
ZUM OSTFRIESISCHEN NIEDERDEUTSCH (III) 

von Arend Remmers, Schwelm 

(Fortsetzung und Schlu8 von Nd.Jb. 117 [1994] 130-168 und 118 [1995] 
211-244) 

lasten (Pl.) Sb. ‘FuBstapfen’; k.A. Stii., DK, Byl, Bu., Nds. Wb.; 

lasten Borchling 1927/28: 29; wfr. least, leest ‘in- of afdruk van voet of 

hand’ Zant. 561; schierm. fuetlask ‘voetspoor’, lask ‘voetafdruk’ Fokk. 39, 

68; ae. last ‘sole of foot: spoor, footprint, track, trace: gait, step’ Hall 212; 

vel. ofr.-nd. léste, lést; nl. leest; mnd. lést, léste ‘Leisten’; ae. lzste ‘last 

(for the foot)’ Hall 209; got. lazsts ‘Spur, Ziel’. 

Dieses sonst nirgends erwahnte Borkumer Wort wird von Borchling 
(1927/28: 29) als fries. Relikt zitiert. Er stellt es zu ae. l&st, last ‘Fuf- 
sohle, Spur’? und ahd. leist. De Vries (1992: 389; ahnlich Kluge 1989: 
437) geht fiir nl. leest von einem germ. Kompositum *lais-ta aus, dessen 

Stamm in ahd. wagan-leisa, mhd. lets, leise ‘spur, geleis’ bewahrt ist. Afr. 

“laste ist nicht belegt. Vor Mehrfachkonsonanz erscheint germ. az bereits 
afr. gekiirzt als a (Siebs 1901: 1229), das wie in ofr.-nd. atter ‘Liter’ er- 
halten blieb. Mit er, schoolden, slong und tjtiddern gehért lasten zu den 

Borkumer [risismen. 

+lép Sb. ‘Kiebitz’ (Vanellus vanellus); Leep ‘auch Lepp (obs. C. M.) 
Kibitz, viell. wegen seines schnellen Laufens’ Stii. 133; lép, lep DK; k.A. 

Byl; Lepp, Leep (veraltet) Bu. VI, 172; Leep, Lepp Sanders 1993: 257; 

im Nds. Wb. nur Stii., DK als Zeugen; harl. lepp/leep ‘ein Kiefieth’ CM 
15; wfr. ljtp, leep, lip, lip, lyp Zant. 580; schierm. (veraltet) jrep, lrep 
Fokk. 55, 70; Amrum/Fohr liap Arhammar 1968a: 65 und Anm. 58; ae. 
hlé€apewince ‘lapwing’ Hall 185; ne. lapwing. 

l’iir das Gron. meldet Sch6nfeld (1947: 26) nur einen Flurnamen: ,,On- 
der Zuidlaren vindt men voorts de Leipakkers, in het eerste lid waarvan 

men gemakkelijk fri. [jzp ‘kievit’ herkent“. Auf die Beziehung zwischen 

den fries. monosyllabischen Bezeichnungen und ae. hléapewince, ne. lap- 

wing wurde bereits von Stii., DK und Holthausen (1927: 64) hingewiesen; 
Léfstedt (1966: 49) gibt dazu weitere Beispiele (vgl. Arhammar 1968a: 

64, 73 Anm. 58; Hoad 1987: 258). 
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life Sb. ‘Austernfischer’ (Haematopus ostralegus); k.A. Stii., Byl; life, 
life ‘(auf den Inseln), der Austern-Vogel’ DK; Lied, Lieve (Borkum) Bu. 

I, 748; Leew, Lied, Litt, Lrew Sanders 1993: 257; Norderney Lizw Siebs 
1973: 157; im Nds. Wb. nur Stii., DK als Zeugen; wfr. bunte liuw Zant. 
578; schierm. leeu Fokk. 68 (vgl. Spenter 1968: 298); wang. liu f. F.A.1, 
345; gron. lieuww, bonde laiw Laan 492; jeverl. Liw(e) Bon. 66; sylt. Liitiv 
Mé. 168; Fohr/Amrum liitw Arhammar 1968a: 65. 

Lt. Foerste (1938: 60) ist Liew ,,fries. Uberbleibsel“. Ausfiihrlich be- 
handelt Léfstedt (1966: 48f.) diesen Tiernamen in einer Aufstellung nord- 
seegermanischer Worter, wobei er auch nordfr. Entsprechungen und die 
zu erschlieBende Grundform * (h)ltb-0(n) als wohl onomatopoetische Be- 
zeichnung erwahnt. Dieses Wort ist im UG aufgrund seiner begrenzten 
geographischen Verbreitung als fries. Relikt zu betrachten. 

log Sb. ‘Dorf’; Loog ‘Dorf’ Stii. 140; l6g ‘Dorf, Ort, Statte, Ortschaft, 

Wohnstatte, Wohnsitz etc.” DK; Loog Byl, Bu.; Loog ‘Dorf’ Siebert 1963: 

798; afr. loch, log ‘Ort, Stelle, Statte; Versammlungsort; Versammlung, 

Gericht’; ofr.-mnd. ldch ‘Statte, Haus, Hof; Dorf’ Ahlsson 1964: 65, 85; 

wang. lauch n. ‘Dorf’ F.A.I, 378; saterl. Louch ‘Kirchdorf’ Kramer 1961: 
137; gron. loug Laan 507; jever!. Loog Bon. 66; It. Nds. Wb. auBer Ostfries- 

land und Jeverland auch in Rhede/Aschendorf; drent. loeg, loog, lo(o)ug 

Tiss. 73, 74; mnd. léch ‘Statte, bes. Dorfstatte, Kirchdorf’; hitimml. Louch 

Book 149 (bei Schénhoff 1908: 64 nur fiir Fresenburg bezeugt); Br.Wb. 
III, 80 Loge ‘hei8t an einigen Orten im Bremischen ein niedriger Ort, Gra- 

sanger’, a.a.O. VI, 184 Loog ‘fries., Dorf. Loogs-ltide, Dorfbewohner’; mhd. 

luoc ‘LagerhGhle’ Lexer 152; ae. loh ‘place, stead (only in phr. on his loh)’ 
Hall 221. Die mnd. Belege bei SchL stammen samtlich aus Richthofen, 
Beninga und Oldbg. Urk. 

Wahrend Ahlsson (1964: 85) ofr.-mnd. loch als wgerm. Reliktwort 
einstuft, das im N]. wie im Nd. friih ausgestorben ist, sieht Lofstedt (1967: 
31f.) in diesem Wort, das zu liegen, Lage im Ablautverhdltnis steht, die 
Entwicklung einer Sonderbedeutung, die mdéglicherweise auf den engl.- 
fries. Sprachraum beschrankt war bzw. ist. Diese Auffassung wird durch 
die Bezeugungen im Mnl., Mnd. und in den heutigen Maa. bestatigt. Eine 
ehemals weitere Verbreitung des Wortes in der Bedeutung ‘Dorf’, wie 
Ahlsson sie annimmt, ist nicht zu erkennen. Das Wort ist in Ostfriesland 

heute noch gebrauchlich. 

lone Sb. ‘schmale Gasse’; Lane, Lone ‘enger Durchgang, kleine Gas- 
se...’ Stii. 131; lane, lone, lan, lon ‘Lohne, Durchgang, Durchfahrt, Gasse 

od. Gang, Weg’ DK; Laan/Lane, Loon/Lone ‘schmale Durchfahrt, enge 
Gasse’ Byl; Lohne ‘Zufahrtsweg’ Bu.; Lohne ‘plattdeutsche Bezeichnung
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fiir eine schmale StraBe’ Brune 1986/87 II, 180; im Nds. Wb. nur fiir 

Ostfriesland bezeugt; afr. lane ‘Weg’; wir. leane, loane, loanne Zant. 560; 

gron. loan Laan 495, loan(e) Reker 1993: 77; drent. laon Tiss. 70; jeverl. 

Lone ‘enge StraBe, Graben’ Bon. 66; eiderst. Jon ‘ein oft auf beiden Sei- 
ten eingefriedigter Weg, der auf die Fenne fiihrt und sich da allmahlich 

verliert’? Rogby 1967: 112; nl. laan; and. lana; ne. lane; ae. lanu Hall 212: 
vel. sylt. Laanbualk ‘Rain zwischen zwei Ackern’ MO. 156. 

Wahrend die verschiedenen wfr. Formen auf afr. lane und lone zuriick- 
zufiithren sind, ist fiir das Ofr.-Nd. nur aofr. lone anzusetzen. In den heuti- 
gen StraBenbezeichnungen ostfriesischer Orte wird das Wort immer Lohne 
geschrieben (Mennonitenlohne in Norden, Ringlohne in Emden, Lohne in 
Aurich usw.). Auch in den Beispielsétzen bei DK heift es nur lén, lone. 
Dementsprechend ist auch die Aussprache [o:]. Es handelt sich um ein 

fries. Reliktwort, das im Wang. und Saterl. nicht belegt ist, von ‘Rogby 

(1967: 112, 237, 239) jedoch auch im eiderst. Nd. als solches verzeichnet 
wird (vgl. Léfstedt 1967: 51). 

lonn, lonn Sb. ‘Koppelstock’; Lonn, Lénn‘Koppelstock, mit welchem 

cin Rind, Schaf an das andere gekoppelt wird’ Stii. 139; lonne, lénne, lon, 
lén ‘Koppel, Koppelstock, Stock od. Stange womit das Vieh aneinander 
gekoppelt od. verbunden wird’ DK; k.A. Byl; Lonn(e), Lénn(e) ‘Kop- 
pelstock’ Bu.; das Nds. Wb. gibt neben Stii., DK einen Beleg aus Critz- 
um/Reiderland; mnd. lanne ‘Stange oder Blatt (Blech) von Metall oder 
anderem Stoffe, lamina; Kette oder Giirtel, aus den einzelnen Stabchen 
(Gliedern) gemacht oder aus Metallblech getrieben’ LW 197; ae. lann 
‘chain, fetter’ Hall 212; vgl. mhd. lander ‘Stangenzaun’ Lexer 140. 

Ofr.-nd. lonne, lénne wird schon von Rogby (1967: 213 unter eiderst. 
didl6d) wohl aufgrund der Verdumpfung von aofr. a vor Nasal mit Hin- 
weis auf weitere Parallelen als fries. Relikt bezeichnet (vgl. W. Foerste: 
Niederdeutsche Bezeichnungen des Kettengliedes. Nd. Wort 5 (1965), S. 
51-109, hier S. 64-67 mit weiterer Literatur). 

lonnen, lonnen Vb. ‘koppeln’; lonnen, lénnen ‘Vieh koppeln mit- 
telst des Lonn’ Stii. 139; lonnen, lénnen ‘koppeln, zusammenkoppeln od. 
zusammenketten’ DK; k.A. Byl; lénnen ‘fesseln, koppeln’ Bu.; im Nds. 

Wb. nur Stii., DK als Zeugen; oldbg. anlannen ‘2 Stiick Weidevieh mit 
einem Kniippel zus. koppeln’ Bon. 3. — Verbalableitung von lonn, lénn 
(s.o.), 

mande, man Sb. ‘Gemeinschaft’; Maande, Mande ‘Gemeinschaft’ 

Stii. 143; mande, mande, manne, man, man ‘Gemeinde, Genossenschaft, 

Gemeinschaft, Communion od. gemeinschaftlich etc. .... DK; k.A. Byl;
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Man(de), Maan(de), Manne Bu. IV, 526, 528 (veraltet); afr. man- 

da ‘Gemeinschaft’; wfr. mande ‘gemeenschap, gemeenschappelijk bezit. 

Zant. 596; schierm. yn ‘e mande ‘gemeenschappelijk’ Fokk. 72; jeverl. 

Man(e) ‘(in Flurnamen) Gemeinde’ (veraltet) Bon. 68; Wurster Platt- 

deutsch Maon ‘Allmende, Gemeindeland (in Flurnamen; fries.); Maon- 

Arbeit = Gemeindearbeit, Hand- und Spanndienst’ Allers/Arhammat 

1984: 55, 66f.; hiimml. Mande, Mandewaék Book 154; das Archiv des 

Nds. Wb. enthalt neben ofr.-nd. Belegen nur cin Zeugnis von Schambach 

(mante ‘Grenzscheide’); gron. mane, maan, maande ‘semeenschappelijk 

bezit, gemeenschappelijke handeling’ Laan 520; drent. in de maande ‘ge- 

meenschappelijk’ Tiss. 75; mnd. mande ‘Gemeinschaft; Gemeingut’, ac. 

gemana ‘community, company’ Hall 226. 

Siebs (1901: 1282) fiihrt afr. fia-mande usw. unter Hinweis auf den saterl, 

Flurnamen méndo ‘gemeinsamer Besitz’ neben saterl. ménta ‘Gemeinde’ als Bel- 

spiel fiir den Lautwandel von -nth > -nd nach Vokalsynkope neben aofr. ménte 

auf germ. * mainipé zuriick. In nordostn]. mande ‘gemeenschap’ sicht auch de 

Vries (1992: 426) ,,ofr. mand, monda hetzelfde woord als saks. meente < germ. 

* mainipo ‘gemeenschap, gemeenschappelijk bezit’“ (vgl. emsl. in do manda ‘gc- 

meinsam’; mandavupdk ‘gemeinsame Arbeit’, Schonhoff 1908: 98). Problematisch 

sind bei dieser Erklarung der Wechsel t/d, das Fehlen des i-Umlauts sowie der 

Kurzvokal a/o, der altes a zu reprasentieren scheint. Ahlsson (1964: 65f.) be- 

schreitet einen anderen Weg. Er sieht aufgrund von aufserfries. Bezeugungen 

(drei Belege aus Braunschweig, Gottingen und Einbeck) in mnd. mande eine 

nicht auf das Fries. beschrankte Suffix-Ableitung von got. ga-man ‘Mitmensch, 

Genosse’ (in 2. Korinther 13, 13 einmal mit der Bedeutung ‘Gemeinschaft’). 

Demnach ware mande ein Reliktwort, ,das vorwiegend im Fries. und Ostndl. 

fortlebt, dessen Geschichte aber in westgerm. oder urgerm. Zeit zuriickreicht™ 

(Ahlsson a.a.O.). 

Die suffixlosen Formen sind méglicherweise anders entstanden. Ofr.- 

nd. mén (vgl. den Flurnamen Mahnland bei Norden), jeverl. Man(c) 
und Wurster Plattdeutsch Maon — alle mit langem Stammvokal - ge- 

hen zuriick auf nicht belegtes afr. *mdn(e), dazu gehort ae. (ge-)mana 

< germ. *ga-maino- (neben umgelautetem afr. méne ‘Gemeinde, Ver- 

sammlung, versammelte Genossenschaft’, ae. mzne ‘fellowship’ < germ. 

*ga-mainjo-). Die suffixlosen Formen sind also als Relikte in ehemals fries. 

Gebieten zu betrachten. 

mar Sb. ‘Graben’; Maar ‘(obs.) eine Wasserleitung, breiter Graben 

Stii. 143; mdr, mdre ‘kleiner Fluss od. natiirliche Wasserleitung, Abzugs- 

Graben, Grenz-Graben etc.’ DK; k.A. Byl; Maar ‘Flu, Grenzgraben’ 

Bu.; Maar ‘Wasserlauf’ Siebert 1963: 798; Maar ‘natiirlicher Wasserlaut. 

Auch dass. wie Graben’ Beckmann 1969: 247 (das Nds. Wb. fiihrt nur 

Stii., DK an); ofr.-mnd. mdr ‘Graben, Abzugskanal’ Ahlsson 1964: 66f.:
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afr. mar ‘Graben’; wfr. mear ‘binnenwater voor waterlozing (vaak tevens 
grensscheiding)’ Zant. 602; gron. moar ‘dorpskanaal’ Laan 547, ‘natuur- 
lijke waterloop’ Reker 1993: 85; mnd. mare ‘Graben, Abzugskanal’ (fries.) 
LW 219; vel. wfr. mar ‘meer’ Zant. 599; nl. mare ‘ketelvormige inzakking 
in niet-vulkanisch gesteente, gewoonlijk een meer’ van Dale 600; hd. Maar 

‘Kratersee’ (in der Eifel). - Bei Victorbur (Ostfriesland) gibt es zwei 
Wasserliufe nérdlich des Abelitz-Moordorf-Kanals mit der Bezeichnung 

Maar. 

De Vries (1958: 156) erklarte das in nl. ON haufig vorkommende maar (,,in 
Zeeland in de betekenis van ‘meer, groot wateroppervlak’, in Friesland en Gro- 

ningen van ‘kleine waterloop’“) anfanglich als friihe, hauptsachlich linksrheini- 
sche Entlehnung von lat. mare (nach Kluge 1989: 453 entstand hd. Maar ‘Kra- 

tersee’ ebenfalls aus spatlat. mara ‘See’ < lat. mare); It. Ahlsson (1964: 67, 83) 
ist auch ofr.-mnd. mar ,,urspr. romanische[s] Wort“, das ,,friih aus dem Ndl. ins 

ries.“ entlehnt wurde. Im NI. Etym. Wb. erwahnt de Vries (1992: 421f.) zu nl. 

maar dann jedoch neben Frings’ Ansicht (< gallo-rom. * mara ‘afvoerkanaal’) 
auch die Auffassung Valkhoffs, da frz. mare auf frank. Ursprung zuriickgeht 

(vgl. mare ‘petite nappe d‘eau peu profonde qui stagne’ < frank. *mara Petit 

Robert I. Paris 1988: 1152). Lofstedt (1967: 33) greift jedoch die Auffassung von 
van Helten auf, wonach afr. mar auf germ. *maur- zurtickzufiihren und somit 
wohl als fries. Relikt im Ofr.-Nd. zu betrachten ist; mnl. maern. ‘See’ halt er 
fiir ,,kaum hierher gehorend“. 

Ob es sich wirklich um drei verschiedene Ursprungsworter handelt, 
lasse ich offen; jedenfalls scheint die germ. Herkunft von afr., ofr.-mnd., 

ofr.-nd. mdr, wfr. mear, gron. moar ‘Kanal, Graben’ (< germ. *maur-) 
annehmbar. 

mede Sb. ‘Mahland, Heuland’; Meede, Meé ‘(rheidl.), Meedland Wie- 
se, Griinland, das gemiaht, besonders gewohnlich nur gemaht wird’ Stii. 
147; méde DK; Meed/Mede Byl; Meed(e) Bu.; Meede ‘Mahde, d.h. 
Mahland. Die breite Grasebene zwischen Geest und Marsch, mit diinner 

Kleierde und Niederungsmoor’ Siebert 1963: 798; harl. mehde, meede CM 
63, 64; ofr.-mnd. méde ‘Heuland’ Ahlsson 1964: 26; afr. méde ‘Matte, Wie- 

se’; wft. mtede ‘1. made, laaggelegen grasland, hooiland. 2. grasland dat 

bestemd is voor hooiwinning’ Zant. 612; saterl. Maid Fort 133; oldbg. Me- 
de, Mee, Meddel, Meide Bon. 69; Br.Wb. III, 113 Mdde, Mddland, Meet- 

land ‘ist im benachbarten Ostfrieslande Heuland, Grasland’ (Nds. Wb. 

enthalt nur Belege aus Ostfriesland); gron. maiden, mieden (W.W.K.) 
‘steeds meervoud = veld van laag grasland, moa’ Laan 518, mij (Ww.) 

‘groenland, dat bij hoog water onderloopt’ Laan 564, mij ‘grasland’, maz- 

den, mieden, miden ‘laag grasland’ Reker 1993: 80, 83, 84; eiderst. méd 

‘Mahland’ Rogby 1967: 186; ne. mead, meadow; ae. mz#d ‘mead, meadow, 

pasture’ Hall 224; hd. Matte.
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Minssen (F.A.I, 178/180) erwahnt, da® afr. médeim Wang. nicht erhalten ist, 
in Butjadingen jedoch noch als meide ‘Wiese, Heuland’ vorkommt (vgl. den ON 
Burmeide éstlich von Ruhwarden). Rogby (1967: 186) nennt méd als fries. Relikt 

im Fiderst. und angrenzenden westholst. Gebieten. NI. Meden (gron. Ortsname) 

ist It. de Vries (1958: 160) ,,fries-saks. vorm van maden ‘weiden’“ (vgl. Schonfeld 

1947; 23). 

Spenter (1983: 769, 772) fiihrt ofr.-nd. méde und gron. maiden (P1.) 
‘niedriges Weideland’ als Beispiele fiir die Erhaltung von afr. é < germ. 

é! (= wgerm. 4; vel. Hoad 286 unter ne. mead: < germ. ‘*mzedwo, rel. to 

MOW’) an, wobei er die gron. Form mieden (Westerkwartier) wegen des 
ie fiir jiingeren Import aus dem Wrr. halt. 

médje Sb. ‘Flurparzelle’; Meedje, Mettje ‘eine aus mehreren Acckern 
bestehende Unterabtheilung der Lindercien’ Stii. 147; médje ‘Dimin. von 

meéde und zur Bezeichnung der Unterabtheilung einer Wiese od. Flur, 

bz. eines aus mehreren Aeckern bestehenden, etwa 30-35 Schritt brei- 

ten Feldes gebraucht’ DK; k.A. Byl; Meedje ‘Ackerland, Feld, Flurpa- 

zelle’ Bu. (Nds. Wb. enthalt Belege nur aus Ostfriesland und Jeverland). 

Das Diminutivum erscheint in der haufigen Zusammensetzung médjegéte, 
médjeslot ‘eine Rinne od. Gosse, bz. ein Graben, worin u. wodurch die 

médjes abwassern u. wodurch die einzelnen médjes von einander getrennt 
sind’ DK, die auch Byl, Bu. und Beckmann (1969: 247f.) verzeichnen, au- 
Berdem Fort (1980: 134) saterl. Meedjesloot ‘Entwasserungsgraben’ und 
Bon. 69 jeverl. Meddjengriipp sowie oldbg. Meedsloot ‘Griippe im Heu- 

land’. Wahrend Schmidt-Brockhoff (1943: 40) das jeverl. métji ‘kleiner 
intwasserungsgraben’ zwar von Meetje ‘zwischen den kleinsten Entwisse- 

rungsgraben gelegenes Landstiick von 1/4 - 1/2 ha.’ ableitet, das er jedoch 

wenig iiberzeugend auf lat. medius zuriickfiihrt, fassen Stii., DK und Bon. 

das Wort zu Recht als Diminutivform des fries. méde auf (s.o.). 

médland Sb. ‘Heuland, Wiese’; Meedland Stii. 147, médland DK Il, 

085 Z. 29; k.A. Byl; Meedland Bu.; Meedeland ‘Das zum Mihen bestimm- 

te Wiesenland’ Siebert 1963: 798; ofr.-mnd. médlant ‘Heuland’ Ahlsson 

1964: 26; harl. methlauhn/mehtlau(h)n ‘eine Wiese’ CM 9; afr. médeland; 
wfr. miedidn ‘grasland bestemd voor de hooiwinning’ Zant. 612; Br.Wb. 

III, 113 Madde, Mddland, Meetland ‘ist im benachbarten Ostfrieslande 

Heuland, Grasland’; saterl. Mdidlound; gron. maidelaand, maailand ‘laag 
land in de kleistreken’ Laan 518, mijlaand (HI.) ‘laag gelegen land’ Laan 
064; ae. madland. Wie die afr. und ae. Formen zeigen, handelt es sich 
um eine sehr alte Zusammensetzung, deren Determinatum im Ofr.-Nd. 

die nd. Form angenommen hat.
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+meken Vb. ‘werben, vermitteln’; meeken ‘fiir einen anderen freien, 

eine Heirath stiften, den Unterhandler dabei machen’ Stii. 147; mdken, 

meken DK; k.A. Byl, Bu.; das Nds. Wb. fiihrt nur Stii., DK als Zeugen an; 

harl. me(e)hken ‘freywerben, eine Heiraht stifften’ CM 59; vel. afr. mek 
‘Verheiratung’; wfr. makbrief ‘huwelijkscontract, overeenkomst tot een 
huwelijk’ Zant. 594; ae. (ge)mzecca ‘husband, wife’; gemzeclic ‘conjugal’, 

gemzecnes ‘cohabitation’ Hall 224; and. gimako ‘Genosse’. 

in nicht belegtes afr. Verb “mekia kann von afr. mek ‘Verheiratung’ 

abgeleitet sein, das wiederum wie ae. gemzcca und and. gemako Substan- 
tivableitung von einem germ. Adjektiv *gamakaz (Hoad 284 unter match) 

oder *-maki- ‘passend, bequem’ ist (Kluge 1989: 255 unter gemach; an- 

ders Holthausen 1927: 67). Der Stammvokal wurde nachafr. in offener 

Silbe gedehnt. 

+méksman 5b. ‘Brautwerber, Mittler’; Meeksmann, Méksmann 

‘Freiwerber, Ehe-Unterhandler’ Sti. 147; maksman, méksman ‘Un- 
terhandler in Ehesachen’ DK; k.A. Byl; Meeksmann ‘Brautwerber, Mitt- 

ler, Schlichter’ Bu. (veraltet); harl. meecks-/me(e)hksmohn ‘ein Frey wer- 
ber’ CM 31; gron. moaksman ‘tussenpersoon, vooral bij een huwelijk’ 

Laan 545; vgl. afr. mekere ‘Heiratsvermittler, Makler’ (vgl. Buma 1949: 
227); wang. méklér ‘Freiwerber’ I.A.I, 380; mnd. meker ‘Macher, Verfer- 
tiger, Stifter’; s. Holthausen 1927: 66). 

Das afr. nicht belegte méksman ist wohl als Ableitung von afr. mek 

‘Verheiratung’ zu betrachten, wobei das gedehnte e auf Einflu8 des Verbs 
meken zuriickgehen diirfte. Die gron. Form moaksman ist Lehnbildung, 
wahrend wang. méklér formal an ndd. Mdkler ‘Makler’ angelehnt ist. 

+memme Sb. ‘Mutter’; Memme, Mamme Stii. 148; memm/(e) ‘Mut- 

ter, Weib, Muhme, GrofSmutter’ DK; k.A. Byl, Bu.; Norderney Mddém 

(veraltet) Sicbs 1973: 158 (das Nds. Wb. fiihrt auch Schambach 1858 als 
Zeugen an); wfr. mem Zant. 606; harl. mem CM 19; wang. mém (mém) 
f. I. A.1, 380; wu. Méhme ‘Ein Mutter’, Stjip Méhme ‘Ein Stieffmutter’ 
Méllencamp 111, 122; saterl. Mame Fort 134; gron. mem(me); drent. 

memme ‘Tiss. 77. 

Nach W. de Vries und Heeroma (zitiert von Spenter 1983: 769) waren 
die als fries. Relikte anzusehenden Verwandschaftsbezeichnungen haait 
en mem ‘Vater und Mutter’ im Gron. bis Mitte des vorigen Jh. noch 
gebrauchlich, dann bald veraltet; gleiches gilt fiir memme in Ostfriesland 

(anders jedoch Ehrentraut F.A.1I, 380 fiir das Wang.!). Diese Form des 
weit. verbreiteten Lallwortes (vgl. Br.Wb. III, 183 Momme, Mém(m)e, 

Memme ‘Mutter, Mama’, westf. memme ‘Frauenbrust’ Woeste/Norren-
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berg 173, hd. Memme ‘Feigling‘), ist im Afr. nicht belegt (vgl. Spenter 

1968: 84). 

mir(j)e Sb. ‘Alptraum, Nachtmahr’; Nachimierjes ‘Alpdriicken; auch 
Waalriiter genannt’ Stii. 156; mire, mirje (Plur. mirjes) od. nagt-mire, 

nagt-mirje ‘driickendes qualendes Nachtgespenst, der Alp, bz. das Ge- 

spenst welches die Pferde des Nachts reitet u. wovon die mdrklatten (...) u. 
marvlechten (...) herriihren u. deshalb hier auch wdlrider genannt werden 
DK (das Nds. Wb. gibt nur DK als Zeugen an); k.A. Byl; Mier, Mier- 
je, Nachtmahr, Nachtmier(je) ‘Alp’, Mahr, Nachtmahr, Miere, Miertjc 
‘Mahr’ Bu. J, 238; VII, 183; wfr. nachtmerje Zant. 640; wang. ridimér f. 

F.A.], 386; sylt. Nachtmér Mo. 180; gron., nl. nachtmerrie; Br.Wb. III. 
184f. Moor, Nagt-moor ‘der Alp, incubus, ephialtes’; mnd. mare, mar ‘(1n. 

und f.?), Alp, die Menschen im Schlafe qualendes Gespenst’ LW 219; ae. 

mare/mere f. ‘nightmare, monster’, mera m. ‘incubus’ Hall 230, 233; ne. 
nightmare. 

Nhd. Mahr wird von Kluge 455f. auf germ. *maro(n) f. und ne. night- 
mare von Hoad 313 auf germ. *maran-, maron zuriickgefiihrt. Sowoh! 

die Formen der neufries. Maa. als auch die des Ae. weisen Aufhellung 
(oder -Umlaut?) des Stammvokals auf (vgl. die mnl. Formen nachtmérté, 
nachtmére bei de Vries 1992: 462). Dieser wurde im Ost- und Nordfries. 
auBerdem gedehnt und im Ofr.-Nd. zu 7 geschlossen (vgl. jire, kisen). 

+m6t(e) 5b. ‘Teil, Stiick, Scheibe (bes. vom Fisch)’; Moot ‘auch Maat 
abgeschnittenes Stiick, Scheibe von einem Fisch [z.B. Schellfisch]’ Stii. 
153; mét, mote, mat, mate ‘Stiick od. Theil, Schnitt, Scheibe etc.’ Dk; 

k.A. Byl, Bu.; das Nds. Wb. fiihrt nur Stii., DK an; wfr. moat ‘moot’ 

Zant. 626; schierm. mgoat ‘Stiick, Scheibe (eines Fisches)’ Spenter 1968: 
333; gron. moat (HI., W.K.), moot Laan 547, 554; nl. moot ‘afgesneden 
stuk van een vis, snede, schijf’. 

Arhammar (1984: 932) halt die nl. und nd. dial. Formen mét ‘ab- 
geschnittenes Stiick’ fiir Beispiele etymologisch falscher Lautsubstitution 

nach der Hauptregel afr. d << au= mnd/mnl. 6. De Vries (1958: 167, 1992: 
454) leitet nl. moot von fries. *mdte < *maito ‘afgesneden stuk’ zum Verb 
“maitan ab und zieht zum Vergleich ahd. meizan, altnord. meita, got. 
maitan heran. Lt. Spenter (1983: 768, 771) reprasentieren ofr.-nd. mat(c) 
‘Teil, Stiick, Scheibe’ und gron. moat ‘Stiick, Scheibe (eines Fisches)’ afr. 
a < germ. ai. 

mi(de) Sd. ‘Flu8miindung’; Mude (Muu’) ‘,,Mund“ oder Miindung 
eines Gewdassers, besonders die Miindung eines Sieltiefs auSerhalb des 
Siels’ Stii. 153; mtide, mtie, mti ‘Miindung, Auswdsserungsstelle, Wasser- 
ausfluss od. Wasserdurchlass (z.B. an der Ems), Hafen (z.B. in Weener)’
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DK; Mude, (Muud, Mu) ‘Miindung e. Wassserlaufs; Hafen’ Byl; Mud(e), 
Muu ‘Hafen, Miindung’ Bu.; Muhde ‘(= Miindung), in Ostfriesland ge- 

brauchliche Bezeichnung fiir das AuBentief’ Brune 1986/87 II, 293; Mude 
‘dass. wie Aufensieltief’? (an der I’ms) Beckmann 1969: 248; afr. math 

‘Mund’, mutha ‘Miindung; Offnung’; wu. Mitt? ‘ein Mund’ Mdllencamp 

111; saterl. Muude ‘Miindung, Meceresarm’ Kramer 1961: 149; sylt. Miir 
(aus Mid) ‘Mund’ M6. 179; gron. moe ‘uitwateringsgeul in de Dollard, ge- 
schreven mude ...’ Laan 548; das Nds. Wb. bezeugt das Wort nur fiir Ost- 

friesland; mnd. mude ‘(Miinde) eine Art Wasserwerk, (Schiffs)schleuse; in 
Ortsnamen Miindung eines F'lusses’ LW 236 (bei SchL ein Beleg aus Han- 
nover); and. muth ‘Mund’, gimuthi ‘Miindung’ Holthausen 1954: 54; ae. 

mud ‘mouth, opening, door, gate’, muda ‘mouth (of a river), estuary, 

entrance to a house, door’ Hall 242. 

De Vries (1992: 457) erwahnt nordhollandisch mui ‘diepte tussen twee 
banken, waardoor bij eb een sterke stroom gaat’ neben gron. moe, moede 
mit ingwdonischem Nasalverlust < *munp-. Durch ,,Entingwdonisierung“ 
ist die nasallose Form dieses Wortes im Nd. ausgestorben, an der ostfries. 

Kiiste jedoch als fries. Relikt erhalten (auch im ON Kloster Muhde bei 
Leer an der Ledamiindung). 

nekke Sb. ‘Nacken’; Nekke, Nakke Stii. 159; nak, nakke (nek) DK; 
Nack/e Byl; Nack Bu.; afr. hnekka;, wfr. nekke Zant. 649; harl. neck ‘der 
Nack’ CM 20; wang. ndk m. F*.A.1, 382; wu. Nécke Mollencamp 111; 
saterl. Ndkke Fort 138; oldbg. Nack(en) B6n. 73; im Nds. Wb. nur ofr.- 

nd. Bezeugungen; gron. nak, nakke (Ww.), nek, nekke Laan 568, 570; 

drent. nak(ke), nek(ke) Tiss. 82, 83; nl. nek; mnd. nacke, necke; and. 
hnakko (in Ortsnamen); ne. neck; ae. hnecca Hall 188 (< germ. * Xnak(j)- 
Hoad 310). 

Siebs (1901: 1188) stellt. afr. Anekka zwar zu den Wortern mit Auf- 
hellung von germ. a, fiigt jedoch hinzu, daB es afr. é voraussetzt. De 

Vries (1992: 467) fiihrt nl. nek und mnd. necke, afr. hnekka, ae. hnecca 
auf germ. *hnekka zuriick; daneben stellt er germ. *hnakka als Ausgangs- 
form fiir mnl. nac, nacke, mnd. nacke, ahd. hnac, nac, nhd. Nacken usw. 

(Ahnlich Kluge 1989: 257 zur nhd. Kollektivbildung Genick). Liegt den 
e-Formen im engl.-fries. Sprachgebiet +Umlaut, Aufhellung oder Ablaut 

zugrunde? 

nérs Sb. ‘Gesi®’; Ars [jever.], Nddrs Stii. 3, 156; nérs, ndrs, (n)ars, 
(m)ars DK; Aars (Jev.), Maars/Moors, Ndrs/Neers Byl; Neers Bu.; har}. 
neers ‘der Hinderste’ CM 20; afr. ers; wfr. ears Zant. 215; schierm. eas 

lokk. 27; wang. nérs m. I.A.1, 383; wu. Aérf ‘der Hinder’ Méllencamp 

103; saterl. Jers Fort 115, Aiers (ort: Saterfriesisches Volksleben. Rhau-
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derfehn 1985: 109); gron. neers, neerze Laan 569; oldbg. Lers (Aars) Bon. 

28; Br.Wb. I, 315 Lers; hiimml. Neers, Hers Book 76, 166; westf. cers /es, 

érs (Nds. Wb. enthalt itiber Ostfriesland hinaus Belege aus den Kreisen 
Aschendorf, Meppen und Nordhorn); mnd. ars, ers (SchL bezeugt ers in 
den verschiedensten Gebieten); and. ars; ae. ears Hall 97; ne. arse (< 

germ. *arsaz Hoad 23). 
Siebs (1901: 1177) stellt afr. ers zu der Gruppe von Wortern, in de 

nen germ. a vor tautosyllabischem rs zu e aufgehellt wurde. Auch Spenter 
(1983: 768, 770) zahlt gron. neers, neerze und ofr.-nd. ners, nérs, ndrs, 

nars mit afr. Aufhellung des a zum fries. Wortgut (vgl. Spenter 1968: 

187). Bemerkenswert sind jedoch die in nds. und westf. Maa. vorkom- 

menden e-Formen. Das anlautende n ist Rest des Artikels (s. arsseln). 

+nitel Adj. ‘stdfig’; nitel ‘stoBig’ Stii. 160; nitel ‘stdssig, zornig. 

wiithend’ DK; k.A. Byl, Bu.; wfr. nitelich Zant. 653; wang. nitel F.A.], 
98; saterl. natelch ‘stoBig (v. Stier)’ Kramer 1961: 153; jeverl. nzedel Fissen 
1936: 40; oldbg. neddel, niddel, nittel, nédelsch, nételsch, nettsch, nietsch 
Bon. 73; Br.Wb. II], 242, VI, 214 Nietsk, Netelsk, nettel, Dithm. niittel; 

mnd. nitel, netel (Belege bei SchL aus Br. Wb., Stii., Richthofen, Oldb. 
Urkundenbuch); ae. Anitol ‘addicted to butting (of an ox)’ Hall 188. 

Léfstedt (1963/65: 285), der weitere Parallelen aus dem Mnl. und aus 
Nordfriesland bietet (vgl. nadalt, nidal bei Rogby 1967: 122, 196), erwahnt 
ae. hnitol als nordseegerm. Adjektiv. Der Stammvokal weist ofr.-nd. nite! 

als fries. Relikt aus; kurzes 2 wurde gemeinofr. in offener Silbe gedehnt 
(Siebs 1901: 1196), wahrend mnd. 7 in gleicher Stellung zu e gesenkt und 

gewohnlich gedehnt wurde. 

+niten Vb. ‘stofen’; niten ‘(selten) mit dem Horn stofen’ Stii. 160; 

niten ‘(vom Rindvieh, mit den Hérnern) stossen’ DK, k.A. Byl; nieten 

(veraltet) Bu. IX, 526 (unter stofen); wang. nit F.A.1, 43; Br.Wb. III, 241 
Niten ‘mit den Hérnern, oder mit dem Kopfe stossen. Eigentlich wird es 

nur von dem stéssigen Hornvieh gebraucht’; mnd. niten (ein Beleg bei 
SchL aus dem Oldb. Urkundenbuch); and. Anitan ‘sto®en’; ae. hnitan 
Hall 188. 

De Vries (1992: 472f.) notiert nl. niten (dial. Zaans). Lofstedt 
(1963/65: 305f.) halt das Verb aufgrund nord. Parallelen fiir nordsec- 

germ.-nord., das als zur I. Ablautreihe gehérig langen Stammvokal be- 
sitzt, der auch im Nd. erhalten blieb. Aufgrund der geographischen Ver- 
breitung ist niten jedoch als fries. Relikt zu bezeichnen. 

nods 5b. ‘Nase’; Nése, Niitis Stii. 161; ndse (ntis) DK; Nés/e Byl. 
Buurman; afr. nose; wfr. noas; schierm. neus Fokkema 1968: 78 (vel.
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Spenter 1968: 325); harl. nusse ‘die Nahse’ CM 20; wang. ndézim. F.A. I, 
382: saterl. Noze ort 1980: 139; wu. Nesie Mallencamp 111; sylt. Noos 

Mo. 183; jeverl. Noes Bon. 75; oldbg. Nés, Noes Bon. 74; nl. neus; gron., 
drent. neus, neuze; emsl. n@zo (Fresenburg) Schénhoff 1908: 103; hiimml. 
Nddsen Book 164; das Nds. Wb. enthalt au8erhalb Ostfrieslands und des 

Jeverlandes mehrere Belege fiir 6 als Stammvokal aus der Gegend Lingen, 
Nordhorn und Bentheim; mnd. nese, nase, nose (nach SchL ein Beleg fiir 
nose im Ostfr. Landrecht III, 68); and. nasa; ne. nose; ae. nosu. Die Laut- 
verhaltnisse dieses Wortes im Weerm. sind nicht geklart (s. Hoad 315; 
de Vries 1992: 469). Schénhoff (1908: 103) fiihrt emsl. n@za [Fresenburg] 
auf mndd.-fries. ndse etc. zuriick. Das dem ofr.-nd. ahnliche schierm. ngz 
wird von Spenter (1968: 325) unter den Lehnphonemen aufgefiihrt, wo- 

bei er allerdings die Méglichkeit fries. Ursprungs einradumt (Anm. 81: 
awfr. o in offener Silbe > g vor e der Folgesilbe mit Sekundardehnung). 
Auch sylt. n@s spiegelt It. Siebs (1901: 1405) die regelmafige Entwick- 

lung von aofr. o in urspriinglich offener Silbe wider; in einigen nordfries. 
Maa. wurde sogar zu é€ entrundet (Rogby 1967: 238f.). Falle von Entrun- 
dung des afr. 0/6 sowohl in altoffener Silbe (meehn, monn ‘der Mohnd’ 
CM_ 5, ohn kdhlfiaur ‘cine Kohle Fewers’ CM 62 neben koll ‘eine Kohle’ 

CM 6) als auch in geschlossener Silbe (frest ‘Frost’ CM 6, ergel ‘Orgel’ 

CM 62) gibt es auch im Harl. Moglicherweise besteht ein Zusammenhang 
mit dem von Norrenberg (1969: 60-78) beschriebenen ,,ostfriesischen Um- 
laut“, vgl. dort frdst 62, 643! 73, sowie dariiberhinaus Dés’ ‘Dose’, Jéd’ 

‘Jude’, Koh? ‘Kohle’. Aufgrund der geographischen Verbreitung (die siid- 

emsl. ormen sind wohl auf nl. Itinflu® zuriickzufiihren) sowie der typisch 

ofr.-nd. Isntwicklung von altem o > 6in der Nachbarschaft von Dentalen 
bzw. Alveolaren kann nos als fries. Relikt eingestuft werden. 

of Adv. ‘ab’; of, off Stii. 165; of DK; of Byl, Bu.; afr. of, af, wfr. of; 
schierm. oof Fokk. 80; brokm. oef Holthausen 1927: 70; harl. auf CM 72, 
eff CM 67; wang. auf I°.A.I, 88; saterl. oawe, ou Fort 140, 141; sylt. of 
M6. 184; gron. of; drent. aof, of Tiss. 6, 87; hiimiml. off ‘ab’ Book 169; 

emsl. of ‘ab, von’ (siidlich von Meppen af) Schénhoff 1908: 55 (It. Nds. 
Wh. ist of neben Ostfriesland und nérdl. Emsland auch im Westen der 

Grafschaft Bentheim gangig; s. die Karte in Bd. 1, Sp. 109/110); and. af, 
mnd. af, of, nl. af, ae. of, ne. off: 

Wahrend Th. Siebs (1901: 1188 Anm. 3) nur feststellte: ,,Das Adverb 
of (ofe, ove) ‘ab’ kann nicht mit ahd. ab, ndd. af gleichgestellt werden. 

Alle neufriesischen Mundarten sowie die altwestfriesische Schreibung oef 

weisen auf langes 6 zu riick, vgl. harl. auf wg. duf stl. 6” nordfr. dof Mor. 
of Sylt uf Helgoland nwfries. of, vgl. ae df“, betrachtet Hoad 321 ae.
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of als , orig. stressless var. of af (surviving only as prefix) corr. to OS., 

MLG., (M)Du., ON., Goth. af, OHG. aba". Ac. zf entspricht afr. ef 
(Prafix), harl. eff (Za fritt zy myhn monne di eehre nat eff CM 67). Die 
engl.-fries. Form of ist — allerdings ohne Dehnung — im Ofr.-Nd. erhalten 
und ins angrenzende nérdliche Emsland als Lehnwort eingedrungen (das 
bentheimische of mu anderen Ursprungs sein). 

oldfal Adj. ‘altklug’; oldfuhl ‘altklug, schlau’ Stii. 168; oldfal ‘altklug, 

sehr, bz. iiberaus schlau etc.’ DK; oldfuul ‘altklug’ Byl, Bu.; das Nds. Wb. 

fiihrt nur Stii., DK als Zeugen an; wang. oe/ful ‘iiberdriissig’ F.A.1, 99; 

saterl. ooldful ‘pfiffig, altklug’ Kramer 1961: 159; gron. oldvoel ‘1. vroeg 
wijs... 2. slim’ Laan 623; hiimml. oltfuul ‘schlau, verschmitzt, listig’ Book 

173. 

Das Vorkommen dieser Zusammensetzung mit der angegebenen Be- 

deutung ist m. W. auf das ofr. Sprachgebiet (Ausnahme: Wang.) und 

das nérdliche Emsland begrenzt, wahrend das Simplex auch im Harl., 

Wfr. und Sylt. neben ‘schmutzig’ schon tibertragene Bedeutungen wie 

‘schlimm, bése’ hat. Es handelt sich wahrscheinlich um eine bereits alte 

Sonderbedeutung auf eng begrenztem Raum. 

pér Sb. ‘Birne’; Pdre, Bare Sti. 171; pér, pere, par, pare DK; Peer 

(Beer) Byl; Peer, Beer Bu.; wfr. par Zant. 738; schierm. por Fokk. 88; har]. 

phyrr/pyhrr ‘eine Beere’ CM 14; wang. ptrre m. ‘Birne’ F.A.J, 385; wu. 
Prah ‘Ein Birn’ Mollencamp 91; saterl. Pere Fort 142; sylt. Piar Mo. 198; 

gron. peer, pere; drent. paar, pare, peer Tiss. 93, 94; oldbg. Bér(e) Bon. 
9; hiimml. Bddre Book 34; Br.Wb. I, 78 Bere; mnd. bere ‘Beere; Birne’: 

das Nds. Wb. vermerkt zu Bere, Ber(e)n, Per(e): ,, Anlaut in Ostfriesld. 
P-, sonst B-“ (vgl. Rogby 1967: 131); nl. peer; ne. pear; ae. peru Hall 272. 

Diese mit der Sache aus dem Lat. (pra, pirum) in die Germania ent- 
lehnte Bezeichnung weist im gré8ten Teil Deutschlands b-Anlaut (ahd. 
pira, bira > Birne; mnd. bere > nd. Beer) auf, wogegen im Ne., NI. und 
Fries. das p erhalten ist. Im Ofr.-Nd. ist es im Westen auf er Harlinger- 
land, Aurich und Uplengen vorhanden (Janfen 1937: 49 u. Karte 13). 
Foerste (1938) fiihrt ofr.-nd. pér nicht als nl. Lehnwort auf, obwohl diese 
Moglichkeit in Betracht zu ziehen wire. Wahrscheinlich ist also mit Jan- 

Sen davon auszugehen, daf in ofr.-nd. pér und den fries. Maa. ein nicht 

belegtes afr. *pire, *pere/pére (vgl. Siebs 1901: 1386, 1394) bewahrt. ge- 
blieben ist (s. Kluge 1989: 87 unter Birne, de Vries 1992: 512 unter peer, 
Hoad 341 unter pear). 

pise Sb. ‘Ziemer’; Pdsel, Pdsk, Piese ‘Ziemer eines Ochsen, Schweines 

etc.’ Stti. 171; pese(l), pdse(l), pise(l) ‘Ziemer eines Ochsen od. Stiers,
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Schweins etc.’ DK; k.A. Byl; Ptes(e) ‘Ziemer’ Bu.; wfr. piis ‘pees’ Zant. 

748, pees ‘pees. |. einde van een spier. 2. bep. touw aan visnet’ Zant. 743; 
saterl. Pfezel ‘Ochsenziemer’ Fort 143; gron. pies ‘teellid van een dier’ 

Laan 693; oldbg. Pésel, Pése, Poesel, Pitt ‘mannl. Glied v. gr68. Tieren’ 
Bon. 78; hiimml. Pdédseck Book 175; Br.Wb. III, 309 (VI, 229) Pesel ‘ein 

Ochsenziemer, nervus genitalis tauri’ (It. Nds. Wb. +Formen auch bei 
Strodtmann 1756 fiir Osnabriick, im Raum Hannover und Alfeld); nl. 
pees, pezerik; mnd. pese ‘Sehne (des Bogens), nervus’ LW 274; ne. pizzle. 

Die Geschichte dieses Wortes und seiner Ableitungen (mit den Suffi- 
xen -el und -erik) ist kaum iiber das Mnd. hinaus verfolgbar. Mit Rogby 
(1967: 98) kann die ofr.-nd. Form pise (mit 7 < afr. 7 in offener Silbe) als 
Fortsetzung von nicht belegtem afr. *pise aufgefaft werden (s. de Vries 

1992: 512 unter pees, Hoad 355 unter pizzle). 

pisel Sb. ‘Stube’; Pisel ‘(harrl. und auf den Inseln] eine zu ebener Er- 
de angebrachte Stube mit hdlzernem FuSboden, jedoch gewohnlich ohne 
leuerheerd u. Ofen, — in Bauernhausern, die eine Kellerstube [Uppkamer|] 
haben ...’ Stii. 176f.; pisel ‘Gemach, Stube, Kiiche etc.’ DK; k.A. By]; 
Piesel ‘Kiiche, Stube’, Pieselee ‘Schenke’ Bu.; afr. pisel ‘Stube’; wfr. pi- 
zel ‘keuken, ontvangstvertrek’ Zant. 755; harl. pisell ‘ein verschlossen Ge- 
mach’ CM 32; wang. pizel m. ‘die Stube’ F.A.I, 385; wu. Pisel ‘Ein Stube’ 

Médllencamp 122; saterl. Prezel ‘Schankwirt’, Ptezeldi ‘kleine Schankwirt- 
schaft’ Fort 143; sylt. Prisel‘bestes Zimmer, Staatsstube’ M6. 199; oldbg. 

Pésel ‘Staatsstube’, Pisel ‘kleine Schenke’ Bon. 78, 79; Br.Wb. II], 310 

Pesel ‘cine Stube unten im Hause’, III, 323 Pisel ‘eine kleine Stube mit 

einem Ofen. Ist auch Friesisch’ (im Nds. Wb. i-Formen auch in Hadeln); 
mnd. pisel, pesel ‘(eig. Arbeitsraum, pensale, der Weiber und deshalb 
heizbar) ein heizbares Gemach, estuarium; die grosse Stube, Staatsstube’ 

LW 276 (Belege fiir pisel bei SchL nur aus Richthofen, Oldbg. Chron., 

Dithmarschen und Neocorus); and. piasal ‘heizbares Zimmer, Pesel’ Holt- 

hausen 1954: 93; mhd. phiesel ‘heizbares frauengemach’ Lexer 1989: 186; 
ae. pisle ‘warm chamber?’ Hall 273. 

Aus dem Spitlat. (*pésalis, *pisle) entlehntes Wort, dessen Stammvo- 
kal iim Nd. zu e gesenkt und gedehnt wurde, im Ofr.-Nd. jedoch wie im 

ries. erhalten ist (Kluge 1989: 537 unter Pesel, de Vries 1992: 520 unter 
pryzel). 

pjunt Sb. ‘Pfeifengras’ (Molinia); Bente ‘(in und um Leer: Pitinte, 
im Harling. Beente) Besengras, Pfeifengras, Molinia’ Stii. 14, Pujtint, 
Butint, Bente, Beente ‘Pfeifengras (Molinia)’ Stii. 176; bente, bénte, 
bitinte, pitinte DK; Bentgras ‘Pfeifengras’ Byl; Bent, Bentgras, Bijtint, 

Potint, Pint(e) Bu. VIII, 18 unter Pfeifengras; Reiderland: Pijtinte, Ben-
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te ‘Pfeifengras’ Leege 1974: 25; wfr. bjint ‘Pijpestrotje, Molinia caerulea 

(L.) Moench. Lytse bjint, ook binten, heidepoltsje, buntgras, Corynepho. 

rus canescens (L.) P. B.’ Zant. 108; saterl. Byunt ‘Pfeifengras’ ort 8). 
gron. piont ‘bunt, de stevige halm van ‘t buntgras, gebruikt als doorhaler 
van de Goudse pijp; (weingaertneria en molinia); Ww. beente’ Laan 696: 

oldbg. Bént, Bent ‘Benthalm, Molinia’ B6n. 9 (das Nds. Wb. gibt neben 
Belegen aus dem Kreis Leer auch solche aus dem nérdl. Emsland); nl. 
buntgras ‘overblijvend gras in dichte zoden met bundelwijs staande ruwo 

bladen (Corynephorus canescens)’ van Dale 168; and. binut (in ON); nhd, 
Binse; mhd. binez, binz; ahd. binuz; ne. bent; ae. beonet- (in ON). 

Die zugrundeliegende wgerm. Ausgangsform * binut- ergab durch Bre, 

chung des i vor w, uder Folgesilbe (Siebs 1901: 1197, 1389) aofr. *bzun(e)t. 

awfr. *biun(e)t, *bion(e)t, wahrend and. zim Mnd. in dieser Stellung zn 
e gesenkt wurde (s. de Vries 1992: 45 unter bent, Kluge 1989: 86 unter 
Binse, Hoad 39 unter bent’, Heeroma 1951: 284). Auffallig ist die teilweise 
festzustellende Verhartung des anlautenden 6 > pim Gron. und Ofr.-Nd. 
(vgl. nd. Puckel). 

+rél Sb. ‘Haspel’; rél ‘Haspel’ DK; k.A. Stii., Byl, Bu.; harl. rah! 

‘ein Haspell’ CM 33; sylt. Radlk (Diminutivbildung) ‘Garnwinde, Haspel, 

Weife’ Mo. 207; ae. hréol Hall 192; ne. reel. 

Hoad 394 stellt offenbar in Unkenntnis der fries. Entsprechungen zu 
ne. reel, ae. hréol fest: ,no cogns. are known“, wogegen Léfstedt (1963/65: 
320f.) ne. reel nebst inselnordfr. Entsprechungen und ofr.-nd. rél als nord- 

seegerm. Worter auffiihrt, die It. Arhammar (1968a: 58) auf verschiedene 
~ wenn auch umstrittene — Grundformen zuriickgehen. Harl. raAl weist 
als Besonderheit +Ausfall auf (< afr. *hrial, vgl. brast < briast Siebs 
1901: 1234). In dem schwach (nur von DK) bezeugten ofr.-nd. rél ist 
Lautsubstitution von fries. (j)a durch mnd. é4 eingetreten. 

+relen Vb. ‘haspeln’; ralen ‘(C. M.) haspeln’ Stii. 195; rélen, rdlen 

DK; k.A. Byl; relen, ralen Bu. V, 213 (unter haspeln); harl. rahlen ‘has. 

peln’ CM 60; sylt. railki ‘haspeln, weifen’ M6. 207. Das wesentlich besser 

bezeugte, aber heute kaum mehr benutzte Verb ist wohl Ableitung vom 
Substantiv rél. 

reve Sb. ‘Geratschaften’; Reeve ‘Gerath, besonders Handwerksgerith, 
Werkzeug’ Stii. 198; refe, réfe, réve ‘Gut, Zeug, Gerath, Kram etc., bz. 

Hausgerath, Gerathschaften, Handwerks- od. Arbeitszeug, Arbeitsgerath 
etc.’ DK; Reev, Reve ‘Gerat, Gerdtschaft, Handwerkszeug, Arbeitszeug: 

Byl; Reev(e), Reve Bu.; wfr. reau ‘gerei, gereedschap’ Zant. 800; schierm. 

rieu (veraltet), reeu Fokk. 90, 91; saterl. Rewe Fort 147; wang. rév n.
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I.A.H, 70; gron. razf, raive, ‘Hl. en W.K. riw o. = gereedschap’ Laan 

730, riw ‘(HI. en W.K.), ook reeuw, Uithuizen ‘t rouw, Spijk ‘t rew’ Laan 
746; drent. reeuw, riw ‘Tiss. 100, 101 (im Nds. Wb. aufser fiir Ostfriesland 
auch fiir Jeverland und Bar8el bezeugt). 

Heeroma (1951: 284) méchte gron. raive ‘boerengereedschap’ neben 
fries. reau aufgrund seiner Verbreitung zur fries. Sprachschicht zahlen 
(vgl. Schonfeld 1947: 32). Besteht Zusammenhang mit ae. gerif ‘garment’ 
(Hall 281)? Dieses im Wfr. und (ehemals) Ofr. beheimatete und offenbar 
nur ins Drent. entlehnte Wort ist mir etymologisch dunkel. 

rinslot Sb. ‘Graben an der Binnenseite des Deiches’; Rienschloot 
‘(falschlich Ringschloot) Grenzgraben, besonders an der Deichbarme’ Stii. 
200; rinslot ‘Hauptgraben an der Innenseite des Deiches, bz. Graben, der 
sich unten an der Barme od. an dem auf der Barme liegenden Wege des 
Deiches hinzieht’ DK (s. Ergainzung von G. Blikslager am Schluf von 

Bd. III unter Riensloot); Riensloot ‘Wassergraben (an der Innenseite der 
Deiche), Grenz-, Ringgraben’ Byl; Rzensloot ‘Grenz-, Ringgraben’ Bu.,; 

wfr. ringsleat ‘ringsloot’ Zant. 819, rinsleat ‘sloot met stromend water, 
beek’ Zant. 820; oldbg. Rzensloot ‘Graben am Rande des Deichgelandes’ 
Bén. 87; Wurster Plattdeutsch Rienschloot ‘Hauptentwadsserungsgraben 
auf der Innenseite des neuen Deiches’ Allers/Arhammar 1984: 58; Br.Wb. 
IV, 841 Riensloot, Ringsloot ‘ein Graben zwischen dem Deiche, oder dem 

Wege unter demselben, und dem Lande’; im Nds. Wb. aufer in Ostfries- 

land und Jeverland noch in Cuxhaven, Dedesdorf, Fleeste belegt; gron. 

ringsloot ‘sloot om een polder’ Laan 745; nl. ringsloot ‘sloot langs de 

buitenomtrek van droogmakerijen, in gemeenschap met polder- of met 

boezemwater; ~ sloot die een erf of stuk land omringt’ van Dale 1982: 

898. 

Zur Verbreitung von Rienschloot stellt Beckmann fest: ,,[I]m Harlingerland. 
Im ibrigen Ostfriesland (entgegen DK) weitgehend durch Ringschloot ersetzt” 
(Beckmann 1969: 81); zu Ringschloot: ,dass. wie Rienschloot. Anders DK III, 

42. In Ostfriesland mit Ausnahme des Harlingerlandes“ (a.a.0. 82). In seiner 
Zusammenfassung kommt Beckmann zu dem Schlu8, daB Rienschloot zu ei- 
ner Reihe von Deichbaubegriffen gehort, die heute in groBer Verbreitung nur 
in Ostfriesland gebréuchlich sind und damit das Land sowohl gegeniiber dem 
Oldenburgischen als auch gegenuber den Niederlanden abheben und abgrenzen 
(a.a.O. 371). 

Das Determinans von rinslot ist wahrscheinlich von afr. rene herzu- 

leiten (vgl. Brune 1986/87 II, 609 unter Rhynschloot; anders K.F. Gilde- 

macher, Waternamen in Friesland. Diss. Amsterdam 1994, S. 440-444). 

In urspriinglich offener Silbe konnte sich der Stammvokal von aofr. rene 
‘TFlieBen, Ausflu8 fae. ryne]’ (Holth. 87, 171) zu i und weiter zu 7 (*rine)
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entwickeln (vgl. Siebs 1901: 1191, 1196), dessen Auslautvokal schlieBlich 
apokopiert wurde. Da ein Deich mit rinslot haufig neugewonnenes Land 
umgab, ergab sich wohl! durch Volksetymologie die Bezeichnung ringsl6t. 

rop Sb. ‘Strohseil’; Roop ‘gewohnlich nur noch fiir Strohseil’ neben 
Reep Stii. 197; rép ‘gewohnlich nur aus Stroh gedrehtes u. gefertigtes 
Tau od. Seil ...? DK III, 31 (daneben rép); Roop Byl, Bu. (das Nds. Wb. 

fiihrt nur Stii., DK als Zeugen an); afr. rdp ‘Seil’; wfr. reap ‘soort touw, 
van in elkaar gedraaid stro gemaakt’ Zant. 800, daneben reep 803; har!. 

raap ‘ein Seyl’ CM 37; wang. réep ‘Seil aus Diinengras zum Dachdecken’ 

F.A.II, 47; saterl. Roop Fort 149; sylt. Roop “Seil, Strick, wird auf Sylt 

vorzugsweise von den aus dem Diinenhalm gedrehten Stricken gesagt, 
womit das Schilf- oder Strohdach der Hauser befestigt wird’ M6. 213; 

gron. roop ‘van stro gedraaid touw’ Laan 768; nl. roop ‘bandje waarmee 
de rietdekkers het riet aan de deklatten vastbinden’, reep ‘dik touw’ usw. 

van Dale 909, 876f.; ae. rap Hall 278; ne. rope. 

Nach Arhammar (1984: 932) ist nd./nl. dial. rép (wie mét ‘abgeschnit- 
tenes Stiick’) durch etymologisch ‘falsche’ Lautsubstitution ,nach der 

(Haupt)regel afr. d (< au) = mnd(l). 6“ entstanden. Nicht auszuschlieBen 
ist jedoch die Méglichkeit, da8 afr. rdp mit der Sonderbedeutung ‘Stroh- 
seil (beim Dachdecken)’ im Ofr.-Nd. und Gron. erhalten blieb, wahrend 
das nd. Superstratwort rép die allgemeine Bedeutung ‘Seil, ‘Tau’ iiber- 

nahm. 

+saks Sb. ‘Messer’; Ssaaks ‘Messer; fast obs., wohl nur noch in der 

Verbindung: so stump ass ‘n Ssaaks (obled.)’ Stii. 256; saks, sdks ‘Messer, 
besonders ein stumpfes od. schlechtes, schartiges Messer’ DK; k.A. By], 
Bu.; afr. saz; harl. saghs ‘ein Schwert’ CM 29, saghs ‘ein Messer’ CM 33: 

wang. sazn. ‘Messer’ F.A.1, 389; wu. Sdz’/Sachs ‘kin MeBer’ Méllencamp 
110; saterl. Soaks Fort 161; das Nds. Wb. bezeugt das Wort aufer fiir 

Ostfriesland auch einmal aus dem Kreis Cloppenburg; mnd. saz ‘Messer 
(nur noch in fries. Gegenden)’ LW 317; and. sahs. 

sowohl der Auslaut als auch die Vokaldehnung weist sdks im Ofr.-Nd. 
als — heute nicht mehr vorhandenes - fries. Relikt aus. 

schoolden (pl.) Sb. ‘getrocknete Kuhfladen, die von Armen aufge- 
sucht und zur Feuerung benutzt werden’; k.A. Stii., DK, Byl, Bu.; von 

Borchling (1927/28: 29) nur fiir Borkum verzeichnet; vgl. ciderst. sé] ‘ge- 
trocknetes Stiick Kuhmist zum Heizen’ Rogby 1967: 128; das Nds. Wb. 
stiitzt sich fiir dies Wort auf eine Erwahnung bei W. Liipkes). Borchling 
vergleicht das Wort mit wfr. skalter, skolter ‘dunne veenachtige laag tus- 

schen de teelaard’ und nhd. Schalte ‘flaches, diinnes Holzstiick’, Schalter 

‘Stange, Holzscheit, Holzsplitter’ und jiitisch skjelde ‘kleiner Holzstab’.
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Zu den von Borchling angefiihrten W6rtern gehéren wahrscheinlich 
noch ae. sceald-diyfel ‘thicket’ (Hall 292), and. Skaldwald ‘Ortsname’ 

(Holthausen 1954: 65), Br.Wb. IV, 670 Schélt ‘Schale, Heft, Messerscha- 

le’, gron. schol ‘1. dunne plank uit de buitenkant van een boom ... 4. 
(W.K.) dikke plank’ (ter Laan 799), mhd. schalte, schalter sowie das bei 
de Vries (1992: 628) zu nl. schouw 2 Gesagte. Ich iibernehme dies Wort 
als eines von mehreren Beispielen fiir den konservativen Charakter der 

Borkumer Ma. 

schotel Sb. ‘Riegel’; Schdétel ‘Schiebriegel’ Stii. 231; schdtel ‘hdlzer- 
ner od. metallener Riegel od. Schieber zum Verschliessen einer Thiir etc. 
od. eines Schornsteins, einer Ofenréhre etc.’ DK; Schoétel Byl, Bu., Beck- 

mann 1969: 292; harl. schéttel ‘ein Grindel fur der Thuer’ CM 32; wang. 
schrétel m. ‘der Riegel’ F.A.I, 390; wfr. skoattel Zant. 899; schierm. scha- 
tel, scheutel Fokk. 94; saterl. Schédtel Fort 154; jeverl. Schoetel, Schoedel 

‘Schubriegel’ Bon. 93; emsl. sxetl m. ‘Riegel’ Schénhoff 1908: 102 (nicht 
bei Book); im Nds. Wb. aufer in Ostfriesland auch im Jeverland, in den 

Kreisen Aschendorf, Cloppenburg und Stade bezeugt; gron. scheudel ‘1. 

pin om door een kram of ring te steken voor bevestiging of afsluiting; 2. 

(HI., Haren) grendel’ Laan 787, scheudel, schodel, schotel ‘grendel’ Re- 
ker 1993: 195; ae. scyttel ‘bolt, bar’ Hall 299; ne. shuttle; vgl. mnd. schot 

‘Riegel, Verschluss’ LW 333. 

Der Stammvokal in ae. scyttel weist auf germ. u mit +Umlaut 

(*scutilaz Hoad 438, vgl. Hindelopen skettel Spenter 1968: 324 Anm. 
73). Die saterl. und schierm. g-Formen sind It. Siebs (1901: 1385 < szot) 
und Spenter (1968: 324) Lehnwérter. Da dies Wort heute an der Nord- 
seckiiste nur in (chemals) fries. Gebieten existiert, erhebt sich die Frage, 
woher die 0 und 6Formen stammen. Moglicherweise sind verschiedene 
Ausgangsformen dieses Diminutivs vorauszusetzen, das hauptsachlich im 

engl.-fries. Sprachgebiet. vorkommt. Foerste (1957: 1861) zitiert die sonst 
nicht belegte Form schdéll ‘Tiirriegel’ als fries. Rest im Ofr.-Nd. 

schoteln Vb. ‘verriegeln’; schételn ‘(toschételn, ofschételn, verscho- 
teln) riegeln, verriegeln, zuriegeln’ Stii. 231; schételn ‘riegeln, den Riegel 
od. Schieber vorschieben od. dicht schieben, schliessen’ DK; k.A. By]; 

schételn ‘riegeln, zuschlieBen’ Bu.; wfr. skoattelje Zant. 899; jeverl. (to-) 

schoeteln ‘verriegeln’ Bon. 93; im Nds. Wb. ist das Vb. im Unterschied 
zum Sb. (s.o.) nur fiir Ostfriesland bezeugt. — Ableitung von schétel. 

schirschott(e) Sb.: ‘Libelle’; Schurschotte ‘(auf den Inseln) grofe Li- 
belle, Warzenbeifer; i. q. Bleinbieter’ Stii. 239; schurschotte, schurschott 

‘grosse Libelle, Warzenbeisser etc., sonst auch blain-biter ... genannt’ DK;
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k.A. Byl; Schuurschott, Schuurscharr Bu. VII, 1 (unter Libelle); Nor- 
derney Skuurskot Siebs 1973: 157; Wang. schtrschot f. ‘Wasserjungfer’ 
F.A.I, 343, schuurschot ‘Wiesenlibelle’ Siebs 1974: 81; sylt. Sktrenskat- 
ter M6. 228 (dort auch: Fohr, Amrum skirskéd); Wurster Plattdeutsch 
Schuulschott (alter Schuur-) ‘Libelle’ Allers/Arhammar 1984: 59; eiderst. 
Stiarstid ‘Libelle’ Rogby 1967: 114; im Nds. Wb. nur fiir Ostfriesland und 
Wursten bezeugt. 

Foerste (1957: 1861) zitiert schurschott als fries. Rest im Ofr.-Nd. 

Auch Arhammar (1984: 933) rechnet schuurschott zum fries. Substrat im 
Ofr.-Nd. und ,,vermutlich“ im Wurster Plattdeutsch (Allers/Arhammar 
1984: 67; vgl. Rogby 1967: 237, 239; Arhammar 1968a: 64). Etymologisch 
scheint der zweite Bestandteil dieser Zusammensetzung afr. * skote ‘Schie- 

fer’ zu reprdsentieren (Rogby 1967: 238, Anm. 1, 239), das den schnellen, 

ruckartigen Flug charakterisiert. Das schwieriger zu erklarende Determin- 
ans weist méglicherweise unregelmaigen Ablaut uw: 2auf und wiirde dann 

schir ‘glinzend’ reprasentieren (Hinweis von Herrn Prof. Arhammar). Das 
Wort kann aufgrund seiner geographischen Verbreitung als fries. Relikt 
angesprochen werden. 

sik Sb. ‘Seufzer, Stohnen’; hé ligt in sin leste siken ‘er liegt im Ster- 

ben od. in seinen letzten Ziigen, bz. er liegt in seinem letzten Keuchen, 
Aechzen, Stohnen etc.’ DK III, 182 (unter stken I.); Sieken ‘Seufzen’ Bu. 
IX 216; k.A. Stii., Byl; wfr. stke ‘ademtocht’ Zant. 860; wang. sik f. ‘Seuf- 

zer’ F.A.I, 392; sylt. Sik ‘obsol. Seufzer’ M6. 222; gron. szek, ziek ‘(nict 
Stad en W.K.) 1. tocht, windje; 2. ademtocht’ Laan 815, zieken ‘(W.K.) 

= sieken, de adem’ Laan 1115; ae. sice ‘sigh’ Hall 305; vgl. ne. sigh. 

Overdiep (1939: 5) notierte hierzu: ,,Het cigenaardige woord ziekn 
voor adem(tocht) is een meervoudsvorm van het nog Friesche stke. In het 
Groningsch is het woord beperkt in gebruik. Men kent nog de uitdrukking 

‘Hij gapt nao de ziekn’ (hij snakt, hapt, naar adem) en ‘De ziekn is 

er uut’ (hij is dood), in het Friesch ‘De siken binne d’r uut.’ Ook dit 
I'riesch-Groningsche woord is niet Drentsch“. Ofr.-nd. stk ist retrograde 
Derivation vom Verb siken (s.u.). 

siken Vb. ‘seufzen’; ssteken, steken ‘1. siechen, krankeln, 2. seufzen; 

schaudern und stoéhnen beim Eindruck des kalten Wassers; Nebenform v. 

stichten’ Stii. 257; siken ‘keuchen, achzen, stdhnen, seufzen, klagen etc.’ 

DK (das Nds. Wb. gibt nur Stii., DK als Zeugen an); k.A. Byl; sieken 
‘achzen, seufzen, keuchen, stdhnen’ Bu.; wfr. sykje ‘1. ademen; 2. geurig: 
wasemen van thee in theepot’ Zant. 860; gron. sieken ‘1. diep ademen, 
vooral bij aanraking van koud water; 2. grienen (HI.); 3. diep zuchten;
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A, hijgen; 5. ademen; 6. naar adem snakken’ Laan 815; ae. sican ‘to sigh, 

yearn for’, sicettan ‘to sigh, groan, mourn’ Hall 305. 

Lt. Hoad (1987: 438) ist ae. stcan (worauf tiber ein schwaches me. 
Prateritum szhte — Infinitiv siche — ne. to sigh zuriickzufiihren ist) etymo- 
logisch nicht erklart. L6fstedt (1967: 36) fiihrt dieses Wort unter nord- 
seegerm. Gleichungen auf; ofr.-nd. stken diirfte somit auf Grund des geo- 
graphischen Kriteriums als fries. Relikt gelten. 

slaje Sb. ‘groBer Holzhammer’; slaje, slay’ ‘Schlagel, grosser hélzer- 

ner Hammer od. Klopfer etc.’ DK; Slaaz ‘Schlegel’, Slage ‘Holzhammer, 
Klopfer, Stampfer’ Bu.; k.A. Stii., Byl; Schlaje (slaj, slaja) ‘groBer hdlzer- 

ner Hammer zum Einschlagen der Busch- oder Schlengenpfahle (Abb. 
10 [S. 426])’ Reiderland, Oberledingerland und Krummhérn, Beckmann 
1969: 224; das Nds. Wb. fiihrt nur Stii., DK als Zeugen an; wfr. slaai(e) 
‘sleg(ge), grote houten hamer, vooral gebruikt bij het inslaan van palen’ 
Zant. 912; gron. slaai ‘grote houten hamer; zwaar hout met steel, om 

nieuwe dorsvloeren vlak te stampen’ Laan 819, slij ‘Stad, Vk. en Old. 
= slaai = sleg, grote houten hamer’ Laan 830; Br.Wb. IV, 804 Slage, 

ffoltslage; nl. sleg, slegge; mnd. slage; mhd. slage, slage, sla; Grimm Dt. 

Wh. XV, 337-338 Schlage; ae. slecg ‘(sledge-)hammer, mallet’ Hall 309; 
ne. sledge-hammer, vgl. afr. slei ‘Schlag’; ae. slege ‘beating, blow, stroke 

etc.’ Hall 309. 

Mit de Vries (1992: 647f., wo nl. slegge, ae. slecg auf germ. *slagjon 

zuriickgefiihrt, werden) sind neben mnl. sleyen (Pl.) und nordholl. slaai 
auch die obigen lormen mit palatalisiertem Auslaut als Entsprechungen 
von afr. slez (< germ. *slagi) zu betrachten (gron. slaai kann It. de Vries 
jedoch auch auf and. slegi zuriickgehen). 

slonge Sb. ‘eine groBe Menge cingefadelter Fische’; k.A. Stii., DK, 
Byl; Borchling (1927/28: 29) verzeichnet es nur fiir Borkum, jedoch ohne 
jede weitere Erlduterung; vgl. ofr.-nd. slange ‘Schlange’ (DK III, 192) zu 
einem afr. Verb *slinga. Indiz fiir fries. Ursprung ist die Verdumpfung des 

a vor Nasal. 

slot Sb. ‘Graben’; Schloot ‘Scheide-, Befriedigungs- und Abwasse- 
rungs-Graben’ Stii. 223; slot, slote ‘Graben zur Befriedigung (Schlies- 

sung, Abschliessung, Einschliessung etc.) u. Abgrenzung von Landereien 
u. auch zur Abwasserung derselben’ DK; Sloot Byl, Bu.; Schloot ‘kiinst- 

lich angelegter Graben zur Entwasserung’ Brune 1986/87 III, 61; Schloot 

‘dass. wie Graben’ (in ganz Ostfriesland) Beckmann 1969: 253; afr. slat; 
wir. sleat Zant. 917; schierm. slait Fokk. 101; harl. schloot ‘ein Wassergra- 

ben’ CM 7; wang. sléet m. F.A.1, 393 (unter sloth); saterl. Sloot Fort 158;
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sylt. Sluat ‘Wasserlache, Tiimpel’ M6. 237; gron. sloot; Wurster Platt: 

deutsch Schloot Allers/Arhammar 1984: 58; Br.Wb. IV, 841 Sloot ‘in 
unseren Marschlandern, und in Ostfriesland, ein Graben, fossa’; hiimml, 

Sloot Book 211; oldbg. Sloot ‘Graben, Sumpf, Dreckloch’ Bon. 99; das 
Nds. Wb. enthalt aufSer fiir Ostfriesland und Jeverland Belege fiir dia 

Kreise Ammerland, Cloppenburg, Vechta, Osnabriick, Aschendorf, Mep: 
pen, Nordhorn; westf. slot ‘kleine pfiitze mit schmutzigem wasser, mil 

wasser gefiilltes loch im fahrgeleise’ Woeste/Nérrenberg 241; mnd. sloy 

‘(tiefer) Graben; Sumpf?’ LW 355; nl. sloot. 

Nicht nur fiir slot (< germ. *slauta), das im Ofr. und im Nd. lautge. 
setzlich auf verschiedenen Wegen zustandekommen konnte, ist die Fest: 
stellung Beckmanns (1969: 371; vgl. S. 381f.) iiber eine Reihe von Wortern 
des Deich- und Sielwesens in Ostfriesland von Belang: ,,Ausdriicke wi 

Deichrichter, Heller, Saardeich, Schloot, Schléter ... lassen sich seit dem 
13. Jahrhundert bis heute liickenlos belegen. Deichacht, ... Rtenschloot. 
Saardeich sind Bezeichnungen, die heute in grofSer Verbreitung nur in 
Ostfriesland gebrauchlich sind und damit das Land sowohl gegeniiber 

dem Oldenburgischen als auch gegeniiber den Niederlanden abheben und 
abgrenzen.“ Mews (1971: 112ff.) halt das Wort, das im Ammerland nur 
im alten (westl.) Teil fest ist, fiir friihe nl. Entlehnung, jedoch weisen die 
geographische Verbreitung, die von Léfstedt (1966: 51) zitierten nord- 
holland. Formen -slaato, -slata in ON um 1100 mit fries. @ und das Feh- 

len von *sl6t im And. auf afr. Ursprung des Wortes hin, das in die ni. 
Hochsprache und (von dort aus mit der Technik?) auch in eine Reihe von 

nicht-fries. Maa. eingedrungen ist. 

sloten Vb. ‘Graben ziehen oder reinigen’; schléten, schloten ‘einen 
Graben (Schloot) auswerfen oder reinigen’ Stii. 223; sloten, sléten ‘einen 
Graben machen, Erde etc. aus einem Graben werfen etc. u. so iiber- 

haupt: graben’ DK; sléten Byl, Bu.; schléten ‘einen Schloot aushe- 

ben oder mit dem Spaten reinigen’ (in ganz Ostfriesland) Beckmann 
1969: 360; afr. slatia ‘graben’; wfr. slatte, sleatsje, sleatslatte ‘1. sloten, 

een sloot, sloten uitdiepen. 2. morsen bij het eten’ Zantema 916; harl. 
schlét(t)en/schlooten ‘graben’ CM 60; saterl. slootje ‘Graben anlegen’ 
Kort 158; gron. sloden ‘slootgraven’ Laan 828; oldbg. sléten ‘1. Graben 
reinigen; bildl.: unmanierlich essen oder trinken, 2. Jv. Graben machen’ 

Bon. 99; hiimml. sldéten ‘reinigen (vom Graben)’, sléétken ‘gerauschvoll 
eine Fliissigkeit zu sich nehmen’ Book 211; Br.Wb. IV, 841 Sloten, Sléten 

‘einen Graben auswerfen’; mnd. sloten ‘einen slét, Graben, machen oder 
bessern’ LW 355 (SchL hat nur einen Beleg bei Richth.); nl. sloten. 
Dazu als Substantivableitung: sléter DK (vgl. Beckmann 1969: 360).
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Dieses Verb mit seiner eindeutig nd. Gestalt gehort dennoch zu einer 

Gruppe von Wortern, die nur im Afr. bezeugt sind und ,,von den ersten 

Zeugnissen an zu belegen und noch heute gebrauchlich sind“ (Beckmann 

1969: 375f.). Die afr. Form wurde durch Lautsubstitution (Umlautung 
des Stammvokals) an das Nd. angeglichen. 

stikel Sb. ‘Stachel, Distel’; Strekel‘1. Stachel; 2. Diestel; 3. stdrrisches 

Kind’ Stii. 263; stikel ‘Stachel, Dorn, Distel’ DK; Stiekel ‘Stachel, Dorn; 

Distel’ Byl; Stiekel ‘Distel, Dorn, Stachel’ Bu. (das Nds. Wb. bezeugt 
stikel ‘Distel’ nur in Ostfriesland und Jeverland); wfr. stzkel ‘vederdistel. 
Cirsium Mill.’ Zant. 979; schierm. stykel ‘stekel’ Fokk. 109 (vgl. Spenter 

1968: 146); saterl. Sttekel ‘Stachel’ Fort 164; jeverl. Stickel ‘Distel’ Fis- 

sen 1936: 38; oldbg. Stickel ‘Distel, Jv. Stikel’ Bon. 107; gron. stiekel ‘1. 
stekel; 2. doorn; 3. distel, vooral de kale jonker’ Laan 873; drent. stzekel 

‘distel; doorn; stekel’ Tiss. 115; hiimml. Stzekel ‘Stachel, auch: Barthaar’ 

Book 226; ae. sticel ‘prick, goad, thorn’ Hall 321; nl. stekel ‘Stachel’. —- Da- 

zu die Zusammensetzungen stikelbusk ‘Dornbusch’, stikelstarg ‘Stichling’, 
stikelswin ‘Igel’ und stikelwir ‘Stacheldraht’. 

Spenter (1983: 768) erwahnt das mit dem ofr.-nd. identische gron. 
stiekel ‘Distel, Dorn’ als Beispiel fiir Erhaltung von afr. iin offener Silbe 
(Overdiep 1939: 5; Mews 1971: 118f.; de Vries 1992: 695 unter stekel). 

stikel(ig) Adj. ‘stachelig; storrisch’; stzekel ‘steil, geradeauf (wie ein 
Stachel); st6rrisch’, stzeklig, stiekelg ‘stachlicht; st6rrisch’ Stti. 263; stz- 

kel ‘steif u. gerade stehend wie ein Stachel, gerade auf, steil’, stekelzg, 
stikelg ‘mit Stacheln od. Dornen u. scharfen, stechenden Spitzen verse- 

hen, stachelicht’ DK; stiekelig Byl; stiekel(ig) Bu.; wfr. stikelich Zant. 
979; wang. stikel ‘dornig’ I°.A.I, 103; saterl. stfekelch Fort 164; gron. stve- 

kel(achte)g Laan 873; drent. stiekel ‘gepikeerd’ Tiss. 115; ae. stzcol ‘lofty, 
sharp, abrupt, steep; arduous, rough; scaly, biting’ Hall 321. — Ableitung 
vom vorigen Wort. 

stitse Sb. ‘junge Kuh’; Stzttze ‘(harrl.) eine junge Kuh, die erst Einmal 
gekalbt hat, anderw. Fahrse genannt’ Sti. 265; stitse, stitze ‘junge Kuh, 

die zum ersten Male kalbt od. gekalbt hat. - Dieses Wort findet sich nur 

im Ostlichen Ostfriesland, bz. im Harrlinger-Land u. kommt auch schon in 

einer Oldenburger Urkunde aus dem 16. Jh. (cf. stitze, stitzeke bei Sch. u. 
LL. IV, 405) vor, wonach es denn auch in den fries. Theilen (Butjadingen, 

Wangerland, Jeverland etc.) von Oldenburg bestanden haben wird’ DK; 

k.A. Byl; Stitze Bu. VI, 633 (unter Auh); ofr.-mnd. stitze Ahlsson 1964: 
28f.; jeverl. Stztz(e) ‘junge Kuh’ Bon. 108; im Nds. Wb. nur fiir das 6stl. 

Ostfriesland und das Jeverland bezeugt; mnd. stitze, stitzeke ‘junge Kuh,
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die erst einmal gekalbt hat’ LW 381 (bei SchL zwei Belege aus Oldbg. 

Urk.) neben sterke, starke; ae. stirc ‘calf’ Hall 322. 

Scheuermann (1970: 108) gibt zu diesem Wort folgenden ausfiihrli- 
chen Kommentar: ,,.Das Wort steht isoliert, es fehlen Parallelen aus den 
iibrigen (ehemals) friesischen Sprachgebieten; lediglich im Altenglischen 
ist stierc tiberliefert. AhIsson (a.a.O. 29) hat Stztz als fries. Entsprechung 
zu mnd. sterke erklart. Tonhebung des e zu 12 vor r fiihrte zu *stirke. 
dieses durch Assibilierung des k zu “stirtze, in dem schlieflich die Kon- 

sonantenhaufung durch Ausfall des rerleichtert wurde. Dieser Erklarung 

wird man sich anschlieSen kénnen, vor allem in Hinblick auf die altengli- 

sche Parallele. Altenglisch stierc zeigt mit palatalem auslautendem & eine 

Zwischenstufe der Entwicklung dieses Konsonanten zur Affrikata in S‘tztz: 

der Stammvokal ze ist durch Palataldiphthongierung vor folgendem c¢ aus 
westgerm. e entstanden. Dariiber hinaus spricht auch die geographische 

Verbreitung von Stitz fiir ein - wohl von Anfang an nur auf sehr engem 
Raum geltendes - friesisches Reliktwort“ (Foerste 1938: 60; Spenter 1983: 

773; vgl. de Vries 1992: 697 unter sterke, Kluge 1989: 701). 

stom Sb. ‘Dampf, Dunst’; Stéé6m, Stoom ‘Dampf, Wasserdampf, Bro- 

dem? Stii. 266; stém, stom ‘Dampf, Dunst, Brodem etc.’ DK; Stoom Byl. 
Bu.; wfr. steam, stoom ‘stoom’ Zant. 991; oldbg. Stoom ‘Dampf, Staub’ 

Bén. 108; Wurster Plattdeutsch Stitim ‘Dampf (im tibertragenen Sinn)’ 
Allers/Arhammar 1984: 60; It. Nds. Wb. ist stom auch in der Grafschaft 

Bentheim bezeugt; gron. stoom Laan 884; nl. stoom ‘damp van warm of 
kokend water’ van Dale 1001; ae. steam Hall 319; ne. steam. 

Scheuermann (1970: 108) kommentiert: ,,Stom ‘Kiichendunst’ ..., mit 

43 Belegen gut bezeugt, ist identisch mit neuenglisch steam ‘Dampf’, der 
Stammvokal ist germ. au. Dieser Diphthong ist u. a. im Altfriesischen 
zu a@ monophthongiert worden, das seinerseits im Wangeroogischen und 
Saterlandischen — und damit wohl in den ostfriesischen Mundarten iiber- 
haupt — zu 6 verdumpft wurde. Auf Grund einer Kombination der Kri- 
terien ‘Lautentwicklung’ und ‘geographische Verbreitung eines Wortes’ 
darf Stom in seinem niedersdchsischen Geltungsbereich als friesisches Re- 
likt angesprochen werden (Anm.: Anders zu beurteilen ist niederlandisch 
stoom, dessen Stammvokal durch die ‘frankische’ Monophthongierung vou 
germ. au zu 6 entstand).“ Spenter (1983: 772) halt dem entgegen: ,,Da 
afries. din Relikten indessen sonst nicht 6 ergibt, scheint fries. Herkunft 
kaum moglich. Germ. au entwickelt sich dagegen bekanntlich im NI. und 
Nd. zu 0.“ Wie Worter wie rép, slot sowie das Nebeneinander von m0 

und mat zeigen, wird afr. d im Ofr.-Nd. jedoch auch durch 6 reprasen- 

tiert, was fries. Ursprung doch sehr wahrscheinlich macht, wahrend das
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aus der Gegend von Bentheim bezeugte stom (Nds. Wb.) wohl auf nl. 
Isinflu8 zurtickgcehen diirfte. 

stré Sb. ‘Stroh’; Stree ‘(siidl. v. Aurich, sonst Stroh) Stroh’ Stii. 268; 

stro, stré ‘u. auch (z.B. siidlich von Aurich) stre od. stré’ DK; afr. stré; 
wr. strie Zant. 996; harl. stree ‘Stroh’ CM 13; wang. stré n. F.A.I, 396; 
saterl. Strdz Fort 166; sylt. Stre M6. 254; mnd. stro. 

Dieses von Byl und Bu. nicht mehr verzeichnete fries. Reliktwort hat 

sich im Nd. des éstl. Ostfriesland am langsten gehalten. 

supen 5b. ‘Buttermilch’; Ssupen (Supen) ‘Buttermilch, Molken’ Stii. 
258; supen, stipen ‘das twas (Wasser, Milch, Buttermilch od. Getranke 

etc.) was man saduft od. trinkt, schliirft, bz. als diinne Speise od. Suppe 
kocht u. mit dem Léffel geniesst, wie z.B. Buttermilch etc.’ DK; k.A. By]; 

Supen Bu.; wfr. stipe ‘karnemelk’ Zant. 1011; schierm. stipe Fokk. 113 (s. 

Spenter 1968: 239); harl. suhpe ‘dickgeraumte Milch’ CM 22; wang. sup 

(melk un s. itte) F.A.II, 6; gron., drent. zoepen; eiderst. stibam ‘aus Milch 

und Gerstengriitze bestehendes Gericht’ Rogby 1967: 163; vgl. hiimml. 
Suupen ‘Getrank (z.B. fiir krankes Vieh mit Brot oder Mehl angereichert)’ 
Book 232; mnd. supen(t) ‘was man schliirfend geniesst, Getrank, Suppe, 
Briihe, Brei, Mus ...” LW 392. 

Der substantivierte Infinitiv supen nahm zunachst wohl eine zusatz- 

‘liche Bedeutung an: ‘was getrunken wird’. In dieser allgemeinen Bedeu- 
tung (u.a. verschiedene Milchzubereitungen) ist das Wort an der Nord- 
seckiiste verbreitet; die spezielle Bedeutung ‘Buttermilch’ hat es nur im 

Wrir., Gron., Drent. und teilweise im Ofr. Arhammar (1968a: 54), der auf 
norweg. dial. saup ‘Buttermilch’ hinweist, vermutet, da® das ,,wfr.-gron.- 

drentsche Wort stipe, soepen (= harl. suhpe ‘dickgeraumte Milch’) ... ein 
relativ junges Wort“ ist. Heeroma méchte es allerdings als Ingwdonismus 
betrachten (Heeroma/Naarding 1961: 19 u. 20, Karte 5). Nach Ausweis 
der Karte bei Heeroma/Naarding gilt supen in Drente nur in den relativ 

jungen Moorkolonien an der nordéstlichen Grenze zu Groningen. Daher 
kann das Wort in der Bedeutung ‘Buttermilch’ aufgrund seiner geogra- 
phischen Verbreitung als fries. Relikt angesehen werden (vgl. Léfstedt 
1963/65: 291). 

swelen Vb. ‘Heu wenden’; schwdlen ‘Heu machen, Heu dorren’ Sti. 
240; swelen, swdlen ‘a. langsam vergliihend u. ohne Flamme mit Ent- 
wickelung von Dampf brennen od. verbrennen; b. Heu aus dem gemahten 

Gras machen ...; c. Heu od. ein sonstiges Etwas zusammenziehen od. zu- 

sammenrechen ...” DK; swelen ‘schwelen, glimmen; Gras zu Heu trock- 
nen u. zusammenrechen’ Byl; swelen ‘im Heu arbeiten’ Bu.; ofr.-mnd.
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swelen ‘Hey ma hal- 
lid ¢ zusammen 

chen’ Ahlsson 1964: 29; afr. swilia ‘Heu 2u Ken, schwelen’ E e in . id hoot! folth. LO7f., 176; wir. swylje ‘zwelen, ew waachen’ engen’ Zant. 1020: harl. schwe(h len : Bon. 112 (auch 
9; wang. swilj ‘rechen’ FAI, 54; jeverl. swélen ‘heuen 

‘hooi drogen 
T ofr.-nd. und jeverl, Belege); gron. suelen Gras as 

Laan 904: Sylt. sweli ‘das Semahte, in der Sonne oF TSE Swelen 
dem Rechen usammenschieben’ Mo. 259; Br.Wb. IV, sre Ostfr. Lan as dérren und zy Neu machen’ (Beleg Oa Dorren 4° en; mnd. swelen ‘versengen, dérren, bes. vo 

LW 395 (fir a 
rases, Hey machen; langsam ohne Flamme brennen Bedeutung ‘heuen’ b Landrecht el SchL nur drej Belege aus Richth., Osttr. 

u. Oldbg. Urk.), 
Bereits Siebs (1901: 1192) aufharken ._ auf 

swili, nordfrj 
Weist nach, d 

‘Inq Heu * 11a bemerkte, da8 afr. »swilath von SW 
g. , anilig Schierm+ © 

germ. ¢ Zurtick(weist], vergl. nwfries. en 68 293-296) €S. swela Sylt (aus “swilja).“ Léfstedt ( -Jetzteres fun! 
aB alle neufries. Maa. afr. swilia ease a vel ‘schwellen , 

Minatives Verh auf *swil (< *sweliz Zur wae NI. un dere 
zZuriick, Arhammar (1984: 933) halt das Wort fiir emen ie auch an (1). 

eingedrungenen 
Frisismus: »ochwelen ‘Hey wenden ist ‘renzende Nd t 

Worter der fries, Weideterminologie 
teilw. friih ins cee vedet auf an 

©xpandiert. Das Sedehnte ein ofr.-nd. swelen beruht en dung von “1. 
Substitution, 

oder das fries. Wort hat die mnd. Entwic 61] t 2 [190% 99: 

offener Silbe zu € mitgemacht (vgl. F. Wortmann Nd. 1 1968: 139, 38 

1; Arhammar 1968a: 65; Spenter 1968: 144; Beckman de Vries 1999. 876). 

SWeler Sh < Heuarbeiter’: k.A. Stii. 484 (unter Heua 
V; Bu. 3 | Byl; sweler DK; ryen a ‘len 

rbeiter): das Nds. Wb. fiihrt nur DK als anes syle” “machen hilft’ AhIsson 1964: 29; Ister ‘Per 

swiler Zant. 1020; har). uhse schwelders CM 63; sylt. oft 
ler 

meistens eine Welbliche), die die Arbeit des sea err mnd. sos 

259: BTON. sweler*y as. ¢ Oo} droogt: 2. Zwerver’ Laan over! Urk. 
W 395 (Belege bej SchL nur aus F.A. und 

= Ableitung YOM vorigen Wort. 
loot BU: IV; 

Swetsl6t So. ‘Grenzgraben’. 
K.A. Stii., DK, Byl; Swetts 

(unter Grenz t 
ttesle4 . 954: swe 

graben); Schwettschloot 
Beckmann 1969: 29 n jent’ Laa 

- 1018. STON. swetsloot ‘sloot die als swet die 
Beckmann 

(1969: 954 d mj in ostfne » 388) verzeichnet Sehweltschiog’ wt mi an arlingerlandes und Reiderlan tfriesland ° 0s egriffe, die sich speziell in 571). Auf ob} enlos belegen lassen (a.a.O. 3 

890 

‘ETenssloot) Zant 

is heute liick
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hriftliche Belege bel Beckmann 

d slot). 
Ko 

MDposgj 1969.5 eum trifft di U 254 aus den dies jedoch nicht zu (sc 

Jahren 1707 und 1737; s- swette un 

Granzlinie, 
CGranzzeichen’ 

g etc.’ DK; Sw 
Stij ette Sb. ‘Grenze’; S nze’; Schwette ‘Granze, 

Wb. nur in 
k, A; Swetle, 5 

shtie Swette “eutie, ‘Grenze, Grenzlinie, Grenzscheidu
n 

ch ¢ and bekannt grenZes CGrenze, Scheide’ Bu. (It. Nds. 

26 he cthe (> 5 ); ofr.-mnd. swette Ahlsson 1964: 9of.; afr. § 

WEr. swette ‘p swelle) ‘Grenze’ Holth. 107, 176, sweththe Bu 

rent. zwey grensscheidi
ng Zant. 1018; gron- swel orfscheiding’

 Laan 

erens, erfscheiding’ Tiss. 14% - Wh. IV, 1118! Swette 

Im b 

e 
rte 

pe 

0 
n Ostfrieslan

de bedeutet s- 1. die Granze, ein Granz- 

tte ‘1. Grenzer * 
Nachbat- 

lecht? LW 

Co 
39 

"s) 6 (Belege bei SchL aus Richth., 
Landrecht U- Neo- 

SWeth,. 
Buma 

hthe auf eta 
266) und Ahlsson (1964: 30) geht afr. 

ve 970: 109) swapjo(n)- vuriick (vgl. Siebs } O1: 1282). Scheu 

ischeg tschiedene 
( sieht fiir die Erhaltung 

rtes im O 

Auch | elikt. sein riinde: In der Krummho 
«afte wel ein frie- 

Beschor die jiings wahrend es im Reiderland 

en igsten Polder eingedrungen 
‘st, WO | 

, as Reiderland
 

3 2. d as Nachbarrecht
...’; mnd. swe 

Ostfries. 

auf werden k: 

ese store Bei der Sonderstellung:
 

groningischen
 Linflusses einnimmmt, scheint auc! 

renzenden 
ederlandischen

 
ch swe 

Fall Entle 

Sa; Vorzuliege
n ie aus dem westlich ang 

“Merseits 
rer ter Laan swe meldet 

ny Swett 
s friesisches Relikt 2u gelten)-- 

V, 889 En Vb. ‘grenzen’; 

kannt (unter 
gr NZen schwelten 

‘granzen 
ctii. 241 

B 

ren oft-mnd. 
(be J k.A. Byl (It. Nds. Wb. nur in US 

aan on Zant. - (be )swetten (
beeper 

Ahlsson 1964: oY; 

fr, 05; mnd. sane; gron. swetten ‘1. grenzen. 9. de grenzen aangeven 

Nicht bele een 
(beswett

el, _swattet
 ‘ 

gte, aber alte Ableitung 
yon swette 

0 433 \ id AC 9). 

é vO 

tek S 
€ere a b. ‘Ange

schwe
 

aa 

, 
emmtes, 

Lreibgut’s
 Teek ‘1. BettzeuB 

“aye 

Schilf, Seegras 
usw > Stu. 

.. ons Ufe 

Augen” thék oe ontene leichte Sachen, als: 
usw: 

° ach des Mee, 
den Strand od. den Abhang des Deiches bedeckende 

SOnsti die jedes ree welcher 
nach Ablauf des Wasser

s liegen bleibt U- 

Bu,. Sen auf Nena
 Fluthdhe 

anzeigt U- aus Lang: Seegras: stron u- 

‘Streig orderney 
eet schwimme

nden 
ejlen bhesteht’ 

; Teek Byl, 

“1 von a eek ‘Auswurf 
des Meere

s’ Siebs 
73: 157; sylt. Teekt 

ngeschwe
mmtem Heu, Cchilf, Seegras, Diinger’ Mo. 264; 

(Anm.: Groning!s
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Teek ‘dass. wie Flutmark’ (in ganz Ostfriesland mit Ausnahme des Har- 

lingerlandes)’ Beckmann 1969: 93; oldbg. Feek ‘trockenes WassersiiSgras 
(Leest) oder Schilf; allg. Pflanzenreste im Graben; alter auch Deek; ostfr. 
Teek’ Bon. 30; Br.Wb. I, 368 Veken, Feek ‘Stoppeln, Stroh und andere 

leichte Sachen, welche bey hohem Wasser ans Land gespiilet werden. In 

einigen Gegenden Deek’; eiderst. tég ‘Strandtreibsel; Wasserlinse, lemna’ 

Rogby 1967: 187; It. Nds. Wb. kommt der t+Anlaut auch in Hadeln vor; 
nl. deek, veek. 

Lofstedt (1966: 40f.) fiihrt mnl. deek mit weiteren Entsprechungen als 
nordseegerm. Wort auf, ist jedoch bei der Feststellung, ob ofr.-nd. t(h)ék 

fries. Relikt oder nl. (!) Lehnwort ist, unsicher. Rogby (1967: 187) zitiert 
eiderst. tég als fries. Relikt mit altnordfr. €/a@ < voraltnordfr. a, das 

Spenter (1983: 776) als Beispiel fiir afr. é < germ. au betrachtet (vel. F. 
de Tollenaere in: Woordenboek der Nederlandse Taal. Den Haag/Leiden 
1882ff., Bd. 18, Sp. 1075-1077 unter veek; Foerste 1957: 1869; Beckmann 

1969: 139, 382; Arhammar 1984: 937; Brune 1986/87 III, 275). 

tik(e) Sb. ‘Kafer’; Tieke ‘Kafer’ Stii. 281; tike, tik ‘fast ausschliessli- 
che Bezeichnung fiir alle Arten von Kafern’ DK; Tiek/e ‘Kafer (haufig als 
Kompositum, z.B. Boomtiek/e, Steentiek/e)’ Byl; Tiek(e) ‘Kafer, Zecke’ 
Bu.; wfr. tyk, tike ‘teek, tiek, soort mijt, behorend tot Acari’ Zant. 1050; 

saterl. Tieke ‘Zecke’ Fort 171; wang. thirting, thurtik ‘eine Art Kafer, 

Maikafer’ F.A.I, 399, thurtiing, thurtwk ‘Mistkafer’, sunthurtik ‘Mari- 

enkafer’ Siebs 1974: 81; jeverl. Jiek Bon. 115; hiimml. Tieke ‘Wanze’ 

Book 238; Nds. Wb. enthalt nur Belege aus Ostfriesland und Jeverland; 

gron. tiek(e) ‘tor, kever’ Laan 927; drent. tiek(e) ‘teek’ Tiss. 121; nl. teek; 
mnd. teke; ae. ticia (statt *ticca?) ‘tick’ Hall 340; ne. tick. - Dazu die Zu- 
sammensetzungen: Boomtiek/e, Maitiek/e ‘Maikafer’, Miirtiek/e ‘Mau- 
erassel’, Scharntiek/e ‘Mistkafer’, Steentiek/e ‘Kellerassel’, Stinn[e/tiek/c 

‘Marienkafer’. | 

Kluge (1989: 807) fiihrt nhd. Zecke auf wgerm. *tekkoén zuriick, Hoad 
493 setzt fiir ne. tick als Ausgangsformen wgerm. *tik- und *tzkk- an. 
De Vries (1992: 726) erwahnt u.a. frz. tique ‘Zecke’, das It. Petit Robert 
I, Paris (1988: 1966) auf mnl. ttke zuriickgeht, vielleicht itiber engl. ¢ick 
(erste Bezeugung: 1464). De Vries ist jedoch unsicher, ob nnl. tzek (éstl. 
Maa.) moglicherweise Riickentlehnung von tique ist, mit der entsprechen- 
den (ofr.-)nd. Form tike auf germ. *tiké zuriickgeht, oder ob es sich hier 
um eine spontane Variante handelt. I*iir das Afr. ist mit Spenter (1968: 

146 Anm. 1067) von *tike auszugehen, dessen Stammvokal im Ofr. Deh- 
nung erfuhr (Siebs 1901: 1196). Foerste (1957: 1861) zitiert daher ofr.-nd. 
tike ‘Kafer’ als fries. Rest; auch Arhammar (1984: 933) halt ,,ttek(e) (+
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Zuss.) Kafer“ fiir zum fries. Substrat des Ofr.-Nd. gehdrig (vgl. Spenter 

1983: 771; Niebaum 1992: 261, Karte 2 [oortieke}). 

tiling SO. ‘Bettunterlage aus Brettern’; Tieling, Tielens ‘die hdlzerne 

Unterlage des Bettes, aus »Wielen“ bestehend’ Stii. 281; tiling ‘(Plur. 

tilings) die Dielung od. aus Dielen bestehende Unterlage des Bettes’ DK; 

k.A. Byl; Lille, Tilling, Tillholt Bu. II, 265 (unter Bettunterlage); das 

Nds. Wb. fiihrt nur DK als Zeugen an; schierm. tyling ‘onderlegger (van 

een bed)’ Fokk. 116; gron. tielens ‘de planken, waar ‘t bed op ligt in de 

bedstee ... Mv. ook ttelengs; op Ww. ook in ‘t enkelvoud n tielnk’ Laan 

928; vel. ac. diling ‘boarding, floor; table’ Hall 360; wfr. tale, tilling(en), 

lillinger, tylgen, tylger, tiling(en) ‘zolder boven kochuis of dorsvloer’ Zant. 

1051; wang. thille ‘uSboden, Diele’ I*.A.1, 65. 

Heeroma (1951: 288) rechnet gron. tielns zu ciner Gruppe von 

Ingwionismen, ,,die niet in Noord-Drente maar wel in Westerwolde voor- 

komen en waarbij de grens van het verbreidingsgebied dus samenvalt 
met de provinciegrens tussen Groningen en Drente.“ Léfstedt (1967: 39f.) 
macht zu Recht darauf aufmerksam, da® der t-Anlaut dieses Wortes, fiir 

das er auch nordfr. Belege anfiihrt, fiir fries. Herkunft spricht, da im Nd. 

fiir altes th- im Anlaut regelmaBig d- steht. Auch die Erhaltung (und 

Dehnung) des afr. ¢ in offener Silbe (afr. *thiling < germ. *pilingo-, 2u 

* pilt-, vg]. anord. pil, ahd. dil, and. thalt, mnd. dele) ist ein Kennzeichen 

des Ofr. (vgl. Spenter 1968: 148; ders. 1983: 769, 773). 

tille Sb. ‘Briicke’; Tille ‘Briicke, besonders eine leichte, welche sich ab- 

heben (tillen) oder aufzichen laBt’ Stii. 382; tlle, tal ‘Briicke’ DK; Till/e 

‘Klappbriicke’ Byl, Bu.; Tille ‘Briickenschlag mit losen Bohlen. Auch Zug- 
briicke’ Siebert 1963: 802; ofr.-mnd. tile, till ‘Klappbriicke, Steg’ Ahlsson 

1964: 30; afr. thille ‘Briicke, Steg’; wfr. tille ‘kleine hoge brug’ Zant. 1051; 
harl. till(e), bregge ‘eine Briicke’ CM 9; wang. thille ‘Fu8boden, Diele’ 
I. AI, 65; saterl. Tille ‘Steg, schmale Briicke’ Fort 171; gron. til, talle 
‘vaste houten brug’ Laan 930; hiimml. Tille ‘kleine, leichte Briicke (ohne 
Gelander), Bohle iiber cinen Graben’ Book 238; das Archiv des Nds. Wb. 
enthalt auBerhalb Ostfrieslands drei Belege aus Aschendorf und einen aus 

Meppen; nl. ¢il; vgl. ae. dille ‘thin board, plank, flooring’, del(l) ‘board, 

plank, (metal) plate’, delbrycg ‘bridge of planks’. 
Tulle kommt mehrmals in Flurnamen Ostfrieslands und Groningens 

vor. Das anlautende t (als Fortsetzung des afr. stimmlosen th-, im Nd. 
normalerweise als d- erhalten) weist auf fries. Ursprung hin. Afr. thille 
geht wie ahd. dilla, ae. dille und anord. dilja auf germ. * piljo- (de Vries 
1992: 108: Nebenform von * dili-) zuriick. Heeroma (1951: 289) betrachtet 

das als til bis nach Utrecht (jedoch nicht in Holland nérdlich des IJ)
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vorkommende Wort als Ingwdonismus. (vel. Siebs 1901: 1195; Holthausen 
1927: 64; Schénfeld 1947: 8f.; Beckmann 1969: 300, 315, 365, 382; Spenter 

1983: 769, 773; de Vries 1992: 734). 

tillen Vb. ‘heben’; tillen ‘aufheben, in die Héhe heben; tragen’ Sti. 

282; tillen DK, Byl, Bu.; afr. télla ‘heben, emporheben’ Holth. 114; wfr. 

tille ‘tillen’? Zant. 1051; wang. til F.A.I, 76; saterl. talle Fort 171; jeverl. 

tillen ‘heben, bewegen, wedeln’ Bén. 115; gron. tillen Laan 931; drent. 

tillen Tiss. 121; Br.Wb. V, 68 tillen‘heben’; hiimml. upptillen ‘hochheben, 
anheben (von Kleidern)’ Book 255; nl. tallen; vgl. mnd. tilbar ‘beweglich’ 

LW 404. 
Die Herkunft des auch im Mal. bei Kiliaen bezeugten Verbs tillen 

wird von de Vries (1992: 734) als ungeklart bezeichnet; er schlieSt fries. 

Ursprung nicht aus. Auf Grund der friihen Bezeugung nur im Afr. und 
seiner heutigen Verbreitung in (ehemals) friesischen und angrenzenden 
Gebieten darf dies Wort mit einiger Wahrscheinlichkeit als fries. bezeich- 
net werden. 

tjiiddern Vb. ‘anpflocken’; k.A. Stii., DK, Byl, Bu.; dies Verb horte 

ich 1994 aus dem Mund eines geborenen Borkumers; die ofr.-nd. Wbb. 
verzeichnen nur: ttiddern Stii. 290, DK, Byl, Bu.; dagegen wfr. tsjoar- 

je, tsjurje ‘tuieren, vastleggen aan tuier’ Zant. 1091; schierm. fetyuerje 
‘een dier een ander plaats geven en daar weer vastzetten’ Fokk. 34; harl. 
tuddern ‘anbinden’ CM 59; wang. tjuder ‘anpflocken’ F.A.J, 83; saterl. 

tjudderje ‘festbinden, anseilen’ Fort 172; sylt. taideri ‘tiidern, festbinden’ 

MoO. 266; eiderst. ttilarn ‘Vieh auf der Weide anpflocken’ Rogby 1967: 217; 

Wurster Plattdeutsch (an-/tim-ttititern ‘Vich mit dem T. anseilen’; Al- 
lers/ Arhammar 1984: 61; Br.Wb. V, 63 Tidern, Tiren, Tuddern; nds. 

tiitern, ttidern Lindow 233, ttidern Sa® 87; nl. tuteren; mnd. tudern, 

ne. tether; vgl. afr. tiader ‘Strick, Seil’ Holth. 113, 177; sylt. tirr (stok) 

‘Tiider(stock) zum Anpflécken der Tiere’ Siebs 1901: 1404. 
Nach Kluge (1989: 744) geht Tiider (arch., ndd.) auf germ. *teudra- 

zuriick, das auch in nordgerm. Sprachen erhalten, etymologisch jedoch 

unklar ist. Das afr. Substantiv tidder weist die normale Entwicklung von 

germ. eu auf, die wang., saterl. und ofr.-nd. Verben dagegen 7Umlaut 

(< afr. *ttuderia). Die konservative Borkumer Ma. hat die fries. Form 
bewahrt. Im Harl. ist bereits die nd. Form tuddern eingedrungen (CM 

59). Zur Palatalisierung von afr. u vgl. diiren, jiitten, pjtint (vgl. Schmidt- 
Brockhoff 1943: 69f.; Spenter 1968: 283; de Vries 1992: 752 unter tuzen). 

tyjukken Vb. ‘zucken’; tyukken ‘stossen, zucken, rheumatisch stossen 

od. ziehen u. schmerzen etc. ...; eins mit tukken’ DK; tyucken Bu. XJ,
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639 (unter zucken); k.A. Stii., Byl (daneben in den ofr.-nd. Wbb. die 

nd. Form tucken ‘dass.’); wang. tjuk ‘zucken’ F.A.I, 66; sylt. tok ‘schnell 

und wiederholt ziehen, ruckweise ziehen’ M6. 268; gron. tjoeken ‘1. slecht 

stoppen, breien of naaien, foeken ..., 2. (Stad) toeken, trekken met het 

ene been; 3. (Stad) rukken ...; 4. De vis, de hangel tjoekt, als men beet 

heeft ...? Laan 934f.; vgl. Norderney Tjuuk ‘BiB (der Fische)’ H. Smeins: 

Proot doch Platt! Norderney 1981, S. 114, 202; vel. mnd. tucken, ne. to 

tuck, nl. tokkelen. 

Is handelt sich hier offenbar um eine alte Intensivbildung mit -kk- 

von germ. *tiuhan ‘ziehen’ (vgl. de Vries 1992: 738 unter tokkelen, Kluge 

1989: 817 unter zucken). Wenn dieses Intensivum * tiukk(j)an lautete, ent- 

wickelten sich daraus lautgesetzlich wang. tjuk, sylt. tjoki und nd. tucken, 

tiicken (vgl. die dhnlichen Intensivformen mit Verdoppelung des Stam- 

mauslauts bei de Vries 1992: 367 unter kruipen und 635 unter schuiven). 

Die Bewahrung des alten Diphthongs in ofr.-nd. tjukken ist Indiz fiir den 

fries. Ursprung dieses Wortes. 

+tjukseln Vb.; ‘schlagen; hinken’; k.A. Stii., Byl; ‘1. hauen, schla- 
gen, schneiden, aus dem Rohen bearbeiten etc.’, 2. ‘stossend od. stockend 
gehen, bz. mit den Beinen ziehen, langsam u. gebrechlich gehen, hinken 
etc.’ DK; tjtickseln ‘hinken’ Bu.; Norderney tjukseln ‘sich scheuern’ Siebs 

1973: 157 (dort auch wang. thiuksel ‘hélzerne Klopfpfeife’, helgol. tschjok- 
sel ‘Dechsel’); das Nds. Wb. fiihrt nur DK als Zeugen an; wir. tsjokselje 

[tsjoksalja} ‘sjokken’, tsjtikselje, tsjokselje [tsjoksalja] ‘disselen, met de dis- 
sel (be)werken’ Zant. 1092, 1093; schierm. tjokselje ‘disselen, werken met 
de dwarsbijl’ Fokk. 118; saterl. t7ukselje ‘mit einer Dechsel hauen’ Fort 

172; gron. tjoekseln, joekseln‘schudden (een vioeistof), mengen’ Laan 934, 
364 (vel. tjakseln, tjikseln 934), tjoekseln ‘husselen; naaien (op naaima- 

chine)’ Reker 1993: 137; vgl. dtisseln ‘hobeln, schlagen’ Bu.; nl. bedisselen 
‘beredderen’ van Dale 113. 

Der Anlaut und die inlautende Konsonantenverbindung machen es 

schr wahrscheinlich, daB dieses Verb von afr. *thiuchsle, *thiuzel ‘Dechsel, 

Queraxt’ (Siebs 1901: 1198, 1305) abgeleitet ist. Das Substantiv weist 
im UG dagegen typisch nd. Konsonantismus auf (Dissel Stii. 41, Bu., 
dissel, dtisser DK 1, 366; vgl. oldbg. Dessel, Dtissel, jeverl. Dttifel Bon. 
19; hiimml. Diitissel Book 73; Br.Wb. I, 201 Dessel). Bedeutungsmasig ist 

modglicherweise Kontamination mit tjgukken ‘zucken’ eingetreten (DK III, 
417 unter 2. tjukseln), die durch den affektiven Charakter der anlautenden 

Konsonantenverbindung t# im Ofr.-Nd. erleichtert werden konnte. 

tré Sb. ‘Steg’; Tree ‘1. [obs.] Baum; fig. Galgen ...; 2. Trittbrett oder 
ein zum Ueberschreiten eines Grabens dienender Balken ...’ Stii. 288;
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tré, tra ‘ein als Steg dienender, bz. iiber einen Graben gelegter Baum 

od. Balken, Pfosten etc.’ DK; Tree: ‘Steg, kl. schmale Briicke’ Byl; Tree: 

‘Briicke, Laufsteg’ Bu.; das Nds. Wb. fiihrt nur DK als Zeugen an; afr. 

tré ‘Baum’; saterl. tré'a ‘Steg’ Siebs 1901: 1193; ae. tréow ‘wood, timber; 

beam, log, stake, stick’ Hall 348; and. trio ‘Baum, Balken’ Holthausen 

1954: 76. 

Dieses Wort wird aufgrund seiner Aussprache bereits von Stii. und DK 
von tré(de) ‘Tritt’ unterschieden. Aufgrund seiner lautlichen Identitat mit 
dem entsprechenden saterl. Wort und seiner geographischen Verbreitung 
ist tré als fries. Relikt mit Sonderbedeutung zu betrachten. 

trillen Vb. ‘zittern’; trillen ‘auch trillern, zittern, beben’ Stii. 289: 

trillen DK, Byl, Bu.; wfr. trilje ‘trillen’ Zant. 1074; saterl. tralje Fort 174; 

gron. trillen Laan 953; drent. trillen Tiss. 123; oldbg. trillen ‘zittern’ Bon. 

118; hiimml. trillern ‘beben, zittern’ Book 245; nl. trillen; vgl. ne. to trill. 

De Vries (1992: 748) vergleicht zu nl. trillen u.a. ne. trill ‘biggelen’ (It. 
Hoad 505 jedoch < ital. trillare) und dan. trille, schwed. trilla ‘rollen’. Die 

von ihm angedeutete Herkunftsméglichkeit < *trizlon (nl. triyzelen) wird 
auch unter °trillen (mit ausschlieBlich ofr.-nd., sylt., wfr., mnl. und nol. 

Belegen) bei Grimm, Dt. Wb. XXII, Sp. 520f. erwahnt (trieseln, triiseln 
‘taumeln, torkeln’ ist in fast allen nd. Maa. vertreten), wogegen !trillen 
‘herumdrehen’ a.a.O., Sp. 517ff. mit germ. *prel, einer /-Erweiterung der 

idg. Wurzel *ter- ‘drehend reiben’ in Beziehung gesetzt wird. ‘Trotz des 
ungeklarten Ursprungs aft sich ofr.-nd. trillen aufgrund der Bedeutungs- 
einengung wohl als fries. Relikt betrachten, das in benachbarte Maa. und 
ins NI. entlehnt wurde. 

trime Sb. ‘Sprosse einer Leiter oder cines Stuhls’; Trame, Trime Stii. 

287; trame, tram, trime, trim DK; Traam ‘Leitersprosse, Querholz’ Byl; 

Trame, Traam, Triem(e) Bu. VI, 927 (unter Leitersprosse); im Nds. Wh. 
auBerhalb Ostfrieslands ein einzelner Beleg fiir trim aus Otterndorf bei 
Cuxhaven; wfr. triem(e), trym, trime, triemme ‘trede, sport van ladder’ 
Zant. 1072; schierm. trym ‘sport (van een ladder)’ Fokk. 121; wang. trim- 
me m. ‘Sprosse, Leiste im Stuhl, pld. tram’ F.A.I, 400; saterl. Troame 

‘Trage an der Schubkarre’ Fort 174; sylt. Trimk ‘Diminutivbildung ... 
Leitersprosse’ M6. 277; gron. triem (W.W.K.) ‘tree van een ladder, spark 

van een stoel’ Laan 953, treem (HI.) ‘ook in ‘t W.K. als nevenvorm van 

triem’ Laan 952; drent. treme Tiss. 123; oldbg. Traam Bén. 118; mnd. 

trame, treme; Br.Wb. V, 95f. Traam ‘Balken, Stiege, Staffel in der Leiter’; 

Grimm Dt. Wb. XI, 1177 Tram ‘Balken’. 

Foerste (1957: 1861) erwahnt trim ‘Leitersprosse’ unter den fries. Re- 
sten im Ofr.-Nd. Spenter (1983: 768 und 770) fiihrt noch Belege fiir die
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i-Form in einem Teil von Drente an und weist zugleich darauf hin, daB 

Heeroma die 7-Relikte dieses Wortes in Groningen tibersehen habe. Auch 
er zahlt ofr.-nd. trime, trim und gron. triem ‘Leitersprosse’ aufgrund des 
erhaltenen 2 in offener Silbe zum fries. Substrat dieser Gebiete (Heero- 
ma 1951: 286; Foerste 1957: 1857; Heeroma/Naarding 1961: 20, Karte 6; 

Spenter 1968: 143). 

tin Sb. ‘Garten’; Tuun [Tune, Tiitin] ‘1. ,,Zaun“, Hecke, gew. jedoch 
Hdge genannt; 2. der Garten — das Umzaunte; hier sehr allgemein, nds. 

schon erloschen’ Stii. 293; ttn, tin ‘Zaun, Hecke, Stacket, Einfriedigung; 

eingefriedigter Raum od. Platz, Garten etc.’ DK; Tuun ‘Garten, Zaun’ 

Byl, Bu.; ofr.-mnd. tun ‘Garten, Hofstatte’ Ahlsson 1964: 31f.; afr. tun 

‘Zaun; eingezauntes Feld’ Holth. 116, 178; wfr. tun Zant. 1095; harl. 
thuen/thun ‘ein Garten’ CM 9; wang. ttinn m. ‘der Garten. Der Laut 
des uist hier weniger gedehnt, als in der tun’ F’.A.I, 401; wu. Tunne ‘Ein 

Garte’ Moéllencamp 98; saterl. Tuun Fort 175; oldbg. Tuun ‘1. Zaun; 2. 
Garten’ B6én. 119; gron. toen, toene, tuun, tune Laan 938, 959; drent. 

toen(e), tuun Tiss. 122, 124; Br.Wb. V, 128ff. Tuun ‘ein mit einem Zaun, 
oder einer Hecke, eingeschlossener Ort: ein Garten. Es wird bey uns eben 
nicht mehr gehoret... Ostfr. Landr. 1 B. 140 Kap. Alle Schardinge ... 
tiischen den Huisern und Tuinen ...’; in der Bedeutung ‘Garten’ im Nds. 

Wb. nur fiir Ostfriesland und Jeverland bezeugt; nl. tuzn; mnd. tun; and. 

tun ‘Zaun’ Holthausen 1954: 76; ae. tun ‘enclosure, garden, field, yard; 

farm, manor; home-stead, dwelling, house, mansion; group of houses, vil- 

lage, town’ [all 350; ne. town ‘Stadt’. 

Ahlsson (1964: 31) erwahnt die in einer Urkunde von 1466 vorkommende 
Pluralform auf -er: ,,elven demet thunlant husthuner (!) unde den faen“, wodurch 
das Wort morphologisch als fries. identifiziert werden kann (vgl. Hofmann in FS 
Buma 1970: 83-94, hier S. 92). Er weist zugleich darauf hin, da8 mnl. tuun die 
Bedeutung ‘Garten’ in den siidlichen Maa. nicht besaf. 

scheuermann (1970: 104, 106), der dieses Wort (dessen Wortinhalt 
‘Garten’ bei nl. tuin als Lehnbedeutung zu beurteilen sei) ausfiihrlich be- 
handelt, kommt zu dem SchluB&: ,,Auf Grund seiner auf das ehemals frie- 

sische Siedlungsgebiet westlich der Weser beschrankten Bedeutung darf 
Tun ‘Garten’ ... als friesisches Relikt angesprochen werden; zwar ist das 

Wort gemeingermanisch, die vorliegende Bedeutung aber ist nur in (ehe- 

mals) friesischen Gebieten entwickelt worden“ (vgl. Schmidt-Brockhoff 
1943: 67; Foerste 1957: 1861; Spenter 1983: 773; Arhammar 1989: 100). 

+tisk Sb. ‘Zahn’; Tuusk ‘Zahn’ Stii. 293; ttisk DK; k.A. Byl, Bu.; afr. 

tusk; wir. tosk Zant. 1064; schierm. twisk ‘(verouderd) tand’ Fokk. 122, 
tvesk ‘Vorderzahn m. (veraltet)’ Spenter 1968: 94; harl. tusck ‘ein Zahn’
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CM 20; wang. tusk m. I°.A.I, 401; wu. Tosch ‘Der Zahn’ Mollencamp 129: 

saterl. Tusk Fort 175; gron. toeske ‘(Ww.) hoektand’ Laan 939; oldbg. 
Tuusk ‘Eberzahn’ Bon. 120 (das Nds. Wb. verzeichnet als Quellen nur 
Stii., Bon.); hiimml. Tuuske ‘Eckzahn, ReiSzahn’ Book 247; ae. tise Hall 
351; ne. tusk. 

Die altere Auffassung, daB afr. tusk, ac. fusc, tux mit got. tunthus 

‘Zahn’ verwandt sei, ist von Spenter (Altfriesisches TUSK ‘ZAHN’. Us 
Wurk 13 [1964], S. 87-93), der es auf germ. *twisku < idg. *duis- ‘entzwei, 
auseinander’ zuriickfiihrt, tiberzeugend widerlegt worden. Das heute in 
Ostfriesland nicht mehr gebrauchliche Wort gehort zum engl.-fries. Son- 
dergut. Die ems]. und oldbg. Formen sind demnach wohl! Entlehnungen 
(vgl. Schénhoff 1908: 71, Anm.; Léfstedt 1963/65: 345; Noérrenberg 1969: 

131; Spenter 1968: 94; ders. 1983: 773). 

+wage Sb. ‘Wand’; Wag, Wage ‘[obs. C.M.] Wand’ Stii. 322; wage 

‘(ob obs.?), Wand’ DK; k.A., Byl, Bu.; afr. wach; wfr. weach, waach, 

weech Zant. 1163; harl. waage ‘eine Wand’, klaimde waage ‘eine leimern 

Wand’ CM 32; wang. wéch m. ‘Lehmwand’ I°.A.I, 405; wu. Woag ‘Ein 

Wald’ (!), Wag ‘Ein Wand’ Méllencamp 125, 126; saterl. Woge ‘Lehm- 

wand, Wand’ Fort 185; ae. wag ‘wall’ Hall 396; and. wég ‘Mauer’ Holt- 

hausen 1954: 85; siidoldbg. Wezge ‘Seitenwand des Hauses’ B6n. 152; vel. 
nl. weegluis ‘Wanze’ (de Vries 1992: 822). 

Das afr. Wort wach ist offensichtlich — genau wie andern (s.0.) ~ iiber- 
haupt nicht ins Ofr.-Nd. itibernommen worden, sondern auf die echt fries. 

Maa. beschriinkt geblicben. Stii.,. DK geben denn auch als Zeugen fiir wa- 
ge nur CM an. Trotzdem wird es von Léfstedt (1963/65: 321) ,, vielleicht“ 
als fries. Reliktwort betrachtet; es handelt sich im Ofr.-Nd. jedoch um 
ein reines Buchwort. 

wale Sb. ‘Striemen’; Wale ‘ein dick angelaufener Striemen auf der 
Haut; auch dithm.’ Stii. 322; wale, wal ‘rundlich dick aufgelaufener od. 
aufgeschwollener Striemen auf der Haut’ DK; Waal, (Wale) ‘Schatten; 
Striemen (auf der Haut)’ Byl; Waal ‘Schatten, Strieme’ Bu.; das Nds. 
Wb. fiihrt nur Stii., DK als Zeugen an; saterl. Woale ‘Striemen auf der 
Haut’ Fort 185; gron. woal ‘1. strooien ring van de bijenkorf; 2. een , ring“ 

van vet of vocht onder de huid; 3. kringen van stof in de lucht; 4. striemen’ 
Laan 1089; ne. wale, weal OID II, 3672, 3718; ae. walu ‘ridge, bank; rib, 

comb (of helmet); weal, mark of a blow’ Hall 396. 
Lofstedt (1967: 42; 1969: 27) betrachtet ae. walu, die gron., ofr.-nd., 

nordfr. und schleswig-nd. Entsprechungen als Belege fiir eine auf das 
Nordseegermanische beschrankte sekunddre Bedeutungsentwicklung ei- 
nes gemeingermanischen Wortes mit der Bedeutung ‘(runder) Stab’ (vel.
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afr. walu-bera, walu-bora, wal(e)-bera ‘Stabtrager’ Holth. 123, 180. Die 
Annahme, daf§ wale im UG ein fries. Relikt ist, wird durch saterl. Woale 

(mit [o:] < afr. ain offener Silbe) gestiitzt. 

warfsman Sb. ‘Besitzer eines kleineren Hofes’; Warfmann, Warfs- 

mann ‘Plur. Warfltie, Warfsltie Besitzer eines Warf, Kothner’ Stii. 325; 

warfman, warfsman ‘Mann der auf einer ,,warf“ wohnt od. Besitzer einer 

,warf* genannten kleinen Hausstelle mit kleinem landlichem Betrieb ist’ 

DK; k.A. Byl; Warfsmann ‘Herdbesitzer’ Bu.; Warfsleute ‘in Ostfriesland 

iibliche Bezeichnung fiir die im Mittelalter entstandene soziale Schicht der 
Kotter oder Katner, eine Landbevoélkerung mit geringeren Rechten.als die 
der Herdbesitzer’ Brune 1986/87 III, 427f.; das Nds. Wb. fiithrt nur Sti., 
DK als Zeugen an; harl. warffsmon, hueslinge ‘der in ein klein Heuflein 
wohnet’ CM 32. 

Die geographische Verbreitung dieses in seinen Bestandteilen auch 
nd., in seiner Bedeutung jedoch auf Ostfriesland beschrankten Komposi- 

tums weist es als fries. Relikt aus.? 

warf(sté) Sb. ‘Hausstatte’; Warf‘l. ein aufgeworfener Erdhiigel, wor- 
auf friiher ein Haus oder ein Dorf zur Sicherheit vor Uberstromungen 

gcbaut ist; erhdhte Hausstatte; 2. ein auf einer solchen AnhGhe gebautes 

Haus, tiberhaupt eine kleine Besitzung, Kétherei (Warfstdd), im Gegen- 
‘satze zu Heerd, Plaats; 3. Hofraum hinter oder neben dem Hause, meist 
eingefriedigt und eepflastert’ Stii. 325; warfstede, warfstdde, warfsta ‘klei- 
ne Landstelle auf einer warf, bz. eine kleine landliche Besitzung mit auf ei- 

ner warf liegenden Wohnung’ DK; Warfstee ‘(Bauern-)Hof 0. Wohnstatte 
auf c. Warf Byl; Warfstee ‘Bauernhof, Haus, Hausstelle, Herdstatte, 

Hof’ Bu.; das Nds. Wb. fiihrt nur Stii., DK als Zeugen an; ofr.-mnd. 
werf m., werfstede, warfstede f. ‘(erhohte) Hausstatte, Hofplatz’ Ahls- 

son 1964: 73; harl. warffstede ‘ein kleines Heuflein’ CM 37; wang. warf 

m., warfsttTHi n. ‘erhéhter Platz, worauf ein Haus gebaut werden soll’ 
I*.A.I, 403; mnd. werf-stede ‘Haus- u. Hofstelle in der Marsch’ LW 574 

(SchL bietet zwei Belege aus Oldbg. Urk.; vgl. Ahlsson a.a.O.); vgl. afr. 
warf/werf m. ‘Aufwurf, ErhGhung; Hausstatte; Gerichtsstatte; Gericht, 

-sversammilung’ Holth. 124, 180f.; sylt. Werew MG. 298; oldbg. Warf Bon. 

129; gron. waarf Laan 1043f.; eiderst. vaf ‘Warft, Wohnhiigel’ und hovaf 

‘unbewohnte Warft’ Rogby 1967: 146, 208; Br.Wb. V, 194 Warf, nl. werf; 

mnd. werf, warf. 
  

"In einer hd. Urkunde von 1697 (,,Protocollum gehalten wegen Ansetzung der 
Weinkaufe und Warfstatten im Harlinger Land“) kommen mehrfach die hd. Lehn- 
bildungen Warfsleute und Warfstatten vor (F°.A.IJ, 121-127, hier S. 121, 125, 126; vel. 

nachstes Stichwort).
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Sache und Begriff warf/werf‘Wohnhigel’ sind nach Lofstedt (1966: 58f.) seit 
dem MA in den modernen Maa. in (ehemals) fries. und angrenzenden Gebieten 
bekannt. Als fachsprachlicher Ausdruck ist warfins Hd. und ins Nl. eingedrun- 
gen. Ausfihrlich befaft sich P. Ramat (FS Buma 1970: 33-39) mit Bedeutung 
und Etymologie dieses Wortes, das entgegen seiner AuSerung (a.a.O. 37) durch- 
aus in Ortsnamen im (ehemaligen) Regierungsbezirk Aurich vorkommt (ich nen- 
ne nur: Moéhlenwarf, Tichelwarf, beide bei Weener; Warfe, Helsenwarfen, Neu- 

warfen ostlich von Stedesdorf). 

Das Verbreitungsgebiet des von Ahlsson (1964: 73, 84) verzeichneten, 

afr. nicht bezeugten ofr.-mnd. Kompositums werfstéde/warfstéde ist je- 

doch im Unterschied zu dem des Simplex warf/werf auf das ehemals fries. 
Gebiet zwischen Ems und Jade beschrankt, wie die harl., wang. und ofr.- 

nd. Zeugnisse bis in die Gegenwart bestatigen. Aufgrund des Kriteriums 

der geographischen Verbreitung ist ofr.-nd. warfsté als fries. Relikt zu 
betrachten. 

wirse Sb. ‘langlicher Heuhaufen’; Wirse, Wisse ‘abgemahtes, aus 
mehreren Schwaden (Schwatten) in lange Reihen zusammengeharktes 
Gras’ Stii. 333; wirse, wirs ‘ein aus Heu zusammengekehrter wall- od. 

walzenartiger Streifen, in welchen dasselbe zusammengerecht wird wenn 
es trocken ist .... DK; k.A. Byl; Wiers(e) ‘Haufen’ Bu.; wfr. wurdze, wyirre, 

wyirze, wyisse, wudze ‘zweel, regel van enige zwaden bijeengeharkt hooi’ 
Zant. 1211; schierm. wids(e) ‘zweel’ Fokk. 127; saterl. Wirze ‘Schwaden’ 
Fort 184; gron. wirs, wirze, W.K. wiers, Hl. wier, wiersem ‘dijkje hooi, 

gereed om optaimd te worden en in oppers te worden gezet’ Laan 1085, 

1075; oldbg. Wirsel ‘das zu einem ,,Deich“ zusammengezogene trockene 
Heu (vil. zu *Wirse Schwaden)’ Bon. 133; Br.Wb. V, 271 Wirse ‘ist im 
benachbarten Ostfrieslande gebrauchlich, und bedeutet eine Reihe des 
abgemaheten Grases’. 

Das an der ammerschen Westgrenze bezeugte vias ist junge Entleh- 
nung aus dem Ofr.-Nd. (Mews 1971: 92ff. u. Karte 71). Gron. wirze, wirs 
wird von Heeroma (1951: 288) zu einer Gruppe von Ingwdonismen ge- 
rechnet, ,,die niet in Noord-Drente maar wel in Westerwolde voorkomen 

en waarbij de grens van het verbreidingsgebied dus samenvalt met de pro- 
vinciegrens tussen Groningen en Drente.“ Léfstedt (1963/65: 295) bringt 
eine Anzahl] weiterer Belege dieses Wortes aus Nordholland, Drente und 
Nordfriesland. Er bezeichnet es vorsichtig als ,,vielleicht urspriinglich frie- 

sisches Wort“, das evtl. mit afr. wersene/wirsene ‘Runzel’ in Beziehung 
zu bringen ist. De Vries (1992: 835) halt nl. wzers (Friesland u. Gronin- 
gen) jedoch fiir etymologisch unerklart. Auf Grund seiner Verbreitung 
in Gebieten, in denen Friesen wohnen oder gesiedelt haben, kann ofr.- 
nd. wirse als fries. Relikt betrachtet werden (vgl. Schénfeld 1947: 24;
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Arhammar 1968a: 65 mit Anm.; Niebaum 1992: 261 Karte 2; Heeroma 

TONAG Karte 11). 

wiselke Sb. ‘Wiesel’ (Mustela nivalis); Wieselke ‘Wiesel’ Sti. 331, 
wisel (wiselke) DK; Wieselke Byl; Wieselke Bu. XI, 288 (unter Wiesel); 
wfr. wezeling, weesling Zant. 1181; harl. wyhselcke/wiselcke ‘ein Wiese- 

lein? CM 17; wang. wiitisuuk Siebs 1974: 77; saterl. Wiezelke Fort 184; 

sylt. Wisel M6. 302; eiderst. visal Rogby 1967: 122; gron. wezel, Z. und 

W.W.K. wezelng, Ww. wiezelken, Old. und Vk. wiezeltje Laan 1067, 1077; 

jeverl. Wisselk, oldbg. Wéselken Bon. 133, 131; Br.Wb. V, 240 Weselke; 

das Archiv des Nds. Wb. enthalt mehrere Belege mit i-Formen aus ver- 
schiedenen Gebieten Niedersachsens (wahrscheinlich durch Einfluf des 
Hd.); nl. wezel; mnd. wesel(e), wese(l)ken; ae. wesle, weosule Hall 406. 

Kluge (1989: 792) setzt als Ausgangsform wgerm. *wisulon, *wesulon 
an, Hoad (1987: 536) *wisulon. Beide halten die Herkunft fiir ungeklart, 
wahrend de Vries (1992: 833) nl. wezel als Diminutiv zu ahd. wissa ‘Iltis’ 
stellt, das er mit lat. viszo, visstum ‘Gestank’ verbindet. Dieser Tiername 

erweist, seine fries. Herkunft durch die Tatsache, da8 das im Afr. erhaltene 

kurze i der offenen Stammsilbe gemeinofr. gedehnt (Siebs 1901: 1196), 
wahrend es im Mnd. zu e gesenkt wurde. 

wring(e) Sb. ‘Weidezauntor’; Wring(e) ‘eine drehbare Foorde, ein s.g. 
‘Rollbaum, welcher den Kingang in ein Stiickland etc. abschlieBt’ Stii. 336; 
wringe, wring ‘ein drehbares Etwas, bz. eine drehbare Barriere (drehba- 
res Heck od. drehbares Verschluss etc.) eines Ackers od. einer Weide etc., 

bestehend aus zwei Balken od. schweren Riegeln, wovon der obere sich 
auf einem in den Boden befestigten Pfahl dreht, wahrend der untere den- 
selben halbringf6rmig umschliesst u. mittelst Querstaben an den oberen 

angeschlossen und befestigt ist? DK; Wring/e (Wringboom) ‘drehbares 
Heck, Gattertiir e. Weide’ Byl; Wringboom Bu.; It. Nds. Wb. verbreitet 
im Westen des Kreises Leer, ferner einzelne Vorkommen im Kreis Clop- 

penburg; wfr. wringe ‘draaibaar landhek’ Zant. 1207; saterl. Wring ‘Heck, 

Gattertiir’? Fort 186; gron. vring ‘draaihek op een dam’ Laan 1035 (mit 
Abbildung); drent. wring(e) ‘houten draaihek’ Tiss. 142; vgl. ae. wringe 
‘oil-press’ Hall 422. 

Lt. Siebs (1901: 1252) ist wfr. wringe ‘Drehheck’ Ableitung von afr. 
“wringa ‘drehen’. Gleiches trifft wohl auf ofr.-nd. wringe zu, das demnach 

aufgrund des Kriteriums der geographischen Verbreitung als fries. Relikt 
anzusehen ist.



176 AREND REMMERS 

Literatur: 

Arhammar, N. (1968a): Die Herkunft des Inselnordfriesischen im Lichte der Wortgeo- 

graphie. Philologia Frisica Anno 1966. Groningen 1968, S. 49-76. 

Arhammar, N. (1989): Zur Rekonstruktion des altfriesischen Lexikons mit Hilfe der 

neufriesischen Dialekte. Philologia Frisica Anno 1988. Leeuwarden 1989, S. 94-128. 

Beckmann, J. (1969): Der Wortschatz des Deich- und Sielwesens an der ostfriesischen 

Nordseekiiste. (Diss.) Mainz 1969. 

Book, H., u. H. Taubken (1993): Himmlinger Worterbuch auf der Grundlage der Lo- 

ruper Mundart. Sdgel 1993 [abgek.: Book]. 

Buma, W.J. (1949): Die Brokmer Rechtshandschriften (Oudfriese ‘Taal- en Rechts- 
bronnen V). Den Haag 1949. 

Dale, van (1982): Nieuw Handwoordenboek der Nederlandse Taal (Hrsg. I’. de ‘Tolle- 
naere u. A.J. Persijn). Utrecht /Antwerpen ° 1982. 

FS Buma (1970): Flecht op ‘e Koai. Studzjes oanbean oan Prof. Dr. W.J. Buma ta 
syn sechstichste jierdei. Groningen 1970. 

Hall, J.R.C. (1962): A Concise Anglo-Saxon Dictionary. Supplement by H.D. Meritt. 

Cambridge 41962. 

Hoad, T.F., Hrsg. (1987): The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Ox- 
ford 1987. 

Holthausen, I. (1954): Altsachsisches Wérterbuch (Niederdeutsche Studien 1). Miin- 
ster/ Kéln 1954. 

Holthausen, F., u. D. Hofmann (1985): Altfriesisches Wérterbuch (Germanische }Bi- 
bliothek Reihe 2). Heidelberg 71985 [abgek.: Holth.]. 

Kluge, F. (1989): Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache, bearb. von Fl 
mar Seebold. Berlin/New York ?*1989 [abgek.: Kluge]. 

Kramer, P. (1982): Kute Seelter Sproakleere. Kurze Grammatik des Saterfriesischen. 
Rhauderfehn 1982. 

Leege, O. (1974): Die Pflanzen- und Tierwelt des Reiderlandes. In: B.E. Siebs (Hrsg. ): 
Das Reiderland. Beitrage zur Heimatkunde des Altkreises Weener. (Nachdruck) 
Leer 1974, S. 20-31. 

Lexer, M. (1989): Mittelhochdeutsches Taschenwérterbuch (Nachdruck der 3. Aufl.). 
Stuttgart 1989. 

Lindow, W. (1987): Plattdeutsch-Hochdeutsches Worterbuch. Hrsg.: Institut fiir Nic: 
derdeutsche Sprache. Leer o.J. (*1987). 

Lofstedt, E. (1963/65, 1966, 1967, 1969): Beitrage zur nordseegermanischen und 
nordseegermanisch-nordischen Lexikographie. Niederdeutsche Mitteilungen 19/2} 
(1963/65), S. 281-345 (I-III); Nd. Mitt. 22 (1966), S. 39-64 (IV-V); Nd. Mitt. 23 
(1967), S. 11-61 (VI-VII); Nd. Mitt. 25 (1969), S. 25-45 (Ergebnisse). 

Libben, A., u. C. Walther (1888): Mittelniederdeutsches Handwéorterbuch. Nor- 
den/Leipzig 1888 (Nachdruck Darmstadt 1989) [abgek.: LW]. 

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

 



ZUM OSTFRIESISCHEN NIEDERDEUTSCH (III) 177 

Moller, B.P. (1916): S6Vring Uurterbok. Wérterbuch der Sylter Mundart. Hamburg 
1916 [abgek.: Mo.]. 

Norrenberg, E. (1969): Zur niederdeutschen Philologie. Eine Sammlung verstreut 
veroffentlichter Forschungen (Hrsg. R. Schepper). Miinster 1969. 

Ohling, G. (1963): Kulturgeschichte des Krummhérn. In: J. Ohling (Hrsg.): Die Acht 
und ihre sieben Siele. Selbstverlag 1963, S. 19-288. 

Oxford English Dictionary, The (Compact Edition). 3 Bde. Oxford 1987 [abgek.: 
OED]. 

Reker, S. (1993): Zakwoordenbock Gronings-Nederlands. Veendam °1993. 

Rogby, O. (1967): Niederdeutsch auf friesischem Substrat. Die Mundart von Wester- 
hever in Eiderstedt (Studia Germanistica Upsaliensia 5). Uppsala 1967. 

Rooth, IE. (1979, 1983): Nordseegermanische Studien I und III. Stockholm 1979 und 

1983. 

Sanders, A. (1993): Ostfriesisch-plattdeutsche Tier- und Pflanzennamen. Ostfreesland 
Kalender 76 (Norden: 1993), S. 247-257. 

SaB, J.: Kleines Plattdeutsches Worterbuch. Hamburg '*1984. 

Schiller, K., u. A. Libben (1875/81): Mittelniederdeutsches Worterbuch. 6 Bde. Bre- 
men 1875-1881 [abgek.: SchL]. 

Siebert, E. (1963): Sacherklarungen. In: J. Ohling (Hrsg.): Die Acht und ihre sieben 
Siele. Selbstverlag 1963, S. 792-803. 

Siebs, B.E. (1973): Die Norderneyer. Eine Volkskunde. (Nachdruck) Leer 1973. 

Spenter, A. (1968): Der Vokalismus der akzentuierten Silben in der Schiermonnikoo- 
ger Mundart. Kopenhagen 1968. 

Tiling, E.: Versuch eines bremisch-niedersachsischen Worterbuchs (6 Bde.). (Nach- 
druck) Osnabriick 1975 [abgek.: Br.Wb. I-VI]. 

Vries, J. de (1992): Nederlands Etymologisch Woordenboek. Leiden/New York/Kéln 
*1992.


