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216 § 403. 404. Pronomina (personalia).

Goslar überwiegt anfangs gih, 15. jh . jü , später jük . — jüch (jucli ge¬schrieben) : A. v. Bardowik (Chron. d. d. St. 26,311 ff.) im dat . und akk . ju,juch . In Lübisehen Urkunden , im Oldenburger kodex des Sachsenspiegelskennt Lübben , Mnd. grm . s. 107, jüch (juch ). Auch das Kadbuch hat dieform (vielleicht hier für jüch ?). Zum konsonanten siehe die entwicklung¬in sich für sifc. üch im wfäl ., mehrfach im üb . Dortmund ende des 14. jhs.(namentlich unter dem stadtschreiber H. v. d. Nyenborg, der zeitweise auchm Köln tätig war ). Doch ist üch dem heutigen Westfalen eigen.Anm . 12. Die reflexivformen sind die des geschlechtigen pronomens.Pür gen. sg. fem. und gen. pl. fehlen eigene formen. Die erste und zweite
person haben kein eigenes reflexivum , sondern benutzen gen .jlat . akk. despers . pron.

let se eer dragen , Bienenbuch , ist keine nds. reflexivkonstruktion.Vereinzelte derartige fälle im elbostfälischen stehen wohl unter md. einfluss.Ist Sündenf.2514 wy schuüen sich . . . zu lesen? seh< ösehG-ött .-Grub.wb. s.55.

b) G-eschlechtiges pronomen.
mask . neutr . fem.

§ 404 . Sg. N. U , hi (hie) it (et) se, si(e), sü
Gr. is (es), sin, siner is (es) ere, er, erer, örerD. eme, ome, en em(e), om(e), en ere, er, erer, örerA. en(e), on(e) it (et) se, si(e), sü

PI . N. se, si(e)
G. ere, er, erer , örer
D. em, en, öm, jüm
A. sg, si(e)

Anm . 1. Über die Verteilung he, hi, se, si s. § 402 a. 5. her (er) istnicht heimisch , wo es begegnet , e für he s. § 352, se wird unbetont zuse abgeschwächt.
Anm . 2. Gen. is ist im masc. nur sehr selten , im neutr . länger er¬halten . Dafür tritt im masc. das reflexivum (§ 403) sin , jünger siner,ein. Über den Wechsel is, es s. anm. 5. Ungewöhnlich ist ein gen. sines,ausser neben selves.
Anm . 3. In den formen dat . mask. neutr ., akk . mask. neutr ., gen. dat.fem., gen . dat . pl . ist der vokal durch zerdehnung < i entstanden . Texte des13. jhs . , auch z. t . noch spätere , zeigen i noch ziemlich regelmässig , ime> eeme> eöme § 39. 175. Diese stufe ist als iöme in elbofäl. texten des13. jh . belegt , eöme > •eme, eömey >öme, eome iöme > jöme (gore ihre,Hall . schb. s. 148). ome schreiben namentlich ofäl. texte ; sonst nur nebeneme, besonders nordnds., namentlich in älterer zeit . eme. herrscht auf demübrigen gebiet vor. Während im allgemeinen der vokal der nasal - undder r -ableitungen übereinstimmt , schreibt Berlin eme aber or. jöme > jüm,jün im nordalbingischen , so in der Ebstorf er handschrift des Josepe , inLüneburg . Urkunden des 14. jhs . (Sudendorf 3, 141) ; vorgiff icl jüm Nds.fastenandacht Germ. 20, 347; Hamb. Chron. S. ferner Mnd. wb. 2, 411 s. v.jum) . — Vereinzelt auch are, ame, die offenes ä darstellen mögen : eäme, eäne-
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Eine andere stufe der zerdehnung (vgl . heute einen « -streifen Tümpel,

Nd. Stud. s. 91, iiän im Eavensb .) ist auch in formen wie ümme ihm (Berlin

1322) zu sehen, um ihm Coesfeld 1382. v/n, üren Halberstadt Germ. 35,153.

vre Hall . schb. s. 32 usw. In ostfriesischen texten begegnet liem.

Anm . 4. Zur Vermischung von dat . und akk . , die im dat . akk. sg.

masc. neutr . lautlich eintreten musste, vgl . § 263. 401.
Anm . 5. it zeigt die nebenform et ; is : es als gen. zu he, it et (sowie

auch im verb „ist "). Dies et ist nicht wie die § 402 a. 2 erwähnten bil-

dungen dialektisch scharf begrenzt . Denn neben der e- form im selb¬

ständigen gebrauch ist e namentlich für das enklitikon üblich, isset (ist es)

usw., wo e zu beurteilen ist wie überall in abgeschwächten silben, so dass

dies et überall immer neu entstehen konnte , et wird weiter > t reduziert.

Das Ottonianum hat neben it, is einige et, es. et steht namentlich in wfäl.

und ofäl. texten neben it, is. et wurde ofäl. in anlehnung an öme, ön > öt.

Über die form id mit d s. § 305.
Anm . 6. Neben erer steht erre ; zur entstehung vgl . § 242. Die

genitivformen erer, erre sind neubildungen nach wnser, jüwer (§ 403 a. 3).

Die eigentlichen alten formen sind ere, er (as. ira , iro usw.), die auch noch

häufig vorkommen : er vele.

c) Possessiva.
§ 405. Die possessiva lauten min, din, sin, er, unse,

ntwe, er ; die entsprechenden nebenformen s. § 403. 404. Sie
können substantivisch und adjektivisch stehen, zuweilen auch
mit dem artikel in adjektivischem gebrauch. Sie flektieren
als starke adjektive, im nominativ mit unflektierter form wie
en § 396. Auch nach dem artikel steht anfangs die starke
flexion im nom. akk.: de sine die seinen. Später auch schwach:
de sinen. Im substantivischen gebrauch ist die nebenform
de minie gebildet. Vereinzelt hat der nomin. die acc.-endung
-en (Germ. 18,308, z. b. eren sone) ; z. t . sind es wohl falsche
oder umgekehrte Schreibungen.

Die formen des fem. 3. sg., sowie der 3. pers. pl. sind
eigentlich die entsprechenden genitivformen des pron. pers.

Anm . 1. Der genitiv als possess. er ist selten mehr unflektiert.
Aken. schb. hat neben ir manne doch auch irme manne. — Einige male

scheint ein genitiv , wenn heimisch, auch aus der langform (unser) gebildet:

na der bort unseren godes Wizlaf v. Rügen 1307. umbe unsere)- seien

saltcheyt Greifswald, glaserordnung 1511. Diesen formen würde jüwere

entsprechen , aber das neben jüwe , üwe, üche (§ 404) in wfäl. texten ein

paar mal vorkommende üre ist wohl fremden Ursprungs. — Über jüe < ,jüice

s. § 304.
Anm . 2. Zu den synkopierten formen sime, stre § 402, semme,

serre § 101.
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