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7. Friesische Relikte im Wortschatz! 

Der erste Teil dieser Arbeit (Nd.Jb. 117 [1994] 130-168) gab einen 
Uberblick iiber den Stand der Erforschung des heutigen Ofr.-Nd. 
(Ostfriesisch-Niederdeutsch) und seines fries. Substrats. Gegenstand des 
vorliegenden zweiten Teils ist die Darstellung der im Wortschatz dieser 
Ma. vorhandenen fries. Relikte. 

Lautlehre, Morphologie, Semantik, Wortgeographie und -geschichte liefern 

die Kriterien zur Bestimmung derjenigen Worter im Ofr.-Nd., die auf das Aofr. 
(Altostfriesische) zuriickgehen. Da manchmal ein einzelnes Kriterium nicht zu 
einer zweifelsfreien Entscheidung ausreicht, steht man auf sichererem Boden, 

wenn sich mehrere Kriterien ermitteln lassen. 

Der Bereich der Lautlehre bietet die sichersten Kriterien, jedoch auch diese 
versagen manchmal. Die Dehnung von afr. 7 in offener Silbe (gegentiber and. 2 
> mnd. é) in den ostfriesischen Maa. gilt als typisches Erkennungszeichen fries. 
Worter (vgl. Siebs 1901: 1196); trotzdem habe ich ofr.-nd. rige ‘Reihe’ nicht als 
fries. Relikt aufgenommen, da im gesamten nd. (niederdeutschen) Sprachraum 
t- und e-Formen miteinander konkurrieren (Boning 85, 87 Reg/e/, Rige, Tiling 
(Br. Wb.) III, 490 Rige, Rege, Woeste/Norrenberg 214 rige, Book/Taubken 190 
Rrege; mnd. rige, rége). Das Kriterium der lautlichen Entwicklung allein reicht 
hier zur Entschcidung offensichtlich nicht aus. 

Nur ein morphologisches Element hat sich fiir den hier interessierenden Wort- 
schatz als relevant erwiesen: das Suffix -er als grammatisches Morphem (< mask. 
Pluralendung afr. -ar) in hammer ‘Grasland’ und heller ‘Deichvorland’. 

Semanttk und Wortgeographie sind mit Vorsicht anzuwendende Kriterien. 
Sie sind ohne Beriicksichtigung der Wortgeschichte nicht ausreichend aussa- 

gekraftig. Afr. nicht belegte Worter wie ofr.-nd. plats(e) mit der Sonder- 
bedeutung ‘groSer Bauernhof’ (wfr. [westfriesisch] pleats, gron. ploats), oder 
Neuschopfungen wie ofr.-nd. und jeverl. htidel ‘Mehlklo8, Dampfnudel’ (harl. 
[harlingisch] huhdels CM Kap. 22) konnten deshalb nicht aufgenommen wer- 
den. Gleiches gilt fiir friiher weiter verbreitete Worter, die heute nur noch auf 

begrenztem Raum als Relikte existieren, z.B. mnd. blitschop > ofr.-nd. blidskup 
‘Freude’, mnd. luken > ofr.-nd. luken ‘ziehen’, mnd. karsch > ofr.-nd. kask 
‘ruistig’. 

  

'Fiir wertvolle Ratschlige zu dieser Arbeit danke ich den Herren Prof. N. Arhammar 
und Prof. Dr. H. Niebaum verbindlichst. 
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Auch Appellativa fries. Ursprungs wie Bietze, Khe, Gaar, Gaste, Spetze, 

Tja, Tjtche, die nur in Flur- und Ortsnamen des UG erhalten sind, sind nicht 

aufgefiihrt; das Gleiche gilt fiir die Kiistenworter Bake, Fracht, Schauermann, 
Tjalk, die nicht direkt aus dem Aofr., sondern aus dem Wrfr. tiber das Mnd. 

ins Ofr.-Nd. gelangt und auch in andere westnd. und ostnl. Maa. sowie ins 
(regionale) Hd. eingedrungen sind. 

Beachtenswert erscheint mir in diesem Zusammenhang die Auferung J. 

Beckmanns in seiner Untersuchung ,,Der Wortschatz des Deich- und Sielwesens 
an der ostfriesischen Nordseekiiste“ (1969: 371): ,,Ausdriicke wie Deichrichter, 
Heller, Saardeich, Schloot, Schloter, ‘Schwette’ (Detchachtschwette, Schwett- 
schloot), Siel, Sode lassen sich seit dem 13. Jh. bis heute liickenlos belegen. 
Deichacht, Deicherloog, Endeldamm, Heller (...), Hund, Krabbe, Rienschloot, 
Saardeich sind Bezeichnungen, die heute in gro®er Verbreitung nur in Ostfries- 

land gebrauchlich sind und damit das Land sowohl gegeniiber dem Oldenbur- 
gischen als auch gegeniiber den Niederlanden abheben und abgrenzen.“ Diese 
Beobachtung trifft sicherlich auch auf eine Reihe weiterer Worter zu, die zwar 
in den afr. Texten nicht belegt sind, jedoch wortgeographisch und historisch 

auf Ostfriesland einzugrenzen sind und daher mit einigem Recht als zum fries. 
Substrat gehorig betrachtet werden konnen. 

Worter, die zwar von Stii. (Stiirenburg 1857) und DK (Doornkaat 
Koolman 1879/84) aufgefiihrt, aber mit Sicherheit nie im Ofr.-Nd. leben- 
dig waren (z.B. andern, saks), und solche, die in der heutigen Ma. nicht 

mehr leben, werden mit einem Kreuz (+) bezeichnet. Uber die Verbrei- 
tung der meisten behandelten Worter fehlen mir exakte Angaben, da nur 

ein Teil im DWA erfat ist und das Nds. Wb. keine flachendeckenden Be- 

zeugungen gibt. Wo mdéglich, habe ich die Angaben der Wbb. iiber das 
Verbreitungsgebiet wiedergegeben. 

Die Schreibung der Stichworter lehnt sich meistens derjenigen von DK 
an. Band- bzw. Seitenangabe bei DK erfolgt nur in solchen Fallen, wo das 
betreffende Wort nicht als eigenes Lemma erscheint. Dariiberhinaus sind 

auch immer die Wbb. von Stii., Byl, Bu. (Buurman; Anfiihrungen nor- 

malerweise nach dem Indexband XII) sowie das Nds. Wb. (ab Buchstabe 
G das Worterbucharchiv in Gottingen) herangezogen worden.’ 

Die Angaben iiber das wang. (wangeroogische) Fries. sind mit den 
Band- und Seitenangaben des F.A. (Friesisches Archiv) von H.G. Ehren- 
traut versehen. Beim harl. Fries. bezeichnen die Zahlen 1-37 die Kapi- 

tel, ab 57 die Seiten der Ausgabe von E. KG6nig (1911): Joh. Cadovius 
Miller Memoriale Linguae Frisicae (abgek.: CM). Wu. (wurstfriesische ) 
Worter entstammen der Ausgabe von Mdllencamp 1968, brokm. (brok- 

  

*Herrn Prof. Dr. D. Stellmacher und Herrn Dr. U. Scheuermann von der Nic- 

dersachsischen Worterbuchstelle Gottingen danke ich fiir freundlich gewahrte binsicht 

in das Worterbucharchiv.
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merlandische) dem Hochzeitsgedicht des Imel Agena (Holthausen 1927). 
Die iibrigen Quellen findet man im Literaturverzeichnis.° 

7.1. Friesische Reliktworter 

+andern Sb. ‘Fenster’; Andren ‘(obs.) Fenster (O.LR. p. 785)’ Stii. 
5; andern DK; k.A. (keine Angabe) Byl, Bu.; afr. andern; wu. andern 
Mollencamp 97; Br. Wb. (Tiling 1975) I, 17: Andren ‘Fenster. Ein uraltes 
friesisches oder cauzisches Wort, welches jetzt ganz ausser Gebrauch ist. 
5. von Wicht Ostfr. Landr. S. 785. Anm. b.)’. 

Sowohl Stii. als auch Br. Wb. beziehen sich auf eine Anmerkung im Ostfries. 
Landrecht (Hrsg. Matthias von Wicht, Aurich 1746) S. 785, in der das afr. 

andren zitiert wird: ,,fenster=Wapen] Von dem blossen Fenster zerbrechen oder 
einschlagen wird in dem Ems. Land=R. pag. 41. also geordnet: En Andren to 
bretzen fiower panningar to bote. Ein Fenster zerbrochen, vier Pfenning zur 

Busse; und in der LIT. BROCKM. n. 48 The Andren te betande mith fiuwer 

panningum, and to beterande mit redieuenna worde. Das Fenster zu bissen 

mit vier Pfenningen, und zu verbessern nach des Richters Wort. Man hat dieses 
auch um deswillen anmercken wollen, damit die Bedeutung des sonst nicht leicht 
vorkommenden Wortes Andren nicht verlohren gehe. Man hat es aber in einem 
geschriebenen kleinen Vocabulario einiger in dem Lande Wursten noch ibrig 

gebliebenen alt=Friesischen Worter gefunden.“4 
Das zweite Glied der Zusammensetzung ist nach Lofstedt (1967: 19, 

der ,norweg. dial. and-dor ‘gréfferes, offenes Loch an der Wand einer 
Scheune’, eigentlich ‘Windtor’“ zum Vergleich heranzieht) ein Diminu- 

tiv, das fries. e als Ergebnis des 7Umlauts von u aufweist (< germ. 
“and(t)-durin ‘Atemtiirchen’ Buma 1949: 157; vgl. Siebs 1901: 1206). 
Die Aufnahme in das Nds. Wb. kann nicht dariiber hinwegtauschen, daf 
andern die afr. Periode aufer im bereits seit drei Jh. ausgestorbenen Wu. 
nirgendwo iiberlebt hat. 

atter Sb. ‘iter’; Atter Sti. 7, 340; atter, etter DK; Atter Byl; Atter, 
itter Bu.; wfr. otter Zant. (Zantema 1989) 734; gron. atter; wang. atter 
n. IAI, 358; saterl. Atter Fort (1980) 72; ae. dtor. 

Spenter (1983: 768) fiihrt fiir afr. @ < ai mit Kiirzung des Stammvo- 
kals (< germ. *attra; s. de Vries 1992: 163 unter etter) neben dem ,,Buch- 

wort" ladder (ofr.-nd. nur bei DK) zwar gron. atter ‘Eiter (im Auge)’, 
nicht aber das ofr.-nd. Pendant atter an. 

  

* Bereits im Literaturverzeichnis von Teil I (Nd.Jb. 117 [1994], 165-168) aufgefiihrte 
‘Titel sind hier nicht wiederholt. 

*Zitiert nach der Abbildung der betr. Seite bei Méllencamp 1968: 57.
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atterig Adj. ‘eitrig’; k.A. Stii.; att(e)rig, ettrig DK; atterig Byl; at- 

ter(t)g Bu.; wfr. otterich Zant. 734; wang. atterig F.A.I, 88; saterl. atterch 
Fort 72. Eine afr. nicht belegte Ableitung von atter mit -ig-Suffix. 

+arsseln Vb. ‘zaudern’; drfeln ‘mit dem Arsch nach hinten drangen, 

wie die Pferde nach dem Wagen hin; fig. sich zuriickziehen, z6gern, 

zweifeln’ Stii. 3; arseln, arsseln ‘zaudern, zégern, unschliissig sein, sich 
zurtickhalten und -drangen, zuriickbleiben, sich fiirchten u. scheuen etc.’ 
DK; k.A. Byl; drseln Bu.; wang. erzel ‘riickwarts gehen’ F.A.I, 79; oldbg. 

eerfeln ‘riickwarts gehen’ Boning 1984 (B6n.) 32; nl. aarzelen ‘zdgern’; 
gron. oarzeln. 

Es handelt sich (wie bei nl. aarzelen < aars und frz. reculer < cul; de 

Vries 1992: 6) um eine Ableitung von ars ‘Arsch’ mit iterativ-pejorativem 
l-Suffix, vgl. hd. dugeln, ndseln, schwdnzeln (s. nérs). 

bau Sb. ‘Bremse, Pferdefliege’; Bawe, Bau Stii. 11; bau, baue (selten: 

bawe) DK; k.A. Byl; Bau Bu.; wfr. bau ‘horzel’ Zant. 53; harl. bawen 

‘grosse Pferdefliegen’ CM 18; ae. béaw ‘gad-fly’ Hall 35; Wurster Platt- 

deutsch Bau Allers/Arhammar 1984: 48, 67; lt. Nds. Wb. fiir Bau(e) 

auch ein (Streu-?)Beleg aus der Grafschaft Hoya. 
Holthausen (1927: 64) stellte CM bawen zu ac. béaw ‘gadfly’ und ofr.-nd. 

bauen ‘hin- und herfahren, schlagen, stoBen, wackeln, schlankern, schweifen, 

schwarmen’. Lt. Arhammar (1984: 933) ist bau ‘Viehbremse’ fries. Reliktwort. 
Dieser auf Grund seiner geographischen Verbreitung als fries. zu be- 

zeichnende Tiername gehért (wie ne. to grind, key, sleeve, tusk, wet) 

offenbar zum engl.-fries. Sondergut. 

beje Sb. ‘Beere’; Beé Stii. 12; béje, bée DK; Beer, Beje Byl; Beje 

Bu.; wfr. bei Zant. 67; harl. beyen CM 12; saterl. Baie Fort 75; sylt. 

Bai M6. (Moller 1916) 40; gron. baai, bij; drent. baai, bei neben beer, 
beze Tiss. (Tissing 1992) 158 (unter bes); nl. aardbei; ae. begbeam ‘bram- 
ble, thornbush’ Hall 38; ne. bay; Nds. Wb. Beere, Bese, Beje (letzteres 

nur in Ostfriesland und im nérdl. Emsland). - Zusammensetzungen: 

albéje, bikbéen/bikbejen, brummelbée, érdbéjen, kronsbéje, kriise-, krits- 

béje, stikbée (DK); Albeei, Eerd(je)beei, Henntjebee1, Stiekelbee1, Voégel- 

beerboom (By]l). 
Siebs (1901: 1188f., vgl. 1301) erwahnt in der Gruppe der Worter, in denen 

eg im Auslaute sowie eg + palatalem Vokal ... zu ez [wird,] ... *b¢ R Beere engl. 
bay wg. bi (harl. beyen Plur.)“. Foerste (1938: 60) zitiert Beje “Beere’ als ,,fries. 
Uberbleibsel“. Nach Heeroma (1951: 286) gehort das Wort, das in Groningen, 
Friesland, Nord- und Ostdrente, Stellingwerf und teilweise in Overijssel bekannt 
ist, dariiberhinaus in fast ganz Holland, Utrecht und in der Nieder-Betuwe sowic 
Bommelerwaard, zu einer Gruppe von vorfries. Ingwaonismen, die stidlich bis 

zur Vecht und Zwartewater, im Westen meistens bis Zuid-Holland, manchmal
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aber noch weiter bis Zeeland und Westflandern verbreitet sind (vgl. die Karte 

bei Heeroma/Naarding 1961: 18). Demgegeniiber wird das Determinatum von 

nl. aardbei ‘Erdbeere’ im NI. Etym. Wb. als ein jiingeres Wort auf mnl. baye < 

frz. baie < vulgarlat. baca (= lat. bacca) zuriickgefiihrt (de Vries 1992: 5, wo 
Heeromas Theorie einer doppelten Entlehnung erwahnt wird), ahnlich ne. bay 

< afrz. bate < lat. baca im OED. 

Aufgrund der begrenzten Verbreitung des Wortes im engl.-nl.-fries. 

Raum ist es nicht einfach, zu entscheiden, ob es sich um ein lat. Lehnwort 

oder um ein germ. Erbwort handelt. Im zweiten Fall ware die vorauszu- 

setzende germ. Ausgangsform * bagi-. 

bit Sb. ‘Bissen’; Biet Stii. 17; bit DK; Biet ‘Bissen, Happen’ Byl, Bu.; 

afr. bite ‘Bif, Splitter, Einschnitt’; wfr. bit, byt; wang. bit m. ‘Bissen’ 
I’.A.J, 360; saterl. Biet ‘Mundvoll, Bissen’ Fort 80; gron., drent. beet, 

biet; nl. beet; oldbg. Bét Bon. 10; mnd. bet(e); and. biti; ae. bita Hall 50. 

Kurzes i wie in afr. bite wurde gemeinofr. in offener Silbe gedehnt 

(Siebs 1901: 1196), wahrend vormnd. 7 in gleicher Stellung zu e gesenkt 

wurde. 

bitje Pron. ‘bi®chen’; bittje, bittsken, bdten Stii. 18; bitje DK; Bretye 

‘Kleinigkeit’, bietje ‘bi®chen’ Byl, Bu.; Norderney biitjit ‘ein bischen’ 

Siebs 1973: 157; wir. bytsje Zant. 107; wang. bittk n. F.A.1, 360; sa- 

terl. Bitje, Bitsken Kramer 1961: 23, bietje (bietsken) Kramer 1992: 231; 

gron. bietje; drent. beetie(n) Tiss. 11; oldbg. béten Bon. 10; im Nds. Wb. 
unter béten, betten, betjen nur fiir Ostfriesland belegtes bitje(t) [das auch 
fiir Norderney verzeichnete auslautende t habe ich auf dem Festland nicht 

gehort]. 
Es ist das mit Diminutivsuffix versehene afr. bite (s.o.). 

+blets Sb. ‘Kot’; Bletz ‘Schlamm, Dreck (C.M.). Noch Jetzt ge- 
brauchl. auf Wanger. u. b. Aurich; hier besond. in Bezug auf Moor- 
schlamm’ Stii. 19; blets, blits ‘Schlamm, Dreck, Schmutz etc. Hier in 
u. bei Norden nennen die Arbeiter den blaugrauen, sehr weichen u. fei- 
nen Schlamm aus den Graben ,,de blaue blits“, wahrend bei Aurich der 

Moorschlamm vorzugsweise blets od. ... bletz genannt wird’ DK; k.A. Byl, 
Bu.; harl. bletz‘Koht’ CM 8; wang. blets n. ‘Dreck, Koth, Schmutz’ F.A.I, 
361; gron. blets (blits) ‘slib (buitendijks)’ Laan (ter Laan 1989) 96; vel. 
saterl. Bldts ‘zu diinne [sic] Kaffee’ Kramer 1992: 252; ae. blacce ‘black 
matter’ Hall 50. Das Nds. Wb. fiihrt Bletz, Blitz nur fiir Ostfriesland auf. 

Bereits Siebs (1901: 1291) zieht zum Vergleich ae. blaec heran. Schonfeld 

(1947: 12) verweist jedoch auf gron. Blikplaat in der Lauwerszee und ,, blij, wel- 
licht bewaard in Blijham“, ein ON im Osten der Provinz Groningen, dessen 
erster Bestandteil It. de Vries (1958: 47) ,,mogelijk ‘slijk’ betekent“. A.P. Kieft, 

der Beispiele fiir Assibilierung aus den nichtfries. nl. Dialekten, insbesondere
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des Kiistengebietes, behandelt, zieht bei gron. blets, blits die folgenden Worter 

zum Vergleich heran: ,munil. blec, blic ‘land, dat slechts even boven water yit- 
steekt (...); mmnl. blikken ‘onbegroeide aan- en opgewassen zandgronden, met 
geen of weinig klei bedekt, boven gewoon laag water gelegen’ (...); de Blikplaat 
..., fri. (verouderd) blk ‘grond, die boven het water uitsteekt’ (...); sleesw. holst. 
(verouderd) blick ‘aangespoeld land’ (...)“. Kieft kommt zu dem Schlu8: , De 
betekeniskern is ‘zichtbaar worden, zichtbaar maken, bloot komen te liggen’, die 
aanwezig is in ndl. blekken ‘ontschorsen’ (...) en nhd. blecken ‘(de tanden) laten 
zien“.° Lofstedt (1966: 40) schlieBt sich dieser Etymologie an: ,, blets also etwa 
‘Ersichtliches’, zu ahd. blecchen (mhd. Prat. blacte) ‘hervorleuchten, blinken 

schimmern’, afries. blesza ‘entblossen’™’, wobei er von *blakkjo(n) ausgeht, dic 

Bedeutung ‘Dreck, Kot’ bei Ehrentraut, CM und DK allerdings fiir sekundiy 
halt. 

In eine andere Richtung weist die sehr ahnliche Ausgangsform germ. 
*blakkjo-/* blakkja mit der Bedeutung ‘schwarz’, die im OED I, 906 fiir das 

veraltete Substantiv blatch ‘blacking’, me. blacche, , answering to an OF. 

“blzecce, not found" angesetzt wird. Die verwandten Sbb. bletch(e) ‘sho- 

emaker’s blacking’ (OED I, 918), bleach ‘any substance used for blacking’ 

(OED I, 910) und bleck ‘black fluid substance; soot or smut ...’ (OED J, 
912) werden auf germ. *blakjo- ‘schwarz’ zuriickgefiihrt. -Umlaut, Auf- 

hellung und Assibilierung haben im Ae. und Afr. haufig zu sehr ahnli- 

chen Ergebnissen gefiihrt. Blets mit einer urspriinglichen Bedeutung ‘das 
Schwarze, Dunkle’ kénnte daher durchaus als Ergebnis einer fries. Par- 
allelentwicklung zu engl. blatch, bletch(e) betrachtet werden. Die Form 
blits ware dann durch Tonhebung des e zu erklaren. 

+bletsig Adj. ‘dreckig’; bletzig ‘kothig, schlammig’ Stii. 19; bletsig 

‘kothig, dreckig, schmutzig etc.’ DK; k.A. Byl, Bu.; wang. bletsig ‘dreckig, 
schmutzig’ F.A.I, 88. Es handelt sich um eine Ableitung von blets (s.o.). 

+brét Sb. ‘Brocken’; Breeke, Breete ‘Stiick z. E. Torf’ Stii. 23; brét 
‘Stiick, Bruchstiick, Brocken’ DK; k.A. Byl; Breet Bu.; wfr. brjitte, brit 

‘brok van een turf; hoop uitwerpselen van een rund’ Zant. 141; schierm. 

breet ‘brok turf’ Fokk. (Fokkema 1968) 20; gron. brazt ‘(W.K.) stuk, brok, 
komt een enkele keer in’t enkelvoud voor, doch alleen van turf’ Laan 131; 
emsl. brejtn ‘harter Torf’ (Fresenburg) Schonhoff 1908: 90; im Nds. Wh. 
(mit Verweis auf Schonhoff) nur fiir Ostfriesland bezeugt; vgl. ne. brittle; 
ae. bréotan ‘to break in pieces etc.’ Hall 57; norweg. bryte, schwed. bryta, 

dan. bryde ‘brechen’. 

Das veraltete nl. brit ‘stuk, scherf’ vermeldet de Vries (1992: 88) nur 
noch fiir die Groninger Ommelanden als brit ‘brok turf’ und vergleicht 
fries. brjit, brut, mnl. britte, brette, brete ‘aardkluit’ sowie britte, brutte 
  

°A.P. Kieft: Assibilatie in het Nederlands. NTg. 38 (1944), S. 172-183, hier S. 174.
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bei Kiliaen. Die ofr.-nd., gron. und wfr. Formen setzen als Stammvokal 
€ voraus. Ein nicht belegtes afr. *brét/brete kann auf einen germ. 7 
Stamm *bruti-/bruti- als Verbalabstraktum von *breutan (ae. bréotan, 
anord. brjéta) zuriickgehen. J.S.H. Boersma (It Beaken 7 [1945], S. 18- 
21 geht jedoch von einem Stammsilbendiphthong eu aus, Spenter (1968: 
191) von germ. az. 

basdor Sb. ‘Scheunentiir’; Burserddhr ‘1) Seitenthiir eines Bauern- 
hauses; 2) groSe Hinterthiir desselben, Scheunthiir (harrl.); 3) Kuh- 
stallthiir, i. q. Messeld6hr’ Stii. 28, Buusdér, Bussdér ‘urspr. die Vieh- 
hausthiir, Stallthiir (Messeldér). Bei den dlteren friesisch. Wirthschafts- 
gebauden war der Viehstall an der Seite ...2 Stii. 29; busdér, bussddr 

‘Viehstall-Thiir, sonst meistens féhtsddér (Viehhausthiir) u. auch messel- 
u. burserdér (s. d.) genannt’ DK; k.A. Byl, Bu.; harl. buhs-/bussdarr 
‘die Seytenthuer’ CM 32; wang. burzen durn (de birzen durn wér in 
suTHoest, un dér de burzen durn wer, dait wér uk de burzen sid fon ‘t hus) 

I’. A II, 48; wfr. boarder, boardoar, boasdoar, boasder, ‘grote deur’ Zant. 

119, 121; jeverl. Burser-, Buse-, Bussedoer, Buusdoer ‘Viehstallstiir’ Bon. 

17 (s. Schmidt-Brockhoff 1943: 66); sylt. Bédster ‘(vgl. Buusem u. Ditir) 

Stalltiir, die ins Freie fiihrt’ M6. 54; gron. baander(deur); drent. baander, 
baans(d)er, baner Tiss. 9, 10; vgl. nds. Boof, Bans ‘Stall’ Sa8 14; nl. boes 
‘deel van koestal’ de Vries 1992: 72; got. bansts. 

Ne. boose ‘a stall for a cow or (less usually) a horse ...’ ist nach OED J, 
995 seit dem 15. Jh. als booc, boce, buse belegt und wird dort auf ae. * bos, 
germ. * banso-z zuriickgefiihrt, nl. boes von de Vries (1992: 72) als Ableitung von 
binden auf * bansa, * bandsa (Flechtwerk der Scheune). E. Konig (1911: 119 Anm. 
1) und Holthausen (1927: 66) verbinden CM buhsdarr mit den Bezeichnungen 
flr ‘Vichstall’: mnd. b6ss, nordengl. boose, dithmars. 66s, nhd. Banse. Die 

Richtigkeit dieser Etymologie wird durch gron. und drent. baan(s)der (< < * bans- 
dor) usw. bestatigt. Heeroma (1951: 289) betrachtet das auch in der Gegend um 
Utrecht bekannte boes als Ingwaonismus (vgl. Heeroma/Naarding 1961: 39-41 
und Karte 27). 

Afr. nicht belegtes *bos-dore hatte lautgesetzlich *bous-, *buusdore 
ergeben. Unklar bleibt die Form burser- (r-Einschub evtl. auferund von 
Uberdehnung?). Ofr.-nd. bus-dér ist demnach ein hybrides Lehnwort aus 
fries. Determinans und nd. Determinatum. 

dimt Sb. ‘Diemath’; Diemath, Dimt, Deimt, Dagmet, Dagm’t Sti. 
33; dimath, dimt(h), deimt, dagmet DK; Dimt (Diemath) ‘altes Flachen- 
maf? Byl; Dimt Bu.; ofr.-mnd. deimét, déméd Ahlsson 1964: 21, 39; afr. 
derméth; wfr. deimt, deimad, deiméd ‘landmaat’ Zant. 163; gron. daazmt; 
oldbg. Dimaat Bon. 20; Br.Wb. I, 196 Demat, Diemat ‘ein gewisses Feld- 

maafs von Wiesen. Im Holsteinischen halt es 216 Quadrat-Ruten. Frischs
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Worterb. in Demat. In Ostfriesland aber 450 Ruten, Emder Maa’: wie 

Hr. von Wicht meldet bei dem Ostfr. Deich- und Syhl=R. c. 4. §. 14. 

Anm. z. Es heiSt so viel als Tagwerk’; das Nds. Wb. belegt Dimt aufer 

in Ostfriesland, Jeverland auch in Lingen und Osterholz; mnd. deimet, 

démt ist nur im fries. Bereich belegt (Richthofen, F.A.); Grimm Dt. Wb. 

II, 918: demat, diemat ‘ein nd. wort, welches bedeutet 1. ein gewisses 

feldmasz von wiesen oder grasland. 2. ein tagewerk ...es ist zusammen- 
gesetzt, wie demut, aus dem alten deo knecht und aus mahd, ...’. 

Foerste (1957: 1961) zitiert dimat ‘Landmaf’ als fries. Relikt im Ofr.- 
Nd. Spenter (1983: 772) verzeichnet dimath, dimt(h), detmt ‘LandmaB’ 

aus afr. dei-, dimeth ‘Tagemahd, Demat’. Wfr. und emsfries. dei findet 

sich in gron. daaimt wieder, die ofr.-nd. Formen spiegeln die alte Zwei- 

teilung des UG in Emsfries. (dez) und Weserfries.-Riistring. (di) wider 

(leider fehlen Ortsangaben); zu dem letzteren pat genau oldbg. Dimaat 

mit nds. Form des Determinatum. Das Wort war bis in die jiingste Zeit 

ein gingiges Landmaf in Ostfriesland (vgl. Rogby 1967: 103, 237). 

diiren Vb. ‘diirfen, wagen’; dtiren Stii. 41, DK, Byl (neben dréwen, 
dréven ‘diirfen’ im Harlingerland); diiren, dréven (Harl.) Bu. XI, 14f. 
(unter wagen); afr. dura; wir. doare ‘durven’ Zant. 182; schierm. deure 
‘durven’ Fokk. 24 (vgl. Spenter 1968: 326); wang. dur ‘diirfen’ F.A.I, 36; 
saterl. dure ‘diirfen, wagen’ Fort 90; gron. duren ‘W.K. en II]. deuren = 

durven’ Laan 198; mnd. dor(e)n, derren, duren ‘wagen’ (SchL [Schiller- 
Liibben 1875/81] hat fiir duren nur Beleg aus E. Beninga); and. durran 
‘wagen’. Das Nds. Wb. gibt als Verbreitungsgebiet fiir dtiren Ostfriesland 

und Teile des Emslandes an (vgl. Schénhoff 1908: 114). Auf Borkum gilt 
fiir das Prat. neben tk dtirs usw. auch tk dirs usw. (< afr. *durste). 

JanBen (1937: 64) erklart das -u- des Stammvokals (am Beispiel der 2. 
Pers. Sg. Pras. Ind.) durch Palatalisierung von u, wobei er sowohl afr. als auch 
and. Ursprung fiir moglich halt. Heeroma (1951: 286) weist gron. duurn dem 
ingwaonischen Substrat zu. 

Ofr.-nd. dtiren setzt offenbar nach Form und Inhalt afr. dura fort (vg. 
saterl. dure); auch die afr. Prat. -Endung -ste ist in ofr.-nd. dirs (Borkum: 
dirs) erhalten. Fiir ‘brauchen, nétig haben’ wird bruken (bei Negation 
meist héven) benutzt. Dagegen hat and. durran > mnd. doren in den nd. 

Nachbarmaa. keine moderne Fortsetzung; der Wortinhalt ‘diirfen, wagen’ 
wurde auf nd. dérven, dréven (and. thurvan, mnd. dorven) iibertragen. 

Im Wang. blieben die beiden Verben thir ‘bediirfen’ (afr. thur(v)a, thora) 
und dur ‘wagen’ (afr. dura) bewahrt. 

ei, eike, eilam Sb. ‘weibliches Tier’; Oje, Oj, Oe, Ojelamm, Eilamm, 
Auschaap, Eike, Eu, Ei ‘Mutterschaf; itiberhaupt das Weibchen vieler
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VierfiiBler, z. E. des Kaninchens etc. ...’ Stii. 164; e2 ‘Schaf. Mutter- 

schaf u. tiberhaupt Weibchen mehrerer Vierfiissler, z.B. Kaninchen etc.’ 

DK I, 383, ezke ‘Schaf, weibliches Lamm, bz. weibliches Junges u. Weib- 
chen mehrerer vierfiissiger Thiere, als Hasen, Kaninchen etc...’, ezlam 

‘Mutterschaflamm’ DK I, 384; Eke ‘weibl. Tier bei einigen Vierfiiflern 

wie z.B. Schafen, Rehen, Kaninchen o. Hasen’ Byl; Eike, Eilamm Bu.; 

Norderney Eilamm ‘Lamm weibl. Geschlechts’ Siebs 1973: 156; afr. e2 

‘Schaf’; wfr. ezlaam Zant. 221; schierm. euilam Fokk. 29; harl. oyelomm 

‘ein Mutterschaff’ CM 22; wang. 7 (‘Mutterschaf’: den dent dei F.A. Il, 
4; vel. Lofstedt 1963/65: 302f.), tlaum n. ‘weibliches Schaf, welches noch 
kein Lamm gehabt hat’ F.A.I, 378; saterl. Oueloum ‘Schaflamm, weibl. 
Lamm’ Fort 141, Atke ‘weibliches Schaflamm’ Kramer 1992: 47; Wur- 

ster Plattdeutsch Keflamm (auch Aulamm) ‘Lamm weibl. Geschlechts’ 
Allers/Arhammar 1984: 50; jeverl. Olamm Bon. 4; Br.Wb. III, 276 Ouw- 

lamm; gron. eulam Laan 218; nl. oowdam. 
Nach Siebs (1901: 1232) wurde wgerm. (westgermanisch) * aw2 ‘Schaf’ durch 

Ausfall des intervokalischen w zu awfr. et und aofr. *? (vgl. wang. 7 und ilaum), 
wahrend ein nach *aujo- analog gebildeter Nom. *auwi zu afr. *az (vgl. CM 

oyelaum) bzw. * a(e) (vgl. saterl. Oueloum) fiihren muBte. Heeroma (1951: 286) 
zahlt gron. oot, das auch in Friesland, Drente und in ,,de kop van Overijssel“ 

bekannt ist, zur Schicht der Ingwaonismen. Spenter (1983: 772) erwahnt nur 
at ‘weibliches Lamm, Mutterschaf’, das nach H. Janffen (1937: 17f.) auf afr. 
ct zuriickgehen soll; Arhammar (1984: 933) betrachtet ofr.-nd. ,,eilamm weibl. 
Lamm (e7-!)“ als zum fries. Substrat gehorend. Mews (1971: 117f.) verzeichnet 
fiir ‘weibliches Kaninchen’ ,in der Gm. Apen und dem westlichen Teil der Gm. 

Westerstede ... die in Ostfriesland verbreitete Form atk(a)“. Mit Foerste weist 
er fries. Ursprung ab. 

Gegen die auf A. Laschs Erklarung der Entwicklung von wgerm. -awj- 
im Mnd. basierende Auffassung von Mews ist jedoch auch fiir ofr.-nd. e2 

mit Siebs an der Entwicklung wgerm. *awi > afr. ei, *f bzw. *auwt > 
afr. “di festzuhalten. Die tibrigen ofr.-nd. Formen gehen wohl auf mnd. 
Kinflu8 zuriick (vgl. Rogby 1967: 198; Arhammar 1968a: 61: Spenter 

1968: 332; Rooth 1979). 

eide Sb. ‘Egge’; Eide Stii.; erde DK; Fid/e Byl, Bu.; harl. eyde, ihde 
CM 37, 62; afr., wfr. erde Zant. 220; schierm. eid Fokk. 28; saterl. Aide 

Fort 71; gron. aaide, Il. aaid, Ww. ege Laan 2;° drent. a(a)ide, eeg(de), 
ege ‘Viss. 171 (unter egge); oldbg. Egg(e), Eg(e), Egt Bon. 27; eiderst. 
aid Rogby 1967: 224 (,,Die Formen mit Diphthong Eid (aid) und 1 
  

*Veldman (1992: 135) notiert als altere Westerwolder Form [e.da], die durch 
[a:ido] verdrangt wird. Erstere scheint wie finkenward. [ét] (G. Kloeke, Der Voka- 
lismus der Ma. von Finkenwarder bei Hamburg, Hamburg 1913, S. 40) mnd. egede zu 
reprasentieren.
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(az) finden sich vor allem in Dtm. Eid. Stap. Hus. Pellw. Nordfr. und 

erstrecken sich durch Mschl. bis in die Gegend von Ellingstedt", O. Men- 

sing: Schleswig-Holsteinisches Worterbuch. I-V. Neumiinster 1927-1935, 

Bd. I, S. 1006); das Nds. Wb. bezeugt Eide auSerhalb Ostfrieslands in 

Cloppenburg; mnd. egede, eide (SchL fiihrt nur einen Beleg fiir eyde aus 

Wigands Archiv an); and. egitha; ae. egde Hall 102. 

Fiir das Aft. ist wie fiir das Ae. und And. germ. *agibo als Ausgangsform 

anzusetzen (vgl. de Vries 1992: 151 unter nl. egge; Kluge 1989: 165 wgerm. 

*agebo unter hd. Egge). Siebs (1901: 1188 Anm. 2) geht auf awfr. eyde/eyda 

bei der Behandlung der Verbindung eg im Auslaut und vor palatalem Vokal ein 

und erklart den Vokalwechsel e1/7 bei CM mit der Anmerkung: ,,Im Harling. 

erscheinen bisweilen Doppelformen, z.B. awfr. eyde (eyda R) Egge, saterl. ade 

Cad. eyde und ihde; beyen Beeren mit ez statt des zu erwartenden 7.“ Heeroma 

(1951: 287) ordnet das in Groningen (auBer Westerwolde), 1m au8ersten Norden 

von Drente und in Holland nordlich des IJ verbreitete Wort aaide der Ingwaonis- 

menschicht zu. Spenter (1983: 769, 772) notiert ofr.-nd. ezde und gron. aaide 

‘Egge’ als fries. Relikte mit et < germ. ag(z). 

Rogby (a.a.O.) beurteilt nd. did in Westerhever nicht als Irisismus, 

sondern als Beispiel fiir die Entwicklung von and. e2, vorand. ag mit 

Umlautsfaktor, wie weiter unten auch brain ‘Gehirn’, das sonst im Nds. 

(auch Ofr.-Nd.) bregen lautet. Bekanntlich ist die von de Vries (1992: 

86) als ,,een typisch ‘inguaeonisme™ bezeichnete Entwicklung von altem 

eg > et auch im NI. (brein, mezd, teil, zeil) und teilweise im Nd. zu 

beobachten, bei den Formen fiir ‘Egge’ jedoch nur in fries. bzw. ehemals 

fries. Gebieten. Daher ist ezde nicht nur aufgrund seiner Form, sondern 

auch seiner geographischen Verbreitung als fries. Relikt einzuordnen. 

eiden Vb. ‘eggen’; k.A. Stii.; erden, even, eyen DK; eiden Byl; erden, 
eien Bu. III, 23 (unter eggen); wfr. erdzje Zant. 220; schierm. ezdje Fokk. 

28; saterl. aidje Fort 71; gron. aazden; drent. aaiden, egen, eggen ‘Viss. 

171; ae. ge-egdan Hall 102. 

Schonfeld (1947: 32) erwahnt das gron. Verb aazdn neben fries. ezdzje. 
~ Ableitung vom Substantiv ezde (s.0.). 

eiland Sb. ‘Insel’; Filand Stii. 46, Byl, Bu.; eiland DK; harl. oyelauhn 

CM 22; 66; afr. adland, eiland; wfr. eilan Zant. 221; schierm. etlaun Fokk. 
28; wang. delaun n. F.A.I, 383; saterl. Oailound Kramer 1961: 156, A7- 

lound Kramer 1992: 48; gron. aailaand; nl. eiland; oldbg. Filand Bon. 27; 

Br.Wb. I, 297 Eiland; mnd. eilant; das Nds. Wb. belegt Eiland nur in 
Ostfriesland. Lt. Grimm, Dt. Wb. III, 105f. verbreitete nhd. Filand sich 

erst seit dem 17. Jh. 

Arhammar (1984: 932) halt mnd. eilant ‘Eiland’ (fries.-ingwaon. ei-) 
nur bedingt fiir fries. Ursprungs. De Vries (1992: 153) fiihrt nl. ezland
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auf afr. eiland zuriick, dessen erster Bestandteil germ. “agwyjo- ist. Die 
ofr. Formen (CM oyelauhn, wang. delaun, saterl. Oatlound, ofr.-nd. eiland 

[a:ilant]) gehen auf germ. *auwi- bzw. *awi- zuriick (vgl. Rooth 1979). Im 
Ofr.-Nd. hat das Determinatum -land nd. Form angenommen. 

eilander Sb. ‘Inselbewohner’; Filander Stii. 46; exlander DK; Eilanner 

Byl, Bu.; wfr. ezlanner Zant. 221; schierm., nl. eilander; harl. oyelauh- 

ner, oylauhner CM 65, 66, 68; saterl. Azlounder Kramer 1992: 49; gron. 

aailander- (in Zusammensetzungen: -baalg, -bult, -lint) Laan 3; oldbg. 

Filanner Bon. 27. — Ableitung von eiland (s.o.). 

+ensse Sb. ‘Unze’; Ensa (Plur. Ensena), enze ‘Unze’ Stii. 48; ensse, 
ense DK; k.A. Byl, Bu.; afr. enze; wfr. uns ‘ons’ Zant. 1118; nl. ons; ae. 

yndse ‘ounce’, ynce ‘inch’ Hall 431. Dies heute nicht mehr gebrauchliche 
Wort ist eine Fortsetzung von afr. enze, das wiederum auf lat. uncia 
zuriickgeht (Krogmann 1956: 104; Spenter 1983: 771). 

enster Sb. ‘Schnellwaage’; Enster, Eenster Stii. 48; enster, énster 

‘Schnellwage mit cinem an dem Wagebalken verschiebbaren Gewichte. 
Die dem langeren u. mit dem Gewicht versehenen Ende des Wagebalkens 
entgegengesetzte Seite desselben ist mit einem Haken versehen, woran der 
zu wiegende Gegenstand befestigt wird’ DK; k.A. Byl; Enster ‘Schnell- 

waage’ Bu. (It. Nds. Wb. auffer in Ostfriesland noch in Aschendorf); 
wir. ingster, hingster Zant. 439; schierm. hingster, unster Fokk. 50, 122, 

enstor, henstar Spenter 1968: 100; saterl. Anster ‘Laufgewichtswaage’ 

Fort 73, Kramer 1992: 86; eiderst. inslar ‘Laufgewichtswaage’ Rogby 
1967: 43; oldbg. Unzner, Unzener (Liinsner) ‘Schnellwaage’ Bon. 122; 
gron. unster (W.K. ‘t dnster, Wedde, Pekela ‘t énster) ‘weegwerktuig’ 

Laan 964; drent. eunster Kuik 1987: 15; nl. unster ‘balans met ongelijke 

armen’; Br.Wb. V, 153 Unzener ‘eine Stangenwage, Schnellwage’; mnd. 
unsener (unsel, unseler, ensel) ‘kleine Schnellwage, Knippwage, Stangen- 
wage’; mhd. unzer ‘kleine schnellwage’ Lexer 306. 

Dies Wort ist eine Ableitung von lat. uncia. Indizien dafiir sind die 
Tatsache, daB es sich nach Ausweis des Mhd. und des Br. Wb. urspriing- 

lich um eine Waage fiir kleine Gewichte handelte, sowie der i-Umlaut der 
Tonsilbe im (ehemals) fries. Kiistenbereich. De Vries (1992: 759) fihrt 
nl. unster auf unsel zuriick, das als Nebenform im Mnd. belegt ist (von 
lat. unctalis?). Die Haufigkeit und das Alter der Formen mit dem Suf- 
fix -er deuten jedoch eher auf eine Ableitung von lat. unciarius hin (s. 
ensse). 

er Pron. ‘er’ (enklitisch); k.A. Stii., DK, Byl, Bu.; dies Wort horte ich 
noch 1994 mehrfach aus dem Mund eines geborenen Borkumers; afr. -er
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‘hij 20: wir. eT 

‘er (enklitische Form)’ Holth. Molthausen /Hofmann 288) Nebenfor™ 
(alleen enklitisch Sebruikt)’ Zant. 224; saterl. er un anneer dit woo 

Zu: hie er’ Fort 91; gron. er ‘(W.K. en Marne) = hij, w 
toonloos js 

. hoes: nm dien 
> Ll. als ‘t werkwoord voorafgaat. Wat zee der va woord: ‘ Is ds der voor er). 2. na een voeg , ’ Laan 216 (vel. a.a.O. 157). dfr. und Nw . erklart zwar, da im Notr., ho Nebenform ex ige Personalpron. die enklitische 

Wang. habe 1 Im 
9 I- 

nur wfr. er be; Bogerman und Japix. vo 

Siebs (190. 1354) lr das mask. Seschlecht Stiert, zitiert abe 

ben hé ‘er g. 

ich es nicht Selunden. Die Im Borkumer Platt bis heute “chling (1927/2 

kommende enklitische Form (d)er erkannte bereits Bor 
29f. mj 

ee den 
‘spiele fur Pielen) als fries. Relikt. Weitere Beispi 

del- behan . . . nten 

n Charakter dieser Inselma. sind die roe adder liktworter juuk, lasten, schoolden, slong, 1) 
er Wurm 

» Kéder’. fee, ‘K6der, auf die Angel Beste At Fras? 

_ 4UM Schelifige 
> €S ‘Speise, Nahrung, ae Byl, wn ; Kes ‘Asung, Futter f. Tiere, Ko Ostfrieslan 

Orderney Fesen ‘Kéder’ Siebg 1973: 57; It. Nds. Wb. Kader’ Siebs ae 

Wir. ies Zant. 432. Wang. desn. ‘Aas FAI, 384, Fisen ‘Ko It. Ees ‘KO 
ae Saterl. Aise ‘Kode Regenwurm’ Kramer 1961: 3; sylt. 

fiir den Fischfang’ Mé 
(). 

é. 73: ae. aes ‘food, meat, 
Carrion, 

on ‘Aas’ OL 

It der Ponderbedeutung 
‘Kéder’ existiert neben “hat (Siebs Md 

€s, dessen € sich aus wgerm. g (germ. é') entwickelt 
1213: 

- 1U4; 1956: nn 
" ©8854, s. de Vries 1992: 6 unter aas, Krogma 

Spenter 1983. 772), 

ét ‘Spelses 

et Sb, ‘Fressen, Frag’: Ber ‘Speise, Genu? Sti. 49; Ce een pgset d 

Nahrung, Genuss, Essbares, Geniessbares, Nahrendes, ft él aes 

ras’ DK; kA, Byl, Bu.; It. Nds. Wb. nur Ostfriesland; ‘ Vries 199+: 

Frag’. ae. ft ‘eatables food, meat, flesh? Hall 11; nl. aat de 
6, 

5 ‘Aas 3 

fr. € 
ft sin 
q dies 

“ ) |. as. a 

_, Penter (1983. 72) fithrt Olr.-nd. és ‘Speise, Koder’, oe fir a 

ct, et(t) ‘Speise, Frag? afries. 6+ ‘Essen, Fra als Beisple 

germ, 6! 

rkun 

1, ebengo Krogmann (1956: 104): nFriesischer ber wire 

auch és ‘Fraps, Kéder’ und é¢ ‘Essen, FraQ’. [p beiden : nd é¢ mit 

durch das é Besichert. Im Niederdeutschen finden wir ds m da gelese”) 

Hfitte Sp « “SSergrube’. yy) ‘(obs., nicht Fitt, wie ye tabi We" 

Grube, Viehtranke C. Mo Stii, O4; fit ‘(Norderney etc.) ke und Bru t 

u 
€nde Grube ---, Welche als Viehtran e (verdrane, 

hen dient? DK: - Byl, Bu.. Norderney Fit Wasserpiiy shetran¢ 
= dobbe})? Sieh. 1973: 156; harl. fitte ‘eine
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CM ¢: fit Gos 

Feut t eine T 
e rencke vors Viehe’ CM 32; daneben auch ofr.-nd. Fezte, 

an de wierde van 
(Ohlin : 

0 g 1963: 
lath Bij pe Os gron. ‘t Faail ‘middelpunt Vv 

| cyt act Reitfeht “kl i Ql Faait, een stuk land’ Laan 220; Wurster 

«i ult. Fesik “Teich Vichtcs sccechilfter Teich’ Allers/Arhammar 198% 

104. Fedon ‘Sammel iehtranke in der Keitumer Feldmark’ Mo. 78; el- 

‘im Nds. Wh ceruve fiir Regenwasser auf der Warft Rogby 1967: 

. nicht aufgenommen, 
vel. Fething ‘Regenwassergrube

 

auf de 

n Hal 1 ) 

feit shone (104734) sal 1984: 937) 
S 

tes 
4) stellt fest: Karakteristi

ek is voorts het Friese woord 

r van Westerla
uwers 

e€namin
 

g voor een stuk land; het woord komt voo 

dat het oorspronkelijk 
de be- 

rdt bevestigd, doordat 

n geleden gedempte ~ 

bewaard als 4 Faatt, 

Neslan d 

,aming vy 
tot in 

an een [omtiestand. Postma meende, 

di m Olfait oe (fething) was, en die opvatting WO 

ie de grootte h an als naam van een ~ enlge jare 

ad van een dobbe. Ook is het woord 
namin 

& van h . 

Quaee 
Holtharees

 7 van de wierde van Toornwerd.”
 

5-31) en stellen - (1927: 63), der fitte zu griech. pidyo ‘Quelle’, pidax 

es St 1, hier S. 308¢ wollte, erklart F. de Tollenaere (PBB 75 [1953], 9- 

4mmvokals ej ) ofr.-nd. fit(te) wohl 2u Recht durch Tonerhohung 

ner obliquen Sg.-Form von afr. fet, germ- *fata- “Fa 

(Shui; Ich Loft 

i Stedt . 
P Urze als auch Pane 24f. unter fading). Sowohl fir die Stammvo- 

ir die Lange finden sich Entsprechunge? 
in den Fi. 

omen 

Wan 
; toes a , 

8. fittd (Sg. fat), saterl. Fete (5g. Fat). 

Wohnung andern, umziehen 

n DK; flostern ‘aus-, fort-; f16 . St 
Mit ern Vb: 

. 
. ‘umziehen’; flostern ‘die 

-, umziehen, 
rauschen, 

allem 

aca Stii. 57; fldstern, fluster 

196g. “ibersiedain 
wechse 

Byl; flostern ‘fort 

6; wang. NostacE AL 
79 flastarye ‘umziehen (veraltet)’ Spenter 

rlesischen 
Wehde ae 79; jeverl. fidstern 

Bon. 32; auch in Ter- 

ekannt, z.T. mit prafix ymflgston (Schmidt- 

lockh 

Be ego off 1943: 68f und K 

. 

arten 4 u. 31). Das Nds. Wb. verzeichnet 

mden. ~ Dazu als 
Tte i 

0 im J 

mip eositum Nose, in Wittmund, Aurich und b 

iethe woh ns ‘gewohnliche Umaiehzeit ( 4 u. Martini) der 

. Flaster ohnenden’ (DK). 

(1943 Sn, ra von DK mit loser 
On. verweist 

Setz * 69 es ale Saff auSerdem auf Flett, wahrend Schmi 

uffixableitung von afr. fletta ‘wegfiihren, 

, “EN b 
Schr trachtet (* | 

munzeln’, 1, ( Slet-steria, vgl. wang. hil-ster ‘platteisen 

. glin-steren ‘funkeln’, hd. Klei-ster)- Zu vergl 

hmen, um Sylt. flet ‘a: 
ein 

ne wechseln ene Platz geben oder einne 

e €ntsprechen . 
let-dai ‘Umzugstag’ (Mo. g1), dan. 

place; to . ene. to flit ‘to remove, transport, OF 

ransfer from one position to another; to remove
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from his house Or habitation. Now chiefly Sc. or dial.’ (OED I, 1027), das 

erst im MA aus dem an. flytja tibernommen wurde, ist jedoch eine Ab- 
lautform zu to fleet (< ae. fléotan) ‘voriibergehen’, germ. *fleutan ‘flieBen’ 
(vgl. Lofstedt 1967: 47f.). Spenter (1968: 336) fiihrt schierm. flastorjo 
unter Lehnphonemen mit »UNsicherer Herkunft“ auf. Auffallig ist die 

auch sonst zu beobachtende Ubereinstimmung des zum Wrfr. gehorenden 

Schierm. mit dem Ofr. Das nd. anmutende 6 in ofr.-nd. fldstern beruht 
auf Rundung des e (vel. ofr.-nd. bélken, frémd). 

fon Sb. ‘Madchen’; Fone, Foon Stii., fon, fone DK, Foon (Harl.) Byl; 
Foon Bu.; Norderney Foon ‘junges Madchen’ (verdrangt durch Wicht) 
Siebs 1973: 156; afr. famne, foune, fone; wfr. faam, famke, fanke, faan 
Zant. 227, 228; harl. fohn ‘eine Jungfraw’ CM 19 usw.; brokm. foun 
Holthausen 1927: 70; wu. Foun ‘eine Dirne’, Fdichén (statt: Fauhen) 

‘Magd’, Fdawen ‘ein Magdlein’ Méllencamp 95, 109; wang. faun f. F.A.1, 
365; saterl. Fauene ‘Dienstmadchen’ Fort 92; jeverl. Fohn Fissen 1936: 

34); gron. fam(ke); sylt. Faamen ‘Jungfrau’ M6. 75; ae. feemne Hall 109. 
Ausfiithrlich kommentiert Scheuermann (1970: 107) das noch gebietsweise 

im Ofr.-Nd. gebrauchliche Reliktwort: , Nur noch im Harlingerland, woher auch 

fohn ‘cine Jungfraw’ des Cadovius Miiller stammt, und auf den Inseln Wanger- 
ooge und Spiekeroog ist Fon ‘Madchen’ bekannt ...; fiir das Jeverland, aus dem 
H. Janen ... es erwahnt, finden sich keine Belege. Fiir eine ehemals weitere Ver- 
breitung des Wortes auch in Ostfriesland spricht u. a. foun in Vers 28 des 1632 in 
Emden gedruckten friesischen Hochzeitsgedicht des Imel Agena. Mit Ausnahme 
von Carolinensiel und Brill steht Fon immer neben Synonymen. Zur Bedeutung 
finden sich vereinzelt Zusatze wie ‘vulgar’ oder ‘geringachtend’, die um 1935 
eine Entwicklung anzeigen, die heute zum Abschlu8 gekommen ist. Jiingste 
Stichproben ergaben fur Altharlingersiel Wicht, in Wittmund Dérn als Uber- 
tragung von ‘Madchen’. Erst auf gezielte Nachfrage nannten die Gewahrsleute 

auch F'én, fiigten aber hinzu, daf sie es nur gebrauchen, wenn sie abschatzig 
von einem Madchen sprechen. Der Ausdruck der unterlegenen Sprache ist also 
noch lebendig, ist aber auf eine rein pejorative Bedeutungssphare eingeschrankt 
worden“ (vgl. Holthausen 1927: 65; Foerste 1938: 60; 1957: 1861; Krogmann 

1956: 104; ders. 1975: 125; Arhammar 1968a: 63; 1984: 933; Spenter 1983: 

773). 

Lt. Siebs (1901: 1229) gehen die neuofr. brokm., saterl. und wu. (und 
die entsprechenden ofr.-nd.) Formen auf aofr. féune (< *fdéune) zuriick. 
Heeroma stellte zutreffend fest, dafS das in Groningen und Ostfriesland 
verbreitete westf. wicht ‘Madchen’ afr. famne oder fone verdrangt und 
einen Keil zwischen wir. faam, famke und ofr.-nd. foon getrieben hat 

(Heeroma/Naarding 1961: 37 mit Karte Nr. 25); das im Westen der 
Provinz Groningen gebrauchliche fam/(ke) ist jiingere Entlehnung aus dem 
Wrr.
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glen(n)d Adj. ‘gliihend’; glennig, glenn, glennt ‘glanzend, gliihend’ 
Stii. 70; glénd, glénnd ‘gliihend, hellbrennend, intensiv heiss, glanzend 

etc.’ DK; glend Byl; glende Bu.; im Nds. Wb. nur Stii. und DK als 
Zeugen; wfr. gleon, glean Zant. 339; gron. glin, glinde, glinne, glénde 

Laan 261; drent. gléen, glen(d), glin Tiss. 41. 
Heeroma (1951: 287) fiihrt neben gron. glin, glinde noch drent. glende, 

glennig, fries. glandig und nordholl. gland an, Lofstedt (1967: 49 mit 
weiterer Literatur) zieht die Verbindung zum altnord. gljd. Lt. Spenter 
(1983: 769, 772) ist der Vokal in ofr.-nd. glén(n)d, gron. glin(de), glinne, 
Stadt Groningen glénde ‘gliihend’ auf afr. id < eu ohne Umlaut (afr. 
gliidnd-) zuriickzufiihren, jedoch mit Vokalkiirzung, Palatalisierung und _ 
Resorption des 7 (ahnlich Schénfeld 1947: 19). 

glidder Sb. ‘Froschlaich’; Glidder, Gliddergladder ‘Gallert (auch 
Gludder)’ Stii. 70; glidder, gladder, gludder ‘Froschlaich’ DK; Glidder 
(Gladder, Gludder) Byl; Glidder, Gludder Bu.; im Nds. Wb. keine Belege 

auBerhalb Ostfrieslands; wfr. glider ‘vet deel van gekookt of gebraden 
vlees’ Zant. 339; schierm. glider, glyder ‘sliert’ Fokk. 43; saterl. Glzd- 
derske Fort 106; hiimml. (Hiimmlinger Plattdeutsch) Glidder ‘Gallert, 
glitschige Masse’, Poggenglidder ‘Froschlaich’ Book 93, 181; vgl. saterl. 
gitdderch ‘schlipfrig, glatt’ Fort 106; gron. glidderg ‘glibberig’, glidderglad 
‘slijmerig glad, zo als lil, kreus, kikkerrit? Laan 261. 

Lt. Mews (1971: 111f.) ist pO@agnglids Neuerung im siidlichen Ost- 

friesland, in den Kreisen Wittmund und Jeverland heift es poggengluur, 

-gloor (vgl. Jan®en 1937: 31f. und Karte 8; Schmidt-Brockhoff 1943: 68 

u. Karte 29). Die offensichtliche Verbindung zu dem formal identischen 
ac. Adjektiv glidder ‘slippery’ (Hall 156) und damit zu ae. glidan, afr. 
ghda ‘gleiten’ (OED I, 1156) legt den Schlu8 nahe, da8 es sich um ein al- 
tes, jedoch afr. nicht belegtes Wort handelt, wobei héchstens der spezielle 

ofr.-nd. Wortinhalt ‘Froschlaich’ mit Mews als Neuerung zu bezeichnen 
ware. 

grede Sb. ‘Griinland, Weideland’; Greede ‘ein Stiick griiner, gemei- 

ner Weide; Weideland in den Kirchspielen Riepe, Ochtelbur etc.’ Stii.; 
grede, greide ‘Griinland, Weideland etc., u. zwar speciell solches, was aus- 

schliesslich zum Weiden u. Mahen benutzt u. niemals aufgebrochen wird’ 
DK; Grede (Greed, Greide) Byl; Gre(i)de Bu.; im Nds. Wb. nur Stii., 

DK als Zeugen; ofr.-mnd. grét, gréde ‘Wiesenwuchs, griines Weideland 
im Deichvorlande, frisch eingedeichtes, mit Gras bewachsenes Neuland’ 

Ahlsson 1964: 23; afr. gréd ‘Wiese, Weideland, angeschwemmtes Land’; 

wir. greid, greide ‘grasland’ Zant. 350; saterl. Grdid ‘Grasland; Rasen’ 

Fort 1980: 107; sylt. Grer (Gred) ‘Weideland, Wiese, Anger’ Mo. 104;
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gron. graide ‘omgeploegd grasland’, greide ‘(W.W.K.) = grasland’ Laan 

274, 275; mnd. grét nach SchL nur bei Richthofen, Neocorus und in 

Dithm. Urk. belegt. 

Im Gegensatz zur dlteren und Jungeren Forschung (Literatur dazu bei Lof- 

stedt 1967: 25-27), die afr. gréd als -Umlautform betrachtet, sah Heeroma 

(1951: 282, 290) unter Verweis auf ae. grzed ‘Gras’ hier ein Ablautverhaltnis. 

Léfstedt (a.a.O.), der nordseegerm. und nordseegerm.-nordische Gemeinsamke1- 

ten in der Lexik erforschte, korrigierte die Etymologic Heeromas aufgrund des 

Genus (ae. grad m. gegen afr. gréd f.) unter Ansetzung eines fem. +Stamms 

*gro-pi (2u afr. groza ‘wachsen’) als germ. Ausgangsform und fihrte weitere 

Belege, vor allem aus dem Nordfr., an (vgl. Rogby 1967: 188). 

An Léfstedt anschliefend bezeichnet Spenter (1983: 769, 772) sowohl 

ofr.-nd. gréde, greide ‘Griinland, Weideland’ als auch gron. graide ‘Gras- 

land, das gepfliigt wird’ als fries. Relikte mit afr. € < germ. 6 durch 

i-Umlaut. Daneben existierendes ofr.-nd. gréde ‘Neuland, Groden’ ist 

aufgrund des fehlenden 7-Umlauts wohl nicht als fries. Relikt zu bezeich- 

nen (Beckmann 1969: 47, 382). 

+grifling, sandgrifling 5b. ‘Sandaal’ (Ammodytes lanceolatus/ 

tobianus); Griffling, Sandgriffling Stii. 75; grifling, sandgrifling ‘Sandaal, 

Sandspierling’ DK; k.A. By], Bu.; 1m Nds. Wb. nur Stii., DK als Zeugen; 

harl. sauhngreyff(e)ling ‘woll schmeckende I'ische, so aufs dem Sande, auf 

den Insuln gegraben werden’, grayfeling/greif(e)ling ‘ein Grundling’ CM 

16; wang. saunspir, sondgreif ‘schmaler Fisch, welcher am 5Strande aus 
dem Sande gegraben wird, und den sie gebrauchen, um Schellfische zu 

fangen. Er wird auch gebraten, wie der Aal’ F.A.I, 344; Norderney Sand- 
grawer Siebs 1973: 177; sylt. Sén’-greevling ‘(fohr.-amring. sdngréwling 

...) kleiner Sandaal, Sandspierling, Tobiasfisch’ M6. 242. 
Der an den deutschen Kiisten vorkommende Grofe Sandaal (Ammo- 

dytes lanceolatus) und der Kleine Sandaal (Ammodytes tobianus) gehéren 
zu einer Familie aalformiger Knochenfische. Bei Gefahr verschwinden sic 
blitzschnell im Sand. DK I, 684 weist bereits daraufhin, daf der Name 

grifling von der Fangart (némlich durch Graben mit einer eisernen Ga- 
bel) herriihrt. Dieses Substantiv mit dem Suffix -lzng ist eine Ablcitung 

von afr. gréva ‘graben’ (vgl. wang. grive, saterl. greeuwe) mit Stammvo- 
kalkiirzung und Tonhebung. 

gulf Sb. ‘Heu-/Getreidefach’; Gulf‘Fach, Raum, Banse in der Scheune 
zwischen dem stehenden Gebalk zur Bergung des Getreides’ Stii. 78; gulf 

‘Scheunenfach ...’ DK; Gulf ‘Getreidespeicher, Scheunenteil (T'lache zwi- 
schen vier Standern z. Lagerung von Getreide u. Heu)’ Byl; Gulf Bu; 
wir. golle, gol Zant. 346; saterl. Gulf Fort 108; jeverl. Gulf ‘Scheunen- 

fach’ Bon. 41; gron. goul (W.K. gol, goul, W.W.K. goel, Old., Ww. golf,
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golve) Laan 271, 267 (Westerwolde [ylf] Veldman 1992: 178); drent. goul 

Tiss. 42; hiimml. Gulf ‘Packraum im Bauernhaus ostfriesischen Bautyps, 

vom Boden bis zum First reichend’ Book 98 (das Nds. Wb. verzeichnet 
nur Rhede/Aschendorf als Belegort auferhalb Ostfrieslands); vgl. schwed. 
golv ‘Fufboden, Diele’; norweg. golv, dan. gulv ‘Fufboden’. 

Die Bezeichnung hangt eng mit der Bauweise der fries. Bauernhaus- 

formen zusammen. Hier wird im Unterschied zum Niedersachsenhaus 

das Heu bodenlastig im gulf gelagert. Daher ist das Wort in der Bedeu- 

tung ‘Heufach’ auBer in der niederlandischen Provinz Friesland nur in 

Ostfriesland, Groningen und z.'l. Drente erhalten. Allerdings sind gron. 
goel, goul, goul an ihrer Form als wfr. Lehnworter zu erkennen (Spenter 

1983: 765), wahrend saterl. Gulf erst in neuerer Zeit mit der Verbreitung 
des ostfriesischen Bauernhaustyps aus dem Ofr.-Nd. tibernommen wor- 

den sein kann. Die alteren Hauser des Saterlandes waren niedersachsische 

Hallenhauser mit Heu- und Kornboden. 

gun(d)er Sb. ‘Ganserich’; Gunder Stii. 78; gante, ganter(d), gander, 
gente DK; Ganter Byl,; Gant, Ganter(t), Gander, Ganner, Gent Bu.; wir. 
garre, gadde, gar(e), gint, goarre Zant. 322; wang. goner m. F.A.1, 369; 
saterl. Gant, Gont Fort 104, 107; jeverl. Guner Bon. 36 (das Nds. Wb. 

eibt nur Belege aus Ostfriesland und aus dem Jeverland). — Andere nord- 
westd. und nordostnl. Maa.: oldbg. Gant(er), Gent(er), Genner Bon. 36; 
ems]. gant (Ahlen) Schénhoff 1908: 43; gron. gent (Hl. en W.K.), gint 
Laan 240, 250; nl. gander, gent; vgl. mnd. gante; ne. gander; ac. gandra 

‘gander’, ganot ‘gannet, sea-bird, water-fowl’ Hall 148. 

Gunner (It. DWA) wird von Arhammar (1984: 933) als zum fries. 
Substrat im Ofr.-Nd. gehorig aufgefiihrt. Wahrend Kluge (1989: 243f. 

unter Gans) hd. (dial.) Gander, Ganter als Weiterbildungen aus germ. 
“ganot betrachten méchte, fiihrt de Vries ( 1992: 182) nl. gander auf germ. 

“ganra- baw. (1992: 197 unter gent mit Hinweis auf litauisch gandras, alt- 

preuisch gandarus) auf germ. *gan(d)ro zuriick. Germ. *ganra-/gan(d)ro 
entwickelte sich lautgesetzlich zu aofr. *goner/gon(d)er (vgl. Siebs 1901: 
1180). Afr. 6 blicb im Wang. und Saterl. als 6% bewahrt (Siebs 1901: 
1381, 1387), was wang. goner erklart, wahrend aofr. o in offener Silbe 
Im Wang. manchmal zu u (Siebs 1901: 1380) wurde, woraus sich ofr.-nd. 

und jeverl. Gun(njer erklaren lassen. 

ham Sb. ‘Weide’; Hamm ‘Stiickland, bes. ein mit Graben umge- 

benes ...2. Stii. 81; ham, hamm DK; Hamm By), Bu.; ofr.-mnd. ham 
‘Wiese, Marschland’ Ahlsson 1964: 23; afr. hamm, hamme ‘eingefrie- 
digtes Land’; Renners Glossar Hamm ‘Ein abgetheiltes Stiick Grasland’ 
Mdllencamp 52; wu. Hooms. Ham ‘cine Weide, Camp oder Ham’ Mollen-
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camp 127; sylt. Hem M6. 113; oldbg. Hamm ‘von Graben umschlossenes 

Stiick Marschland’ Bon. 42; Wurster Plattdeutsch Hamm ‘von Graben 

umschlossenes Weideland’ Allers/Arhammar 1984: 52, 67; eiderst. -hGm 

Rogby 1967: 212; Br.Wb. I, 573 Ham (veraltet auSer Ostfriesland und 

osterstadisch); im Nds. Wb. auch Belege aus Brake und Wursten; mnd. 

ham ‘ein (durch Graben) eingefriedigtes Stiick Land in den fries. Lan- 
desteilen’; ae. hamm ‘piece of pasture-land, enclosure, dwelling’ Hall 168 
(s. Rogby 1967: 236; N. Arhammar, Nordfriesisches Jahrbuch N.F. 29 

[1993], S. 282f.; zur Etymologie s. ham bei de Vries 1958: 103f., 1992: 
233 mit Literaturangaben). 

Diese auch in vielen Flurnamen Ostfrieslands erhaltene Landschafts- 
bezeichnung wird von Ahlsson (1964: 23) und Arhammar (von letzterem 
»vermutlich® in Allers/Arhammar 1984: 67) zum fries. Substrat gerech- 

net, was durch die geographische Verbreitung von ham in (ehemals) fries. 
Gebieten gestiitzt wird. 

hammer Sb. ‘Grasland’; k.A. Stii., DK, Byl, Bu., Nds. Wb.; har. 

hammer ‘ein grafreiches Land’ CM 9. Ohling (1963: 137) erwahnt 
Hammer als harl. Form fiir Hammrich, ebenso Brune (1986/87 I, 425). 
Hammer kommt als Flurname in Roggensteder Hammer (westl. Roggen- 
stede/Harl.) vor. 

Das Suffix -er reprasentiert die afr. Pluralendung -ar, d.h. da wir 
hier den Plural des Wortes ham (s.o.) vor uns haben (vel. ofr.-mnd. zyl- 

hammer bei Ahlsson 1964: 28). Hofmann (FS Buma 1970: 83-94, hier 
5. 91f.) fiihrt 21 solcher z.T. bereits erstarrten Pluralendungen bei Flur- 
bezeichnungen in osterlauwerschen Urkunden des 14. und 15. Jh. auf (u. 
a. escar, husthuner, kolkar, kompar, lemdopbar), wo in einigen Fallen die 

Endung -ar, abgeschwacht -er (et Husa escar, inna kompar, in da Ewesna 

comper) auch statt des Dativs steht. Wahrend der ofr.-nd. Sg. ham nur 
aufgrund seiner geographischen Verbreitung zu beurteilen ist, lat sich 
hammer aufgrund dieses zusitzlichen morphologischen Kennzeichens als 
fries. identifizieren.’ 

hammerk (f.) Sb. ‘niedrig gelegenes Wiesenland’; Hammerk Stii. 81; 
ham(me)rik, hammerk DK; Hammerk Byl, Bu.; Hammrich ‘Gemeinde- 
weide einer Marsch- oder Niederungsmoorsiedlung’ Siebert 1963: 796; 
  

"Zur Pl.-Endung -er vgl. noch die ofr.-nd. Gelandebezeichnungen Busch-er, Esch-er 
(esker, isker als Nebenform zu esk ‘Sandboden’ bei DK), Hook-er, Tun-er (Flurnamen 
bei Norden in: Heim und Herd [Beilage zu: Ostfriesischer Kurier, Norden] 30. 4. 1988, 
5. 4, Nr. 93; H. u. H. 15. 11. 1986 S. 1, Nr. 14; H. u. H. 25. 5. 1985 S. 8, Nr. 94, 95, 

101), Warf-er (CM 75 warfer ‘Fahrweg am Haus’), Wisch-er (wisker als Nebenform zu 
wisk(e) ‘Wiese’ bei DK) und Wold-er.
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ofr.-mnd. hammerik, hamrik, hammerk(e), hemmerik ‘das Marschland, 
Wiesen- und Weideland eines Dorfes, die gemeine Mark’ Ahlsson 1964: 
24; afr. hamreke, hammerke, hemmerke ‘Allmende, Dorfmark’; wfr. him- 

rik Zant. 396; saterl. Hammerke Fort 109; gron. hammerk Laan 296f.; 

oldbg. Hammerik ‘gro®es Wiesengelande’ Bon. 42; hiimml. Hammerk 
Book 103; emsl. ,,harnak m. ‘Flur im Dorfe Diithe’, j. Dorfabteilung upm 
hamak* (It. Schénhoff 1908: 98 ,,aus dem aofr. entlehnt“); im Nds. Wb. 
nur Belege aus Ostfriesland. 

Hammerk ist cine Zusammensetzung aus hamm ‘eingefriedigtes Land’ 
oder afr. haém/hém ‘Heim, Dorf’ und mark(a) ‘Mark, Gebiet’, im zwei- 
ten Fall mit Stammvokalkiirzung des Determinans. In verhochdeutschter 
form kommt das Wort als Hammrich in Ostfriesland und im Jeverland 

sowie als Hammerich in Butjadingen mehrfach vor. Der Name des Wil- 
helmshavener Ortsteils Himmelreich und ahnlich lautende Flurnamen in 
Ostfriesland sind wahrscheinlich verballhornte Formen des nicht mehr 
verstandenen afr. hemmerke bzw. ofr.-nd. hammerk, hamrik (s. Ahlsson 
1964: 24f.; Beckmann 1969: 208, 382; Brune 1986/87 I, 425, 475). Schon 
die fries. Formen auf -rik, -rik scheinen auf volksetymologische (nach 

rik ‘Reich’) oder hyperkorrekte Schreibweise (analog Diederk < Diederik, 
Hinnerk < Hendrik) hinzudeuten. 

hef Sb. ‘das Meer, die See’; Heff ‘1. dasselbe was Watt, wie an der 

Ostsee ,, Haff; 2. ehedem die See iiberhaupt’ Stii. 84; hef ‘See, Meer, od. 

eigentlich nur derjenige Theil des Meeres, der sich zwischen der Kiiste u. 

den Inseln befindet ...2 DK; Heff ‘Wattenmeer, Haff’ Byl; Heff ‘Haff, See, 

Wattenmeer’ Bu.; Norderney Heff ‘Wattenmeer’ Siebs 1973: 157; afr. 

hef ‘Waff, Meer’; wir. héf ‘zee’ Zant. 385; sylt. Heef ‘das Wattenmeer im 

Gegensatz zur offenen See’ M6. 111; gron. hef, ‘t heft ‘de (Wadden)zee’ 
Laan 306; Br.Wb. II, 560 Haff (= Watt); mnd. haf ‘Meer, See’; ae. haf 

Hall 164. 

Aufgrund des Vokals (afr. Tonerhéhung a > e, Siebs 1901: 1187) 
und seiner geographischen Verbreitung (It. Nds. Wb. nur in Ostfriesland) 
ist hef als fries. Relikt im Ofr.-Nd. einzuordnen (s. Schonfeld 1947: 20; 
Beckmann 1969: 209f.). 

heller Sb. ‘Deichvorland’; Heller, Helder ‘Au®endeichsland’ Stii. 85; 

helder, heller DK; Heller ‘Aufendeichsland; uneingedeichtes Vorland’ 
Byl; Heller ‘Vorland’ Bu.; Heller ‘weidefahiges, begriintes AuSendeichs- 
land’ Beckmann 1969: 210; oldbg. Heller, Helder ‘Auf endeichsland’ Bon. 
44; vel. afr. helde f. ‘Neigung, Boschung’ Holth. 140; wfr. helle ‘strook 
(hoog) land’ Zant. 388; wang. hel m. ‘Hiigel, Diine’ F.A.I, 370 (mit en- 
dungslosem PI.: da hel).
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Nach Beckmann (1969: 371) gehért Heller zu den Ausdrticken, die sich 
an der ostfriesischen Nordseekiiste seit dem 13. Jh. bis heute liickenlos 
belegen lassen und das Gebiet sowohl vom Oldenburgischen als auch von 
den Niederlanden abgrenzen. Hofmann (FS Buma 1970: 83-94, hier S. 
92) fiihrt mehrere Belege aus osterlauwersschen Urkunden fiir sonst im 
Afr. nicht bezeugtes hellar (heller, Hellum, Hellem, Hella) an. Wie bei 
hammer haben wir hier eine erstarrte fries. P].-Form (< afr. -ar) vor uns, 
die It. Nds. Wb. nur in Ostfriesland und im Jeverland bezeugt ist. 

hemmel(ig) Adj. ‘reinlich’; hemmelk, hemmelg ‘reinlich’ Stii. 347; 

hemmel, hemmel(i)g, hemmlig DK; k.A. Byl; hemmel Bu.; wang. hem- 

melk F A.J, 94; wfr. himmel Zant. 396; saterl. hémmelch Fort 111; gron. 
hemmel(k), himmel Laan 309; drent. hemmel(ik), himmel Tiss. 48, 50. 

Suffixlose Formen sind ofr.-nd. hemmel, wfr. himmel, gron. und drent. 

hemmel, himmel, mit Suffix -lik: gron. ofr.-nd., wang. hemmelk, drent. 

hemmelijk, und mit Suffix -ig: ofr.-nd. hemmelg, saterl. hdmmelch. Adjek- 

tiv und Verb (s.u.) sind nur im fries. Sprachraum mit den Bedeutungen 

‘reinlich’; ‘reinigen’ belegt (It. Nds. Wb. nur Ostfriesland und Jeverland). 

hemmeln Vb. ‘reinigen’; hemmeln Stii. 85; hemmel(e)n DK; hem- 
meln Byl, Bu.; wang. hemmel F.A.I, 71; wfr. himmelje Zant. 396; saterl. 

hdmmelje Fort 111; oldbg. hemmeln Bon. 45; gron. hermeln Laan 309; 

drent. hemmeln, himmeln Tiss. 48, 50. 

Da alle obigen Formen afr. e voraussetzen, ist der Auffassung Bonings 

(a.a.0.)., der oldbg. hemmeln ,vll. zu ahd. hamal gestutzt, verschnit- 
ten, vw. Hammel stellt (womit zu vergleichen ist afr. hamelia, home- 
a ‘verstiimmeln, zerstéren’, mhd. hamelen, hemelen ‘dass.’), diejenige 

Spenters (1968: 82) vorzuziehen, der zu schierm. hemalja auf norweg. 

hemla seg verweist, das er zu an. hamr ‘Ifiille, Gestalt’ stellt (vel. 

Arhammar 1989: 119). 

hile Sb. ‘Ferse’; Hiele Stii. 87; hil(e) DK; k.A. Byl; Hiel Bu.; im Nds. 
Wh. nur Belege aus Ostfriesland; harl. hacke, hi(e)hle ‘die Fersen’ CM 
20; wang. hil m. F.A.I, 371; afr. hél; sylt. Hail (obsol.) M6. 108; nl. hiel:; 
ae. héla Hall 176; ne. heel. 

J. de Vries (1992: 256) erklart nl. Azel als ,een typisch woord van 
de kusttaal blijkens de daarin optredende umlaut van d (het voorkomen 
van het woord ook in de Z. NI. behoeft daartegen niet te pleiten, daar 
zogn. Inguaeonismen verder reiken dan alleen de kuststrook). Het woord 
is zelfs een eigenaardig woord van het gebied der Noordzee, want het is 
verwant met oe. hela (ne. heel) en on. hell; grondvorm dezer woorden is 
*hanhila-... Wet binnenland-Duits heeft het woord hak, dat zich tot in de 

Saksische en Friese dialecten uitgebreid heeft.“ Léfstedt (1963/65: 341),
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der ae. héla neben altwestnord. hzell, neuschwed. hal und dan. hel unter 

,nordseegermanisch-nordischen“ Gemeinsamkeiten anfihrt, verweist auf 

mnl. hiele sowie auf die Verbreitung dieser Form in Westflandern, Zee- 
land, Siid- und Nordholland; die harl. und wang. 7-Formen erklart er als 
Beispiel der riistring. Sonderentwicklung von afr. ei. Dies weiter verbrei- 

tete Wort ist demnach in Ostfriesland aufgrund seiner Lautung als fries. 
Relikt zu beurteilen. 

homel Adj. ‘verkriippelt, elend’; homel ‘mager, abgelebt, haflich’ 

Stii. 90; hamel, homel ‘verkriippelt, unvollstandig ausgebildet, klein, 

schmachtig, elend, schlecht, verfallen etc.’ DK; hamel, homel ‘mager, 

schmachtig; elend, schlecht’ Byl; hamel ‘schmachtig’, homel ‘schlecht’ 

Bu.; wfr. heamel ‘nauwelijks’ Zant. 381; saterl. hoamelch ‘schlecht 

gefiittert, unterernahrt’ Fort 112; gron. hoamel ‘mager’ (Ww. homel) 
Laan 318; drent. hamel, haemel, haomel ‘schamel, schriel, sober’ Tiss. 

45, 46, 47; htimml. haomel ‘mager, armlich, diirftig’ Book 104. 

Zwei Reliktformen stehen in Ostfriesland nebeneinander: nd. hamel 

und fries. homel; die geographische Verteilung ist mir nicht bekannt.® 
Die letztgenannte Form bezeugt ter Laan auch fiir Westerwolde, und 
Sch6nhoff 1908:50 (neben haml, das er zu ahd. hamal ‘verstiimmelt’ und 
mnd. hamel ‘verschnitt. Schafbock’ stellt) ebenfalls fiir den benachbar- 

ten dauSersten Norden des Emslandes: ,,h6ml [Aschendorf] ‘elend, mager’ 
ist aus der ostfries. Ma. entlehnt (mndd. *homel, siidostfr. homl); vg). 
mndd.-fries. homelinge ‘Verstiimmelung’ (mit ostfr. Lautwandel a > o 
vor Nasal)“. 

hor Pron. ‘ihr; sie’; hér, 6r Stii. 88; hér, é6r DK; hér Byl, Bu. V, 

776; harl. met héren sulffsteygenen liefern CM 102; afr. hire, here, hira, 

hiara, wfr. har; wang. hiri, yar F.A.1, 21; saterl. hiere Fort 111; sylt. hédr 

Mo. 117; gron., drent. heur; nl. haar (Nebenform heur), hun; emsl. ea, 

(Papenburg h@a) Schénhoff 104, 180; mnd. er. 

Ofr.-nd. Adr ist Pers.-Pron. 3. Sg. f. Dat., Akk. und 3. Pl. Dat., Akk.; 
Poss.-Pron. 3. Sg. f. und 3. Pl. Sowohl das Pers.-Pron. als auch das Poss.- 
Pron. 3. Pl. wird heute auch statt des veralteten ji, jo fiir die hdfliche 
Anrede verwendet. 

Bereits in emer Ommelander Abschrift der mnd. abgefaSten Willkiiren 
(1428) des Focko Ukena findet sich hoer. Statt ehre vulle beraed im Original 
heiBt es dort: hoer ful birat. Huizinga (1914: 30) zitiert dies als eins von meh- 
reren Beispielen dafir, ,dat de Ommelander afschrijver nog Friesch sprak“ — 
eine sicher zu weit gehende Schluffolgerung. Eher konnten die von Huizinga 
aufgefiihrten Beispiele als Indizien der Sprachmischung bezeichnet werden (vegl. 

  

"In Leer und Warsingsfehn ist homel noch gebrauchlich.
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einmaliges horen ‘ihren’ bei CM 102 mit im heutigen Ofr.-Nd. unublicher Fle- 
xionsendung). Foerste (1957: 1861) verweist auf die Parallele zwischen ofr.-nd. 
hor ‘ihnen’, das ,,die fries. Grundlage durchschimmern“ lat, und gron. hor, wfr. 

har. 

Hor ist aufgrund des h-Anlauts und des abweichenden Vokals (Sen- 
kung und Rundung i > e > 6), der sich im Emsl. 6r (Foerste 1957: 1864; 
Schénhoff 1908: 180) wiederfindet, als fries.-nd. Mischform zu beurteilen 

(Borchling 1928: 130, 133; Scheuermann 1977: 221).° 

hum Pron. ‘ihm, ihn’; htim, hum Stii. 92; hum DK; hum (auch htim 
[Harl.]) Byl; hum, em, jtim (im dstlichen Ostfriesland) Bu. V, 775; harl. 
ym CM 105, him CM 106, jum CM 67; brokm. em Holthausen 1927: 70; 
wang. him F.A.I, 70; afr., wfr., saterl., ne. him; sylt. hém M6. 117; gron. 

hom; drent. hom, hum; nl. hem; emsl. ym (Papenburg hym) Schonhoff 

1908: 180. 
Borchling’® (1928: 130) fiihrte die mnd. Formen hem, hoer (neben em, oer) 

der Hs. B des Emsgauer Rechts auf gron. Einflu8 zuriick. Zu den heutigen For- 
men meinte er (1928: 133): ,,.Mit dem Groningerlandischen teilt das S. W.-Ostfr. 
schlieSlich auch manche altfriesische Reste, wie die mit h-anlautenden Formen 

des personlichen Pronomens hum, hoér, ... Diese Formen halten sich allerdings 

nicht so strikt an die Hauptgrenze im innern Ostfriesland ...; auch das Norder- 
land gehort hier zum S.W.-Ostfr. Aber man kann sich doch nicht der Erkenntnis 

verschlieBen, da die gute Erhaltung dieser friesischen Reste mit dem Umstande 
zu verdanken ist, daf’ auch das Niederlandische die h-Pronomina ... besa“ 
(ahnlich JanBen 1937: 16, nach seiner Karte 3 gilt hum, htim mit geringfiigigen 

Ausnahmen fiir ganz Ostfriesland einschl. Jeverland; vgl. Spenter 1983: 773). 

Scheuermann (1977: 221) ist zurtickhaltender: ,, Aus dem Bereich der Morpholo- 

gie sind als Kennzeichen des ostfriesischen Nd. zu nennen die mit A anlautenden 

Personal pronomina hum ‘ihm, ihn’ und hér ‘ihr, sie’ .... Die Parallelen zu nl. 

hem und haar, ne. him und her liegen auf der Hand und deuten auf die oben 
.. erwahnten alten Gemeinsamkeiten im Nordseekiistenbereich hin, die sich bis 

heute erhalten haben ... Ob hum und hér als fries. Relikte anzusprechen sind, 
laft sich trotz des saterfries. him und hier nicht mit Sicherheit entscheiden“. 

Mit A anlautende flektierte Formen des geschlechtigen Pronomens be- 
safen im Wgerm. nur das Ae. und Afr.; daneben gab es den mask. No- 
minativ hé, hi(e) im And. und her, hé im frankischen Ahd. Das Mal. 
hatte jedoch mit hem(e), him und haer, hare, hore, hoer, here auch 
h-Flexionsformen. Diese fiihrten zu nl. hem, haar, die de Vries (1958: 
116 unter Ay, 102 unter haar) durch Analogie nach hij und hem, hun 
erklart. Ebenso kénnten auch ofr.-mnd. hem, hoer durch Analogic ent- 
  

*Dagegen fa8t Niebaum (Goossens 1973: 164) den h-Anlaut von ofr.-nd. hér als 
vom Nominativ des Mask. beeinflu8t auf (ebenso Schénhoff 1908: 171). 

'’Borchling (1927/28: 29) fiihrt auch die einzigen mir bekannten Beispiele fiir den 
reflexiven Gebrauch von hom aus Borkum an.
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standen sein./! Nl.-gron. Einflu8 auf das Ofr.-Nd., wie er von Borchling 
und Janfen angenommen wird, konnte ebenfalls die Entstehung des h- 
Anlauts begiinstigt haben. Ebensogut lassen sich jedoch htim/hum/hom 
durch Vokalrundung und -senkung, hér durch Rundung aus afr. him und 
hire/here erklaren. Diese Annahme wird durch die Beschrankung auf 
die ehemals fries. Gebiete Groningen und Ostfriesland und ihre auf die 

benachbarten Gebiete Drente und den duffersten Norden des Emslands 
beschrankte Ausstrahlung gestiitzt; alle tiibrigen nordwestnd. Maa. ken- 

nen bei diesen Formen nur vokalischen Anlaut. 

ine Sb. ‘Granne’; Ihne ‘Ahrenspitze, Granne’ Stii. 94; ine, in ‘Granne, 

Ahrenspitze’ DK; k.A. Byl; Ihn(e) Bu.; im Nds. Wb. Belege aus Ost- 

friesland und Wilhelmshaven; saterl. Jene ‘Granne’ Kramer 1961: 102 

(daneben Onge); sylt. Ain M6. 29; oldbg. Eine, Eime, Ine, Ene, Eide 
‘Granne an der Ahre’ Bon. 27; nhd. Ahne (Grimm Dt. Wb. I, 194); mhd. 
agene, agen, kontrahiert dne, aine ‘spreu’; mnd. agen, age ‘Ahrenspitze, 

festuca’; and. agana ‘Spreu’; ae. g@gnan ‘awns, sweepings, chaff’, egenu 

‘chaff, husk? Hall 7, 102; got. ahana ‘Spreu’. 

Scheuermann (1970: 107) geht ausfiihrlich auf das Wort ein: ,,Eine 

ahnliche Verbreitung [wie Tun] zeigt Ine ‘Granne’ ...; nur das Reider- 
und Oberledingerland mit groningisch Angel und das Saterland mit Onge 
haben andere Bezeichnungen [! s.o.]. Ine ist auf Grund lautlicher Kri- 
terien als friesisch anzusprechen. Es gehort in einem grofen nordnie- 
dersachsisch-ostfalischen Zusammenhang zu einer Gruppe von Formen, 

die mit Li anlauten — Eide, Lime, Eine usw. — und auf mnd. age zuriick- 

zufiihren sind, sondert sich aber durch seinen Anlaut deutlich von diesen 
ab. In den friesischen Mundarten des UG ist in dem auch fiir sie vor- 
auszusetzenden *aga germ. ag offensichtlich nicht (wie in den niederdeut- 
schen) zum Diphthong ez, sondern — iiber diesen als Zwischenstufe? - 
zum Monophthong 7 geworden. Die Durchsicht des Worterverzeichnisses 
des Cadovius Miller ergab hierfiir (und fiir germ. eg) folgende Parallelen: 
dy ‘Tag’, nithel ‘Nagel’, riehn ‘Regen’, thde ‘Egge’ und sied ‘Sichel’; neben 
thde steht eyde, das die vorausgesetzte Zwischenstufe ez zeigt“. Auch 

Spenter (1983: 772) zitiert in(e) als fries. Relikt mit afr. ei, 7< ag(t). 

jadder Sb. ‘Euter’; Jtidder, Jadder, Jidder Stii. 98; jtidder, jidder, 

jadder 1)K; Jadder, Jidder, Jtidder Byl, Bu.; im Nds. Wb. Belege fiir 
jadder nur aus Ostfriesland; afr. jader, tder; wfr. jaar Zant. 453; wang. 

jedder F .A.1, 373; saterl. Jader Fort 116; gron. jidder, joar Laan 362, 363; 

  

'" Vel. Spenter 1983: 773; Schénhoff (1908: 104) erklart die Vokalrundung in ems. 

@A (Lathen; h@éa Papenburg) durch Analogie nach ym.
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drent. gier, jaor, jidder, judder, juur, uur Tiss. 243 (unter uier); mnd. 
jeder (jtidder). 

Lt. Arhammar (1984: 933) ist der der Landwirtschaft zugehérige Be- 
eriff ofr.-nd. jadder fries. Ursprungs; auch Spenter (1983: 772; 769) ver- 

zeichnet ofr.-nd. jadder als fries. Relikt mit afr. 2a < eu ohne Umlauts- 
faktor, ebenso gron. joar (s. Karte Nr. 13 bei Heeroma/Naarding 1961: 
26; vgl. Lofstedt 1963/65: 303; de Vries 1992: 284). 

jid, jit Sb. ‘Deichauffahrt’; Jidd ‘geneigte Ebene zur Auf- und Nieder- 
fahrt, besonders eine solche schrage Fahrt an cinem Deiche hinauf’ Stii. 
98; jzd, jut, 72th (Plur. jidden, jitten) ‘ein kurzer, einspuriger Fahrweg nach 
dem Deich hinauf? DK; Jidde ‘Uberfahrt (Weg iiber einen Deich)’ Bu.; 
k.A. Byl; Jitt ‘Uberfahrt tiber einen Deich’ (nérdl. Krummhorn und Nor- 

derland) Beckmann 1969: 78; Norderney Jid ‘Querweg tiber den Deich’ 

Siebs 1973: 156; im Nds. Wb. nur Stii., DK als Zeugen; afr. jet ‘Loch, 

Offnung’; wir. jet ‘gat, verlaging in zeedijk (om er per wagen of met vee 
door te gaan)’ Zant. 457; mnd. gate ‘Gosse; auch = Gasse, Strafe’. 

Jid kommt als Flurname im Norder Raum vor (s. Nd.Jb. 117 [1994] 
159). Schon DK verbindet das Wort mit afr. jet ‘Loch, Offnung’ (und mit 
dem bei CM 65 belegten ydden ‘Herdloch’). Daneben existieren ofr.-nd. 
Diekgatt ‘Durchla8 o. Offnung im Deich’ (Byl 35) und gron. diekgat ‘gat in 
de slaperdijk, waar de weg doorloopt’ (ter Laan 165). Die Tonerhéhung 
von afr. e zu zt vor Dentalen kommt in ofr.-nd. Wortern mehrfach vor (vgl. 
stits/e]); Herrn Prof. Arhammar verdanke ich den Hinweis, daf dieser 
Lautwandel jedoch auch - wie bei dem folgenden Wort — durch Finfluf 
des anlautenden } erfolgt sein kann. 

+jidde Sb. ‘Landmaf’; Jidde ‘ein Landma8, etwa 3/4 cines Diemaths’ 
Stil. 98; yid, jidde ‘ein Landma8, etwa 3/4 Diemath haltend’ DK; k.A. Byl, 

Bu.; im Nds. Wb. nur Stii., DK als Zeugen; afr. jerde ‘Gerte, MefSrute’; 
saterl. Jdde ‘1 Weidenrute 2 Gerte’ Fort 116, Jdd(de) ‘Gerte’ Kramer 
1961: 107; ae. gierd ‘yard, rod, staff, twig ...; measure of length ...; g. 

landes an area of land about one-fourth of a hide’ Hall 154; oldbg. Jaart 

‘T'lurn., urspriinglich Langenmaf’ Bon. 50; mnd. jart (jarde, jarden) ‘Be- 
zeichnung eines Ackerstiickes von unbestimter Grdésse (fries. ierde, alts. 
gerde Rute); wahrscheinlich 14-20 Ruten lang und eine Rute breit’? LW 
164; mhd. gerte ‘rute, zweig, stab; messrute, ackermass’ Lexer 71. In einer 
Urkunde aus Filsum von 1447 (F.A.II, 371ff.) wird die Flurbezeichnung 
,in wyder ge*rden“ verwendet. 

Zur ‘Tonerhohung von afr. e vor r bei gleichzeitiger Assimilation bzw. 
Abstofung des r vor Dental vgl. stits(e) und saterl. Idde ‘Iirde’ usw. 
(Kramer 1982: 9). Das afr. jerde konnte sich in der Spezialbedeutung
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‘Landmaf’ (vgl. dimt) lange im Ofr.-Nd. halten (vgl. Lofstedt 1967: 29 
unter ierd-fot). 

jire Sb. ‘Jauche’; Jirre, Jiere Stii. 98; jtre, jirre, jir, jarre DK; Jier/e 

Byl; Jier(e) Bu. V, 864; afr. jére; wir. garre Zant. 455; saterl. Jere Fort 

116; schierm. jore Fokk. 56; gron. jirre (W.W.K. jir, HI. jter, Old., Vk. 

jiere, I]., W.K., Stad ier) Laan 362, 346; drent. gier, ier Tiss. 40, 53; 
jeverl. Jier, Gier Bon. 51; das Nds. Wb. enthalt keine Belege auferhalb 

Ostfrieslands und des Jeverlandes; nl. gier. Als haufige Komposita sind 

auBerdem Jierback, Jierdobbe ‘(gemauerte) Jauchegrube’ zu nennen. 
Heeroma (1951: 287) weist gron. jirre, jter, ter einer Gruppe von Ingwaonis- 

men zu, de Vries (1992: 206) bezeichnet nl. gzer in Holland siidlich des IJ, Zee- 
land, Utrecht, Veluwe, Betuwe und Nord-Brabant) neben jier, ter, jirre (Noord- 
Holland nérdlich des IJ, Groningen) und jarre (Friesland) als ,,een oud woord 
van de kusttaal“. 

Scheuermann (1970: 107) kommentiert ofr.-nd. Jir, Jir: ,,Es ist fiir 
den Regierungsbezirk Aurich bezeugt, ferner fur das nérdliche Jeverland, 
das Saterland — hier und im benachbarten Barfel, Kreis Cloppenburg, 
in der Form Jére, Jerre —, fiir Elisabethfehn, Kreis Cloppenburg, und 
Papenburg, Kreis Aschendorf-Hiimmling. Mews meldet es ferner aus 
Apen, Kreis Ammerland, fiir das er auch sonst enge Beziehungen zu 
Ostfriesland nachweist. Das Wort geht zuriick auf altfriesisch jére; die 
Belege zeigen iiberwiegend die spater auch bei Stztz zu beobachtende 
Tonhebung des e zu 7 vor r“. Spenter (1983: 769, 774) erwahnt ofr.- 
nd. jir(e), jirre und gron. jirre ‘Jauche’ kommentarlos als Beispiele fries. 
Interferenz (vgl. Janfen 1937: 17 und Karte 3; Foerste 1957: 1861; Mews 
1971: 114-117 und Karte 83; Spenter 1968: 61). 

juken Sb. ‘Nacken’; Juken ‘viell. eine Nebenf. v. Jtikken , Joche“ und 
stande dann fiir das, was unter dem Joche ist, fiir den Nacken’ Stii. 348; 
juken ‘Nacken’ DK; k.A. Byl; Juken ‘Nacken, Riicken’ Bu.; vel. wfr. wyuk, 
wyok ‘wiek’ Zant. 1201; schierm. bjok ‘vleugel, wiek’, wjok ‘wiek van een 

molen’ Fokk. 17, 129 (s. Spenter 1968: 276); saterl. Juuk ‘Fliigel’ Fort 
117 (Siebs 1901: 1389 noch fyii’k); sylt. Jk ‘Fliigel? M6. 133; nl. wiek 
‘vlerk, vleugel’ van Dale 1184. 

Neben der von Stii. und DK verzeichneten Pluralform, die nur in 

Ausdriicken wie wat up de juken gdfen ‘eine Tracht Priigel geben’ vor- 
kommt, gibt Bu. IX, 137 fiir die als konservativ bekannte Borkumer Ma. 
auch einen Singular Juuk, Juke, Mz. Juken mit der Bedeutung ‘Schwinge, 

Iliigel’? an. Da beides offensichtlich zusammengehdort, handelt es sich um 
eine Reliktform von afr. *wiuke < germ. *weukjo im iibertragenen Ge- 
brauch; vgl. ‘die Fltigel stutzen, baw. hangen lassen’ (s. Lofstedt 1967:
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42: Arhammar 1968a: 65; ders. 1989: 100; de Vries 1992: 834 unter 

wiek).}? 

+jiit Sb. ‘Schopfgefai’; jut, jtitte ‘ein Giessding od. hélzernes Schépf- 
gefass zum Ausgiessen von Filiissigkeiten’ DK; k.A. Stii., Byl, Bu.; wrfr. 

jutskeppe, jutte ‘baggerschop’ Zant. 466; gron. jut ‘schopje om ‘t water 
uit een bootje te hozen, te jutten’ Laan 367. 

Ofr.-nd. jut wird eine Ableitung von dem folgenden jungen Verb jtitten 
sein, da die hd. Guf zugrundeliegende wgerm. Ausgangsform *gutz- im 
Afr. lautgesetzlich zu -gete fiihrte. Zur Palatalisierung von afr. u im 
Ofr.-Nd. vgl. diiren, pjtint, tjtiddern. 

+jiitten Vb. ‘giefen’; jiitten ‘gieen, schopfen’ DK; jutten ‘gieBen’ 
Bu.; k.A. Stii., Byl; gron. jutten ‘water uit een bootje ... hozen’ Laan 367 
(unter jut); vgl. afr. giata, jata; wir. jitte Zant. 461; wang. joet; saterl. jote 

(3. Sg. Prasens gjut Fort 1980: 117). DK hielt jtitten unter Verweis auf 
jut ‘er gieft’ fiir eine auf afr. jata zuriickgehende Nebenform von géten. 
Es ist eher anzunehmen, dafi aus den afr. Formen *jutst, *jut(h) (2. und 

3. 5g. Pras. Ind.) durch Analogie cin Infinitiv *jutta entstand, der im 

Ofr.-Nd. Palatalisierung zu td erfuhr (vgl. das vorige Wort). 

+kate Sb. ‘Hiitte’; Kdte ‘ein groBeres Zelt, Hiitte beim Deicharbeiten, 
worin die Arbeiter kochen und schlafen’ Stii. 100; kdte, kete DK II, 183; 

k.A. Byl, Bu., Nds. Wb.; wfr. keet ‘werkkeet’ Zant. 485; schierm., gron. 
keet; drent. keet ‘schuilkeet, plaggenhut’ Tiss. 59; emsl. két ‘{[Ahlen] Hiitte, 
Holzbude’ (Schénhoff 1908: 86); nl. keet ‘loods’; ae. cyte ‘cottage, hut, 

cabin; cell, cubicle’ Hall 80. 

Schénhoff (a.a.0.) bezeichnet emsl. két als fries. Lautform; Spenter 
(1983: 772) zitiert ofr.-nd. kdte, kete als Beispiel fiir afr. e < germ. au 
mit Umlautsfaktor. Die Etymologie des afr. nicht belegten Wortes ist 
ungeklart (vgl. Kluge 1989: 361 unter Kate; de Vries 1992: 310 unter 
keet, 316 keuterboer, 322 kit, 353 kot; Hoad 99 cot, cote; Spenter 1968: 
190). 

+kedde Sb. ‘Dorfschulze’; Kedde ‘(obs.) Dorfschulze, Bauermeister’ 
tii. 104; kedde ‘(obs.) Schulze, Dorfschulze, Gemeindevorsteher, Bau- 
ermeister, Bauerrichter, bz. die obrigkeitliche Person in cinem Dorfe od. 
einer Landgemeinde’ DK; k.A. Byl, Bu.; das Nds. Wb. fiihrt als Quellen 

nur Sti. und DK an; afr. kedd ‘Gerichtsperson’ Holth. 55, ,.nach Jaekel 

‘Scharfiihrer, Vollstreckungsbeamter (zu kedde)“ a.a.O. 141. 
  

’* Beckmann (1969: 78) stellt das m.E. identische Juuk ‘Rundung im Ubergang von 
der Boschung des Deiches zur Barme’ (NeSmersiel) zu nl. juk. Auch hier wiirde die 
Bedeutung ‘Fliigel, Nacken’ durchaus passen.
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Afr. ked(d) ‘Beamter, Gerichtsperson: Sprecher, Verkiinder, Abge- 
ber eines Urteilsspruchs, Zwangsvollstreckungsbeamter’ geht nach Buma 
(1949: 214) auf *kuddja < *kupjoz zuriick, das u.a. zu afr. quetha ‘spre- 

chen’ gehort.!% Ohling (1963: 102, s. auch 275) erwahnt, daf der ,,Buur- 
mester (Schiittemeister) ... im Kolonialland des Brokmerlandes noch bis 
ins 19. Jh. hinein als ‘Kedde’, d.h. ‘Auskiindiger’ bezeichnet wurde". 

kél Sb. ‘geronnene Milch’; Keel ‘geronnene Milch, wie z.B. Sauglinge 
sie ausbrechen’ Stii. 105; kel ‘Geronnenes, Klumpiges etc., namentlich 

von der geronnenen, dicken, kadsigen Milch ... gebraucht’ DK; k.A. By]; 

Keel Bu. IV, 595 (unter Gerinnsel); harl. ke(e)hl ‘weiche Kees von sawrer 
Milch’ CM 22; wang. kél n. ‘dicke Milch’ F.A.I, 375; wu. Kerl miljock 

(statt: miljook) ‘Buttermilch’ Mollencamp 93; saterl. Keedel ‘Quark, ge- 

ronnene Milch’ Kramer 1961: 113; jeverl. Keel ‘dicke Milch, Quark’ Bon. 

53; lt. Nds. Wb. nur in Ostfriesland und Jeverland; gron. keel ‘dik gewor- 
den melk’, karrel ‘kaasstof in de melk, die begint te zuren’ Laan 380, 377; 

sylt. Kyjaarel ‘geronnene Milch’ M6. 139; Br.Wb. II, 757 Keller ‘dicke 

Milch. Dithmars.’; mnd. keller ‘(zu qualen) dicke Milch’ LW 170 (die 
beiden letztgenannten Formen offenbar mit Metathese). 

Lofstedt (1963/65: 286-287), der weitere nordfr. Belege fiir das Sub- 
stantiv und das Verb (s. u.) anfiihrt, setzt als afr. Ausgangsform *kerl 
an, die er wie Siebs auf eine Wurzel *kur- ‘sich drehen’ mit -/ Erweiterung 
zurickfiihrt. Wahrend das r vor [im Sater]. zu d reduziert wurde, ist es 

im Wang. und Harl. in dieser Stellung lautgesetzlich geschwunden; damit 

sind auch die ofr.-nd. und jeverl. Formen ohne Schwierigkeit erklarlich 
(Siebs 1901: 1261; vgl. Holthausen 1927: 64, 65). 

kelen Vb. ‘gerinnen’; keelen Stii. 105; kelen, kélen DK; kelen Byl, Bu.; 

It. Nds. Wb. nur in Ostfriesland und Jeverland; wfr. kerrelje ‘korrelen, 

beginnen te schiften’ Zant. 487; wang. kél gerinnen F.A.I, 71; saterl. 

kedelje Fort 119, keedelje Kramer 1961: 113; gron. karreln, kelen Laan 

377, 382; sylt. kjaarli ‘gerinnen, verkasen’ M6. 139; Br.Wb. II, 757 kellern 
‘gerinnen’. 

Arhammar (1968a: 65), der die nordfr. Formen als ,,typisch fries. 
Milchterminus“ bezeichnet, weist auf Parallelen im Westnord. und mégli- 

cherweise im Ne. (curd, curdle) hin. Léfstedt (1963/65: 286-287) nimmt 
als afr. Ausgangsform *kerlia < *kurtlén an. 
  

'STaneben mit ahnlicher Bedeutung gron. keder ‘de oude naam van de voorzitter 
van n waarf Laan 379 < afr. kéthere ‘Verktinder, Gerichtsperson; Urteilsverkiinder; 
ILandesfiihrer’ (nach Buma 1949: 216 zu afr. kétha, Lofstedt 1967: 14); mnd. keder 
‘(altfr.) Verkiindiger, Ansager; Gerichtsperson’ LW 170; ae. cydere ‘witness, martyr’ 
Hall 81.
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kélfat Sb. ‘Gefa&B zum Gerinnen der Milch’; Keelfatt ‘unten engeres 

Gefa8 zum Gerinnen der Milch’ Sti. 105; kélfat ‘Gerinn-Iass, ein nach 

unten hin sich verengendes Gefass, worin man die Milch gerinnen (kelen) 
lasst’ DK; Keelfatt Bu. IV, 394 (unter Gefaf); k.A. Byl, Nds. Wb. Diese 
sonst nirgendwo bezeugte Zusammensetzung des fries. Verbstamms keél- 
mit dem nd. Substantiv fat wird bei Stii. und DK auch als Bezeichnung 
fiir einen Bauernhaustyp im Harlingerland aufgefiihrt. 

kisebiter Sb. ‘unfreundlicher Mensch’; Kiesebieter ‘Zahnefletscher, 

Ingrimmiger’ Stii. 106; kisebtter, kisbiter ‘ciner der vor Druck u. Be- 
schwerde, od. Wuth u. Zorn etc. die Zahne hart auf einander beisst u. 

damit knirscht, bz. mit den Zahnen fletscht u. zugleich das Gesicht ver- 
zerrt od. grinst, wie ein Grimmiger (od. ein Hund, Raubthier); daher auch 
iiberhaupt: ein ingrimmiger, zorniger, unfreundlicher Mensch, Wiitherich 
etc.” DK; k.A. Byl; Kiesbieter ‘Brummbar’ Bu.; wfr. kiezzebiter ‘persoon 
die graag kibbelt, harrewart’ Zant. 490; saterl. Kiezebteter ‘grimmiger, 

unfreundlicher Mensch’ Fort 120; It. Nds. Wb. auch im Jeverland be- 

zeugt. 

Das von Foerste (1938: 60) als fries. Uberbleibsel bezeichnete ofr.-nd. 
Kise ‘Backenzahn’ ist nur bei DK belegt. Foerste selbst aufsert den Ver- 
dacht, ,da8 Doornkaat-Koolman mehr nl. Wortgut aufgenommen habe, 

als tatsachlich in der Volkssprache Ostfrieslands bekannt gewesen ist, weil 
seine Eltern beide aus dem Groningerland stammten und dic nl. Tradition 
in der mennonitischen Familie besonders stark war“ (a.a.O. 54). Ich habe 
es nie gehdrt; sowohl im Ofr.-Nd. als auch im Gron. sagt man kiis(e) bzw. 
koes, koeze, dagegen wfr., nl. kies, wang. keiz, saterl. Kdize. Nl. kzes wird 
von de Vries (1992: 318) als hollandische Form des fries. kése bezeichnet. 
Umso auffalliger ist daher die (méglicherweise durch das folgende Wort 
gestiitzte) Erhaltung des afr. kése (mit Tonerhéhung wie bei hile, jire) in 
kisebiter. 

kisen Vb. ‘zahnefletschen’; kiesen ‘1. zihnefletschen, grinsen; 2. of- 
fenstchen, klaffen’ Stii. 106; kisen ‘(od. kisen?) sich spalten, klaffen, 
auseinander od. offen gehen od. stehen, gahnen, gaffen, zahnefletschen u. 
grinsen, die sichtbaren Zahne vor Wuth auf cinander beissen etc.’ DK; 

kiesen Byl, Bu.; wang. kiz ‘die Zahne zeigen’ F’.A.I, 71; saterl. kvezje ‘1 

grinsen 2 die Zahne fletschen 3 klaffen’ Fort 120; hiimml. kzesen Book 124, 

emsl. kizn ,{Ahlen] ‘mit den Zahnen fletschen’ (vgl. nl. kies f. ‘Backen- 
zahn’, die fries. Form fiir nd. kase)“ lt. Schonhoff (1908: 110) ,,aus dem 

altostfr. entlehnt“. Das Nds. Wb. gibt aufer Ostfriesland einen Beleg aus 
Aschendorf.
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Ofr.-nd. kisen (urspriingliche Bedeutung wohl: ‘die Zahne zeigen’) ist 
Ableitung von afr. kése ‘Backenzahn’ mit Tonerhéhung des Stammvokals 
(vgl. Siebs 1901: 1227; Heeroma 1951: 285). 

klampe 50. ‘Briicke, Steg’; Klampe ‘1) Steg iiber einen Graben; 2) 
jedes Verbindungsbrett; z. E. eine groéfere Thiirleiste’ Stii. 108; klamp(e) 

DK; Klamp/e Byl; Klamp(e) Bu.; harl. klampe ‘ein Steig’ CM 9; wang. 
klamp m. ‘Steg tiber einen Graben’ F.A.I, 375, klomp m. ‘ein Steg’ F.A.I, 
414; saterl. Klomp ‘Grabensteg’ Kramer 1961: 117, Klampe ‘Querfries 

an der Tiir’, Klompketille ‘Grabensteg’ Fort 120, 121; Br.Wb. II, 787 
Klampe ‘im Ditmars. ein Steg itiber einen Graben’; oldbg. Klamp(e) Bon. 
55 (s. Schmidt-Brockhoff 1943: Karte 4); hiimml. Klampe ‘Steg iiber 
einen Bach’ Book 125; im Nds. Wb. aufer fiir Ostfriesland nur fiir Jever- 

land und Wilhelmshaven belegt; mnd. klampe ‘Haken, Spange; Steg iiber 
cinen Graben, Briicke’ (die beiden Belege bei SchL stammen aus dem 
Jeverland und von Neocorus); vgl. wfr. klampe ‘1. kantige stapel, hoop; 

2. klos(je), lat(je)’ Zant. 496; sylt. Klaamp ‘Holzklammer, auf genageltes 
Querholz’ usw. Mo. 139. 

Scheuermann (1970: 108f.) bezeichnet dieses Wort als fries. Relikt: 
lamp ‘Steg’ schlieBlich (...) ist im Nordosten des UG vierunddreifig- 
mal belegt; eine weitere Meldung stammt aus Aurich, wo es neben dem 
westlichen Jrd steht. Das in der Bedeutung ‘Verbindungsstiick, Klam- 
mer’ gemeingerm. Wort wird im UG auf Grund der geographischen Ver- 
breitung einer speziellen Bedeutung als friesisches Relikt interpretiert. 

Nur im Altnordischen und z.T. im (ehemals) friesischen Sprachgebiet 
ist die Bedeutung ‘Steg’ bezeugt; den Fragebogenbelegen sind wanger- 
oogisch klamp ‘cin Steg iiber einen Graben’ (Fries. Archiv 1, 375) und 

saterlandisch Klomp hinzuzufiigen, ferner Cadovius Miillers klampe ‘ein 
70¢ steig’, 

Neben klomp steht im Wang. und Saterl. konkurrierend die nd. Lehn- 

lautung klamp/e, die im Ofr.-Nd. ganz das Feld beherrscht (s. Holthausen 
1927: 64). 

+klau(e) 5b. ‘Iarke’; Klaue ‘[(C. M.] Harke, Rechen’ Stii. 109; klau(e) 
‘Gartengerat mit Zinken od. Zahnen zum Jaten u. Auflockern des Bodens; 

Spitzhacke mit krummen Zinken; Rechen od. Harke’ DK; Klau/e ‘Gar- 
tengerat (mit Zinken)’ Byl,; Klau(e) ‘Harke’ (veraltet) Bu. V, 192; harl. 
klaw, fohnrycker ‘eine Harcke’ CM 33; afr. klawe ‘Hacke’; schierm. tzeun- 

klau ‘tuinhark’ Fokk. 116 (s. Spenter 1968: 310); gron. klaauw/(e) Laan 
398: drent. klauw ‘gereedschap bij mest afladen of turf baggeren’ Kuik 

1987: 23; nl. klauw ‘tuinhark’ (wohl seltene Nebenbedeutung) van Dale
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464; ac. clawu ‘claw, hoof; hook; pincers?’ Hall 70; vgl. wfr. klau ‘klauw’ 

Zant. 497. 

Ahnlich wie bei klampe existiert die Sonderbedeutung ‘Hacke, Harke’ 

des wgerm. *klawo (de Vries 1958: 128) nur im engl.-fries.(-nl.?) Sprach- 

gebiet. 

klense Sb. ‘Seihe’; Klense ‘Sieb, Seiher — von Blech’ Sti. 110; klense 

‘Coihe od. Gerath zum Durchseihen von Wasser u. sonstigen Fliissig- 

keiten’ DK; k.A. Byl; Klens(e) Bu.; im Nds. Wb. nur fiir Ostfriesland 

bezeugt; wir. klinzebak ‘filterbak aan regenpijp’ Zant. 503; gron. klins, 

klinze, kléns (H1.), klénze ‘teems, de melkzeef’ Laan 403; nl. klens, kleens 

‘(niet alg.) 1. zeef, teems; vergiettest; 2. filtreerdoek, zijgdoek’ van Dale 

467. 
Nl. klens ist lt. de Vries (1992: 327) Ableitung vom Verb klenzen. 

Foerste (1938: 60) bezeichnet ofr.-nd. Klense als fries. Relikt; afr. *klense 

ist jedoch nicht belegt. 

klensen Vb. ‘seihen’; klensen ‘eine Fliissigkeit durchseihen’ Stii. 110; 
klensen DK; k.A. Byl; klensen Bu.; im Nds. Wb. nur fiir Ostfriesland be- 
zeugt; wir. klinzgje ‘wassen, uitspoelen’ Zant. 503; gron. klinzen, klénzen 

‘vloeistoffen reinigen door mid del van een teems’ Laan 403; nl. kletnzen 

‘Sn kleine stukjes verdelen, fijnmaken’, klenzen ‘(niet alg.) zeven, laten 
doorzijgen’ van Dale 467; ae. clznsian Hall 70; ne. cleanse. 

Nach de Vries (1992: 327) ist nl. kleinzen, ,ook klenzen, mnl. cleinsen, 

clensen, cleensen, clinsen ‘zuiveren, ziften’, fri. klinsgje “wassen, spoelen’, 

oe. clénsian (ne. cleanse) ‘reinigen’ < germ. *klatnison, een afl. van klein 

in de bet. ‘zuiver, rein’. Nicht nur im Fries., sondern auch im Nd. und NI. 

konnte der germ. Diphthong ai monophthongiert und vor Mehrfachkonso- 
nanz gekiirzt werden. Daher kann klensen zwar nicht eindeutig aufgrund 
seiner Lautung, wohl aber aufgrund seiner geographischen Verbreitung 
als fries. Relikt betrachtet werden (vgl. Foerste 1938: 60). Ein afr. Verb 
*klénsia/* klensia ist jedoch nicht belegt. 

klese Sb. ‘kleine Briicke’; Klese ‘eine kleine festliegende Briicke, im 

Gegensatz von Klappbriigge’ Stii. 110; klese, klése ‘eine kleinere festlie- 
gende Briicke, die so hoch liegt, dass die mit Torf, Heu etc. beladenen 

Schiffe bequem drunter durchfahren konnen’ DK; k.A. Byl; Klees, Klese 
Bu.; im Nds. Wb. nur Stii., DK als Zeugen; afr. klesie ‘Heck zur Ab- 
schlieSung’, klesze ‘Umzaunung’ Holth. 58, 142, 164; vgl. wir. kleezjedaam 
‘dijk of dam met vast afsluitingshek’, kleezjehikke ‘vast afsluitingshek op 

dijk of dam’ Zant. 500. Holthausen (1925: 142) stellt klésze wohl zu 
Recht zu ae. (be-)clysan ‘to close, shut up, enclose, confine, imprison’, 
das wiederum auf lat. cl(a)usum zuriickgeht. Nach Ausweis des Afr. und
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Wrr. ist als mlat. Ausgangsform *clusia anzusetzen (vgl. den Beinamen 
Clusius fiir Janus), deren Stammvokal zu é umgelautet wurde. Durch 
Bedeutungserweiterung wurde ‘Umzdunung’ zu ‘Briickengelander’ und 
schlieBlich ‘Briicke’. Das Wort kommt mehrfach in ostfriesischen Flurna- 
menbezeichnungen vor (s. Nd.Jb. 117 [1994] 159). 

+klifsk Adj. ‘klebrig’; k.A. Stii.; klifsk, klifsk ‘anhangig, haftend, 

kleibisch, haerens etc.’ DK; k.A. Byl; klievsk ‘schmierig’ Bu.; im Nds. 

Wb. nur fiir Ostfriesland bezeugt; wang. klivisk ‘klebrig’ F.A.I, 96; saterl. 

klieuwsk, klieuwerch Fort 121; Br.Wb. I, 807 Klevisk, Klefsk ‘klebrigt’. 

I's handelt sich um eine im Afr. (*klivisk) nicht belegte, offenbar im ofr. 
Bereich gebildete oder bewahrte Suffix-Ableitung vom trans. Verb “klivia 
(oder *klivia? Siebs 1901: 1308). 

klippen Vo. ‘(mit der Schere) schneiden’; k.A. Stii., DK, Byl, Bu.; 
Norderney: de so fein bi ‘t Billerutklippen weern ... do weer se all 61 

dat Band ant klippen (H. Smeins: Proot doch Platt! Norderney 1981, 5. 

66, 68, 195); wang. klip ‘mit einer Scheere schneiden’ F’.A.I, 61; sylt. klep 

‘scheren, mit der Schere schneiden’ M6. 141; Landschaft Angeln utklip- 
pen QO. Mensing: Schleswig-Holsteinisches Worterbuch. I-V. Neumiinster 
1927-1935, Bd. V, Sp. 273; ne. to clip; norweg., dan. klippe; schwed. klippa. 

In Analogie zu ne. to clip (Hoad 80) halt Lofstedt (1966: 53) wang. 
klip fiir ein nordisches Lehnwort. Ob das Vorkommen von klippen im 

Ofr.-Nd. der Insel Norderney diese Annahme bestatigt oder ein Indiz fiir 
eine weitere Verbreitung des Wortes von Anfang an ist, sei dahingestellt. 
Jedenfalls ist es cine Besonderheit des UG, die mit einigem Recht als 
fries. Relikt bezeichnet werden darf. 

krubbe So. ‘Kellerassel’; Krubbe ‘(Borkum) i. q. Steentike od. Miitir- 
tzke’ Stii. 125; krubbe ‘(Borkum) Kellerassel, sonst allgemein stén- od. 

mitr-tike genannt’ DK; k.A. Byl, Bu.; im Nds. Wb. ein Beleg aus Bunde; 

wir. krob(be) ‘1. kever, tor, behorend tot Coleoptera. 2. dreumes, kleuter. 

3. klein persoon’ Zant. 540; schierm. krove ‘pissebed’ Fokk. 65; gron. 
krob (W.K.), krobbe (W.W.K.) ‘loopkever. De naam wordt ook wel aan 
andere tieken gegeven en soms zelfs aan de haimekes en de muurloezen 
of staanmotten’ Laan 450. 

Heeroma (1951: 288) erwahnt das etymologisch nicht erklarte krobbe, 
krubbe ‘insect, pissebed’ (das er aufferhalb Groningens nur in Friesland 
einschl. Stellingwerf gefunden hat) in einer Gruppe von Ingwaonismen, 
die ,,niet in Noord-Drente maar wel in Westerwolde voorkomen en waarbij 

de grens van het verbreidingsgebied dus samenvalt met de provinciegrens 
tussen Groningen en Drente“. Aufgrund seiner geographischen Verbrei-
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tung ist krubbe als fries. Relikt zu betrachten (Schonfeld 1947: 5; Spenter 

1968: 126). 

kweteln Vb. ‘schwatzen, faseln’; qudteln ‘(zuw. auch guatieln) Taseln. 

dummes Zeug schwatzen’ Stii. 189; kwdteln, kweteln viel spree en od 

schwatzen ...? DK; queteln Byl, Bu.; im Nds. Wb. nur Stii., oe en 

gen; saterl. kwdddelje ‘Unsinn reden, ° oon re eramer 1961: 1s. 

itelje * > Fort 127; gron. kwedeln, W.K., . kwe ; 

hen babbelen’ Lesa 462; mnd. quedelen ‘schwatzen'(SchL nat ginen Beles 

aus Voc. cop. Hor. belg.); mhd. quitteln ‘schwatzen Lexer imml 

kwddteln ‘dummes Zeug reden’ Book 140; vgl. nl. kwelen; ae wyrgcu ” 

dolian ‘to curse’ Hall 427. - Dazu an Komposita und Ab a rungen im 

Ofr.-Nd noch: Gequetel, Quetelee, Quetelbuz, (Queteldds/e, Quetelmaars 

Py celts DK sah in kweteln eine Iterativbildung, allerdings zu mnd. 

queden. Die auf das fries. Sprachgebiet Serna hale ee 
jedoch Ableitung von afr. quetha walrschein i< , g 

Reprisentation von afr. intervokalischem th durch ¢. | 

+kwidde(r)n Vb. ‘reden’; quidden (obs. C.M.) recon sprechen quiddern ‘schwatzen’ Stii. 190, 191; kwiddern ‘schwatzen, plau orn ac 

DK; k.A. Byl, Bu.; im Nds. Wb. nur Stii., DK als Zeugen; harl. quiz fen 
‘reden, sprechen’ CM 58, 60; afr. quetha; wang. quider F.A.I, 45, fwidr, 
kwidr Siebs 1901: 1289; saterl. kwede Fort 127; jeverl. quidden, quiddern 
‘sprechen, schwatzen’ Bon. 84 (vgl. quitteln, quittern ‘garrire’ Grimm Dt. 

_ XIII, 2381). 
» AEE. quetha 2 in allen neufries. Maa. durch Synonyma ersetzt worden, 
auBer im Ofr. Hier ist, wie Siebs (1901: 1191) bereits festgestellt hat, afr. 
e in offener Silbe ,,zu einem dem 7 nahestehenden geschlossenen é gedehnt 
worden; dies muss als aostfries. bezeichnet werden. Die Mundarten des 
Harlinger-, Wanger- und Riistringerlandes haben dieses é unter stark ge- 
stossenem Tone in der Regel zu 7 entwickelt“. Das dem Stamm angefiigte 
rim Wang. erklart Siebs (1901: 1240) durch Lautwandel des 5 nach dc (der iibrigens auch nach d eingetreten ist, vgl. wang. frider ‘Friede’, juder ‘Jude’ usw.). Die wang. Form hat sich im Jeverl. erhalten, wahrend das saterl. kwede die oft. Dehnung des Stammvokals bewahrt hat. 

+kwiver Adj. ‘lebhaft, munter’: k.A. Stii.; kwifer, kwiver »lebendig, lebhaft, munter, frisch, gesund etc.’ DK; k.A. Byl, Bu.; im Nds. Wb. nur Stii., DK als Zeugen:; wang. quiver ‘kraftig (von Genesenden)’ F.A_], 100; ae. cwiferlice ‘zealously’ Hall 78; engl. quiver ‘obs. exc. dial. ... (OE. “cwifer, prob. onomatopoeic, cf. QUIVER v.7] Active, nimble, quick, rapid’ OED II, 2397: vgl. jeverl. wiff, quiff ‘lebhaft, munter’ Bon. 132;
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wir. kwier(ich) ‘keurig, netjes, bevallig’ Zant. 550, gron. kwiereg ‘(W.K.) 

‘kwiek’ Laan 464 (mit Kontraktion?). 

Mit Lofstedt (1963/65: 333) darf das heute nicht mehr gebrauchliche, 
afr. nicht belegte ofr.-nd. kwiver als ,,zur engl.-fries. Wortgemeinschaft" 
echoriges fries. Relikt betrachtet werden, und zwar aufgrund seiner geo- 
graphischen Verbreitung und der fiir das Ofr. kennzeichnenden Dehnung 

von zin offener Silbe (Siebs 1901: 1196). 

kwink(6g)en Vo. ‘blinzeln’; quinken, quinkoogen ‘,,winken“, zwinken 

(mit den Augen)’ Stii. 191f.; kwinken, kwinkdgen ‘zwinken, zwinkern, das 

Augenlid rasch auf u. nieder bewegen, blinzeln, einen Wink mit dem 
Auge geben, winken etc.’ DK; quinken, quinkogen Byl; quinke(l)n, quin- 

kogen ‘blinzeln, zwinkern’ Bu.; wang. quink ‘blinzeln’ F.A.I, 63; saterl. 

kwinkoogje ‘zwinkern’ Kramer 1961: 129, kwinkje ‘blinzeln; mit den Au- 
gen zwinkern’ Fort 128; jeverl. guinkogen ‘zwinkern’ Bon. 84; im Nds. Wb. 

fiir Ostfriesland und Jeverland bezeugt; vgl. afr. quznka ‘schwinden’; ae. 

dcwencan ‘to quench, extinguish’, dcwincan ‘to vanish, be extinguished 

or eclipsed’ Hall 3; ne. quench (It. OED II, 2389 auch mit der Bedeutung 

‘to destroy the sight or light of [the eye]’). 
Die im Afr. und Ae. belegten Verben quinka bzw. dcwincan bieten 

die Méglichkeit einer recht naheliegenden Erklarung fiir kwink(6g)en, zu- 
mal das einmalige Partizip utekwnken durch ‘ausgeflossen, von dem Auge 
durch eine Verletzung’ tibersetzt wird (W.J. Buma, Das Riistringer Recht 
[1963]; zitiert bei Lofstedt 1967: 30). Von der Bedeutung ‘schwinden’ 

ist es ein kurzer Weg zu ‘schnell verschwinden und wieder auftauchen, 

schnell bewegen’ und ‘die Augen schliefen, blinzeln, zwinkern’. Die Zu- 
sammensetzung mit ‘Auge’ in kwink-6g-en dient nur der Verdeutlichung. 

So leitet de Vries (1992: 378) nl. kwinkslag unter Verweis auf die wang. 
und saterl. Verben von mnol. quinken ‘zich snel bewegen’ ab. Im Ofr.-Nd. 

ist. kwink(6g)en daher wohl als fries. Relikt anzusprechen. 

+laide Sb. ‘Blitz’; Layde ‘(obs. C.M.) Blitz’, Leide ‘der Blitz [C. 
M.]’ Stii. 132, 134; leide, laide, layde ‘Blitz’ DK; k.A. Byl, Bu.; im Nds. 

Wb. nur Stii., DK als Zeugen; harl. layde ‘der Blitz’ CM 6; wang. lezds- 

lag ‘Blitz’ F.A.T, 379, Aittelec TH ‘Wetterleuchten’ F.A.I, 372; wu. Leidt, 

ljucht ‘Der Blitz’ Médllencamp 92; saterl. Lai, Loat Kramer 1961: 130, 

Loai ‘Blitz, Blitzschlag’ Fort 131; sylt. Lait ‘Blitz’, Laitslach ‘Blitzschlag’ 

Mo. 157; vgl. gron. laaz ‘vlam, alleen in: ‘t hoes ston in lichte laai. 
stad en W.K. in lichte loaie vlam’ Laan 406; ae. liget ‘lightning, flash 

of lightning’, ligetsleht ‘lightning-stroke, thunderbolt’ Hall 219; vgl. got. 

lauhmuni ‘Blitz’.
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te bereits: ,,{[WJang. lezd, helg. loide 

hen und kann nicht mit ae. lieget iden- 
kalischem Auslaut ist mit de Vries 

Holthausen (1927: 60) aufer 

diirfte einem got. laugipa entsprec 

tisch sein“. Bei den Formen mit vo us. 

(1992: 379), der fries. Ursprung auch von nl. laai (in der Zusammenset. 

zung lichtelaaie) fiir méglich halt, von germ. “lange ae zugelen das zu 

ahd. loug fiihrte. Die nordfr. Formen mit denta i an pat 
hen nach Méller (1916: 157 unter sylt. Lait) auf a rr.  etde (< laugida) 
zurtick, nach Lofstedt (Nordfriesische Dialektstudien, Lund/Leipzig 1931, 

S. 155f.) jedoch iiber urfries. legit (e) aul germ. eegtine laugitjo (mit 

fries. Monophthongierung von au und 7-Umlaut). Da as Ofr-Nd. den 
Lautwechsel t > d kaum kennt, ist hier wohl von der fries. Form *léide 
auszugehen (Arhammar 1989: 102). 

laien Vb. ‘blitzen’: leien ‘blitzen [bes. in Harl.] Sti. 134; leien, laien 
‘blitzen, wetterleuchten, hell aufflammen’ DK; k.A. Byl; leten Bu.: im 

Nds. Wb. nur fiir Ostfriesland bezeugt; harl. ‘t laydet ‘es blitzet’ CM 6: 

wang. le:T'H, leid F.A.I, 57, ‘t leiTHert F.A.1, 89; saterl. laie Kramer 

1961: 130, loaije ‘blitzen, wetterleuchten’ Fort 131; schleswig-holst. leien 
‘leuchten, blitzen, wetterleuchten’ Lindow 130; nl. laaien lodern’. 

Holthausen (1927: 67) stellt harl. ‘t laydet ,,zu helg. laid ‘blitz’, ae. 

lieget“. Es handelt sich um Ableitung von laide bzw. las. 

laks Sb. ‘Lachs’ (Salmo salar); k.A. Stii., Byl; laks DK; Lachs By. 

VI, 689; Reiderland Lakks Leege 1974: 25; Norderney Laks Siebs 1973: 
177; harl. salm, lochs ‘ein Lachs’ CM 16; wang. las m. F'.A.I, 344, laks, las 
Siebs 1974: 79: saterl. Lachs Kramer 1960: 130; wu. Lafs Mollencamp 107; 
Br.Wb. III, 16 Lass; im Nds. Wb. (aus dem Hd. entlehnte?) Streubelege 
fiir Lachs auch in anderen nordnds. Maa.; mnd. las; and., ahd. lahs; ne. 
laz; ae. lear ‘salmon’ Hall 214. 

Fir das Aofr. ist *lax anzusetzen. Dieses hatte sich lautgesetzlich 
zu laks, loks oder *loaks entwickeln miissen (Siebs 1901: 1179; Fort 1980: 
52). Ins Wu. und Wang. war bereits das nd. Lehnwort Lass eingedrungen. 
Das gut bezeugte ofr.-nd. laks ist daher als fries. Relikt zu betrachten, da 
es kaum denkbar ist, daf eine so konservative Kiisten-Ma. wie das Ofr.- 
Nd. im Gegensatz zu den iibrigen nd. Maa. fiir einen Fischnamen ein 
nhd. Lehnwort benutzt (vgl. die ebenfalls aus der Fischerei stammenden 
Reliktwoérter és ‘Kéder’, grifling ‘Sandaal’). Die nordnl. Maa. kennen nur 
das gleichfalls bei CM belegte gallo-lat. salm. 

(wird fortgesetzt)


