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Abk•rzungsverzeichnis 
 
Adj. = Adjektiv 
Adv. = Adverb 
ae. = altenglisch 
afries. = altfriesisch 
afrk. = altfr⌂nkisch 
ahd. = althochdeutsch 
air. = altirisch 
Akk. = Akkusativ 
Akt. = Aktiv 
amfrk. = altmittelfr⌂nkisch 
and. = altniederdeutsch 
anfrk. = altniederfr⌂nkisch 
arab. = arabisch 
as. = alts⌂chsisch 
assyr. = assyrisch 
athem. = athematisch 
B. = Beleg 
BBBB = Glossen der Handschrift St. Petersburg, Russische National- 
  bibliothek F. v. I. Nr. 9, (hg. v.) Mayer, H., (in:) Altfr⌂nkische 
  Orosiusglossen aus Corbie, Seminar 16 (1980), 203  
Berlin = Berlin, Deutsche Staatsbibliothek Ms. Diez. C. quart. 90 (Psalm 
  53,7-64,13 von Schreiber a, Psalm 64,14-73,9 von Schreiber b, 
  vielleicht Fragment der Kopie des Lipsius der Handschrift 
  Wachtendoncks) 
D. = Dativ, Dual 
Dat. = Dativ 
E. = Etymologie 
EV = Einhardi Vita Karoli. Monats- und Windbezeichnungen (s. TT 
  441) 
F. = Femininum 
FlN = Flussname 
gall. = gallisch 
Gen. = Genitiv 
germ. = germanisch 
Gerund. = Gerundium 
Gl = Glossen 
got. = gotisch 
gr. = griechisch 
hebr. = hebr⌂isch 
Heyne = Heyne, M., Kleinere altniederdeutsche Denkm⌂ler, 1867, 2. A. 
  1877, Neudruck 1970, 1-59 
hunn. = hunnisch 
Hw. = Hinweis 
I. = Interferenz, Instrumental 
idg. = indogermanisch 
Imper. = Imperfekt 
Ind. = Indikativ 
Inf. = Infinitiv 
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Interj. = Interjektion 
Jh. = Jahrhundert 
kelt. = keltisch 
Komp. = Komparativ 
Konj. = Konjunktion, Konjunktiv 
kons. = konsonantisch 
L = Ludwigslied 
lat. = lateinisch 
Lbd. = Lehnbedeutung 
Lbi. = Lehnbildung 
Leeuwarden = Leeuwarden, Provinciale en BUMA bibliotheek Ms. 149 (Ps. 
  1,1-3,6, am Rand Verbesserungen des Schreibers) 
Leiden = Leiden, Universit⌂tsbibliothek Ms. Lips. 53 (etwa 877 von 
  Lipsius mit Korrekturen und Erg⌂nzungen versehene, von einem 
  Schreiber geschriebene Ausz•ge [sog. Glossen], die •berwiegend 
  mit den Ausz•gen [sog. Glossen] identisch sind, die Iustus 
  Lipsius in einem Brief an Henricus Schottius mitteilte.) 
Lsch. = Lehnsch–pfung 
L•s. = Lehn•bersetzung 
L•t. = Lehn•bertragung 
Lw. = Lehnwort 
LW = Leidener Williram 
Mylius = Mylius, A. van der, Lingua Belgica, 1612 (S. 152ff. Ps. 18 mit 
  lateinischem Text und niederl⌂ndischer Ébersetzung) 
M. = Maskulinum 
mhd. = mittelhochdeutsch 
mlat. = mittellateinisch 
mnd. = mittelniederdeutsch 
mnl. = mittelniederl⌂ndisch 
MNPs = Altmittelfr⌂nkische und altniederfr⌂nkische Psalmen 
MNPsA = Altmittelfr⌂nkische und altniederfr⌂nkische Psalmenausz•ge 
(sog. 
  Lipsiussche Glossen) 
N. = Neutrum 
nhd. = neuhochdeutsch 
ne. = neuenglisch 
Nom. = Nominativ 
Nr. = Nummer 
Num. = Numerale 
Num.Kard = Grundzahl 
Num.Ord. = Ordnungszahl 
ON = Ortsname 
P. = Person, Plural 
Part. = Partizip 
Partik. = Partikel 
PBB = Beitr⌂ge zur Geschichte und Sprache der deutsche Literatur 
PG = Pariser Gespr⌂che 
Pl. = Plural 
PN = Personenname 
Pokorny = Pokorny, J., Indogermanisches etymologisches W–rterbuch, Bd. 
1 
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  1959, Bd. 2 1969 
Poss.-Pron. = Possessivpronomen 
Pr⌂f. = Pr⌂fix 
Pr⌂p. = Pr⌂position 
Pr⌂t.-Pr⌂s. = Pr⌂terito-Pr⌂sens 
Pron. = Pronomen 
Ps. = Psalm 
Q. = Quelle 
Quak = Quak, A., Die altmittel- und altniederfr⌂nkischen Psalmen und 
  Glossen, Amsterdam 1981 
R. = Redewendung 
red. = reduplizierend 
s. = siehe 
S. = Seite 
SAAT = K–bler, G., Sammlung aller alts⌂chsischen Texte, 1987 
SAGA = K–bler, G., Sammlung aller Glossen des Alts⌂chsischen, 1987 
SANFT = K–bler, G., Sammlung altniederfr⌂nkischer Texte und Glossen, 
  2003 
Sb. = Substantiv 
Schottius = Lipsius, I., Epistolarum selectarum centuria tertia ad Belgas, 
  Antwerpen 1602, 41ff. (Brief des Iustus Lipsius an Henricus 
  Schottius mit etwa 670 Ausz•gen [sog. Glossen]) 
Son. = Sonstiges 
Sg. = Singular 
slaw. = slawisch 
st. = stark 
subst. = substantiviert 
Suff. = Suffix 
Superl. = Superlativ 
sw. = schwach 
TT 441 = Koch, A., Namen von Monaten und Windrichtungen in einer 
  niederl⌂ndischen Handschrift des 11. Jahrhunderts, in: Namen- 
  forschung, Festschrift f•r Adolf Bach, 1965, 441 (s. EV) 
tr. = transitiv 
ÉG. = Ébersetzungsgleichung 
Urk = Urkunde 
V. = Verb 
van Helten = Helten, W. van, Die altostniederfr⌂nkischen Psalmenfragmente, 
  die Lipsius'schen Glossen und die alts•dmittelfr⌂nkischen 
  Psalmenfragmente, 1902, Neudruck 1969, 1970, 1984 
vgl. = vergleiche 
Vw. = Verweis 
WWW 54 = Blech, U., Germanistische Glossenstudien zu Handschriften aus 
  franz–sischen Bibliotheken, 1977 
WB = W•rzburger Beichte 
Z. f. d. A  = Zeitschrift f•r deutsches Altertum und deutsche Literatur 
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Vorwort 
 
Dem Menschen ist das Ged⌂chtnis gegeben. Dies gestattet ihm neben dem 
Erleben der Gegenwart auch das Begegnen mit der Vergangenheit. So wird ihm 
die Geschichte zu einer wertvollen Bereicherung des Seins. 
Den Zugang zu ihr erleichtert die Gegenwart speichernde Schrift. Sie er–ffnet die 
vergangene Sprache. Mit ihrer Hilfe ist der R•ckgriff auf die fr•hesten Stufen 
erkennbaren gesamtmenschlichen Wissens m–glich. 
Angezogen von dieser Gegebenheit haben mich die Sprachen der alten V–lker 
schon seit jeher interessiert. Der Neugier standen freilich allzu oft hemmende 
Schranken entgegen. Zu wenig haben einzelne Wissende der Allgemeinheit den 
Zugang zu den ihnen bekannten Sch⌂tzen erleichtert. 
Aus diesem Grund habe ich bereits vor vielen Jahren die einfache AufschlieÔung 
fr•her Stufen der eigenen Muttersprache versucht. Gegen manchen Widerstand ist 
mir dies zur eigenen Zufriedenheit auch gelungen. Zwischen 1973 und 1986 habe 
ich mit bescheidensten Hilfsmitteln jedermann verst⌂ndliche W–rterb•cher des In-
dogermanischen (Indogermanisch-neuhochdeutsches und neuhochdeutsch-indo-
germanisches W–rterbuch, 1980), Germanischen (Germanisches W–rterbuch, 2. A. 
1982, Germanisch-neuhochdeutsches und neuhochdeutsch-germanisches 
W–rterbuch, 1980), Gotischen (Gotisch-neuhochdeutsches und neuhochdeutsch-
gotisches W–rterbuch 1981), Althochdeutschen (Althochdeutsch-lateinisches 
W–rterbuch, 1974, 2. A. 1984), Altniederdeutschen (Altniederdeutsch-lateinisches 
W–rterbuch, 1973, Altniederdeutsch-neuhochdeutsch und neuhochdeutsch-
altniederdeutsches W–rterbuch, 2. A. 1982), Altfriesischen (Altfriesisch-
neuhochdeutsches und neuhochdeutsch-altfriesisches W–rterbuch, 1983), 
Altenglischen (Altenglisch-neuhochdeutsches und neuhochdeutsch-altenglisches 
W–rterbuch, 1985) und Altnordischen (Altnordisch-neuhochdeutsches und 
neuhochdeutsches-altnordisches W–rterbuch, 1986) nach einheitlichen einfachen 
Regeln zusammengestellt. 
Nach Abschluss dieses ersten, erstmals alle ⌂ltesten Sprachstufen der germanisti-
schen Sprachen in einer Hand erfassenden Einstiegs habe ich nach Ver–ffentli-
chung dreier Quellensammlungen (Sammlung kleinerer althochdeutscher Sprach-
denkm⌂ler, 1986 [SKAT], Sammlung aller alts⌂chsischen Texte, 1987 [SAAT], 
Sammlung aller Glossen des Alts⌂chsischen, 1987 [SAGA]) eine Vertiefung f•r 
notwendig  und m–glich gehalten. Deswegen habe ich 1989 auch ein maschinenles-
bar vorhandenes Gotisches W–rterbuch vorgelegt, das alle mir zug⌂nglichen Daten 
zusammenfasst und dabei alle Belegstellen nachweist und durch je ein neuhoch-
deutsch-gotisches W–rterbuch (2. A.), ein neuenglisch-gotisches W–rterbuch, ein 
griechisch-gotisches W–rterbuch und ein lateinisch-gotisches W–rterbuch (2. A.) 
1990 erschlossen ist. Dem habe ich trotz umfangreicher anderweitiger Belastung 
1990 ein zweiteiliges Althochdeutsch-neuhochdeutsch-lateinisches W–rterbuch, 1993 
ein W–rterbuch des althochdeutschen Sprachschatzes und 1994 ein Taschenw–r-
terbuch des Althochdeutschen angeschlossen, die wenn schon nicht alle Beleg-
stellen, so doch erstmals alle althochdeutschen W–rter in einer (alphabetisch) 
geordneten Einheit versammeln. Dem folgt nun das aus der Aufteilung des 
Altniederdeutschen verselbst⌂ndigte Altniederfr⌂nkische W–rterbuch, dem die in 
zwei Teile (Texte, Glossen) gegliederte Sammlung altniederfr⌂nkischer Tradition 
(SANFT) zur Seite gestellt wird. Ein alts⌂chsisches W–rterbuch ist seit vielen 
Jahren im Kern abgeschlossen und bedarf nur noch der vielleicht doch allm⌂hlich 
absehbaren Vervollst⌂ndigung der maschinenlesbaren Eingabe. 
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Dass mir dies nach langen Jahren nunmehr m–glich geworden ist, verdanke ich 
auch manchen Mitarbeitern. Viele haben mich seinerzeit in gl•cklicher Arbeits-
umgebung in GieÔen unterst•tzt. In der rauheren Gegenwart ist es haupts⌂chlich 
Veronika Sch–negger zu verdanken, dass der vorliegende altniederfr⌂nkische Stoff 
eine vorzeigbare Form erlangt hat. 
Jeder der rund 2200 Artikel des neuen strikt alphabetisch geordneten altnieder-
fr⌂nkischen W–rterbuchs gliedert sich nach dem f•r das Gotische und Althoch-
deutsche verwendeten Muster in Stichwort (mit Belegzahl), Sprachangabe, gram-
matikalische Bestimmung, neuhochdeutsche Bedeutungsangabe, neuenglische Be-
deutungsangabe, lateinische Ébersetzungsgleichung, Verweisangabe bzw. Hinweis-
angabe, Interferenz, Etymologie, Belege, Redewendungen und Sonstiges. Erschlos-
sene W–rter sind durch * am Wortanfang gekennzeichnet, erschlossene Formen 
grunds⌂tzlich durch * am Wortende, Unsicherheiten durch Fragezeichen. 
Damit ist f•r eine weitere germanistische Einzelsprache nach einem ersten ein-
fachen Einstieg auf einer zweiten verbessernden und vertiefenden Stufe ein auf 
der offenbarten Zusammenstellung aller erkennbaren und verwendbaren Quellen 
beruhendes vollst⌂ndiges W–rterbuch vorgelegt. M–ge es die Besch⌂ftigung mit 
ihr erleichtern. M–ge dadurch die Erkenntnis wachsen, dass die Gegenwart auch 
in der Sprache durch das Wissen um die Vergangenheit bereichert wird. 
Auf einer dritten Stufe soll dieser geschichtliche Schatz mit Hilfe der elektro-
nischen Technik jedermann •berall leicht zug⌂nglich gemacht werden. Die ersten 
Schritte dazu sind bereits getan. Wer sich f•r den auch von Speichern und Kosten 
abh⌂ngigen und nicht in jeder Beziehung eindeutig vorhersehbaren Fortgang 
interessiert, m–ge von Zeit zu Zeit unter koeblergerhard.de, jusnews.com oder 
ziel.cc im Internet Nachschau halten. 
 
 
W•rzburg, Erlangen, GieÔen 1. 1. 2003 
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Kurze Einf•hrung in die altniederfr⌂nkische Sprachwissenschaft 
 
 
A. Begriff 
 
Das Altniederfr⌂nkische ist eine aus dem Germanischen erwachsene und damit 
germanistische Sprache. Innerhalb des Germanistischen l⌂Ôt es sich als deutsche 
Sprache bezeichnen, weil es in dem Teil des fr⌂nkischen Reiches beheimatet ist, 
in dem nicht romanisch sondern diotisk/thiadisk (zu ahd. diot/and. thiad/thiod 
Volk) gesprochen wird. Innerhalb des (in sich uneinheitlichen) Altdeutschen l⌂sst 
sich das Altniederfr⌂nkische wegen des Fehlens der zweiten sogenannten 
althochdeutschen Lautverschiebung von p, t und k zu pf, z und hh zusammen mit 
dem ihm westlich (z. B. Essen) benachbarten Alts⌂chsischen als Altniederdeutsch 
zusammenfassen und dem s•dlich (z. B. K–ln) gelegenen Althochdeutschen 
(Altmittelfr⌂nkischen, Altalemannischen, Altbayerischen) gegen•berstellen. 
Das Altdeutsche steht dann wiederum innerhalb des Germanistischen (bzw. Ger-
manischen) dem n–rdlich angrenzenden Altfriesischen, dem sich nordwestlich an-
schlieÔenden Altenglischen, dem in Norden gelegenen Altnordischen sowie dem 
im Zuge der V–lkerwanderung von der Ostsee an Donau und ins r–mische Reich 
gelangten, vor allem durch die Bibel•bersetzung Wulfilas (340-380 n. Chr.) 
bezeugten Gotischen gegen•ber. 
Dem Sprachgebiet des Altniederfr⌂nkischen sind damit bereits ziemlich enge 
Grenzen gezogen. Innerhalb dieser Grenzen ist die Éberlieferung insgesamt nicht 
sehr umfangreich. Sie besteht nur aus wenigen meist Althochdeutsches nur in Alt-
niederfr⌂nkisches umsetzenden Texten und einigen Glossen. 
Als niederfr⌂nkischen Texte im weitesten Sinn k–nnen wegen kennzeichnender oder 
vereinzelter altniederfr⌂nkischer Sprachmerkmale in alphabetischer Reihenfolge fol-
gende ( 3 bzw. 6) Texte bezeichnet werden:  
Einhardi Vita Karoli, Monats- und Windbezeichnungen (der Handschrift London, 
British Library Cotton Tiberius C. XI),  
(Ludwigslied),  
Leidener Williram (der Handschrift Leiden, Universit⌂tsbibliothek/Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit B. P. L. 130 [f. 12b-100a]),  
(Alt-)Mittelfr⌂nkische und (alt-)niederfr⌂nkische Psalmen (der Handschriften 
Berlin, Deutsche Staatsbibliothek Ms. Diez. C. quart. 90 [Ps. 53,7-64,13 von 
Schreiber a, Ps. 64,14-73,9 von Schreiber b, vielleicht Fragment der Kopie des 
Lipsius der Handschrift Wachtendoncks], Mylius, A. van der, Lingua Belgica, 
Leiden 1612 [S. 152 ff. Ps. 18 mit lateinischem Text und niederl⌂ndischer 
Ébersetzung], Leeuwarden, Provinciale en BUMA bibliotheek Ms. 149 [Ps. 1,1-3,6, 
am Rand Verbesserungen des Schreibers], Leiden, 
Universit⌂tsbibliothek/Bibliothek der Rijksuniverisiteit Ms. Lips. 53 [etwa 877 
Ausz•ge - sog. Glossen] s. Leiden, Lipsius I., Epistolarum selectarum centuria 
tertia ad Belgas, 1602, 41ff. [Brief des Iustus Lipsius an Henricus Schottius mit 
etwa 670 Ausz•gen - sog. Glossen]) s. Schottius. (Altmittelfr⌂nkische 
Psalmenhandschrift [Ps. 1,1-3,6] ist dabei die Handschrift Leeuwarden 
[Leeuwarden, Provinciale en BUMA bibliotheek Ms. 149],  altniederfr⌂nkische 
Psalmenhandschriften sind Mylius [Mylius, A. van der, Lingua Belgica, Leiden 
1612, Psalm 18] und Berlin [Berlin, Deutsche Staatsbibliothek Ms. Diez. C. quart. 
90, Psalmen 53,7-73,9], Auszugshandschriften (sog. Glossenhandschriften) die 
Leidener Handschrift [= Leiden] und Lipsius' Brief an Henricus Schottius vom 19. 
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12. 1548 [= Schottius] sowie die Randnotizen von Lipsius in der Leidener 
Handschrift [= Lipsius], Glossenhandschrift ist die Handschrift Roth, F., 
Privatbesitz (Verbleib unbekannt) mit den (7) von Steinmeyer/Sievers ver–ffent-
lichten Glossen (= Gl). Von daher gibt es (f•r die altniederfr⌂nkischen Teile) die 
(insgesamt 11) Éberlieferungsm–glichkeiten: nur Mylius (Psalm 18), nur Berlin 
(Psalm 53,7-73,9), nur Leiden, nur Schottius, Mylius = Leiden = Schottius, Berlin 
= Leiden, Berlin = Gl, Leiden = Schottius, Leiden = Schottius = Lipsius, Berlin = 
Leiden = Schottius, Berlin = Leiden = Schottius = Lipsius. Dabei kann das 
altniederfr⌂nkische Wort in allen Handschriften, in denen es •berliefert ist 
gleichlautend oder in Varianten •berliefert sein [z. B. gleichlautend in beiden 
Handschriften —dro diliculo 45, 6 Leiden = Schottius = MNPsA Nr. 4 (van Helten) 
= S. 58, 4 (van Helten) = MNPsA Nr. 313 (Quak)], [z. B. in Varianten •berliefert 
afterthinsinde detrahentes 70, 13 Berlin = MNPsA afterthinsindi detrahentes 70, 13 
Leiden = MNPsA Nr. 5 (van Helten) = S. 58, 5 (van Helten) = MNPsA Nr. 425 
(Q) = aftrithunsundi detrahentes 70, 13 Schottius]. Die Handschriften werden in 
folgender Reihenfolge aufgef•hrt: erst Mylius bzw. Berlin, dann Leiden, Schottius, 
Lipsius und dann die Glossen.) 
(Pariser Gespr⌂che  
sowie W•rzburger Beichte).  
(Vermutet wurden im •brigen gelegentlich auch eine altniederfr⌂nkische Vorstufe 
der Handschrift C des Heliand und altniederfr⌂nkischer Einfluss in der sog. Beda-
Predigt.) 
Altniederfr⌂nkische Glossen (in einer Gesamtzahl von m–glicherweise etwa 100) 
enthalten die (7) Handschriften Boulogne-sur-Mer, BibliothÒque Municipale 126, 
Br•gge, Stadsbibliotheek 302, Leiden, Universit⌂tsbibliothek (Bibliothek der 
Rijksuniversiteit Ms. Lips. 7, Roth F., Privatbesitz (Verbleib unbekannt), Saint 
Omer, BibliothÒque Municipale 150, Saint Omer, BibliothÒque Municipale 717 
sowie Sankt Petersburg, Russische Nationalbibliothek F. v. I. Nr. 9. 
Weiter ist noch hinzuweisen auf altniederfr⌂nkische Personennamen und 
Ortsnamen in meist lateinischen Texten. Sie sind zusammenfassend bisher nicht 
untersucht. F•r Gent hat die Personennamen Joseph Mansion, Oud-Gentsche 
naamkunde, 1924, zusammengetragen, f•r Xanten Heinrich Tiefenbach (Xanten-
Essen-K–ln, 1984, 48ff.)  
Einzelne W–rter lassen sich auÔerdem aus dem Gesamtgef•ge der Éberlieferung 
erschlieÔen. 
 
B. Akzent 
 
Der Akzent liegt auf der jeweils ersten Silbe eines Wortes. Abgeleitete W–rter 
behalten grunds⌂tzlich die Betonung des Grundwortes. 
 
C. Vokale 
 
I. Kurze Vokale 
a anfrk. akus Axt (germ. *akraz Acker) 
a anfrk. ahtinga Zahl (germ. *ahtau acht) 
a anfrk. fader Vater (germ. *fadar Vater) 
e anfrk. etan essen (germ. *etan essen) 
i anfrk. in in (germ. *fiskaz Fisch) 
o anfrk. gold Gold (germ. *gul¶am Gold) 
o anfrk. fol voll (germ. *fullaz voll) 
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u anfrk. ruggi R•cken (germ. *sunuz Sohn) 
 
II. Lange Vokale 
— anfrk. —hten verfolgen (germ. *anhtjan verfolgen) 
— anfrk. m—no Mond (germ. *mÅnan Mond) 
(Å) anfrk. hiera hier (germ. *hÅr hier) 
ó  anfrk. ló f Leben (germ. *leibam Leben) 
Ì  anfrk. bruother Bruder (germ. *brÌ ¶ar Bruder) 
Œ anfrk. hŒs Haus (germ. *hŒsam Haus) 
 
III. Diphthonge 
ei anfrk. geist Geist (germ. *gaistaz Geist) 
ei anfrk. ein ein (germ. *ainaz ein) 
(Å) anfrk. Ågan Eigen (germ. *aigan Eigen) 
ou anfrk . ougen zeigen (germ. *augjan zeigen) 
(Ì ) anfrk. *Ì kon mehren (germ. *aukan vermehren) 
ia anfrk.  thiad Volk (germ. *¶eudÌ  Volk) 
ie anfrk. gietan gieÔen (germ. *geutan gieÔen) 
 
 
IV. Kombinatorischer Lautwandel 
Durch i, j, ó  der folgenden Silbe wird vor allem a zu e umgelautet. Die Vokale 
der nicht starktonigen Silben werden vielfach zu e abgeschw⌂cht. 
 
 
V. Ablaut 
Das Altniederfr⌂nkische kennt wie das Germanische den aus der indogerma-
nischen Grundsprache ererbten Ablaut. Dabei werden insbesondere sechs (sieben) 
Ablautreihen unterschieden, die zur Unterscheidung der verschiedenen Formen 
des sogenannten starken Verbs dienen, aber auch sonst erscheinen. 
 
Die Ablautreihen des starken Verbs umfassen zwei bis vier Ablautstufen (Pr⌂sens, 
Infinitiv; 1. bzw. 3. P. Sg. Ind. Pr⌂t.; 2. P. Sg. Ind. Pr⌂t., Pl. Ind. Pr⌂t., Opt.; Part. 
Pr⌂t.). Die ersten f•nf Ablautreihen beruhen auf dem indogermanischen quali-
tativen Ablaut a : o, die sechste Ablautreihe beruht auf dem indogermanischen 
quantitaven Ablaut a : — . Sie lauten germanisch 
ei, ó  : ai : i : i  germ. *steigan  steigen I 
eu : au : u : o  germ.  *beudan  bieten II 
e, i : a : u : u, o   germ.  *wer¶an werden III 
e, i : a  : o  germ. *beran  tragen IV 
e, i : a  : e  germ. *geban  geben V 
a : Ì  : Ì  : a  germ. *faran  fahren VI 
 
Im Altniederfr⌂nkischen unterscheidet man dementsprechend 
ó  : Åi, Å : i : i  anfrk. *stó gan  steigen I 
ie, Œ : Ì  : u : o  anfrk. gietan  gieÔen II 
i, e : a : u, •, i : u, o  anfrk.  werthan  werden III 
e, i : a : — , e : o, u  anfrk. *beran  tragen IV 
e, i : a : — , Å :    anfrk. gevan  geben V 
e, e : uo : uo : a  anfrk. faran  fahren VI 
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Dazu kommen als siebte Klasse die urspr•nglich reduplizierenden Verben (durch 
ie oder i dargestelltes ó » im Pr⌂teritum zu den Verben mit — und Åi [aus altem 
geschlossenen Å] und mit einer Ausnahme auch zu den Verben mit a [durch 
Analogiebildung]; ie aus io im Pr⌂teritum zu den Verben  mit Ì u, au und uo [z. 
B. latan  lassen, loupan  laufen] [s. van Helten, S. 187ff.]) 
 
 
D. Konsonanten 
I. Germanische stimmlose Reibelaute 
germ. f anfrk. fader Vater (germ. *fadar Vater) 
germ. ¶ anfrk. thiad Volk (germ. *¶eudÌ  Volk) 
germ. h anfrk. hund Hund (germ. *hundaz Hund) 
germ. h anfrk. hevon heben (germ. *hafjan heben) 
germ. h anfrk. we wer (germ. *hwe wer) 
germ. s s. IV. 
 
II. Germanische stimmhafte Reibelaut 
germ. b anfrk. beran tragen (germ. *beran tragen) 
germ. b anfrk. gevan geben (germ. *geban geben) 
germ. d anfrk. duri T•re (germ. *duraz T•r) 
germ. g anfrk. geva Gabe (germ. *gebÌ  Gabe) 
germ. g anfrk. singan singen (germ. *sengwan singen) 
germ. g anfrk. dragan tragen (germ. *dragan tragen) 
germ. z s. IV. 
 
III. Germanische stimmlose Verschlusslaute 
germ. p anfrk. loupan laufen (germ. *hlaupan laufen) 
germ. t anfrk. tŒn Zaun (germ. *tŒnaz Zaun) 
germ. k anfrk. *kiesan w⌂hlen (germ. *keusan w⌂hlen) 
germ. k anfrk. *Ì kon mehren (germ. *aukan mehren) 
germ. kw anfrk. kuman kommen (germ. *kweman kommen) 
 
IV. Germanischer stimmloser Reibelaut s 
germ. s anfrk. *sivon sieben (7) (germ. *sebun sieben) 
germ. s anfrk. geist Geist (germ. *gaistaz Geist) 
Das germanische stimmhafte s/z wird zu r und schwindet im Auslaut •berhaupt. 
 
V. Sonorlaute 
germ.  m anfrk. muoder Mutter (germ. *mÌ der Mutter) 
germ. n anfrk. nŒwi neu (germ. *neujaz neu) 
germ. r anfrk. reht recht (germ. *rehtaz recht) 
germ. l anfrk. ló f Leben (germ. *leibam Leben) 
 
VI. Halbvokale 
germ.  w anfrk. waldan walten (germ. *waldan walten) 
germ. j anfrk. j—r Jahr (germ. *jÅram Jahr) 
 
 
E. Substantiv 
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Das Altniederfr⌂nkische besitzt beim Substantiv die drei Geschlechter (Genera) 
Maskulinum, Femininum und Neutrum, die zwei Numeri Singular und Plural sowie 
die vier F⌂lle (Kasus) Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Es unterscheidet 
vokalische (starke) und konsonantische (schwache) Deklinationsklassen. 
 
I. a-St⌂mme: m⌂nnlich, s⌂chlich 
1. reine a-St⌂mme (dag  [M.]  Tag, word [N.]  Wort) 
Sg.N.  dag  (germ. *dagaz)  word  
Sg.G. dagis, -es  (germ. *dagez(o))  wordis, -es  
Sg.D. dage, -i  (germ. *dagai)  worde, -i 
Sg.A. dag  (germ. *dagam)  word 
Pl.N. daga  (germ. *dagoz)  word 
Pl.G. dago  (germ. *dagen, *dagon)  wordo 
Pl.D. dagon  (germ. *dagamiz)  wordon 
Pl.A. daga  (germ. *daganz)  word 
 
2. ja-St⌂mme (ruggi [M.]  R•cken, kunni [N.]  Geschlecht) 
Sg.N. ruggi, -e    kunni, -e 
Sg.G. ruggis, -es    kunnis, -es  
Sg.D. rugge, -i    kunne, -i 
Sg.A. ruggi, -e    kunni, -e 
Pl.N. rugga    kunni, -e 
Pl.G. ruggo    kunno 
Pl.D. ruggon    kunnon 
Pl.A. rugga    kunni, -e 
 
3. wa-St⌂mme (snÅo  Schnee, horo  Schmutz) 
 
II. Ì -St⌂mme weiblich (geva  Gabe) 
Die Ì -St⌂mme sind mit den schwachen Ì n-St⌂mmen untrennbar vermischt. 
Sg.N.F. geva  (germ. *gebÌ ) 
Sg.G.F. gevon, -un (germ. *gebÌ z) 
Sg.D.F. gevon, -un (germ. *gebai, *gebÌ , geboi) 
Sg.A.F. geva, -on  (germ. *gebÌ m, *gebÌ n) 
Pl.N.F. geva, -on  (germ. *gebÌ z) 
Pl.G.F. gevono, -ano (germ. *gebÌ (no), *gebÌ n) 
Pl.D.F. gevon, -un (germ. *gebÌ miz) 
Pl.A.F. geva, -on  (germ. *gebÌ z) 
 
III. i-St⌂mme (m⌂nnlich, weiblich, s⌂chlich) 
(strik  Strick, sÅo  See, slegi  Schlag, anst  Gnade) 
Sg.N.F. anst 
Sg.G.F. ansti, -e 
Sg.D.F. ansti, -e 
Sg.A.F. anst 
Pl.N.F. ansti, -e 
Pl.G.F. ansto, -e 
Pl.D.F. anstin, -on 
Pl.A.F. ansti, -e 
 
IV. u-St⌂mme (urspr•nglich m⌂nnlich, weiblich, s⌂chlich) 
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Die Substantive der u-St⌂mme sind weitgehend zu a- bzw. i-St⌂mmen geworden. 
 
 
V. Feminine Abstrakta auf -ó  (diupó   Tiefe, —bulgi  Zorn, finistri  Finsternis) 
Sg.N.F. diupó  
Sg.G.F. —bulgi 
Sg.D.F. —bulgi 
Sg.A.F. diupi 
Pl.N.F. finistre (?) 
Pl.G.F.  
Pl.D.F.  
Pl.A.F. walaló kondi 
 
VI. r-St⌂mme (fader  Vater, muoder  Mutter, dohter  Tochter, bruother  Bruder) 
Sg.N.  
Sg.G. muodir, dohteron 
Sg.D.  
Sg.A.  
Pl.N. fadera 
Pl.G.  
Pl.D. bruothron 
Pl.A.  
 
VII. nt-St⌂mme 
fiunt  Feind wird weitgehend als a-Stamm behandelt 
 
VIII. n-St⌂mme (schwache Deklination): m⌂nnlich, weiblich, s⌂chlich (selten) 
(*gomo [M.]  Mann, tunga [F.]  Zunge, herta [N.]  Herz) 
Sg.N. gomo (germ. *hanan)  tunga  herta 
Sg.G. gomin (germ. *hananiz)  tungon, -un hertin 
Sg.D. gomin, -on, -a (germ. *hanani)  tungon, -un hertin 
Sg.A. gomo, -on, -in (germ. *hananum)  tunga, -on herta 
Pl.N. gomon (germ. *hananiz)  tunga, -on  
Pl.G. gomono (germ. *hananan)  tungono, -ano  
Pl.D. gomon (germ. *hanomiz)  tungon, -un   
Pl.A. gomon (germ. *hananuns)  tunga-, -on herta, -un, -o 
 
IX. Wurzelnomina 
Die Wurzelnomina sind weitgehend zu a- oder i-St⌂mme geworden. 
 
 
F. Pronomen 
 
I. Personalpronomen (ik [ich], thu [du], he [M.], sia [F.], it [N.] [er, sie, es], wô  
[wir], gô  [ihr], sia [sie]) 
Sg.N.1.P. ik  (germ. *ek, *ik) 
Sg.G.1.P mó n 
Sg.D.1.P mô   (germ. *mez, *miz) 
Sg.A.1.P mô   (germ. *mek) 
Pl.N.1.P wô , wir  (germ. *wiz) 
Pl.G.1.P  
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Pl.D.1.P uns, unsig (germ. *uns) 
Pl.A.1.P uns, unsig (germ. *uns) 
Sg.N.2.P. thà  (germ. *¶Œ) 
Sg.G.2.P. thó n 
Sg.D.2.P. thô   (germ. *¶ez) 
Sg.A.2.P. thô   (germ. *¶ek) 
Pl.N.2.P. gô   (germ. *iuz, *iiz) 
Pl.G.2.P.   
Pl.D.2.P. iu  (germ. *izwiz) 
Pl.A.2.P. iu  (germ. *izwiz) 
Sg.N.3.P.M. hê , hie  (germ. *iz, *ez) F. (germ. *si-)  N. it (germ. *ita) 
Sg.G.3.P.M. só n, só nis   iro   
Sg.D.3.P.M. imo   iro 
Sg.A.3.P.M. imo   sia 
Pl.N.3.P.M. sia   sia (?)  sia 
Pl.G.3.P.M. iro 
Pl.D.3.P.M. im 
Pl.A.3.P.M sia 
 
II. Reflexivpronomen 
Als Reflexivpronomen wird das aus dem n–rdlichen Altmittelfr⌂nkischen entlehnte 
sig f•r Dativ und Akkusativ Singular und Plural verwandt. 
 
III. Possessivpronomen 
Das Possessivpronomen ist als Adjektiv zum Personalpronomen •berwiegend aus 
dessen Genitiv entstanden und wird im Allgemeinen wie das starke Adjektiv 
gebeugt. 
 M.  F.  N. 
Sg.1.P.N. mó n  mó n  mó n mein (germ. *mó naz) 
Sg.2.P.N. thó n  thó n  thó n  dein  (germ. *¶ó naz) 
Sg.3.P.N. só n  só n  só n  sein  (germ. *só naz) 
Pl.1.P.N. unsa        unser (germ. *unsera) 
Pl.2.P.N.   iuwa     euer  (germ. *izwera) 
Pl.3.P.N. 
 
IV. Demonstrativpronomen 
1. thie  der 
 M.  F.  N. 
Sg.N. thie  thiu (?)  that  
Sg.G. thes  thero  thes 
Sg.D. themo, then thero, thera themo, then 
Sg.A. thana  thia  that 
Sg.I. thiu 
Pl.N. thia  thia  thia 
Pl.G. thero 
Pl.D. then 
Pl.A. thia  thia  thia 
 
2. selva  selb 
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V. Relativpronomen 
 
Als Relativpronomen werden einzelne Formen des Demonstrativpronomens 
(themo, then, thana, thia, thero) und die Partikel thie gebraucht. 
 
VI. Interrogativpronomen 
1. we  wer 
 M.    N. 
Sg.N. we    wad 
 
 
2. wether  welcher von beiden 
Wether erscheint nur als Partikel. 
 
VII. Indefinitpronomen 
Als Indefinitpronomen werden sowiló k (wer auch immer), einwiló k (jeder), man 
(man) und niewiht (nichts) verwendet. 
 
 
G. Adjektiv 
 
Das Adjektiv hat im Altniederfr⌂nkischen drei Geschlechter und kann stark oder 
schwach dekliniert werden, wobei die starke Beugung weitgehend mit der starken 
Beugung der Substantive, die schwache Beugung mit der schwachen Beugung der 
Substantive •bereinstimmt. Die schwache Form wird vor allem nach dem 
bestimmten Artikel gebraucht. Komparative und Superlative flektieren schwach. 
 
I. Starke Adjektivformen 
 M.  F.  N. 
Sg.N.    
Sg.G. -is, -es  -ero  -is, -es 
Sg.D. -on, -in, -a  -ero, -era  -on, -in, -a 
Sg.A. -an, -in, -on  -a 
Sg.I.     -o 
Pl.N. -a, -i, -e  -a, -i  -a, -i 
Pl.G. -ero  -ero  -ero 
Pl.D. -on, -un, -in  -on, -un, -in  -on, -un, -in 
Pl.A. -a, -i, -e  -a, -i  -a, -i 
 
II. Schwache Adjektivformen 
 M.  F.  N. 
Sg.N. -o  -a  
Sg.G.  
Sg.D. -in    -in 
Sg.A. -in?    -a 
Sg.I.  
Pl.N.  
Pl.G.  
Pl.D. -in?, -on? 
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Pl.A.  
 
 
III. Steigerung 
1. Komparativ 
Der Komparativ wird mit -o- oder bzw. und -e- gebildet (dieporo  tiefere, betero  
bessere). 
 
2. Superlativ 
Der Superlativ wird mit -ist- gebildet (aftrista  hinterste). 
 
3. Unregelm⌂Ôige Steigerung 
guot   (gut) betero 
 
 
H. Adverb 
 
Das Adverb wird regelm⌂Ôig vom Adjektiv durch Anh⌂ngung von -o abgeleitet 
(z. B. —dro, baldo). Daneben finden sich auch erstarrte F⌂lle von Substantiven (z. 
B. avantis) und vor allem urspr•ngliche Adverbien wie z. B. alsÌ  (so, so wie), 
bihalvon (zur•ck), bithiu (deshalb), biwiu (weshalb, warum), eft, eht (wahrlich, 
jedoch, wieder), further (weiter), hiera (hier, hierher), huo (wie), io, ie (immer), jŒ 
(schon, nun), niewiht (nicht, nichts), niether (herab, nieder), noh (noch), nŒ (nun), 
samon (zusammen), s—n (sofort, bald), sÌ  (so, wenn, als), th— , th—r (da), than 
(dann), thuo (dann), wala (wohl), wie (wie) oder withere (wieder). 
 
 
I. Numerale 
 
1. Grundzahlen 
ein   eins (germ. *ainaz) 
twÅne, twÌ , twÅ  zwei (germ. *twa(i)) 
. 
. 
thŒsint   tausend (germ. *¶Œshundi) 
 
2. Andere Zahlarten 
sivonfald   siebenfach (multiplikatives Zahladjektiv) 
 
 
K. Pr⌂positionen und Pr⌂fixe 
 
Die Pr⌂positionen haben sich teils aus Adverbien, teils aus nominalen Bildungen 
entwickelt. Wichtige Pr⌂positionen sind: 
after (nach), an (in, an, auf), —na (auÔer), angegin (gegen, wider), ava (weg, von), 
bi (bei), bit (mit), År (ehe, bevor), fan, fona (von), fore (vor), furi (f•r, vor), in 
(in, an), mit (mit, bei), over (•ber), sunder (ohne, sonder), te, ti (zu), tote (bis, 
an, zu), thuro (durch, wegen), under (unter), unt, untes (bis) sowie wither (gegen, 
wider). 
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Die meisten Pr⌂positionen k–nnen als Pr⌂fixe verwandt werden. Weitere Pr⌂fixe 
sind beispielsweise: —-, -ant-, ed-, far-, gi-, ir-, mis- und un-. 
 
 
L. Konjunktionen 
 
Als wichtigste Konjunktionen erscheinen: 
bithiu (deshalb), År (ehe, bevor), huo (wie), in, inde (und), joh (und), ne, ni 
(nicht), noh (noch), nohne (noch), nohwanne (damit nicht), nova, novan, navo 
(aber), novanthoh (aber doch), of (wenn), Ì k (auch), sÌ  (so, wenn, als), than 
(wenn). thanne (doch), that (dass, damit), wanda (denn, weil) sowie wether (ob, 
etwa). 
 
 
M. Verb 
 
Das Verb hat als selbst⌂ndig entwickeltes Verbalgeschlecht (Genus) das Aktiv, 
w⌂hrend das Mediopassiv verschwunden ist. Das Passiv wird durch das Partizip 
Pr⌂teriti und wesan (sein) oder werdan (werden) umschrieben (z. B. werthin 
gihorda, gestekit bin, gedana sint). 
Zeiten sind das Pr⌂sens zur Bezeichnung unbestimmter, allgemeiner, sich wieder-
holender oder m–glicher sowie bestimmter, relativ gegenw⌂rtiger oder zuk•nftiger 
Tatsachen sowie das Pr⌂teritum als allgemeine Vergangenheit. F•r die Zukunft 
fehlt eine eigene Form, so dass eine Umschreibung etwa mit Hilfe von sulun 
(sollen) oder werthan (werden) n–tig ist. 
Aussageweisen (Modi) sind Indikativ, Optativ (Konjunktiv) und im Pr⌂sens 
Imperativ. 
Als Numeri erscheinen Singular und Plural mit je drei Personen. 
AuÔerdem geh–ren als Verbalnomina der Infinitiv Pr⌂sens, das Partizip Pr⌂sens 
und das Partizip des Pr⌂teritum zum Verb. 
Die Verben flektieren fast ausschlieÔlich und damit normalerweise thematisch d. 
h. sie bilden ihren Indikativ Pr⌂sens mit einem Thema- oder Bindevokal. Sie 
lassen sich im •brigen in starke und schwache Verben gliedern, wobei allerdings 
durch den Ausfall von j der Endung die Suffixe der schwachen Verben und der 
starken ja-Verben mit denen der starken a-Verben bis auf wenige Ausnahmen (z. 
B. blÌ ion) zusammengefallen sind. Die starken Verben bilden den Stamm ihres 
Pr⌂teritum durch Ablaut oder Reduplikation (Partizip Praeteriti auf -ta-, -tÌ -). 
Die wenigen Praeteritopraesentia f•gen zu einem alten starken Pr⌂teritumstamm, 
der pr⌂sentische Bedeutung angenommen hat (z. B. gesehen haben = wissen), ein 
neues Praeteritum nach Art der schwachen Verben, stehen also als eigene 
Verbklasse neben starken Verben und schwachen Verben. 
 
I. Starkes Verb 
Die starken Verben lassen sich einteilen in ablautende Verben und (ehemals) 
reduplizierende Verben. Die ablautenden Verben zerfallen nach der Art des 
Ablautes in sechs Klassen (Ablautreihen). Die eine siebte Klasse bildenden, 
ehemals reduplizierenden Verben haben die fr•heren Reduplikationen durch einen 
Wechsel des Stammvokals (j•ngeren Ablaut) ersetzt. 
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Infinitiv 
 stó gan (1) gietan (2) werthan (3) beran (4) gevan (5)
 faran (6) latan (7) 
 steigen gieÔen werden tragen geben fahren lassen 
Pr⌂sens Aktiv Indikativ 
1.P.Sg.  -on 
2.P.Sg.  -is 
3.P.Sg.  -it, -et 
1.P.Pl.  -un 
2.P.Pl.  -it, -et 
3.P.Pl.  -nt 
(Die dritte Person Pl. kann auf -unt, -ont oder -int enden.) 
 
Pr⌂sens Aktiv Optativ 
1.P.Sg.  -e, -i 
2.P.Sg.  ? 
3.P.Sg.  -e, -i 
1.P.Pl.  -n 
2.P.Pl.  -it 
3.P.Pl.  -n, -nt 
(Die erste Person Pl. kann auf -an, -in oder -en enden.) 
(Die dritte Person Pl. kann auf -an, -in, -en oder -int  enden.) 
 
Pr⌂sens Imperativ 
2.P.Sg.  -i, -e 
2.P.Pl.  z. B. gevet 
 
Partizip Pr⌂sens (regelgerecht -endi, daneben -ande, -indi) 
  z. B. andr—dendi, forthgangande, wopindi 
 
Pr⌂teritum Aktiv Indikativ 
1.P.Sg.  
2.P.Sg.  -i, -e 
3.P.Sg.  
1.P.Pl.  -on 
2.P.Pl.  - 
3.P.Pl.  -on, -un 
 
Pr⌂teritum Aktiv Optativ 
1.P.Sg.  -i 
2.P.Sg.  - 
3.P.Sg.  -i 
1.P.Pl.  - 
2.P.Pl.  - 
3.P.Pl.  -in 
 
Partizip Praeteriti 
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Die Partizipien Pr⌂teriti enden auf -an, -en oder -on  (z. B. irbolgan, ginumen, 
fardrunkon). 
Den Verben mit untrennbaren Pr⌂fixen fehlt dabei das gi, das auch sonst 
gelegentlich entfallen kann (z. B. fundona). 
 
II. Schwaches Verb 
Die schwachen, meist abgeleiteten Verben zerfallen nach der Art der Stammbildung 
bzw. der Ableitungssuffixe in drei Klassen: -j- Verben, die nach dem Ausfall von j 
mit den starken -a-St⌂mmen zusammengefallen sind (1. Klasse), -o-Verben (zweite 
Klasse) und -e-Verben (dritte Klasse, weitgehend in die erste und zweite Klasse 
•bergetreten). Verben der ersten schwachen Klasse (bzw. starke Verben) flektieren 
gelegentlich nach der zweiten Klasse, Verben der zweiten schwachen Klasse weisen 
mitunter eine Endung der ersten schwachen Klasse (bzw. der starken Verben) auf. 
 
Infinitiv 
  erste Klasse   zweite Klasse 
  -en (z. B. *neren)  -on, -un 
 
Pr⌂sens Aktiv Indikativ 
1.P.Sg.  -on   -on 
2.P.Sg.  -is   -os 
3.P.Sg.  -it, -et   -ot 
1.P.Pl.  -un   - 
2.P.Pl.  -it, -et   - 
3.P.Pl.  -unt, -ont, -int   -ont, -unt 
 
Pr⌂sens Aktiv Optativ (Konjunktiv) 
1.P.Sg.  -e, -i   -e, -i 
2.P.Sg.  ?   ? 
3.P.Sg.  -e, -i   -e, -i 
1.P.Pl.  -an, -in, -en   -on 
2.P.Pl.  -it   -it 
3.P.Pl.  -an, -in, -en, -int  -an, -in, -en, -int 
 
Imperativ 
2.P.Sg.  -i, -e   -o 
2.P.Pl.  -et, -it 
 
Partizip Pr⌂sens  (-endi, -ande, -indi)  -ond-, -und- 
 
Pr⌂teritum Aktiv Indikativ 
1.P.Sg.  -da, -ta   -oda 
2.P.Sg.  -dos, -tos, -tus, -dus  -odos 
3.P.Sg.  -on, -un   -oda 
1.P.Pl.  -on, -un   - 
2.P.Pl.  -   - 
3.P.Pl.  -on, -un   -odon, -odun 
 
Pr⌂teritum Aktiv Optativ 
1.P.Sg.  -i, -e   -odi 
2.P.Sg.   



 XXXII 

3.P.Sg.  -i 
1.P.Pl.  
2.P.Pl.  
3.P.Pl.  
 
Partizip Pr⌂teriti 
  -et, -id-   -ot, -od- 
 
Neben normalen Partizipien mit dem Pr⌂fix gi- begegnen auch Formen ohne dieses 
Pr⌂fix (z. B. guolikoda, strevot). 
 
III. Pr⌂teritopr⌂sentia 
Von einem runden Dutzend der in den germanistischen Sprachen belegten in sechs 
Klassen aufteilbaren Pr⌂teritopr⌂sentia, sind nur drei bezeugt. Die Belege betreffen 
nur einige wenige Formen. 
wita (1)    wissen   (weit, west, weit, witon, wista) 
sulun (4)   sollen   (sal, salt, sulun, salun, solun, solon) 
mugan (5)   k–nnen   (Opt. Pr⌂t. 3. P. Sg. mohti) 
 
IV. Unthematische Verben (anomale Verben) 
Von  den wenigen athematischen Verben sind nur einzelne Formen bezeugt: 
1. Sein (wesan) 
Pr⌂sens  Aktiv Indikativ Aktiv Optativ 
1.P.Sg.  bim, bin   
2.P.Sg.  bis, bist  -só s 
3.P.Sg.  ist  -i, só e 
Pl.  sint, sind 
 
2. Tun (duon) 
Pr⌂sens  Aktiv Indikativ Aktiv Optativ 
1.P.Sg.    
2.P.Sg.    duos 
3.P.Sg.  duot  duo 
1.P.Pl.    duon 
2.P.Pl.  
3.P.Pl.  
 
Imperativ 
2.P.Sg.  duo 
2.P.Pl.  duot 
 
Partizip Pr⌂sens duonda 
 
Pr⌂teritum Aktiv Indikativ 
2.P.Sg.  dedi 
3.P.Sg.  deda 
 
Partizip Praeteriti gidan 
 
3. Gehen (g—n), stehen (st—n) 
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Von g—n ist nur der Infinitiv (und das Gerund) belegt. Von st—n sind der Infinitiv, 
der Imperativ (st—) und das Partizip Pr⌂sens (st—ndiro) bezeugt. 
 
 
 
4. Wollen (willen) 
Das Verb wollen war urspr•nglich ein indikativisch gebrauchter Optativ, zu dem ein 
neuer Optativ gebildet ist. 
Éberliefert sind nur die Pr⌂sensform wilunt und das Pr⌂teritum wolda. 
 
 
N. Fremdsprachliche Einfl•sse auf den Wortschatz 
 
Mit den verschiedenen M–glichkeiten fremdsprachlichen Einflussses auf den Wort-
schatz hat sich vor allem Werner Betz am Beispiel des Althochdeutschen befasst. Er 
ist dabei zu folgender Systematik gelangt. 
 
 

Fremdsprachlicher Einfluss 
 
 
 

   
 bez•glich der Form bez•glich des Inhaltes 
 (Fremdwort oder (Lehnpr⌂gung) 
 Lehnwort) 
       
 
 
 
   Lehnbildung  
     
     
       
 
 
 Lehnformung  
   
   
    
 
 
Fremd- Lehn- Lehn•ber- Lehn•ber- Lehnsch–pf- Lehnbe- 
wort wort setzung z. B. tragung z. B. ung z. B.  deutung 
z. B. i. e. S. lat. con-scien- lat. paenin- frz. cognac  z. B. lat. 
blue z. B. tia dt. Ge- sula dt. dt. Wein- deus dt. 
jeans Bischof wiss-en Halbinsel brand Gott 
   
 
Dabei sind Fremdw–rter und Lehnw–rter Ébernahmen des Wortmaterials (d. h. der 
Lautgestalten oder Ausdrucksseiten) fremder Sprachen. Fremdwort ist das aus einer 
fremden Sprache unter v–lliger oder weitgehender Bewahrung seiner Lautgestalt 
•bernommene Wort (z. B. nhd. blue jeans), Lehnwort das aus einer fremden Sprache 
unter eindeutiger erkennbarer Ab⌂nderung der Lautgestalt •bernommene Wort (z. 
B. lat. episcopus, nhd. Bischof), wobei die Grenze zwischen Bewahrung und 



 XXXIV 

Ab⌂nderung der Lautgestalt (, also zwischen Fremdwort und Lehnwort,) nicht in 
jedem Fall eindeutig gezogen werden kann. 
Lehnpr⌂gungen sind Wiedergaben fremdsprachlicher W–rter oder Bedeutungen mit 
eigensprachlichen Mitteln. Lehnbildung ist die formal-⌂uÔerliche Nachbildung des 
fremden Wortes mit eigensprachlichem Material. Dabei formt die Lehn•bersetzung 
das - mehrgliedrige - fremde Wort Glied f•r Glied nach (z. B. lat. conscientia, nhd. 
Gewissen). Die Lehn•bertragung folgt teilweise dem - mehrgliedrigen - Vorbild und 
teilweise nicht (z. B. lat. paeninsula, nhd. Halbinsel). Die Lehnsch–pfung verdankt 
dem Vorbild nur den gedanklichen AnstoÔ (z. B. frz. cognac, nhd. Weinbrand), geht 
aber als neues formales Wortgebilde auf dieses zur•ck. Die Lehnbedeutung 
schlieÔlich ist die bloÔe inhaltliche Erweiterung bzw. Ver⌂nderung der Bedeutung 
eines ererbten eigensprachlichen Wortes unter dem Einfluss eines fremdsprachlichen 
Wortes (z. B. Ver⌂nderung der Bedeutung von Gott, Geist, Seele nach lateinisch-
christlichem Vorbild). 
Innerhalb dieser verschiedenen M–glichkeiten des fremdsprachlichen Einflusses sind 
Fremdwort und Lehnwort relativ einfach zu erkennen, Lehnpr⌂gungen dagegen oft 
nur m•hsam und unsicher zu ermitteln. Im einzelnen k–nnen hierbei folgende 
Merkmale auf fremdsprachlichen Einfluss deuten: Bauentsprechung zwischen 
fremdsprachlichem Wort und eigensprachlichem Wort, sp⌂te Produktivit⌂tszeit eines 
Wortbildungselementes, fremdsprachliche Regelm⌂Ôigkeit einer Wortbildung, 
Komplexit⌂t einer Wortbildung, geringe Belegzahl (insbesondere hapax legomenon), 
sp⌂tes Auftreten, Fehlen in anderen germanistischen Sprachen oder anderen 
eigensprachlichen Sprachstufen, miteinander konkurrierende Interpretamente f•r ein 
einziges Lemma, Textcharakter (z. B. Interlinearversion, Glosse) oder kulturelle 
Beeinflussung. Je mehr dieser Merkmale in einem Fall gegeben sind, desto sicherer 
kann der fremdsprachliche Einfluss vermutet werden. Darum bem•ht sich im 
W–rterbuch die Rubrik Interferenz (I.), die vorsichtige Hinweise auf vermutete 
fremdsprachliche Vorlagen bieten will. 
 
 


