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Wolf gang Büsing

Quellen zur oldenburgischen Familienforschung
Neunter Teil

In bisher acht Teilen hat Richard Tantzen „Quellen zur oldenburgischen Familien¬
forschung" in den Oldenburger Jahrbüchern Bd. 40 (1936, S. 87—106), Bd. 44/45
(1940/41, S. 24—50), Bd. 46/47 (1942/43, S. 306—329), Bd. 48/49 (1948/49, S. 101 —
120), Bd. 51 (1951, S. 38—97), Bd. 56 (1957, Teil 1, S. 75—96), Bd. 60 (1961, Teil 1,
S. 121—154) und Bd. 62 (1963, S. 175—207) veröffentlicht. Diese verdienstvolle
Sammlung bildet für den Genealogen ein wesentliches Hilfsmittel bei seinen For¬
schungen, zum andern weist sie jedem, der sich mit oldenburgischer Personengeschichte
befaßt, ein reiches Material nach.

Nach dem Tode Richard Tantzens ist verschiedentlich der Wunsch an mich herange¬
tragen worden, diese Quellensammlung fortzuführen. Es folgt deshalb nun der neunte
Teil, mit über 1250 Nachweisen, der familienkundliches und heimatgeschichtliches
oldenburgisches Schrifttum etwa des letzten Jahrzehnts umfaßt, gelegentlich aber
auch ältere Veröffentlichungen miteinbezieht, soweit sie bisher noch keine Berück¬
sichtigung gefunden haben.

Abkürzungen

AK Der Ammerländer Kalender, Verlag Eberhard Ries, Westerstede

AL Ahnenliste

AL Meentzen Ahnenliste Meentzen, ausgehend von den Geschw istern
Meentzen, geboren in Bremen 1922—1938, von Wolfgang Büsing
und Otto Gerlach, Oldenburg; 1966, 220 S., 66 Abb.

AT Ahnentafel

Brem. Biogr. Bremische Biographie 1912—1962, bearb. v. Wilhelm Lührs,
Bremen 1969

Bürger Der Oldenburger Bürger, Mitteilungsblatt der Bürgervereine,
Verlag Bredehorn, Oldenburg

Darrelmann Geschichte der Familien Darrelmann und der angeheirateten
Familien, von Gerhard Taphorn, Cloppenburg 1962

DGB Deutsches Geschlechterbuch, genealogisches Handbuch bürger¬
licher Familien, Verlag C. A. Starke, Limburg a. d. Lahn

Gen. Generationen

HBOM Heimatblätter des Heimatbundes für das Oldenburger Münster¬
land, Beilage zur Oldenburgischen Volkszeitung, Vechta
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HKOM Heimatkalender für das Oldenburger Münsterland

(seit 1969 JbOM)

Höne Pastor Heinrich zu Höne und seine Familienforsdtung, bearb. u.

herausgegeben v. Otto zu Höne, San Francisco/California und

Quakenbrück 1968

HuH Von Hus un Heimat, Beilage zum Delmenhorster Kreisblatt

JbOM Jahrbuch für das Oldenburger Münsterland

Jeverl. Familien Jeverländische Familien, Materialsammlung, zusammengestellt

von H. Thieden, Wilhelmshaven (OGF)

JHK Jeverscher Historienkalender, Verlag Mettcker, Jever

Leuchtfeuer (NWZ) Leuchtfeuer, Beilage zur Nordwest-Zeitung, Oldenburg

NWH Nordwest-Heimat, Beilage zur Nordwest-Zeitung, Oldenburg

NWZ Nordwest-Zeitung, Oldenburg

O Beitr Oldenburger Beiträge zur Familien- und Bevölkerungskunde,

von Walter Schaub, Oldenburg

OBS Oldenburger Balkenschild, herausgeg. vom Oldenburger
Landesverein für Geschichte, Natur- und Heimatkunde e. V.,

durch die Historische Gesellschaft, von Hermann Lübbing

OF Oldenburgische Familienkunde, hrsgg. vom Oldenburger
Landesverein für Geschichte, Natur- und Heimatkunde e. V.,

durch die Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde,
1959—1965 v. Richard Tantzen, seit 1966 von Wolfgang Büsing

OH Oldenburger Heimat, Beilage zu den Oldenburger Nachrichten

(1952—1954)

OHK Oldenburgischer Hauskalender, Verlag Gerhard Stalling AG,
Oldenburg

OJb Oldenburger Jahrbuch des Oldenburger Landesvereins für
Geschichte, Natur- und Heimatkunde e. V.

Oldb Oldenburg

StL Stammliste

StR Stammreihe

StT Stammtafel

VuL Volkstum und Landschaft, Heimatblätter der Münster-

ländisdien Tageszeitung, Cloppenburg
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Abel, Walter, Dr. med. habil., Chefarzt in Oldb, * Misdroy (Pommern) 7. 10. 1904,
f Oldb 13. 1. 1964; OHK 1965 S. 34

Abiturienten, s. Oldenburg
Abrahams, s. Jeverl. Familien
A d a m i, s. Jeverl. Familien
Adel, Der A. Niedersachsens, Briefadel, Patriziat, erblich gewordener Dienstadel

und zugewanderter, ausländischer Adel; von Gebhard von Lenthe und Hans
Mahrenholtz, Hannover 1964

Adel, Der oldenburgische A. in der Zeit um 1600—1667, von Hans Mahrenholtz;
Norddt. Familienkunde Jg. 13 (1964) S. 358 ff.

Adel und Graf in Oldenburg während des Mittelalters, von Martin Last, Oldb
(Holzberg-Verlag) 1969; Oldenburger Studien, Band 1

Adel, s. a. Vechta, Wappen
Addicks, ein oldenburgisches Bauerngeschlecht, von Walter Schaub; NWH 1953/5
Addicks, uralte Oldenburger Familie (1453) mit berühmten Nadikommen, von

Walter Schaub; NWH 1967/17
Addick s, Hinrich, heiratet Hemke Spoler (CD Hammelwarden 30. 9. 1704),

Alte Eheverträge als familiengeschichtliche Quelle, von Walter Schaub, NWH
1953/18

Ahlers, Johann Peter, Forstmeister in Oldb (1724—1793); NWH 1955/22
Ahlers in Obenstrohe und Borgstede; StR in AL Meentzen
A h 1 e r s, s. Zinngießer
Ahlhorn, Gerhard, aus Jaderaltendeich, ein Großbauer und aktiver Politiker der

Heimat, von Hans Meiners; NWH 1968/19
Ahlhorn, Wilhelm, Staatsrat a. D., "'Ovelgönne 17. 11. 1873; OHK 1969 S. 34
Ahrens, StR beginnend mit Gerdt A., 1641 in Donnerschwee; Ausschnitt aus AT

Fritz Wübbenhorst (" Donnerschwee 16. 4. 1907)
Albers, Johann, "Jever 16. 10. 1890, f ebd. 19. 4. 1964, Schmiedemeister, Kreis¬

handwerksmeister, Landrat des Kreises Friesland in Jever; OHK 1965 S. 35
sowie JHK 1965 S. 24 f.

A1 b e r s, s. Jeverl. Familien
von Aldenburg, Die Kavalierstour Antons v. A. in den Jahren 1650—1653, von

Dieter Rüdebusch; OJB 67 S. 83—92
Allmers, Hermann, und sein Marschenheim, von Erich Heckmann; Leuchtfeuer

(NWZ) 1966 Nr. 10
Altenoythe, s. Wappen
Am an n , s. Mösle
von Amelunxen, s. Jeverl. Familien
Ammerland, Die Kirchspiele des Ammerlandes nach dem Kontributionsregister

von 1679, von Heinrich Borgmann; Teil 1: OF 1960 Heft 2, S. 1—8; Teil 2:
OF 1962 S. 58—87; Berichtigung hierzu: OF 1964 S. 58

Ammerländische Hausmarken, von Heinrich Sandstede, Adolf Rauchheld
und Heinrich Borgmann; OBS 21—24 (1964)

Ammermann, Ludolf, Landesökonomierat a. D-, 75 Jahre; NWZ 14. 8. 1969
Amtmänner, s. Westerstede
Annen in Handorf; Höne S. 180
Apen, S.Westerstede
Apotheke, Die A. in Damme; Höne S. 278
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Archive, Die Gutsarchive des Oldenburger Münsterlandes (Bomhof, Daren,
Füchtel) und ihre Bedeutung für die Heimatforschung, von Harald Schiek-
kel; JbOM 1970 S. 120—126

Arlinghaus, Clemens, * Emstek 11. 10. 1900, f Adjadari am Schwarzen Meer (in
Gefangenschaft) 20.12. 1945, Lehrer; HKOM 1959 S. 142

Ärzte, Die Leibärzte des Grafen Anton Günther, von Manfred Holze; Bürger
1968/1

Athmann, Franz, * Wichel b. Lohne 13. 1. 1914, gefallen Stalingrad 17. 11. 1942,
Lehrer; HKOM 1959 S. 142 f.

Auswanderer aus Südoldenburg nach Amerika; Höne S. 397—400
Auswanderungen der Oldenburger, von Heinrich Bockhorst; VuL 1967/69 S. 5
A v e r d a m, Hermann, Dr., Diplom-Landwirt, Landrat, Präsident d. oldbg. Land¬

volkes, * Rechterfeld, Kr. Vechta, 17. 2. 1894, f Stukenborg 23. 8. 1968; OHK
1970 S. 30 sowie JbOM 1970 S. 187

Baasen, Carl, ein großer Heimatforscher (1886—1953), von Hans Redelfs; NWH
1956/11. Carl Baasen zum Gedenken, von Karl Fissen; NWH 1953/6

Bach, Adam, einer der Unvergessenen aus der alten Uhrmacherkunst in Jever;
JHK 1970 S. 30

Bäcker, 600 Jahre Fachorganisation des Bäckerhandwerks in Oldb, 1362—1962,
vom mittelalterlichen Bäcker-Amt bis zur neuzeitlichen Bäcker-Innung in
Oldb, von E. Abel, Oldb 1962

Backhaus, Gerhard, * Jaderbollenhagen 2. 3. 1882, f Schweiburg 18. 7. 1961,
Bauer und Züchter; OHK 1963 S. 32

B a 1 c k e, s. Zinngießer
Balleer, Das Ratsgeschlecht B., von Wolfgang Büsing; NWZ 15. 1. 1969
Barelmann, Heinrich, * Oldb 11. 5. 1879, f ebd. 27. 6. 1962, Ministerialdirigent;

OHK 1963 S. 32
Barghoorn, Hermann Ludwig, Dr. med., Facharzt für Neurologie u. Psychia¬

trie in Oldb (* Emden 6. 3.1894); DGB 134 S. 133
Barghoorn, s. Reepen
Barnstedt, s. Studenten-Stammbücher
Bartels, Eduard, * Oldb 20. 12. 1881, f ebd. 29. 3. 1967, Baumeister ebd.; OHK

1968 S. 32
Baumann, s. Zinngießer
Beamten, Untersuchungen zur sozialen Verwaltungsgeschichte und Beamtenschaft

der Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst (Vortrag von Adelheid Sage¬
müller); NWZ 23. 4.1969

Becker, Anton J., * Ovelgönne 8. 10. 1890, f Oldb 28. 2. 1962, Kaufmann und
Fabrikant ebd.; OHK 1963 S. 32

Beckermann, Theodor, * Dinklage 25. 4. 1912, gefallen bei Pillowo (Rußland)
26. 8.1941, Lehrer; HKOM 1959 S. 143

Beckermann, s. HöneS. 105
Beckmann, Franz-Josef, * Dinklage 19. 4. 1888, f Essen (Oldb) 17. 5. 1969, Dr.

med., prakt. Arzt ebd.; OHK 1970 S. 30
Beckmann, s. Höne S. 45
von der Beeke in Nortrup u. Höne, s. Höne S. 369
Behmann, s. Zinngießer
B e h n e, s. Freese
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Behnke, Aloys, * Bösel 9. 8. 1919, gefallen bei Welikie-Luki (Rußland) 29. 4. 1943,
Lehrer; HKOM 1961 S. 142

Behnke, Hermann, * Bösel 10. 8. 1914, f 9. 4. 1944 im Kriegslazarett a. d. Folgen
einer Verwundung, Lehrer; HKOM 1961 S. 142

Behrens-Nicolai, Carl Heinrich, * Golzwarden 13. 5. 1873, "("Bremen 30. 10.
1960, Architekt in Bremen; Brem. Biogr. S. 33

gr. Beilage, Paul, Dr. med., Chefarzt in Gladbeck i. W., * Osteressen 7. 5. 1880,
f Gladbeck 22. 9. 1962, von Johanna Kröger; HKOM 1964 S. 126 ff.

Bekebrock in Bartmannsholte, s. Darrelmann S. 281
Bellm, Bernhard, * Cloppenburg 3. 7. 1914, gefallen Kurland 1945, Lehrer;

HKOM 1959 S. 143 f.
Bengen, Hans-Walter, * Elsfleth 14. 6. 1906, f Bremen 24. 10. 1964, Landesbank-

direktor; OHK 1966 S. 31 f.
Berding in Märschendorf; s. Höne S. 334
von Bergen, s. Zinngießer
von Berger, s. von Finckh
Berlage, s. Jeverl. Familien
Bernardotte, s. Otte
Berne, Baumeier, Köter und Häuslinge in der Vogtei Berne (1647), von Walter

Schaub; Quellen zur Genealogie, 1. Band, Niedersachsen, Göttingen 1965,
S. 185—200

Bildnis-Katalog des Oldenburger Stadtmuseums Theodor - Frandcsen - Stiftung,
Teil 1: graphische Sammlungen, Oldb 1961, von Wilhelm Gilly

Bischoff in Tungeln (Gem. Wardenburg); StR in AL Meentzen
Bismarcks oldenburgische Ahnenreihe (Mencken), von Anton Kohnen; NWH

1955/6
Bissel, 150 Jahre B., 1813—1963, Chronik, zusammengestellt von Richard Neriich,

Oldb 1963
Bitter, Georg, * Detern 2. 7. 1891, f Cloppenburg 31. 8. 1963, Dr. med. ebd, von

Günther Heuer; HKOM 1964 S. 12.5
Blanke in Dangast; StR in AL Meentzen
Bleeker, s. Jeverl. Familien
B1 e x h a u s, Gut B. bei Zwischenahn, jahrhundertelange Kruggereihtigkeit, von

Norbert Wagner; NWH 1961/10
B 1 o m e, s. Höne S. 49 u. 57
Blömer in Höne, s. Höne S. 288—300 und 355
Blum, Fritz, * Dresden 19. 3. 1886, f Delmenhorst 7. 4. 1964, Oberstudiendirektor

ebd.; OHK 1965 S. 35
Blunck in Oberhammelwarden (aus Fehmarn); StR in AL Meentzen
Bockhorn, Die Einwohner und Vermögensaufstellung des oldenburgischen Kirch¬

spiels B. vom Jahre 1786, von Wolfgang Büsing; OF 1965 S. 168—185
Böckmann, August, * Garthe b. Emstek 25. 9. 1893, f Oldb 22. 6. 1966, Dr. rer.

pol., Diplom-Landwirt, von Franz Kramer; HKOM 1967 S. 141
Bohlken, s. Meendsen-Bohlken
Bohlken aus Neustadtgödens, StL; DGB 134 S. 553—583
Böhmer, Geschichtliches über die Familie B. und das Dorf Westerburg, von Wil¬

helm Böhmer, Wiefelstede 1968 (Vervielfältigung)
B o je rt, Hans, * Delmenhorst 20. 8. 1911, "j"Kobuska (Rußland) 29. 4. 1944, Lehrer;

HKOM 1959 S. 144 f.
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Bolken in Steinhausen; StR in AL Meentzen
Bollenhagen in Jaderbollenhagen; StR in AL Meentzen
Bölts, StR beginnend mit Gerdt Bolting in Westerscheps, 16. Jahrh.; Ausschnitt aus

AT Fritz Wübbenhorst (* Donnerschwee 16. 4.1907)
Bomhof, S.Archive
Böning, Hermann, * Schlutter (Ganderkesee) 2. 7. 1864, J 7. 1. 1953, Seminarlehrer

in Oldb, Sprachforscher; NWH 1953/4. Hermann Böning u. sein plattdeutsches
Wörterbuch, von Hans Redelfs; NWH 1963/14

Bonrechtern, Bauerschaft B., Einwohnerverzeichnis 1749, von H. Themann,
HBOM 1966/1

Börger in Ihlendorf, s. Höne S. 237
Borgmann, Bernhard, * Wadersloh (Kr. Beckum, Westf.) 26. 5. 1920, f Visbek

1. 5. 1968, Gemeindedirektor ebd.; OHK 1969 S. 34
Bornhold, s. Eccard
Bornholz, s. Jeverl. Familien
Bornhorst, s. Ohmstede
Bothe, Die Familie Bothe in Lastrup, die Kirchspielsvögte und Gemeindevorsteher

im 18. u. 19. Jahrh., von Gerd Lanfermann u. Theodor Kohlmann; VuL 1963/
58 S. 9 u. 1964/60 S. 10

Boving in Osterdamme, s. Höne S. 186
B rabbe r, s. Holle
Brader in Zwischenahn; StR in AL Meentzen
Brahms, Johannes, u. seine oldenburgischen Namensvettern, von Wolfgang Büsing;

NWZ21.2.1968
Brahms, Wilhelm Friedrich, Dr. med., Admiralsarzt a. D., * Sande 14. 8. 1880,

f Bremen 13. 12. 1966; OHK 1969 S. 34
von Brandenstein, Baron Carl Ludwig Friedrich Josef (1761—1847, oldenb.

Staatsminister), im Schattenriß, von Georg von Lindern; HuH 1960/5 und
1961/3

Brauenkamp, Der alte Bauernhof zu B., von Fritz Schröer; HuH 1959/4
Braungardt, Wilhelm, * Oldb 7. 11. 1873, J ebd. 10. 10. 1964, Turnlehrer ebd.;

OHK 1966 S. 31 f. — Wilhelm Braungardt 90 Jahre alt, verdienter Turnvater;
NWZ 9. 11. 1963 und 13. 10. 1964

von Braunschweig-Oels, Die Delmenhorster erlebten den schwarzen Herzog
(Friedrich Wilhelm v. B.-O.), von Georg von Lindern; HuH 1959/1

B r a w e, Die B. in Oldb u. Quakenbrück u. ihre bürgerlichen Nachkommen, von
Hermann Holthusen. Teil 1: Text, 127 S., Teil 2: Urkunden, 73 S. u. 6 StT.
Hamburg 1965 (Maschinenschr. Manuskript im Staatsarchiv Oldb u. Osna¬
brück)

Bredehorn, Das Kloster B. in der Friesischen Wehde, von Hinrich Schoolmann;
NWH 1957/14

Bredendiek, Hein, 60 Jahre; HuH 1966/10
Breithaupt, Die Familie B. von Gut Holzkamp, von Georg von Lindern; HuH

1963/6 sowie OHK 1964 S. 31 ff.
Bremen, Die Matrikel des Gymnasium Illustre zu B. 1610—1810, bearb. von Tho¬

mas Otto Achelis u. Adolf Börtzler, Bremen 1968 (Bremisches Jahrbuch, 2.
Reihe, 3. Band)

Bremen, Das Bremer Gymnasium Illustre in seinen landschaftlichen und personel¬
len Beziehungen (Geschichte d. Hochschulen u. höheren Schulen Bremens seit
1528, Teil 2, Bremen 1961), von Friedrich Prüser
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Brinkhoff in Osterdamme, s. Höne 185
Brinkmann, Hermann, Dr. jur., ein heimischer Industrieunternehmer (1893 bis

1962), von Hermann Bitter; HKOM 1964 S. 123 f.
Brinkmann, s. Zinngießer
Brommy, Rudolf, Deutschlands erster Admiral, * Anger b. Leipzig 10. 9. 1804,

f St. Magnus 9. 1. 1860, von Hermann Hestermann; Leuchtfeuer (NWZ) 1958
Nr. 4 sowie NWH 1959/26

Bronner, Rudolf, * Kl. Hehlen (Kr. Celle) 25. 3. 1882, f Delmenhorst 8. 6. 1968,
Diplom-Ingenieur in Oldb; OHK 1969 S. 34

Bronner, s. Studenten-Stammbücher
gr. Brörmann im Hofe in Damme, s. Höne S. 181
kl. Brörmann bei der Hake in Damme, s. Höne S. 183 u. 184
Brüning, s. Studenten-Stammbücher
Bruns, s. Jeverl. Familien
Buchdrucker in Oldb, von Gerd Reißner; NWH 1953/2
Bücking, Martin, * Oldb 20. 3. 1868, f Blankenese 1954, Pfarrer u. Romanschrift¬

steller, von Hans Redelfs; NWH 1958/6 u. 1968/5
Budde (ehem. Butt), Hinridi, * Delmenhorst-Stickgras 24. 11. 1861, f Bremen

30. 4. 1934, Pädagoge in Bremen; Brem. Biogr. S. 78
Bult mann, Friedrich, in Ganderkesee, vor 60 Jahren zum Pastor ordiniert; NWZ

10. 1. 1969. — Pastor i. R. Friedrich Bultmann wurde 85 Jahre, von Hans
Denis; HuH 1967/3

Bultmann, Rudolf, Theologie-Professor, am 20. 8. 1969 85 Jahre alt; NWZ 16. 8.
1969 sowie Oldb. Sonntagsblatt 24. 8. 1969

Bünnemeyer, Bernhard, * Schwege 9. 12. 1912, gefallen bei Noworschew (Ruß¬
land) 18. 7. 1941, Lehrer; HKOM 1959 S. 145

Bunje, Karl, wurde 70 Jahre alt, von Hans Denis; HuH 1967/12
Bunje, Aus dem Logbuch einer alten Schifferfamilie (Bunje), von Karl Bunje; OHK

1963 S. 13 ff.
Bünting, Das einstmals „adlig freye" Geschlecht B., von Fritz Winkler; NWH

1969/9 u. 13
Burchards des Stammes Müller aus Wittmund, StL; DGB 134 S. 186—245
Burchards, s. a. Gerdes, Harms. Hullen u. Reins
Buermann, s. Höne S. 109
Burmester, Christoph Anton, oldb. Deichgräfe (1793—1837) und Geh. Hofrat

(„Osternburg erhielt eine Burmesterstraße"), von Georg Limann; NWH
1954/18

von Busch, Wilhelm, * Blexen 15. 2. 1868, J Oldb 27. 4. 1940, Redakteur ebd.;
OH 1952/1

Buschmann, Reinhold, "'Lohne 5. 9. 1906, gefallen Szolnok (Ungarn) Mai 1944,
Lehrer; HKOM 1959 S. 146

Büsing, Die Familie B. aus Ofen; NWH 1957/10
Büsing, Ernst Gottlieb, * Oldb 5. 8. 1807, f ebd. 26. 10. 1857, „Von der ölfunzel

zur Oldenburger Gaslaterne", von Wolfgang Büsing; NWH 1957/12
B u e s k e, s. Höne S. 97
B u s k e, s. Höne S. 97 u. 120
Busse, s. Höne S. 79 u. 96
Büssing, s. Studenten-Stammbücher
Bußmann, Ludwig, "Hausstette 9. 10. 1905, f Dänemark 22. 4. 1945 an Verwun¬

dung, Lehrer; HKOM 1959 S. 146 f.
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Bußmann, s. Höne S. 75
Butt, s. Budde
zum Buttel, von Buttel, Buttelmann, Gesdiidite eines alten Baucrnge-

schlechts; NWZ 16. 4. 1968
Buttelmann, s. Jeverl. Familien

Carstens/Cassens, Jeverländische Familien, von Georg Schipper; JHK 1968
S. 21—29

Carstens, s. Jeverl. Familien
Cassens, s. Carstens
Charton, Jean Robert, * Berlin 5. 2. 1881, f Oldb 26. 2. 1963, Stadtbaurat ebd.;

OHK 1964 S. 28
Ciliax, Nachfahrenliste; in Das Geschlecht Wöbeken aus Sandhatten (Oldb),

von Wolfgang Büsing, (OF 1962 S. 45 ff.)
Cloppenburg, Die Familie C. aus Altenoythe, von Wolfgang Büsing; NWZ

12.11. 1963
Cloppenburg, Der Familienname Cloppenburg (Kloppenburg) u. die Familie C.

aus Altenoythe, von Anton Kohnen; VuL 1964/59 S. 2
Closter, Die Familie C. im Oldenburgischen; OF 1964 S. 49 f.
C1 oster aus Hadersleben; StR in AL Meentzen
von Cölln, s. Jeverl. Familien
Cordes, s. Zinngießer
Coring, Hans, Forstamtmann in Wiefelstede, 40 Jahre im Dienst des Waldes, von

Martha Stölting; NWH 1965/3
Cornelius-Cornelßen, Jeverländisdie Familien, von Georg Schipper; JHK

1969 S. 34 ff.
Covers, Gerhard, Pastor und Dechant, 1642—1664, von Heinrich Bodehorst; VuL

1964/61 S. 2
C r o m e, s. Jeverl. Familien
Crone-Münzebrock, August, Dr., f 17. 4. 1947, von Heinrich Bockhorst;

HKOM 1957 S. 128 ff.
Crone-Münzebrock, Engelbert, * Münzebrodc b. Essen (Oldb) 2. 7. 1885,

f Oldb 9. 1. 1962, Dr. med., Chefarzt des Pius-Hospitals in Oldb, von Hein¬
rich Bockhorst; HKOM 1963 S. 139 ff.; vgl. a. OHK 1963 S. 32

Crusius, Eberhard, Dr., Direktor des Staatsarchivs Oldb, 40 Jahre im Staatsdienst,
von Ernst Grön; NWZ 1.11.1967

Dagerath, s. Zinngießer
Dammann, Bernhard, * Westerlutten, Kr. Vechta, 21. 11. 1900, J Astrup, Kreis

Vechta, 22. 10. 1968, Bauer u. Lehrer; OHK 1970 S. 30
Damme, s. Apotheke, Lehrer, Pfarrer
Danckelmann, Sieben Staatsdiener namens D., von Hermann Evers; NWH 1969/2
Dänemark, Königshaus; Genealog. Handbuch d. Adels, Bd. 42 (Fürstl. Häuser,

Bd. VIII.), Limburg/Lahn 1968
Dannemann, Robert, * Tungeln 6. 2. 1902, f London 28. 9. 1965, Verwaltungs¬

präsident von Oldenburg; OHK 1967 S. 32
Dannemann in Höne, s. Höne S. 300
Daren, s. Archive
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Darrelmann, Geschichte der Familien D. u. d. angeheirateten Familien, von Ger¬
hard Taphorn, Cloppenburg 1962 (mit vielen südoldenburgischen Familien
und einer AL Darrelmann)

Darrenkamp in Tenstedt, s. Höne S. 361
Davids, s. Jeverl. Familien
Deberding in Carum, s. Höne S. 315 u. 353
D e g o d e, Georg Wilhelm, * Oldb 6. 2. 1862, Oldenburger Maler, von Hans Redelfs;

NWH 1962/3
Delmenhorst, Die uralte Gilde oder Brüderschaft St. Polykarpus zu D., zur 500-

Jahrfeier, 1454—1954, von Georg von Lindern, Delmenhorst 1954
Delmenhorst, Bürger-Eydt und Feuer-Eymer im alten D. (darin S. 19—21 Bür¬

gerverzeichnis von 1859), von Georg von Lindern, Delmenhorst 1967
Dencker, Claus, * Ranzenbüttel 8. 7. 1901, •(• Dillenburg 17. 6. 1962, Dr., Landes¬

stallmeister; OHK 1963 S. 32
Denis, Charles (1734—1814), und seine Wildeshauser Nachkommen; NWZ 21. 3.

1968
Dettmers, s. Jeverl. Familien
Deus, F. W., 100 Jahre, 1857—1967, Speditionsfirma in Oldb; NWZ 1. 12. 1957
D e y e, s. Höne S. 54
D i d d e n, s. Düren
tom Dieck, Richard, ein Oldenburger Maler, zum 100. Geburtstag am 9. 11. 1962,

von Hans Redelfs; NWH 1962/22
Diekmann, Fritz, 65 Jahre, hervorragender Kenner oldenburgisher Landschaft;

NWZ 15. 6. 1962. — Fritz Diekmann 65 Jahre, von Karl Fissen; OJb 61 S.
262 ff. — Fritz Diekmann 70 Jahre alt am 15. 6. 1967, von Ernst Grön; NWZ
14. 6. 1967

Dierkes, Paul, * Cloppenburg 4. 8. 1907, f Berlin 24. 3. 1968, Professor, Bildhauer
in Berlin, ein Südoldenburger Künstler von internationalem Rang, von Her¬
mann Bitter; JbOM 1969 S. 181 ff.; vgl. a. OHK 1969 S. 35

Dierksen, Hermann, * Esenshammer Oberdeich 3. 10. 1836, f Esenshamm 11. 8.
1925, Hausmann u. Gemeindevorsteher ebd.; AL im DGB 122 S. 413

Diers, Heinrich, * Oldb 20. 2. 1894, Dozent, Kringbaas in Oldb, tum 75. Geburts¬
tag, von Hans Redelfs; NWZ 19. 2. 1969

Diers-Imholte in Bartmannsholte, s. Darrelmann S. 317
Dietel, Richard, Dr. rer. pol., * Langenwetzendorf (Greiz) 17. 4. 1899, f Oldb

31. 5. 1964; OHK 1965 S. 35
D i 11 m a n n, s. Höne S. 126
Dincklage in Osternburg, StR in AL Meentzen
Dingstede, 350 Jahre Erbkrug Dingstede, von Bernhard Havighorst;NWH 1966/9
von Dinklage, Aus der Chronik der Herren v. D., von Wolfgang Büsing; NWZ

12. 1. 1965
Dinklage, s. Tebbenjohanns
Dirks, Gerhard, * Carlseck 27. 4. 1866, f Jever 5. 12. 1947, Landwirt in Norder¬

garms; DGB 134 S. 256 u. 273
Dirks, Theodor, * Golzwarden 9. 5. 1816, f Oldb 15. 8. 1902, der Altmeister des

Oldenburger Platt, von Heinrich Diers; OHK 1966 S. 56 f.
Donnerschwee, altgermanisches Eschdorf, Streiflichter aus der Vergangenheit

des Oldenburger Stadtteils D., von Heinrich Munderloh; NWH 1961/25

9



von Dorgelo, Zur Gesdiichte der Familie v. D., von Gustav Nutzhorn; OF 1969
S. 21—45; hierzu Berichtigung und Ergänzung von Walter Schaub in OF 1970
Fleft 4

von Dorgelo, s. FFöven
von Dorgeloh, Der Hofmarschall v. D., von Christian Künnemann; NWH

1965/24
Drentwede, Balduin, * Schortens 1545, f Augsburg 1627, bedeutender Gold¬

schmied in Augsburg, von P. Bräuer; Friesische Heimat 1963/48
Driver, Franz, Dr. jur., Staatsminister (1863—1943), von Hermann Bitter; HKOM

1963 S. 136 ff.
Drost, StL der Familie Drost, 1960. 18 S. (vorwiegend im Jeverland)
Drost, Mitteilungen derFamilie Drost, Nr. 1, Dez. 1965, 9 S.
Drost, s. Jeverl. Familien
Drost, Rudolf, * Oldb 19. 8. 1892, Professor Dr., Leiter der Vogelwarte Helgoland,

zum 70. Geburtstag, von Richard Tantzen; OJb 61 S. 1—17; vgl. a. NWZ
18. 8. 1962 und zum 75. Geburtstag: NWZ 17. 8. 1967

Drosten und Amtmänner, s. Westerstede
D u d d e n, s. Düren
Duden, s. Düren
Dugend, Balthasar Jacob, 1784—1845, zum 125. Todestag eines Oldenburger Hof-

Apothekers, von Wolfgang Büsing; OHK 1970 S. 48—50
Dugend, Karl, der Begründer der oldenburgischen Verwaltungsgerichtsbarkeit

(1847—1919), von Martin Sellmann; Aus 100 Jahren Verwaltungsgerichts¬
barkeit, Festschrift, hrsgg. v. Martin Baring, Köln 1963, S. 124—152

Dünhöft, s. Höne S. 43
Düren — Didden — Duden — Dudden, jeverländische Familien, von Georg

Schipper; JHK S. 23—30
Dursthoff, Wilhelm, Diplom-Ingenieur, Leitender Stadtbaudirektor a. D., zum

70. Geburtstag am 10. 8. 1969, von Fritz Diekmann; Bürger 1969/7; vgl. a.
NWZ 9. 8. 1969

Eccard, Johann Nicolaus, 1699 Rektor der Lateinschule zu Oldb, u. seine Frau
Magdalena Bornhold, zwei Oldenburger Poeten, von Georg Theilmann;
NWH 1956/6

Eden, s. Jeverl. Familien
Edewecht, Die Einwohner in der Gemeinde E-, aufgestellt von Pastor Hermann

Greverus am 23. 2. 1681, Abschrift von Hermann Lühken, Dorsten
Ehrentraut, s. Jeverl. Familien
Eiben, s. Jeverl. Familien
Eichsfelder Zuwanderer aus dem Kreis Worbis in Oldenburg-Osternburg in der

2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, von Harald Schieckel; Genealogie 1969 S.
506—514

Eichsfelder „Gastarbeiter" einst in Osternburg und Oldenburg, von Harald
Schieckel; NWH 1969/14

E i 1 e r s in Ofen, StR in AL Meentzen
Einen, Bauerschaft in der Gem. Goldenstedt, Einwohnerverzeichnis 1749; HBOM

1966/1
Eisbein, Ich heiße Eisbein, Geschichte einer Familie seit 1294, von Walther Kurt

Eisbein, Oldenburg 1969, 297 S.

10



Eisenbahn, Aus der Geschichte der Oldenburger E., Vortrag von Eierbert Schmidt,
Besprechung von Wolfgang Büsing; NWZ 24.12.1969

Ellerbrock, Entstehung des Gutes E., von A. Themann; HBOM 1967/1
E11 m a n n, s. Höne S. 129
Eisken in Bunnen, s. Darrelmann S. 256
Engelken, s. Jeverl. Familien
Ercks in Wehnen, StR in AL Meentzen
Erdmann, Gottfried, 1718—1775, Auktionsverwalter im Stadt- u. Butjadinger-

land, Vortrag von Wilh. Harms, Besprechung von Hans Redelfs; NWZ 17. 11.
1969

Erdmann, s. Jeverl. Familien
Essen, s. Quakenbrück u. Vechta
von Essen, s. Zinngießer
von Essen, s. Jeverl. Familien
E vesl a ge, Johannes, * Carum 6. 10. 1910, gefallen bei Charkow 14. 8.1953,Lehrer;

HKOM 1959 S. 147 f.
Eveslage in Carum, s. Höne S. 319
Eveslage in Schwege, s. Höne S. 302

Fabricius, Das oldenburgische Pastorengeschlecht F., von Wolfgang Büsing; OF
1963 S. 121—168

Fähren, Die F. an der Jade und der Wesermündung, von Eduard Krüger; OBS
Nr. 29—30 (1968)

Familienforschung, Quellen zur Hof- und Familienforschung im Staatsarchiv
in Oldb, von Werner Orth, Göttingen 1963 (Veröffentl. der Nieders. Archiv¬
verwaltung, Heft 16)

Familienkunde, Geschichte der Oldenburgischen Gesellschaft für F. 1927—1965,
von Richard Tantzen; OF 1965 S. 235—265

Familienkunde, Die Oldenburgische Gesellschaft für F., von Wolfgang Büsing;
Bürger 1969/8

F e 1 d h u s, Das Tafelgut Groß-Feldhus bei Neusüdende; NWZ (Ammerländer Nach¬
richten) 22. 7. 1967

F i b i n g, s. Jeverl. Familien
Fikensolt, Rätsel um die Braut von F., von Heinz Jacobs; HuH 1962/7
Fikensolt, s. Jaspers
Fimmen, Ihno Hayen, * Carolinensiel 20. 2. 1808, f Elsfleth 8. 6. 1897, von O.

Harms; NWH 1958/1 — Zur Erinnerung an den Erbauer des Hunte-Ems-
Kanals, von Georg Limann; NWH 1955/18 — Vermessungsconducteur Ihno
Hayen Fimmen und sein Nivellement 1846 im Hochmoor zwischen Oldb u.
Barßel, von Georg Limann; NWH 1962/11

von Finckh, Christian Daniel, und Albrecht Ludwig vonBerger, von Manfred
Holze; Bürger 1968/8

Findorff, Jürgen Christian, 1720—1792, zum 175. Todestag, von Hans Denis;
HuH 1967/10

Fink, Elise, Delmenhorster Dichterin (1863—1939), von Georg von Lindern; HuH
1963/7

Fischbeck, Ludwig, Oldenburger Hofkunsthändler, Maler und Radierer, 1866—
1954, von Georg von Lindern, Oldenburg 1966

F i s c h e r, s. Zinngießer und Tantzen
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Fissen, Karl, Dr., Studienrat, * Jever 9. 2. 1885, 70 Jahre, von Ernst Grön; NWH
1955/3 — 80 Jahre, von Hans Redelfs; NWH 1965/3 — Ehrenbürgerrecht
Jevers für Dr. Karl Fissen; NWZ 6. 7. 1968 u. 26. 8. 1968

Fissen, Oltmann, seit 1852 Hauptlehrer in Oberlethe, von Karl Fissen; NWH
1959/3

Fitger, Arthur, * Delmenhorst 4. 10. 1840, f Horn b. Bremen 28. 6. 1909, Malerund
Dichter, von Georg von Lindern, Delmenhorst 1962 — Als Arthur F. starb,
Erinnerungen zu seinem 50. Todestag am 28. 6. 1959, von Georg von Lindern;
HuH 1959/6 — Arthur F., der Postmeisters-Sohn, von Fritz Thole; Postge-
schichtl. Blätter aus dem Weser-Ems-Gebiet, Band 1 (1955—1959), S. 227—230

Fitger, Emil (ius) Augustus, * Delmenhorst 15. 12. 1848, f Bremen 9. 4. 1917, Re¬
dakteur; Brem. Biogr. S. 151

Flecken, Volkmar, * Frankfurt/Main 25. 3. 1902, f Oldb 28. 10. 1962, Konzert¬
meister ebd.; OHK 1964 S. 28

Flor, Wilhelm, * Oldb 1882, f Leipzig 1938, Reichsgerichtsrat in Leipzig, zum Ge¬
denken, von Harald Schieckel; Oldb. Sonntagsblatt 24. 11. 1968 — Wilh. Flor,
mutiger Streiter im Kirchenkampf; NWZ 2. 3. 1968

Flöttel in Rüschendorf, s. Höne S. 188
Focken, Gerhard, * Siegelsum (Ostfr.) 25. 7. 1900, f Oldb 19. 7. 1961, Oberland¬

wirtschaftsrat; OHK 1963 S. 32
Forstbeamte, Lebensbilder der leitenden Forstbeamten Oldenburgs und Abriß

der Entwicklung des oldenburgischen Forstwesens von 1600 bis 1960, von
Eilert Tantzen, Hannover 1962 (Mitteilungen aus der Nieders. Landesforst-
verwaltung, Heft 5)

Fortmann, s. Zinngießer
Francke, Schelege, 1430 bis 1470 zwischen Fedderwarden und Kniphausen, von

Georg Schipper; Fries. Heimat 1962/47
Francksen, Franz, * Tossens (Butjadingen) 1. 9. 1892, Oldenburger Kunstmaler;

OHK 1965 S. 45 — Zum 75. Geburtstag des Oldenburger Malers Franz F.,
von Bolko Kannenberg; NWH 1967/18

Francksen, Theodor, * Oldb 2. 4. 1875, f ebd. 17. 6. 1914, In Memoriam; in;
Oldenburger Stadtmuseum, Theodor-Francken-Stiftung, die älteren Bestände
privaten Charakters der Städtischen Kunstsammlungen, von Wilhelm Gilly,
Oldenburg 1964

Francksen, Das Vermächtnis von Theodor F. an Oldb und seine Bürger, von
Ummo Francksen; Bürger 1965/9

Freels in Jaderbollenhagen, StR in AL Meentzen
Freese, Hans, "'Oldb 2. 7. 1889, f Berlin 16. 1. 1953, Baumeister, o. Professor für

Hochbau an der TH Berlin-Charlottenburg; NWH 1953/6
Freese, Lulu, geb. Behne, * Oldb 8. 2. 1879, f e bd. 6. 3. 1963, langjähriges Mit¬

glied der August-Hinrichs-Bühne ebd., Gattin von Rudolf Freese; OHK 1964
S. 29

Freese, Rudolf, * Oldb 8. 2. 1879, f Oldb 19. 2. 1963, Obermeister der Tischler¬
innung, Präsident der Handwerkskammer in Oldb; OHK 1964 S. 28

Frerichs, s. Jeverl. Familien
Frese, s. Janssen u. Zinngießer
Friemerding in Bergfeine, s. Höne S. 190
Friesoythe, Das Personenschatzregister der Stadt F. von 1665, von Walter Schaub;

Quellen zur Genealogie, 1. Band, Niedersachsen, Göttingen 1965, S. 201—211
Fritzsche, s. Zinngießer
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Frühling, s. Studenten-Stammbücher
von Frydag, Udo Freiherr, auf Gut Daren u. Gut Schwede, * Höxter 19. 7. 1912,

f Lüneburg 3. 3.1969; OHK 1970 S. 31
Frye, Josef, * Langförden 27. 11. 1914, gefallen Reidepylla (Rußland) 17. 2. 1944,

Lehrer; HKOM 1959 S. 148
Frye, s. Höne S. 31
Füchtel, s. Archive
Fuhrken, Wilhelm, * Oldb 30. 4. 1844, f Baden-Baden 17. 3. 1925, Kaiserl. Geh.

Rechnungsrat, von Hans Redelfs; NWH 1955/4
Funcke in Dangast, StR in AL Meentzen

von Galen, Die Familie v. G., Adelsgeschlecht im Dienste des Oldenburger Mün¬
sterlandes, von Wolfgang Büsing; NWH 1969/6

von Galen, Clemens August, Kardinal, "Dinklage 16. 3. 1878, j'Münster 22. 3.
1946, von Hermann Thole; HKOM 1957 S. 125 ff.

Ganderkesee, Geschichte der Gemeinde G. und der Delmenhorster Geest, von
Fritz Bultmann, Ganderkesee/Delmenhorst 1952

Ganderkesee, 1100 Jahre G., 860—1960, Festschrift zum Jubiläumsjahr der Ge¬
meinde G., Ganderkesee/Delmenhorst 1960

Ganderkesee, Wappen in der Kirdie zu G., von Georg von Lindern;HuH 1960/10
Garlichs, s. Jeverl. Familien
von Garrel, Marga, * Bergfeine bei Damme, 4. 5. 1913, Kunstmalerin in Oldb;

OHK 1965 S. 43 f.
Gatschke, Johann Ernst, Fahnenschmied der Schillschen Husaren wird Schmied in

Atens (f 1862), von Eduard Krüger; OHK 1968 S. 60—62
Geers, Bernhard, * Neuscharrel 11. 5. 1910, gefallen 4. 2. 1942 (Ostfront), Lehrer;

HKOM 1959 S. 148
Georg, Johann Wilhelm Detlef, 1810—1821 Amtmann zu Rastede, von Hans Wich¬

mann; NWH 1954/8
Gerdes, Hannelore, * Nordenham 19. 3. 1926, CO Burhave 17. 3. 1951 Wolfgang

Burchards (* Berlin 7. 12. 1917); AL in DGB 134 S. 234
Gerdes , s. Jeverl. Familien u. von Ungnad
Germann in Lüsdie, s. Höne S. 138
Gerwin in Märschendorf, s. Höne S. 336
Giebel, Hans-Berthold, * Wesermünde 30. 4. 1927, Kunstmaler in Oldb; OHK

1964 S. 35
Giese, 150 Jahr Posthalterei Giese in Oldb, ein heimatliches Jubiläum besonderer

Art, von Hans Redelfs; NWH 1960/15
Glandorf, s. Holle
von Glasow, Ernst, * Partheinen am Frischen Haff 21. 7. 1897, Maler in Schlede¬

hausen bei Vechta, von Josef Giesen; JbOM 1969 S. 166 ff.; vgl. a. OHK 1964
S. 33

Gloy, Albert, "'Bremen 1893, Heimatdichter in Varel, von Hans Redelfs; NWH
1958/9

Goens, Hermann, * Oldb 17. 1. 1863, f ebd. 4. 10. 1946, Geh. Archivrat u. Forscher
in Oldb, von Hans Redelfs; NWH 1963/2

Goldenstedt, Heimatkunde einer südoldenburgischen Gemeinde, von Walter
Schultze, 1965, 344 S.

Goldschmiede im Herzogtum Oldb, von Theodor Kohlmann; OJB 65 S. 191-205
Gotting, s.HöneS.115
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Götze, Gustav, Musikdirektor, zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages am 9. 9.
1966, von Hermann Akkermann; NWH 1966/18

Gouderwys, Aus dem Geschäftsleben des Hauses G. in Hollen / Saterland, von
August Wöhrmann; HBOM 1965/2

Grabsteine auf dem Gertrudenfriedhof (Oldb), von Karl Fissen; OH 1953/13
Gradhandt, Ernst, Professor Dr., Mathematiklehrer an der Hindenburgsdiule

Oldb, „Schlot", f Oldb 14. 8. 1942, von Heinz Schütte; OHK 1965 S. 61 f.
Gräfe, s. Höne S. 58
Gramberg in Streek u. Donnerschwee, StR beginnend mit Hanneke tom Gramberg

zu Streek, 1458; Ausschnitt aus der AT Fritz Wübbenhorst (* Donnerschwee
16. 4.1907)

Gramberg in Borgstede, StR in AL Meentzen
Gramberg, Gerhard Anton, * Tettens 5. 11. 1744, f Oldb 10. 3. 1818, Dr. med.,

Stadt- u. Landphysikus ebd., ein wackerer Oldenburger, von Wilhelm Wartjes;
NWH 1967/13

Gramberg, Margarete, geb. Hoyer, * Oldb 31. 1. 1895, f ebd. 26. 1. 1968, Rats¬
herr ebd., von Annemarie Bredehorn; Bürger 1968/2; vgl. a. OHK 1969 S. 35

Gramberg, s. Streek
Grashorn — Schütte und Twiest — Grashorn, Familienkunde einer uralten

Bauernstelle in der Gemeinde Hatten, v. Bernhard Havighorst; NWH 1966/18
Grashorn, s. Twiestmeyer
Grever in Ihlendorf, s. Höne S. 191
Grimm, Pastor Christian Moritz G. aus Hohegeiß im Harz (1722—1789) und seine

türkische Ehefrau Abbas Cachiane Kaefe Rhebisch, Lebensschicksal und
Nachkommen, von Annie Petersen; OF 1968 S. 629—730

Grone, s. Holle
Grote, ein 300 Jahre altes Bauernhaus in Carum; HBOM 1962/5—6
Grote, s. Höne 96 u. 136
Grotjann in Lüsche, s. Höne S. 137
Guntram, s. Jeverl. Familien
Gymnasium, s. Bremen, Oldenburg, Vechta

Hackfeld, Johann Friedrich, * Bookholzberg (Gem. Ganderkesee) 26. 12. 1856,
f Oberglottertal (Kr. Freiburg) 27. 8.1932, Kaufmann in Honolulu u. Bremen;
Brem. Biogr. S. 194

Hackmann in Rüschendorf, s. Höne S. 193
Hackstette, Georg, * Oldb 26. 6. 1890, f Wilhelmshaven 14. 7. 1963, Kantor und

Mittelschullehrer; OHK 1964 S. 29
Hagstette, Bauerschaft, Einwohnerliste von 1749; HBOM 1964/4
Hakewessel in Bunnen, s. Darrelmann S. 256
Halbmeister, Die Halbmeisterei und der Halbmeister (in Oldb), von Norbert

Wagner; Bürger 1965/5
von Ha lern, aus Oldb u. Ostfriesland stammendes Geschlecht; Genealogisches

Handbuch des Adels Bd. 20, Limburg 1959, S. 214—229
von Halem, Otto, * Bremen 23. 8. 1867, f Stuttgart 2. 1. 1940, Buchhändler und

Verleger in Bremen; Brem. Biogr. S. 201
von Handorf in Handorf, s. Höne S. 194
Hanenkamp, s. Lindern
Hanneken, Pastoren in Varel, StR in AL Meentzen
Hansing, Butjadinger Familie, v. Eduard Krüger; Kreisztg. Wesermarsch 21.7.1967
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Hansmann, s. Zinngießer
Hanssen, Georg, (1809—1894) und Oldenburg, ein Beitrag zum Verhältnis zwi¬

schen Nationalökonomie und kleinstaatlicher Verwaltung um 1850, von Fried¬
rich-Wilhelm Schaer; OJb 65 S. 109—173

Harmens, s. Reepen
Harms, Friedrich, * Kirchspiel 4. 3. 1890, f Sanderbusch 14. 11. 1958, Landwirt

ebd.; AL in DGB 134 S. 236
Harms, Mariechen, * Mariensiel 1.5.1914, OD Varel 14. 8. 1942 Erich Burchards

(* Neuenburg 2. 11. 1912); AL in DGB 134 S. 230
Harms, Otto, Dr., Vermessungsdirektor in Oldb, 40 Jahre im Staatsdienst; NWZ

Febr. 1968
Harms, s. von Strauß u. Torney-
Harpstedt, Geschichte der Kirche zu H., Harpstedt / Syke 1953
Hartong, Kurt, Dr. Oberkreisdirektor a. D., Vorsitzender der Oldenburgischen

Gesellschaft für Familienkunde 1930—1932, * Oberstein/Nahe 8. 8. 1894, von
Richard Tantzen; OF 1965 S. 256 u. 265

Härtung, Wolfgang, Professor Dr., Museumsdirektor in Oldb, zum 60. Geburts¬
tag am 18. 2.1967, von Ernst Grön; NWZ 17. 2.1967

von Hasbergen, die Adelsfamilie v. FL, von Georg von Lindern; HuH 1959/1
Haßkamp, Josef, * Friesoythe 1. 2. 1874, f Oldb 3. 10. 1946, Amtshauptmann, In

Memoriam, von Hermann Bitter; HKOM 1966 S. 127 f.
Hausmarken, Ammerländische, von Heinridi Sandstede, Adolf Rauchheld und

Heinrich Borgmann; OBS 21—24 (1964)
Hausmarken, steinerne Quellen zur Sippenforschung, von Hans Wichmann;

NWH 1957/20
Hausmarken, Mit eigener Handt gezogenes Marek, von Karl Fissen; OH 1953/4
Hausmarken (der Delmenhorster Geest), von Hans Wichmann; FluH 1959/3
Hausmarken, alte, und Familienwappen auf dem Zinngerät der Polykarpus-

Gilde (in Delmenhorst), von Georg von Lindern; HuH 1962/2
Hawickhorst, s. Höne S. 33
Hayen, Gesine Margarete, * Grünhof (Esenshamm) 23. 3. 1830, f Oldb 30. 4. 1907,

CO Edo Thomßen ; AL in DGB 122 S. 413
Hecker, Heinrich, * Bremen 28. 9. 1912, f 2. 10. 1968 im Sauerland, Bauunterneh¬

mer in Oldb; OHK 1970 S. 31
Heckmann in Märschendorf, s. Höne S. 337 u. 352
Heeren (von Heeren, Graf Heeren) des Stammes Eggen, aus Neuende im Jever¬

land; StL im DGB 134 S. 1—86
Heeren, s. Ibbeken u. von Lutten
Hegemann, Paul Friedrich August, * Hooksiel 26. 8. 1836, f Goslar 14. 6. 1913,

Ein Jeverländer segelte zum Nordpol, von Hermann Evers; NWH 1969/13;
vgl. a. JHK1970 S. 18

von der Heide, s. Jeverl. Familien
Heil, Albert, * Lohne 1. 7. 1911, vermißt 1945, Lehrer; HKOM 1959 S. 148 f.
Heimbach, Wolfgang, der Maler der Zeit Anton Günthers am oldenburgischen

und dänischen Hof, von Gertrud Schlüter-Göttsche; OJb 65 S. 1—25 und
Abb. 1—46

Heimbach, Wolfgang, Hofmaler Christoph Bernhards von Galen, von Rolf Fritz;
Westfalen 40, 1962, S. 315—332

Heimbach, s. Jeverl. Familien
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von Heimburg, Die Familie v. H. und ihre Bedeutung im Oldenburger Lande,
von Karl Fissen; NWH 1957/2—4

von Heimburg, Die Familie v. H. im Oldenburger Land, von Wolfgang Büsing;
NWZ 13.11.1962

von Heimburg, Aus dem Leben des herzogl. Forstmeisters Heino Ernst von
Heimburg, * Nordgoltern 11. 1. 1764, j- Westerstede 2. 3. 1839, von Paul
Raabe; NWH 1954/10

Heimsoth, s. Jeverl. Familien
Hein, Piet, holländisdier Seeheld u. Viceadmiral aus dem Jeverland (1578—1629),

von Georg von Lindern; OH 1953/33
Heinen in Conneforde (Gem. Varel), StR in AL Meentzen
Heitmann, Paul, * Haselünne 7. 3. 1907, f Rsdiew (Rußland) 6. 8. 1942, Lehrer;

HKOM 1959 S. 149
ter Hell, s. torHelle
torHelle, Die oldenburgische Familie tor Helle — Reiners — ter Hell, von Georg

von Lindern; OHK 1969 S. 36—38
Hellmers, Gerhard Hermann Conrad, * Nordenham-Phiesewarden 2. 6. 1860,

f Bremen 17. 6. 1944, Dr. phil., Pädagoge und Theaterkritiker; Brem. Biogr.
S. 225

Helmerichs, s. Jeverl. Familien
Hemken, Melchior, ein oldenburgischer Dichter vor 200 Jahren (* Bockhorn 20. 9.

1766, f ebd. 28. 4. 1806), von Wolfgang Büsing; OHK 1966 S. 50—54
Hemken, Melchior, Kaufmann u. Musenfreund (in Bockhorn), von Paul Raabe;

NWH 1955/1
Hemken, Ernst, Historien- u. Porträtmaler, * Jever 21. 4. 1834, f Dresden 11. 7.

1911, von Georg Müller-Jürgens; JHK 1964 S. 62 f.
H e m k e n zu Bockhorn, StR in AL Meentzen
Hemmen in Bunnen, s. Darrelmann S. 256
Hempelmann, Josef, * Lohne 13. 1. 1913, f Rußland 4. 2. 1947 auf Heimreise

von Gefangenschaft, Lehrer; HKOM 1959 S. 149 f.
von Hendorff, Johann Georg, Major, Postmeister in Oldb (* 1744, f 1800), Ein

Bild im Rijksmuseum weckt heimatliche Erinnerungen, von Georg von Lin¬
dern; HuH 1961/4

Hengsterholz, s. Scherenschleifer
Henke, Heinrich, * Cloppenburg 28. 5. 1904, f Belgrad 14. 3. 1947 in Gefangen¬

schaft, Lehrer; HKOM 1959 S. 151
Henken in Ofen, StR in AL Meentzen
Hentemann, Ferdinand, * Damme 29. 11. 1909, f Reims 8. 7. 1941, Lehrer;

HKOM 1959 S. 151
Herbart, Johann Friedrich, ein bedeutender Pädagoge (1776—1841), von Ernst

Grön; NWH 1968/9
Herrmann, Max, * Halle 1908, Kunstmaler, OHK 1963 S. 41
Hibbeler, Hermann, * Grabstede 3. 5. 1884, f Lethe 28. 4. 1963, Hauptlehrer in

Lethe, OHK 1965 S. 34
H i c k e n, s. Jeverl. Familien
Hille, s. Höne S. 42
H i 11 i n g, s. Sander
H i 1 m e r, Albert, Mitgründer des Ollnborger Kring, f 29. 7. 1927, von Hans Redelfs;

NWH 1967/15
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Hinrichs, August, * Oldb 18. 4. 1879, f Huntlosen 20. 6. 1956, Niederdeutscher
Dichter, vor 90 Jahren geboren, von Norbert Hampel; NWZ 18. 4. 1969

Hinrichs, Carl, * Oldb 18. 9. 1907, f ebd. 7. 12. 1967, Spielleiter der August-Hin-
richs-Bühne in Oldb; OHK 1969 S. 35

Hoddersen, versch. Namensträger H. aus dem Oldenburgischen, 15.—18. Jahrh.,
in „Monsieur Johannes Kugler aus Straßburg heiratete 1713 nach Nord¬
deutschland" von Ilse Jahr; Norddt. Familienkunde 1964 S. 289 ff.

Hodderßen, Sophia Magdalena, * Altenhoben (Rodenkirchen) 19. 9. 1773, f Ro¬
denkirchen 28. 10. 1843, OO Hinrich Töllner; AL in DGB 122 S. 481

Hoes, StR beginnend mit Ahlert Hoes zu Ohmstede, 16. Jahrh., Ausschnitt aus AT
Fritz Wübbenhorst (* Donnerschwee 16. 4. 1907)

Hoffrogge, Wilhelm, Pastor in Dötlingen 1625—1636, von Heinrich Poppe;
NWH 1960/8

Högl, Stammvater vieler Oldenburger Familien, Bildhauer Franz Anton Högl aus
Warschau zum 200. Geburtstag (* Warschau 13. 6. 1769, t Oldb 3. 5. 1859),
von Hans von Seggern; Oldb. Sonntagsblatt 22. 6. 1969

Högl, Die Große Vase auf dem Oldenburger Schloßplatz und ihr Schöpfer Franz
Anton Högl, von Heinz Rathert; Bürger 1968/12

Hollandgang, größte Wanderarbeiterbewegung, von Hans Wichmann; HuH
1961/8—9

Hollandgang, 300 Jahre H. im Münsterland, von Jos. Vormoor; HBOM 1962/
3—4 u. 1963/2

Hollandgänger, Fremdarbeiter in früherer Zeit, von Hans Wichmann; Leucht¬
feuer (NWZ) 1965/8

Hollandgänger und holländische Kaufleute; VuL 1962/56 S. 10
Holle, Die Geschlechter Brabber, Glandorf, Grone, Krey, Schlörn,

Wessels, Wichmann in der Kirchengemeinde Holle in Oldenburg, 1610
bis 1750. Zus.gestellt von Rudolf Brauer, Oldb, Juli 1965 (Maschinenschrift)

H o 11 m a n n, s. Jeverl. Familien
von Holmer, Friedrich Levin, *13. 11. 1741, f Eutin 10. 5. 1806, Dirigierender

Minister in Oldb, von Horst Schinzel; NWH 1956/9
von Holmer, Sarg des Reichsgrafen v. H. (1741—1806) auf dem Gertrudenfried¬

hof in Oldb, von Hans Redelfs; NWH 1967/10
Holstein, Haus; Genealog. Handbuch des Adels, Band 42, Limburg/Lahn 1968,

S. 78
von Holstein-Gottorp, Die Patenkinder der Prinzessin Hedwig Sophie Au¬

guste v. H.-G. j. L., Pröpstin von Quedlinburg und Äbtissin von Herford, aus
den Jahren 1719 bis 1764, von Harald Schieckel; Genealogie 1966 S. 23—28

Höltermann in Damme, s. Höne S. 195 u. 359
Holzenkamp, Heinrich, * Vechta 18. 2. 1914, gefallen Snigerewka am Djepr 13. 3.

1944, Lehrer; HKOM 1959 S. 152
Holzkamp, Das Gut H., von Wolfgang Büsing; OHK 1965 S. 58—60
Holzkamp, Doppeljubiläum auf Gut H. bei Delmenhorst (und Familie Stol-

ting), von Wolfgang Büsing; NWH 1956/13
Honcken, s. Jeverl. Familien
zu Höne, Heinrich, * Damme 14. 5. 1875, "("Vestrup 6. 9. 1943, Pastor ebd., Fami¬

lienforscher, von Otto zu Höne; HKOM 1968 S. 136
z u H ö n e, Heinrich, Pastor, und seine Familienforschung (im Oldenburger Münster¬

land), bearb. und herausgeg. v. Otto zu Höne, San Francisco/California —
Quakenbrück 1968
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zu Höne in Höne, s. Höne S. 304, 363 u. 380
Hormann, Johann Hinrich, * Delmenhorst-Iprump 28. 7. 1863, f Bremen 19. 2.

1920, Pädagoge u. Politiker; Brem. Biogr. S. 248
von Horn, s. Jeverl. Familien
Hornbüssel, Aus der Geschichte der Familie H. in der Friesischen Wehde, von

Fritz Frerichs; NWH 1955/11
Hörstmann, Theodor, "'Schwege b. Dinklage 13. 12. 1897, f Emstek 24. 8. 1967,

Pfarrer in Emstek, Heimat- u. Familienforscher; OHK 1969 S. 34 f.
Hörstmann, s. Höne S. 108
Höven, Das Herrenhaus in H. und die Leibeigenen, von Christian Künnemann;

NWH 1966/13
Höven, Die Junker v. Raden und v. Dorgelo auf Gut H., von Christian Künne¬

mann; NWH 1967/5
von der Hoya, Vogtfamilie in Damme, s. Höne S. 198 u. 280
Hoyer, s. Höne S. 35 und Gramberg
Hullen, Luise, * Zetel 23. 3. 1890, OD ebd. 19. 12. 1911 Otto Burchards(* Gree¬

horn 25.12.1875); AL in DGB 134 S. 229
Hullmann, Anton, " Colmar 26. 7. 1891, J Ovelgönne 2. 4. 1968, Kapitän, Vor¬

steher der II. Deichbandes; OHK 1969 S. 34, 36
Hullmann, Sophie Helene Catharine, "Großenmeer 7. 4. 1828, f Oldb-Eversten

17. 3. 1872, OO Carl Christian Wilhelm Schauenburg; AL in DGB 122
S. 173

Hullmann in Jaderbollenhagen, StR in AL Meentzen
Hullmann, StR beginnend mit Hanneken Hullemann, 1469 zu Etzhorn; Ausschnitt

aus AT Fritz Wübbenhorst (* Donnerschwee 16. 4. 1907)
H ü 11 m a n n, s. Zinngießer
Huntemann, Jan, Der volkstümliche, bäuerliche Lehrmeister unserer Heimat,

"Delmenhorst 20. 1. 1858, f Wildeshausen 30. 7. 1934, von Karl Fissen; OH
1953/15

Ibbeken, Familie (StL), von Hans Ibbeken, Kiel 1967
Ibbeken, Johann Friedrich, "Schwei 28. 4. 1722, f Schönemoor 9. 10. 1792, Pastor

ebd., CO Bardewisch 23. 10. 1753 Anna Heeren, To. v. Hermann H., Pastor
zu Wremen und Bremen; DGB 134 S. 8

Ibbeken, s. Onnen
Iben, Hayo (1887—1950), ein Jeverländer Pionier des Deutschtums in China, von

Rudolf Stolle; JHK 1955 S. 30
von Ihering, Rudolf, ein großer Rechtsdenker Ostfrieslands (1818—1891), von

P. A. Galbas; NWH 1968/16
Imholte in Bartmannsholte, s. Darrelmann S. 317
111 i g, s. Studenten-Stammbücher

Jacobi, Gerhard, Seelsorger und Prediger, zum 75. Geburtstag des Bischofs der
Evang.-luther. Kirche in Oldenburg am 25. 11. 1966, von Otto Dibelius; NWZ
24. 11.1966

Jacobs, Alfred, * Wilhelmshaven 20. 1. 1893, f Oldb 28. 4. 1962, Dr. med., Ober-
med.rat ebd.; OHK 1963 S. 33

Jahncke, Kurt, "Remscheid 5. 3. 1898, f Oldb 20. 10. 1962, Dr., Hauptgeschäfts¬
führer des Arbeitgeberverbandes Oldb; OHK 1964 S. 28
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Jansen, Der poetische Bauer Hinrich J. aus Butjadingen (1697—1.737), von Leif
Ludwig Albertsen; OJb 65 S. 89—107

Janssen, Die Familie J. aus dem Kreise Wesermarsch, von Georg von Lindern;
OHK 1968 S. 34 f.

Janssen, Stammfolge J. des Stammes Frese-Punneke aus dem Kreise Weser¬
marsch in Oldb; DGB 129 S. 217—259

Janssen, s. Jeverl. Familien
J a n ß e n, August, * Stollhamm 1877, Kaufmanns-Commis in Jever um 1900 in Firma

I. C. Kleiß, von Karl Fissen; JHK 1964 S. 58 ff.
Jaspers, Fleinrich (1888 —1956), Pfausmann zu Fikensolt, Heimatforscher und

Sammler von Ammerländer Möbeln u. Hausrat; AL in: Heinrich Jaspers, von
Heinz-Wilhelm Haase, Landesmuseum Oldb, 1966, S. 21—24

Jaspers, Heinrich, in Fikensolt, zum 65. Geburtstag am 14. 12. 1953, von Walter
Müller-Wuldcow; OH 1953/48

Jaspers, Heinrich, f 1956, und das Familienmuseum von Fikensolt, von Walter
Müller-Wulckow; NWH 1956/8

Jaspers, Karl, * Oldb 23. 2. 1883, J Basel 26. 2. 1969, Prof. der Philosophie; OHK
1970 S. 31

Jaspers, Karl, Schicksal und Wille, Autobiographische Schriften, hrsgg. v. Hans
Saner, München (Piper) 1967

Jaspers, Karl, s. von Strauß und Torney
Jaspers, Von „J. Jasp. 1758" bis Karl Jaspers 1966, Die Vorfahren des berühmten

Baseler Philosophen, von Hans Meiners; NWH 1966/4
Jaspers, s. Jeverl. Familien, Studenten-Stammbücher, Witting
zu Jeddeloh, Chronik der Hausmannstelle Johann Diedrich zu Jeddeloh in der

Gemeinde Edewecht, von Heinrich Borgmann; OF 1963 S. 49—120
Jever, Die Bevölkerung der Herrschaft Jever nach dem Huldigungsregister von

1618, von Walter Schaub; OJb 62 S. 1—70
Jever, Ein Beamtenverzeichnis der Herrschaft Jever aus dem Jahre 1772, von Ha¬

rald Schieckel; OF 1969 S. 1—18
Jever, Zur Genealogie der Jeverschen Häuptlingsgeschlechter, von Paul Otten;

Quellen u. Forschg. z. Ostfries. Farn.- u. Wappenkunde 1969 S. 60—62
Jeverland, Alte Jeverländer Familien, von Carl Woebdcen; OF 1959 S. 15—21
Jeverländer Familien, Materialsammlung, zusammengestellt von H. Thieden,

Wilhelmshaven (Maschinenschrift bzw. Handschrift): Abrahams Adami (An-
tonii), Albers, v. Amelunxen, Berlage, Bleeker, Bornholz, Bruns, Buttelmann,
Carstens, von Cölln, Crome, Davids, Dettmers, Drost, Eden, Ehrentraut,
Eiben, Engelken, Erdmann, von Essen, Fibing, Frerichs, Garlichs, Gerdes,
Guntram, von der Heide, Heimbach, Heimsoth, Helmerichs, Hicken, Holl¬
mann, Honcken, von Horn, Janssen, Jaspers, Kannegießer, Kloppenburg, Koch,
Koopmann, Kruckmann, Lehrhoff, Leiner, Loose, Magnus, Mansholt, Mayor
(Meier), Oltmanns, Ortgies, Oyen, Peeper, Peters, Plagge, Pulvermacher,
Remmers, Renemann, Rittershausen, Röben, Rumpf, Scheer, Schemmering,
Schlörholz, Schmidt (Gerdes), Seetzen, Siegen, Specht, Stadtlarider, Stammen,
Stayer, Süßmilch, Tannen, Thaden, Tiemens, Toben, Toel, Toennießen, Töpfer,
Um inen, Unger, Urban, Victor, Westendorf, Wiggers, Wilken, Willms, Witt¬
vogel, Zwiterda

Jeverländische Familien, s. Nadler
Johannsen, Heino, * Schierbrok 23. 8. 1904, Kunstmaler in Oldb; OHK 1963

S. 41
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Juden, Die Landesgemeinde der Juden in Oldenburg (1827—1938), von Leo Trepp;
OBS Nr. 25—28 (1965)

Kadernappe, s. Krapp
Kannegießer, s. Jeverl. Familien
Kannengießer, s. Zinngießer
Karrenberg, Carl Ernst Johann, * Ovelgönne (Wesermarsch) 19. 9. 1866, | Bre¬

men 3. 10. 1948, Pädagoge in Bremen; Brem. Biogr. S. 265
Katenkamp, Johann Heinrich, * Stuhr 26. 9. 1808, f Delmenhorst 5. 11. 1879, ein

Oldenburger Pestalozzi, von Rolf Nicolai; NWH 1963/9
Kathmann, Josef, * Calveslage 18. 10. 1902, febd. 7. 12. 1966, Geflügelzüchter;

OHK 1968 S. 32
Kathmann, s. Höne S. 67 u. 321
Keilers in Lehmden, StR in AL Meentzen
Keimer, Julius, Landesfischerei-Direktor, zum 75. Geburtstag am 19. 3. 1953; OH

1953/11
Kel lermann, s. Höne S. 59
Kelp, Ludwig, * Oldb 25. 3. 1809, f ebd. 17. 2. 1891, Dr. med., Gründer der Heil-

u. Pflege-Anstalt Wehnen vor 100 Jahren, von Wolfgang Büsing; OH 1953/48
Keyser, Charlotte, * Ruß (Ostpreußen) 2. 7. 1890, f Oldb 23. 9. 1966, Schriftstel¬

lerin in Oldb; OHK 1968 S. 32 f.
Klävemann, s. von Strauß u. Torney
Klevemann (= Klävemann), s. von Strauß u. Torney
Kloppenburg, AL der Geschwister K., von Walter Kloppenburg; Hessische

Ahnenlisten, Band 2, Spalte 121—126 (1969)
Kloppenburg, s. Jeverl. Familien
Klostermann, Hermann, Familie, Goldenstedt, (1812—1899) in Bildern; HBOM

1962/1
Klostermann, s. Höne S. 114
Klumpe, Vogtfamilie in Damme, s. Höne S. 281—284
Klünemann in Lüsche, s. Höne S. 143
Koch, Ludwig, * Bad Kissingen 17. 6. 1892, Vorsitzender der Oldenburgischen Ge¬

sellschaft für Familienkunde 1927—1930, von Richard Tantzen; OF 1965 S.
236 u. 255

Koch, s. Jeverl. Familien
Koch-Giebel, Thea, * Wesermünde 26. 8. 1929, Kunstmalerin in Oldb; OHK

1964 S. 35
K ö h 1 e r, s. Zinngießer
Köhne, Wilhelm Gustav, * Grabstederfeld (Gem. Bockhorn) 26. 3. 1881, f Bad

Neuenahr 13. 10. 1959, Tabak-Kaufmann in Bremen; Brem. Biogr. S. 285
Koldehoff in Höne, s. Höne S. 305 u. 356
Könekamp, Heinrich, * Ruhwarden 23. 12. 1897, f Oldb 28. 4. 1964, Hotelier in

Oldb; OHK 1965 S. 35
Koop, Rudolph, * Hamburg 8. 3. 1890, f Oldb 6. 4. 1965, Dr. phil., Journalist ebd.;

OHK 1966 S. 32
Koopmann, s. Jeverl. Familien
Kophanke in Kemphausen, s. Höne S. 241
Koppelmann, s. Höne S. 74
Köster in Rastede, StR in AL Meentzen
Kösters, s. Höne 129
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Kr äfft, Die Harzreise des Christoph Hermann K. (* Oldb 17. 5. 1787, fJever 28.
11.1847), von Wolfgang Büsing; OHK 1969 S. 62 f.

Krahnstöver, Heinrich, f Oldb 4. 1. 1966, Bankdirektor, Ministerialrat in Oldb;
NWZ 5.1.1966

Kramer, Franz, * Vechta 31. 7. 1902, 40 Jahre im Dienste der katholischen Schule,
von Heinrich Bockhorst; HBOM 1962/5—6

K r a m e r, s. Zinngießer
Krapp, Aus der Geschichte der Sippe Krapp (Kadernappe, 1428 in Steinfeld), von

Hajo Hentze; HBOM 1965/3
Krey, s. Holle
Kreye in Holle, StR in AL Meentzen
Kreysing, Hans, * Göttingen 17. 8. 1890, f Heidelberg 14. 4. 1969, Komm. Gene¬

ral in Oldb; OHK 1970 S. 32
Kröger, Johanna, * Bahlen b. Dinklage 25. 3. 1883, f Essen 10. 12. 1966, Lehrerin

in Essen, Heimatforscherin u. Schriftstellerin; OHK 1968 S. 32 f.; HKOM
1968 S. 134; VuL 1967/69 S. 10

Kröger, s. Höne S. 99 u. 128
Kruckmann, s. Jeverl. Familien
Krüger, Eduard, * Jever 22. 6. 1892, j"Nordenham 22. 2. 1968, Rektor ebd., Hei¬

matforscher; OHK 1969 S. 34 u. 36; vgl. a. Eduard Krüger zum 75. Geburts¬
tag: Kreisztg. Wesermarsch 21. 6. 1967 und NWZ 22. 6. 1967

Krüger, Wilhelm, Dr. phil. h. c., ein großer Heimatforscher, * Oldb 15. 2. 1871,
f Wilhelmshaven 29. 2. 1940, von Hans Redelfs; NWH 1956/4

K r ü g e r, s. Pfretzschner
Krüßmann, s. Höne S. 78
Kückens, Beiträge zur Geschichte der Familie K. in Stedingen, bearb. aus dem

Nachlaß des Hans Borcholte, von Hans-Diedrich Hohn, Oldenburg 1968
(Maschinenschrift)

Kufferath, Hans, * Oldb 7. 3. 1895, f ebd. 9. 4. 1963, Kammermusiker (Cellist)
ebd.; OHK 1964 S. 29

Kühlings Erbe in Emstek, von Josef Alfers; HBOM 1962/3—4 und VuL 1962/56
S. 9

K ü h 1 i n g, s. Höne S. 70
Kuhlmann, s. Höne S. 40
Künnemann, Christian, zum 80. Geburtstag am 1. 7. 1962, von Hans Meiners;

NWH 1962/13

Labohm, Hof in Astrup, von Christian Künnemann; NWH 1964/3
Labohm in Hammelwarden, StR in AL Meentzen
Lagemann in Reselage, s. Höne S. 201
Lahusen, Diedrich Duncan, * Delmenhorst 1. 9. 1889, f Bremen 2. 12. 1951,

Dr. jur., Rechtsanwalt, Notar u. Richter in Bremen; Brem. Biogr. S. 304
Lahusen, Friedrich Johannes, * Delmenhorst 2. 6. 1900, f Bremen 22. 12. 1961,

Kaufmann, Vorstand der Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarn¬
spinnerei in Delmenhorst; Brem. Biogr. S. 305

Lahusen, Johann Carl, * Bremen-Gröpelingen 18. 8. 1858, f Löhnhorst (Kreis
Osterholz) 26. 6. 1921, Kaufmann, Seniorchef der Norddeutschen Wollkäm¬
merei u. Kammgarnspinnerei in Delmenhorst; Brem. Biogr. S. 303

Lammerding, Ein Jahrhundert Landhandelsunternehmen in Carum, von Alwin
Schomaker-Langenteilen; HKOM 1966 S. 106—115
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Lamping, Clemens, Geschichte eines Heimkehrers, ehem. old. Leutnant, kehrte 1842
aus der Fremdenlegion nach Oldb zurück, von Paul Raabe; NWH 1953/19

Landgraf, Caspar Friedrich, * Friesoythe 16. 2. 1881, f31. 3. 1968, Dr. med. dent.,
Zahnarzt in Friesoythe, von Hermann Bitter; JbOM 1969 S. 189

Lange, Friedrich, * Berne 28. 7. 1891, f Delmenhorst 10. 9. 1968, Schriftsteller;
HuH 1968/10, HuH 1964/8 und OHK 1970 S. 31

Lange, Helene, * Oldb 9. 4. 1848, f Berlin 13. 5. 1930, von Hans Redelfs; NWH
1955/9

Lange wand, Philipp, * Wiesbaden 6. 6. 1884, f ebd. 10. 4. 1962, Reichsbahn¬
direktor in Oldb u. Münster; OHK 1963 S. 33

L a s i u s, Die Architektenfamilie L. in Oldb, von Walter Kloppenburg; NWH 1963/12
Lasius, Otto, Baurat (1797—1888), und die Hausforschung, von Theodor Kohl¬

mann; OHK 1969 S. 51—53
Laun, Adolf, * Bremen 31. 12. 1807, f Oldb 14. 9. 1881, Professor am Gymnasium

in Oldb, Schriftsteller; NWH 1957/26
von Le Coq, Karl Ludwig, und Oldenburg, Kartographie um 1800, von Otto

Harms; NWH 1963/1
L e h r e r personalchronik der evang. Lehrer im Verwaltungsbezirk Oldb, von Johann

Meyer; Staatsarchiv Oldb Best 297 D 51 Bd. 1—4
Lehrer und Küster in Damme, s. Höne S. 276—278
Lehrer und Küster von Vestrup, s. Höne S. 155
Lehrer, Eine heimische Bezirkslehrerkonferenz in Handorf aus dem Jahre 1908,

von Johanna Kröger; HKOM 1964 S. 81—84
Lehrhoff, s. Jeverl. Familien
Leibeigenschaft in Gristede, von Hans-Diedrich Ovie; NWH 1963/3 u. 5
Leichenpredigten der Landesbibliothek Oldb in „Restlose Auswertungen von

L. und Personalschriften", von Fritz Roth, Bände 4-6, Boppard/Rhein, 1965 ff.
L e i n e r, s. Jeverl. Familien
Lentz, Oldenburger Beamten- und Pastorenfamilie; NWH 1957/5
Lienemann, Gustav, * Linswege 24. 12. 1880, f Oldb 17. 12. 1964, Mittelschul¬

rektor ebd.; OHK 1966 S. 32 f.
Lindern, Klosterhof in der Friesischen Wehde, 200 Jahre im Besitz der Familie

Hanenkamp (1753—1953); OH 1953/18
von Lindern, Die oldenburgische Pastorenfamilie v. L., ihr Wirken in Delmen¬

horst u. Schönemoor, von Georg von Lindern; HuH 1959/10
von Lindern, Georg, Heimatforscher in Delmenhorst, zum 70. Geburtstag am

1.4. 1968; NWZ 1.4. 1968
von Lindern, Georg, „Heimat und Ferne", Festschrift zu seinem 70. Geburtstag,

Delmenhorst 1. 4. 1968 (mit versch. Beiträgen über sein heimatkundl. Wirken)
Lipsius, Justus, Professor der Beredsamkeit, * Isca bei Brüssel 18. 10. 1547, f Lö¬

wen 23. 3.1606, von Karl Fissen, NWH 1967/5
Lohmann, s. Höne S. 125
Lohmüller, Bernhard Friedrich Martin Siegfried, *Oldb-Donnerschwee 25. 10.

1891, f Bremerhaven 2. 3. 1952, Maschinenschlosser, Gewerkschaftsführer und
Stadtrat in Bremerhaven; Brem. Biogr. S. 323

Lohse, Wilhelm, * Oldb 27. 7. 1884, f edb. 13. 7. 1960, Oberstudiendirektor, ein
Freund der Heimat u. Forscher in der Oldenburger Landeskunde, von Karl
Fissen; NWH 1960/15

Löns, Hermann, zum 50. Todestag des Dichters am 26. 9. 1964, von Erich Heck¬
mann; Leuchtfeuer (NWZ) 1964/9
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Löns, Hermann, zum 100. Geburtstag; NWZ 30. 8. 1966 sowie HuH 1966/9
Löns, Hermann, verweilte gern im Ammerland, zum 100. Geburtstag des Jagd- u.

Heimatdichters am 29. 8. 1966; NWH 1966/17
Looschen, Die Oldenburger Familie L., von Georg von Lindern; OHK 1966 S. 35 f,
Looschen, Walter, zum 70. Geburtstag (* Ruhwarden 1. 2. 1895), Schriftsteller in

Kiel, von Hans Redelfs; NWH 1965/2
Loose, s. Jeverl. Familien
Loy, Vom „Goldenen Löwen" zum Loyer Zollhaus; OH 1953/19
Lübben, Stammfolge des Geschlechts L. in Butjadingen u. Stadland (1300—1966),

von Richard Tantzen; OF 1966 S. 267—351
Lübben, Heinrich Gerhard, * Langenriep (Gem.Esenshamm) 29.4.1883, f Absen

(Gem. Rodenkirchen) 27. 12. 1931, Dr. phil., Pädagoge u. Zoologe in Bremer¬
haven; Brem. Biogr. S. 325; vgl. a. OF 1966 S. 348 f.

Lubbertus, Sibrandus, (* Langwarden 1555, f Franeker 1625, Professor), Leven
en Werken, in het bejzonder naar zijn correspondentie, von C. van der Woude,
Kampen 1963

L ü b b i n g, Hermann, Dr., Historiker u. Heraldiker des Oldenburger Landes, 65 Jahr,
von Hans Redelfs; NWZ 5. 2. 1966

Lubinus, Eilhardus, ein Ammerländer Gelehrter des 16. Jahrh. (* Westerstede
1565, t Rostock 1621, Universitätsprofessor); AK 1963 S. 113

Lüdeken, Johann, zu Delmenhorst (1660—1717), aus dem Leben eines oldenbur¬
gischen Organisten, von Wolfgang Büsing; OF 1962 S. 88—97

Lüdeken, Familie, in Delmenhorst, von Wolfgang Büsing; HuH 1968/9
Lüdeken, s. Pfretzsdiner
Lueken, Emil Heinrich Wilhelm, *Oldb 20. 3. 1879, f Bremen 20. 3. 1961, Dr.iur.,

Oberbürgermeister in Rüstringen u. Lübeck, Bankdirektor in Bremen; Brem.
Biogr. S. 327

Lüers, Heinrich, * Lutten 19. 4. 1911, gefallen Ende des 2. Weltkrieges auf dem
Balkan, Lehrer in Garrel, HKOM 1961 S. 143

Lürssen, Friedrich, * Lemwerder 1. 3. 1851, f Bremen 30. 11. 1916, Werftbesitzer;
Brem. Biogr. S. 328

Lüschen, Bauernhof, Gasthaus, Zollstätte, 500 Jahre in Hatten ansässig, von Bern¬
hard Havighorst; NWH 1965/23

Luths, Das Haus L. auf Wangerooge, von H. G. Bleibaum; Norddt. Familienkunde
1953 S. 157

von Lutten, Anna, * Bardewisch 12. 1. 1709, f 1743, CO Bardewisdh 13. 5. 1727
Hermann Heeren, get. Bremen 17. 4. 1688, J ebd. 10. 3. 1745, Pastor zu
Wremen und Bremen; AL in DGB 134 S. 35—47

zu Lynar, Graf Rochus Friedrich, dänischer Statthalter in Oldb; NWH 1955/13

Macke, s. Höne S. 77
Magnus, s. Jeverl. Familien
Mangels, Johannes, * 1904 in Schlesien, Kunstmaler in Delmenhorst; OHK 1964

S. 33
Mannzahlregister als familiengeschichtliche Quelle, von Walter Sdiaub; OH

1953/25
Mansholt, s. Jeverl. Familien
M a r c a r d, Heinrich Matthias, Leibmedicus des Herzogs Peter Friedrich Ludwig

von Oldenburg, von Berend Strahlmann; OJb 60 S. 57—120
Marquering, s.HöneS. 71
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Marschalleck, Karl-Heinz, * Groß-Kreutz/Brandenburg 30. 3. 1904, Dr. phil.
habil., Würdigung und Lebenslauf; JHK 1970 S. 77

Martens, Ernst, Dr. h. c., Generaldirektor, Minister a. D., in Alt-Treuenfeld bei
Nordenham, 85 Jahre alt, von Bodo Schulte; NWZ 22. 6. 1968

Martens, Friedrich, ein Pionier der Grönlandfahrt, von Berend de Vries; JHK
1958 S. 60

Martens, s. Reepen
Matthias, s. Zinngießer
Matthis, Rudolf, Kunstmaler in Nordenham (* Berlin 1888), von Klaus Wiborg;

NWH 1953/20
Mayor (Meier), s. Jeverl. Familien
Mecima-Wübbena, Ento Harmannus, * Veenhusen bei Leer 1. 8. 1836, f Oldb

21. 4. 1913, Pastor in Accum, von H. Willers; JHK 1956 S. 32 ff.
Meendsen-Bohlken, Beiträge zur Geschichte und Genealogie einer friesischen

Familie aus Butjadingen, von Bolko Kannenberg; OF 1967 S. 426—496
Meentzen, AL, ausgehend von den Geschwistern Meentzen, geboren in Bremen

1922—1938, von Wolfgang Büsing u. Otto Gerlach, 220 S., 66 Abb., Olden¬
burg 1966

Meentzen, StL des oldenburgischen Seefahrer- und Kaufmannsgeschlechts M., von
Wolfgang Büsing, mit 84 Abb.; OF 1968 S. 569—627

Meentzen, Die Oldenburger Familie M., von Georg von Lindern; OHK 1970 S.
46—48

Meermann, s.HöneS. 51
Meier (Mayor), s. Jeverl. Familien
Meinardus, Friedrich Georg, * Neuenbrok 16. 12. 1870, f Oldb 25. 12. 1961,

Landesfachberater; OHK 1963 S. 33
Meinen, versch. StT Meinen in der Friesischen Wehde (Zetel, Steinhausen, Jever¬

land, Westerstede u. Sande) sowie im Ammerland (Halsbek, Halstrup, Holl¬
wege, Nuttel, Westerscheps, Edewecht, Oldenburg, Moorburg), bearb. von
Adolf Meinen, Obenstrohe, 1968 (Lichtpausen)

Mencken, s. Bismarck
Mencken, Das Wappen des Geschlechts M. aus Oldenburg, von August Menk;

Göttinger Mittig. Jg. 2 (1949) S. 85 f.
Mentz, Christoph Friedrich, * Berne 7. 11. 1765, f 5. 12. 1832, Regierungspräsident,

von Otto Harms; NWH 1965/21 — Christoph Friedrich Mentz und Mentz-
hausen, von Ernst Grön; NWH 1962/14

M e s t e r, s. Zinngießer
Mettcker, Wilhelm, * Jever 19. 5. 1825, f Jever 9. 4. 1900, von Karl Fissen, JHK

1956 S. 35 ff.
Meyer, 75 Jahre Carl Wilhelm M., 1880 —1955, Oldenburg, Haarenstraße (mit

Chronik seit 1769), Oldb 1955
Meyer, Franz, * Borringhausen b. Damme 29. 11. 1914, vermißt 1945 bei Stettin,

Lehrer; HKOM 1961 S. 144
Meyer, Johannes, * Cloppenburg 13. 5. 1914, vermißt 1945 bei Berlin, Lehrer;

HKOM 1961 S. 144
Meyer, Julius, * Lutten 20. 8. 1903, f Fehmarn 18. 5. 1945, Lehrer; HKOM 1961

S. 145
Meyer, Konrad, * Ondrup (Gem. Steinfeld) 25. 12. 1885, f Lohne 3. 11. 1965,

Rektor in Lohne; OHK 1967 S. 32
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Meyer, Wilhelm, Seminaroberlehrer, Gründer des Botanischen Gartens in Oldb,
* 1867,1 1957, von Hans Redelfs; NWH 1967/15

Meyer, Wilhelm, * Oldb 19. 10. 1885, | Oldb 25. 3. 1963, Kaufmann in Oldb;
OHK1964 S. 29

M e y e r in Mansholt, StR in AL Meentzen
Meyer, s. Zinngießer u. Höne S. 82
Meyer zu Bokern, s. Höne S. 202
Meyer zu Borringhausen, s. Höne S. 205
Meyer zu Dümmerlohausen, s. Höne S. 207
Meyer zu Greven, s. Höne S. 208
Meyer zu Höne in Höne, s. Höne S. 307
Meyer-Holzgräfe in Bokern, s. Höne S. 210
Meyer zu Nordhofe in Damme, s. Höne S. 212, 360
Meyer zu Osterfeine, s. Höne S. 214
Meyer zu Rüschendorf, s. Höne S. 215
Meyer zu Sierhausen, s. Höne S. 218
Meyer-Vestrup, s. Höne S. 23
Michaelsen, Karl, * Sehestedt 29. 2. 1892, Museumsdirektor i. R., Dr., 75 Jahre

alt, von Hans Redelfs; NWZ 28.2.1967
Middelbeck in Dinklage-Wiek, s. Höne S. 309 u. 354
Mitscherlich, Eilhardt, Chemiker, Begründer der Anilin-Farbstoffindustrie, zu

seinem 100. Todestag am 28. 8. 1963, von Hans Redelfs; NWH 1963/16
Mitteldeutsche im Lande Oldenburg, von Harald Schieckel. Teil I.: Ehepartner

des Hauses Oldenburg, Beamte, Offiziere, Geistliche, Lehrer u. Ärzte; OJb 64
S. 59—161. Teil II.: Handwerker, Kaufleute, Unternehmer, Künstler; OJb 67
S. 1—63

M ö n n i n g, s. Höne 93 u. 323
Mosen, Julius, zum 100. Todestag des Oldenburger Dichters am 10. 10. 1967; NWZ

9. 10. 1967
Mösle, Joh. Ludw., und Johann Georg Amann, die einstigen Urheber der lebens¬

wichtigen Kanalverbindung zwischen Hunte und Ems, von Georg Limann;
NWH 1962/9

Moyleke, Die ritterbürtige Familie M. in Westfalen, im Oldenburgischen und im
Ostseeraum; NWZ 12.1. 1966

Muhle, 500 Jahre Muhlehof in Dötlingen, von Heinrich Poppe; NWH 1961/1
Müller, Johann Friedrich, f 1832, Ein wandernder Seilergeselle aus Delmenhorst,

von Hans Wichmann; HuH 1965/4
Müller, Wilhelm, (1821—1899), der Gründer der Stadt Nordenham, von Eduard

Krüger; OF 1966 S. 351—376
Müller, s. Burchards
Müller-Jürgens, Georg, Dr. iur., Oberkirchenrat i. R-, 80 Jahre am 4. 5. 1963,

von Hans Redelfs; NWH 1963/8 — 85 Jahre alt am 4. 5. 1968, von Hans
Redelfs; NWH 1968/9

Müller-Wulckow, Walter, * Breslau 18. 3. 1886, f Oldb 18. 8. 1964, Dr., Mu¬
seumsdirektor in Oldb; OHK 1966 S. 32 f.

Müller-Wuckow, Walter, Rede bei der Trauerfeier, von H. W. Keiser; OJb 62
S. 317—319

von Münnich, Graf Burchard Christoph, * Neuenhuntorf 20. 5. 1683, f Peters¬
burg 16. 10. 1767, Feldherr, Ingenieur, Hochverräter, Erbauer des Ladoga-
Kanals, von Hans Redelfs; NWH 1967/19
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von Münnich, Burchard Christoph, Generalfeldmarschall im Zarenreich, Olden¬
burgs berühmtester Sohn, von Hans Redelfs; NWH 1958/10

von Münnich, Burchard Christoph, als Kanalbaufachmann, seine Spuren im
Hessenland, von Georg Limann; NWH 1962/15 und 17 sowie 1963/6

von Münnich, Burchard Christoph, von Georg von Lindern; HuH 1962/9
von Münnich, Burchard Christoph, ein jugendlicher Wasserbauer, von Georg

Limann; NWH 1969/6
von Münnich, „Wille und Werk", Roman um Burchard Christoph v. M., von

Thora Thyselius, Jever 1968
Münstermann, Welt im Zwielicht, das Werk des Bildhauers Ludwig M., von

Harald Busch und Siegfried Fliedner, Oldb (Stalling) 1962
Münstermann, Ludwig, ein Meister der Barockskulptur, von Manfred Holze;

Bürger 1969/10—11
Mutzenbecher - Wappen in neuer Fassung, von Georg von Lindern; HuH 1961/8
Mylius, Hermann (1603—1657), Oldenburgischer Rat, Landrichter und Diplomat,

von Hermann Lübbing; OF 1967 S. 538—557
Mylius, Hermann, von Gnadenfeld, von Manfred Holze; Bürger 1967/12

Naber, Otto, * Detmold 18. 5. 1878, f Oldb 1951, Zeichenlehrer u. Kunstmaler in
Oldb, von Hans Redelfs; NWH 1958/10

Nadler, Stammfolge und AL Nadler, mit vielen jeverländischen Familien, ausge¬
hend von Käthe Auguste Zillger geb. Albers (1896—1956), von Ekhard
Nadler; Deutsches Familienarchiv, Band 39, Neustadt/Aisch 1969, darin vor¬
wiegend AL D, S. 65—81

Nagel, Friedrich Karl, * Striegau/Schlesien 25. 6. 1888, Kunstmaler in Bad Zwi¬
schenahn; OHK 1964 S. 33

Nagel, Carl, *25. 6. 1888, Kunstmaler in Zwischenahn, von Hans Redelfs; NWH
1958/12, NWH 1963/11 u. NWH 1968/12

Namen, Die Familiennamen unserer Heimat, von Wolfgang Büsing; NWZ 2.3.1967
Namen, Plattdeutsche Familiennamen aus alten Urkunden, von Hans Wichmann;

HuH 1960/11
Namen, Von Orts- und Hofnamen abgeleitete Familiennamen, von Hans Wich¬

mann; HuH 1962/11
Namen, Familiennamen in Oberstedingen, von Hans Wichmann; HuH 1966/1
Namen, Orts-, Hof- und Familiennamen der Delmenhorster Geest, von Hans Wich¬

mann; Leuchtfeuer (NWZ) 1969/9
Namen, Friesische N., Vortrag von Gertrud Cornelius, Besprechung von Wolfgang

Büsing; NWH 1964/23
Namen, Vornamen und Namengebung in Ostfriesland, von Irma Raveling, Norden

(o.J.)
Nansen, s. Graf Anton Günther von Oldenburg
Nehmzow, s. Zinngießer
Neidhardt, Horst, * Zollikon/Schweiz 30. 12. 1909, Stadtbaurat in Oldb, 60 Jahr,

von Annemarie Bredehorn; Bürger 1969/12
Nicolai, Familiensage und Wirklichkeit, von Walter Sdtaub; NWH 1967/23
Nieberding, Carl Heinrich, * Steinfeld 1. 10. 1779, f Lohne 11. 4. 1851, von

Heinrich Bockhorst; OHK 1964 S. 49 f.
Niehaus, August, * Bethen b. Cloppenburg 21. 11. 1912, f 7. 9. 1941 an Verwun¬

dung an der Ostfront, Lehrer; FIKOM 1961 S. 146
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Niehaus, Günter, * Oldb 11. 9. 1922, f ebd. 15. 3. 1969, Elektro-Obermeister ebd.;
OHK 1970 S. 32

Niemann, s. Höne 47 u. 324
N i e s k e, s. Höne S. 28
Nieter, Reinhard, * Brunne (Osthavelland) 16. 10. 1883, f Wilhelmshaven 8. 6.

1964, Senator, Oberbürgermeister von Wilhelmshaven; OHK 1965 S. 35
Nipper in Lüsche, s. Höne S. 141
Nordhausen in Hohenhörn, Bergedorf (b. Hamburg) und Varel; StR in AL

Meentzen

Oboisten im oldenburgischen Infanteriekorps 1783—1800, von Harald Schieckel;
Genealogie 1968 S. 377—379

Oeder, Das Schicksal Georg Christian Oeders (1728—1791), Landvogt, Stifts¬
amtmann, von Paul Raabe; NWH 1953/3

O e d e r, Georg Christian Oeders Oldenburger Zeit, zur Erinnerung an seinen Todes¬
tag vor 175 Jahren, von Carl Haase; OJb 64 S. 1—58

Oer, s. Höne S. 116
Ofen s. Schule
Ohlhoff, Wilhelm, * Oschersleben/Bode 10. 12. 1877, Oldb 22. 3. 1969, Turn¬

lehrer in Oldb; OHK 1970 S. 32.
Ohmstede, 800 Jahre, Oldb 1958. Darin: Geschichte der Ortschaften Ohmstede

und Bornhorst, von Heinrich Munderloh
Ohmstede, Behrend (1752—1824), ein jeverländischer Bauer als Kauf- und Geld¬

mann um 1800, von Karl Fissen; JHK 1965 S. 52 ff.
Oldenbrok, Die Christuskirche O., hrsgg. zur 350-Jahrfeier 1969 im Auftrag des

Evgl.-luth. Gemeindekirchenrats durch Wolfgang Runge, Oldenburg 1969
Oldenburgische Grafen und ihre Grabmäler, von Hermann Lübbing; OHK

1953/41
von Oldenburg, Die ersten Grafen v. O. und ihre Frauen, von Carl Woebcken;

OH 1954/2
Oldenburg, Haus; Genealogisches Handbuch des Adels, Band 42, Limburg/Lahn

1968 S. 118
Oldenburg, Zur Vermählung in den Häusern Preußen und O., Geschichtliche

Begegnungen der Häuser O. und Hohenzollern, von A. Ritthaler; Archiv für
Sippenforschung 1965 S. 283—288

von Oldenburg, Graf Anton Günther v. O., 1583—1667, ein Lebens- und Zeit¬
bild, von Hermann Lübbing, Oldenburg (Verlag Holzberg) 1967

von Oldenburg, Graf Anton Günther, der letzte Graf v. O., zu seinem 300.
Todestage; HuH 1967/6

von Oldenburg, Graf Anton Günther v. O. als Gevatter auf einer Auricher
Grafentaufe, von Friedrich Wilhelm Schaer; Ostfriesland, Zeitschrift für
Kultur, Wirtschaft, Verkehr, 1969/1 S. 17—20

von Oldenburg, Fridtjof Nansen, ein Nachkomme Graf Anton Günthers v.
O., von Wolfgang Büsing; OF 1967 S. 558—560

von Oldenburg, Großherzogin Caecilie, geb. Prinzessin von Schweden (*22. 6.
1807,f 27.1.1843),Mutter der Musen, von Berend Strahlmann; NWH 1957/11

von Oldenburg, Graf Christian, König des Nordens, von Gustav Engelkes;
NWH 1966/2

vonOldenburg, Christian, König von Dänemark, Norwegen und Schweden, von
Gustav Engelkes; HuH 1967/8
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von Oldenburg, Friedrich August, erster Herzog v. O. (1773—1785), von Georg
von Lindern; HuH 1962/12

von Oldenburg, Großherzog Friedrich August, zum 100. Geburtstag am 16. 11.
1952, von Karl Fissen; OH 1952/3

von Oldenburg, Prinz Georg (* 1784, f 1812), „seltener großer Mann", von Paul
Raabe; NWH 1954/5

von Oldenburg, Graf Gerd, Delmenhorst und die Hanse, von Hans Wichmann;
HuH 1964/10

von Oldenburg, Großherzog Nicolaus Friedrich Peter (1827—1900), von Edgar
Grundig; HuH 1961/4

von Oldenburg, Erbgroßherzog Nikolaus, 70 Jahre alt, von Bodo Schulte; NWZ
10. 8. 1967

von Oldenburg, Großherzog Paul Friedrich August, t 27. 2. 1853, von Karl
Fissen; OH 1953/9

von Oldenburg, Ein guter Landesvater, Herzog Peter Friedrich Ludwig zum
Gedenken (1785—1829), von Hermann Hestermann; Leuchtfeuer (NWZ)
1966/12

Oldenburger Saalbuch, Register des Drosten Jakob von der Specken über Grund¬
besitz und Einkünfte der Grafen von Oldenburg um 1428 bis 1450, von Her¬
mann Lübbing, Oldb (Stalling) 1965 (Oldbg. Geschichtsquellen Band 4)

Oldenburg, Die Bürger der Stadt O. im Jahre 1626, von Walter Schaub; O Beitr
Heft 5,1960

Oldenburg, Das Häuser-Register der Stadt O. von 1679, von Walter Schaub;
O Beitr. Heft 3,1959

Oldenburger Ausbürger 1607—1646, von Walter Schaub; Norddt. Familien¬
kunde 1969, S. 133—138

Oldenburg, Ortsfremde im Oldenburger Traubuch (1683—1740), von Walter
Schaub; Quellen zur Genealogie, 2. Band, Niedersachsen, Göttingen 1968,
S. 133—231

Oldenburg, Soziale Inzucht in der Oldenburger Ratsverwandtschaft, von Walter
Schaub; Genealogie 1968 S. 127—132

Oldenburg, Altes Gymnasium O., Abiturienten-Verzeichnis 1896—1968, von
Günther Solling, Oldenburg 1968

Oldenburg, Die Bevölkerung der Grafschaft Oldenburg zu Beginn des 17. Jahrh.,
von Walter Schaub; Oldenburger Beiträge zur Familien- und Bevölkerungs¬
kunde:
Heft 6 (1961): Hausvogtei Oldenburg, Vogteien Wüstenland, Hatten;
Heft 7 (1962): Vogteien Wardenburg, Zwischenahn, Rastede, Jade;
Heft 8 (1962): Vogteien Oldenbrok, Strückhausen, Hammelwarden;
Heft 9 (1963): Vogteien Moorriem, Golzwarden, Rodenkirchen, Abbehausen;
Heft 10 (1963): Vogteien Blexen, Burhave, Eckwarden;
Heft 11 (1965): Vogteien Stollhamm, Schwei

Oldenburger aus den Niederwesergebieten auf Robbenschlag und Walfang, von
Hans Wichmann; OF 1965 S. 191—233

Oldenburger in auswärtigen Kirchspielen auf dem rechten Ufer der Weser, von
Gertrud Cornelius; OF 1962 S. 49—57

Oeltjen, Die Chronik der O. von Jaderberg; NWH 1956/3
Oeltjen, Johann, "'Absen (Gem. Rodenkirchen) 9. 8. 1858, f Bremen 1. 2. 1921,

Oberbaurat bei der Wasserstraßendirektion Bremen; Brem. Biogr. S. 358
öltjen (öltken) in Wehnen, StR in AL Meentzen
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Oltmanns, Wilhelm, * Oldb 13. 8. 1874, "|"ebd. 25. 11. 1964, Oberstadtdirektor
von Oldb; OHK 1966 S. 32 f.

Oltmanns, s. Jeverl. Familien
Oncken, Hermann, Historiker aus der großen Generation, von Heibert M. Schön¬

feld; NWZ 18. 11. 1969 — Gedenken an Hermann Oncken, von Hans Redelfs;
NWH 1969/22

Onken, Lehrbrief für den Hutmachergesellen Joh. Heinr. Levie Onken aus Del¬
menhorst (1848); HuH 1969/11

Onnen, Ine Tiarks, und die Familie Ibbeken - Popken - Tiarks, von Hans Popken;
Quellen u. Forsdig. z. Ostfries. Fam.- u. Wappenkunde 1969 S. 57—58

Onnen, Zwanzig Generationen Ine Tiarks Onnen und die Familien Ibbeken - Pop¬
ken - Tiarks, Familien- und Heimatkunde des Jeverlandes, von Hans Popken;
NWH 1966/18

Onnen, Rudolf, Goldschmied in Jever um 1700 (f 1716), von Georg Müller-Jürgens;
JHK 1964 S. 37 ff.

Oppermann, Otto Ernst, Dr., Kreisphysikus, * Bodenfelde 23. 3. 1764, f Delmen¬
horst 28. 12. 1851, von Georg von Lindern; OHK 1962 S. 29 f. sowie HuH
1961/2

Orgelbauer in Jever und Jeverland, von Kirchenrat Harms; JHK 1967 S. 18—27
Ortgies, s. Jeverl. Familien
Ostendorf, Johannes, * Dinklage 24. 6. 1888, "j"Lohne 7. 11. 1960, Heimatforscher

und Heimatschriftsteller, von Franz Kramer; HKOM 1962 S. 123 — vgl. auch
Nachruf von Walter Schaub; OJb 60 S. 157 f

Ostendorf, s. Höne S. 42
Osterloh, Edo, * Rotenhahn bei Varel 2. 4. 1909, f Kiel 25. 2. 1964, Kultusmi¬

nister von Schleswig-Holstein; OHK 1965 S. 34
Osterloh, Friederike Elise Mathilde, * Coldewey (Berne) 16. 4. 1849, f Bremer¬

haven-Lehe 19. 9. 1918, CO Friedrich Wilhelm Schmidt; AL in DGB 122
S. 339

Otte, Bernhard (* Kreyenbrück 26. 1. 1763), wie ein oldenburgischer Bauernjunge
französischer Marschall (Bernardotte, Fürst von Pontecorvo) wurde, von
A. P. Rillmann; OH 1953/13

Otten aus Dunum im Kreis Wittmund; StL im DGB 134 S. 249—279
Ottenjann, Heinrich, 1886—1961, Dr., Direktor und Gründer des Museumsdorfes

Cloppenburg; Nachruf von Hermann Lübbing: OJb 60 S. 155; Nachruf von
Franz Kramer: HKMO 1962 S. 63

Overberg, Bernhard (1754—1826), und das Oldenburger Münsterland, Visita¬
tionsreisen vor 175 Jahren durch das Niederstift, von Franz Kramer; VuL
1961/54 S. 10

Ovie, Johann Gerhard, Obristleutnant, f Nyköbing/Jütland 21. 12. 1782, ein Ol¬
denburger als Offizier in dänischen Diensten, von H. D. Ovie; NWH 1960/19

Ovie (Oving) in Gristede, StR in AL Meentzen
Ovingh, De afstamming van Aline Ovingh (f 1632), von O. D. J. Roemeling; De

nederlandsche Leeuw 1968 S. 201 ff.
O y e n, s. Jeverl. Familien

Pape, s. Zinngießer
P e e p e r, s. Jeverl. Familien
Peters, Peter Edzard, * Insenhausen bei Thunum 31. 10. 1864, fJever 2. 3. 1928,

Dr. med. ebd.; DGB 134 S. 211 u. 244
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Peters, Die Familie Peters — Ellerbrock (bei Friesoythe) sowie deren Verzwei¬
gungen und Nachkommen, von Otto Terheyden, Bocholt 1965

Peters, s. Jeverl. Familien und Flöne S. 37
Pfarrer und Geistliche in Damme; Höne S. 243—259
Pfretzschner, Der Delmenhorster Burggraf Johannnes P. (1618—1677/78), von

Wolfgang Büsing; HuH 1969/3
Pfretzschner, Aus der Chronik eines adelig-freien Hauses: Delmenhorst, Lange

Straße 81 (Pfretzschner, Stolting, Lüdeken, Krüger), von Wolf¬
gang Büsing; HuH 1969/6

Plagemann, s. Zinngießer
Plagge, s. Jeverl. Familien
Pleitner, Emil, * Brake 3. 9. 1863, J Oldb 8. 3. 1925, Seminaroberlehrer, Heimat¬

forscher und Schriftsteller in Oldb; OH 1952/2, OH 1953/47 (von Karl Fissen),
NWH 1963/17 (von Hans Redelfs), HuH 1963/9 (von Georg von Lindern)

Plump in Carum, s. Höne S. 326
Pohlmann, s. Höne S. 78
Pollitz aus Delmenhorst, StL im DGB 129 S. 401 ff. und DGB 143 S. 301 ff.
P o p k e n, s. Onnen
Poppe, Franz, ein oldenburgischer Dichter, zu seinem 125. Geburtstag am 24. 3.

1959, von Hans Redelfs; NWH 1959/6
Poppendiek, Robert, * Veltheim (Kr. Halberstadt) 30. 7. 1884, f Oldb 23. 4.

1967, Dr. phil., Oberstudiendirektor in Oldb; OHK 1968 S. 32 f.
Potthast, AL der Geschwister P. (* Oldb 1857 u. 1861); DGB 122 S. 173
Preuss, Julius Florens, * Elsfleth 16. 3. 1885, f Bremen 10. 9. 1954, Kapitän u.

Pädagoge; Brem. Biogr. S. 384
Pulsfort, s. Höne S. 103 u. 328
Pulvermacher, s. Jeverl. Familien
Pungenhorst in Märschendorf, s. Höne S. 338 u. 353
Punneke, s.Janssen
Purrie in Oldenbrok u. Oberhammelwarden, StR in AL Meentzen

Quakenbrücker Burgmannsfamilien und Besitzer der Rittergüter im Kirchspiel
Essen, von Hans Georg Ossenbühl; VuL 1965/64 S. 6 sowie HBOM 1964/1

Quatmann in Elsten, s. Höne S. 358 u. 384

Raabe, Wilhelm Raabes Beziehungen zu Oldenburg, eine Erinnerung anläßlich des
50.Todestages des Dichters am 15. 11. 1960, von Friedrich Sadc;NWH 1960/23

Rabben, ein altes Bauerngeschlecht in Halstrup bei Westerstede (1581—1961);
NWH 1961/17

Rabe in Ihorst, s. Höne S. 387
von Raden, s. von Höven
Ramsauer, Die Oldenburger Familie R., von Georg von Lindern; OHK 1963

S. 35—38
Ramsauer, Bertha, Anwalt der Seele (* Oldb 14. 11. 1884, f ebd. 12. 7. 1947), ein

Lebensbild, aufgezeichnet von Dora Hornbüssel, Oldenburg (1961)
Ramsauer, Lina (| 1957), Dr. med., und die Volkshochschule, von Gerhard Wachs¬

mann; NWH 1957/19
Ramsauer, s. Studenten-Stammbücher
R a p e in Lüsche, s. Höne S. 146
R a s m u s, s. Studenten-Stammbücher
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R a t h e r t, Geburtstagsbrief an unser Bürgervereinsmitglied Oberstadtiiirektor Heinz
R. (* Oldb 8.11. 1907); Bürger 1967/11

Rathje, Wilhelm, * Diepholz 12. 12. 1911, "("Delmenhorst 17. 1. 1969, Dr., Ober¬
stadtdirektor ebd.; OHK 1970 S. 32

von Ravensberg, Die Herkunft der Grafen v. R., von Hans Georg Ossenbühl;
HBOM 1964/2

Rechterfeld, Bauerschaft, Einwohnerverzeichnis 1749, von H. Themann; HBOM
1965/3

von Reeken, ein altoldenburgisdies Geschlecht, von Ernst Grün; NWZ 14. 1. 1963
von Reeken, ein altes Rittergeschledit der Heimat, von Wolfgang Büsing; NWZ

17. 12. 1963
von Reeken, Die Familiee v. R., von Georg von Lindern; OHK 1967 S. 33 f.
R eepen, Meta Christine Elise, * Emden 22. 7. 1852, f ebd. 13. 12. 1941, CO ebd.

5. 4. 1877 Nicolaus Everhardus Barghoorn; AL im DGB 134 S. 162 ff.
(darin Martens in Munderloh/Hatten, Rogge in Sandhatten u. Cleve,
Harmens in Sandhatten)

Reinerding, Domkapitular Dr. Franz Heinrich Reinerding und Pater Bernard
Reinerding S. J.; s. Höne S. 279

Reiners, s. tor Helle
Reinke, Elisabeth, Schriftstellerin, zum 85. Geburtstag, von Hans Denis; HuH

1967/8
Reins, Anna Gerhardine, * Neustadt/Strückhausen 3. 4. 1901, OO Esenshamm 26. 1.

1923 Friedrich Burchards (* Armland 11. 11. 1894), Kaufmann in Oldb;
AL im DGB 134 S. 239

Remmers, s. Jeverl. Familien
Renemann, s. Jeverl. Familien
vonRennenkampff, Alexander, * Helmet/Livland 9. 2. 1783, f Oldb 9. 4. 1854,

oldbg. Kammerherr, von Paul Raabe; NWH 1954/7 u. 10
Reselage in Reselage, s. Höne S. 230
Rhebisch, s. Grimm
Rieck, Hermann Hinrich (1837—1921), aus Delmenhorst, Verleger, Forschungs¬

reisender, „Vater der Bananenindustrie" in Ostaustralien; HuH 1965/1
R i e m a n n, s. Höne S. 93
Riesenbeck, Bernhard, * Cloppenburg 2.8. 3. 1879, f 30. 3. 1956, Rektoratsschul-

Konrektor in Emsdetten, von Hans Steinmetz; HKOM 1957 S. 135 f.
Rinderhagen, s. Streek
Ritter, Emma, Oldenburger Kunstmalerin, 85 Jahr, von Hans Redelfs; NWH

1963/24
Rittershausen, s. Jeverl. Familien
Röbbelen, Ein Gedenkblatt für Friedrich Wilhelm R. aus Rastede, Färber und

Literat (* Hildesheim 22. 11. 1800, f Oldb ca. 1884), von Walter Barton;
NWH 1960/21—23

R ö b e n, s. Jeverl. Familien
Rodenkirchen, Zufallsfunde im Kirchenbuch zu Rodenkirchen/Oldb, von Hans

Mahrenholtz; Norddt. Familienkunde 1957 S. 265—268
Rogge, Oldenburger AL 2, von Richard Tantzen; OF 1964 S. 39—41 — dazu

Berichtigung und Ergänzung: Die Ahnenliste der Schriftstellerin Alma Rogge,
von Walter Schaub; Norddt. Familienkunde 1966 S. 145—150

Rogge, Die niederdeutsche Dichterin Dr. phil. Alma Rogge, von Richard Tantzen
und Georg Grabenhorst; OF 1964 S. 42—48
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Rogge, Alma, * Brunswarden/Rodenkirchen 24. 6. 1894, f Bremen-Rönnebeck 7. 2.
1969, Dr. phil., niederdeutsche Schriftstellerin; OHK 1970 S. 32, NWH
1964/15, HuH 1964/8, HuH 1968/3

Rogge, s. Reepen
Rohde, Georg Ernst Karl, * Oldb 30. 8. 1874, f Bremen 4. 3. 1959, Glasmaler in

Bremen; Brem. Biogr. S. 416
Rohling in Borringhausen, s. Höne S. 219
R o 1 e f s, s. Zinngießer
Romberg, Andreas Jacob Romberg (* Vechta 28. 4. 1767, f 1821 als Hofkapell¬

meister in Gotha, Violinvirtuose u. Komponist) und Bernard Heinrich Rom¬
berg (* Vechta 13. 11. 1767, f Hamburg 1841, Cellovirtuose, Komponist u.
Musikprofessor), von Hans Redelfs; NWH 1967/9

Roth, Das Geschlecht Roth aus Wunsiedel, von Wolfgang Büsing; OF 1964 S. 61-166
Roth, Der oldenburgische Botaniker Dr. Albrecht Wilhelm Roth (* Dötlingen 6. 1.

1757, f Vegesack 16. 10. 1834), von Wolfgang Büsing; OF 1964 S. 150—161
Roth, Albrecht Wilhelm, Dr., ein Oldenburger Botaniker aus der Goethezeit, von

Wolfgang Büsing; NWZ 2. 4.1964
Roth, Max, * Oldb 21. 6. 1858, | Oldb 6. 3. 1926, Dr. med., Obermedizinalrat ebd.,

Heimatschriftsteller; NWH 1956/5 (von Karl Fissen), OH 1953/23 (von Karl
Fissen) und JHK 1959 S. 71 ff. (von Heinrich Hohnholz)

Rowehl, Der Rowehlsche „Tegthof", ein 500 Jahre alter Stedinger Bauernhof zu
Bardewisch, von Hans Wichmann; HuH 1965/3

Ruhe, s. Höne S. 118
Rullmann, s. Zinngießer
Rumpf, s. Jeverl. Familien
Runde, Die Oldenburger Juristenfamilie Runde, von Georg von Lindern; HuH

1964/7 sowie OHK 1965 S. 36—38
Runnebaum aus Damme in Oldenburg; StL im DGB 129 S. 441—453
Rüschendorf in Rüschendorf, s. Höne S. 221
Ruschmann, Hermine, * Rodenkirchen 23. 9. 1900, | Bremen 1. 5. 1965, Dr.,

Oberstudiendirektorin in Bremen; OHK 1966 S. 32
Ruseler, Georg, * Obenstrohe/Varel 11. 1. 1866, f 6. 3. 1920, Heimatschriftsteller;

Leuchtfeuer (NWZ) 1960/4 (von Altrud Ruseler), Leuchtfeuer (NWZ) 1966/1
(von Erich Heckmann), HuH 1966/1 (von Helmut Lange)

Rüter in Varel, StR in AL Meentzen
R ü v e in Lüsche, s. Höne S. 135
Rüve-Meermann, s. Höne S. 52

S a g e r in Hammelwarden, StR in AL Meentzen
Sand in Lüsche, s. Höne S. 139
Sandbrink in Höne-Hastrup, s. Höne S. 388
Sander (Hilling) in Tungeln (Wardenburg), StR in AL Meentzen
Sander, Otto, * Delfshausen 16. 11. 1891, J Rastede 27. 2. 1969, Hauptlehrer und

Heimatfreund; OHK 1970 S. 32
Sander, s. Höne S. 50 u. 98
gr. Sandermann in Rüschendorf, s. Höne S. 222
Sandstede, Heinrich, Dr. h. c., Handwerker, Botaniker, bekannter Flechtenfor¬

scher, zum 100. Geburtstag, von Hans Redelfs; NWH 1959/6
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Sartorius, Karl, * Oldb 3. 7. 1875, J Oldb 16. 10. 1967, Gymnasialoberlehrer,

Maler, Ornithologe in Oldb; OHK 1969 S. 34 u. 36, NWH 1955/14 (von Hans

Redelfs) und NWH 1965/13 (von Hans Redelfs)
von Schade, Das Geschlecht v. S., von Hans Georg Ossenbühl; HBOM 1964/3

Scharfrichter in Oldb, von Norbert Wagner; Bürger 1963/5

Schauenburg aus Oldb (seit 1624, 11 Gen.); StL im DGB 122 S. 119—235
Schauenburg, Hans, * Jever 15. 11. 1892, f Oldb 25. 1. 1963, Dr. iur., Rechts¬

anwalt ebd.; OHK 1964 S. 28

Scheer, Die oldenburgische Familie Scheer, von Wolfgang Büsing; NWZ 17. 2. 1965
S c h e e r, s. Jeverl. Familien

Schellstede, StR beginnend mit Lüdeke uppe der Schelstede, 1367, bei Olden¬

burg; Ausschnitt aus AT Fritz Wübbenhorst (* Donnerschwee 16. 4. 1907)
Schemmering, s. Jeverl. Familien

Scherenschleifer, Die Hengsterholzer S., von Hans Wichmann; HuH 1965/9
S c h e v e in Lüsche, s. Höne S. 142

Schewe, Heinrich August, * Vechta 27. 10. 1890, gefallen 4. 8. 1916, Erinnerungen
an einen Frühvollendeten, von Ffermann Bitter; HKOM 1965 S. 74—81

Schierenbeck, Johann Hinrich Ludwig, * Varrelgraben (Gem. Hasbergen) 6. 6.

1862, t Bremen 31.5. 1933, Pädagoge in Bremen; Brem. Biogr. S. 442
Schierholt, s. Höne S. 27

Schimmelpfenning in Dangast, StR in AL Meentzen

Schlömer, s. Zinngießer

Schlörholz, s. Jeverl. Familien
S c h 1ö r n, s. Holle

Schlosser, Friedrich Christoph, * Jever 17. 11. 1778, f Heidelberg 23. 9. 1861,
Geschichtsforscher, von Hans Redelfs; NWH 1961/19

Schlotmann, s. Höne S. 74 u. 111

Schmacker, Bernhard, ein Naturforscher aus Passion, * Bremen 5. 12. 1852, f Yo¬
kohama 26. 3. 1896 (aus Oldenburger Familie), von Wolfgang Büsing; OHK
1967 S. 43 ff.

Schmedes, Rudolph Gerhard, Bestallungsurkunde zum Amtmann in Vechta von
1806; NWH 1953/11

Schmiesing in Osterdamme, s. Höne S. 232

S c h m i d t - Westerstede, Georg, * 23. 4. 1921, Kunstmaler in Oldb; OHK 1965 S. 44

Schmidt (G e r d e s), s. Jeverl. Familien

Schnitger, Arp Schnitgers Beziehungen zur Wesermarsch, berühmtester Orgel¬
bauer seiner Zeit (1648—1719), von Eduard Krüger; NWH 1958/5

Schnitker, Arp, aus Golzwarden (1648—1719). Ein Lebensbild aus der Zeit des

Barock, von Arend Ehlers; Oldb Sonntagsblatt 3. 8., 10. 8. u. 17. 8. 1969
Schnitker, Arp, in Delmenhorst und Ganderkesee, von Hans Denis; HuH 1969/8

Schnitker, Arp, Der Vollender der norddt. Barockorgel, zur 250. Wiederkehr

seines Todestages, von Wolfgang Runge; Oldb Sonntagsblatt 20. 7. 1969
Schnittger, Gustav, * Bega (Lippe) 7. 1. 1893, f 22. 8. 1966, Journalist in Oldb;

OHK 1968 S. 32 f.

Schöbel, Kurt, * Taltitz 31. 10. 1896, f Oldb 27. 12. 1966, Dr. iur., Rechtsanwalt

und Notar in Oldb, erfolgreicher Schießsportler; OHK 1968 S. 32 f.
Schohusen, 700 Jahre alte Hofstelle an der Hunte unweit von Hatten, von Bern¬

hard Havighorst; NWH 1966/15

Schomaker, Ludwig, und die Dümmervögel, zum 80. Geburtstag, von Günter
Quill; NWH 1957/14
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Schomaker in Oberhammelwarden, StR in AL Meentzen

Schönherr, Gottlieb Friedrich, Aus dem Leben eines jeverschen Kantors vor 160

Jahren, von K. H. Bredendiek; JHK 1961 S. 49 f.

Schreber, Hinweise aus einer Stammtafel der Familie S., „Daher der Name

Schrebergarten", von Bernhard Havighorst; NWH 1968/14

Schröder, Edo, * Sandfeld 19. 5. 1896, f Oldb 8. 5. 1962, Bürgermeister in Els¬
fleth; OHK 1963 S. 33

Schröder-Caspar, Veronika, * Berlin-Karlshorst 1907, Kunstmalerin; OHK
1963 S. 39

Schule, Die Stiftung der Ofener Schule vor 360 Jahren, von Wolfgang Büsing;
OH 1953/45

Schuling, Joh. Otto, Pfarrer, und Dr. Joh. Heinrich Schuling, s. Höne S. 159

Schuling, s. Höne S. 88

Schulte-Wülwer, Hermann, * Hofe (Kr. Aschendorf) 20. 3. 1908, f Oldb 23. 5.
1962, Dr., Direktor der Landwirtsdtaftskammer Weser-Ems in Oldb; OHK
1963 S. 33

Schulze, Bernhard, * Essen-Rüttenscheid 18. 8. 1910, gefallen Kurland 23. 2. 1945,

Lehrer in Sedelsberg u. Essen (Oldb); HKOM 1961 S. 146
Schürmann, Heinrich, * Lohne 18. 4. 1896, f 11. 12. 1967, Konrektor in Damme

und der Naturkundeausschuß, von Josef Klövekorn; JbOM 1969 S. 179 ff.
Schürmann in Carum, s. Höne S. 329

Schute, Gerd, * Oldb 21. 7. 1918, Dr. med., Senator der Stadt Oldb, 50 Jahre alt;

Bürger 1968/7

Schütte, Heinrich, * Oldenbrok 28. 12. 1863, f Oldb 10. 12. 1939, Dr. h. c., Olden¬

burger Marschen- und Küstenforscher; Leuchtfeuer (NWZ) 1964/1 (Lebensbild,

von Werner Lauw), OH 1952/1, OJb 63 S. 115—119 (von Fritz Diekmann),

OJb 63 S. 121—124 (wiss. Auswirkung, von A. E. van Giffen), OJb 63 S.

125—129 (als Wurtenforscher, von Werner Haarnagel), NWH 1963/25 (von

Hans Redelfs), OF 1965 S. 236 u. 254 f. (von Richard Tantzen)

Schütte, Paul, * Oldb 20. 4. 1901, f Oldb 30. 6. 1968, Kunstmaler u. Graphiker in
Oldb; OHK 1969 S. 35 f.

Schwarte in Lüsche, s. Höne S. 145

Schwarting in Gristede, StR in AL Meentzen
Schwarting, s. Studenten-Stammbücher
Schwarz, Heinrich, * Berlin 1903, Kunstmaler und bildender Künstler in Stein¬

kimmen; OHK 1963 S. 39

Seebeck, Georg Diedrich, * Hammelwarden 7. 11. 1845, f Bremerhaven 27. 2.

1928, Werftbesitzer ebd.; Brem. Biogr. S. 482

von Seediek, Remmer, f 4. 3. 1557, berühmter Kanzler der Maria von Jever, von
Hans Popken; NWH 1957/4

Seelhorst in Höne, s. Höne S. 310 u. 358

Seetzen, Ulrich Jasper, * Jever 30. 1. 1767, f Sept. 1811, Forschungsreisender im

Orient; NWH 1967/2 (von Hans Redelfs), NWH 1961/17 (von Hans Redelfs),

NWZ 28. 1. 1967 (von H. Wille), JHK 1969 S. 22 (von Dr. Ramm)
Seetzen, s. Jeverl. Familien

von Seggern, Aus der Familiengeschichte der v. S., von Heinrich Borgmann;
Ammerländer Nachr. (NWZ) 8. u. 29. 6. 1957

von Seggern, StR beginnend mit Cord v. S., 1600—1666 in Bürstel; Ausschnitt

aus AT Fritz Wübbenhorst (* Donnerschwee 16. 4. 1907)
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Sermund, August, * Aurich 22. 6. 1874, f Oldb 2. 3. 1964, Rektor in Oldb; OHK
1966 S. 32

Sichart, Karl, * Oldb 30. 7. 1878, f Osnabrück 24. 12. 1962, Studienrat, Heimat¬
forscher; HBOM 1963/1

Siegen, s. Jeverl. Familien
gr. Siemer, s. Höne S. 88
Siemßen in Stollhamm, Butjadinger Familie, von Eduard Krüger; Kreisztg. Weser¬

marsch 8./9. u. 25. 7. 1967
Sieverding, Josef, * Lohne 1. 3. 1905, vermißt 1945 in Istrien, Lehrer; HKOM

1961 S. 147
Sie verding, Ludwig, * Brockdorf b. Lohne 17. 10. 1902, gefallen Rußland 13. 1.

1942, Lehrer; HKOM 1962 S. 131
Sinkel, Michael Anton, * Cloppenburg 30. 9. 1785, f Amsterdam 22. 1. 1848, popu¬

lärster Kaufmann Hollands im 19. Jahrh., von Johannes Göken; VuL 1966/66
S. 2—13

Smidt, Johann, !>5. 11. 1773, f 7- 5. 1857, Dr., Bürgermeister in Bremen, „Geistige
Bande zwischen Oldenburg und Bremen", von Berend Strahlmann; NWH
1957/9

Sparke, Ferdinand, * Lichtenberg b. Elsfleth 5. 2. 1878, f Oldb 13. 5. 1963, Bank¬
direktor in Oldb; OHK 1964 S. 29

Specht, s. Jeverl. Familien
Speckmann (zum Specken), s. Streek
Spieske, s. Zinngießer
S p o 1 e r, s. Addicks
Stadtlander, s. Jeverl. Familien
Stahr, Adolf, * Prenzlau 22. 10. 1805, f 3. 10. 1876, Professor am Gymnasium zu

Oldb, zum 150. Geburtstag; NWH 1955/19
Stalling, Gerhard, * Bergedorf/Ganderkesee 18. 4. 1757, f Oldb 21. 9. 1818, vom

Stadtschulhalter zum Verlagsgründer, von Hans Redelfs; NWH 1957/8
Stalling, Gertrud, * Berlin 23. 3. 1876, f Oldb 21. 4. 1966, Gattin des Verlegers

Dr. h. c. Heinrich Stalling; OHK 1967 S. 32
Stalling, 175 Jahre Gerhard Stalling AG, Druck- und Verlagshaus Oldenburg,

1789—1964, Oldenburg 1964 — vgl. a. OHK 1965 S. 53—55
S t a 11 o in Sierhausen, s. Höne S. 224
S t a m e r in Elmendorf, StR in AL Meentzen
Stammbücher, s. Studenten-Stammbücher
Stammen, s. Jeverl. Familien
Starklof, Ludwig, 1789—1850, Geh. Hofrat in Oldb, Politiker, Journalist und

Dichter, von Bruno Schönfeldt; NWH 1968/2 — Ludwig Starklof, Aufstieg
und tragisches Ende eines Dichters im Oldenburg-Eutinischen Staatsdienst, von
Bruno Schönfeldt; Blätter für Heimatkunde 1967/14 (Beilage des Ostholsteiner
Anzeigers, Eutin) — Ludwig Starklof und der Bau des Hunte-Ems-Kanals,
von Georg Limann; NWH 1962/10

Starmann, Heinrich, * Heeke bei Alfhausen 19. 3. 1904, f Nellinghof bei Vechta
3. 9. 1969, Holzschnitzer; OHK 1970 S. 33

S t a y e r, s. Jeverl. Familien
Steding, Michael, f 1729, Pfarrer, Erbauer von St. Andreas in Cloppenburg, von

Heinrich Bockhorst; VuL 1965/65 S. 13
Stegemann, Anton, * Wildeshausen 18. 10. 1963, f Lohne 4. 1. 1931, Pfarrer in

Lohne; HKOM 1964 S. 128
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Stein, Wilhelm, * Oldb 5. 9. 1870, f Hamburg 14. 12. 1964, Dr. Ing. E. h., Vor¬

standsvorsitzer der Hamburger Hochbahn; OHK 1966 S. 32 f.

S t e i n f e 1 d vor 70 Jahren, Einwohnerverzeichnis mit Beinamen von etwa 1890, von

Konrad Meyer; HKOM 1964 S. 96—108

Steinhoff, Karl, * Varel 25. 6. 1893, Dr. iur., Oberkreisdirektor a. D., 75 Jahre

alt; Bürger 1968/7

Stein-Ranke, Marie, * Oldb 13. 6. 1873, f Nußloch b. Heidelberg 9. 7. 1964,
Kunstmalerin; OHK 1932 S. 49 u. 1966 S. 33

Stenkhoff, Familiengeschichte St. in Mintewede, von Walter Kloppenburg; VuL
1968/71 S. 5

von Steun, Robert Eduard, * Starsiedel/Sachsen 1785, f Nürnberg 15. 2. 1864,
Stadtkommandant von Oldb; NWH 1959/11 — Oberst von Steun, Gerücht

und Wirklichkeit, von Carl Woebcken; OF 1959 S. 22—25 — Oberst von

Steun, ein oldenburgischer „Hauptmann von Köpenick", von K. H. Breden¬
bek; OH 1953/20

Stickan, Franz Albert Karl Friedrich, * Nordenham - Großensiel 5. 7. 1887,

! Bremen 3. 12. 1953, Reedereidirektor in Bremen; Brem. Biogr. S. 503

Stoffregen, Heinz, 1879—1929, Erbauer des Rathauses in Delmenhorst, von

Georg von Lindern; HuH 1963/4

von Stolberg, s. von Witzleben

Stolle, 500 Jahre Hofstelle Stolle in Iserloy, von Bernhard Havighorst; NWH
1967/7

Stoiting, Familie St. auf Gut Holzkamp bei Delmenhorst, von Wolfgang Büsing;
NWH 1962/6

Stolting, Philipp, in Surinam, ein Auswanderer vor 200 Jahren (* Gut Holzkamp
10. 7. 1721, f Paramaribo/Surinam 12. 3. 1786), von Wolfgang Büsing; HuH
1969/1

Stolting, s. Holzkamp u. Pfretzschner

Strack, Ludwig Phillip, 1761—1836, großherzoglich-oldenburgischer Hof- und

Landschaftsmaler; Der Hasbruch im künstlerisch-literarischen Spiegel des 19.
Jahrh., bearb. v. Wilhelm Gilly, hrsgg. von der Gemeinde Ganderkesee 1969,
S. 35—51

Strackerjan, oldbg. Pastoren, in AL Meentzen
Stracker jan, Anna Maria, * Oldb 1919, Bildhauerin in Oldb, OHK 1964 S. 34

Strackerjan, Karl, * Jever 10. 8. 1819, f Oldb 19. 11. 1889, Rektor in Oldb,

„Heimatkundliche Sprachforschung", von Karl Fissen; NWH 1953/6
Strahlmann, Fritz, * 19. 10. 1887, f 14. 4. 1955, Dr., Dichter und Forscher aus

Liebe zur Heimat; HKOM 1957 S. 131 ff. — vgl. a. NWH 1957/21 (von Ernst
Grön)

von Strauß und Torney, Lulu, * Bückeburg 20. 9. 1873, f Jena 19. 6. 1956; AL
im DGB 141 S. 516—528 (die Mutter entstammte der jeverld. Familie Harms

zu Kötteritzergroden und den Oldenburger Klevemann)

von Strauß und Torney, Die hessischen Ahnen der Schriftstellerin Lulu v. St.
u. T., von Rudolf Strauß; Norddt. Familienkunde 1969 S. 181—190

von Strauß und Torney, Die Oldenburger Verwandten (Harms u. Klüve¬
rn a n n) der Dichterin Lulu v. St. u. T., von Hans Meiners; OHK 1967 S. 40-42

von Strauß und Torney, Lulu, und Karl Jaspers, Nachkommen gemeinsamer
friesischer Ahnen, von Ernst Grön; NWH 1968/15

Streek, Alte Höfe der Bauerschaft Streek: Gramberg, Rinderhagen, zum Specken
(Speckmann), von Bernhard Havighorst; NWH 1967/18
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Strieder, s. Zinngießer
Stromann, s. Höne S. 104
Stubbe, Alwin, * Norddöllen b. Visbek 28. 9. 1906, gefallen Venraij/Holland 30. 9.

1944, Lehrer in Oldenburg; HKOM 1962 S. 131
Studenten, Die ersten Göttinger Studenten aus Jever, von Erich Jördens, JHK

1965 S. 23
Studenten, Blaubuch der Burschenschaft Frisia zu Göttingen, Mitglieder-Ver¬

zeichnis der Burschenschaft und ihrer Stammverbindungen vom 1. Juli 1811
bis zur Gegenwart mit Berücksichtigung der Vorperiode seit 1807, zusammen¬
gestellt von Alfred Wandsieb und Horst Bernhardi, Heide/Holstein 1961

Studenten, s. Bremer Matrikel des Gymnasium Illustre
Studenten-Stammbücher, Zwei St.-St. (Büssing 1630—39, Warden¬

burg 1800—1805), von Wolfgang Büsing; OF 1959 S. 2—13
Studenten-Stammbücher, Zwei Oldenburger St.-St. aus Jena, 1773—1804

(Ittig, Rasmus), von Wolfgang Büsing; OF 1959 S. 56—69
Studenten-Stammbücher, Fünf Göttinger St.-St., 1772—1819 (Brüning,

Bronner, Bronner, Schwarting, Barnstedt), von Wolfgang Bü¬
sing; OF 1964 S. 1—35

Studenten-Stammbücher, Fünf oldenburgische St.-St. 1765—1841 (Früh¬
ling, Zedelius, Jaspers, Jaspers, Ramsauer), von Wolfgang Bü¬
sing; OF 1966 S. 379—425

Stukenberg, Wilhelm, * Bielefeld 2. 2. 1878, J Wiesbaden 8. 10. 1964, Oberschul¬
rat in Oldb, ein Förderer des Kulturlebens; OHK 1966 S. 33, NWZ 2. 2. 1963,
NWZ 14.10. 1964

S t ü v e, s. Höne S. 49
Südkamp in Carum, s. Höne S. 319 u. 353
Sündermann, s. Höne S. 20 u. 103
Süßmilch, s. Jeverl. Familien

Tabeling, s. Höne S. 61, 64 u. 160
Tannen, s. Jeverl. Familien
T a n t z e n, Ottilie Margarete, geb. Fischer, Seniorin des Hauses T. 90 Jahre alt,

Witwe des oldbg. Ministerpräsidenten Theodor Tantzen-Heering); NWZ 18. 7.
1969

Tantzen, Richard, * Hoffe b. Abbehausen 12. 12. 1888, J Oldb 30. 1. 1966, Mini¬
sterialrat in Oldb, Niedersächs. Kultusminister, langjähriger Vorsitzender der
Oldenburgischen Gesellschaft für Familienkunde; OHK 1967 S. 32 f.; vgl. a.
NWH 1963/24 und NWZ 13. 12. 1963 (von Ernst Grön), OF 1965 S. 257 u.
265, 1966 S. 269 f. (Nachruf von Wolfgang Büsing), OJb 64 S. VI. f. (Nach¬
ruf von Fritz Diekmann)

Tantzen, Vierzig Jahre Familienverband Hergen Tantzen e. V., Nachträge zur
StL der Familie Tantzen, von Richard Tantzen; OF 1963 S. 1—48

Tebbenjohanns und Dinklage in Osternburg; AL im DGB 143 S. 30 ff.
Tebje, Elimar, * Hohenkirchen/Jeverland 14. 12. 1884, "f"Oldb 4. 4. 1966, Ingenieur

u. Elektromeister in Oldb, Ehrenmeister; OHK 1967 S. 32 f.
Tegenkamp in Carum, s. Höne S. 330
Tegthoff, Der T. zu Bardewisch, von Elans Wichmann; OH 1953/14
Tegtmeier, Wilhelm, * Leer 9. 1. 1895, f Nethen/Rastede 6. 11. 1968, Professor,

Maler und Graphiker; OHK 1970 S. 33 — Prof. Wilh. T. 70 Jahre, ein Maler
der See und der Fischer, von Hans Redelfs; NWH 1965/1
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Teping, Franz, * Norddöllen 6. 6. 1880, f Vechta 4. 4. 1956, Ministerialrat a. D.,
von Otto Terheyden; HKOM 1957 S. 137 ff.

T e p k e n, s. Zinngießer
Ter jung, Werner, "'Mülheim/Ruhr 7. 9. 1895, f Cloppenburg 4. 11. 1963, Inhaber

der Oldenburgischen Fleischwarenfabrik Friedrich Pieper, Cloppenburg, von
Hermann Bitter; HKOM 1964 S. 129

Thaden, Die Familie T. 300 Jahre in Atens, von Eduard Krüger; Kreisztg. Weser¬
marsch 10. 8. 1967

Thaden, s. Jeverl. Familien
Theilmann, Georg, * Metjendorf/Oldb 17. 3. 1886, f Oldb 7. 8. 1969, Heimat¬

schriftsteller; OHK 1970 S. 33 — vgl. a. Heimatdichter Georg T. 70 Jahre,
von Hans Redelfs; NWH 1956/6

Thelen, Gerd, * Oldb 1920, Kartograph u. Kunstmaler in Oldb; OHK 1963 S. 41
Themann, s. Höne S. 91
The sing, Zur Geschichte der Familie T., von F. H. Thesing; HBOM 1967/1 und

1968/1
Thobe, Josef, * Stapelfeld b. Cloppenburg 18. 5. 1904, vermißt März 1944 an der

Ostfront, Lehrer in Rechterfeld; HKOM 1962 S. 132
Thobe, s. Höne S. 48
Thobe in Bartmannsholte, s. Darrelmann S. 317
Thole, Fritz, * 19. 5. 1888, | 31. 10. 1969, Postoberamtmann, Erforscher der Post¬

geschichte; NWH 1963/10 (von Hans Redelfs), NWH 1968/10 (von Hans
Redelfs), HuH 1969/12, Postgeschichtl. Blätter Weser-Ems 1970 S. 151 (von
A. Wegener)

Thole, Hermann, * Lohne 3. 10. 1893, f Vechta 6. 12. 1968, Chefredakteur in
Vechta; OHK 1970 S. 33 und HKOM 1970 S. 190

Thole, s. Höne S. 25
Thomann in Dinklage, s. Höne S. 312
Thomßen, aus Hammelwarden (seit 1680, 9 Gen.); StL im DGB 122 S. 401—416
Thorade, Willa, * Oldb 12. 11. 1871, f Oldb 11. 6. 1962, Vorsitzende der Ver¬

einigten Frauenvereine Oldenburgs; OHK 1963 S. 33
von Thünen, Johann Heinrich, ein großer Nationalökonom, * Kanarienhausen/

Jeverland 24. 6. 1783, f 1850, von Hans Redelfs; NWH 1958/12
T i a r k s zu Zissenhausen, aus der Geschichte altjeverländischer Generationen, von

Hans Popken; NWH 1966/21
T i a r k s, s. Onnen
T i e m a n n, Clemens, * Cloppenburg 14. 4.1887, f 24.11.1960, Musiker, von Hein¬

rich Bockhorst; HKOM 1962 S. 125
T i e m e n s, s. Jeverl. Familien
Tiemerding, s. Höne S. 80
Timmermann, s. Zinngießer
Toben, s. Jeverl. Familien
Toe 1, s. Jeverl. Familien
Töllner 1 aus Süder-Frieschenmoor (seit 1555, 12 Gen.); StL im DGB 122S.415-503
Tö 11 n e r 2 aus Norder-Frieschenmoor (seit 1570, 6 Gen.); StL im DGB 122 S. 505-511
Töllner 3 aus Schweier Altendeich (seit etwa 1500, 14 Gen.); StL im DGB 122 S.

513—560
Toe nnießen, s. Jeverl. Familien
Tönnjes, 125 Jahre Korkfabrik J. H. Tönnjes in Delmenhorst-Stickgras, 1832 bis

1957, (Delmenhorst) 1957
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Tooren, Gerhard, *12. 5. 1890, f Karlshafen 14. 6. 1969, Oberpostamtmann in

Oldb; Nachruf von A. Wegener in Postgeschichtl. Blätter Weser-Ems 1970 S.

151; vgl. a. HuH 1969/12

Töpfer, s. Jeverl. Familien

T ö p k e n in Querenstede und Rastede, StR in AL Meentzen

gr. Trimpe in Sierhausen, s. Höne S. 235

Twiestmeyer und Grashorn, über 700 Jahre alte Hofstelle am Hatter Holz,
von Bernhard Havighorst; NWH 1969/23

Uhlhorn, Diedrich, * Bockhorn 3. 6. 1764, f Grevenbroich 5. IC. 1837, weltbe¬

rühmter oldenburgischer Erfinder; NWH 1964/11 (von Hans Redelfs), Bürger

1967/8 (von Manfred Holze)
Uhlhorn, Louise, Schriftstellerin in Rastede, 70 Jahre; NWH 1967/20

Uhlhorn, Otto Heinrich, * Ovelgönne (Oldb) 19. 9. 1860, j" Bremen 19. 2. 1944,

Dr. phil., Pastor und Pädagoge, Seminar-Direktor in Bremen; Brem. Biogr. S.
527

Ulimann, 125 Jahre Max Ullmann, Spezialhaus für Teppiche, Gardinen, Tapeten

und Linoleum in Oldenburg; NWZ 31. 7. 1961

Ueltzen, Hermann Wilhelm Franz, * Celle 29. 9. 1759, f Langlingen b. Celle 8. 4.

1808, der Erzieher Herbarts und v. Bergers, von Hans Redelfs; NWH 1959/19
Ummelmann, Friedrich, 1661—1667 Rektor der Lateinschule in Oldb, von Ger¬

trud Cornelius; OHK 1970 S. 19

U m m e n, s. Jeverl. Familien

Ungarnfahrer, Verzeichnis der Kreis Vechtaer U., von Johannes Ostendorf;
HBOM 1960/1—4

U n g e r, s. Jeverl. Familien

von Ungnad, Elisabeth, und Sara Margarete Gerdes, zwei Frauenschicksale am

Oldenburger und Vareler Hof, von Fleinrich Borgmann; OF 1969 S. 73—84

von Ungnad, Elisabeth, biographischer Roman von Mathilde Raven, Wilhelms¬

haven 1964 (Besprechung: HuH 1965/2)

Uptmoor, Lucie, * Lohne 1899, eine Südoldenburger Malerin, von Josef Giesen;
JbOM 1969 S. 170 ff.

Urban, s. Jeverl. Familien

Vaget, Friedrich Anton, f 17. 1. 1808, Pfarrer u. Dechant in Cloppenburg, von
Heinrich Bodkhorst; VuL 1967/69 S. 11

Varel, Verzeichnis der Hausleute, alten und neuen Köter und Häuslinge, von Her¬
mann Ahrens, Maschinenschrift; Staatsarchiv Oldb Best. 297 B 53 I.—IV.

von Vechta, Johannes, Dominikaner des 15. Jahrh., von Fr. Wolfram M. Drühe
O. P.;HKOM 1960 S. 81

Vechta, Oldenburger Adelsgeschlechter in Vechta, von Hans Georg Ossenbühl;
HBOM 1968/1

Vechta, Essener Abiturienten des Gymnasiums Antonianum, zum 250jährigen

Bestehen des Gymnasium in Vechta, von Johanna Kröger; HBOM 1965/1

Vechta, s. Ungarnfahrer

Velstein, Hermann (f Oldb 20. 3. 1635), als Ahnherr oldenburgischer Pastoren,
ein genosoziologischer Versuch (mit umfangreicher Nachfahrenliste), von Wal¬

ter Schaub; Genealogie 1968/69 S. 385—400 u. 422—432
Velstein, Hermann, Präzeptor u. Konsistorialrat in Oldb (f Oldb 20. 3. 1635),

Ahnherr vieler oldenburgischer Pastoren, von Walter Schaub; NWH 1968/24
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Vestrup, Die Pfarrer in und aus V., s. Höne S. 148 u. 149

Vestrup, s. Lehrer

Victor, s. Jeverl. Familien

Vieth, Gerhard Ulrich Anton, der Werdegang eines Jeverländers zum bedeutenden

Schulmann u. Turnpädagogen, Jever 1962 (Mitteilungen des Jeverländer

Altertums- und Heimatvereins, Heft 11)

Visbek, 1150 Jahre V., 819—1969, Missionszelle u. Missionsbezirk Visbek, Vechta
1969

V oe t in Bahlen, s. Höne S. 355

Vogelpohl, Georg, "'Hagen b. Vechta 1. 1. 1882, f Vechta 2. 6. 1969, Lehrer,

Organist, Heimatfreund, von Franz Kramer; JbOM 1970 S. 193

Vogelsang, Heinrich, "Bremen 17. 3. 1862, f e bd. 23. 5. 1914, Schüler der Del¬
menhorster Rektorschule, von Hans Wichmann; HuH 1964/1

V o i gt, s. Zinngießer

Völlers, Heinrich V., Organist, Landmesser und Chronist zu Berne im Stedinger-

land (1583—1656), und die Musikerfamilie Völlers in drei Jahrhunderten, von

Wolfgang Büsing; OBS Nr. 16/17 (1961)

Vorlage, s. Zinngießer
Vorwerk, Franz, * Emstek 25. 10. 1884, f Münster 12. 10. 1963, Domkapitular in

Münster, Kultusminister von Schleswig-Holstein; OHK 1965 S. 34 sowie
HKOM 1965 S. 125 ff.

von der Vring, Georg, "Brake 30. 12. 1889, f München 1. 3. 1968, Schriftsteller

in München; OHK 1969 S. 35 f., NWZ 30. 12. 1969 (von Hein Bredendiek),

HuH 1965/2 (von Helmut Lampe)

Walfischfang, Oldenburger Münsterländer auf W., von Jos. Vormoor; HBOM
1962/5—6

Wandergewerbe, Ein altes W., Lippische Weber im Weser-Ems-Gebiet, von

Wolfgang Büsing; NWZ 13. 1. 1964

Wangerooge, Die Vögte auf W. und ihre in den Wangerooger Kirchenbüchern
auftretenden Familienmitglieder, von Robert Clemens; Göttinger Mitteilg.
1951 S. 91—95

Wangerpohl, Der Grenzhof W. in Uptloh, Gem. Essen (Oldb), von Hermann

Tegeler; HBOM 1962/5—6
Wappen, Oldenburger Bürger- und Bauernwappen, von Karl Fissen; OH 1954/8

Wappen, Oldenburgs W. auf dänischen Münzen, von Martin Seilmann; Bürger
1966/7

Wappen, Kreis- und Gemeindewappen des Landkreises Vechta, von Franz Hell¬

bernd; JbOM 1969 S. 80—95
W a p p e n, 34 W. münsterländischer Adelsfamilien in der Kirche zu Altenoythe, von

Hans Redelfs; NWH 1960/9

Wappen, s. Ganderkesee u. Hausmarken

Wardenburg, Die Wardenburger Stukkateure, von Hans Wichmann; HuH 1961/9
Wardenburg, s. Studenten-Stammbücher

von Wasaburg, Gustav Adolfs Sohn in Wildeshausen Gustav Gustavson Graf

v. W-, von Georg von Lindern; HuH 1963/2

von Weber, Franz Anton, in Eutin, Spaßmacher, Amtmann, Kammerrat u. Hof¬

kapellmeister, der Vater des Komponisten Carl Maria von Weber; NWH
1955/4—5
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Wechloy, Geschichte von Wechloy im Spiegel seiner alten Höfe, von Wolfgang

Büsing; 25 Jahr Heimatvereen Wechloy, 20.—22. Mai 1960, Oldb 1960, S. 6-33

Wechloy, ein Dorf auf uralter Kulturstätte, von Wolfgang Büsing; NWH 1960/10

Wehage, Die Familie W., zus.gestellt von Helmut Wehage, Duisburg 1966, 188 S.

Wehage, s. Höne S. 107

Wehlau, Die adlig freie Familie Welowe oder Wehlau zu Specken, von Heinrich
Borgmann; Ammerländer Kai. 1960 S. 65

Wehmhoff in Rottinghausen, s. Höne S. 227

Weißbach, Nachfahrenliste; in Das Geschlecht Wöbeken aus Sandhatten (Oldb),
von Wolfgang Büsing, OF 1962 S. 43 ff.

Wellbrock, August, " Oldb 24. 8. 1877, "("Delmenhorst 8. 10. 1943 b. Bomben¬
angriff, Lehrer in Delmenhorst; HKOM 1962 S. 133

Wempe, Paul, 1876—1962, Oberbaurat Dr. Ing. in Bad Zwischenahn, Erbauer des
Landtags und Ministeriums, von Wilhelm Kranz; NWH 1962/22

Wenke, Charlotte, * Ahndeich 23. 4. 1910, f Sanderbusch 18. 11. 1961, CO Varel

6. 7. 1934 Carl Richard Otten, * Idschenhausen 30. 11. 1902, Landwirt zu

Altgödenserhörn bei Neustadtgödens; AL im DGB 134 S. 278
Werner, s. Höne S. 39

Wessel, Caspar, * Jonsoud/Vestby Sogn in Norwegen 8. 6. 1745, f 25. 3. 1818,
Mathematiker u. Landmesser in Oldb, von Otto Harms; NWF1 1955/13

Wessels, Die Familie W. 300 Jahre in Atens, von Eduard Krüger; Kreisztg. Weser¬
marsch 5./6. 8. 1967

Wessels, s. Holle

Westendorf, s. Höne S. 32 und Jeverl. Familien

Westerburg, s. Böhmer

Westerholt, Hans, * Bad Zwischenahn 28. 3. 1906, f Sanderbusch 22. 8. 1967,

Kaufmann u. Bürgermeister in Zwischenahn; OHK 1969 S. 35 f.

Westermann, s. Höne S. 73

Westerstede, Die Drosten und Amtmänner des alten Amtes Apen-Westerstede,

von Heinrich Borgmann; OBS Nr. 13—15 (1960)

West ho Im, Ewald, * Ziegenort (Pommern) 9. 5. 1913, Oldenburger Kunstmaler;
OHK 1965 S. 45

Weyhausen, Hinrich, * Westerfeld 6. 2. 1890, j" München 10. 4. 1969, Maschinen¬
bauer, Fabrikant; OHK 1970 S. 33

Wichmann, Hans, Konrektor, 40 Jahre im Dienst von Jugend u. Heimat; NWH
1964/20

W ichmann, s. Holle

Wielandt, Wilhelm, * Berlin 1. 12. 1870, f Westerland/Sylt 14. 12. 1964, Dr. phil.,

Begründer der Torfverkokung; OHK 1966 S. 33
Wiemken in Jethausen (Varel), StR in AL Meentzen
Wienken, Heinrich, Erzbischof, * Stalförden 14. 2. 1883, f Berlin 21. 1. 1961, von

Franz Morthorst; HKOM 1962 S. 120

Wiepken, Das oldenburgische Geschlecht Wiepken (Wiebeke), von Otto Wiepken;
OF 1967 S. 497—535

Wiggers, s. Jeverl. Familien
W i 1 k e n, s. Jeverl. Familien

Willenbrink, Josef, * Visbek 11. 6. 1908, gefallen Estland 10. 8. 1944, Lehrer;
HKOM 1962 S. 133
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Willers, Ernst, ein oldenburgischer Landschaftsmaler des 19. Jahrh.; Der Hasbruch

im künstlerisch-literarischen Spiegel des 19. Jahrh., bearb. v. Wilhelm Gilly,

hrsgg. v. d. Gemeinde Ganderkesee 1969, S. 55—60

Willoh, Karl, * Friesoythe 29. 11. 1846, f Vechta 5. 6. 1915, zur 50. Wiederkehr

seines Todestages, von Franz Kramer; HKOM 1966 S. 129 ff.

W i 11 m s, s. Jeverl. Familien

Wilmerding in Märschendorf, s. Höne S. 340

zur Windmühlen, Zur Geschichte des Rasteder Bauerngeschlechts zur W.; NWZ
11. 12. 1968

zur Windmühlen, Friedrich, * Rastede 6. 2. 1852, f USA 1898, Dichter des
Buches „Heimat und Fremde", von Louise Uhlhorn; OH 1954/5

Winter, Bernhard, * Neuenbrok 14. 3. 1871, f Oldb 6. 8. 1964, Professor, Kunst¬

maler in Oldb; OHK 1965 S. 35, vgl. a. OJb 62 S. 315 f (Nachruf von Hans
Wohltmann)

Wintermann, Anton Adalbert, * Kötermoor (Gem. Schwei) 16. 4. 1856,

f Bremen-Huchting 5. 4. 1936, Pädagoge in Bremen; Brem. Biogr. S. 564

Wintermann, Paul Ernst, * Nordenholz 1. 5. 1907, f Oldb 5. 12. 1963, Dr. iur.,
Oberkirchenrat in Oldb; OHK 1965 S. 34

Wisser, Ernst, Göttinger Dramatiker, 80 Jahre alt; NWH 1961/17

Wisser, Wilhelm, * Klenzau (bei Eutin) 27. 8. 1843, f Oldb 13. 10. 1935, Märchen¬

professor; NWH 1958/22 (von Hanna Wisser-Thimig) sowie NWH 1960/20

(von Hans Redelfs)

W i ß m a n n in Hastrup, s. Höne S. 367

von Witken, s. Wittenheim

Witte, Heinrich, * Kirchhatten 31. 3. 1891, f Wildeshausen 23. 4. 1963, Rektor;
OHK 1964 S. 29

Witte, s. Höne S. 122

Wittenheim, Das Lehngut W. (und der Amtmann Alarich von Witken), von
Wilhelm Körte; NWH 1967/6

Witting-Jaspers, Ehekontrakt zu Fikensolt (1733 bzw. 1760), von Heinrich
Borgmann; OF 1959 S. 26—28

Wittvogel, Johann, Feiern eines Butjadinger Hausvaters vor drei Jahrhunderten,
von Wilhelm Körte; NWH 1969/5

Witt vogel, s. Jeverl. Familien

von Witzleben, Adam Levin, 1688—1745; HuH 1966/4

von Witzleben, Agnes, ruht in Brahetolleborg (* Elmeloh 9. 10. 1761, f Neuen¬
burg 16. 11. 1788, CO 1782 Friedrich Leopold Graf von Stolberg), von
Georg von Lindern; HuH 1959/8

von Witzleben, alte Wappentafel im Herrenhause v. W. zu Hude; HuH 1967/2

Witz leben, Herkunft und Deutung des Wortes „Witzleben", von Erwin Kropik;
HuH 1966/3—4

Wöbeken, Das Geschlecht W. aus Sandhatten (Oldb), von Wolfgang Büsing; OF
1962 S. 17—48

Wöbeken, Carl, * Oldb 1. 1. 1832, J ebd. 10. 12. 1887, ein Oldenburger Hand¬

werksbursche erobert die Welt, von Wolfgang Büsing; OHK 1964 S. 51—55
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Woebcken, Carl, * Neuenburg 18. 10. 1878, f Sillenstede 31. 8. 1965, Pastor in
Sillenstede, Oldenburger Heimatforscher, Senior der friesischen Historiker;

OHK 1967 S. 32 f., NWH 1958/21 (von H. Wille), HuH 1958/9 (von Heinz

Jacobs), NWH 1963/20 (von Heinrich Wille), NWZ 2. 9. 1965, JHK 1966

S. 18 f. (von F. Blume), HuH 1965/10 (von Hans Denis), Jb. d. Gesellschaft f.

nds. Kirchengesch. 64 (1966) S. 12—16 (von Arend Ehlers)

Wolf f, Wilhelm, * Minzow 27. 4. 1879, J Oldb 29. 11. 1963, Rektor in Oldb; OHK
1965 S. 34

Wolke, Christian Hinrich, *Jever 1741, f Berlin 1814, von Berend Strahlmann;
NWH 1955/18

Wolke, s. Höne S. 84

Wöltje, Carl, * Hildesheim 16. 8. 1886, f Oldb 1. 2. 1963, Kaufmann u. Photo¬

graphenmeister in Oldb; OHK 1964 S. 28
Wübbelmann, s. Höne S. 132

Wübbenhorst, Ahlert, * Oldb Okt. 1739, f Oldb 24. 4. 1782, Oldenburgs Hin¬

kender Bote, von Wolfgang Büsing; OHK 1968 S. 58—60

Wübbenhorst in Hude u. Osternburg, StR in AL Meentzen

Wübbenhorst, StR beginnend mit Heinke W. in Hude, 17. Jahrh.; Ausschnitt

aus AT Fritz Wübbenhorst (* Donnerschwee 16. 4. 1907)

Wübbenhorst, Familientagung, ein altes Geschlecht der Delmenhorster Geest
erforscht seine Geschichte, von Wolfgang Büsing; HuH 1969/10

Wübbenhorst, Familienforschung, Exkursion auf den Stammhof am Hasbruch,

von Wolfgang Büsing; NWH 1969/18

Zedelius, s. Studenten-Stammbücher

Zehender, Carl Wilhelm, "'Bremen 21. 5. 1819, f Rostock 19. 12. 1916, Professor

Dr., Ophthalmologe u. Philosoph, von Berend Strahlmann; NWH 1959/10

Zerhusen, Franz, * Lohne 19. 6. 1884, f ebd. 5. 5. 1967, Kaufmann und Bürger¬
meister ebd.; OHK 1968 S. 32 f.

Ziegeleien, Lippische Ziegler auf heimischen Ziegeleien, ein Rückblick in das
Wanderarbeiterleben vergangener Tage, von Hans Wichmann; HuH 1965/6

Zinngießer, Die Z. der Stadt Oldb, von Wolfgang Büsing; OF 1969 S. 49—71
(Ahlers, Balcke, Baumann, Behmann, von Bergen, Cordes, Dagerath, von

Essen, Fischer, Fortmann, Frese, Fritzsche, Hansmann, Kannengießer, Köhler,
Kramer, Matthias, Mester, Meyer, Nehmzow, Pape, Plagemann, Rolefs, Rull¬

mann, Schlömer, Spieske, Strieder, Tepken, Timmermann, Voigt, Vorlage)

Zinngießer, Vom Zinngießerhandwerk in Cloppenburg (Familien Hüllmann und
Brinkmann), von Theodor Kohlmann; VuL 1964/59 S. 8

Zumbrägel, Anton, * Telbrake 20. 3. 1911, gefallen Ostfront 14. 2. 1943, Lehrer;
HKOM 1962 S. 134

Zumbrägel, Heinrich, * Höltinghausen 12. 2. 1908, vermißt 12. 2. 1945 bei Bres¬
lau, Lehrer; HKOM 1962 S. 134 f.

Zumbrägel, Josef, * Höltinghausen 4. 4. 1910, gefallen vor Leningrad 8. 10. 1941,
Lehrer; HKOM 1962 S. 135

Zwischenahn, Die Bauernhöfe am Zwischenahner Meer; NWZ 20. 4. 1966

Zwiterda, s. Jeverl. Familien

Anschrift des Verfassers:

Apotheker Wolfgang Büsing, 29 Oldenburg, Stargarder Weg 6
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Ein Urkundenregister des Gutes Brettberg
mit beigefügten Baurechnungen von 1564 —1566

Von Harald Schieckel

Das zwischen Lohne und Südlohne gelegene Gut Brettberg gehörte seit etwa

1511 der Familie von Dorgelo 1). Das Archiv des Gutes, über dessen Umfang

ein 1822 aufgestelltes Verzeichnis Auskunft gibt 2), ist offenbar bei oder nach

dem Verkauf von Brettberg 1835 zerstreut worden. Teile hiervon, die ver¬

mutlich der bekannte Historiker des Oldenburger Münsterlandes, C. H. Nie-

berding (1779—1851) 3), während oder nach der von ihm geführten Verwal¬

tung des Gutes Brettberg an sich genommen hatte, erwarb der Freiherr Ludwig

(Louis) von Eimendorff (1808—1867). Er bearbeitete eine umfangreiche Ge¬

schichte der Familie von Eimendorff 4), wozu er auch ausgiebig die Urkunden

des Archivs von Brettberg heranzog, das im 15. Jahrhundert der Familie von

Eimendorff gehört hatte und dessen spätere Besitzer sich wiederholt mit dieser

Familie verschwägerten. Nach dem Tode Ludwigs von Eimendorff gelangte

ein Teil der Brettberger Archivalien in das Archiv des Gutes Füchtel 5), das

damals Ludwigs Bruder Franz Carl von Eimendorff besaß, ein anderer Teil

wurde im Staatsarchiv Oldenburg deponiert (als sogen. Eimendorffsehe Ur¬

kundensammlung) und später an die Freiherren von Schorlemmer auf Schlicht¬

horst übergeben, die auf Grund ihrer Abstammung von Franz Carl von

Eimendorff Erbrechte geltend machten. Ein Teil dieser Archivalien konnte

4) Zur Geschichte von Brettberg im 16. Jahrhundert s. C. H. Nieberding, Ge¬
schichte des ehemaligen Niederstifts Münster, Bd. 2, Vechta 1841, S. 436 ff., und

die im wesentlichen auf Nieberding zurückgehenden Angaben bei C. L. N i e -

mann, Das Oldenburger Münsterland in seiner geschichtlichen Entwicklung Bd. 2,
Oldenburg u. Leipzig 1891, S. 108 ff.; Georg Reinke, Wanderungen durch das

Oldenburger Münsterland, H. 3, Vechte 1923, S. 54 ff. Zur Familie v. Dorgelo s.

Gustav Nutzhorn, Zur Geschichte der Familie von Dorgelo (Old. Familien¬

kunde, Jg. 11, 1969, S. 24 ff.); Walter Schaub, Zur Geschichte der Familie von
Dorgelo (ebd., Jg. 12, 1970, S. 257 ff.); Harald Schieckel, Zur Familie von

Dorgelo auf Brettberg im 16. Jahrhundert (ebd., S. 259 ff.).

2) Niedersächs. Staatsarchiv Oldenburg (künftig abgekürzt: St. A. Old.), Best. 272 —
17, Nr. 775.

3) Vgl. den Artikel über ihn von Georg Reinke in: Westfälische Lebensbilder,

hrsg. v. Aloys Börner u. Otto Leunenschloß, Bd. 2, Münster 1931, S. 289 ff.

4) St. A. Old, Best. 272—17, Nr. 308 (noch in Füchtel) und Nr. 309 (jüngere und

unvollständige Abschriften und Auszüge aus 308).

s ) Über das Gutsarchiv Füchtel s. H. Schieckel, Die Gutsarchive des Oldenburger

Münsterlandes und ihre Bedeutung für die Heimatforschung (Jahrb. f. d. Old.
Münsterland 1970), S. 123 ff.
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kürzlich durch das Niedersächsische Staatsarchiv Oldenburg käuflich erwor¬

ben werden 6), andere Teile sind vom derzeitigen Besitzer veräußert worden.

Schließlich befinden sich noch weitere Urkunden aus dem Nachlaß Nieberdings

im Staatsarchiv Oldenburg, die teilweise dem Gut Brettberg entstammen, aber

wegen des überwiegend die Herren von Dinklage betreffenden Inhalts als

Archiv der Familie von Dinklage einen besonderen Bestand bilden 7). Während

die jetzt im Staatsarchiv Oldenburg deponierten Urkunden des Gutes Füchtel
und die früher in Schlichthorst verwahrten Urkunden fast sämtlich im Olden¬

burger Urkundenbuch (Bd. 8) abgedruckt wurden 8), sind die Urkunden des

Bestandes von Dinklage leider fast ausnahmslos nicht im Oldenburger Ur¬
kundenbuch erfaßt worden.

Da die Urkunden des Gutes Brettberg sich also nur zum Teil erhalten haben

und auch nicht vollständig publiziert worden sind, besitzt ein 1564 durch Otto

von Dorgelo angelegtes Urkundenregister, ein schmales Heft von 12 Blättern

im Format von 11 X 33 cm, einen besonderen Wert. Dieser recht schreibfreu¬

dige und schriftkundige Gutsherr, auf den auch die ältesten Pacht- und Zehnt¬

register des Gutes Brettberg zurückgehen 9), hat darin mehr oder weniger

ausführliche Regesten von über 130 Urkunden und sonstigen Schriftstücken
seines Archivs aus der Zeit von 1381—1564 verzeichnet und am Schluß noch

die Schriftwechsel über verschiedene Betreffe summarisch angeben. Nur von

33 dieser Urkunden konnte der Druck ermittelt werden. Der größte Teil der

Urkunden betrifft natürlich das Gut Brettberg (Besitzrechte, Bauernstellen,

Zehnte und sonstige Einkünfte der Besitzer, Abfindung von Verwandten) 10)

und wichtige Familienpapiere (Testamente, Heiratsbriefe, Leibzucht)"). Der

Schriftwechsel mit Handwerkern (Glasmacher, Goldschmied, Zimmermann)

und Ärzten 13), der leider nur angedeutet ist, läßt Rückschlüsse auf die dama¬

ligen Bedürfnisse und die Möglichkeiten der ärztlichen Versorgung zu. Jeden¬

falls war bei ernstlicher Erkrankung ein Arzt damals nur in Bremen oder

Osnabrück zu bekommen. Eine besondere Urkundengruppe bilden die Schad¬

losbriefe 14), die ausgestellt wurden, wenn bei einer Geldaufnahme eine Bürg¬

schaft geleistet wurde. Der Schuldner versprach darin dem Bürgen, daß diesem

aus der geleisteten Bürgschaft kein Schaden entstehen sollte. Daß es hierbei

6) St. A. Old., Best. 272—1.

7) Ebd., Best. 272—14.

8) Oldenburgisches Urkundenbuch (künftig abgekürzt: O.U.B.), Bd. 8, bearb. v.
Gustav Rüthning, Oldenburg 1935.

9) St. A. Old., Best. 272—17, Nr. 768 u. 769.

10) Vgl. Nr. 1 f., 5—15, 17—22, 24—27, 29, 33 f., 36—59, 61 f., 64, 66—70, 75—103,

105—114, 120 f., 123 f., 126—128 des folgenden Registers.

») Ebd., Nr. 10, 16,23,32.

12) Ebd., Nr. 104, 118, 129.

13) Ebd., Nr. 119

14) Ebd., Nr. 60,63, 71—74, 130.
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um Summen bis 1500 Gulden gehen konnte, hat schon Nieberding mit Hoch¬

achtung vermerkt 15). Schließlich betreffen einige Urkunden noch das namen¬

gebende Stammgut der Familie in Dörrieloh (Kr. Grafsch. Diepholz, b. Varrel),

das Otto von Dorgelo um 1562 16) an den Hauptmann Christoph Grambart

(oder Grambort) verkauft hatte, und sonstige Güter und Einkünfte in dieser

Gegend sowie das Kloster Mariendrebber 17), zu dem die Familie von Dorgelo

in engeren Beziehungen gestanden hat.

Daß Otto von Dorgelo mit der Aufstellung des Urkundenregisters rein prak¬

tisch-rechtliche Zwecke verfolgte, um sich über den Wert wichtiger Besitz¬

nachweise klar zu werden, beweisen einige Bemerkungen von ihm. So heißt

es von verschiedenen Urkunden (bzw. nach damaligem Sprachgebrauch Brie¬

fen): „He is vast" 18), „de is vast und gudt, den mot ick kopes warden, der-

wegen mott ick dusse breve huden" 19), „und iß eyn mechtich vast gudt breff,

welcke na to maken" 20). Aber auch die Nachkommen Ottos wußten das Re¬

gister wohl zu schätzen, denn sein Urenkel Fritz von Dorgelo (f 1720), Besitzer

von Brettberg seit 1671, vermerkte auf dem Titelblatt: „Dieses Register muß

woll verwahret Wehrden, dan vihle dinliche Nachrichten wegen alderhandt

vorhanden gewesehn briffschafften darein zu vinden". Auch notierte er in

Randbemerkungen die Ausleihe von Urkunden und wies auf ihm besonders

wichtige Eintragungen durch ein „NB" oder besondere Zeichen hin 21).

Das Heft mit dem Urkundenregister verdient aber noch aus anderen Gründen

Beachtung. Auf den freien Seiten hat nämlich Otto von Dorgelo noch Notizen

und Zusammenstellungen untergebracht, in denen er außer kurzen Vermerken

über Leinwandlieferungen und Schadenersatz für Beeinträchtigungen durch

die Schweine eines Nachbarn 22) ausschließlich einen ausführlicher!. Bericht über

den 1565/1566 erfolgten Neubau in Brettberg gab 23). Darin hat er die Liefe¬

rungen des aus Osnabrück bezogenen Kalkes von Herbst 1564 bis vor Mi¬

chaelis 1565 unter Angabe der Menge und der am Transport beteiligten

15) Ebd., Nr. 71; Nieberding, a. a. O., S. 440.

16) In der bisherigen Literatur werden 1580 als Verkaufsjahr und Brambart als Name
des Käufers angegeben, doch geht aus dem Register hervor, daß der Verkauf um

1562 geschah und daß der Name wohl Grambort lautete. H. Gade, Hist.-geogr.-

statist. Beschreibung der Grafschaften Hoya und Diepholz, Nienburg 1901, S. 291,
nennt die Familie auch Brambart, zitiert aber die Inschrift des in der später abge¬
brannten Kirche Varrel früher vorhandenen Grabsteins des Käufers, wonach dieser,

Christoffer Grambort, am 12. 1. 1578 gestorben ist.

17) Vgl. Nr. 30, 31, 125 des Registers.

18) Ebd., Nr. 2.

") Ebd., Nr. 3/4.

20) Ebd., Nr. 65.

21) Vgl. Anm. 25, 30, 50, 109, 130, 139.

22) Vgl. Gruppe [A Verschiedene Notizen] des Registers.

2S) Vgl. Gruppe [B und D Baunotizen I und II] des Registers.
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Item he brach my dat laken deß frigdags na Aller Hilligen dach [1565 No¬
vember 2] und leidth my XII elen vor daler, do betalede ich on ganß, op
dat he my und ik onne nicht schuldich bleff im ßulven jare 1565. 25)

[Bl. l b ]
Item Johan Stuke 26) hefft my gelavet und togeßecht vor VIII schwine, de
offt in myner wische geweßen ßint, IUI gude goße und II dage tymmeren
tho helpen, wen ik bedorve.

[B Baunotizen I]

Item inne dem jar LXV des ersten ßondages yn der vasten, Invocavidt ge-
nanth [= 1565 März 11], is Mester Gerdt Rode tegen den aventh to mynen
huße ßulff V ankamen. Dat war he, ßin ßon und Renneke und ßin broder
Herman Rode und Herman Blecke. Den Montag fro fyngen ße an tho
arbeiden. Do quam Hinrich by II uren von Deipholth on ock tho hulpe,
und arbeiden wanthe den donnerdage tho VIII uren. Den morgen leten ße
äff regenß halver. Sse toveden den regen äff wenthe den frigedach to mig-
dage. Den namidage gengen ße alle tho huß.
Item mester Gert und ßin ßon Johan und Hirich und de beiden kalckschleger
quemen den ßondach Reminyssere [= 1565 März 18] tegen den aventh
wedder und Renneke quam den mitweken tho V uren den namiddag und
murden do vort an.

Item des mondages na Oculi [= 1565 März 26] murden ße alle wedder fro
an up Hinrich na, de waß hen na Deipholt und krech Hugo van Dinklage
murlude, quam aver dussen ßelven montag to III uren wedder und murden
do vort.

Item des mondages na Letare [= 1565 April 2] murden mester Gerth Rode
mith ßinen knechten wedder an, wo baven genomth ßint. Des frigdages
quemen Liveke und ßin geßelle Kurdt, welcher toßamen tho Dincklage
gemurt hett, ock tho hulpe und murden de weken myth den andern uth.

Item dusse baven gescreven weken und dagen hebbe ich eyn ideren enth-
richtedt und mester Gerdt gedoen und betalt.

Item des mondages na Judica [= 1565 April 9] murden ße alle up nie beßol-
dinge wedder an. Mester Gerdt Rode waß in dusser weken den mitweken
na der Vechte tho richte fro morgen, quam donnerstage fro morgen wedder.

M) Es folgt: „Dieses Register muß woll verwahret Wehrden, dan vihle dinliche Nach¬
richten wegen alderhandt vorhanden gewesehn briffschafften darein zu vinden.
F. v. Dorgelo".

26) Wohl Kötter in Südlohne. Vgl. Cl. Pagenstert, Die Bauernhöfe im Amt
Vechta, Vechta 1908, S. 393.
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[C Urkundenregister]
[Bl. 2 a] In den kisteken in de hovethlade, dar eyn lade is, ßo lang de kiste
bret is, liggen inne dusse nafoldige breve:

[Nr. 1] Item I breff, wo ßich Dirich van Lutten und myn vader ßelliger
hebben vorgelichet umb den Bredtberg, dar hefft Dirich van Lutten des
Graven erve to Sswichteler vor bekamen. De datum is na Cristi gebort
viffteinhundert achte und twintig, des donnerdageß in Vastelavende [= 1528
Februar 20] 27).

[Nr. 2] Item I breff, darin myn vader ßelliger richtlichen den formun-
dern her Baltazar Swencke, domher to Oßenbruge, und Johan van Snetlage
und Roleff van Lutten van wegen der kinder ßeligen Roleff van Dincklage
by namen herr Dirick van Dincklage, domher, und Johans und Annen van
Dincklage hefft äff gekofft den Steingraven mit ßiner thobehoringe, und
verner ße ansprake to den Bretberg mocht hebben, myt avergelaten vor I
ßummen gülden. Dar is deß richter ßigell Pantaleon van Hennegouwe und
alle III vormundere ßegelle an den breff wie vorgenomet. In den jar de
datum anno domini millesimo quingentesimo tricesimo primo, fferia sexta
post dominicam Letare Hierusalem, und he is vast [= 1531 März 24] 28).

[Nr. 3, 4] Item I breff, darinne Otte van Dorgelo ßelliger mynen vader
seiliger dat gudt to Dorgelo hefft richlichen inne vorkofft, de is vast und
gudt. Noch dorby eynen breff, dat Herman Dorgelo mynen grote vader
ßinen anpert, dat gut Dorgelo innehefft, vorkofft, und de jungeste breff is
de datum Otto Dorgeloß breff viffteinhundert und dertich, des mondages
na Mathei Apostoli [= 1530 September 26], de ander breff is eider [= wohl
vor 1507], Dat gudt to Dorgelo hebbe ich tosamen Cristoffer Grambort
wedder vorkofft, den mot ick kopes Warden, derwegen mott ick dusse breve
huden 30).
[Bl. 2 b ] [Nr. 5—7] Item III breve, holden alle up Hencken erve tho Boek-
kelle. De eyne, dat ßellige Otte van Dorgelo ßine ansprake mynen vader

27) O. U. B., Bd. 8, Nr. 329. Ausfertigung (künftig abgekürzt: Ausf.) jetzt St. A. Old.,
Best. 272—1, Nr. 84.

28) O. U. B., Bd. 8, Nr. 334. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 86.

2#) Otto v. Dorgelo, + wohl vor 1507 (Nieberding, a. a. O., S. 437). Daraus er¬
gibt sich die Datierung von Nr. 4. Der in Nr. 3 u. 5 genannte Otto v. Dorgelo saß

auf Welpe und war der Neffe des Johann v. Dorgelo auf Brettberg (Nutzhorn,
a. a. O., S. 42).

30) Es folgt: „NB. Diesen Breff habe ich, Fritz von Dorgelo, an Monsieur Zengen,

daß Guht zu Dorgelo nun hatt, eineß auß freyer (?) gutheitt (?)... verlent, aber
nicht wieder bekommen. 1688". Über dem Regest zu Nr. 3/4, auf das sich dieser
Vermerk bezieht, ist noch ein NB mit einer Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger

übergeschrieben. Nach Gade, a. a. O., S. 292, besaß die Familie v. Zenge ein an¬

deres Gut in Dörrieloh. Doch scheint sie nach dieser Bemerkung das früher im

Besitz der Familie v. Dorgelo befindliche Gut innegehabt zu haben.
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ßelliger heff avergegeven, dar ße ßich um vorgelichet hebben. Den breff

hefft de richter neffen Otto Dorgelo vorßegelt. De datum is na Cristi gebort

1522, des gudendags na sunt Valentini [= 1522 Februar 19] 31). De ander breff

is, dat vormelden dot, dat sulvyge erve to Bokell ßy vorßettet gewesen vor

LXII goldgulden Evert Kobrinck. Den hefft, kan ich gedencken, myn vader

wedder geloßet [= 1465 April 12] 32). De derde breff holt, dat Herman Dor¬

gelo mynen grotevader ßinen andele ock hebbe vorkofft, he an dat erven

to Boekell gehadt hefft [= 1482 Januar 14] 3S).

[Nr. 8, 9] Item I breff, dat myn ßuster Elsche und ich unß mit ander inne

vordragen hebben und ße myne guder vorlaten hefft [= 1548 August 25] 34).

Darinne lieh de quitanßie, dat ich ße betalt hebbe de VIII 0 goltgulden [= um

oder nach 1548 August 25].

[Nr. 10—12] Item II breve myner ßelligen ßuster Annen, de Viken-

ßolttesche, hillikesbreff [= vor 1539 Mai 3]. De ander de vortichtnissebreff,

dar ße myn gudt inne vorlaten hefft [= 1539 Mai 33] 35). Dar licht ock I

ßedele ynne, dar Johan Vikenßolt bekendt, dat he betalt is [= nach 1539

Mai 3].

[Nr. 13, 14] Item noch II breve, de holden up den tegeden Ludeke to

Osterhußen, Kregen, Haßcampe, Boellerß und Johan to Ssutlon. In den eyn

breff hefft myn vader ßelliger den tegden gekofft richtlichen [= nach 1497],

und de ander breff is de tegede in ore vorsettet geweßen an ßelligen Dirich

van Dincklage [= 1490 Mai 31?] 36)„ De breve holden beide, dat Bollerß ßin

erve ganß tegeden giffet.

[Bl. 3 a] [Nr. 15] Item eyn uplateßbreff und quytanßien, dar myn ßellige

modder Liße van Dincklage 37) ore gehapender gerechticheit, ßo an den

Bretberge gehadt hefft, mynen vader ßelliger heff upgedragen richtlichen

und dar ohr de viff hundert goltgulden ßampt den tinßen, de or to der

wedderstadinge gelavet, betalet ßind. De datum na Cristi gebort vifftein-

hundert dre und derttich, des ßaterdages na Elisabeth [= 1533 November 22\

31) O. U. B., Bd. 8, Nr. 313. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 79.
32) O. U. B., Bd. 8, Nr. 177. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 34.
3S) O. U. B., Bd. 8, Nr. 214, Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 49.
'*) O. U. B., Bd. 8, Nr. 389. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 121.
35) O. U. B., Bd. 8, Nr. 358. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 101.
36) Wohl O. U. B., Bd. 8, Nr. 240. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 58. Der

zuletztgenannte Johann saß auf der Rolfes Stelle in Südlohne (Pagenstert,
a. a. O., S. 390), die übrigen in Holthausen (ebd., S. 541, 544).

3T) Gemahlin des Diedrich v. Dinklage auf Dinklage, geb. v. Eimendorff, Schwester
der Gemahlin des Otto v. Dorgelo, des Großvaters des Schreibei s des Registers
(N i e b e r d i n g, a. a. O., S. 436).
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[Nr. 16] Item I breff, dat is myneß vader testamentte ingeßadt hefft,
weß ßin leste wyll ßy geweßen und myt weme he waß uth to stein gehadt
hefft, des darynne is getekent, dar de worde to eyn boridi inne gedan hefft.
Dar mith inne vorworet is mit den tegden tho Berchterup und ßuns etc.
[= 1542 Oktober 8] 38).

[Nr. 17] Item I breff van CC goltgulden, de my de grave van Deipholt
myt X goltgulden jarlinx vorpflichtet heff to vortinßen, wo de breff vor¬
meldet, dar ßiner gnaden eyn tegeden in widderstadynge heff vor bekamen
to vortinßen uppe den dach Petri ad Cathedram, och de loße. De datum na
Cristi gebort dußent viffteinhundert achte und twintich, deß ßunnavende
na Cantate [= 1528 Mai 16] ").

[Nr. 18—20] Item II updrageßbreve, alße junffer Ffia van Dincklage
oreß ßelligen broderß Herbort van Dincklage nagelaten guder den droste
Hugo van Dincklage und my inne hefft upgedragen twe mathe in wert¬
lichen und geistlichen richter. De wertlich breff datum is na Cristi gebort
dußentviffhundertsestich, mandages den negenden dag des monats Septem-
bris ([= 1560 September 9] 40).

[Bl. 3 b ] Der geistliche updrachbreff holt de datum in jare na Cristi gebort
dußentviffhundert und in eynßeßtigen [= 1561], beide breve durch notarien
neffen der junffer undergescreven 40a). Hirynne lieh eyn hantschriff, dat
Anna van Dincklage, myn modder, de X goltgulden, alße in den updrach-
breven staen, hebbe entfangen von den Drosten Hugo van Dincklage und
my [= nach 1561] 41).

M) O. U. B., Bd. 8, Nr. 377. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 115.

s") Diepholzer Urkundenbuch (künftig abgekürzt: Dieph. U. B.), hrsg. v. Wilh. v.
Hodenberg, Hannover 1842, Nr. 210. Danach war der Zehnt in Aschen und Ossen¬

beck fällig (vgl. auch unten, Nr. 116/117). Schon 1522 hatten die Herren v. Diep¬
holz Zinse in Ossenbeck an Otto v. Dorgelo verpfändet (Nieberding, Bd. 3,
S. LXVIII, Nr. 127). Ober den Zehnten in Aschen und Ossenbeck s. G a d e, a.a.O.,

S. 542 f., 636; Nieberding, a.a.O., S. LXXXVI, Nr. 181, XC, Nr. 186 ( =
Dieph. U. B., Nr. 273).

40) Ausf. St. A. Old., Best. 272—14. Hiernach bestätigt der Richter auf der Neustadt

zu Osnabrück, Michael Rotgers, daß die Nonne Fye v. Dincklage in Malgarten mit
Zustimmung der Äbtissin Engel Dorgelo, des Konvents und ihres Vormundes Steve
Ruessche an ihre Vettern Hugo v. Dincklage und Otto Dorgelo die Güter ihres ver¬

storbenen Bruders Herbord v. Dincklage, nämlich das Haus in Dinklage und
Trentkampes Erbe [in Brockdorf], Ksp. Lohne, geschenkt hat. An der Urkunde

hängt neben den Siegeln des Richters, des Vormundes und der zwei Zeugen (Her-
bordt v. Eimendorp u. Wulffert Dorgeloe zu Welpe) das sehr gut erhaltene Kon¬
ventssiegel des Klosters Malgarten.

40a ) Der folgende Eintrag etwas später nachgetragen von gleicher Hand.

41) Fia v. Dinklage hatte in der Schenkung vom 9. 9. 1560 der Anna v. Dinklage und
anderen Verwandten je 10 Taler ausgesetzt.
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[Nr. 21] Item I breff, darin ick hebbe der landrostynne und oren kin-
deren 42) den oren dell up Holterhagen affgekofft richtelicheii. De datum
anno domini dußentviffhundert und achte und vifftich, am ßaterdage na
Augustini confessoris [= 1558 September 3].

[Nr. 22] Item I breff, darinne myn leve suster, de werdige fruwe 43), heff
vortich gedan und myne guder vorlaten. De datum dußentviffhundertviff-
tich und twe, am Dinxtedage na Pinxten [= 1552 Juni 7].

[Nr. 23] Item I breff, alße my myne husfruwe gegeven is geworden, dar
de hilckes vorworde yn vortekendt und van den frunden up beider ßidt
vorßegelth ßint worden. De datum is na Cristi gebort dußentviffhunderteyn
und vifftich, am dage Simonis Jude [= 1551 Oktober 28] 44).

[Nr. 24] Item I breff, holth up de teegen, ick in caspelle van Dincklage
hebbe und etliche erve. Datum anno domini dusent CCCCXV, ipso die
beati Jacobi Apostoli [= 1415 Juli 25] 45).

[Nr. 25] Item I breff, holth wie Hylmer van Lutten und ick unß thoßa-
men etliche wedderwessell haten und umb Johann Klunnenborch 46) stede
und wonynge mytander unß vordragen hebben. Datum anno 1563, am
donnerstage na Mathei Apostoly [= 1563 September 23].
[Bl. 4 a] [Nr. 26] Item I breff, darin my Dirich van Dincklage gegeven hefft
up I dußent daler und vifftich daler jarlinx tinßes up Viti Martiris dach to
betalen und in III erve alße de Urlage 47) und Heßedinck 48) und dat erve to
Kuckenge 49) vorscreven. De datum anno XV c und twe und ßeßtich, am
dage Viti Marteris [= 1562 Juni 15]. Dyrich van Dincklage heff alleine vor-
ßegelt unde er und ßine husfruwe hebben beide den breff undergescreven.

42) Adelheid v. Lutten, Witwe des Landdrosten Brant v. Baer. Ihre Söhne, die hier
vermutlich gemeint sind, waren Herbort, Domherr zu Osnabrüdc, Clawes und
Hermann (vgl. O. U. B., Bd. 8, Nr. 398, und unten, Nr. 120).

43) Engel Dorgelo, Äbtissin in Malgarten (vgl. Anm. 40 und unten, D Baunotizen II,
Bl. 12 b , nach 1565 April 1). Danach ist Nutzhorn, a.a.O., S. 35 (VII 6) zu
ergänzen.

44) Das Datum des Heiratsvertrages mit Elske v. Korff-Smysing, der bisher nicht auf¬
gefunden wurde, ist auch erwähnt in der eigenhändigen Aufzeichnung Ottos v.
Dorgelo über seine Frau und seine Kinder (Schieckel, Zur Familie v. Dorgelo,
S. 260).

45) O. U. B., Bd. 8, Nr. 104. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 8; beglaub.
Absdir. d. 16. Jhs. ebd., Nr. 9.

4e) Vielleicht die Kötterei Klünenberg in Osterfeine, die eigenhörig war und von der
Pagenstert (a.a.O., S. 618) die Gutsherrschaft nicht ermitteln konnte. Die
Stelle hätte dann einmal zu Brettberg sowie zu Schwede oder zu Daren gehört,
da auf den beiden letztgenannten Gütern zu dieser Zeit ein Hilmar v. Lutten saß.

47) In Brockdorf (Pagenstert, a.a.O., S. 403).
48) In Brockdorf (ebd., S. 406).
") In Ehrendorf (ebd., S. 396).
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[Nr. 27] Item I breff, den Wulffert van Dorgelo myner ßelligen moder
gegeven hefft up viffhundert goltgulden und XXV daler tinße vorschenen
und to betalen na inholde dess breves up Michelis, des VI ßine lüde betalen
schollen alle jare na vormogen des breveß. De lüde ich in pachtregister hebbe
by namen angetekent. Wer eyn dem andern loßekundige doet, mot den
anderen I jar tovoren anßeggen. De richter, er selvest und ßin broder hebben
den breff vorßegelt. De datum is anno domini XV c twe und vifftich, am
donnerdage na dem ßondage Remenissere [= 1552 März 17], overß up
Michelisdach holt de loße.

[Nr. 28] Item I breff, den my Cristoffer Grambordt hefft weddergeven,
alße ich on dat gudt to Dorgelo vorkoffte, dat he wyll van den bischup van
Minden ßunder my offte den mynen to donent offte schaden dat leingudt,
welcher mit dem gude is vorwilligen und alle tidt entffangen. De datum is
viffteinhundert twe und ßestigesten jare, an mitweken na den andern
ßondage Trynitatis [= 1562 Juni 3] 50).

[Bl. 4 b] [Nr. 29] Item I breff, ein groß richteschein, dar myn vader ßelliger
den tegeden aver eyn coten, genant der Schorstein, heff genommen. De
datum am viffteigenhundersten und dertegesten jare na Cristi unßes heren
geborth, det saterdages na Andree Apostoli [= 1530 Dezember 3] 51).

[Nr. 30, 31] Item noch I breff van myner gnedigen ffruwen 52) und der
regerunge zu Deipholth, den geßlechte und my geven up VIII stige gülden,
welcher den armen und schollmester to Deipholt und de pastoren to beiden
Drebber ßchollen vortinßet werden na vormeldinge deß breves [= wohl nach
1560], Ock ßint de copien by den breven gebunden, wo derre eyn ider breff
inholt, wo ße schollen vortynßet werden, dat de regerunge up ore fielen
ßalicheit to vorrichten, alße hebben yn stede der geßlechte angenomen yn
up ßenen tho hebben. De olde breff is ock by der regerunge breff gebunden,
darynne den geßlechten des bevolen waß und van den presteren to Drebber
vorßegelt [= 1558 November 3] !3 ).

50) Folgt der Vermerk: „Diesen Breff habe ich, Fritz von Dorgelo, auch Möns. Zengen

auß Guhtheit, puto Anno 1688, verlent, weil er mich darumb gebetten, aber noch
nicht wider bekommen kühnen". Vgl. auch Anm. 30.

51) O. U. B., Bd. 8, Nr. 332. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 85.

") Margarethe, Witwe des 1560 verstorbenen Grafen Rudolf v. Diepholz.

M) Ausf. (?) St. A. Old., Best. 272—17, Nr. 93a. Hiernach beurkunden der Dekan

Johan Vlemynck, Pastor Johann Plumer, Gerdt van Loen, Pastor zu Harpstedt,
Kanoniker zu Mariendrebber, und sonstige Interessenten an Pfründen des Stiftes,

daß sie sich mit Otto Dorgelo wegen einer Stiftung seines Vaters in Höhe von

8 Stigen Goldgulden verglichen haben. Die vielleicht nie ausgefertigte Urkunde
wurde später als Einband für ein Rechnungsbuch des Otto v. Dorgelo benutzt.
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[Nr. 32, 33] Item I breff den inholdes, wie myn ßellige vader myn leve
ßellige moder hefft gehadt lifftuchtiget [= 1542 Juni 19] 54), welches myn leve
ßelige moder ock hefft, alße to der Vechte wanen toch, XI jare alße gebort
und rouwelichen gebrukedt. In den XII. jare iß ße ut dussen jammerdale
gescheiden. Do hebbe ich des wedder an .my genamen, behalver weß ich
myner ßuster 55) hebbe togeßecht, heffet ße beholden alße den hoff mit der
lenderie und wische tor Vechte und den tegeden to Berchteruppe und Tolen
erve to Kalpflage. Dat is geschein des LXIII. jare, deß ßondages vor Pinxten
[= 1563 Mai 23], alße myn moder sterff 5S).

[Bl. 5 a] Deanderlade
Item in der laden negest der vorgescreven laden ßinth dusse nagescreven
breve inne:

[Nr. 34] Item I breff, darinne Johan van Eimendorpe mynen grotevader
ßinen anpart up Elmendorpper Holt hefft vorkofft. De Datum anno domini
MCCCCLXXX primo, in vigilia beati Barttolomei Apostoli [= 1481 August
23]").

[Nr. 35] Item I breff, holdende, alße myne moder saliger und ick Kort
Gelen den hoff in ampte Raden vorkofft, do geff he unß I breff wedder,
dor he unß offte unßen erven umb vette ßwin und denst nicht wolde anlan¬
gen, dat hatte unß de amptman tho huß Raden genomen. Ele begert aver
mit in den kopbreff der orßaken, he mende des dor wedder to vorlangen.
Darup geff he unß den breff wedder. De datum is viffteinhundert seven und
viertich jar, deß frigdages na Michelis Archangeli [= 1547 September 30] 58).

[Nr. 36] Item I breff, der bute halven mit Roleff van Lutten, der kot to
Mulen 59) und Herbert to Karen 58 a ), den my Roleff van Lutten gegeven
hefft. De datum is dußent viffteinhundert sestich, am gudenstage na der
Hilligen Dre Koninge dag [= 1560 Januar 10].

54) O. U. B., Bd. 8, Nr. 374 (mit dem wohl nicht zutreffenden Datum Mai 15). Ausf.
jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 114.

55) Elske v. Dorgelo.
6e) Dieses Datum des Todestages seiner Mutter hat Otto auch auf der in Nr. 31 er¬

wähnten und auf einer anderen, ebenfalls als Einband benutzten Urkunde ver¬
merkt (Schieckel, a. a. O., S. 260).

") O. U. B., Bd. 8, Nr. 212. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 48.
58) Ausf. St. A. Old., Best. 272—14. Hiernach beurkundet Cordt van dem Sloen,

„anders genant de Ghelle" (später auch Gelle), daß Otto Doregelo mit Zustim¬
mung seiner genannten Vormünder ihm seinen erblichen Hof in Westrup, Ksp.
Wehdem, den jetzt Gercke Meyer und seine Frau Aleke innehaben, verkauft hat.
Er wird den Verkäufer wegen der an das Amt Rahden zu leistenden Dienste und
Schweine nicht belangen. Siegel des Ausstellers angehängt.

59) Vielleicht die Kötterei Timphus, die vom Gut Brettberg 1566 an Rudolf v. Lutten
überging (Pagenstert, a. a. O., S. 532).

'«a) Vielleicht Herbord ther Kathen (== Kathmann) in Carum (Pagenstert, a.a.O.,
S. 296).
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[Nr. 37] Item I breff, dat my de ßellige grave van Deipholt Johan Roden
wiß 80) to Kneten haff den egendom in avergegeven, den ßiner gnaden an
ohr (?) hett. De datum is dußent viffteinhundert seß und vifftich [= 1556
Juli 21]").

[Nr. 38] Item I breff up garden, den myn grotevader gekofft hefft.
Anno domini MCCCCLXX, am negesten mondage na unßer leve frouwen
dage [= 1470 August 20].

[Nr. 39] Item I breff up der Capellen stede 82), dor Otte wanet, heff
ßellige bischup Franß myner ßelligen moder geven. De datum is dußent
viffhundert dre und vertich, am Mitweken na dem ßondage Judica [= 1543
März 14].
[Bl. 5 b ] [Nr. 40] Item I breff tuschen den ßusters und mynen grotevader
oldes gemaket, dat ße hebben dat glint vor on ton Vechte tuschen oren
hoven angenomen to maken etc. [= 1497 Dezember 7] 63).

[Nr. 41] Item I breff, dat myn vader ßelliger grotemoder, de van Elmen-
dorppe, hadde myt Dyrick van Dincklage butet und ohn den Bredtberch
gedan vor Herman Hoffmanß erve, ßo to Sslehusen wanet. De breff is
dorchgeßneden. De buthe is wedder ave. De datum is anno domini MCCCC
nonagesimo, am mondage na dem ßondage Letare [= 1490 März 22] 84).

[Nr. 42] Item I breff, dat Arent Grip Otten Dorgelo, droste tor Vechte,
und ßinen ßonne Johan richtlichen hefft dusse na bescreven erve und tege-
den in vorkofft, alße Hanneken hußes to Schempne, Wilken hußes to
Schempne und Sswaneken huß to den Haßkampf, Henneken hußes, Ssun-
dingh to Berchfeine und Wilcken hußes to Berchfeyne, deß hußes to Brüggen
to Merschendorppe, Tydeken hußes, Marquardingh to Calßlage, Hencken
hußes, Hormeringh to Rechtevelde und de tegden in den Brockdorpe, Over
dat huß to Horsten, over Warneken huß tor Kohorst, over den kämpf tor
Slaphorst und over dat Kamphuß in den kaspelle van Dincklage und Brünes
hus Guseberes und over dat huss ton Strode in den kerspell van Lutten

80) Wohl verschrieben für wiff (vgl. folg. Anm.).

81) Ausf. St. A. Old., Best. 272—14. Hiernach überläßt Graf Rudolf v. Diepholz dem
Otto van Dorringelo und dessen Frau seine Leibeigene Anna (geboren in Golden¬

stedt als Tochter seiner eigenbehörigen Leute Dirick im Hove und Gebbeke), die
den Eigenbehörigen des Otto v. D., Johann Rode in Großenkneten, geheiratet hat.

Siegel verloren. — Die Frau des Johann Rode stammte demnach von der Halb¬

meyerstelle Hoffmann (1545: Dirich im Hove) in Goldenstedt (Pagenstert,
a.a.O., S. 118).

82) Über diese Stelle s. Nieberding, a. a. O., Bd. 2, S. 439; Ostendorf, a. a. O.,
S. 86 ff. Eine Abschrift der Urkunde befindet sich im Nachlaß Nieberdings (St. A.

Old., Best. 271—12, Nr. 19).

8S) O. U. B., Bd. 8, Nr. 255. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 61.

") O. U. B., Bd. 8, Nr. 239. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 57. — Vor dem

folgenden Regest ist durch Fritz v. Dorgelo ein Zeichen eingefügt, das auf ein
anderes Zeichen am Kopf der Seite mit dem Namen „Lubbinck" verweist.
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belegen und 65) der loße und ervetale der twiger huss to Ostendorppe in den
kaspelle van Dincklage. De datum is anno domini MCCCC° XV °, feria
sexta in crastino beathi Jacobi Apostoli [= 1415 Juli 26] 66).

[Nr. 43—45] Item III breve, holdende up mynen garden to der Vechte
an der Masch gelegen, wo de van eyn tom anderen gekofft ist [= wohl 1504
März 27 67) und 1523 August 18] 08). In den lesten breff is 1 breff ine, dar
vormelden is, dat myn vader zelliger den garden nu am jungesten gekofft
hefft. De datum is M viffhundert XXXI ipse die Deposicionis Alleluia
[= 1531 Februar 5 oder 4],
[Bl. 6 a] [Nr. 46] Item I breff, holth, dat Johan Romelt Otten Dorgelo
und Herbordt Dorgelo vorkofft hebbe van wegen ßiner fruwen Herman
Dorgelo ßelliger nagelaten guder alle ansprake. De datum is anno domini
MCCCCLXXX septimo [= 1487],

[Nr. 47, 48] Item I breff up Roden erve to Kneten, hefft myn vader
ßelige grotemoder 69) gekofft van Klaweß Sslepegrellen. De datum MCCCC-
LXXVI, am sondage na suntte Viti [= 1476 Juni 16], Noch I breff up Roden
erve to Kneten, is aver older [= vor 1476 Juni 16].

[Nr. 49] Item I breff up de wische in der Igehorst, de myn vader ßeliger
Hilmer van Lutten richtlich heff affgekofft. De datum viffteinhundert ses
und derttich, am dage Galli Confesoris [= 1536 Oktober 16],

[Nr. 50] Item I breff, vermelden, dat Arent Tekenborch Willem van
Elmendorppe Borchert Ssudent 70) erve to Tenstede hefft verkofft. De datum
is anno MCCCCLXVII, by Palmdage etc. [= 1467 März 22].

[Nr. 51, 52] Item II breve, holden up der Schuckemollen. In den eynen
Floriken de Krude, in den anderen Herman de Krude oren dele der Schucke¬
mollen hefft Otte Dorgelo, drost to der Kloppenborch, vorkofft. Beide
breve datum anno MCCCC, feria sexta post Oculi [= 1400 März 26] 71).

[Nr. 53] Item I breff, wo myn vader ßelliger myt den pastor tho der
Vechte gehandelt hefft, dat he de neyn mollen up ßinen lande gesettet hefft.
Dusent viffhundert und achte, an dem gudenßdage na unßer leven Frouwen
dage Visitationis [= 1508 Juli 5] 72).

®5) Folgt durchstrichen: „de tegede".
66) O. U. B., Bd. 8, Nr. 105. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 10.
87) O. U. B., Bd. 8, Nr. 265. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 63.
• 8) O. U. B., Bd. 8, Nr. 316. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 80.
89) Wohl Adelheid v. Eimendorff.
70) Suding in Tenstedt (Cl. Pagenstert, Die ehemaligen Kammergüter in den

Ämtern Cloppenburg und Friesoythe, Vechta 1912, S. 162).
71) Die Urkunde Florikes s. O. U. B., Bd. 8, Nr. 87. Ausf. jetzt St. A. Old., Best.

272—1, Nr. 3.
72) O. U. B., Bd. 8, Nr. 279 (nach der Ausf. im Pfarrarchiv Vechta). Die Ausf. für

Johann v. Dorgelo, auf die sich sein Sohn bezieht, scheint verloren zu sein.
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[Nr. 54] Item I breff up myne wische to der Vechte, dat Johan und
Herbordt gebroder van Eimendorpe oren broder Willen van Elmcndorpe
und ßinen erven oren dele an der wischen hebbe avergelaten, darvor Johan
eyn stucke vriges landes by den Rakeskampe und Herbordt eyn ßummen
geldts vor ßinen dele geven. Anno domini MCCCCXXX etc., Barbara Vir-
ginis [= 1430 Dezember 4].

[Bl. 6 b ] [Nr. 55] I breff up Dedeken erve, den Alerich hoff genant, hefft
Otte Dorgelo, Droste to der Vechte, gekoff van vrouwe Grete Kordewak-
kers [= 1421 Mai 13] 7S).

[Nr. 56] Item I breff up Sslehußen erve 74), dat hefft Otte Dorgelo,
droste to der Kloppenborch, gekofft van Stacius Grip. Is olt anno etc. CCC
[= vor 1400] 7').

[Nr. 57] Item I breff up Bogen Kotten, heff Hinrich Goeß vorkoff Er-
verdt den Bodeker. Datum anno domini MCCCCXXX [= 1430 November
16]™).

[Nr. 58] Item I breff up Wassenberge erve 77) und up III stucke landes
und up den tegden to Serhußen 77a). Den tegeden hebbe ich, hefft Everdt van
Hörne Willen van Eimendorpe vorkofft. Anno domini MCCCCXXXVII1
[= 1438],

7S) O. U. B., Bd. 8, Nr. 111. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 12. Vielleicht

die Stelle Deeke in Erlte (Pagenstert, Die Bauerngüter . . ., S. 169), die 1630

zu Gut Arkenstedt gehörte und dann früher einmal im Besitz von Brettberg ge¬

wesen wäre. Die Bezeichnung „Alerick hoff", die an den in der Urkunde genannten

Hofnamen „to Algherden" erinnert, findet sich auch auf 2 Rüdcvermerken des

16. Jahrhunderts auf dieser Urkunde. — Die Kordewacker waren Burgmannen

in Diepholz und hatten Besitz in Dörpel und Walsen bei Barnstorf (N i e b e r -
ding, Bd. 3, S. XXXVII, Nr. 133, S. XLII, Nr. 44; Gade, a. a. O., S. 588 f.).

74) Vielleicht die Stelle Meyer in Schledehausen (1545 und 1568: Alhart to Siehusen),
die als münstersches Lehen zu Gut Brettberg gehörte (Pagenstert, a. a. O.,

S. 308). Sonst ließ sich in diesem Ort keine Stelle im Besitz von Brettberg nach¬
weisen.

75) Im Datum sind die letzten beiden Zahlen weggelassen worden, vielleicht weil sie
unleserlich waren. Otto v. Dorgelo ist ab 1393 als Drost in Cloppenburg bezeugt,

Stacius Grip ist von 1379—1403 nachzuweisen.

™) O. U. B., Bd. 8, Nr. 133. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 20. Es handelt
sich also, wie das Regest und auch ein Rüdevermerk auf der Urkunde („uppe

Boghenß erve to Lutten") bestätigt, um die Stelle Böging (1545: Busse Bogen) in
Westerlutten, die 1608 im Besitz von Rotger v. Dorgelo ist (P a g e n s t e r t, a.a.O.,

S. 109). Die Angabe in der Urkunde „by dem Bodendike" bezieht sich wohl auf

Bendiek Stelle (1545: Boedendiek; Pagenstert, a.a.O.). Der frühere Name der
Stelle war nach der Urkunde Crome.

") Wohl in Ehrendorf (Pagenstert, a.a.O., S. 398).

77a) Wohl die Stelle Harms Zerhusen in Südlohne (ebd., S. 381).

58



[Nr. 59] Item I breff, holt up Morman to Hermen, den hefft Hugke van
Schagen, heren Frederich zone, vorkofft Florkin Schalver. Anno CCC etc.
[= 1381 Januar 7] 78).

[Nr. 60] Item I breff des inholdes, dat ich vor den graven van Deipholt
ßeliger gelavet hebbe tho Munster up den leindage, des he my heff schadeloß
gelavet und dussen breff dorup gegeven. Anno dussent viffhundert seven
und vifftich, am mitweken na Cantate [= 1557 Mai 19].

[Nr. 61] Item I breff deß inholdes, dat myn ßalige moder den kerck-
ß waren hebb affgeloßet I c und XXV goltgulden hovetgudes to der Vechte
ßuntte Jürgen, alße de breve verloren ßint geweßen, der II is, ßo hebbet
de kerckßwaren dussen breff gegeven, dat ße betalet ßint, ßo der ander
breve wedder funden worden, dat de nicht gelden ßolle. De datum iß alß
man screff vifftein hundert vehr und vertich, am ßaterdage Omnium Sanc-
torum [= 1544 November 1] 79).

[Nr. 62] Item I wilbreff, dar de droste ton Vörden, Franß Luninck, in
bewillet, dat Bosche Borgerdinck 80) mynen man Johan Luren 8') eyn wische
negentein jar mit ßiner ßuster Katrinen mit geven hefft [= wohl nach 1551]
82^
[Bl. 7 a] [Nr. 63] Item I breff deß inholdeß, dat myn vader ßaliger hefft
vor ßelligen Lippeith van Raden den kloster to Malgarden vor III hundert
goltgulden gelavet, dat he ohm deß wyll schadeloß holden. De datum is
viffteinhundert eyn und derttich, des donredages na Lucie [= 1531 Dezem¬
ber 14],

[Nr. 64] Item I breff, dat Hinrich to der Molen hette Roleff van Lutten,
Dirickes vader, myne wintmollen hebbe verkofft alße man screff anno
MCCCC quinquagesimo secundo, in profesto beati Thome Apostoli [= 1452
Dezember 20] 83).

78) Im Datum sind die letzten beiden Zahlen weggelassen. Die Urkui: de lag früher in
Best. 272—1 und befand sich nicht unter den durch Kauf erworbenen Urkunden.
Aus dem alten Findbuch konnte das Datum ermittelt werden. Nach dem dort wie¬

dergegebenen Regest (von G. Sello) verkaufen Hughe van Sdiaghen und seine
Frau Mette an Florikin Schalvere und dessen Frau Sophie das zur Zeit von
Willike dem Jungen und seiner Frau bewohnte Haus in Harme für 32 Osnabrücker

Mark. Von der versprochenen Gewährleistung nehmen sie den Knecht Hanneke

Zumer aus. Auch in der wohl von Ludwig v. Eimendorff angelegten Sammlung
von Regesten aus dem Nachlaß von Nieberding ist diese Urkunde enthalten

(St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 158, V. Verzeichnis). Zur Moormann Stelle in
Harme s. Pagenstert, a.a.O., S. 287.

78) O. U. B., Bd. 8, Nr. 383. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 119.
80) Da der Drost zu Vörden seine Zustimmung gab, handelt es sich wohl um die Stelle

gr. Börgerding in Osterfeine, die an die osnabrückische Landesherrschaft hofhörig
war (Pagenstert, a. a. O., S. 613).

81) In Schemde (ebd., S. 550).
82) Dieses Regest ist etwas später von gleicher Hand nachgetragen.
8S) O. U. B., Bd. 8, Nr. 162. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 26.
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[Nr. 65—67] Item I breff deß inholdes, dat ßellige Andreß van Quern-
hem mynen vader ßelliger hebbe den tegeden yn der herschaff van Deipholth
averlaten, den de grave van mynen vader hefft wedder bekamen, und iß
eyn mechtich vast gudt breff, welcke na to maken. De datum is dussent
viffhundert achte und dertych, am donredage na den sondage Quasimodo-
geniti [= 1538 Mai 2] M). Dar ßint twe breve by, wo ße ßich verner vordragen
hebben umb den Bomhove [= um 1531/1538], up papire gescreven, averß
de van Quernhem hebben ane twyvell wolt eyn guden breff bekamen up
de vorlating. Myn vader den Bomhoff hefft myt den guderen verlaten
motten.

[Nr. 68] Item I breff, alße myn vader den toßlach 85) in den Steingraven
bekamen hefft, wat he den Ssutloner dar wedder moße vor donen. De datum
is viffteinhundert und XXVI, am frigedage Petri und Pauli [= 1526 Juni 29]
88^

[Nr. 69, 70] Item II breve, holdet up Schuckemollen und Gerberdinck 87).
De eyn hefft gekofft Otte van Dorgelo, amptman to der Kloppenborch,
van Arendt Grip [= um 1400], de ander holt, wie dat Herman Dorglo eyn
de erve forkofft hefft, genant Bertoldese Ffoxtorpe. Anno MCCCCLV
[= 1455],

[Bl. 7 b ] [Nr. 71] 88) Item I breff, den hefft my de grave ßelliger van Deip-
holt geven vor I schadeloßbreff, alße ich vor on lavede Jasper van Quernhem
vor II dußent gülden. Anno viffteinhundert viff und vifftigesten, am
mondage nach dem sondage Invocavit [= 1555 März 4] 80).

84) Wohl O. U. B., Bd. 8, Nr. 356. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 99.

M ) Folgt gestrichen: „tynße" (?).

8e) Erwähnt mit weiteren Einzelheiten bei Nieberding, Bd. 2, S. 437. Eine Ab¬

schrift im Nachlaß Nieberdings (St. A. Old., Best. 271—12, Nr. 19). Danach stellte

der Richter Thonys van Heester zu Vechta, Lohne und Dinklage die Urkunde aus.
Die Vertragspartner des Johann v. Dorgelo waren Hynrick Roleff und Johan

Wylcke zu Südlohne, Johan ton Forde und Herman Polckynck, die Zeugen Vin-
centius Bernefüer und Daniell Tydeman, Bürgermeister zu Vechta.

87) Beide Stellen in Ondrup (Pagenstert, a. a. O., S. 535).

88) Über diesem Regest steht ein völlig durchgestrichener Text, der auch unter der
Analyselampe nicht zu entziffern war.

8#) Nach dem Regest von Ludwig v. Eimendorff über diese einst im Nachlaß Nieber¬
dings befindliche Urkunde soll der Graf diesen Schadlosbrief über 1500 Gulden

auch für Jasper v. Quernem, den Sohn des verstorbenen Alhard, ausgestellt haben
(St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 158, III. Verzeichnis). Doch scheint nach dem vor¬

liegenden Regest Jasper v. Qu. der Gläubiger des Grafen gewesen zu sein.
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[Nr. 72] Item I schadeloßbreffe, den my Roleff van Lutten geven hefft,
alße ick vor ohn hebbe gelavet Cristoffer van Woldeken, den ß elligen rentte-
mester to den Vechte, vor VI C daler. Anno dußent viffhundert negen und
vifftich, am frigedage na Palmarum [= 1559 März 24] 90).

[Nr. 73] Item I schadeloßbreff, den my de Dorgelosche tor Lette und
ore kinder 91) gegeven hebben, alße ick vor ohn hebbe gelavet Cristoffer van
Woldeken, renttermester, der ßelen got genade, alße CC goltgulden. Anno
viffhundert viff und vifftigesten jare, am inondage na Palmedage [= 1555
April 8].

[Nr. 74] Item I schadeloßbreff, dat ick; hebbe vor Roleff van Lutten
gelavet Berent Voß vor CCCCC goltgulden. Anno dußent viffhundert achte
und vifftigesten, an mondage na Jacobi Apostoli [= 1558 August 1] 92).

[Nr. 75] Item I notariischin tuschen den ßusteren to der Vechte und
my deß glindes halven, ich des angenomen hebbe to maken. Anno eyn und
vifftig [= 1551 März 26] 93).

[Nr. 76] Item I breff, de bute mit Roleff van Schagen meiger Bene to
den Haßcampe und myn man Johan to den Hascampe 84) toßamen gedaen
hebben in dem jare LX, am mondage na Michelis [= 1560 September 30] 95).

[Bl. 8 a] De der de lade

In der laden, dar negest äff gescheret is, ßint dusse breve wie ffolliget:
[Nr. 77, 78] Item I richteschin, wie dat up myn erve to Kneten, Hinrich

Meiger genant, ßin wiff up de lifftudit ßadt, deß de Hinrich Meiger vor eyn

80) Ausf. mit Siegel des Ausstellers früher im Nachlaß Nieberdings (St. A. Old.,
a. a. O.). Darin werden noch Anna als Frau des Roleff und Barbara als Frau des
Christoph v. Woldek genannt.

91) Wohl die Witwe des bei Sievershausen am 9. 7. 1553 gefallenen Jasper v. Dorgelo,
deren Name nicht bekannt ist. Bei den Kindern dürfte es sich um Nathalie und
Jürgen v. Dorgelo handeln (Nutzhorn, a. a. O., S. 28 f.).

92) Ausf. mit Siegel des Ausstellers früher im Nachlaß Nieberdings (St. A. Old., Best.
272—1, Nr. 158, III. Verzeichnis). Darin wird noch Anna als Frau des Roleff
genannt.

9S) Ausf. St. A. Old., Best. 272—14. Hiernach beurkundet der Notar Hinricus Stader-
man, Geistlicher der Diözese Osnabrück, daß das Schwesternhaus zu Vechta (Mut¬
ter Wichmoet van Basten, Anna van Meppen, Lücke Beckers, Anna van Horsten,
Katharina Halffwaßen, Gese Westermans, Anna Bruens, Rixe van Ederen, Helle
Dreckmans) mit ihrem Vormund, dem Zöllner Willebrand van Hemeßen zu Vechta,
an Otto Doringeloe und seine Mutter 5 Fuß Erde von ihrem Hofe in Vechta, der
zur Burgmannswehr gehört, überlassen haben für das dem Hof des Otto D. er¬
richtete Erbhaus mit Wohnung. Dafür verzichtet dieser auf die Unterhaltung des
„glynt" hinter seinem Hofe, wozu die Schwestern bisher verpflichtet waren. —
Vgl. oben, Nr. 40.

94) Beide in Holthausen (Pagenstert, a.a.O., S. 544, 546).
") Dieses Regest ist etwas später nachgetragen von gleicher Hand.
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lifftuch angenomen hette, darup ick eyn mittele hebbe, de by den richte-
schin neffen mere breve, de daraver gescreven ßint, hebbe gebunden
[= 1561?], unß up nie vordragen hebben. Anno dußent viffhundert eyn und
sestich, am ßaterdage na den hilligen Pinxdage [= 1561 Mai 31].

[Nr. 79] Item I breff, dat Remmert Bernefure den Herman to Mulen 90)
inne vorlaten hefft up I wedderwesselle. Im jar dußent viffhundert sestich
und dre, am frigdag na Martini Episcopi dage [= 1563 November 12].

[Nr. 80] Item I richteschin myt Cort Stechman to Dorgelo 97) der ore-
viede halven, alße de her tom Brettberge gegrepen war. Anno dußent
viffhundert negen und derttich, am gudenstage na dem ßondage Jubilate
[= 1539 April 30],

[Nr. 81] Item I richteschin, dat Berent to Kaislage 98) ßin fruwe, Hinrich
to Osten dochter "), ßich hefft egen geven, alße up myn erve toch. De datum
anno dußent viffhundert sestich, am mitweken in dem hilligen Paschen
[= 1560 April 17].

[Nr. 82] Item I richteschin, dat Otto Anne 100) up der Capellen stede
ßich hefft in egen geven under my. Dußent viffhundert vifftich und twe, am
avende ßuntte Gallen [= 1552 Oktober 15].

[Nr. 83] Item I breff, alße de entschedinge is geschein mit Liuken to
Horsten 101) des nien landes offte kampts halven, den he vor tegetfrig holt,
und hefft by mynen vader tide geschein. Anno M viffhundert XXIIII, am
avende der gebort Johannes Baptiste [= 1524 Juni 23] 102).

90) Um welche der 3 Stellen in Mühlen, die zum Gut Brettberg gehörten (Scherbring,

Brauer, Timphus; Pagenstert, a.a.O., S. 526, 531 f.) es sich hier gehandelt hat,
konnte nicht ermittelt werden. Oder sollte Kötterei Kotmann (1593: Hermann
Kottemann) gemeint sein? Vgl. auch Anm. 133.

97) Dem vorliegenden Regest nach hätte Stechman also in Dörrieloh gewohnt oder
jedenfalls zu diesem Gute gehört. Doch ist vielleicht der Inhalt der Urkunde, die

noch Nieberding (a.a.O., S. 438 f.) vorgelegen hat, von Otto v. Dorgelo nicht
ganz richtig wiedergegeben worden. Es wäre auch nicht recht verständlich, wieso

Stechman in Brettberg gefangengehalten wurde und vor dem Desumgericht Ur¬
fehde geschworen hat, wenn er in oder bei Dörrieloh wohnte. Von den beiden

Erben bzw. Köttern gr. und kl. Stegman in Ondrup ist Zugehörigkeit zu Brettberg
nicht bekannt (Pagenstert, a. a.O., S. 536, 538).

98) Wohl der Inhaber der zu Brettberg gehörigen Stelle Thoele, auf der 1568—1593

ein Berend T(h)oele bezeugt ist (Pagenstert, a.a.O., S. 253).

") Wohl von der an die Landesherrschaft hofhörigen Stelle Ostmann in Calveslage,
die 1545 Hinrich van Osten innehat (ebd., S. 260).

10°) Hier sind wohl 2 Worte weggelassen worden. Es handelt sich um die Frau des

eigenbehörigen Wehrfesters Otto, Anna ton Forde (O s t e n d o r f, a. a. O., S. 90),
die wohl entweder von der an die Landesherrschaft eigenhörigen Stelle gr. Fort¬
mann oder der gutsherrenfreien Kötterei kl. Fortmann in Südlohne stammte
(Pagenstert, a.a.O., S. 382, 391).

101) Hörstmann in Schwege (Pagenstert, a.a.O., S. 460).
102) O. U. B., Bd. 8, Nr. 319. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 81.
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[Bl. 8 b] [Nr. 84] Item I richteschin, dath Borchert Sudent 103) ßin wiff ßich
hefft egen geven. De datum is dußent viffhundert unde vertich [= 1540
Oktober 15] 104).

[Nr. 85] Item I nottelen und vordrach, ich mit mynen kotter Wylcken
to Holderup 105) genomen und mit ßinen wyve und oren frunden gemakedt
habe. De datum viffteinhundert dre und vifftich, den donnerdach na Lucien
[= 1553 Dezember 14].

[Nr. 86, 87] Item I breff up ein tegeden aver I koten genant de Schor-
stein. Dar by is I gewunnen richteschin, de wile de gedachte kate gedeleth
waß, de menne den tegeden wegerden. Is de datum des breves datum anno
domini millesimo quadringentesimo V°, ipso die sancti Galli [= 1405 Okto¬
ber 16] 106). Das richteschin is de datum dußent viffhundert un ßeß und
twintich, des donnerdages vor Martini [= 1526 November 8] 107).

[Nr. 88] Item I breff Hinrich van Eimendorpe, van mynen vader ßelliger
is eyn wesselle betalen van Niberdinges erve 108) hergekomen und up myn
erve Gerberdinck 109) gekomen, den myn vader on vor gelt hefft betalet.
Anno dußent viffhundert dre und dertich, des donnerdages na den ßondage
Jubilate [= 1533 Mai 8] uo ).

103) Suing in Tenstedt (s. o., Anm. 70).

>°4) O. U. B., Bd. 8, Nr. 370. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 11 2.

i°5) Wohl die Kötterei Auf der Heide in Holdorf (Pagenstert, a.a.O., S. 648).

106) O. U. B., Bd. 8, Nr. 95. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 6.

,07 ) O. U. B., Bd. 8, Nr. 324. Absdir. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 83. Diese
Urkunde betrifft aber nicht den Kotten Schorstein, sondern den Zehnten von der

Hörstmann Stelle in Schwege (s. o., Nr. 83). Wo der Kotten Schorstein gelegen
hat, konnte bisher nicht ermittelt werden. In der Urkunde von 1405 wird er zwi¬

schen Schlaphorst (Kötter in Dinklage; Pagenstert, a. a. O.. S. 441) und

Kamphaus (Erbe in Langwege oder Kötterei in Bünne; ebd., S. 452, 469) genannt.
Vielleicht handelt es sich um eine der Köttereien in Bünne oder Schwege, wo

jeweils der Flurname Schoßstein begegnet (St. A. Old., Best. 279, 2).

108) In Steinfeld (Pagenstert, a.a.O., S. 503).

1M) In Ondrup (vgl. Anm. 87).

110) Ein knappes Regest St. A. Old., Best. 272—17, Nr. 309. Demnach hat die Ur¬
kunde (mit der alten Signatur Lit. Fr. u. b) sich später im Besitz von Ludwig v.
Eimendorff befunden oder ihm hat ein Regest aus dem Nachlaß Nieberdings

vorgelegen.
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[Nr. 89] Item I richteschin, Gerdt Schuckemollen 111) wiff ßich inne hefft
egen gegeven. Anno dußent viffhundert sestich und twe, am mondage na
dem ßundage Exaudi [= 1562 Mai 11].

[Nr. 90] Item I richteschin, alße Tole Meiger 112) up den meigerhave
quam, ßich in hefft egen geven. Dußent viffhundert negen und vertich,
am avende unßer leven Frouwen Heymßokinnge [= 1549 Juli 1].

[Nr. 91] Item I copie, alße ick Lubbinck de mollen tho Schemwede ge-
daen hebbe. Anno LII [= 1552] lls ).

[Nr. 92] Item I bundeken breve mit Hinrich Hoppen garde, de klage-
schriffte ynne ßint und wo he und ick

[Bl. 9 a] unß vordragen hebben ßine hantschriff und deß geld 114) . . . ße
makerß breff by inne uße vordrach [= nach 1551?].

[Nr. 93] Item I richte, worin de richter my van wegen Wulffert Dorgelo,
dat he kunschup vorne wolde der ßachen halven ick on to richte heffe laten
cetteren. De datum is am gudenstage na Bonifacii, ys de ßevede dach Junii,
anno etc. LIX [= 1559 Juni 7],

[Nr. 94—101] Item VIII 115) leinbreve. In VII hefft myn vader ßellige
dat leingudt van stiff Munster to lein gudt entfangen. Dar iß de jungest
breff äff ok, alße bischup Franß on darmit belenet hefft dußent viffhundert
seß und dertich [= 1536 Dezember 14] 116). Den VIII. 117) breff hebbe ich von
itzigen bischup Berenhardt van Rasfelde entfangen. De datum is dußent
viffhundert sestich, am ßeventeinden Octobris [= 1560 Oktober 17].

m ) In Ondrup (vgl. Anm. 87).

112) Es ist ungewiß, ob es sich um die beiden zu Brettberg gehörigen Stellen Meyer in
Norddöllen und Schledehausen handelt, wo in der fraglichen Zeit der Vorname
Tole aber nicht begegnet (Pagenstert, a. a. O., S. 193, 308), oder um die zu
Brettberg gehörige Stelle Thoele in Calveslage (vgl. Anm. 98), die sonst nicht als
Meyerhof erscheint.

lls ) Am Rand ein „NB" von der Hand des Fritz v. Dorgelo. — In dem Archivver¬
zeichnis von 1822 heißt es über die Urkunde: „1552 Gewinnbrief, worin Nachricht
über den freyen Lauf des Mühlenbaches" (St. A. Old., Best. 272—17, Nr. 775).

114) Hier ist wohl ein kleines Stück abgerissen.

l, 5) Verbessert aus „VII".

»•) O. U. B., Bd. 8, Nr. 351. Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 96. Bei den
früheren Lehnbriefen handelt es sich wohl um O. U. B., Bd. 8, Nr. 290 und 321
(Ausf. jetzt St. A. Old., Best. 272—1, Nr. 69 u. 82). Die Daten der 4 restlichen
Lehnbriefe konnten nicht ermittelt werden.

U7) Verbessert aus „ßevenden".
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[Nr. 102] Item I copie eyner handschrifft, de ick myner husfruwen
vader 118) up vifftich daler gegeven hebbe im jare LH [= 1552].

[Nr. 103] Item I copie uth den rechte hovetbreve, de inne der ersten
lade lieh" 9), darinne ethliche erven ßint gekofft, alße II erven to Berffeine 120)
und Hascampf, ock to Merschendorppe und doch de Vechte sampt den
tegenden in caspelle van Dincklage [= 1415 Juli 25].

[Nr. 104] Item I breff myt den Herman Glaßemaker und my de vor-
drach [= vor 1565?] 121).

De verde lade

Item in der anderen ende lade dar liggen inne dusse nabescreven breve:

[Nr. 105—115] Item XI vorßegelde breve, de nicht to beduden hebben,
dar ich nicht äff hebb, holden up huße, kempen tho der Vecht, ock up
ethliche erve und ßuns. Dar is I leinbreff mit von den Mindeschen leingude
up den hoff van Dorgelo, den ick vorkofft hebbe.

[Nr. 116,117] Item II Tekenborgesche leinbreve up den tegeden Aschen¬
dorpe, den grave van Deipholt mynen vader ßelliger affgekofft hefft [= vor
1528?] 122).

[Bl. 9 b ] [Nr. 118] Item I bundeken breve, de gegeven ßint, alße mester
Melcher Goltßmit my de sulvern schalen gemaket hefft [= nacht 1551?] 123).

[Nr. 119] Item I bundt breve, alße myn husfruwe kranck war, alße ich
na Oßenbrugge vorerst, darna nach Bremen up doctor hett geßant [= nach
25. 10. 1551] 124).

[Nr. 120] Item I bundt breve, de gescreven ßint, alße Roleff van Lutten
my weren wolde, dat ich den deell holttes up den Holtterhage van ßiner
ßuster, der landdrostin, gekofft hette [= um 1558] 125).

118) Hinrich Korff gen. Smysing.

»•) S. o„ Nr. 24.

12°) Ssunding und Wildsen.

m ) Aus der Zeit der Planung des Neubaus von 1565?

122) Vgl. Anm. 39.

12S) Dieser Goldschmied ist bei Wolfgang Scheffler, Goldschmiede Niedersachsens,
Berlin 1965, weder unter Melchior noch unter Goldßmit verzeichnet. Doch könnte

er identisch sein mit dem Meister Melcher Lantwer, der um 1550 in Osnabrück und

1576 in Schüttorf bezeugt ist (ebd., Bd. 2, S. 997, 1067).

124) Seit dem 25. 10. 1551 war Otto v. Dorgelo mit Elske v. Korff-Srnysing verhei¬
ratet (Schieckel, a.a.O., S. 258).

125) Vgl. oben, Nr. 21.
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[Nr. 121] Item I bundt breve, de gescreven ßint up de gülden, de ick
geloßet hebbe, de graven van Deipholt hefft bekamen, und -wische, de ich
Dyridi Dorgeloß 126) ßonne gegeven hebbe, ere ich dat to rechte brachte
[= nach 1551?].

[Nr. 122] Item I bundt breve, de tuschen my und Cristoffer Grambart,
hofftman, ßint gegangen, ere wy des kopes ffullentogen mit dem gude to
Dorgelo [= um 1562] 127).

[Nr. 123] Item I bundt breve, alße myne modder Fia Ffikenßolt, Hette
to Wadwerden eliche hußfruwe, an my und myne husfruwen gescreven
hefft. Ock is de breff darby, wat ich on ßolde vor de beide perde gegeven
und dat Ffie, myn modder, heff gescreven, dat ich onne nicht mere geldes
drove ßende, wie ich on geßendet hebbe vor de beiden perde, alße viff
daler 128). Ock is de antekenunge darby, war ohr kiste und lade steidt [= nach
1551].

[Nr. 124] Item I bundt breve, welcher tuschen den drosten to Wildes-
hußen und my gegeven ßint des wyveß halven, de to Kneten my to weren
ßtadt up der lifftuch, ere ich des eyn ende krecht [= um 1561?] 12°).

[Bl. 10 a] [Nr. 125] Item I grot bundt breve myt den papenß tho Drebber
alße des geldes halven, er ich des eyn ende krech, darby de breve ßint, de ich
uth geloßet hebbe [= um 1558?] 13°).

[Nr. 126] Item I bundeken breve tuschen Dirich van Dincklage, my
gescreven deß geldes halven, des nam he ton lesten ßelvest [= um 1562?] 131).

[Nr. 127] Item etliche breve, alße de domdeken to Oßenbrugge vor my
to der Bostelle gescreven [= vor 1565?] 132).

126) Wohl der Sohn des Otto v. Dorgelo zu Welpe (N u t z h o r n, a. a. O., S. 43), über
den sonst nichts weiter bekannt ist.

127) Vgl. oben, Nr. 28.

12S) Audi von seinem Schwager, Johann v. Fikensolt, kaufte Otto v. Dorgelo ein
Pferd, wie aus einer unvollständig erhaltenen Urkunde (nach 1551) hervorgeht
(St. A. Old., Best. 272—17, Nr. 91 a).

12t) Vgl. oben, Nr. 77/78.

13°) Vgl. oben, Nr. 30/31.

132) Wohl Jost v. Dinklage, der in einem Brief Ottos v. Dorgelo an Hugo v. Dinklage
von 1565 genannt ist (vgl. Anm. 133).
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[Nr. 128] Item I bundeken ßendelte (?) breve, herr breve und myner
husfruwen vader und de domdekan van wegen des tegden to Berchterup my
geßant, ock de droste van wegen Wulffert Dorgelo 133) eyneß dages halven
äff gescreven geßant [= vor 1565].

[Nr. 129] Item I vordrach breff und nuttelen mit den dciven Hinridi
Ssnathagen, de my tymmerde [= vor 1565?] 134).

[Nr. 130] Item I handtschriff van den olden Johan van Dincklage vorße-
gelth und gegeven, alße myn vader ßaliger onne vor den graven van Deip-
holt gelavet hefft eynes perdes halven, darup he vor mynen vader eyn
hantschrifft bekomen, de he verlecht, dat duße hantschriff de vornigen dede,
ßo de gefunden werde [= vor 1543].

[D Baunotizen II]

[Bl. 11 a] Item in dem jaere 1565, des mondages [na] 135) Invocavit [= 1565
März 12] hefft ick myn nie huß an to muren.

Item alße my mester Gerdt Rode tovoren in 64. jare I c tunnen kalck
ßulffderde int ßant geßettedt hade, dan aver VIII dage geweßen, on II ß, den
knecht XX d ider dag.

Item ick hebbe mester Gerdt Rode I daler und III sc[epel? | roggen tho
winkope up dat huß geven, und alße my dar murde und ßich beklage, de
wynkoop klein were, ßo hebbe ich on noch III sc[epel?] roggen, do gülden VI
sc[epel?] roggen I daler. Des moste ich den mester 136) II ß geven, den knecht
und kalckßleger gelick I ider XX d.

Item des hefft mester Gerdt Rode my uth gekloppet 5000 pannen und II
dage ßulffander by I alden bretterdeell tho breken, darvor hebbe ich on
geven VIII ß und ßinen ßonne Johan I par scho.

Item de weken na Invocavit murde mester Gerdt Rode ßulff 137) IHIde
und II kalckßlegerß in de weken men III dage, Hinrich III dage.

133) Vgl. oben, Nr. 93. Vielleicht gehören hierzu noch die Briefe, die Otto v. Dorgelo
an den Drosten Hugo v. Dinklage in Cloppenburg und an Drost und Rentmeister
zu Vechta 1565 und 1566 schrieb und die als eigenhändige Abschriften oder Kon¬
zepte im Nachlaß Nieberdings erhalten sind (St. A. Old., Best. 271—12, Nr. 20
unter dem späteren Titel „Fragmente eines Gedenkbuches des Otto v. Dorgelo").
Ebd. auch Notizen über die Eigenbehörigen Johann Lure, Bordiert Ssudenth
(1561), Wessel zu Sevelten (1561), Gerdt Schuckemollen (1562), Hermann Wub-
beken Sohn zu Mühlen (1562; vgl. Anm. 96), Arent Lubbindc.

134) Vielleicht aus der Zeit der Planung des Neubaus von 1565.
135) Hier ist eine kleine Ecke abgerissen.
13e) Übergeschrieben von Fritz v. Dorgelo: „NB".
137) Folgt gestrichen „verde".
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Item de weken na Remynissere [=1565 März 18] hefft mester Gerdt Rode
ßulff IHIde und II kalcklegerß de weken uth gearbeidet up Reineken na, de
quam den mitweken erst to V uren na mittage.

Item de weken na Oculi [= 1565 März 25] hefft mester Gerdt Rode ßulff
IHIde und II kalckßlegerß de weken uth gearbeidet up Hinrich na, de quam
des mondages to III uren wedder.

Item de weken na Letare [= 1565 April 1] hefft mester Gerdt Rode vor¬
erst ßulff lüde unde II kalckslegerß, de lesten II dage quemen Liuke und
Curdth von Deipholt dorto, welcher den drosten to der Kloppenborch 15S)
gearbeidet hetten.

Item dusse baven gescreven weken und dage hebbe ich eyn ider äff beta-
lett und oren mester gedaein, de des on aver treket hefft. Is de ßumma 13#)
in alles in roggen, scho wo obsteidt 140), den mester ider tidt des dages II ß,
I ider knech und I ider kaldcßleger des dages XX per, makedth XIII 141)
daler, VI 142) ß und acht"') d.

Nu herfforder

[Bl. 11 b] Item des mondages na Judica [= 1565 April 9] murde und arbeide
mester Gerdt Rode ßelff VI und II kalckßleger wedder de weken aver. De
mester waß I dach na der Vechte to richte alße den mytweken. Ick gaff on
aver glike woll ßin, alße den follige donerstage morgen fro wedder quam.
Reinecke ginck den ßaterßdach na der Vechte ynt merck, bleff den dach uthe.

Item des mondages na Palmdage [= 1565 April 16] murden und erbeide
de mester 144) ßulff VI und II kalckßlegers wentte den styllen frigdach [=
April 20]. Dat is ider X dage, den mester des dages 14i ) II ß, den knechten und
beiden kalckßlegers XX d, ider des dages alßo, dat de X dage den mester
XX ß makedt und den VI anderen I ider de X dage XVI ß, VIII d, Reineken
V ß, de quam na den merkede nich do wedder.

Item mester Gerdt Roden IUI ß vor II teretunnen geven, dar ick balligen
äff makede, da ick on dor in gerekent hebbe. Ick dede on do hirup, alße
baven gescreven, om ßelvest II daler, alßo dat he my bleff IUI dach
schuldich, und ick dede eyn iden knecht do I daler, alßo dat my bleven VI
knechte mit den kalckßlegerß III dage in arbeide schuldich.

" 8) Hugo v. Dinklage. Vgl. oben unter B die Eintragungen über die Wochen nach
Okuli und Lätare.

m ) Folgt gestrichen »Villi" daler.

14°) Folgt gestrichen XIIII daler, VI ß, III d.

141) Verbessert aus „XVII".

142) Verbessert aus „IUI" ?

uj) Verbessert aus „VII" ?

144) Folgt gestrichen „myt VI knechten".

143) Am Rand von Fritz v. Dorgelo „NB".
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Item Rennecke III dage.

Do waer de ßumma Villi daler, de ße clo toßamen do kregen. Doran
ße my de dage wedder schuldich bleven, wo vorgescreven, und I ider ginck
den frigstag 146), alße do ßo regede, to huße und quemen up Philippi und
Jacoby [= 1565 Mai 1] de von Deipholt und ock de kalckßlegerß wedder.
Gerdt Rode quam myt ßinen ßon den morgen, alße de andere to erbeyde
weren, und murde do ßulff VI und II kalckßleger von den mytweken an
[= 1565 Mai 2] beth in der ander weken des donerstages [= 1565 Mai 10] den
halven dach, alßo dat ße VIII dach murden. Do wort ick den mester wedder
V ß ß und VI knecht myt den kalckßlegers, I ider VIII ß. Reneken is V ß,
X d, und ick gaff on I daler to verdrincken. Dat is toßamende noch III daler,
IX ß,Xd.

[Bl. 12 a] Dith ys de ßumma, dath my de mester myt ßinen knecht dith LXV
jare hefft myt den vorigen kalck ynt ßant to ßetten wynkop, gevelgelth und
loen in gelde gekostet hefft XXVI daler und 14: ) V ß.

Item X 148) dußent murstein do gekofft vor XX daler, 5000 pannen XX
daler.

Item dat ißerwerck to der houwen boßem is und de wapen dorup to houwen
ßampt dat blig und ßus an to houwern, waß steidt my IUI daler XV d.

Item eyn mael vor 149) Villi daler an anker, ßwepen(?), nagell, laten,
nagel, ißerwerck von Oßenbrug gehalet. Item noch II anker to der Vechte
maken laten, de Stadt XXIII ß.

Item in dem jare 1566 in der Vasten des mondages [na] Oculi [= 1566
März 18] wordt dat nie huß gerycht und geßwarttedt und beworppen.
Hiraver mester Gerdt Rode XII dage geweßen, ßin ßonne Johan und Rein-
neke und Barttelth, Herman Bleke, weren ßovele vor em, dat he hir XXI
dage geerbeidet hebben. Den mester des dages II ß geven, den anderen ider
XX d, und togen up stillen frigetage [= 1566 April 12] to huß. Is de ßumma
VII daler, XII ß, is betaleth. Item I tunne botter gekofft XVIII daler, II daler
vysch, II daler myn[us?] I ort dalerß keße gekofft.

Item vor V daler, VII ß vensterhengede sampt inworpell und haken und
nagel 40 paer gekofft.

[Bl. 12 b ] Item in dem jare 1564 in dem hervest lende my de kumpthor tor
Lage, genant Hinrich Ledebur, XVIII wagen und myn vedder Johan von
Quernheim III wagens und I ider wagen forde von Ossenbrugge wentte

146) Verbessert aus „satersdag".
147) Folgt gestrichene Zahl (II ?).
148) Verbessert aus „V".
149) Folgt durchstrichen „VIII".
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mynen hus III tunnen kalcks. Dat makede de XXI wagen III stige und III
tunnen. Dar haleden myne lüde ßo vele tho, alße XLI tunnen, dat I c und
IUI tunnen kalckes, de stunden dat winter aver in den langen staell in ßande
und wort ersten vormurd.

Item in dem jare LXV in der Vasten und in der Weken na Letare [= 1565
April 1] do leidt myn ßuster, de werdige fruwe to Malgarden 150), VI tunnen
kalcks foren von Ossenbruge to mynen huße und myn modder, de Aswe-
gesche, VI tunnen und Sslepegrelle III tunnen kalckes, dat ys XV tunnen
kalcks.

Item in der Weken na Judica [= 1565 April 8] bequam ick dussen nabe-
screven kalck von Ossenbruge: Myne lüde alße de III Bamerschen 151), de III
Steinveldesche 152) und II Dammeschen Gotbehode 15S) und de Puthave-
sche 15S) hebben toßamen halt XXX tunnen kalckeß. Ssudinck de vorde dat
ßant dartho 153).

Item Ellemdorpe hefft III tunnen foren laten, Remmert Bernefur VII
tunnen foren laten, dat is de ßumma XXXVI tunnen kalckes.

Item in der ersten weken na Paschen up Meidag [= 1565 Mai 1] bequam
ick dussen nabescreven kalck von Oßenbruge: Mine lüde alße de IUI Back-
merschen 154), de III Steinveldesche (Lure dochten ßine perde nicht, he vorde
ßant) 155) und de III Dameschen 15°) hebben thosamen haleth XXX tunnen
kalckes. Item Sslepegrellen ßin lüde III tunnen noch gebracht, dat is de
summa XXXIII tunnen kalckes.

De ßumma in alles, wo baven gescreven is, I c und LXXXVIII tunnen
kalckes.

Item noch in dem jaire LXV kort vor Michelis bequam ick dussen nabes¬
creven kalck van Ossenbrug alße XXX tunnen, den hebbet my halen laten
alße de werdige fruwe, myn ßuster 150), IX tunnen, Hylmar von Lutten IX
tunnen, Berendt Voß VI tunnen, Otte Voß III tunnen, Hinrich Voß III
tunnen.

150) Engel v. Dorgelo, Äbtissin zu Malgarten.

151) = Bakmersdien (d. k. Bakumer). — Im Ksp. Bakum besaß das Gut Brettberg
folgende Eigenbehörige: Moormann in Harme, Brüggemann in Märsdiendorf,

Pulsfort und Deberding in Carum, Meyer in Schledehausen (Pagenstert,
a. a. O., S. 287, 293, 297, 299, 308).

152) Im Ksp. Steinfeld verfügte das Gut Brettberg über folgende Eigenbehörige:
Scherbring, Brauer und Timphus (vgl. Anm. 96), Gerberding und Schokemöhle in

Ondrup (vgl. Anm. 87), Götke Haskamp in Holthausen (vgl. Anm. 94), Lübbing
und Luhr in Schemde (vgl. Anm. 81 und 113).

153) In Bergfeine.

1M) Vgl. Anm. 151.

155) Vgl. Anm. 152.

15°) Vgl. Anm. 153.
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Chronologisches Verzeichnis der datierten oder datierbaren Regesten

Datum Nr.

7. 1. 1381 59
v. 1400 56
ca. 1400 69
26. 3. 1400 51
26. 3. 1400 52
16. 10. 1405 86
25. 7. 1415 24, 103
26. 7. 1415 42
13. 5. 1421 55
16. 11. 1430 57
4. 12. 1430 54
1438 58
20. 12. 1452 64
1455 70
12. 4. 1465 6
22. 3. 1467 50
20. 8. 1470 38
v. 16. 6. 1476 48
16. 6. 1476 47
23. 8. 1481 34
14. 1. 1482 7
1487 46
22. 3. 1490 41
31. 5. 1490 14
7. 12. 1497 40
n. 1497 13
27. 3. 1504 43
v. 1507 4
5. 7. 1508 53
29. 4. 1511 98
19. 2. 1522 5
18. 8. 1523 44
23. 6. 1524 83
4. 7. 1525 99
29. 6. 1526 68
8. 11. 1526 87
20. 2. 1528 1

Datum Nr.

16. 5. 1528 17
v.1528? 116
v.1528? 117
26. 9. 1530 3
3. 12. 1530 29
5. 2. 1531 45
24. 3. 1531 2
14. 12. 1531 63
8. 5. 1533 88
22. 11. 1533 15
16. 10. 1536 49
14. 12. 1536 100
2. 5. 1538 65
ca. 1531/1538 66
ca. 1531/1538 67
v. 3. 5. 1539 10
3. 5. 1539 11
n. 3. 5. 1539 12
15. 10. 1540 84
19. 6. 1542 32
8. 10. 1542 16
v. 1543 130
14. 3. 1543 39
1. 11. 1544 61
30. 9. 1547 35
25. 8. 1548 8
ca. 25. 8. 1548 9
1. 7. 1549 90
26. 3. 1551 75
n. 25. 10. 1551 119
28. 10. 1551 23

62
92

n.1551? 104
118
123

17. 3. 1552 27

Datum Nr.

7. 6. 1552 22
15. 10. 1552 82
1552 91
1552 102
14. 12. 1553 85
4. 3. 1555 71
8. 4. 1555 73
21. 7. 1556 37
19. 5. 1557 60
1. 8. 1558 74
3. 9. 1558 21
3. 11. 1558 31
ca. 1558 120
ca. 1558? 125
24. 3. 1559 72
7. 6. 1559 93
10. 1. 1560 36
17. 4. 1560 81
9. 9. 1560 18
30. 9. 1560 76
17. 10. 1560 101
n. 1560 30
31. 3. 1551 78
1561 19
ca. 1561? 77
ca. 1561? 124
n. 1561 20
11. 5. 1562 89
3. 6. 1562 28
15. 6. 1562 26
ca. 1562 122
ca. 1562 126
23. 5. 1563 33
23. 9. 1563 25
12. 11. 1563 79
v. 1565 127
v. 1565 129
v. 1565 128
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Orts- und Personennamenverzeichnis

Soweit nichts anderes vermerkt ist, beziehen sich die Nachweise auf die Regestnum¬
mern. Großbuchstaben bezeichnen die Notizen am Anfang und am Schluß des Urkun¬
denregisters (A = Verschiedene Notizen, B und D = Baunotizen I und II).

Alerich hoff s. Dedeken Erbe
Aschen s. Aschendorpe
Aschendorpe (= Aschen, Kr. Grafsch.

Diepholz) 17 (Anm. 39), 116, 117
v. Aswege D
v. Baer, Adelheid s. v. Lutten

Brant, Landrost 21 (Anm. 42)
— — Clawes 21 (Anm. 42)
— — Herbort, Domherr zu Osna¬

brück 21 (Anm. 42)
— — Hermann 21 (Anm. 42)
Bakum D
Barttelth, Maurer D
v. Basten, Wichmoet, Mutter im Schwe¬

sternhaus Vechta 75 (Anm. 93)
Beckers, Lücke, im Schwesternhaus

Vechta 75 (Anm. 93)
Berent, zu Calveslage s. Tole
Bergfeine 42, 103; s. a. Gotbehode,

Puthave, Ssudinck
Bergstrup 16, 33, 128
Bernefüer, Vincentius 68 (Anm. 86)
Bernefure, Remmert 79, D
Ble(c)ke, Hermann B, D
Bodeker, Everdt de 57
Bodendike (= Bendiek in Wester¬

lutten?) 57 (Anm. 76)
Bo(e)llerß Erbe, zu Holthausen 13, 14
Bogen Kotten (= Böging in Wester¬

lutten) 57
Bokel 5—7
Bomhof 66, 67
Borgerdinck, Bosche (wohl in Oster¬

feine) 62
— — Katrine (Frau des Johann Luren?)

62
Bostelle (= Börstel?) 127
Bremen 119
Brettberg B; 1, 2, 15, 41, 80, 94-101; D
Brockdorf 42; s. a. Heßedinck, Trent¬

kamp, Urlage
Bruens, Anna, im Schwesternhaus

Vechta 75 (Anm. 93)

to Brüggen, in Märschendorf
(= Brüggemann) 42; Anm. 151

Brünes Haus 42
Bünne s. Schorstein
Calveslage 33, 42, 81; s. a. Tolen
Kamphuß (in Langwege oder Bünne) 42
Cappelen stede 39, 82
Carum 36
Kathmann s. Herbert
Cloppenburg, Drost s. v. Dincklage,

Hugo; v. Dorgelo, Otto
Klunnenborch, Johann (in Osterfeine?)

25
Kneten, Großen- 37, 47, 48, 77, 78, 124
Kobrinck, Evert 6
Kohorst 42
Kordewackers, Grete 55
v. Korff gen. Smysing, Elseke, Frau des

Otto v. Dorgeelo 23
— — Hinrich 102, 128
Kregen (= Kreye), in Holthausen 13, 14
de Krude, Florike 51
— — Hermann 52
Kuckenge, in Ehrendorf 26
Damme D
Deberding, Anm. 151
Dedeken Erbe (= Deeke in Erlte?) 55
Desum, Gericht 80 (Anm. 97);

s. a. v. Hennegouwe
Diepholz, Grafschaft 65
— — Stadt B; 30; D
v. Diepholz, Friedrich I. 17

Rudolf IX., Graf 37, 60,65, 71,
116,117, 121,130

— — Margarethe, Gräfin 30
— — Kurdt, Maurer B, D
Dinklage B; 18 (Anm. 40), 24, 42, 103

Richter s. v. Heesten
v. Dinklage, Anna 2
— — Anna 20
— — Dirich 14, 41

Diridt, Domherr 2
— — Dirich 26 (mit Frau), 126
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— — Ffia, Nonne in Malgarten 18, 19
Herbort 18,19

— — Hugo, Drost zu Cloppenburg
B; 18—20, 128 (Anm. 133); D

— — Johann 2,130
— — Jost, Domdekan zu Osnabrück

127, 128
— — Liße s. v. Eimendorff
— — Roleff 2
Dörrieloh 3, 4, 28, 80,105—115, 122
v. Dorgelo, Anna, verehel. v. Fikensolt

10, 11
— — Anna s. v. Weddesche

Dyrich 121
Elsche 8, 9
Elseke s. v. Korff gen. Smysing

— — Engel, Äbtissin zu Malgarten
18 (Anm. 40), 22; D

v. Dorgelo, Herbordt 46
— — Hermann 4, 46, 70
— — Johann 42
— — Johann (Vater des Schreibers)

1, 3, 5, 6, 13,16, 29, 32, 49, 53, 63,
65—67, 83, 88, 100, 116, 117, 130

— — Nathalie 73 (Anm. 91)
— — Jürgen 73 (Anm. 91)
— — Otto, Drost zu Cloppenburg und

Vechta 42,51,52,56,69
Otto (Großvater des Schreibers)
4, 7, 34, 38, 40, 46

— — Otto (Schreiber) A, B; 3, 4, 8, 9,
11, 18—23, 25, 26, 28, 30, 33,
35—37, 60, 71—78, 82, 85, 91,
102, 104, 118—126; D

— — Otto, zu Welpe 3, 5
— — Otto (oder Diedrich?), Bruder

Wulfferts 27
— — Wulffert, zu Welpe 18 (Anm. 40),

27,93, 128
— — Frau, zu Lethe 73
Drebber, Jakobi- 30
Drebber, Marien-, Kloster 30, 31, 125
Dreckmans, Helle, im Schwesternhaus

Vechta 75 (Anm. 93)
v. Ederen, Rixe, im Schwesternhaus

Vechta 75 (Anm. 93)
Ehrendorf s. Kuckenge, Wassenberg
Elmendorper holt 34
v. Elmendorp(pe), Adelheid 41, 47?
— — Herbordt 54

— — Herbordt 18 (Anm. 40)
— — Hinrich 88
— — Johann 54
— — Johann 34
— — Liße, verehel. v. Dinklage 15

Wille 50, 54, 58
N. N. D

Erlte s. Dedeken Erbe
Vechta B; 33, 40, 64, 103, 105—115; D
— — Burgmannshöfe 75 (Anm. 93)
— — Kirche 61
— — Ma(r)s<h 43—45
— — Rakeskamp 54
— — Schwesternhaus 40, 75; s. a.

v. Basten, Beckers, Bruens, Dreck¬
mans, v. Ederen, Halffwaßen,
v. Horsten, v. Meppen, Wester-
mans

— — Pastor 53
— — Rentmeister s. Woldecke
— — Richter s. v. Heester
— — Bürgermeister s. Tydeman
Ffoxtorpe, Bertold 70
v. Fikensolt, Anna s. v. Dorgelo

Fia, verehel. v. Wadwarden 123
— — Johann 10, 12, 123 (Anm. 128)
Vlemynck, Johann, Dekan zu Marien¬

drebber 31 (Anm. 53)
Vörden, Drost s. Luninck
ton Forde, Anna 82 (Anm. 96)
— — Johann, zu Südlohne (= gr.

Fortmann) 68 (Anm. 86)
Voß, Berent 74; D
— — Hinrich D
— — Otto D
Gel(l)e, Kort (van dem Sloen) 35
Gerberdinck, in Ondrup 69, 70, 88
Glaßemaker, Herman 104
Goeß, Hinrich 57
Goldenstedt s. im Hove
Goltßmidt, Melcher (= Lantwer?) 118
Gotbehode, in Bergfeine D; s. a. Wilcken
Grambort, Cristoffer 3,4,28,122
Grave, in Schwichteler 1
Grip, Arent 42, 69
— — Stacius 56
Großenkneten s. Kneten, Groß-
Guseber 42
Halffwaßen, Katharina, im Schwestern¬

haus Vechta 75 (Anm. 93)
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Hanneken, in Schemde (auf der späteren

Stelle Lübbing oder Lühr?

s. a. Wilken)
Harme s. Morman

Haskamp, in Holthausen, 13, 14, 42, 103

— — Bene (to den Haßcampe) 76

— — Johann (to denHascampe) 76

v. Heester, Thonys, Richter zu Vechta,

Lohne, Dinklage 68 (Anm. 86)
auf der Heide, in Holdorf 85

(Anm. 105)
v. Hemeßen, Willebrand, Zöllner in

Vechta 75 (Anm. 93)
Hencke, in Bokel 5—7

42

v. Hennegouwe, Pantaleon, Richter
zum Desum 2

Hennecke 42

Herbert, in Carum (= Kathmann?) 36
Hermann, Wubbecken Sohn, in Mühlen

79; Anm. 133

Heßedinck, in Brockdorf 26

Hinrich, Maurer B, D

Hörstmann, in Schwege 42?
s. a. to Horsten, Liuke

Hoffman, Hermann, in Schledehausen
41

Hoffmann, in Goldenstedt, s. im Hove
Holdorf 85

Holterhagen 21, 120

Holthausen s. Haskamp, Boellerß,
Kregen, Osterhußen

Hoppe, Hinrich 92
Hormeringh, in Rechterfeld 42
v. Hörne, Everdt 58

to Horsten, Liuke (= Hörstmann in
Schwege) 83, 87

v. Horsten, Anna, im Schwesternhaus

Vechta 75 (Anm. 93)
im Hove, Dirick, in Goldenstedt

(= Hoffmann) Anm. 61

Jakobidrebber s. Drebber, Jakobi-
Ihorst 49

Johann, in Südlohne (vielleicht auf der

Rolf es Stelle) 13, 14
K s C

Lage, Komtur s. Ledebur
Lantwer, Melcher s. Goldßmidt

Ledebur, Hinrich, Komtur zu Lage D
Lethe 73

Liveke (Liuke), Maurer B, D
v. Loen, Gerdt, Kanoniker in Marien¬

drebber 31 (Anm. 53)
Lohne, Richter s. v. Heester

Lohne, Süd- 68; s. a. ton Forde,

Polckynck; Roleff; Stuke;

Wylcke, Johann
Lubbindc, in Schemde 91
— — Arent Anm. 133

Ludeke, s. Osterhußen

Luninck, Franz, Drost zu Vörden 62

Luren, Johann, in Schemde 62;
Anm. 133; D

Lutten 42

Lutten, Wester- s. Bodendike, Bogen

v. Lutten, Adelheid, verehel. v. Baer
21, 120

— — Anna, Gemahlin Roleffs 72

(Anm. 90), 74 (Anm. 92)
— — Dirich 64

— — Dirich 1

— — Hilmar 25, 49; D
Roleff 64

Roleff 2,36,72,74, 120

Märschendorf 42, 103

Malgarten, Kloster 18 (Anm. 40), 63
s. a. v. Dorgelo, Engel; v. Dinklage,
Fia

Mariendrebber s. Drebber, Marien-

Marquarding, in Calveslage (= Thoele;

s. a. Tole) 42

Meiger, Hinrich, in Großenkneten
77, 78, 124
Tole 90

v. Meppen, Anna, im Schwesternhaus
Vechta 75 (Anm. 93)

Meyer, in Schledehausen 74 (Anm. 74);
(Anm. 151)

— — Gerke, in Westrup, und Frau

Aleke 35 (Anm. 58)
Minden, Bistum 105—115

— — Bischof Georg (v. Braunschweig)
28

to der Molen, Hinrich (bei Vechta) 64
Morman, in Harme 59; Anm. 151

Mühlen 36, 79; s. a. Timphus
Münster 60
— — Bistum 94—101

— — Bischof Bernhard (v. Raesveld)101
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— — Bischof Franz (v. Waldeck)
39,100

Niberding, in Steinfeld 88

Ondrup s. Gerberdinck, Schudtemollen

Osnabrück 119; D; s. a. Rotgers

— — Domherren s. v. Dinklage, Jost;
Swencke

Ossenbeck 17 (Anm. 39)
to Osten, Hinrich (= Ostmann in

Calveslage?), Tochter 81

Ostendorf, im Ksp. Dinklage 42
Osterfeine s. Klunnenborch

to Osterhußen, Ludeke, in Holthausen
13, 14

Otto, auf der Capellen Stede 39, 82

Plumer, Johann, Pastor, Kanoniker in

Mariendrebber 31 (Anm. 53)
Polckynck, Hermann, in Südlohne 68

(Anm. 86)

Pulsfort (Anm. 151)
Puthave, in Bergfeine D

v. Quernhem, Alhard 71 (Anm. 89)
— — Andreas 65—67

— — Jasper 71

— — Johann D

v. Raden, Lippeith 63
Rahden, Amt 35
Rechterfeld 42
Reineke s. Renneke

Renneke (Reineke), Maurer B, D
v. Retbeke, Renneke A

Rode, in Großenkneten 47, 48

— — Gerdt, Maurermeister B, D
— — Hermann, Bruder Gerdts B

— — Johann, in Großenkneten 37

— — Johann, Sohn Gerdts B, D

Roleff, Hynrick, in Südlohne

(auf der Rolfes Stelle?) 68
(Anm. 86)

Romelt, Johann 46
Rotgers, Michael, Richter auf der Neu¬

stadt in Osnabrück 18 (Anm. 40)
Ruessche, Steve 18 (Anm. 40)
v. Schagen, Friedrich 59

Hugke 59

Mette, Frau Hugkes 59 (Anm. 78)
— — Roleff 76

Schalver, Florkin 59

Sophie, Frau Florkins 59

(Anm. 78)

Schemde 42, 91; s. a. Lubbinck; Luren;

Hanneken; Wilken

Schledehausen 41, 56

Schorstein, Kotten (in Bünne oder

Schwege?) 29, 86
Schwege s. Schorstein; Warneke

Schuckemollen, in Ondrup 51, 52, 69, 70
— — Gerdt 89; Anm. 133
Schwichteler 1

Serhusen (wohl Harms Zerhusen in

Südlohne) 58
Sevelten s. Wessel

Slaphorst, in Dinklage 42

v. d. Sloen, Kort s. Gel(l)e
v. Snetlage, Johann 2

Sslehußen Erbe (= Meyer in Schlede¬

hausen?) 56

Sslepegrelle, Klaweß 47
N.N. D

Ssnathagen, Hinrich 129

S(s)udent(h), Bordiert, in Tenstedt

(= Suding) 50, 34 (mit Frau);
Anm. 133

Südlohne s. Lohne, Süd-

Ssundingh, in Bergfeine (= Suing)
42, 103; D

Sswaneken Erbe, in Haskamp 42
Staderman, Hinricus, Notar 75

(Anm. 93)
Stechmann, Cort, in Dörrieloh? 80

Steinfeld D; s. a. Niberding

Steingraven Erbe, b. Brettberg 2, 68
Strohe 42

Stuke, Johann, wohl in Südlohne A
Swencke, Balthasar, Domherr in Osna¬

brück 2

Tecklenburg, Grafschaft: 116,117
Tekenborch, Arent 50

Tenstedt 50; s. a. S(s)udent(h)
Timphus, Kötterei in Mühlen 36

(Anm. 59)

Tole, in Calveslage 33, 81 (Anm. 94),

90? s. a. Marquarding
— — Berent, in Calveslage 81

Trentkamp, in Brochdorf 18 (Anm. 40)
Tydeke, in Calveslage? 42

Tydeman, Daniel, Bürgermeister zu
Vechta 68 (Anm. 86)

Urlage, in Brockdorf 26
V s. F
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v. Wadwarden, Fia s. v. Fikensolt
Hette 123

Warneke, zu Kohorst (in Schwege?) 42

Wassenberg, wohl in Ehrendorf 58

v. Weddesche, Anna, verehel. v. Dorgelo
27, 32, 35, 39,60,119,123

Wehdem 35 (Anm. 58)

Wessel, in Sevelten (Anm. 133)
Westerlutten s. Lutten, Wester-

Westerman, Gese, im Schwesternhaus

Vechta 75 (Anm. 93)

Westrup (Kr. Lübbecke) 35 (Anm. 58)

Wilcken, in Bergfeine 42, 103 (auf der
späteren Stelle Gotbehode?)

Wildeshausen, Drost 124

Wilken, in Schemde (auf der späteren

Stelle Lübbing oder Luhr?

s. a. Hanneken) 42

Willike d. J., in Harme (auf der späteren

Stelle Moormann) 59 (Anm. 77)
v. Woldeke, Barbara, Frau Cristoffers

72 (Anm. 90).
— — Cristoffer, Rentmeister in Vechta

72, 73

Wubbeken, in Mühlen (Anm. 133)

Wylcke, Johann, in Südlohne (auf der
Albers Stelle?) 68 (Anm. 86)

Wylcke, Kötter in Holdorf (= auf der

Heide?) 85

(v.) Zenge, zu Dörrieloh 4 (Anm. 30),

28 (Anm. 50)
Zerhusen s. Serhusen

Zumer, Hanneke 59 (Anm. 77)

76



TEIL II.

N aturwissenschaften

Vor- und Frühgeschichte

77





Oldenburger Jahrbuch Bd. 69 (1970), Seite 79—104

Elsa Hähnel
Münster

Jungbronzezeitliche und früheisenzeitliche
Bestattungsformen und Friedhöf e

in Südoldenburg

Mit 1 Abbildung im Text, den Bildtafeln 1—5 und 1 Faltkarte im Anhang

Inhaltsübersicht :

I Bestattungsformen 80
1. Urnengräber

Grabbau
Hügelgräber
Flachgräber
Steinschutz der Bestattung
Pfostensetzungen
Grabgrube und Urne

Beigabensitte
2. Leichenbrandlager
3. Scheiterhaufenhügel
4. Zusammenfassung

II Bestattungsplätze 98
1. Form und Größe
2. Verbreitung im Arbeitsgebiet
3. Topographie
4. Verhältnis zu Siedlungen
Literatur und Erklärung zu den Bildtafeln 1—5 . . . 101

') Die Behandlung der Bestattungssitten stellt eine Ergänzung zur Arbeit von D.
Zoller (Gräberfelder und Bestattungsbräuche der jüngeren Bronze- und älteren
Eisenzeit im Oldenburger Geestgebiet, in: Neue Ausgrabungen und Forschungen
in Niedersachsen 2, 1965, 102 ff.) dar auf der Grundlage aller atts diesem Raum
bekannten jungbronze- und früheisenzeitlichen Grabfunde. Der Aufsatz ent¬
stammt meiner Dissertation über „Die Grabfunde der jüngeren Bronze- und
älteren Eisenzeit in Südoldenburg", die 1968 in Münster vorgelegt wurde. Den
Herren Prof. Dr. W. Härtung und Dr. H.-G. Steffens vom Staatlichen Museum
für Naturkunde und Vorgeschichte in Oldenburg, sowie Herrn Dr. H. Otten-
jann, Museumsdorf Cloppenburg, und Herrn Dr. K. H. Brandt, Focke-Museum
Bremen, danke ich für die großzügige Weise, in der sie mir das Material ihrer
Museen zur Bearbeitung zur Verfügung stellten und mit Rat und Tat wertvolle
Untersützung leisteten.
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Anschrift der Verfasserin:
Dr. Elsa Hähnel, 44 Münster, Am Stadtgraben 13—15,
Seminar für Vor- und Frühgeschichte der Universität Münster.

Vorbemerkung:

Die Untersuchung beschränkt sich auf den Südteil des Verwaltungsbezirks Olden¬
burg, auf die Gebiete Stadt Delmenhorst, Stadt Oldenburg, sowie die Landkreise
Cloppenburg, Oldenburg und Vechta. Dieser Raum wird durch die Wasserläufe der
Hunte im Osten, der Hase im Südwesten und der Soeste im Nordwesten gegliedert.
Eine natürliche Abgrenzung ist nur im Nordosten durch die Wesermarsch, im Nord¬
westen durch die Hunte-Leda-Niederung und im Südwesten durch die Hase-Fladder-
Niederung gegeben. Den Kern bilden die naturräumlichen Haupteinheiten 2) der
Cloppenburger Geest im Westen und der Delmenhorster Geest im Nordosten, Teile
der sich von der mittleren Ems bis zur mittleren Weser erstreckenden Geestschwelle.
Für die zeitliche Einordnung der Grabfunde wird, entsprechend ihrer kulturellen
Zugehörigkeit, entweder die für Norddeutschland und Nordeuropa erarbeitete
Periodeneinteilung von O. Montelius herangezogen oder die Stufengliederung der
süddeutschen Urnenfelder-, Hallstatt- und Latenekultur. Dabei wird die Jung¬
bronzezeit im Norden durch die Perioden IV und V vertreten, im Süden entspre¬
chend 3) durch die Stufen Hallstatt B1-2 und Bs. Die frühe Eisenzeit wird im Norden
als Periode VI bezeichnet, im Süden 4) als Hallstatt C, D und Frühlatene. Im folgen¬
den sind nur Gräber und Friedhöfe der Perioden V und VI behandelt, da aus Süd¬
oldenburg bisher noch keine sicher in die P. IV zu datierenden Grabanlagen vor¬
liegen.

Für eine Betrachtung der Bestattungssitten sind vorwiegend die Neufunde nach 1933
und die Grabungen nach dem letzten Kriege heranzuziehen 5); von älteren Funden
sind nur gelegentlich Hinweise zu erhalten. Leider ist noch kein einziger Bestattungs¬
platz in Oldenburg vollständig erforscht worden, so daß über Friedhofsgröße, hori¬
zontale Stratigraphie oder soziale Gliederung vorläufig nichts ausgesagt werden
kann.

I Bestattungsformen

1. Urnengräber

Während der jüngeren Bronze- und frühen Eisenzeit wurde in Oldenburg

ausschließlich Brandbestattung, und zwar überwiegend in Urnen¬

gräbern, geübt. Der Leichenbrand ist aus den Scheiterhaufenresten ausgelesen

und in einem Tongefäß beigesetzt worden.

2) Diese Gliederung erfolgt nach: Geographische Landesaufnahme, Naturräumliche
Gliederung. Hrsg. vom Institut für Landeskunde, Bad Godesberg. E. Meynen,
J. Schmithüsen u. a., 1961, 899 ff.

3) Nach: E. Baudou, 1960, 128 ff.

4) Nach: A. Leyden, 1954, 43 ff.; ders., 1957, 265 ff.

•) J. Pätzold, 1956, 47 ff.; ders., 1957, 51 ff.; ders., 1958, 189 ff.; ders., 1960, 189 ff.;
D. Zoller, 1965,102 ff.
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G r a b b a u
Hügelgräber
Im Grabbau kann zwischen Hügel- und Flachgräbern unterschie¬
den werden. Dabei scheinen die Hügelgräber zu überwiegen. Es ist aber
möglich, daß viele der Funde ohne nähere Angaben in den F'undakten aus
Flachgräbern geborgen wurden, da ein Hügel den Finder eher zu einer Be¬
merkung reizt. Zu bedenken bleibt ferner, daß auch die Angabe „aus einem
Hügel" nicht unbedingt zu stimmen braucht. Im Falle von Calhorn/Essen
wies H. Ottenjann nach, daß es sich bei den angeblichen Hügeln um Dünen
handelt, die über Flachgräbern der älteren Eisenzeit aufgeweht sind 6). Es
können aber jetzt auch „Flachgräber" vorhanden sein, weil die ehemals auf¬
geschütteten Hügel abgetragen worden sind. So läßt sich über das ursprüng¬
liche zahlenmäßige Verhältnis von Flügel- und Flachgräbern heute nichts
Sicheres aussagen.

Gewöhnlich wurde ein Grabhügel für eine zentrale Urnenbestattung er¬
richtet. In viele dieser Hügel sind dann später noch Urnen als „Nachbe¬
stattungen" von der Oberfläche aus eingegraben worden. Die Zahl der
Urnen aus Nachbestattungen ist weitaus größer als diejenige der Grabgefäße
aus primären Gräbern, selbst wenn man einrechnet, daß die letzteren vom
Ausgräber häufig nicht ausgesondert wurden.

Im jungbronzezeitlichen Friedhof von Busch/Dötlingen mit durch Kreis-
und Schlüssellochgräben eingehegten Hügeln fand D. Zoller in jeder Grab¬
anlage eine Bestattung im Zentrum. Der Befund von Joel/Dötlingen, Hügel
VI (Tafel I)'), mit Schlüssellochgraben und zwei Urnen kann aus den knap¬
pen Fundnotizen heute nicht mehr erklärt werden. Leider liegen auch über
die Plätze Vesenbühren/Emstek, Flur 16, Cloppenburg, Flur 30, und Mol¬
bergen — mit ähnlichen Gefäß- und Beigabenformen wie Busch — keine
Berichte vor.

Die Hügelgräberfelder mit teils oder ausschließlich früheisenzeitlichem
Fundgut, wie Ambühren/Cloppenburg, Altenbunnen/Löningen, Grapper¬
hausen/Neuenkirchen und Damme-Mahnenberg, zeigen meist zwei bis zehn
Urnen je Hügel, von denen wohl eine als Zentralbestattung angesprochen
werden kann. Sicher belegt ist das nur für Grapperhausen, Hügel 5, wo die
eisenzeitliche Urne Nr. 27 ausdrücklich als Zentralbestattung bezeichnet
wird. Von anderen Plätzen, wie z. B. von Ermke mit bis zu sechzehn Bei¬
setzungen in einem Hügel, fehlen nähere Angaben.

6) H. Ottenjann, Bericht vom 27. 2. 61 in den Ortsakten des Museumsdorfes
Cloppenburg.

7) Die Fotos auf den Tafeln I und III bis V wurden freundlicherweise vom Museum
für Naturkunde und Vorgeschichte in Oldenburg zu Verfügung gestellt.
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Von den Urnennachbestattungensei zunächst ein Sonderfall von der

Glaner Braut/Wildeshausen 8) genannt. Hier wurde eine Urne (Museum Ol¬

denburg Nr. 7832) in der Füllerde zwischen der Kammer des Großstein¬

grabes und seiner Umfassung entdeckt.

In der Jungbronzezeit und der älteren Eisenzeit des nördlichen Arbeitsge¬

bietes wurde die Sitte der Nachbestattung in Hügeln der Einzelgrabkultur

vom Ende der Jungsteinzeit bzw. solchen der älteren Bronzezeit geübt,

ebenso wie in Schleswig-Holstein 9). Belege hierfür sind Bookholzberg-

Brummelhoop/Ganderkesee, Flur 5, und Hatten-Geermoor. Jungbronze¬

zeitliche Nachbestattungen aus dem Südteil des behandelten Raumes lassen

sich bisher nicht angeben.

Für die Eisenzeit sind einmal die oben schon erwähnten Hügel mit einer bis

zehn Urnen anzuführen. Hierin kann man einen Gegensatz zu Schleswig-

Holstein wahrnehmen, wo H. Hingst 10) auf den zeitgleichen Hügelgräber¬

feldern meist eine, selten zwei bis drei Urnen in einem Hügel fand. Eine

Nachbestattung war in den von ihm untersuchten Hügeln nur zweimal

nachweisbar. Nachträgliche Beisetzung erfolgt in Oldenburg jedoch auch

häufig in großen Hügeln aus dem Ende der Jungsteinzeit oder aus der älteren

Bronzezeit. Eine Besonderheit unter diesen sind die Hügel 21 (Tafel III—V)

und 23 von Dötlingen-Joel, die jeder gegen fünfzig eisenzeitliche Nachbe¬

stattungen enthielten.

A. Genrich und E. Sprockhoff") haben als „Familienbegräbnisse"

Hügel beschrieben, die ohne zentrale Bestattung nur für nachträgliche Bei¬

setzungen errichtet worden sind. Zu diesen könnte aus Oldenburg höchstens

ein Hügel von Moorbeck/Großenkneten gerechnet werden, der zehn eisen¬

zeitliche Urnen aus den Stufen Hallstatt D bis Lat^ne barg. Nach einer

Skizze des Ausgräbers 12) standen sie alle über der alten Oberfläche. Es muß

aber mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß ein beigabenloses Körper¬

grab als primäre Bestattung bei der Ausgrabung nicht erkannt wurde.

Vermutlich in Zusammenhang mit Nachbestattungen in Hügeln sind die

Beisetzungen in Dünen zu sehen, wenn man annimmt, daß die Dünen

8) H.-G. Steffens, 1966, 146.

9) K.Lund, 1951, 5 ff.

10) H. Hingst, 1963, 75.

u ) A. Genrich, 1939, 27 ff.; E. Sprockhoff, 1939,188 ff.

12) In der Ortsakte Wildeshausen des Staad. Museums für Naturkunde und Vorge¬
schichte in Oldenburg.
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als natürliche Bodenerhebungen die Stelle der künstlich errichteten Hügel
einnehmen. Es wurden bis zu hundert Urnen in einer Düne gezählt 13); sie
sind meist in die Eisenzeit einzuordnen.

Die Hügel, die bronze- oder eisenzeitliche Bestattungen enthalten, sind heute
in der Regel länglich-rund. Allgemein wurde bei ihnen eine Flöhe zwischen
0,75 und 1,8 m und eine größte Weite zwischen 7 und 16,5 m gemessen.
Dabei werden die größeren Hügel meist aus der Einzelgrabkultur bzw. der
älteren Bronzezeit stammen, während für die früheisenzeitlichen Gräber¬
felder, wie Ambühren oder Altenbunnen, kleinere Hügel kennzeichnend
sind. Das stimmt auch mit den Befunden in Schleswig-Holstein überein, wo
Kleinhügelgruppen typisch für die P. VI sind 9). Bemerkenswert ist, daß die
von D. Zoller in Busch/Dötlingen untersuchten jungbronzezeitlichen Flügel
mit wenigen Ausnahmen kleiner als die sonst bekannten Hügel sind (Höhe
0,25 bis 0,85 m, größte Weite 4 bis 12,6 m). Ob das durch besondere Ver¬
hältnisse an dieser Stelle bedingt ist, oder ob man daraus schließen darf, daß
Hügel dieser Zeitstellung gewöhnlich so klein sind, bleibt fraglich. Im letz¬
teren Falle könnte es ein Grund dafür sein, daß bisher in Oldenburg keine
weitere größere Gruppe jungbronzezeitlicher Hügel bekannt geworden ist.

Über den Flügelaufbau liegen aus älteren Berichten wenig Belege vor.
Es werden Steinhügelgräber, Hügel mit Steinkreisen oder Steinsetzungen
genannt. Diese werden jedoch wohl meist der Einzelgrabkultur bzw. der
älteren Bronzezeit angehören 14). Jedenfalls konnten in Busch/Dötlingen
keine Steinsetzungen beobachtet werden; sie werden auch nicht für die frühe
Eisenzeit von Ambühren oder Altenbunnen gemeldet.

Größtenteils waren die Hügel wohl aus Sand aufgeschüttet. Auch Plaggen¬
aufbau wird erwähnt, er tritt jedoch ebenfalls in sicher aus der Einzelgrab¬
kultur stammenden Hügeln auf 15).

Sorgfältige Beobachtungen über Zurichtung der alten Oberfläche und Hügel¬
aufbau wurden in Busch/Dötlingen gemacht 16). Von hier wird Abplaggung
der alten Oberfläche, Aufbau aus Plaggen und Sand und Abdeckung der
Hügeloberfläche mit faustgroßen Steinen berichtet. Besonders bemerkens¬
wert sind Brandflächen in einigen jungbronzezeitlichen Hügeln von Busch.

13) Hausstette/Bakum: 60 Urnen; Dötlingen-Joel, Düne: 70 Bestattungen; Cloppen¬
burg, Fl. 35: 100 Bestattungen.

14) Z. B. Varrelbusch/Garrel, Fl. 18 Fl. st. 556.

15) Z. B. Höltinghausen/Emstek, Fl. 32 Fl. ts. 436/55.

••) D. Zoller, 1965,102 ff.
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Die kleineren werden von D. Zoller mit Vorsicht als Reste von Opferfeuern,
die großen als Scheiterhaufenreste angesprochen. Dieser Befund hat Entspre¬
chungen in der Urnenfelderkultur Südwestdeutschlands, wo Scheiterhaufen
schon von der Stufe Hallstatt A an in Hügeln mit Urnenbestattungen fest¬
gestellt wurden 17).

Hervorzuheben sind weiter Hügelgräber, die ehemals von einem Graben
umgeben waren. Diese Gräben zeichnen sich bei der Ausgrabung noch gut
im Boden ab; sie können Kreis-, Langoval- und Schlüssellochform haben.
Gelegentlich finden sich auch Spuren von kreisförmigen Pfostensetzungen
um einen Hügel. Solche Grabanlagen konnten besonders wieder in Dötlin¬
gen-Busch gefaßt werden. Die übrigen Belege für derartige Einhegungen in
Oldenburg, die teilweise schon von D. Zoller zusammengestellt wurden, sind
aus Mangel an genauen Grabungsunterlagen nur sehr bedingt der Bronze¬
oder frühen Eisenzeit zuzurechnen. Das gilt nicht für den Schlüsselloch¬
graben von Joel (Dötlingen-Wellohsberg), Hügel VI, wohl aber für die
Hügel von Holzhausen/Wildeshausen 18) und besonders für Damme-Mah-
nenberg, Hügel E. Unter den Funden aus diesem Hügel befindet sich das
Unterteil eines wohl frühbronzezeitlichen Gefäßes; ferner werden ohne
Zusammenhang gelbrote, unverzierte Scherben, zwei Flintklingen und zwei
endneolithische querschneidige Pfeilspitzen angegeben. Kreisgräben werden
noch aus Rechterfeld/Visbek, Flur 29 Fl.st. 803/206, und Höltinghausen/
Emstek, Flur 32, Hügel 13, angeführt. Da aber sowohl die Einzelgrabkultur
offene und geschlossene Kreisgräben kennt als auch die frühe Latenezeit, so
können als sicher jungbronzezeitlich nur die Einhegungen von Busch und
Joel bezeichnet werden.

Sie genügen jedoch, um eine Verbindung zu Westfalen und den Niederlan¬
den, den nächstliegenden Gebieten 18a) mit solchen Grabbegrenzungen, anzu¬
zeigen 19). Dabei besteht in Oldenburg vorläufig noch ein Unterschied zu den
Niederlanden. Nach H. T. Waterbolk lassen sich dort nämlich zeitlich abfol¬
gend Friedhöfe mit Schlüsselloch- (und Kreis-) gräben und zeitgleiche reine

") G. Dohle, 1969, 31.

18) Außer dem von D. Zoller genannten Hügel A wies vermutlich auch der Hügel C
einen Kreisgraben auf, der Hügel G oder H enthielt einen Pfostenkranz.

,8a ) Inzwischen auch durch H. G. Peters im Osnabrücker Raum festgestellt.

,9 ) Literatur zur Entstehung und Verbreitung der Kreis- und Schlüssellochgräben:
H. Hoffmann, 1940, 183 ff.; M.-E. Marien, 1948, 413 ff.; S. J. De Laet, 1950, 354;
W. Kimmig, 1952, 147 ff.; C. Redlich, 1958, 79 f.; H. T. Waterbolk, 1962, 18 ff.;
G. Dohle, 1969, 35 ff.; H. Aschemeyer, 1966, 34 ff.; K. L. Voss, 1967, 72 ff.; M.
Menke, 1967, 117 ff.
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Kreisgrabenfriedhöfe von solchen mit Kreis- und Langgräben der Stufen
Hallstatt B 2/3 bis C/D und schließlich solche mit Kreis- und Rechteckgräben
trennen. Das heißt, einmal ist eine räumliche und zeitliche Trennung von
Schlüsselloch- und Langgräben feststellbar und zum anderen eine ununter¬
brochene Übung der Kreisgrabensitte von der Stufe Hallstatt B 1 bis in die
Lat^nezeit. Dagegen kommen in Busch Schlüsselloch- und Langgräben zu¬
sammen vor wie teilweise in Westfalen. Außerdem fehlen in Oldenburg
bisher sichere Kreisgrabenbestattungen aus der Phase zwischen der Jung¬
bronzezeit und derjenigen, die durch das Gräberfeld Querenstede, Kreis
Ammerland, vertreten ist 20). Es wird von D. Zoller entsprechend dem
niederländischen Platz Ruinen der Zeitphase Hallstatt D / Latäne A zuge¬
ordnet. Gräberfelder wie Wapse (Niederlande) aus der Zeit Hallstatt C/D
müßten in Oldenburg noch gefunden werden; sie verbergen sich vielleicht
unter den unsicheren Belegen. Möglich wäre auch, daß die Oldenburger
Grabeinhegungen nicht Ausdruck einer lokalen Tradition sind, sondern daß
sie jeweils Impulsen von außen verdankt werden.

Hügel langgestreckt-rechteckiger Form, sogen. Langbetten 16), sind aus
der Jungbronzezeit von Busch/Dötlingen — mit einer Urnenbestattung und
umgebendem Graben — belegt, aus der Eisenzeit für Holzhausen/Wildes¬
hausen, Flur 2, „zwischen Hügel C und H" — mit mehreren früheisenzeit-
lichen Urnen —, für Pestrup/Wildeshausen und Einen/Goldenstedt 21). Wäh¬
rend Pestrup und Einen in die Latenezeit gehören, wäre der Befund von
Holzhausen interessant, wenn nähere Angaben über die bei der Ausgrabung
entdeckten Einzelheiten vorliegen würden 22).

Flachgräber

Der Übergang von der Körperbestattung zur Leichenverbrennung in der
mittleren Bronzezeit (P. III des Nordens bzw. süddeutsche Stufe Ha A)
bedeutet gleichzeitig die Ausbreitung der Flachgrabsitte. Sie hat aller¬
dings nirgends die Hügelgräber vollständig verdrängen können. Die Flach-
gräher im Nordteil des Arbeitsgebietes lassen sich dem jungbronze-früh-
eisenzeitlichen Kreis der zweihenkligen Terrinen 23) zuweisen, so die Gräber¬
gruppen von Oldenburg - Donnerschwee und -Ohmstede, Bo okhorn/Gan¬
derkesee und Hude-Goldberg 24). Da an allen diesen Plätzen keine systema-

20) D. Zoller, 1965, 124 ff.

») J. Pätzoki, 1960,191 ff.

22) Über Langbetten: G. Dohle, 1969, 37.

!3 ) K. Tackenberg, 1939,156 ff.

") D. Zoller, 1959, 233 ff.; ders., 1965,128 f.
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tische Untersuchung erfolgte, bleibt es fraglich, ob die jetzt vorhandene
räumliche Trennung von Flachgrabgruppen und Hügelnachbestattungen
wirklich bestand oder ob sie auf einer Forschungslücke beruht.

Für das südlich anschließende Gebiet läßt sich in der Jungbronzezeit wieder
der Befund von Busch/Dötlingen heranziehen, wo außer Hügelgräbern auch
zeitgleiche Urnenflachgräber gefunden wurden. Außerdem kann ein ein¬
zelnes Flachgrab von Molbergen - Dwergte, Flur 7, genannt werden.

Aus der frühen Eisenzeit sind außer Einzelfunden Flachgräberfelder z. B.
von Neuenkirchen -Ruppenberg und Calhorn/Essen anzuführen 25). Das
Beispiel eines mit Hügel- und Flachgräbern gemischt belegten früheisenzeit-
lichen Feldes ist Ganderkesee-Hedenkampsheide 26).

Steinschutz der Bestattung

Nicht selten kann man bei Urnenbestattungen einen Steinschutz beobach¬
ten. Nm Nordteil des Arbeitsgebietes wird vom Hügel in Bookholzberg-
Brummelhoop / Ganderkesee berichtet, daß die Urnen auf gespaltenen
Steinen standen und von solchen umgeben und bedeckt waren. Bei der
Flachgräbergruppe in Bookhorn/Ganderkesee war eine Urne von sechs
faustgroßen Steinen umsetzt. In Hude-Goldberg wurde ein Grabgefäß in
einer Wanne faustgroßer Feldsteine angetroffen, deren Sohle 80 cm tief lag.
Von den gleichen Friedhöfen stammen auch Bestattungen ohne Steinschutz,
ebenso vom Flachgräberfeld Oldenburg-Donnerschwee. Es ist schwierig zu
entscheiden, ob Menge und Art des Steinschutzes dem für Schleswig-Holstein
bezeugten entsprechen 9). Man könnte den Eindruck haben, daß Steinschutz
dort häufiger ist.

Im Gegensatz zum Norden wurden während der Jungbronzezeit im Südteil
des Arbeitsgebietes selten Steine als Urnenschutz verwendet. In Busch/Döt¬
lingen finden sich die wenigen Steine stets als Stützsteine für die Urne 27).

Eine Besonderheit stellt das Urnenflachgrab von Lüerte/Wildeshausen dar.
Hier stand eine doppelkonische Urne in einer Steinkiste aus Steinplatten von
0,4 m Höhe und 1,4 m Länge 28). Steinkisten gibt es sowohl im nordischen

**) Flachgräberfelder treten neben Hügelgräbern auch in der frühen Eisenzeit Schles¬
wig-Holsteins auf: H. Hoffmann, 1938, 39; sie überwiegen in der Hausurnen¬
kultur: W. A. v. Brunn, 1939, 11.

M) Siehe auch Querenstede, Kreis Ammerland: D. Zoller, 1965,124 f.

") D. Zoller, 1965, 121; F.-R. Herrmann, 1966, 22; H.-E. Joachim, 1968, 16.

ffl) Nach einer Skizze im Material von Prof. K. Tackenberg.
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Kreis 29) und in der Hausurnenkultur Mitteldeutschlands 30) als auch im Ur-
nenfelderbereich Hessens — hier allerdings meist mit ausgestreutem Leichen¬
brand 31) — und des Mittelrheines 32).

Die Bestattungsplätze der frühen Eisenzeit zeigen ein etwas anderes Bild. Im
Hügelgräberfeld von Damme-Mahnenberg wurden die Urnen mit und ohne
Steinschutz beigesetzt. Für die Steinsetzungen verwendete man hier den in
den Dammer Bergen reichlich vorhandenen Buntsandstein. So werden für
Hügel A, Grab 8 (Abb. 1 a), ein Unterleg-, ein Deckstein und senkrechte

CC

Abb. 1 a Damme-Mahnenberg, Hügel A Grab 8
Abb. 1 b Damme-Mahnenberg, Hügel E Grab 8

20) K. Kersten, 1936, 6; K. Lund, 1951, 5 ff.

30) W.A.v. Brunn, 1939, 15.

31) F.-R. Herrmann, 1966, 22 ff.

32) H.-E. Joachim, 1968, 16.
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Seitensteine genannt. In Hügel E, Grab 3 und 15, traf man vierzehn bzw.

dreizehn Steine an. In Grab 8 (Abb. 1 b) waren die Seitensteine in zwei Zonen

übereinander angeordnet. Steinschutz in früheisenzeitlichen Hügelgräbern

ist auch in Schleswig-Holstein häufig 10).

Im Flachgräberfeld von Neuenkirchen-Ruppenberg 33) sind die Urnen teil¬

weise mit einem Steinschutz versehen, der sehr kompakt sein kann. So wur¬

den bei einer Urne (Mus. 0.6705) 48 Steine gezählt. Die teils rundlichen, teils

plattigen Steine umhüllten die Urnen dicht oder waren in geringem Abstand

als Kranz angeordnet (Mus.O. 6686). Oft wurden wie auf dem Mahnenberg

Unterleg- und Decksteine beobachtet. Die Anordnung wie bei Urne Mus.O.

6702 mit Unterleg-, Deckstein und Seitenschutz bis zum Umbruch entdeckte

man auch bei einem Grabgefäß von Löningen (Mus. C. 1344). Von anderen

Plätzen — ohne Angabe, ob Hügel- oder Flachgrab, — wird ebenfalls gele¬

gentlich Steinschutz gemeldet. So sollen in Barel/Dötlingen, Flur 15, die

Urnen häufig in Steinkreisen von 1 m Durchmesser gestanden haben.

Decksteine können sowohl mit Urnendeckeln aus Ton zusammen vorkom¬

men, wie in Mahnenberg, Hügel A 8 und Hügel E 8, oder in Brummelhoop,

als auch ohne erhaltene zusätzliche Urnenbedeckung, wie bei den meisten

übrigen Belegen 34).

Nach den vorliegenden Befunden scheint der Steinschutz im Südteil des

Arbeitsgebietes nur auf bestimmten, überwiegend früheisenzeitlichen Grä¬

berfeldern geübt worden zu sein. Aus der Stufe Lat&ne A gibt es in Süd¬

oldenburg kein sicheres Beispiel für Steinschutz mehr.

Pfostensetzungen

Selten sind Angaben über Pfostensetzungen bei der Urne 35). Außer

von Busch/Dötlingen können nur noch zwei Belege genannt werden. Dabei

ist der Befund von Nellinghof/Neuenkirchen, wo in der Mitte eines Hügels

vier Pfosten vorhanden gewesen sein sollen, unsicher. In Vechta, Flur 13

Fl.st. 175, war eine früheisenzeitliche Urne von vier Pfählen umgeben.

M) J.Pätzold, 1958,189 ff.

34) Grapperhausen/Neuenkirchen, Mus.O. 5979. 17 und 18; Dötlingen-Joel, Mus.O.
5843.5 und weitere.

35) Auch sie sind seit dem Endneolithikum bekannt: K. L. Voss, 1967, 32, 72 ff.;
H.-E. Joachim, 1968,16.
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Grabgrube und Urne

Weitere Angaben beziehen sich auf die Gr ab grübe. Sie wird gewöhnlich
als muldenförmig bezeichnet. Gelegentlich wurden in der Füllerde Holz¬
kohle und Leichenbrandreste entdeckt. Nur von Busch/Dötlingen ist der
Fall sicher belegt, daß eine Urne auch auf die alte Oberfläche gesetzt und
dann überhügelt worden war. Auf diesem Gräberfeld beobachtete man auch
die Abdeckung der Urnen mit Plaggen.

Die Urnen stehen in der Regel senkrecht. Nur selten lag eine nachweislich
auf der Seite (Joel, Hügel 21.41). Gefäße oder Gefäßteile als Unterlage sind
kaum erwähnt. Eine Schale mit Lochpaar unter dem Rand soll in Essen
(Mus. O. 2952/94) unter der Urne gefunden sein. Bei Beschädigungen der
Urne ist meist die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß diese rezent sind.
Daß die Urnen manchmal schadhaft ins Grab gelangten, zeigt ein Exemplar
von Pestrup/Wildeshausen (Mus.O. 2972), an dem statt des abgebrochenen
Henkels zwei Löcher durch die Wandung geführt worden sind. Die Ver¬
letzungen im Urnenunterteil sind meist durch Wurzeln hervorgerufen. Nur
in zwei Fällen kann man von „Seelenlöchern" sprechen.

Als solche werden Löcher bezeichnet, die absichtlich an Urnen oder deren
Bedeckung angebracht worden sind. Sie finden sich an zwei Urnen aus dem
Arbeitsgebiet; es sind die ersten Belege für Nordwestdeutschland. Die
Urne von Visbek (Mus.O. 1860 — Taf. IIa), eine kurzhalsige Visbeker Ter¬
rine 38), zeigt am Unterteil, dicht über dem Boden, ein gleichmäßiges Loch
von 1,3 mal 1,5 cm Durchmesser. Es ist vor dem Brennen eingefügt, da der
Rand glatt verstrichen ist. Eine zweihenklige Terrine von Wildeshausen
(Focke - Museum Bremen 364 — Taf. IIb) 37) weist ebenfalls am Unterteil
ein Loch von 4,5 mal 5 cm Durchmesser auf. Es ist aber nach dem Brand
eingeschlagen, wobei ein langer Sprung entstand, und zwar von außen nach
innen, da nur innen die Bruchkante abgeplatzt ist. Danach wurde die Bruch¬
stelle roh geglättet. Leider gibt es über den Zustand dieser Urne bei der
Auffindung keinen genauen Bericht. Die Reste einer Verkittung an der
Außenseite sind daher möglicherweise rezent. Wichtig erscheint, daß einer
der Henkel vor dem Brand wieder entfernt worden ist, die Ansatzstelle
wurde verstrichen.

In der mittleren und besonders der Jungbronzezeit sind Seelenlöcher in der
Lausitzer Kultur Sachsens häufig 38). Meist ist die Mitte des Gefäßbodens

se ) Zu den Urnen- und Deckgefäßtypen und ihrer Definition siehe Verf., 1968.

S7) H. Buttel-Reepen, 1927, 231 ff.; Taf. 1,1.

M) W. Coblenz, 1952, 39 f.
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durchlocht, die Löcher treten auch am Unterteil der Wandung auf. Zum Teil

sollen sie innen abgedeckt gewesen sein. Üblicherweise wurden die Löcher

nach dem Brand in die Gefäßwandung eingestochen oder geschlagen. W.

Coblenz nennt aus Sachsen nur eine einzige Urne, einen Doppelkonus, bei

dem das Loch schon vor dem Brennen sorgfältig mit einem Holzstab trichter¬

förmig von außen nach innen gebohrt worden war. Hier wie bei unserer

Urne aus Visbek läßt sich daraus schließen, daß diese Gefäße speziell für die

Beisetzung gefertigt worden sind.

Seelenlöcher sind weiter vorhanden an Urnen des Lausitzer Formenkreises

an der oberen und mittleren Oder. Zwei Beispiele aus der Großendorfer

Gruppe beiderseits der unteren Weichsel 39) lassen vor dem Brennen ange¬

brachte Löcher erkennen. Auch die wenigen Seelenlöcher der früheisenzeit-

lichen Hausurnenkultur Mitteldeutschlands 40), meist in Kappen- oder Stöp¬

seldeckeln, sind stets vor dem Brand hergestellt worden.

Die Sitte, Urnen mit einem Seelenloch zu versehen, ist also wohl in der Jung¬

bronzezeit oder zu Beginn der frühen Eisenzeit von der Lausitzer Kultur

nach Oldenburg ausgestrahlt. Die Urnen, an denen sie hier vorkommen,

zeigen keine direkt aus Mitteldeutschland übernommene Form. Allerdings

entstammt der Typ der zweihenkligen Terrine ursprünglich der Lausitzer

Kultur. Man wird die Vermittlung der Seelenlöcher durch die jungbronze-

zeitliche Saalemündungsgruppe oder die früheisenzeitliche Hausurnenkultur

annehmen können, auch wenn dort die Gefäße in allen bekannten Fällen die

Löcher vor dem Brand erhielten. Aus dem übrigen Niedersachsen, auch aus

dem Gebiet der zweihenkligen Terrinen, sind mir keine Beispiele für Seelen¬
löcher bekannt.

Die Urnenbestattungen erfolgten gewöhnlich einzeln; es hat vielleicht auch

gleichzeitige Beisetzung von zwei Toten gegeben. In keinem Falle ist
aber der Leichenbrand untersucht worden, so daß über Geschlecht und Alter

der Bestatteten nichts bekannt ist 41). In Dötlingen-Joel (Hügel 21 — Taf.

III-V 42); Hügel 23, I und Düne) wurden mehrmals zwei Urnen auf- oder

") E. Petersen, 1929, 6.

40) W.A. v.Brunn, 1939,14.

41) Garthe/Emstek, Fl. 2: Zwei Urnen, eine Deckschale; Glane/Wildeshausen, Mus.O.
6519—21: In einem Hügel als Nachbestattungen zwei Urnen dicht zusammen,
dabei ein Beigefäß; Neuenkirchen-Ruppenberg, Mus.O. 6712—13: Doppelbestat¬

tung von Urne und Leichenbrandlager; desgl., Mus.O. 6669-—6693: Zwei Urnen.

») Taf. III: Mus.O. Neg. Nr. 923 45 ; Taf. IV: Neg. Nr. 923 24 ; Taf. V: Neg. Nr. 923».
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übereinander angetroffen. Da keine Beobachtungen über die Grabgruben

vorliegen, kann es sich dabei ebensogut um Nachbestattungen handeln. Das

gleiche gilt für die in den genannten Hügeln bzw. in der Düne auftretende

Erscheinung, daß gelegentlich zwei Urnen Wand an Wand standen. Alle

Belege stammen aus der Eisenzeit.

Die Urnen oder der Leichenbrand wurden häufig durch eine Bedeckung

geschützt. Dafür fanden außer den oben erwähnten Steinen und Heide¬

plaggen auch größere Gefäßscherben und Gefäßunterteile sowie eigene

Deckeltypen Verwendung: im Norden Oldenburgs hauptsächlich die Deck¬

schalen mit abgesetztem Schrägrand 23), im Süden überwiegend Deckschalen

mit gerade auslaufendem Rand, selten einige andere Formen. Sichere

Belege für das jungbronzezeitliche Alter von Urnendeckeln können nicht

genannt werden. Zu den frühesten Exemplaren, die man am ehesten noch

in die Jungbronzezeit, in die ausgehende P. V., oder in eine Ubergangsphase

P. V/VI stellen möchte, gehören neben einigen Deckschalen mit abgesetztem

Schrägrand eine Zipfelschale mit gekerbtem Rand, Tonscheiben und einige

Kappen- und Stöpseldeckel. Da diese Formen aus der Lausitzer Kultur und

ihren Nachfolgegruppen entlehnt sind, ist zu vermuten, daß von dort auch

die Sitte, Urnen mit Deckeln zu verschließen, nach Oldenburg vermittelt

wurde. Auf dem jungbronzezeitlichen Gräberfeld von Busch / Dötlingen,

dessen Urnen und Beigefäße neben einheimischen Elementen nur solche der

süddeutschen Urnenfelderkultur zeigen, wurden keine Urnendeckel ange¬

troffen. Das steht im Gegensatz zum Brauch in Süddeutschland. Allerdings

ist schon in Westfalen „nur ein geringer Prozentsatz der Urnen mit einer

Schale verschlossen" 43), so daß man im Urnenfelderbereich möglicherweise
eine Abnahme der Sitte von Süd nach Nord annehmen kann.

Auf den eisenzeitlichen Bestattungsplätzen im Südteil des Arbeitsgebietes ist

die Häufigkeit der Deckschalen sehr verschieden. Einer Gruppe von Fried¬

höfen, in denen man die Ausstattung mit einer Deckschale als Sitte bezeich¬

nen kann — Mahnenberg, Ruppenberg, Grapperhausen, Calhorn — stehen

andere gegenüber, von denen trotz zahlreicher Urnenfunde nur bis zu drei

Schalen ins Museum gelangten — Molbergen, Ermke, Ambühren, Alten¬

bunnen, Joel (Hügel 21 und 23). Andere Plätze — Stedingsmühlen, Lahr,

Darrel, Joel-Düne und Resthausen — stehen nach der Menge der vorhan¬

denen Deckschalen zwischen den beiden Gruppen. Ob für diese Verteilung

nur die zufällige Auswahl der ins Museum gekommenen Funde verantwort¬

lich ist oder ob sie einer unterschiedlichen Ausstattungssitte entspricht, kann

nicht gesagt werden.

4S) H. Aschemeyer, 1966, 25.
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Gelegentlich werden in Fundberichten außer der Urne noch Gefäßscherben

oder -bruchstücke genannt. Nur selten, z. B. bei einer eisenzeitlichen Urne

vom Typ der Ffarpstedter Rauhtöpfe von Stedingsmühlen (Mus.O. 2236—

37), werden die zugehörigen Scherben — hier eines weiteren Rauhtopfes —

ausdrücklich als zur Bedeckung dienend beschrieben.

Beigabensitte

In der fraglichen Zeit wurden den Toten oft noch kleine Gefäße sowie Ge¬

genstände aus Metall und anderen Materialien mit ins Grab gegeben. Für die

Kenntnis dieser Beigabensitte steht wegen der meist unsachgemäßen Bergung

nur eine Auswahl von Befunden zur Verfügung.

Die Beigefäße werden oft auf dem Leichenbrand stehend angetroffen,

jedoch können sie auch neben der Urne stehen 44). Sie finden sich gewöhnlich

einzeln, gelegentlich wurden auch zwei Beigefäße mitgegeben. Eine Beson¬

derheit stellt der Fund von Kleinen-Ging/Lindern (Mus. C. 1876—80) mit

drei neben der Urne stehenden Beigefäßen dar 45). Alle Funde mit mehr als

einem Beigefäß lassen sich am ehesten in die Eisenzeit datieren, wenn auch

teilweise in einen frühen Abschnitt. Die Sitte, das Grab mit einer größeren

Anzahl von Beigefäßen auszustatten, ist sowohl in der süddeutschen Urnen-
felderkultur als auch in der Lausitzer Kultur üblich. Da zum Fund von

Kleinen-Ging auch ein Hutteller gehört, der an die Rheinisch-Schweizerische

Westgruppe der Urnenfelderkultur anzuschließen ist 46), so wird man die

Dreizahl der Beigefäße in diesem Grab wohl auch auf einen Einfluß von dort
zurückführen können.

Nur ein konisches Schälchen der Zeitstufe Hallstatt D (Bergedorf/Gander¬

kesee, Mus. O. 5256) und ein Eierbecher der frühen Lat^nezeit wiesen Spuren
eines sekundären Brandes wohl durch das Feuer des Scheiterhaufens auf. Alle

übrigen Beigefäße hatten nicht auf dem Scheiterhaufen gelegen.

Bronze- und Eisenbeigaben werden, besonders wenn sie unverbrannt

sind, auf dem Leichenbrand liegend angetroffen, soweit Beobachtungen vor¬

liegen. Für die Sitte, die Beigaben dem Scheiterhaufenfeuer auszusetzen, gibt

44) Glane/Wildeshausen, Mus.O. 6519—21; Rottinghausen/Damme, Mus.O. 5347-9;
Molbergen, Mus.C. 1377.

45) H. Ottenjann, 1957, 49, Abb. 5.

") W. Kimmig, 1940, 83 ff.
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es aus der Jungbronzezeit keinen Beleg, auch nicht von Busch/Dötlingen.
Das steht für die fragliche Zeit im Gegensatz zum Brauch in der Urnen-
felderkultur Süddeutschlands 47), wo die Beigaben häufig mitverbrannt wur¬
den. In der frühen Eisenzeit sind in Oldenburg Beigaben wie Nadeln und
Pinzetten oft noch unverbrannt 48). Daneben bergen die Urnen aber auch
verschmolzene Bronzen, wie ein Wendelringbruchstück, Drähte oder un¬
kenntliche Klümpchen, teilweise zusammen mit unversehrten Beigaben
(Resthausen/Molbergen, Mus. O. 2260 mit Rippenkopfnadel).

Gleichzeitig tritt in der frühen Eisenzeit eine Änderung in der Auswahl der
mitgegebenen Beigabentypen ein. In der Jungbronzezeit sind es Rasiermes¬
ser, Pinzetten, Nadeln, Schleifsteine und andere Gegenstände, wie ein draht-
förmiger Halsring oder ein Doppelknopf. Die Pfrieme stellen ein Kenn¬
zeichen des Kreises der zweihenkligen Terrinen dar. In den eisenzeitlichen
Gräbern sind Nadeln die häufigste und sehr oft die einzige Beigabe. Die
gleiche Verschiebung konnte K. Lund für Schleswig-Holstein feststellen 48).
Auch hier wurden außerdem die Beigaben erst von der P. VI an dem Schei¬
terhaufenfeuer ausgesetzt. Bezüglich dieser Sitte kann man also, auch auf
dem Gräberfeld Busch, einen engen Zusammenhang mit dem Norden
bemerken.

2. Leichenbrandlager

Neben Urnenbestattungen kommen gelegentlich auch urnenlose Beisetzun¬
gen in Form von Leichenbrandlagern vor. Der Leichenbrand ist eben¬
falls aus dem Scheiterhaufen ausgelesen und vermutlich in einem Behälter
aus vergänglichem Material, etwa einem Beutel oder Kästchen, beigesetzt
worden. Urnenlose Bestattungen werden in der Latenezeit die Regel, so daß
sich Leichenbrandlager ohne datierende Beigaben nicht zeitlich festlegen
lassen.

Jungbronzezeitliches Alter haben Leichenbrandlager vom Gräberfeld Busch.
Sie wurden dort in einer Grabgrube innerhalb eines Kreisgrabenhügels an¬
getroffen. Als Umhüllung konnten Beutel und Holzbehälter erschlossen
werden. Wie die Urnenbestattungen waren sie mit Beigaben wie Vasenkopf-
nadeln oder Beigefäßen ausgerüstet. Das Vorkommen der Leichenbrandlager

47) H. Aschemeyer, 1966, 37.

48) Im Gegensatz dazu die Hausurnenkultur: W. A. v. Brunn, 1939, 15.

49) K. Lund, 1951, 5 ff.
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ist hier vielleicht an Westfalen anzuschließen, wo sie von Beginn der Jung¬

bronzezeit (Übergangsphase Ha A/B) an vorhanden sind 50). Früheisenzeit¬

liches Alter ist ebenfalls für einige Leichenbrandlager gesichert. So wurde im

Gräberfeld Ruppenberg zweimal eine solche Bestattung mit je einem Bei¬

gefäß der fraglichen Epoche entdeckt (Mus.O. 6708, 6710); ferner fand sich

eine Beisetzung von Urne und Leichenbrandlager, vielleicht eine Doppel¬

bestattung, die wohl dem gleichen Zeithorizont zuzuweisen ist (Mus. O.

6712—13). Für andere Befunde kann ein früheisenzeitliches Alter nur ver¬

mutet werden. Leichenbrandlager wurden als Flachgräber von Calhorn/

Essen, Flur 34, in einer Düne in Ambühren/Cloppenburg, Flur 16, zusam¬

men mit sieben Urnen und schließlich in Hügeln als Nachbestattungen

zusammen mit Urnen gemeldet 51). Lediglich aus dem Nordteil des Arbeits¬

gebietes sind bisher keine Beispiele für Leichenbrandlager bekannt gewor¬
den.

3. Scheiterhaufenhügel

Auf den behandelten Zeitabschnitt folgt die mittlere und jüngere vor¬

römische Eisenzeit, in der die urnenlosen Bestattungen vorherrschen,

zunächst Scheiterhaufenhügel und Leichenbrandlager, dann Brandgruben

und Brandschüttungen. Soweit Berichte vorliegen, sind diesem nächsten

Horizont Felder kleiner Hügel zuzuweisen; es kommen jedoch auch Lang¬

hügel vor. Während Leichenbrandlager bereits seit der Jungbronzezeit im

Arbeitsgebiet bekannt sind, stellen die Scheiterhaufenhügel etwas

Neues dar 52). Da eine eingehende Bearbeitung dieser Grabform von anderer

Seite vorbereitet wird, soll sie hier nur kurz erwähnt werden.

Es handelt sich um Anlagen, bei denen die Reste des Scheiterhaufens mit

einem Hügel überdeckt wurden. Der Leichenbrand liegt entweder noch

zwischen der Holzkohle, oder er ist in einer Grube beigesetzt, teils ausge¬

lesen, teils noch mit Holzkohle vermischt. Als Einhegungen der Hügel treten

offene und geschlossene Kreisgräben auf.

An Beigaben finden sich außer Scherben und Beigefäßen verschmolzene

Bronze-, Eisen- und Glasteile. Diese können meist als Reste von Tracht¬

zubehör oder Schmuck angesprochen werden. Schon in der frühen Eisenzeit

50) H. Aschemeyer, 1966, 33 f.

51) Varrelbusch/Garrel, Flur 18; Ermke / Molbergen, Hügel V; Grapperhausen/
Neuenkirchen, Hügel 3; Dötlingen, Flur 32; Dötlingen-Joel, Hügel 11, 23 und I.

52) Als Brandflächengräber treten sie z. B. am Mittelrhein in der Urnenfelderkultur
und der nachfolgenden Laufelder Gruppe auf: H.-E. Joachim, 1968, 17.
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war das Hervortreten von Beigaben dieser Verwendung (Nadeln) zu be¬

obachten. Die damals beginnende Sitte scheint fortgesetzt und ausgestaltet

zu werden. Die große Zahl der Gegenstände gibt in viel stärkerem Maße als
in den Zeiten davor Aufschluß über die Tracht.

Scheiterhaufenhügel sind in Oldenburg von einer ganzen Reihe von Plätzen

bekannt 53). In Niedersachsen kommen sie nach dem augenblicklichen Stand

unserer Kenntnis nur westlich der Weser vor 54).

Ungeklärt sind bisher die Verhältnisse beim Übergang von der Urnenbe¬

stattung zu den urnenlosen Scheiterhaufenhügeln. So ist vorläufig nur an¬

näherungsweise zu sagen, wann die neue Bestattungssitte einsetzt.

Die Beigaben aus den Scheiterhaufenhügeln mit ihren weitreichenden kul¬

turellen Verbindungen sind teilweise erst in die mittlere Lat^nezeit einzu¬

ordnen. Es treten jedoch auch einzelne Typen auf, die aus dem Formengut

der Stufe Ha D abzuleiten sind, so in Pestrup/Wildeshausen das Bruchstück

eines geometrisch verzierten Hohlringes (Mus.O. 2945) und kräftig gekerbte

Armringe (Mus.O. 2920; 2927—34; 2945—47) 55). Außerdem sind einige

Beigaben, wie Segelohrringe (Elbergen/Löningen, Mus.O. 6391) 56) und

eiserne Gürtelhaken (Klattenhof/Dötlingen, Mus.O. 5730; Pestrup, Mus.O.

2906) anzuführen, die auch im Jastorf-a-Bereich Osthannovers typisch sind.

Diese lassen einen Beginn der neuen Bestattungssitte in der Stufe Jastorf a

bzw. Ha D/Lat. A als möglich erscheinen.

Anhaltspunkte nicht nur für die Zeitstellung, sondern auch für die Entste¬

hung der Scheiterhaufenhügel gibt ihre Einhegung durch offene und ge¬

schlossene Kreisgräben. Sowohl H. T. Waterbolk als auch D. Zoller ") be¬

trachten die Scheiterhaufenhügel als Fortsetzung ihrer Gräberfelder von

53) Garther Heide/Emstek: M. M. Lienau, 1919/20, 1 ff.; H.-G.Steffens, 1965, 136 f.;
Lindern-Garen: H.-G. Steffens, 1964, 133; Elbergen/Löningen: J. Pätzold, 1957,

54; Klattenhof/Dötlingen: H.-G. Steffens, 1966, 208 f.; W. Finke, 1967, 185 ff.;

Pestrup/Wildeshausen: J. Pätzold, 1960, 194 ff.; Einen/Goldenstedt, Fl. 1: J. Pät¬
zold, 1960, 191 ff.

54) E. Sprockhoff, 1927, 92 ff.; ders., 1928, 41 ff.; ders., 1939, 188 ff.; A. Genrich,
1939, 27 ff.

55) E. Sprockhoff, 1959, 152 ff.

5#) K. Tackenberg, 1934, 41 f.; J. Pätzold, 1957, 55; H. Krüger, 1961, 56.

") D. Zoller, 1965, 102 ff.; H. T. Waterbolk, 1962, 33 ff.; ders., 1965, 52 f. Weitere
Literatur zur Entstehung und Verbreitung der Sdieiterhaufenhügel: G. Dohle,
1969, 31; P. u. U. Donat, 1962/63, 311 ff.; B. Stjernquist, 1961, 110 ff.; F.-R.
Herrmann, 1966, 28.
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Ruinen und Querenstede. Auf diesen kommen Kreis- und Rechteckgräben

sowie Urnenflachgräber vor. Die eingehegten Gräber sind teils Urnenbei¬

setzungen, teils urnenlose Bestattungen. In den Niederlanden schließt dieser

Gräberfeldtyp direkt an ältere Friedhöfe mit Kreisgrabenhügeln, die Urnen

enthalten, an. Beide Autoren nennen als Zeitstellung der Plätze Ruinen und

Querenstede die Stufen Ha D bis Lat. A/B, so daß mit Scheiterhaufenhügeln
ab der Stufe Lat. B zu rechnen wäre.

Danach hat es vorläufig den Anschein, als ob die Scheiterhaufenhügel nur in

sehr geringer Zahl noch der zweiten Hälfte der P. VI, überwiegend erst der

mittleren Latenezeit angehören. Das würde bedeuten, daß die neue Bestat¬

tungssitte die Urnenbeisetzungen am Ende der P. VI abgelöst hat.

Dazu paßt, daß sich die Scheiterhaufenhügel auf vielen Plätzen ohne oder

mit nur wenigen älteren Urnengräbern finden. Die Urnen von diesen Fried¬

höfen, wie Stapelfeld-Eifeld/Cloppenburg, Pestrup/Wildeshausen, Lastrup-

Schrands Heide, Peheim-Hägel/Molbergen, Lahr/Goldenstedt und Reth¬

wisch/Goldenstedt, sind früheisenzeitlich. Nur auf der Katenbäker Heide

bei Wildeshausen, von der auch ein jungbronzezeitliches Rasiermesser

stammt, bestünde die Möglichkeit einer langen Belegung.

Urnenbestattungen aus der mittleren Eisenzeit sind nur in geringer Zahl

bekannt geworden. Allerdings sind viele Gefäße früheisenzeitlicher Form

undatiert; die Möglichkeit, daß sie auch in der Latenezeit noch in Gebrauch

waren, ist nicht auszuschließen. Aus Klattenhof/Dötlingen stammt vom

Gräberfeld „Herberge" mit vielen Scheiterhaufenhügeln der einzige mir aus

dem Arbeitsgebiet bekannt gewordene Harpstedter Rauhtopf vom Typ III

nach Tackenberg 58); dieser Rauhtopftyp ist in die frühe bis mittlere Latene¬

zeit zu datieren. Ein Fund von Einen/Goldenstedt (Mus. O. 6920) mit Urne

von Jastorf-b-Form enthält verschmolzene Reste eines Kettenschmucks, den

gleichen Beigabentyp wie die Scheiterhaufenbestattungen. Weitere Urnen

belegen anhaltenden keramischen Einfluß der Jastorfkultur bis in die Stufe

von Ripdorf. Zum Teil stammen diese Gefäße von Plätzen mit Scheiter¬

haufenhügeln, ihr Verhältnis zu diesen kann noch nicht überblickt werden.

4. Zusammenfassung

Innerhalb der jüngeren Bronzezeit und der frühen Eisenzeit sind — abge¬

sehen von der ausschließlichen Brandbestattung — sehr verschiedene Bestat¬

tungsbräuche geübt worden.

58) K.Tackenberg, 1934,59.
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Die auch an der Keramik erkennbare kulturelle Trennung des Arbeitsge¬
bietes in einen Nordteil — mit zweihenkligen Terrinen — und einen Südteil
— mit Doppelkoni — bestätigt sich bei den Bestattungssitten.

Im Norden finden wir die jungbronze-früheisenzeitlichen Urnen vom
Typ der zweihenkligen Terrinen in Flachgräbern oder als Hügelnachbestat¬
tungen, häufig mit Steinschutz. Die Verbindung zu dem offenbar zeitlich
anschließenden Gräberfeld von Querenstede/Ammerland, das durch Kreis-

und Rechteckgräben und die Keramik vom Stil Ruinen-Wommels I dem
niederländischen Platz Ruinen an die Seite gestellt wird, ist noch ungeklärt.
Noch vielschichtiger ist das Bild im Süden. Leider fehlen Untersuchungen
gerade für die Jungbronzezeit, so daß dem einzigen besser untersuchten Grä¬
berfeld von Busch/Dötlingen mit Flachgräbern und durch Kreis-, Schlüssel¬
loch- und Langgräben eingefaßten Hügeln kein reines Flachgräberfeld an die
Seite gestellt werden kann. Das Vorhandensein solcher Plätze ist aber in
Analogie zu Westfalen, wo sowohl die Grabformen von Busch als auch die
jungbronzezeitlichen Urnentypen Südoldenburgs viele Entsprechungen be¬
sitzen, zu vermuten.

In der Eisenzeit scheint die Sitte der Grabeinhegungen im Süden zunächst
nicht fortgeführt worden zu sein. Stattdessen finden sich wie in der Terrinen¬
gruppe Flachgräberfelder mit und ohne Steinschutz und Hügelnachbestat-
tungen, die aber nicht in direktem Zusammenhang mit der nördlichen
Terrinengruppe zu sehen sind. Die Keramik zeigt stattdessen der Form nach
Verwandtschaft mit dem niederländischen Stil Ruinen-Wommels I, wie er
auch in Querenstede gefunden wurde. Die gleichen Gefäßtypen erscheinen
schließlich als Urnen in den neu auftretenden eisenzeitlichen Kleinhügel¬
feldern.

Am Ende der Phase Hallstatt D / Latene A nimmt die auf Plätzen wie
Querenstede schon eher aufgegebene Urnenbestattung auch im Süden des
Arbeitsgebietes ab zugunsten der in der folgenden Zeit vorherrschenden
Leichenbrandlager und Scheiterhaufenbestattungen.

Der augenblickliche Forschungsstand erlaubt noch nicht, die Herkunft dieser
heterogenen Elemente im Bestattungsbrauch im einzelnen zu ermitteln und
sie in ihrer Bedeutung gegeneinander abzuwägen — zumal das Arbeitsge¬
biet nur einen Ausschnitt aus größeren kulturellen Einheiten darstellt.
Lokale, älterbronzezeitliche Tradition ist zu erwarten. Außer vom Norden
und aus der süddeutschen Urnenfelderkultur ist bei den Grabsitten eine
Einwirkung aus der Lausitzer Kultur in Rechnung zu stellen.
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II Bestattungsplätze
1. Form und Größe

Da, wie eingangs erwähnt, bisher kein Gräberfeld des Arbeitsgebietes voll¬

ständig untersucht worden ist, lassen sich über die Größe der Friedhöfe

keine endgültigen Aussagen machen.

Bei den Plätzen mit Bestattungen in Hügeln sind folgende Gruppen zu
unterscheiden:

a) Einzelhügel der Einzelgrabkultur oder älteren Bronzezeit mit Nachbe¬

stattungen.

b) Hügelgrabgruppen der Einzelgrabkultur oder älteren Bronzezeit mit

Nachbestattungen.

c) Ältere Hügelgrabgruppen mit anschließenden jungbronze- bis eisenzeit¬

lichen, meist kleineren Hügeln 59).

d) Jungbronzezeitliches Hügelgräberfeld, mit Flachgräbern gemischt.

e) Eisenzeitliche Hügelgrabgruppen oder -felder, teilweise mit Flachgräbern

gemischt.

Durch das Fehlen einer oberflächlichen Kennzeichnung erscheinen Flach¬

gräber häufig als Einzelfunde. Die Plätze Neuenkirchen-Ruppenberg und

Calhorn/Essen zeigen, daß sie auch in größeren Feldern auftreten.

Eine Beziehung einzelner Grabanlagen zueinander innerhalb eines Fried¬

hofes läßt sich nicht belegen. Alte Berichte über kreisförmige Anordnungen

von Urnen sind nicht mehr zu überprüfen.

Die Fundplätze 60) liegen manchmal sehr dicht zusammen, z. B. im Raum

Löningen, Cloppenburg, Höltinghausen/Emstek und besonders um Wildes¬

hausen und Dötlingen. Oft sind sie nur 500 bis 1000 m voneinander entfernt.

Heute ist aber meist nicht mehr zu klären, ob die einzelnen Bestattungen

oder Bestattungsgruppen ursprünglich in Zusammenhang standen und jetzt

durch unterschiedliche Erhaltungsbedingungen getrennt sind oder ob es sich

um gesonderte Plätze gehandelt hat. Audi ein unterschiedliches Alter nahe

benachbarter Grabgruppen kann gewöhnlich nicht nachgewiesen werden.

Eine Horizontalstratigraphie innerhalb kleiner Landschaftseinheiten er¬

scheint vorläufig nicht möglich.

»») R. Gensen, 1961, 21 ff.

60) Alle lokalisierbaren Fundplätze von jungbronze- und früheisenzeitlichen Bestat

tungen sind auf Karte 1 eingetragen.
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2. Verbreitung im Arbeitsgebiet

Bei der Verbreitung der Friedhöfe im Arbeitsgebiet (Karte 1) dürfte nur
im Süden und Südosten die geringe Fundzahl durch die größere Entfernung
von den Museen in Oldenburg und Cloppenburg verursacht sein.

In feuchten Niederungen, moorigem oder anmoorigem Gelände und in
Lagen über 80 m über NN wurden keine Bestattungen angetroffen. Durch
Wegfall dieser Gebiete wird der Fundraum in Südoldenburg fast auf die
naturräumlichen Haupteinheiten der Cloppenburger und der Delmen¬
horster Geest eingeschränkt. Im Norden wurden noch einige Funde vom
Rasteder Geestrand in der Oldenburger Geest mit bearbeitet. Im Süden, der
zum Bersenbrücker Land gehört, zieht sich eine Kette von Fundorten am
Ost- und Südrand der Dammer Berge entlang.

Innerhalb der Cloppenburger Geest häufen sich die Friedhöfe auf dem La¬
struper Geestrücken. Von der Bakumer Geest ist vorwiegend der stark zer¬
gliederte Südrand entlang der Haseniederung besetzt; der Nordteil ist
wegen zu großer Feuchtigkeit fast fundleer. Ebenso war der Wasserreichtum
der weiten Niederung der Aue und des Bakumer Mühlenbaches wohl schuld
an der dünnen Fundstreuung zwischen mittlerer Hase und Flunte 61). Erst
an der oberen Soeste, besonders in der Cloppenburger Sand-Geest, häufen
sich die Bestattungsplätze wieder. Über den Norden des Visbeker Flottsand¬
gebietes und den Süden der Alhorner Geest, die bereits zur Haupteinheit der
Delmenhorster Geest gehört, wird die Verbindung zur mittleren Hunte
hergestellt. Die Friedhöfe ziehen sich hier in schmalem oder breiterem Strei¬
fen entlang des westlichen Hunteufers bis in die Ahlhorner Geest, deren
Nord- und Ostteil bisher keine Funde geliefert haben. Stattdessen kann eine
dichte Besetzung des östlichen Hunteufers und der anschließenden Dötlinger
Geest festgestellt werden, die sich nach Nordosten in der Kirchhattener und
Ganderkeseer Geest bis zum Geestrand entlang der Weser-Hunte-Niederung
fortsetzt. Auf diesem reich gegliederten Nordostrand der Delmenhorster
Geest finden sich Gräber mit zweihenkligen Terrinen, denen die Plätze auf
dem Rasteder Geestrand entsprechen.

3. Topographie

Hinsichtlich der Topographie der Bestattungsplätze lassen sich bestimmte,
mehrmals wiederkehrende Situationen feststellen.

Beisetzungen in Dünen sind oben bereits erwähnt worden. Gelegentlich
wurden die randlichen Hänge eines Bachtales zur Anlage eines Friedhofes
gewählt. So finden sich in Hockensberg/Dötlingen acht Hügel am Westrand

61) C. Redlich, 1958, 75.
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des Mühlenbaches. In Bookhorn/Ganderkesee liegt das Flachgräberfeld am

Südhang der Welse. Ein Urnenflachgrab wurde auch in Dwergte/Molbergen
auf der Terrassenkante eines Baches entdeckt.

Die Hänge um eines der in Oldenburg so häufigen Schlatts oder um eine

feuchte Niederung enthalten in Benstrup/Löningen oder in Klattenhof/

Dötlingen Beisetzungen.

Das Gräberfeld Altenbunnen/Löningen liegt auf einem schmalen Höhenzug

entlang eines Baches. Röpke/Löningen und Ahausen/Essen sind Fundstellen

in Spornlage über der Haseniederung. Der Sandrücken mit dem Gräberfeld
Garthe/Emstek bildet die Wasserscheide zwischen Weser und Ems. Ein

hochgelegener Platz ist auch der „Quekenberg" in Geveshausen/Dötlingen.

Es ist also zu bemerken, daß für die Bestattungsplätze auf das Wasser bezo¬

gene Lagen bevorzugt wurden. Diese Orientierung entlang der Wasserläufe

oder Niederungen wird auf der Karte 1 deutlich, welche die Lage der loka¬

lisierbaren Fundplätze zu Gewässernetz und Höhenlinien zeigt.

Eine geradlinige Anreihung im Sinne eines „Friedhofsweges" nach C. Red¬

lich 62) ist nicht mit Deutlichkeit zu beobachten. Auffallend ist lediglich, daß

sich die wenigen bekannten Fundplätze von jungbronzezeitlichem Metall¬

gerät in einem Streifen vom Lastruper Geest rücken zur mittleren Hunte

ziehen. Man könnte hier einen alten West-Ost-Weg vermuten. Ein Hunte¬

übergang bei Wildeshausen wird durch die Anhäufung von Gräberfeldern

auf beiden Ufern wahrscheinlich gemacht. Auch die dichte Belegung des

Lastruper Geestrückens spricht für die Bedeutung dieser naturräumlichen

Einheit als Durchgangsgebiet. Damit würde der von C. Redlich angegebene

Weg von Wildeshausen nach Herzlake an der Hase bestätigt.

Bemerkenswert erscheint, daß die Weser-Hunte-Niederung im Norden
offenbar verbindend zwischen den beiden Geesträndern mit Friedhöfen der

Terrinen-Gruppe gewirkt hat. Dennoch ist auch ein Weg von Wildeshausen

nach Norden, etwa entsprechend dem „Stedinger Weg", der an seinem Be¬

ginn vom Gräberfeld Busch/Dötlingen eingefaßt wird, wahrscheinlich.

Ein Unterschied in der Lage der jungbronzezeitlichen und der eisenzeit¬

lichen Fundplätze ist kaum festzustellen. Zwar stammen die jungbronze¬

zeitlichen Funde überwiegend aus naturräumlichen Untereinheiten mit teil¬

weise lehmigen Böden. Nur die Katenbäker Heide bei Wildeshausen liegt am

Rande einer sandigen Grundmoränenplatte. Aber die gleichen Einheiten

sind auch in der Eisenzeit belegt, darüber hinaus diejenigen mit sandigem

Boden. So kann nur eine Erweiterung des mit Gräberfeldern besetzten Ge¬
bietes vermutet werden.

62) C. Redlich, 1958, 71 ff.
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4. Verhältnis zu Siedlungen

Die jungbronze- und früheisenzeitlichen Siedlungsplätze Südoldenburgs sind
bisher nicht erforscht. Die wenigen bekannten, meist eisenzeitlichen Lokali¬
täten wurden teilweise in enger Nachbarschaft von Bestattungsplätzen, nur
250 bis 500 m entfernt, in unmittelbarer Wassernähe, angetroffen. Ihre
Gleichzeitigkeit kann vorläufig nicht nachgewiesen, aber immerhin vermutet
werden. Sie würde eine enge räumliche Bindung von Siedlung und Bestat¬
tungsplatz anzeigen 63), so daß die über die Lage der Friedhöfe gemähten
Feststellungen auch auf die Siedlungen übertragen werden könnten. Dazu
läßt sich sagen, daß die wenigen jungbronze- und die zahlreichen früheisen¬
zeitlichen Funde in Oldenburg auf keine größere Siedlungsverschiebung
hinweisen. Eine Siedlungserweiterung hat offenbar in der frühen Eisenzeit
stattgefunden. Für die volle Bestätigung dieser Annahme müssen weitere
Untersuchungen abgewartet werden.
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Oldenburger Jahrbuch Bd. 69 (1970), Seite 105—123

Hans Schauberger
Bremen

Schiffahrts- und Ausbauprobleme der Unterweser,
der Unteren Hunte und des Küstenkanals

Vortrag in der Reihe der Schloßsaal-Vorträge
des Oldenburger Landesvereins
gehalten am 19. Oktober 1970 ')

Vorbemerkung:

Die Gelegenheit hier in Oldenburg am Ende meiner aktiven Dienstzeit über
die Bundeswasserstraßen des oldenburgisch-bremischen Küstengebietes zu
sprechen, die ich in meiner fast 15-jährigen Tätigkeit bei der Wasser- und
Schiffahrtsdirektion Bremen zu betreuen und zu bearbeiten hatte, nehme
ich mit Freude wahr. Weiß ich doch, welch wichtige Lebensadern des Ver¬
kehrs und der Wirtschaft für Oldenburg Stadt und Land diese Bundeswasser¬
straßen bilden und welch großes und allgemeines Interesse ihren Problemen
deshalb hier entgegengebracht wird.
Wie allgemein dieses Interesse hervortritt, beweist besonders die Entwick¬
lung der letzten Jahre. Sie hat nach früheren, Jahrhunderte alten Gegen¬
sätzlichkeiten und zum Teil offenen Controversen zwischen Oldenburg und
Bremen im Unterweserraum neuerdings zu den niedersächsischen und bre¬
mischen Parlamentsbeschlüssen über gemeinsames Vorgehen bei der Raum¬
ordnung und Landesplanung geführt und in deren Folge zur Gründung der
niedersächsisch - bremischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Unterweser-
Jade mit je einem niedersächsischen und bremischen Geschäftsführer. Begrü¬
ßenswert erscheint mir dabei auch die Einbeziehung der Jade in den gemein¬
sam zu fördernden Wirtschaftsraum, an dem dank ihrer derzeit besten
Fahrwasserverhältnisse der deutschen Nordseeküste Wilhelmshaven mit
seiner Pipeline nach Wesseling am Rhein zum bedeutendsten deutschen
ölumschlaghafen geworden ist, und wo in jüngster Zeit mit einem Werk des
Schweizer Aluminium-Konzerns Alu-Suisse die erstrebte Industrieansied-
lung einen entscheidenden Fortschritt macht.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Ing. Hans Schauberger, Präsident der Wasser- und Schifrahrtsdirektion Bremen
i. R., 28 Bremen.
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Bei der Anfang Oktober in Bremerhaven begangenen Jubiläumsfeier aus

Anlaß des 250-jährigen Bestehens des Seelotswesens auf der Außenweser,

heute ausgeübt von der Lotsenbrüderschaft Weser Ii/Jade in Bremerhaven,

wurde verkündet, daß die Ausbaggerung des Jadefahrwassers auf SKN (See¬

kartennull) —18,50 m = rd. 22 m unter Mthw im Bundesverkehrsministe¬

rium beschlossen worden sei, so daß nach Fertigstellung Großtanker von

250 000 tdw, die beladen 20—21 m Tiefgang haben, die ölpier von Wil¬
helmshaven erreichen können.

Natürliche Struktur der Außen- und Unterweser

Während die Jade als frühere Zufahrt zum deutschen Kriegshafen der

Nordseeküste Wilhelmshaven erst in den letzten 1—2 Jahrzehnten für eine

Handelsschiffahrt größeren Ausmaßes erschlossen worden ist, stellt die

Weser für die Seeschiffahrt geschichtliches Revier dar mit Anfängen aus der

Römerzeit und einer über 1000-jährigen Geschichte Bremens. Es wäre reiz¬

voll, auf diese schiffahrtsgeschichtliche Entwicklung, die naturgemäß mit der

Geschichte Bremens wie auch Oldenburgs eng verbunden ist, hier näher

einzugehen. Das würde aber den Rahmen des heutigen Vortrages sprengen. 1)

Maßgebend für die Ausbaugrößen der Fahrwasser im Küstenbereich der

Weser ist ihre naturgegebene Struktur, die zwei voneinander verschiedene

Mündungsabschnitte erkennen läßt: einmal die rd. 65 km Unterweser von

Bremen bis Bremerhaven-Blexen, zum anderen die ebenfalls rd. 65 km lange

Außenweser von Bremerhaven bis zur Seegrenze (20 m-Tiefenlinie) beim

Weser-Feuerschiff. Gemeinsam ist beiden Abschnitten, daß sie von der Tide,

also von Ebbe und Flut, beherrscht werden, die stromauf durch das Bremer

Weserwehr begrenzt wird. Hier beträgt der mittlere Tidehub, also der

Unterschied zwischen MTnw und MThw, etwa 3,30 m, in Bremerhaven

etwa 3,50 m, weiter draußen beim Leuchtturm Alte Weser etwa 2,90 m.

Diese Wasserstandsunterschiede kommen den wegen tiefer Abladung mit

der Tide, d. h. unter Ausnutzung des Tidehochwassers, verkehrenden See¬

schiffen zugute, so daß sie in Tidefahrt mit größerem Tiefgang, d. h. mit

mehr Ladung fahren können.

Im übrigen ist die Unterweser ein beiderseits von Ufern gesäumter Küsten¬

fluß, dessen Breite von 200 bis 300 m bei Bremen auf über 1000 m bei

Nordenham zunimmt. Die Außenweser dagegen ist eine trichterförmige

Meeeresbucht mit ausgedehnten Watten und Sänden und dazwischen tief¬

eingeschnittenen Stromrinnen, von denen die größte und tiefste als seewär-

■) Einen Überblick darüber gibt der Aufsatz H. SCHAUBERGER:

„Die Weser im Spiegel der Tausendjahrfeier Bremens" — Schiffahrtszeitschrift
„Hansa" Jg. 1965 Oktober-Sonderheft.
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tige Mündungsrinne der Weser das Hauptfahrwasser für die Schiffahrt
bildet. Diese Hauptstromrinne gabelt sich etwa 20 km vor der Grenze zur
offenen See in zwei Mündungsarme: die eine, mehr westlich gerichtete
Neue Weser zum Weser-Feuerschiff, die andere, mehr nordwestlich ge¬
richtete AlteWeser, dicht am neuen Leuchtturm gleichen Namens vorbei
zur Ansteuerungstonne Alte Weser, die mit einem Bremer Schlüssel als
Topzeichen bereits 1664 erstmalig ausgelegt worden ist.

Außenweser-Fahrwasser

Die Außenweser hat in der Stromrinne des Mündungstrichters schon immer
ein gutes Fahrwasser gehabt. Es konnte bereits um 1895 ohne besondere
Schwierigkeiten auf SKN (Seekartennull) —8 m Tiefe gebracht und bis zum
ersten Weltkrieg auf einer Breite von 200 m im allgemeinen auf SKN —10 m
vertieft werden. Dies war — abgesehen von kriegsbedingter Verringerung
auf SKN —9 m im zweiten Weltkrieg — die Standardtiefe des Fahrwassers
der Außenweser über mehr als 5 Jahrzehnte bis 1966. In den letzten 10—12
Jahren dieses Zeitraumes wurde noch ein 18-Mio-DM-Strombau-Programm
für die Außenweser zur Beseitigung der Kriegsfolgen und zur Stabilisierung
der Fahrwassertiefen durchgeführt — eine Maßnahme, die sich sehr gut
bewährt und zur natürlichen Austiefung weiter Strecken der Fahrwasser¬
sohle auf SKN —lim geführt hat.

Das wiederum hat ermöglicht, mit einem für die Unterhaltung des Fahr¬
wassers wenige Jahre zuvor beschafften modernen Großraum-Hopper-
Saugbagger in etwa halbjähriger Baggerung von 2,6 Mio cbm Sand eine
durchgehende Fahrwassertiefe der Außenweser von SKN — lim herzu¬
stellen, ohne daß besondere Haushaltsmittel des Neubaues angefordert zu
werden brauchten. Seit 1966 hat die Außenweser also eine Fahrwassertiefe
von SKN —lim.

Wenn hier von strombautechnischen Maßnahmen für das Fahrwasser der
Außenweser die Rede ist, so erstrecken sie sich überhaupt nur auf die obere
Strecke bis etwa 25 km abwärts von Bremerhaven. Weiter seewärts hat die
Außenweser ein für die heutigen Erfordernisse genügend tiefes und breites
Fahrwasser, das nur an einigen kleineren Stellen gelegentlich nachgebaggert
zu werden braucht.

Die seit 1966 bestehende 11-m-Tiefe der Außenweser bildete gleichzeitig die
Grundlage dafür, daß anschließend ein Plan für den Ausbau ihres Fahr¬
wassers auf SKN —12 m aufgestellt und nach Durchführung eines Planfest¬
stellungsverfahrens aufgrund des Bundeswasserstraßengesetzes vom 2. April
1968 in Angriff genommen werden konnte. Die Arbeiten sind voll im Gang
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und werden durch ein Darlehen Bremens in Höhe von 5 Mio DM so geför¬
dert, daß 1971 mit einer vorläufigen Fahrrinne von SKN — 12 m Tiefe bis
Bremerhaven gerechnet werden kann.

Der neue Ausbau der Außenweser, der mit 44 Mio DM veranschlagt worden
ist, umfaßt neben der Baggerung des SKN —12 m tiefen Fahrwassers in
200 m Breite den Bau von Strombauwerken sowie Ergänzungen und Ver¬
besserungen der Seezeichen, u. a. durch den Bau neuer Richtfeuer. Sie sind
nötig, damit die modernen großen Seeschiffe sowohl einkommend als auch
auslaufend möglichst immer vorausstehende Feuer anpeilen können, ohne
auf Achterauspeilungen angewiesen zu sein, die bei großen Frachtschiffen
mit erheblicher Breite für die Navigation weniger günstig sind.

Bremerhaven — Fahrgast- und Erzhafen

Die guten und im Vergleich zur Unterweser immer besser gewesenen Fahr¬
wasserverhältnisse der Außenweser haben Bremen bereits im Jahre 1827
veranlaßt, vom damaligen Königreich Hannover nördlich der Geestemün¬
dung Außendeichland zu erwerben, es einzudeichen und hier den Küsten¬
hafen Bremerhaven anzulegen, der 1830 in Betrieb genommen und bis heute
vielfach ausgebaut und erweitert wurde. Als Bremens „Bahnhof am Meer"
wurde er der bedeutendste deutsche Fahrgasthafen und vermochte die größ¬
ten deutschen Fahrgastschiffe und bis auf wenige Ausnahmen auch die der
Welt aufzunehmen. Seine guten Fahrwassertiefen gaben auch Anlaß, hier
den Erzumschlaghafen Weserport auszubauen, der durch das heutige SKN
—11 m tiefe Fahrwasser, das bei Thw 14,50 m Wassertiefe aufweist, Erz¬
frachter von 75 000 bis 80 000 tdw oder 12—13 m Tiefgang aufnehmen
kann.

Bei künftiger Fahrwassertiefe von SKN —12 m werden Erzfrachter von
90 000 bis 100000 tdw mit 13 —14 m Tiefgang auf der Außenweser bis
Bremerhaven verkehren können, davon solche bis 13,50 m Tiefgang auch
durch die Nordschleuse mit ihrer Drempeltiefe von SKN —11 m. Bei einem
mittleren Hafenwasserstand von SKN + 3 m stehen in ihr bei Thw 14 m
Wasser. Die Kielfreiheit beträgt dann noch 0,50 m, was für langsame Schleu¬
sendurchfahrt unter Assistenz von Schleppern noch ausreicht. Noch größere
Schiffe mit mehr Tiefgang gehen dann allerdings nicht mehr durch die
Nordschleuse, die mit 372 m Länge, 60 m Kammerbreite, 45 m Torbreite
an den Häuptern und 14 m Wassertiefe bei Thw immerhin zu den großen
Seeschleusender schiffahrttreibenden Welt zählt.
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Bremerhaven — Stromkaje

Zu erwähnen ist deshalb auch noch die z. Zt. im Bau befindliche Stromkaje
an der Weser für den von der Freien Hansestadt Bremen angelegten Con¬
tainer-Terminal Bremerhaven. Hier sollen moderne und schnelle Groß¬
container-Schiffe, deren Abmessungen und Tiefgänge an mittlere Massen¬
gutschiffe heranreichen, ohne zeitraubendes Ein- und Ausschleusen durch
die Nordschleuse abgefertigt werden. Dementsprechend wird die Strom¬
kaje für eine später einmal erwartete Fahrwassertiefe der Außenweser von
SKN —15 m vorgesehen. Außerdem besteht hier auf einer rcl. 3 km langen
Uferstrecke auch noch die Möglichkeit, tiefe Liegeplätze für Erzschiffe zu
schaffen, wenn für deren künftige Größe die Nordschleuse einmal nicht
mehr ausreichen wird.

Größenwachstum der Frachtschiffe

Über das weiterhin noch zu erwartende Größenwachstum der Massengut¬
frachter lassen sich sichere Prognosen kaum stellen. Sind wir doch in den
letzten 15—20 Jahren von dem Ausmaß des Wachstums der Schiffsgrößen,
insbesondere bei Tankern und Erzfrachtern, förmlich überrollt worden.
Zwei Erscheinungen zeichnen sich hierbei jedoch ab. Mit Ausnahme von
Extremgrößen, die auch in Zukunft nur in bestimmten P.elationen des
Weltverkehrs einsetzbar sein werden, scheint sich im Verkehr mit Europa¬
tankern bei 250000 bis 300 000 tdw Ladefähigkeit eine Obergrenze zu fin¬
den, während die der Trockenfrachter, insbesondere solche für Erz, bei etwa
der Hälfte dieser Obergrenze zu liegen scheint.

Auf die Gründe dieser Abstufung kann hier nicht näher eingegangen wer¬
den. Sie liegen im Schiffbaulichen und in der Ladetechnik, auch im Hinblick
auf die Dauer der Liegezeiten im Hafen, die bei wirtschaftlichem Betrieb
nicht zu groß werden darf. Ich erwähne dies nur, weil es mir nötig erscheint,
sich darüber klar zu sein, daß wir uns bei der Jade auf Tanker und bei der
Weser auf Erzfrachter der genannten Größen bzw. Ladefähigkeiten einzu¬
stellen haben werden.

Lash - Verkehr

Eine Neuerscheinung im modernen Seeverkehr möchte ich jedoch hier noch
bringen, wenn ich auch nur kurz darauf eingehen kann, nämlich den Lash-
Verkehr. „Lash" bedeutet „lighter aboard ship" und besagt, daß es sich um
Container-Schiffe besonderer Art handelt, deren Behälter aus Schwimm-
Leichtern, sogen. „Barges" bestehen. Anfang September traf als erstes Schiff
dieser Art die „Atlantic Forest" der Central Gulf Contramar-Line auf der
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Weser ein, um einen regelmäßigen Lash-Dienst zwischen dem US-Golf /

Mississippi und Bremerhaven zu erörtern. Das 43 500 t große und 11,25 m

tiefgehende Schiff, bisher schon nach Rotterdam verkehrend, kann 73 Leich¬

ter mitführen, die mittels eines auf dem ganzen Deck laufenden 500-t-Por-

talkranes über das Heck an Bord gehoben und zu Wasser gelassen werden.

Die 370 t tragenden Leichter sind 18,75 m lang, 9,50 m breit und haben eine

Abladung von 2,50 m. Sie werden wie kleinere gekoppelte Binnenschiffe im

Verband geschleppt und können auch im Schubverkehr befördert werden.

Von den 14 in Bremerhaven abgegebenen Leichtern waren 6 für Brake und

8 für Bremen bestimmt. Mitte September hat bereits ein zweites Lash-Schiff,

die „Arkadia-Forest" derselben Gesellschaft, Bremerhaven angelaufen und

Leichter für die Unterweserhäfen abgesetzt. An der Eingliederung dieses

Spezialverkehrs der Leichter in die Verkehrs- und Sicherheitsvorschriften

der Binnenschiffahrt, zumal auch auf Seeschiffahrtsstraßen, wird z. Zt. in

der WSD Bremen wie auch im Bundesverkehrsministerium gearbeitet.

Unterweser — Fahrwasser heute

Für Oldenburg von größerem Interesse als die Außenweser mit Bremer¬

haven ist naturgemäß die Unterweser, einmal wegen der an ihr gelegenen

niedersächsisch/oldenburgischen Häfen Nordenham und Brake, wobei Nor¬
denham Privathafen mit öffentlichem Charakter der dem Veba-Konzern

zugehörigen Midgard-AG ist, ferner als Zufahrt zur Hunte und dem Küsten¬

kanal mit ihren Häfen Elsfleth und Oldenburg-Stadt.

Die Unterweser von Bremen bis Bremerhaven ist in den 7 Jahrzehnten von

1887 bis 1958 durch fünf Fahrwasserausbauten dem Tiefgang des jeweiligen

Regelfrachtschiffes im Weltverkehr angepaßt worden. Dieser Tiefgang hat

in der betrachteten Zeit von 5 m auf etwa 9 m zugenommen. Die Fahr¬

wassersohle liegt, um ein zu starkes Absinken des Tnw zu vermeiden, nicht

gleichmäßig unter SKN (Seekartennull), sondern weist im mittleren Teil

eine langgestreckte Sohlenerhebung auf, die in der Schiffahrt als Braker

Buckel bezeichnet wird. Die Sohle liegt, bezogen auf SKN, bei Bremerhaven

10 m tief, bei Nordenham 8,50 m, bei Brake 8 m und bei Bremen 9 m tief.
Durch den Tidehub wächst die Mindestwassertiefe auf dem Braker Buckel

von 8 m auf rd. 11,50 m an. Die Sohlbreiten des Fahrwassers betragen im

oberen Teil 100 m mit entsprechenden Kurvenerweiterungen, im mittleren
Teil 120 m und im unteren Teil der Unterweser 150 m.

Unterweser — Schiffsgrößen heute

In dem so beschaffenen Fahrwasser können heute Seeschiffe bis 7 m Tiefgang

unabhängig von Tide und Zeitdauer die Unterweser bis Bremen befahren.

Tiefergehende Schiffe sind an die 3 1/ 2 bis 4 Stunden dauernde Tidefahrt ge¬

bunden, um das Tidehochwasser auszunutzen. Einkommende Schiffe fahren
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dabei l 1/ 2 bis 2 Stunden vor örtlichem Thw in Bremerhaven ab, um mög¬
lichst noch mit der letzten Flut Bremen zu erreichen. Auslaufende Schiffe

verlassen Bremen 2 bis 2V2 Stunden vor örtlichem Thw und überwinden die

geringste Tiefe auf dem Braker Buckel um die Zeit des dortigen Thw. Diesen

Fahrtbedingungen trägt die sich oberhalb und unterhalb des Braker Buckels

tieferneigende Fahrwassersohle Rechnung.

In normaler Tidefahrt, d. h. bei weiterem Spielraum um das Thw können

Seeschiffe nach und von Bremen 28,5' = 8,70 m Tiefgang haben, bei engerer

Anpassung der Fahrt an das Thw bis 31,5' = 9,60 m Tiefgang. Diesen Tief¬

gängen entsprechen Frachtschiffe mit Ladefähigkeiten von 12 000 bis 15 000

tdw bzw. von 20 000 bis 25 000 tdw, wie sie normale bis größere Stückgut¬
frachter von 8 000 bis 12 000 BRT haben.

Die angegebenen Tiefgangsgrenzen berücksichtigen einen ausreichenden

Sicherheitsabstand unter dem Kiel auch für gewisse Unterschreitungen des

MThw, für vorübergehende örtliche Verflachungen der Fahrwassersohle
und für Einsinken der Schiffe während der Fahrt.

Durch die Fahrwasserausbauten der Unterweser haben sich auch die nieder¬

sächsisch-oldenburgischen Umschlagplätze Brake und Nordenham zu an¬

sehnlichen Stromhäfen entwickelt, an deren Piers im wesentlichen Massen¬

gut umgeschlagen wird. Wegen ihrer näheren Lage zur Küste und dadurch

bedingter kürzerer Tidefahrt, die dem Thw sehr eng angepaßt werden kann,

bieten sich diesen Häfen hinsichtlich Tiefgang und Größe der sie anlaufenden

Schiffe entsprechende Vorteile. So kann Brake, 25 km oberhalb von Bremer¬

haven gelegen, heute Schiffe bis 34' = 10,40 m Tiefgang mit 30 000—35 000

tdw Ladefähigkeit aufnehmen und Nordenham, das nur 7 km oberhalb von

Bremerhaven liegt, Schiffe bis 35,5' = 10,80 m Tiefgang, was 40 000—45 000

tdw Ladefähigkeit entspricht.

Unterweser — Entwurf 9-m-Ausbau

Bei dem starken Größenwachstum, dem die Seeschiffe im letzten Jahrzehnt

ausgesetzt gewesen sind, ist naturgemäß auch an der Unterweser das immer

stärker werdende Bedürfnis nach einem weiteren Fahrwasserausbau aufge¬

treten. Bremen und Niedersachsen/Oldenburg, die früher oft divergierenden

Belange an der Weser vertreten haben, sind sich diesmal in der Frage der

„Weservertiefung" völlig einig und haben gemeinsam ihre Forderung beim

Bund wiederholt und mit Nachdruck gestellt. Die WSD Bremen hat bereits

1965 einen umfassenden Entwurf und Kostenanschlag für den weiteren,

sechsten Ausbau des Fahrwassers der Unterweser aufgestellt und ihn dem

Bundesminister für Verkehr vorgelegt. Der Entwurf enthält eingehende

Untersuchungen darüber, welche Ausbaugrößen des Fahrwassers der ihrem
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Naturzustand schon weit enthobenen Unterweser — auch im Hinblick auf

die künftig nötige Erhaltung und Unterhaltung des größeren Fahrwassers —

noch zugemutet werden können.

Auf Grund des durch Modellversuche ergänzten Ergebnisses dieser Unter¬

suchungen sieht der Ausbauentwurf vor, die Mindesttiefe des Fahrwassers

auf dem Braker Buckel von SKN —8 m auf 9 m zu vergrößern — daher die

Kurzbezeichnung „9m-Entwurf" oder „9m-Ausbau" — und die anschlie¬

ßenden Sohlenstrecken bis Bremen auf 9,60 m und bis oberhalb von Nor¬

denham auf 9,80 m zu senken. Es handelt sich also im ganzen um eine

Abflachung des zu vertiefenden Braker Buckels, ohne ihn vollständig zu

beseitigen — so daß für größere Seeschiffe die Tidefahrt in der Unterweser

auch künftig beibehalten wird.

Die bisher bei SKN —10 m auslaufende Fahrwassertiefe der Unterweser

oberhalb von Bremerhaven soll von hier bis Nordenham durchgehend auf

—11 m gebracht werden, so daß der Hafen Nordenham künftig an ein SKN

—11 m tiefes Fahrwasser angeschlossen sein wird. Bei Bremerhaven beginnt
dann die 12-m-Tiefe der Außenweser.

Nochmals zusammengefaßt, ergibt sich also für die künftige Fahrwasser¬

sohle der Unterweser, bezogen auf SKN, folgendes Bild: Nordenham unter¬

halb lim, oberhalb 9,80 m, auf dem Braker Buckel 9 m und bei Bremen-

Überseehafen 9,60 m. Das sind im einzelnen 1—1,80 m mehr Sohltiefe als
bisher.

Wegen der größeren Schiffsabmessungen enthält der Ausbauentwurf auch

eine Verbreiterung des Fahrwassers. Sie ist vorgesehen von Bremen bis ober¬

halb Brake von bisher 100 und 120 m auf durchgehend 150 m Sohlbreite
und anschließend bis Bremerhaven von bisher 150 m auf 200 m.

Unterweser — Schiffsgrößen künftig

In dem so bemessenen Fahrwasser werden künftig Seeschiffe bis 8 m Tief¬

gang tidefrei verkehren können. Größere Seeschiffe bleiben auf die Tide¬

fahrt unter Ausnutzung desThw angewiesen. Nach und von Bremen können

Schiffe von 34' bis 35' = 10 bis 10,50 m Tiefgang verkehren. Das sind Schiffe

von 30 000—35 000 tdw Ladefähigkeit, was dem für Bremen hauptsächlich

in Betracht kommenden Stückgutverkehr mit konventionellen Schiffen und

normal großen Container-Schiffen wie auch dem leichten Massengutverkehr,

z. B. Getreide, entspricht.

Brake wird aufnahmefähig für Schiffe bis 36' = 11 m Tiefgang mit einer

Ladefähigkeiet von 40 000—45 000 tdw und etwas darüber, worauf es hafen¬

mäßig bereits gut eingerichtet ist.
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In Nordenham hat die Eigentümerin des Hafens, die Midgard-Deutsche
Seeverkehrs AG, ihre Strompier bereits auf eine nutzbare Wassertiefe von
12 m unter SKN ausgebaut. Dadurch und durch das künftige SKN — lim
tiefe Fahrwasser wird Nordenham Seeschiffe von 41'—42' = 12,50—12,80 m
Tiefgang mit einer Ladefähigkeit von 70 000 bis 75 000 tdw aufnehmen
können.

Weitere Angaben zum Ausbau-Entwurf

Nach einer Vereinbarung zwischen dem Bund, Niedersachsen und Bremen
soll der neue Ausbau des Fahrwassers der Unterweser von Bremerhaven her
durchgeführt werden. So werden nacheinander Nordenham, Brake und
dann Bremen in den Genuß der besseren Zufahrtmöglichkeit gelangen.

Der Kostenanschlag des neuen Ausbauentwurfes, der in der Hauptsache
umfangreiche Baggerungen, Uferschutzmaßnahmen und Strombauwerke
enthält, ferner aber auch Bagger- und Gerätebeschaffungen sowie eine Land¬
radaranlage von Bremerhaven bis zunächst Brake, beinhaltet einen Kosten¬
aufwand von 200 Mio DM. Damit wird der Ausbau der umfangreichste und
teuerste, den die Unterweser je erfahren hat.

Gewissermaßen als Vorleistung für diesen Ausbau befindet sich seit etwa
1960 ein umfangreiches Ufersicherungsprogramm für rd. 50 Mio DM in der
Ausführung, das voraussichtlich in zwei Jahren abgeschlossen werden kann.

Genehmigung des Ausbauentwurfes

Trotz eifrigen Bemühens der WSD Bremen und trotz tatkräftiger Unter¬
stützung durch die interessierten politschen und wirtschaftlichen Kreise
Niedersachsens und Bremens war es dem Bundesverkehrsministerium über
mehrere Jahre leider nicht möglich, die verhältnismäßig hohen Kosten des
sechsten Fahrwasserausbaues der Unterweser in den Bundeshaushalt einzu¬

stellen. Erst bei meinen Abschiedsbesuchen in Bonn in der letzten Septem¬
berwoche eröffnete mir der Leiter der Abteilung Wasserstraßen des BWV,
Herr Ministerialdirektor Rümelin, zu meiner großen Freude, er habe ver¬
anlaßt, daß der Ausbauentwurf für die Unterweser unverzüglich genehmigt
würde. Der Genehmigungs-Erlaß traf am letzten Tag meines aktiven
Dienstes bei der WSD Bremen ein.

Der Weg für die neue Unterweservertiefung ist nunmehr frei. Die Unter¬
lagen für das Planfeststellungsverfahren sollen bei der WSD Bremen be¬
schleunigt erstellt werden, so daß die Pläne wohl Anfang 1971 öffentlich
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ausgelegt werden können. Bei dem großen Umfang des Ausbaues und den

zahlreichen zu klärenden An- und Einsprüchen, die zu erwarten sind, wird

das Verfahren mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen.

Die Inangriffnahme der Bauarbeiten in den einzelnen Teilstrecken des Aus¬

baues kann aber durch Erlaß von Planfeststellungs-Teilbeschlüssen erleich¬

tert und beschleunigt werden. So kann mit den Bauarbeiten selbst voraus¬

sichtlich zu Beginn des Jahres 1972 angefangen werden, zumal für 1972 auch

bereits Baumittel in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes für den

weiteren Ausbau der Unterweser vorgesehen sind.

Untere Hunte

Nach der ausführlicheren Betrachtung der Weser kann ich, wie ich glaube,

die Hunte kürzer behandeln und mich auf einige wesentliche Angaben von

Interesse beschränken. Ihr schiffbarer Unterlauf, die sogenannte Untere

Hunte, von Oldenburg-Stadt bis zur Einmündung in die Weser bei Elsfleth-

Lienen, ist eine von der Tide beherrschte Seeschiffahrtstraße, weshalb auch

der Hafen Oldenburg — allerdings nur mit etwa 10 % seines Umschlages —

Seehafen ist. In Elsfleth dagegen halten sich See- und Binnengüterumschlag

etwa die Waage. Der mittlere Tidehub der Hunte nimmt von 3,35 m bei

Elsfleth auf 2,40 m bei Oldenburg ab.

Schiffahrt wird auf der Hunte seit vielen Jahrhunderten betrieben, und
nach Bremen ist Elsfleth der älteste Seehafen an der Unterweser. Seit dem

Ende des 17. Jahrhunderts hat man zur Verbesserung der Vorflut, zur Ver¬

meidung lange dauernder Überschwemmungen, zur Verkürzung der Deich¬

linien und zur Verbesserung der Schiffbarkeit die Untere Hunte vielfach

begradigt und ausgebaut. Der Flußlauf ist dadurch im Laufe der Zeit von

39 km ursprünglicher Länge auf 25 km heutiger Länge verkürzt worden,
also um etwa ein Drittel.

Als Verbindungsglied zwischen der Unterweser und dem bei Oldenburg

beginnenden Küstenkanal ist die Untere Hunte, verkehrsmäßig gesehen,

Teilstück der wichtigen Binnenschiffahrtsverbindung Unterweser / Dort¬

mund-Ems-Kanal, auf die ich bei der anschließenden Betrachtung des

Küstenkanals noch einmal kurz zurückkommen möchte. Zu dessen Ergän¬

zung führte die Reichswasserstraßenverwaltung kurz vor seiner Fertigstel¬

lung 1932—1935 unter besonderer Förderung durch das damalige „Hugen-

berg-Programm" einen größeren Ausbau des oberen Teiles der Unteren

Hunte von Oldenburg (km 0) bis Reithörne (km 8) durch, um diesen engen,

mit Sommerdeichen eingefaßten Teil des Flußlaufes entsprechend der dama¬

ligen Ausbaugröße des Küstenkanals für das 600 t-Binnenschiff mit Erwei¬

terungsfähigkeit für das 1000 t-Schiff befahrbar zu machen.
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Auf der beiderseits mit Winterdeichen versehenen Huntestrecke unterhalb
von km 8, die wohl von Natur aus etwas geräumiger war, unterblieb damals
der Ausbau. Es wurde in Kauf genommen, daß größere Schiffe auf höhere
Tidewasserstände warten mußten.

Erst wieder 1950 gelang es der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bun¬
des, Haushaltsmittel für den Ausbau der Unteren Hunte auch unterhalb
von km 8 einzuwerben. Unter dem Titel „Baumaßnahmen an der Unteren
Hunte zur Sicherung der Deiche und der Schiffahrt" wurden im ganzen rd.
17 Mio DM verausgabt, wodurch neben umfangreichen Ufersicherungen
und Deichumbauten auch ein größerer Durchstich bei Hollersiel (km 10)
und ein Doppeldurchstich bei Neuenhuntorf (km 16) ausgeführt werden
konnten.

Eine Restsumme von rd. 0,5 Mio DM wird z. Zt. für die Ausbaggerung der
Mündungsstrecke verwendet, wofür wegen des Hafens Elsfleth und der dort
angesiedelten Industrie, insbesondere der Omnipac und der Elsflether Werft,
ein besonderes Bedürfnis besteht. Die Baggerung erstreckt sich von der
Mündung (km 26) bis zur Omnipac (km 21,6) unterhalb der Eisenbahn¬
brücke Elsfleth-Ohrt und wird auf 40 m Sohlbreite ausgeführt. Die Solltiefe
der Baggerung beträgt NN —5,50 m, was einer Wassertiefe von MTnw
— 4,10 m entspricht. Bei dem hier herrschenden mittleren Tidehub von
3,35 m steht also bei MThw eine Wassertiefe von 7,45 m zur Verfügung,
was für Stapelläufe der auf der Elsflether Werft gebauten Seeschiffe günstig
ist. Auch die Bedürfnisse der Omnipac, deren Rohstoff Holz mit größerem
Kümos aus nordischen Ländern angefahren wird, dürften damit befriedigt
sein.

Oberhalb der Eisenbahnbrücke Elsfleth-Ohrt beträgt die Wassertiefe der
Hunte MTnw —2,60 m. Schiffe bis 2 m Tiefgang können in der Regel also
unabhängig von der Tide fahren. Größere Schiffe fahren mit gestiegenen
Tidewasserständen. Seeschiffe bis 4 m Tiefgang, d. h. insbesondere Küsten¬
motorschiffe, verkehren bei enger Anpassung an das Thw bis Oldenburg.
Die Untere Hunte weist — einmal durch den Küstenkanal, zum anderen
durch die örtlichen Umschläge in Elsfleth und Oldenburg — einen recht
stattlichen Verkehr auf. Sie wird im Jahr durchschnittlich von 15 000
Schiffen, davon 98 % Binnenschiffen, mit 6,4 Mio t Tragfähigkeit und 4,2
Mio t Ladung befahren. Im Hafen Elsfleth werden jährlich 0,23 Mio t See¬
güter und 0,2 Mio t Binnengüter umgeschlagen. In Oldenburg beträgt der
Seegüterumschlag 0,11 Mio t und der Umschlag von Binnengütern über
1 Mio t, diese allerdings vorwiegend über den Küstenkanal.

Bei Elsfleth und bei Oldenburg sind Liege- und Übernachtungsstellen ein¬
gerichtet worden, bzw. teilweise noch im Bau, so daß Wartezeiten und der
Betrieb der beweglichen Eisenbahn- und Straßenbrücken in tragbarer Form
aufgefangen werden können.
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Zwischen km 8 und km 12 ist noch eine gewisse Engstrecke, für deren Durch¬

fahrt besser angestiegene Tidewasserstände abgewartet werden. Ausbau¬

bedürftig ist noch die Engstrecke der sogenannten Fülljer Kurve bei km 17,

deren Inangriffnahme nicht mehr lange hinausgeschoben werden sollte.

Ursprünglich war hier einmal das Sturmflutsperrwerk für die Hunte vor¬

gesehen, das jetzt aber weiter unterhalb errichtet werden wird, um Stadt

und Hafen Elsfleth noch mit dem Sperrwerk schützen zu können. Diese

Planänderung macht den Streckenausbau der Fülljer Kurve notwendig.

Küstenkanal

Der von Oldenburg bis Dörpen/Ems 69 km lange Küstenkanal ist künstliche

Binnenschiffahrtstraße und bildet das Hauptstück der bei der Hunte bereits

erwähnten Verbindung Unterweser/Dortmund-Ems-Kanal. Uber diese Ver¬

bindung ist der Weg von Bremen zum Ruhrgebiet um 30 km und von

Oldenburg und Brake sogar um 80 bzw. 90 km kürzer als über die Mittel¬

weser und den Mittellandkanal. Allerdings sind auf der kürzeren Strecke
5 Schleusen mehr zu durchfahren.

Stichworte zur Baugeschichte des Küstenkanals

Für seine lange und wechselvolle Baugeschichte ist auf die Aufsätze von

Dr. G. Limann und Reg.-Baudirektor H. Schutte im Oldenburger Jahrbuch

Bd. 55 (1955) zu verweisen. Ich möchte mich nur auf einige wenige Angaben
beschränken.

a) Erste Pläne einer Wasserstraßenverbindung Unterweser-Ems durch fran¬

zösische Offiziere und Ingenieure zur Zeit der napoleonischen Besetzung um

1810. Die Pläne gingen unter in dem von Napoleon vorgezogenen Straßen¬

bau Wesel-Hamburg.

b) Wiederaufleben der Pläne um die Mitte des vorigen Jahrhunderts unter

Wortführung und starker Förderung durch den oldenburgischen Regiments¬

kommandeur Oberst Joh. Ludw. Mösle (1794—1877). Sie führten 1855 zum

Bau des Hunte-Ems-Kanals, der von Oldenburg über Kampe und den noch
heute bestehenden Elisabethfehn-Kanal bis zur Leda verlief. Nach einer

Bauzeit von 38 Jahren bis 1893 hat der Kanal wegen seines zu nördlichen

Anschlusses an die Ems bei Leer und wegen zu geringer Abmessungen jedoch

nie überörtliche Bedeutung erlangt.

c) Das Interesse daran trat erst wieder hervor, als Preußen 1893—1899 den

Dortmund-Ems-Kanal baute, der den preußischen Küstenhafen Emden mit

dem ebenfalls preußischen Rhein-Ruhr-Gebiet verband. Jetzt aber hatte
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Preußen wegen befürchteter Nachteile für Emden kein Interesse mehr an
einer Unterweser-Ems-Verbindung, die von Oldenburg und Bremen ge¬
wünscht und stark propagiert wurde. Über viele Planungen und Verhand¬
lungen um Linienführung und Ausbaugröße kam 1914 der erste Weltkrieg,
der alle Pläne zum Erliegen brachte.

d) Erst nach dem Kriege nahm Oldenburg das Projekt wieder auf und be¬
trieb es — nicht zuletzt aus Arbeitsbeschaffungsgründen — energisch. Auch
die neu gebildete Reichswasserstraßenverwaltung nahm sich des Projektes
an und ermöglichte 1922 durch Übernahme von zwei Drittel der Kosten den
Baubeginn, nachdem sich Oldenburg, Bremen, Preußen und das Reich auf
die Linienführung von Oldenburg über Kampe und Sedelsberg nach Dör¬
pen/Ems geeinigt hatten.

Erster oldenburgischer und preußischer Ausbau

Der Kanal wurde zunächst bis Kampe (km 29) und anschließend bis Sedels¬
berg (km 41) auf oldenburgischem Gebiet gebaut. Mit einem sehr engen
Querschnitt, dessen Böschungen mit Torfsoden gesichert wurden, wurde er
für das 600 t-Binnenschiff von 67 x 8,20 x 75 m bemessen. Die Kanalhaltung
wurde einheitlich auf NN + 5,00 m gelegt und in Oldenburg durch eine
Schleuse gegen die wechselnden Tidewasserstände der Hunte begrenzt. Die
Schleuse wurde mit 105 m Länge, 12 m Breite und 3 m Drempeltiefe vor¬
sorglich gleich für das 1000 t-Schiff bemessen. An der Landesgrenze gegen
Preußen bei Seedelsberg wurde ein Sperrtor errichtet.

1926 stimmte endlich auch Preußen, das ursprünglich nur einen Moorkanal
bauen wollte, der Fortsetzung des Kanalbaues auf seinem Gebiet, d. h. von
Sedelsberg bis zur Ems bei Dörpen (km 69) zu. Die Verzögerung hatte zur
Folge, daß der Kanal hier gleich für das 750 t-Schiff von 67 x 8,20 x 2,00 m
bemessen und mit schüttsteinbefestigten Böschungen besser ausgebaut wurde.
Vor Dörpen bei km 65 wurde gegen die wechselnden Wasserstände der Ems
ebenfalls eine Schleuse gebaut, deren Abmessungen denen der Oldenburger
Schleuse entsprachen.

Mit zwar gleichen und für die damalige Zeit reichlich bemessenen Schleusen
an den Enden der 63 km langen Scheitelhaltung, aber mit ungleichen Aus¬
baugrößen seiner oldenburgischen Oststrecke und preußischen Weststrecke,
ferner mit zahlreichen Kunstbauten wie Brücken, Dükern, Ein- und Aus¬
lässen, Liege- und Umschlagstellen, die hier im einzelnen nicht interessieren,
wurde der Küstenkanal nach 14jähriger Bauzeit 1935 in Betrieb genommen.
Schon bald danach stellte sich ein die Vorausschätzungen weit übersteigender
Verkehr ein. Er wuchs 1942/43, also mitten im zweiten Weltkrieg, sogar
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sprunghaft von 2,8 Mio auf 3,6 Mio Ladungstonnen/Jahr an. Diese über¬

raschende Verkehrsentwicklung kann als ausgesprochene Rechtfertigung

gelten für die weitsichtig vorausschauenden Männer, durch deren Initiative

der Bau des Küstenkanals gegen viele kleinmütigen Bedenken und engher¬

zigen Widerstände erst durchgesetzt worden ist.

Entwicklung von 1945 bis 1965

Der starken Verkehrsbeanspruchung des Kanalbettes, die durch die stete

Zunahme der Motorschiffe noch erhöht wurde, waren jedoch die engen

Querschnitte und ihre vielfach zu leichten und steilen Böschungsbefestigun¬

gen nicht gewachsen. Die Ufer brachen auf weiten Strecken ein, was zu

Verengungen und Verflachungen der Kanalsohle führte und zeitweise die

Herabsetzung der Tauchtiefen nötig machte. Hinzu kam die durch die

Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse der Jahre 1940 bis 1947 bedingte Ver¬

nachlässigung der Streckenunterhaltung, die das Zerstörungswerk beschleu¬

nigte und vergrößerte.

Nach der Währungsreform von 1948, als das Wirtschaftsleben Deutschlands

wieder in Gang kam, waren die Schäden so umfassend, daß durchgreifende

Maßnahmen zur verkehrsgerechten Wiederherstellung des Küstenkanals

notwendig wurden. Auf der westlichen, ehemals preußischen Strecke, die

von vornherein für 750 t-Schiffe mit etwas geräumigerem Querschnitt und

steinbefestigten Uferböschungen ausgebaut worden war, begnügte man sich

notgedrungen mit verstärkten Unterhaltungsarbeiten und Sohlenbagge-

rungen. So wurde hier wenigstens fürs erste wieder ein normaler Verkehr

ermöglicht.

Anders auf der östlichen, oldenburgischen Kanalstrecke. In ihrem engen

Muldenquerschnitt für nur 600-t-Schiffe mit seiner Uferbefestigung aus

Torfsoden hatten die Zerstörungen einen so großen Umfang angenommen,

daß ein vollständiger Ausbau notwendig geworden war. Hierfür wurde ein

Titel im Bundeshaushalt eingebracht, der am Schluß knapp 20 Mio DM

betrug.

Der Ausbau wurde 1949—1958 durchgeführt und zur Anpassung an den

inzwischen für das 1000 t-Schiff ausgebauten Dortmund-Ems-Kanal im

Trapezquerschnitt mit 20,20 m Sohlbreite, 38 m Wasserspiegelbreite und
3,50 m Wassertiefe ebenfalls für den Verkehr von 1000 t-Schiffen bemessen.

Wegen der auf dem Nordufer dicht am Kanal entlang führenden Land¬

straße, der heutigen Bundesstraße B 401, mußte die Verbreiterung am Süd¬

ufer vorgenommen werden. Die Böschungen wurden durch kräftige Stein-

schüttungen befestigt. Darüber wurden aus Windschutzgründen umfang¬

reiche Gehölzpflanzungen angelegt, die gleichzeitig gegen die Straße einen

wirksamen Blendschutz ergeben.

118



Brücken

Zu erwähnen ist noch, daß bei Kriegsschluß 1945 sämtliche 30 Brücken über
den Küstenkanal zerstört waren und als Trümmer im Wasser lagen. Schon
vor den Ausbaumaßnahmen am Kanalbett wurde deshalb mit umfang¬
reichen Arbeiten zur Trümmerräumung und zum Wiederaufbau der
Brücken begonnen, und zwar zunächst unter erheblichen zeitbedingten
Erschwernissen. Nach und nach aber wurden die Brücken wiederhergestellt,
teilerneuert oder in moderner Form neu gebaut.

Zustand 1958 insgesamt noch nicht befriedigend

Trotz der mit erheblichem Aufwand getroffenen umfangreichen Ausbau-
und Widerherstellungsmaßnahmen konnte der bis 1958 erreichte Kanal¬
zustand nicht befriedigen, zumal da die Schiffahrt aus Rationalisierungs¬
gründen gezwungen war, immer mehr zum größeren und schnelleren
Motorschiff überzugehen, das den langsameren Schleppzug nahezu völlig
verdrängte. Dem entsprachen zwar nunmehr die 41 km lange Oststrecke
des Kanals und die beiden Schleusen, nicht aber die 29 km lange Weststrecke,
die sich aus preußischer Zeit noch im Ausbauzustand für das 750 t-Schiff
befand.

Liegestellen Weststrecke

Zunächst war es nicht möglich, die Geldmittel für den Ausbau auch dieser
Strecke zu erwirken; es kam aber darauf an, den Verkehr größerer Motor¬
schiffe auf dem ganzen Kanal durchzuführen. Deshalb wurden auf der
Weststrecke in Anpassung an ihren künftigen Kanalquerschnitt fünf verbrei¬
terte Liegestellen mit Stahldalben errichtet. Mit ihrer Hilfe zum Ausweichen
wurde bereits 1962 ein durch Wahrschauposten gelenkter Begegnungsver¬
kehr eingerichtet. Durch ihn wiederum konnten größere Schiffe, gestaffelt
nach ihrer Breite, bis 2,20 m Abladung auf dem Küstenkanal zugelassen
werden.

Verkehr

Seitdem hielt sich der Verkehr, der 1960 mit 4,3 Mio Ladungstonnen seinen
bisherigen Höchstwert erreichte und danach zurückging, auf 3,1—3,4 Mio
Ladungstonnen/Jahr. Heute verzeichnen wir wieder eine steigende Ver¬
kehrstendenz mit über 3,6 Mio Ladungstonnen im Jahre 1969.
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Nachteile

Als Nachteil des in der Weststrecke nicht möglichen freien Begegnungsver¬

kehrs größerer Schiffe blieben jedoch die Verkehrsbehinderungen, Zeit¬
verluste und erhöhten Risiken der Schiffahrt sowie die Kosten des Wahr-

schaubetriebes bestehen. Vor allem aber erlitten die Uferböschungen der

Weststrecke, die jetzt die engere war, durch die verstärkte Verkehrsbean¬

spruchung zunehmend Schäden und Abbruche, was immer dringender

grundlegende Abhilfe erforderte.

Die heutigen Ausbaumaßnahmen

Der Ausbau der ehemals preußischen Weststrecke des Küstenkanals unter

Einschluß einiger notwendiger Ergänzungsmaßnahmen auf der oldenbur¬

gischen Oststrecke wurde deeshalb in das Jahr 1965 aufgestellte 3-Milliarden-

Programm der Bundesregierung für den Ausbau der nordwestdeutschen

Wasserstraßen aufgenommen, dessen Finanzierung auf Grund von Regie¬

rungsabkommen zu zwei Drittel der Bund und zu ein Drittel die beteiligten

Länder übernahmen. Der mit 60 Mio DM veranschlagte Ausbau des Küsten¬

kanals wurde dabei an den weit größeren Ausbau der Weststrecke des Mittel¬

landkanals angeschlossen.

Nordwest-Kanal GmbH

Zur Finanzierung beider wurde am 14. Oktober 1965 in Hannover die

Nordwest-Kanal GmbH gegründet, der außer dem Bund die Länder Nord-

rhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen als Gesellschaften angehören.

Das Länderdrittel für den Küstenkanal trägt Bremen allein.

Bau bei Wasser- und Schiffahrtsverwaltung

Der Bau obliegt den Behörden der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des

Bundes, davon die Hauptstrecke des Küstenkanals von 64 km Länge der

WSD Bremen und die westliche Endstrecke von 6 km, die sogenannte Ems¬
talstrecke, der WSD Münster. Für den Ausbau im Bremer Bereich war von

der WSD Bremen schon vorsorglich das Planfeststellungsverfahren durch¬

geführt worden, so daß bereits 1965 mit den ersten Baumaßnahmen begon¬
nen werden konnte.

Ausbauziel, Kosten und Fertigstellung

Ziel des Ausbaues ist weiterhin die Anpassung des Küstenkanals an den
Dortmund-Ems-Kanal, d. h. heute für den Verkehr des 1000 t-Schiffes von

80 m Länge, 9,50 m Breite und 2 m Abladung, bei gleichzeitiger Fahrt¬

möglichkeit für das 1350-t-Europaschiff mit 2,50 m voller Abladetiefe.
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Von den 60 Mio DM der 1964 veranschlagten Ausbaukosten sind 37 Mio DM
für den Streckenausbau vorgesehen und 23 Mio DM für den späteren Neu¬
bau zweiter Schleusen bei Oldenburg und Dörpen. Der Ausbau der West¬
strecke ist — bis auf geringe Restarbeiten, die den Verkehr nicht mehr
behindern — fertiggestellt. Der Küstenkanal bietet nun auch die Möglich¬
keit, zur Entlastung des Mittellandkanals herangezogen zu werden, soweit
dies während seiner wesentlich längeren Ausbauzeit mit ihren umfang¬
reichen Baustellen zweckmäßig ist oder notwendig wird.

Baumaßnahmen

Hauptsächliche Maßnahme des Streckenausbaues ist die Erweiterung des
vorhandenen, stark beschädigten Muldenprofils von 14 m Sohl- und 32 m
Wasserspiegelbreite zu einem neuzeitlichen Trapezquerschnitt mit 24 m
Sohlbreite und 45 m Wasserspiegelbreite bei 3,50 m Wassertiefe und 1 : 3
geneigten Böschungen, die bis zur Sohle mit Schüttsteinen befestigt werden.
Die Ausbauseite liegt jeweils auf dem der Bundesstraße B 401 gegenüber¬
liegenden Ufer, die bei der Brücke Bockhorst (km 49) vom Nord- auf das
Südufer wechselt.

Der Streckenausbau war in 6 Baulose aufgeteilt worden, die den 5 Liege¬
stellen und der Emstalstrecke mit den Vorhäfen der Schleuse Dörpen ange¬
paßt waren. Dadurch konnte der ursprünglich auf über 30 km wirksame
Wahrschaubetrieb zur Verkehrslenkung mit Fertigstellung der einzelnen
Baulose stufenweise abgebaut und inzwischen ganz aufgehoben werden.

Brückenbauten

Zur Querschnittsverbreiterung unter den Brücken wurde eine ganze Anzahl
von Brückenwiderlagern durch Stahlspundwände gesichert, wodurch die
Brücken trotz der Verbreiterung des Kanalbettes erhalten werden konnten.
Eine nach dem Kriege nur behelfsmäßig wiederhergestellte Landstraßen¬
brücke wurde in verbreiterter und verstärkter Form neu gebaut. Dabei
wurde zwischen der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes und der
Straßenbauverwaltung des Landes auf Grund der Bestimmungen des neuen
Wasserstraßengesetzes vom 2. April 1968 eine angemessene Kostenvertei¬
lung vereinbart, was ganz ohne Prozeß vor sich gegangen ist. Für 2 weitere
Brückenneubauten sind die Pläne in Bearbeitung. Im Zuge der Bundesstraße
B 72, des sogenannten Ostfrieslandzubringers zur Hansalinie der Bundes¬
autobahn hat die Straßenbauverwaltung bei Sedelsberg eine Kanal- und
Straßenüberführung als sehr formschöne Stahlbetonbrücke mit 3 Öffnun¬
gen errichtet.
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Dammstrecken

In der bereits bis 1958 ausgebauten oldenburgischen Oststrecke des Küsten¬

kanals ist zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse noch die Verbreiterung

zweier Dammstrecken im Ausbauplan, die eine durch das Soestetal bei

Kampe, die andere durch das Huntetal bei Oldenburg. Erstere ist mit dem

Neubau des Soestedükers im Frühjahr 1970 in Angriff genommen worden

und wird zügig weitergeführt; letztere wird voraussichtlich 1971 begonnen

werden. Schließlich wurden bei Oldenburg ein Sperrschütz gegen die Obere

Hunte und zum Schutz für die Dammstrecke ein architektonisch sehr gelun¬

genes Sicherheitstor mit 32 m Durchfahrtsbreite und 5,50 m Durchfahrts¬
höhe errichtet.

Zweite Schleusen

Mit der Freigabe des Verkehrs von 1350 t-Europaschiffen dürfte der Küsten¬

kanal jedoch eine solche Verkehrsbedeutung erlangen, daß es mir nötig

erscheint, mit den zweiten Schleusen bei Oldenburg und Dörpen nicht noch

4—5 Jahre zu warten, wie vorgesehen, sondern sie so bald wie möglich zu

bauen. Dies müßte nicht so sehr aus Kapazitätsgründen geschehen, sondern

aus Gründen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Verkehrsunter¬

brechungen bei Betriebsstörungen oder gar Sperrungen der Schleusen aus

Havarie-, Reparatur- oder sonstigen Ursachen.

Da die Schleuse Dörpen bereits 35 Jahre und die Schleuse Oldenburg sogar

45 Jahre alt ist, leiden sie naturgemäß an gewissen Alterserscheinungen mit

stärkerer Reparaturanfälligkeit, und dem begegnet man im Verkehrs¬

interesse der Wasserstraße am besten durch Ausweichmöglichkeit, hier also

durch zweite Schleusen. Bei ihrer Planung wird man auch die neuzeitliche

Entwicklung der Schubschiffahrt berücksichtigen müssen und dementspre¬

chend die nutzbaren Schleusenlängen nach heutiger Erkenntnis auf min¬

destens 185 m zu bemessen haben, wenn der Küstenkanal auch in Zukunft

seine Aufgabe erfüllen soll. Und eine künftig wachsende Verkehrsbedeutung

wird ihin kaum abzusprechen sein.

Schlußbetrachtung

Mit der Fertigstellung seiner Weststrecke in diesem Jahr wird der Küsten¬

kanal erstmals in seiner langen und wechselvollen Baugeschichte auf ganzer

Länge nahezu gleiche Ausbauverhältnisse haben. Damit wird er dann in

seiner Verkehrs- und Leistungsfähigkeit dem Dortmund-Ems-Kanal voll

angepaßt sein.
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Erinnern wir uns, was in der Einleitung und im ersten Teil des heutigen

Vortrages über die Entwicklungsmöglichkeiten der Jade und Weser gesagt

worden ist, die bei der Jade mit SKN —18,50 m und bei der Weser mit SKN

—12 m ihre nächste Verwirklichung finden, sicher aber in Zukunft auch

noch gesteigert werden können, so glaube ich, kann man mit guter Zuver¬

sicht annehmen, daß der Küstenkanal einmal die Bestimmung zu erfüllen

haben wird, der wichtigere Fortsetzungszweig des Dortmund-Ems-Kanals
über die Weser an die Küste zu werden.

Das aber macht ihn bei objektiver Betrachtung ebenso geeignet als Binnen¬

landanschluß für die Jade, wozu man lediglich einen etwa 50 km langen
Schiffahrtskanal von Wilhelmshaven bis an den Küstenkanal westlich von

Oldenburg zu bauen hätte.

So würde die Verkehrs- und wirtschaftliche Einheit des Jade-Unterweser-

Raumes, die man in der niedersächsisch-bremischen Wirtschaftsförderungs-

gesellschaft Weser-Jade von See her begründen und voranbringen will, ihre

sinnvolle Ergänzung finden auch hinsichtlich der Hinterlandverbindungen

mit der Zielrichtung zum Rheinisch-Westfälischen Industriegebiet.

Auch im Hinblick auf die zur Zeit laufenden Untersuchungen über die

Schaffung eines Tiefwasserhafens an der deutschen Nordseeküste dürfte das

Gebiet Unterweser-Jade, insbesondere mit den guten und noch weiter aus¬

baufähigen Wassertiefen der Jade, aber auch der Weser, künftig eine Rolle

spielen.

Wesentlich wird es darauf ankommen, was wir aus den sich bietenden

Möglichkeiten machen, um die Existenz und das Wachstum der deutschen

Seehafenwirtschaft unter optimaler Ausnutzung der natürlichen Gegeben¬

heiten gegen die westeuropäische Konkurrenz nach besten Kräften zu
sichern.
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Oldenburger Jahrbuch Bd. 69 (1970), Seite 125—134

Staatliches Museum für Naturkunde
und Vorgeschichte

Fundchronik 1970
Eingänge in der Abteilung für Vor- und Frühgeschichte, Fundmeldungen,

sowie durchgeführte Ausgrabungen.

Fundeingänge

Bericht des Staatlichen Bodendenkmalpflegers und Leiters der Vorgeschicht¬
lichen Abteilung, Oberkustos Dr. H.-G. STEFFENS

Die Ziffern vor den einzelnen Angaben sind die Inventar-Nummern des Staatlichen
Museums für Naturkunde und Vorgeschichte, soweit die betreffenden Stücke sich

dort befinden (P. bedeutet: in Privatbesitz).

Steinzeit

7998 Ganderkesee Bruchstück (Nackenteil) einer Gesteinsaxt. Geschenk
von Herrn H. G. Vosgerau

7 664 Friesoythe-Thülsfelde Flintartefakte, gefunden in der Nähe der
Talsperre. Geschenk von Herrn F. Klingbeil

7969 Wardenburg-Höven Scherben und Flintabschläge aus einer Sied¬
lung. Geschenk von Herrn E. Martens

6830 Wardenburg-Achternholt Flintartefakte. Geschenk von Herrn
E. Martens

7696 Schortens-Upjever Ovale, geschliffene Steinscheibe (Bogenspan-
ner?). Geschenk vom Fliegerhorst Upjever

Bronzezeit

7997 Ganderkesee-Bookhorn Untersuchung eines spätbronzezeitlichen
und früheisenzeitlichen Flachgräberfeldes (vergl. Bericht)

7673 Ganderkesee-Peterskamp Bronzezeitliche Siedlungsreste.
Finder: Herr H. G. Vosgerau

7695 Ganderkesee-Kirchkimmen Fund einer spätbronzezeitlichen
Urne. Geschenk von Firma E. Menkens

Eisenzeit

7999 Dötlingen-Klattenhof Früheisenzeitliche Siedlung durch Kera¬
mik und Eisenschlacken nachgewiesen. Finder: Herr H. G. Vosgerau

7997 Ganderkesee-Bookhorn Untersuchung eines spätbronzezeitlichen
und früheisenzeitlichen Flachgräberfeldes (vergl. Bericht)
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Kaiserzeit

7996 Elsfleth-Lienen Fundmaterial von der Ausgrabung, die im Jahr

1890 bei der Lienerburg stattgefunden hat (kaiserzeitliche Siedlung). Ge¬
schenk von der Familie Heye

7939 Ganderkesee-Immer Funde aus einer kaiserzeitlichen und völker¬

wanderungszeitlichen Siedlung an der Immerbäke. Geschenk von Herrn

H. G. Vosgerau (vergl. Bericht)

Mittelalter

7994/95 Elsfleth Mittelalterliches und neuzeitliches keramisches Material. Ge¬
schenk von Herrn Christian Tiesler

7665/67 Wardenburg Spätmittelalterliches Fundmaterial von verschiedenen
Fundstellen. Geschenk von Herrn E. Martens

7668/72 Stadt Oldenburg Markt 6 Stadtkernforschung (vergl. Bericht)
7679/94 Ganderkesee-Almsloh Untersuchung einer frühmittelalterlichen

Siedlung (vergl. Bericht)

Denkmalpflege und Ausgabungen 1970
Ausführung: Oberkustos Dr. H.-G. STEFFENS

Denkmalpflegerische Maßnahmen

Die Erweiterung und Neugestaltung des Staatlichen Museums belastete weiterhin

stark die Geländetätigkeit. Der Umzug des gesamten vorgeschichtlichen Fundmate¬
rials in das neue Magazin des Erweiterungsbaues konnte in kürzester Zeit durch¬

geführt werden. Die Neuordnung im Magazin ist bereits soweit gediehen, daß der
gesamte Fundbestand erstmalig seit Jahrzehnten übersichtlich aufgestellt und aus¬
wertbar ist.

Es sind weitere Erklärungstafeln bei Großsteingräbern in den Gemarkungen Damme,
Hatten, Großenkneten, Lastrup und Löningen aufgestellt.

Die Pflege der Umgebung einiger Bodendenkmale bereitet Schwierigkeiten infolge
Personalmangels bei den zuständigen Forstämtern. Durch Ausstellungen anläßlich

Jahrhundertfeiern der Gemeinden Bockhorn, Wardenburg und insbesondere Wildes¬
hausen konnte für die Bodendenkmalpflege und den Denkmalschutz geworben wer¬
den. Die Einschaltung der Bodendenkmalpflege bei landesplanerischen Maßnahmen

für den gesamten Verwaltungsbezirk Oldenburg hat sich gut eingespielt.

Bronzezeitliche Siedlung am „Peterskamp", Gemeinde Ganderkesee

Im Rahmen der großen Sandentnahmeaktionen in der Gemeinde Ganderkesee konn¬
ten auf dem sogenannten „Peterskamp" mehrere Gruben beobachtet und untersucht
werden, die zum Teil frühbronzezeitliches Scherbenmaterial enthielten. Hier hat sich

die Wachsamkeit des Ortspflegers von Ganderkesee Herrn Vosgerau bewährt, denn
ohne seinen schnellen Einsatz wären diese bedeutenden Siedlungsspuren zweifelsohne

verloren gegangen. Durch die Aufmerksamkeit von Herrn Vosgerau sind in der

Gemeinde Ganderkesee eine größere Zahl von unbekannten Siedlungen aus allen

Epochen der Vorgeschichte bekannt geworden. Nur paläolithische Funde fehlen zur
Zeit noch in dieser Gemarkung.
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Ein spätbronzezeitliches - früheisenzeitliches Flachgräberfeld in Bookhorn,
Gemeinde Ganderkesee

Durch die Verlegung der B 75 zwischen Delmenhorst und der Stadt Oldenburg ent¬
stehen im Rahmen der Bauarbeiten riesige Sandentnahmestellen in der Gemeinde

Ganderkesee. Dabei ist auf einer langgestreckten Geestkuppe bei Bookhorn ein
spätbronzezeitliches Flachgräberfeld aufgedeckt worden, das schon durch Einzel¬

funde seit mehreren Jahrzehnten bekannt gewesen ist. Leider gelangte die Nachricht

über die Sandentnahme erst an das Museum, als die Baggerarbeiten bereits in vollem
Gang waren. Auch hier bewährte sich der Ortspfleger von Ganderkesee Herr Vos-

gerau, so daß aus der Anfangsphase eine größere Anzahl von Urnen erhalten geblie¬

ben ist. Durch eine gute Zusammenarbeit mit dem Fahrer des Raupenschiebers,
welcher für das Abschieben des Humusbodens eingesetzt worden war, konnten in

mehrwöchigem Einsatz etwa 80 Bestattungen, zumeist Urnen der späten Bronzezeit,
jedoch auch sechs Knochenlagerbestattungen, geborgen werden. Da die Bestattungen

zum großen Teil bis in die Humusdecke hineinragten, waren die Gefäßmündungen
häufig durch den Pflug zerstört oder schon völlig beseitigt worden. Die zu erwar¬

tenden Deckschalen fehlten aus dem gleichen Grunde sehr häufig. Ein Feldstein¬
mantel umgab zuweilen die Bestattung; fast immer stand diese auf einem flachen

Stein. Ein System in der Anlage des Gräberfeldes ließ sich zunächst nicht erkennen.
Neben Einzelbestattungen konnten Flächen beobachtet werden, in welchen sich die

Bestattungen häuften. Zeigten sich im östlichen Teil des untersuchten Geländes nur

Urnenbestattungen, so wurden die Knochenlagerbestattungen ausschließlich im

letzten Teil des westlichen Abschnitts der Sandentnahmestelle des Jahres 1970 ge¬

borgen. Da in einer Knochenlagerbestattung ein eiserner Ring gefunden worden ist,

konnte schon am Ende der Grabungsaktion des Jahres 1970 festgestellt werden, daß
das Gräberfeld bis in die frühe Eisenzeit belegt worden ist. Dieser Eindruck hat sich

bei der Fortsetzung der Untersuchungen im Jahre 1971 bestätigt: anschließend an

die Knochenlagerbestattungen, die im Jahre 1970 gefunden worden waren, ist schon
jetzt eine größere Zahl von Knochenlagerbestattungen gefunden worden mit eindeu¬
tig früheisenzeitlichen bzw. latcnezeitlichen Beigaben. Es ist äußerst bemerkenswert,
daß der schon bei den Grabhügelbestattungen festgestellte Wandel von Urnen- zur

Knochenlagerbestattung in der frühen Eisenzeit sich offenbar auch bei den gleich¬
zeitigen Flachgräberfeldern manifestiert. Interessant ist ferner, daß in dem mittleren

Teil der untersuchten Fläche keine Bestattungen sondern Siedlungsgruben freigelegt

werden konnten, die nach der gefundenen Keramik als spät- aber auch als früh-
bronzezeitlich anzusprechen sind. An der östlichen Grenze der Sandentnahmestelle
wurden Siedlungsreste eines spätmittelaltcrlichen Gehöftes beobachtet. Ob dieses
Gehöft das Flachgräberfeld an dieser Stelle zerstört oder unterbrochen hat, kann

z. Zt. noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden.

Eine kaiserzeitliche Siedlung bei Immer, Gemeinde Ganderkesee

Seit einigen Jahren liefert der unermüdliche Ortspfleger von Ganderkesee Herr
Vosgerau Fundmaterial ab, das er aus dem Bachbett der Immerbäke bei Immer,

Gemeinde Ganderkesee, birgt. An den Böschungen des Baches läßt sich unter der

Humusschicht ein 15 bis 20 cm mächtiger Siedlungshorizont beobachten. Kleine
Probeuntersuchungen in unmittelbarer Nähe des Bachbettes ergaben Fundmaterial,

das die Existenz einer Siedlung vom 1. bis in das 5. nachchristliche Jahrhundert
wahrscheinlich macht. Als bisher letzter und bedeutendster Fund darf eine Scheiben¬

fibel gewertet werden, die etwa in den Beginn des 5. nachchristlichen Jahrhunderts
zu datieren ist.
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Eine frühmittelalterliche Siedlung bei Almsloh, Gemeinde Ganderkesee

Durch die Aufmerksamkeit des Raupenschieberfahrers, dem schon bei der Bergung

der Bestattungen des Flachgräberfeldes in Bookhorn wichtige Unterstützung zu

verdanken ist, konnte ein Teil einer frühmittelalterlichen Siedlung freigelegt wer¬
den. Insgesamt ist eine Fläche von rund 1800 qm untersucht worden. Leider müssen

die Siedlungsreste bis in den Humusboden hinein vorhanden gewesen sein, so daß

durch den Raupenschieber einige stratigrafische Zusammenhänge zerstört worden
sind. Es konnten 3 Herdstellen, 9 „Abfallgruben" und rund 270 Pfostenlöcher be¬

obachtet werden. Interessant ist, daß innerhalb der Siedlungsfläche Reste einer wahr¬

scheinlich spätbronzezeitlichen Urne und eine Knochenlagerbestattung gefunden

worden sind. Da die Pfostenlöcher nach den Scherbenfunden in den „Abfallgruben"

und in den Pfostenlöchern selber nicht zu einem einzigen Siedlungshorizont gehören
können, ist es äußerst schwierig, aus den vorhandenen Pfostenlöchern zusammen¬
hängende Hausgrundrisse zu rekonstruieren. Sicher aber scheint, daß zumindest ein

dreischiffiges Haus (7X11 m) und mehrere Vier- und Sechspfostenhäuser zu erken¬

nen sind. Von größter Wichtigkeit ist das gefundene keramische Material, das aus

den Feuerstellen und aus den „Abfallgruben" geborgen werden konnte. Nach dem

recht großen Bestand an Randscherben läßt sich jetzt bereits sagen, daß die Sied¬

lungsreste vom 7. bis in das 10. Jahrhundert zu datieren sind. Da einige Randprofile
und mit Stempel verzierte Scherben denjenigen sehr ähneln, die D. Zoller in Gristede

gefunden und dort in das 5. Jahrhundert eingeordnet hat, so wäre in Almsloh viel¬

leicht die Uberbrückung der „Siedlungslücke" im 5./6. Jahrhundert herauszuarbeiten.

(D. Zoller, Die Ergebnisse der Grabung Gristede, Kreis Ammerland im Jahre 1966.
Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 4 (1969) namentlich S. 142

ff, Abb. 9,2 Abb. 10 1—3). Weiter fällt auf, daß gewisse Randprofile aus den „Abfall¬

gruben" von Almsloh geborgen worden sind, die einerseits m. W. noch nicht in der

völkerwanderungszeitlichen Siedlung von Gristede gefunden worden sind und die

andererseits ebenfalls nicht den bisherigen Vorstellungen der Keramiktypen des 7.

und 8. Jahrhunderts entsprechen. Möglicherweise handelt es sich dabei um die noch
fehlende Keramik des ausgehenden 5. und 6. Jahrhunderts. Die hier als vermutlich

dem 6. Jahrhundert zugesprochene Keramik ist in den Beständen des Museums

schon aus mehreren Fundstellen bekannt, konnte jedoch bislang zeitlich nicht ein¬
geordnet werden. Herr Dr. Geyh, Nds. Landesamt für Bodenforschung zu Hanno¬
ver, hat sich liebenswürdigerweise bereit erklärt, 14-C-Analysen von der leider nur
spärlich vorhandenen Holzkohle durchzuführen.

Stadtkern Oldenburg

Nur an einer Stelle des ältesten Kernes (Markt 6) konnten Untersuchungen durch¬
geführt werden. Leider waren infolge der Unterkellerung die mittelalterlichen
Siedlungsschichten nur an wenigen Stellen noch erhalten. Auf Grund der Scherben¬
funde ist ein Siedlungsbeginn im 9. Jahrhundert an dieser Stelle wahrscheinlich. In
der Baugrube lag die älteste Siedlungsschicht etwa 300 bis 330 cm unter dem heu¬

tigen Straßenniveau. Es stellte sich heraus, daß die mittelalterlichen Straßen zum

Markt hin ansteigen. In einem Profil unter dem Bürgersteig vor der Baugrube lag

die älteste Siedlungsschicht etwa 160 bis 180 cm unter dem heutigen Niveau. Hier

wurde außer Scherben des 9. und 10. Jahrhunderts eine Randscherbe eines Topfes

mit kleiner spitzen nach außen geneigten Randlippe geborgen, die in das 8. Jahr¬
hundert datiert werden kann.

128



In der Baugrube konnten ferner zwei Holzbrunnen verschiedenen Typs freigelegt
werden:

1. ein ausgehöhlter Baumstamm (Durchmesser etwa 110 cm), in welchem ein fast

vollständig erhaltener Tüllenkrug mit zwei randständigen Henkeln und ange¬

setztem Wellenfuß geborgen werden konnte,

2. ein Kastenbrunnen (120 X 140 cm), welcher nach den Scherbenfunden in das
12. Jahrhundert zu datieren wäre.

H. G. Steffens

Die Tätigkeit der moorkundlichen Abteilung im Staatlichen Museum für

Naturkunde und Vorgeschichte und das Forschungsunternehmen „Moor¬

stege und Bohlenwege Nordwestdeutschlands in ihren vegetationsgeschicht¬

lichen und klimatologischen Zusammenhängen".

Ausführung: Museumskustos H. HA YEN

(siehe vorher: Oldenburger Jahrbuch Bd. 68 (1969), Seite 319 ff.)

Die im Arbeitstrakt des Erweiterungsbaus fertiggestellten Arbeitsräume wur¬

den eingerichtet und bezogen.

Eine größere Teilstrecke des Bohlenweges XLII (Ip) im Wittemoor bei Hude
mußte durch Grabung untersucht werden, da sie durch Kultivierungsmaßnahmen

gefährdet war. Es ergaben sich neue und ergänzende Befunde. Erstmals konnten die
im Weg verbauten Holzlieferungen gegeneinander abgegrenzt werden. Aus ihnen
kann ein ungefähres Maß für die Größe einer Wagenladung errechnet werden,
woraus sich der für den Bau des Weges erforderliche Arbeitsaufwand errechnen läßt.

Mehrfach zeigten sich Störungen der Fahrbahn, die durch Abnutzung entstanden
sein müssen, daneben auch ausgebesserte Teilstrecken. An noch nicht reparierten

Störungen wurden vier neue Kultfiguren gefunden, an einer schon reparierten Teil¬
strecke die Füße von zwei weiteren. Sie machen es möglich, die Verwendung und den
Sinn dieser kultischen Hölzer weiter einzuengen und zu erkennen.

Eine Reihe von Einzelbeobachtungen ergab weitere Hinweise zu Besonderheiten des

Weggebaues.

Das Nordende des Bohlenweges wurde in Bäke durch Grabung weiter untersucht.

Es zeigte sich, daß die letzten etwa 500 m durch Torfstich beseitigt worden sind.
So konnte der fehlende Abschnitt in der Fluchtrichtung des bekannten Teiles nur

durch Holzreste nachgewiesen werden. Damit ergab sich die Lage des Berührungs¬

punktes von Weg und Fluß. Die Suche nach dem Punkt, an dem man vom Wagen
in das Schiff umlud, wurde durch mehrfaches Schneiden des mit Klei gefüllten und

von Torf bedeckten ehemaligen Bachlaufes begonnen. Sie ist noch nicht abgeschlos¬
sen, macht aber die Weiterführung der Vermessung möglich. Es ergaben sich

Beobachtungen zur Beschaffenheit und Breite dieses gewundenen Laufes, der nur bis
zu diesem Punkt schiffbar gewesen sein kann und einen Zufluß von der Geest her
durch die Breite des Moores hindurch erhielt. Im Moor selbst teilte er sich in meh¬

rere flache Arme auf, die immer noch dem von der Hunte kommenden Tideeinfluß

ausgesetzt waren. Damit ist nachgewiesen, daß dieser Bohlenweg im dritten Jahr¬
hundert vor Chr. Geb. die Geest mit dem schiffbaren Fluß verbunden hat.
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Bei der Beobachtung neuer Kanalbaggerungen des Wasserwirtschaftsamtes Varel

wurde in der Nähe von Loyerberg der Pfahlsteg LXXVII (Ip) neu gefunden.
Es ist der erste Fund dieses Gebietsteiles. Die Grabung zeigte, daß dieser 80—100 cm

breite Weg im Schwarztorf liegt. Er hat das nasse geestseitige Randgehänge des
Moores begehbar gemacht. Ein etwa 80 cm tiefer liegender Waldhorizont mit

Eichenresten zeigt einen Trockenhorizont an und wird mit dem Weg zusammen
datiert werden.

Durch eine größere Anzahl von Bohrungen wurde damit fortgefahren, das Ipweger
Moor weiter nach Norden moorkundlich zu kartieren. Hierzu konnten Bohrproto¬
kolle der Wasserwirtschaft mit herangezogen werden. Außerdem wurden Kanal¬
baggerungen im Hammelwarder Moor beobachtet und die dabei sichtbaren

Profilwände aufgenommen.

Ein bei Jever durch Baggerungen für die städtische Kläranlage freigelegtes Torf¬
lager, das unter 4 m Klei liegt, wurde im Gelände untersucht und Probenmaterial
entnommen.

Die am Bohlenweg XLII (Ip) geborgenen neuen Kultfiguren wurden für die Präpa¬

ration in das Rom. Germ. Zentralmuseum nach Mainz gebracht; die inzwischen
fertiggestellten, 1965 gefundenen Figuren zurückgeholt.

In verschiedenen Museen wurden weitere kultische Holzfiguren katalogisiert und
untersucht. Daneben wurden in Stade, Bremervörde, Osnabrück, Hannover und

Buchau Wagenreste, die man in Mooren gefunden hatte, aufgenommen und

katalogisiert. Der Aufbau eines Kataloges der vorgeschichtlichen Rad-, Wagen-,
Achs- und Jochfunde wurde begonnen. Das mittelalterliche Material wurde hinzu¬

gezogen, um die Endstufe der technischen Entwicklung zu erfassen. Daneben wurde

eine Reihe von Wagenresten datiert. Teilweise geschah dies durch Befragung der
Finder zu älteren Funden, die entweder nicht mehr erhalten sind oder deren Fund¬
situation unklar war.

Der fotografische und handschriftliche Nachlaß des Mittelschullehrers Grashorn,

der bis in die Kriegszeit hinein Untersuchungen an Moorwegen vorgenommen hat,
konnte durch das freundliche Entgegenkommen seiner Frau erworben werden.

Zu Fragen des Naturschutzes von Moorteilen wurden Stellungnahmen abge¬

geben. Die Teilnahme am Symposion für Dcndrochronologische Fragen in Rein¬
beck führte zur Absprache eines Arbeitsvorhabens.

Aus dem Druck kamen:

— Der bronzezeitliche Stapfweg IV (St) im Moore bei Groß-Heins, Kreis Verden.

Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen, 3.

— Möglichkeiten und Forderungen der Moorarchäologie. Verhdlg. Dtsch. Beauf¬
tragter für Naturschutz und Landschaftspflege, 18, 1969, p. 18—27.

— Isernbarg, ein Eisenverhüttungsplatz in Streekermoor. Oldenburger Jahrbuch
67, p. 133—173

Druckfertig eingereicht:

— Hölzerne Kultfiguren am Bohlenweg XLII (Ip) im Wittemoor. Die Kunde,
Hannover.

H. Hayen
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Siedlungsarchäologische Untersuchungen zum Kontinuitätsproblem des
1. nachchristlichen Jahrtausends im Geestgebiet der südlichen Nordseeküste.
Ausführung: D. Zoller (mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(Schwerpunktprogramm Nordsee).

Arbeitsbericht 1970

A. Siedlungen der vorrömischen Eisenzeit, der römischen Kaiserzeit und der
Völkerwanderungszeit auf dem Gristeder Esch

In Fortsetzung der bisherigen Untersuchungen (s. Bericht 1966) wurde auf Flur 37,
Pz. 299/131 eine Fläche von 230X30 m mit Planierraupe und Förderbändern völlig
abgedeckt und freigelegt, während weitere 75X30 m durch Teilflächen und Schnitte
untersucht wurden.

Mit Hilfe eines Grabungszeltes, das zu Ende der Grabungssaison durch einen Sturm
fast völlig zerstört wurde, konnte die Arbeit trotz starken Regens mit Erfolg abge¬
schlossen werden.

Überblick über das Grabungsergebnis Gristede 1970:

Die gesamte Fläche wurde in Großquadrate zu 50X30 m und in Kleinquadrate von
5X5 m unterteilt. Großquadrat A lag auf dem Scheitel des Esches bei 13,00 m über
NN., Großquadrat G grenzte bereits an die Niederung der Halfsteder Bäke bei
9,98 m ü. NN.

A: In diesem Quadrat befanden sich Gruben und Pfostenlöcher einer Siedlung der
vorrömischen Eisenzeit, die von Gruben und Zaungräben der Völkerwanderungszeit
überlagert wurden. In A 6—8/IV—VI befand sich ein rechteckiger Schwellenbau,
dessen Zweck nicht geklärt werden konnte. Der Nordostteil der Fläche wies starke
Vernässungshorizonte auf.

B: Bei B 1—2/V—VI wurde ein Pfostenhaus angeschnitten. In B 3—9/III—VI (Ob¬
jekt-Nr. 50) konnte ein dreischiffiges Hallenhaus mit Anbau freigelegt werden. Das
eigentliche Haus (Wohnteil) war mit einem Wandgräbchen umgeben, in dem die
Pfosten (Außenpfosten) in regelmäßigen Abständen von 0,60 m standen. Wie aus
der Stellung der inneren Ständer- und Stützpfosten zu ersehen war, fällt die Gerüst¬
konstruktion aus dem Rahmen der bisher bekannten dreischiffigen Häuser auf dem
Gristeder Esch.

Die Länge des Wohnteiles des Hauses (von Außenpfosten zu Außenpfosten) beträgt
13,50 m, die Breite 6,50 m. Die Länge des Anbaues beträgt etwa 20 m, so daß die
Gesamtlänge ungefähr 33,50 m betragen haben muß.

Die Außenpfosten haben einen durchschnittlichen Durchmesser von 15—20 cm, die
Innenpfosten ebenfalls. Letztere sind jedoch in große Pfostengruben eingelassen.
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In der Mitte des Wohnteiles befand sich eine flache Herdstelle. Eingänge waren auf

beiden Längsseiten und auf der Schmalseite zum Anbau hin vorhanden. Das Haus

war genau Ost-West ausgerichtet, der Anbau befand sich auf der Westseite. Der

gesamte Hofkomplex, zu dem das Haus gehört, ist durch einen Zaun begrenzt.

Zaun- und Grenzgräbchen fanden sich über die ganze Grabungsfläche in allen Groß¬

quadraten. Teilweise grenzen sie Häuser und Höfe oder ganze Gehöftgruppen ein,
teilweise aber auch nur unbebaute Flächen, in denen wir wohl die Wirtschaftsflächen

sehen müssen, die zu den Höfen gehören.

In den Quadraten C 3—6/II—VI verringerten sich die Befunde und Funde. Es ließen
sich jedoch eine ganze Anzahl fossiler Baumwurzelnverfärbungen nachweisen, so daß
zu vermuten ist, daß zwischen den einzelnen Gehöften Baumgruppen standen, die

die einzelnen Hofanlagen, abgesehen von den Zäunen, voneinander trennten.

In C 8—9/1—VI konnten die Pfostensetzungen von mindestens vier kleineren Ne¬

bengebäuden nachgewiesen werden, die alle verschiedene Bauweisen aufwiesen:

1. „Schwellbalkenhaus" 5,60 X 3,70 m

2. Einschiffiges Gebäude 5,20 X 2,00 m

3. Einschiffige Gebäude mit Firstsäule 5,50 X 4,00 m
4. Sechspfostenspeicher 3,20 X 2,50 m

Alle Gebäude waren von Zäunen umgeben. Teilweise werden dieselben nur einfache

Weideschuppen dargestellt haben.

Bei D 1—2/VI wurde ein weiteres „Schwellbalkenhaus" angeschnitten. Nach den

Befunden müßte man die bisherige Bezeichnung „Schwellbalkenhaus" wohl fallen

lassen und besser „Bohlenständerhaus" dafür sagen.

Im Quadrat D 3—4/VI lag ein Brunnen (Objekt-Nr. 140), der aus Birkenstämmen
und einem Eichenholzkasten gezimmert war. Auf der Sohle des Brunnens wurden
noch Blätter und Früchte der Stieleiche, Gefäßscherben und ein fast vollständig

erhaltenes Gefäß gefunden, das den Brunnen in das 3. Jahrhundert nach Chr. ein¬
datieren läßt.

In einer Pfostengrube des Brunnens wurde eine Terra-sigillata-Scherbe mit den ein¬

geritzten Buchstaben MIH gefunden. Diese römische Importware trat in der Sied¬
lung Gristede recht selten auf.

Von C 8—10 bis D 1—10 erstreckt sich der nächste Hofkomplex, der zum Teil

bereits 1961 untersucht wurde. Hier liegt ein 39 m langes und 6,80 m breites, drei-
schiffiges Hallenhaus mit Nebengebäuden. Dieses Gehöft gehört nah den Funden

in das 2.—3. Jahrhundert nah Chr. Es ist, wie auh das Gebäude selbst, ganz von
Zäunen eingeshlossen. Diese Zäune werden wiederum von jüngeren Zaungruppen
übershnitten.

Im Südosten liegt bei den Quadraten F 2—5 wieder eine „Leerzone" mit ehemaligem
Baumbestand hinter dem Grenzzaun.

In F 6—10 und G 1—5 liegt der nähste Hofkomplex, der der frühen Kaiserzeit

angehört. Hier stand ein dreishiffiges Hauptgebäude von etwa 15 m Länge und
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6,00 m Breite. Es handelt sich um ein konventionelles dreischiffiges Hallenhaus. Zu

ihm, bzw. dem Hofkomplex, gehörten:

15 Eisenschmelzöfen von 0,40—0,60 m Durchmesser
1 Ausheizherd

3 Brunnen (der zeitliche Unterschied wird sich bei der endgültigen

Aufarbeitung der Keramik ergeben) und mehrere Gruben.

Um die ganze Anlage führten Planken- und Pfostenzäune.

In den Quadraten G 1—5 I—III liegt, nur im Anschnitt erfaßt, ein noch etwas

älterer Hofkomplex, der von dem vorhergehenden teilweise überschnitten wird.

Von letzterem Gehöft wurden nur einige Zäune, Gruben und ein Brunnen erfaßt,

da es teilweise bereits über den unteren Eschrand hinausgreift und schon in das
Niederungsgebiet hineinragt, wo sich die Siedlungsspuren dieses Hofes und noch

weiterer, älterer Höfe (Spätlatene-Zeit) finden lassen.

Bei den Testgrabungen (1965) im Bereich der Niederungsfluren „Loh", „Hörner¬

wisch" und „Hogenhagen", die alle zwischen dem Südostteil des Gristeder Esches

und der Halfsteder Bäke liegen, hat sich herausgestellt, daß hier weitauseinander-

gezogen Gehöfte der Latenezeit liegen, die sich bis in die Zeit um Chr. Geb. an dieser
Stelle halten.

B. Zusammenfassung der Grabungsergebnisse 1970:

Die Grabung auf dem Gristeder Esch hat ergeben, daß die Möglichkeit einer Konti¬
nuität nach unten über die Spätlatenezeit hinaus möglich ist. Während noch die

Reste der späthallstattzeitlichen Siedlung auf dem höchsten Punkt des Esches liegen,
sind die latenezeitlichen Funde schon in den Mittellagen zu finden. Bereits zur

Mittellatenezeit dürften die Ränder der Eschrücken (Übergangszone zur Bachniede¬

rung) besiedelt worden sein, was eigentlich für eine Trockenperiode sprechen würde.
Um die Kontinuität dieses Vorganges genauer zu erkennen und vor allem um

genauere chronologische Ansatzpunkte zu gewinnen, müßten die Siedlungsstellen
der frühen und vorrömischen Eisenzeit einer gesonderten Untersuchung unter¬

zogen werden.

Für die weitere Grabung der kaiser-völkerwanderungszeitlichen Siedlung konnte
unter anderem die Feststellung getroffen werden, daß nach der Aufgabe von Gehöf¬

ten im Niederungs- und Eschrandbereich (frühe Kaiserzeit) diese Flächen weiterhin
in wirtschaftlicher Nutzung blieben, da sie eingezäunt und mit Weidebrunnen ver¬
sehen wurden.

Der Siedlungskomplex der spätrömischen bis völkerwanderungszeitlichen Periode
wird von einem Doppelzaun mit Grenzgräben umgeben. Ähnliche Abgrenzungen
sind aus den kaiserzeitlichen Geestsiedlungen der Niederlande bekannt. Das „Zäune¬

setzen" scheint überhaupt für den größten Teil der Gehöftbesitzer von besonderer

Bedeutung gewesen zu sein. Neben den Ackerfluren wurden nicht nur Zäune um

Weiden gesetzt, sondern auch um Brunnen, Speicher und andere kleine Wirtschafts¬

gebäude. Ob die Aufstallung des Viehes immer in den dreischiffigen Großhäusern
erfolgte, erscheint mir nach der Beobachtung, daß um die Großhäuser häufig eine

ganze Anzahl von Flächen liegen, die mit einem Zaun umgeben sind und ein kleines
Gebäude (Stall?) aufweisen, fraglich.
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Bei dem Großhaus Nr. 50 (Quadrat B 3/III—VI) ist eine strenge Zweiteilung des

ganzen Hauses zu beobachten. Der hintere Teil ist ganz von einem Wandgraben

umgeben, in dem in genau 0,60 m Abstand die Außenwandpfosten stehen. Daran

folgt nach Westen zu ein Anbau, der zwar auch noch enggesetzte Wandpfosten, aber
keinen Wandgraben mehr aufweist. Audi unterscheidet sich nach dem Befund die

Gerüstkonstruktion des „Wohnteiles" im Osten völlig von der des „Wirtschafts¬
teiles" im Westen. Um eine Rekonstruktion dieses Hauses zu versuchen, müssen aber

erst die Detailpläne aufgearbeitet werden.

Die vorgefundenen Speicher gehören alle dem Sechspfostentyp an. Auffällig sind
bei ihnen die starken Pfosten, deren Durchmesser häufig erheblich über dem der
Großhäuser liegt.

Auf der freigelegten Fläche wurden insgesamt vier Brunnen gefunden.

Nr. 140 Brunnenschacht aus 2,10 m langen Birkenstämmen bestehend, darin ein
einfacher Holzkasten (ein Brett hoch) aus übereinander gekämmten
Eichenbrettern. Auf der Brunnensohle neben Scherben viele Eichenblätter.

Nr. 198 Baumstammbrunnen (durch Feuer ausgehöhlte Eiche) Stammlänge: 1,15 m

Nr. 237 Brunnenschacht auch aus Birkenpfählen, ähnlich Nr. 140. Im Brunnen
eine 1,50 m lange, dreisprossige Leiter.

Nr. 218 Quadratischer Brunnenkasten aus geklövten Dreikantbohlen und Quer¬

planken. Im Kasten ein ausgehöhlter Baumstamm.

Alle hier genannten Brunnen sind der römischen Kaiserzeit zuzuschreiben.

Eine besondere Rolle im Bereich der frührömischen Kaiserzeit spielen die Eisen¬

schmelzöfen. Sie liegen immer zu mehreren in der Nähe der Gehöfte, aber

immer wohl in brandsicherer Entfernung. Von den Öfen können nur noch die
kleinen Schlackengruben gefunden werden, deren Durchmesser zwischen 0,40—0,60

Meter liegt. Die Tiefe beträgt 0,25—0,40 Meter.

Das verhüttete Raseneisenerz steht unmittelbar hinter der Siedlung in der Niede¬

rung der Halfsteder Bäke an.

Im Bereich der spätrömischen- und völkerwanderungszeitlichen Siedlung wurden
zwar auch noch vereinzelt Eisenschlacken gefunden, jedoch wurden hier bisher

noch keine Schmelzöfen freigelegt. Nach den bisherigen Ergebnissen scheint die
Eisengewinnung aus Raseneisenerz in den Jahrhunderten um Chr. Geb. ihren
Höhepunkt erreicht zu haben.

D. Zoller
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Oldenburger Jahrbuch Bd. 69 (1970), Seite 137—166

Bericht

der Oldenburg-Stiftung e.V.
für das Jahr 1970





Jahresbericht 1970

Vorbemerkung
I. Heimatvereine

II. Arbeitsgemeinschaften
III. Zentrale und wissenschaftliche Institute und

Botanische Gärten

IV. Aus der Arbeit des Vorstandes

Vorbemerkung

Der Berichterstatter Otto Uechtritz stand im Jahre 1970 noch im aktiven Dienst. Er ist erst im
November zur Oldenburg-Stiftung gestoßen. Der Leser wird daher in diesem Bericht die Leben¬
digkeit und Ursprünglichkeit der früheren Jahresberichte vermissen, wie sie eben nur aus dem
unmittelbaren Erlebnis und der eigenen Mitarbeit denkbar sind. Der Berichtende ist ausschließ¬
lich auf Beiträge der Arbeitsgemeinschaften, der Vereine und der staatlichen Institute angewiesen;
für diese Hilfe ist er dankbar.

Aus dem weiten Feld der Tätigkeit der Oldenburg-Stiftung, wie es sich aus ihrer Satzung ergibt,
wird nur das Wesentliche in diesem Bericht dargestellt. Auch dann ist es noch wahrscheinlich, daß
wertvolle Arbeiten und bleibende Verdienste nicht erwähnt sind, weil sie dem Verfasser unbe¬
kannt blieben. Hierfür wird aus den angegebenen Gründen um Verständnis und Nachsicht
gebeten.

An allen Ereignissen, die in den folgenden Seiten geschildert werden, hatte unser im Jahre 1970
verstorbenes Vorstandsmitglied der Oldenburg-Stiftung Fritz Diekmann entscheidenden Anteil
— sowohl durch Wort und Schrift wie auch durch seine nie erlahmende Initiative und sein tat¬
kräftiges Handeln. So möge der Leser des Jahresberichtes, den Fritz Diekmann selber nicht
mehr schreiben konnte, sich des Mannes dankbar erinnern, der in über 10-jähriger Arbeit um die
Oldenburg-Stiftung und um unsere Heimat sich verdient gemacht hat.
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I. HEIMATVEREINE

An allen Orten des Oldenburger Landes wird in den Heimatverbänden und Ver¬

einen verdienstvolle Arbeit für die Heimat in enger Verbindung mit der Oldenburg-

Stiftung geleistet. Aus den fast 70 Vereinen unseres Bereiches können nur einige

wenige erwähnt werden, die durch ihre Bedeutung oder ihre Arbeit besonders
herausragen.

Der Oldenburger Landesverein für Geschichte, Natur- und Heimatkunde

An erster Stelle sei der Oldenburger Landesverein genannt, der 1970 auf ein 120-

jähriges Bestehen zurückblicken konnte. Er hat im ganzen Lande den Anstoß gege¬

ben, geschichtliche, naturwissenschaftliche und heimatkundliche Dinge zu erforschen,

zu pflegen und der Nachwelt zu erhalten. Beim Rückblick auf das Jahr 1970, konnte
der Vorsitzende, Stadtbaudirektor i. R. Dursthoff, mit Recht feststellen: „daß eine

rein private bürgerliche Vereinigung seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts wich¬

tige kulturelle Belange wahrnehmen konnte, obgleich das noch überall ausschließlich

Angelegenheit von Landesherren und Regierungen war. In Oldenburg haben Für¬
stenhaus und Landesregierung den Arbeiten des Landesvereins nicht nur ihr Interesse

geschenkt, vielmehr erhielt er für die Erforschung und Pflege von Heimatgeschichte
und Altertumskunde sowie für die Inventarisierung von Altertums-, Bau- und

Kunstdenkmälern seit 1891 jährlich staatliche Mittel. Auf diese finanziellen Leistun¬

gen des Landes Niedersachsen, die nun an die Oldenburg-Stiftung gezahlt werden,
hat der Oldenburger Landesverein Rechtsansprüche, nachdem das Land Nieder¬

sachsen neu geschaffen worden war und die Militärverordnung Nr. 70 ausdrücklich

die Pflege der oldenburgischen Kultur zur Pflicht gemacht hatte."

Der Landesverein veröffentlicht durch seine Arbeitsgruppen wissenschaftliche Arbei¬

ten, er gibt das „Oldenburger Jahrbuch" heraus, in dem seit Ende des vorigen Jahr¬
hunderts ohne Unterbrechungen wissenschaftliche Abhandlungen der Landeskunde

im weitesten Sinne des Wortes herausgebracht werden. Dieses Jahrbuch wird zur Zeit

165 Tauschpartnern des In- und Auslandes zugestellt. Über seinen dokumentarischen
Wert hinaus hat das Oldenburger Jahrbuch Anregungen für viele im Lande gegeben,
Gleiches oder Ähnliches zu tun und mitzuarbeiten, kulturelle Werte für die nach¬

kommenden Generationen zu erhalten. Auch haben die Veröffentlichungen mit dazu

beigetragen, den Verlust wertvoller Kulturgüter für das Land zu verhindern.

„De Spieker" — Bund Oldenburger Heimatvereine —

Die Oldenburger Heimatvereine sind im Spieker unter der Leitung des Spieker-
Baas Heinrich Diers, Ehrenmitglied der Oldenburg-Stiftung, zusammengefaßt. Es

wurden im Berichtsjahr folgende Arbeitstagungen durchgeführt:

a) DerSchrieverkring unter der Leitung von Hein Bredendiek kam am 21.
und 22. März in Norden und am 17. und 18. Oktober in Nordhorn zusammen.

Mit beiden, von rund je 50 Mitgliedern besuchten Warkeldagen, war ein öffent¬
licher Autorenabend verbunden, auf dem eine Reihe von Schriftstellern aus
ihren Werken lasen.
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b) Der Danzkring unter Leitung von Mathilde Weddi war in diesem Jahr beim
Heimatverein Wechloy am 29. September zu Gast. Insgesamt nahmen mehr als

400 Mitglieder von Tanzgruppen aus dem ganzen Oldenburger Land daran teil.

c) DerSpäälkring unter der Leitung von Günther Osterloh führte seine Ta¬
gung beim Heimatverein Tweelbäke am 15. März durch. Auf der von rund 350

Spielern besuchten Arbeitstagung zeigten die Späälkoppel Tweelbäke den Ein¬
akter „Wieberlist geiht över Düvelslist" von Wilfried Prost und den Dreiakter

„Fräulein Charlotte" von Adolf Roderich und die Späälkoppel Ohmstede den
Einakter „Korl Grämlich regeert."

d) Der Mesterkring unter der Leitung von Hans Dirks und Werner Kuper
hatte in diesem Jahr keine Arbeitstagung. Dafür bereitet er in Zusammenarbeit

mit der Regierung einen Neuaufbau der Arbeit für die Pflege der plattdeutschen
Sprache in der Schule vor. Wertvolle Vorarbeit hierfür bot die vom Ministerium

in Hannover einberufene Lehrerfortbildungstagung vom 2. bis 7. März im

Lehrerfortbildungsheim Schloß Schwöbber. Die Leitung hatte Heinrich Diers,

Referenten waren Prof. Dr. Heinrich Wesche, Göttingen, Dr. Wolfgang Lindow,
Kiel und Regierungsdirektor von Geldern, Hannover.

Die Spiekerjahrestagung fand am 23. und 24. Mai in Delmenhorst statt.

Damit verbunden waren ein bunter Abend mit Lesungen plattdeutscher Dichtungen
und plattdeutschen Volkstänzen; ein Referat von Hans Dirks, Westerstede, „Platt¬
deutsch in der Schule" und ein plattdeutscher Gottesdienst von Oberkirchenrat
Heinrich Höpken.

De Plattdüütsch Klenner erschien 1970 zum 18. Male.

Heimatbund für das Oldenburger Münsterland

Der Heimatbund für das Oldenburger Münsterland — die führende Organisation
aller Heimatvereinigungen der Landkreise Cloppenburg und Vechta — versucht
sein Ziel, „die Liebe zur Heimat zu wecken und zu fördern und das Verständnis für

Oldenburg innerhalb und außerhalb seiner Grenzen zu verbreiten" u. a. mit einem

neuen Jahrbuch zu erreichen. So hieß es in der Einführung für das Jahrbuch 1969:
„Niemand vermag sich der Tatsache zu entziehen, daß gerade im Verlauf der letzten

Jahrzehnte alle Publikationsmittel sich wesentlich vermehrt, in ihrer Mitteilungs¬
form oftmals grundlegend gewandelt haben und immer intensiver auf uns eindrin¬
gen. Innerhalb dieser Entwicklung auch auf dem Sektor Heimat, ohne Blick auf die

Geschehnisse der Umwelt und benachbarten Landschaften, in einmal vorgezeichneter

Bahn weiterhin erfolgreich voranschreiten zu wollen, erscheint wenig aussichtsreich,
wenn nicht gar unmöglich. Daher ist es das Bestreben des Heimatbundes — gerade

im Bewußtsein um die Verantwortung der ihm übertragenen vielfältigen Auf¬
gaben —, die vergangene Zeit wie auch die gegenwärtigen Geschehnisse aufzuzeigen,

zu analysieren und weithin bekanntzumachen, um in Kenntnis der Vergangenheit
und Gegenwart, die Zukunft erfassen, meistern und bejahen zu können." So ist auch

das Jahrbuch für das Oldenburger Münsterland 1971, das Ende 1970 erschien, ein
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modernes Heimatbuch geworden. Es bringt u. a. Aufsätze zur Geschichte und Kul¬

turgeschichte sowie zur Naturkunde, es enthält Erzählungen und Gedichte und
behandelt landeskundliche Fragen der Gegenwart. Dieses Jahrbuch kann für die

Publikationen der Heimatpflege als zeitgemäßes Vorbild dienen. Der Redaktions¬

ausschuß verdient unseren Dank und unsere Anerkennung.

Die Hauptveranstaltungen des Heimatbundes waren der Deligiertentag am 14. No¬

vember in Friesoythe, der zugleich mit einer Kundgebung der Stadt und des Heimat¬

vereins „Friesoythe — 25 Jahre danach" — zur Erinnerung an das Jahr 1945 durch¬

geführt wurde. Der Wandertag mit mehr als 250 Heimatfreunden im Juli führte in
den Landschaftsraum am ostwärtigen Hunteufer zwischen Barnstorf und Wildes¬

hausen. Hierbei stellte der Präsident der Oldenburg-Stiftung seine Ansprache unter
das Motto: „Die Jugend soll in der Heimat verwurzelt sein — das ist unsere Auf¬

gabe." Die Feier zum 50-jährigen Bestehen des Heimatbundes am 29. 11. 1970 in
Vechta, an der Regierungsvizepräsident Körte, der Offizial Dr. Freiherr von Twickel,

Präsident der Oldenburg-Stiftung Werner Logemann und die Landräte Niermann

und Hellmann teilnahmen, fand bei der Bevölkerung, der Presse und den Behörden

lebhaftes Interesse. Mit der Jubelfeier war die Ausstellung „Von der Gotik bis zum

Rokoko, Skulpturen aus der Sammlung des Museumsdorfes" verbunden. Die Hei¬
matbibliothek hat 1970 mit finanzieller Hilfe der Stadt Vechta und der Landkreise

Cloppenburg und Vechta in dem Neubau der Volksbücherei der Propsteigemeinden

Vechta eine neue Unterkunft mit Archiv, Bibliotheksraum und Büro gefunden.

Jeverländischer Altertums- und Heimatverein

Das wichtigste Ereignis für den Jeverländischen Altertums- und Heimatverein —

schon 1886 gegründet — war nach Abschluß der Grundinstandsetzung des Schlosses
die Wiedereröffnung seines Schloß- und Heimatmuseums am 9. 6. 1970. Die in mehr

als 80-jähriger ehrenamtlicher Arbeit und fast ausschließlich durch großherzige

Stiftungen von Heimatfreunden entstandenen Sammlungen können nun in über
40 Räumen nach neuzeitlichen Gesichtspunkten geordnet und in einem wesentlich

verbesserten äußeren Rahmen gezeigt werden. Welchen Anklang das Museum sowohl
bei der einheimischen Bevölkerung wie auch bei Fremden gefunden hat, wird aus

der hohen Zahl von rund 20 000 Besuchern von der Wiedereröffnung im Juni 1970

bis Ende Dezember 1970 deutlich. Mit dem auf Initiative der Oldenburg-Stiftung
geschaffenen Zweckverband „Schloß- und Heimatmuseum Jever", der vom Land¬

kreis Friesland, der Stadt Jever, dem Verkehrsverein und dem Jeverländischen

Altertums- und Heimatverein getragen wird, konnte für die Erhaltung, Förderung
und den weiteren Ausbau des Museums eine sichere finanzielle Grundlage geschaffen
werden. Dabei bleibt die Verantwortung des Jeverländischen Altertums- und Hei¬

matvereins für das Museum unberührt. Als Nachfolger des aus Altersgründen aus¬
geschiedenen langjährigen, verdienten, ehrenamtlichen Museumsleiters Dr. Hans

Suits hat der Verein mit der Gründung des Zweckverbandes einen hauptamtlichen
Museumsleiter — Herrn Grahlmann — angestellt.

Die umfangreiche heimatkundliche Bücherei wurde auch 1970 wieder viel benutzt.
Die Schriftenreihe des Vereins wurde mit einer Arbeit von Anton Fink über

„Bäuerliches Erbrecht im Jeverland" fortgesetzt. Hier im Jeverland, sind mit großem
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Erfolg Männer tätig, die sich der Heimat, der Tradition und der Kultur dieses alten

oldenburgischen Landesteils aber ebenso auch den Aufgaben der Gegenwart und der
Zukunft verpflichtet fühlen.

Heimatverein Varel

Finden wir für den Jeverländischen Altertums- und Heimatverein aufgrund der

Renovierung des Schlosses, der Gründung des Zweckverbandes und nicht zuletzt

durch die Initiative ehrenamtlich tätiger Kräfte besonders glückliche Verhältnisse

vor, so ist die Lage im benachbarten Heimatverein Varel wesentlich schwieriger.
Trotz reger Tätigkeit und mehrerer Veranstaltungen, die z. T. von dem Verband
deutscher Schriftsteller Niedersachsens unterstützt wurden, ist bei rund 400 Mit¬

gliedern ein ständiger Rückgang der Mitgliederzahl festzustellen. Wie an vielen

anderen Stellen auch fehlt es an Zugängen aus der jüngeren und mittleren Gene¬

ration und an der Bereitschaft, für die Landespflege im engeren heimatlichen Be¬
reich freiwillig ehrenamtlich mitzuwirken. Die Museumsarbeit bereitet dem Verein

die größten Sorgen. Infolge baulicher Schwierigkeiten ist das Museum der Öffent¬

lichkeit nicht mehr zugänglich. Maßnahmen sind eingeleitet, um die Schwierigkeiten

auszuräumen. Hilfe von außen tut not. Die Oldenburg-Stiftung wird Rat und
Unterstützung geben müssen.

Heimatverein Wilhelmshaven „Die Boje"

In diesem rührigen Heimatbund haben sich Heimat- und Naturschutzgedanke in

der Person des Vorsitzenden vereint. Der Vorsitzende des Vereins ist zugleich
Naturschutzbeauftragter der Stadt Wilhelmshaven, mehrere Vorstandsmitglieder

gehören der Naturschutzstelle an. Da das Wilhelmshavener Stadtgebiet reich an

vor- und frühgeschichtlichen Wohnwurten (Warfen) ist, setzt sich der Verein sehr
für die Erhaltung einiger für die Geschichte Wilhelmshavens bedeutsamer Wurten
ein. So insbesondere für die 1382 erbauten und 1435 geschleifte Siebetsburg. In Zu¬
sammenarbeit mit der Stadt als Untere Naturschutzbehörde wurde sowohl an der

Siebetsburg wie auch an einer mittelalterlichen Wohnwurt eine Inschriftentafel

angebracht, die über die Bedeutung dieser Stätten Aufschluß gibt.

Die Arbeitsgemeinschaft für Vorgeschichte und Siedlungskunde des Heimatvereins
führte eine Grabung auf einer mittelalterlichen Wohnwurt durch und stellte fest,
daß an dieser Stelle schon vor der Eindeichung im 15. Jahrhundert seit dem 13. Jahr¬

hundert eine Siedlung bestand.

Das sechsmal jährlich erscheinende Mitteilungsblatt „Die Boje", viele interessante

Vorträge und sorgfältig vorbereitete und ausgesuchte Fahrten geben Aufschluß über

das rege Leben dieses rund 1000 Mitglieder zählenden Heimatvereins.

Rüstringer Heimatbund

Im Rüstringer Heimatbund, der noch von Hermann Allmers gegründet wurde und
von dem die Hälfte der Mitglieder auf dem flachen Lande lebt, versucht man neue

Wege zu gehen. In Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Nordenham beteiligt
sich der Heimatbund in der „City Show" im Rathausturm mit einer eigenen kleinen
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Ausstellung, die einen Eindruck von der Geschichte des Landes Rüstringen vermit¬

teln soll. Die „Rüstringer" versprechen sich hiervon, die dem modernen Menschen

oft nicht mehr bewußte Verbindung von Gegenwart und Vergangenheit verdeut¬

lichen zu können. Gelingt dies und führt diese Absicht zu dem Erfolg, das Verständ¬
nis für die Heimat zu fördern und darüber hinaus Mitbürger für die Heimatpflege

zu gewinnen, dann ist dieser Weg sicher richtig, und er kann außerdem dazu führen,

die finanzielle Lage des Heimatvereins zu verbessern. Bei aller Anerkennung für das

Bestreben, neue Wege in der Heimatpflege zu suchen, besteht hier aber leicht die
Gefahr, daß kommerzielle oder auch wirtschaftliche Interessen in den Vordergrund

treten. Eine Beteiligung mit anderen Vereinigungen oder Interessenverbänden be¬

darf daher einer sorgfältigen Abwägung, denn der Heimatpflege muß im Bereich

der Oldenburg-Stiftung immer die Priorität zuerkannt werden.

Heimatbund Brake — Stadt und Land

Der Heimatbund hat sich 1970 im Fischerhaus einen Mittelpunkt geschaffen, der

viele Jahrzehnte dauern wird. Dem Verein ist mit Unterstützung der Bürger und

der Stadtverwaltung Brake gelungen, für seine Mitglieder und für kleinere Ver¬

anstaltungen aus einem alten zerfallenen Haus ein vorbildliches Heim zu errichten.
In mühevoller Arbeit wurde unter Leitung von Rektor i. R. Willenbrock von den

Mitgliedern das älteste, im Jahre 1731 erbaute Haus von Brake — das sogenannte
Fischerhaus —, das unmittelbar hinter dem Deich an der Weser liegt, außen im alten

Stil und innen mit einer offenen Feuerstelle sehr geschmackvoll wieder aufgebaut.
Wer das Schiffahrtsmuseum in Brake besucht, sollte nicht versäumen, sich das Fi¬
scherhaus des Heimatbundes anzusehen.

Heimatverein für das Gebiet der alten Grafschaft Delmenhorst

Der Delmenhorster Heimatverein wird von einem Mann geführt, der fünf Jahr¬

zehnte lang in der Heimat- und Kulturpflege tätig ist. Wie in jedem Bereich des
menschlichen Lebens ist auch in der Heimatbewegung die Persönlichkeit entschei¬
dend. Daher ist der Heimatverein Delmenhorst, der rund 750 Mitglieder zählt,

auch so recht das Werk seines Vorsitzenden Georg von Lindern, der den Verein seit
1933 ununterbrochen leitet. Auch 1970 wurden in sorgfältig vorbereiteten und plan¬

mäßig durchgeführten Veranstaltungen einem größeren interessierten Zuhörerkreis
auf Fahrten und Heimatabenden die Kenntnis, das Wissen und somit ein besserer

Zugang zur Heimat vermittelt. Das kulturelle Leben der Stadt Delmenhorst wird
durch seinen Heimatverein mit geprägt. Hier ist der Vorsitzende zum „Vater des

Heimatvereins" geworden, wie es einmal in einer Festschrift zu seinen Ehren hieß.
Die Oldenburg-Stiftung wünscht sich viele Männer seiner Art in ihren Reihen.

Heimatverein Herrlichkeit Dinklage

Uber den regionalen Bereich und die Landesgrenzen hinaus führte der Heimatverein
Herrlichkeit Dinklage mit Unterstützung aller Stellen in Dinklage und des Land¬

kreises Cloppenburg eine Veranstaltungsreihe „Begegnung mit den Niederlanden"

durch. Diese Veranstaltungsreihe, die sich vom Juni bis zum September 1970 er¬

streckte, ging weit über den Rahmen eines Heimatvereins hinaus und führte zu

144



einem von der Bundes- und Landesregierung anerkannten Erfolg. In diesen Wo¬
chen trafen sich viele holländische und deutsche Vereine zu heimatkundlichen,
kulturellen, wissenschaftlichen, sportlichen wie aber auch zu wirtschaftlichen, tech¬
nischen und geselligen Veranstaltungen. An einer Wanderung, drei Tage rund um
Dinklage, beteiligten sich Teilnehmer aus sechs europäischen Nationen. Die Ver¬
dienste dieser deutsch-niederländischen Wochen wurden durch die Verleihung eines
niederländischen Ordens an Josef Hürkamp durch Prinz Bernhard persönlich aner¬
kannt. Darüber hinaus führten den Verein acht Studienfahrten in die nähere Um¬
gebung und in die Ferne bis in die Alpen und nach Paris. Zwölf Wanderungen unter
naturkundlichem Aspekt, darunter eine 5-tägige Pickerweg-Wanderung von Wildes¬
hausen nach Osnabrück, sprechen für den Schwung und die Passion, die diesen
Verein auszeichnen.

In Dinklage ist es auch gelungen, die Jugend in den Heimatbund hineinzubringen
und zur aktiven Mitarbeit heranzuziehen, so besteht z. B. eine eigene Naturschutz-
Jugendgruppe. Es lohnt sich am Beispiel des Heimatvereins Dinklage einer Unter¬
suchung nachzugehen, mit welchen Methoden und auf welchen Wegen es gelungen
ist, die Jugend für die Heimatbewegung mit ihren so vielfältigen Aufgaben zu
gewinnen. Neben der großen Breitenarbeit sind auch noch im Jahre 1970 drei Bücher
herausgegeben worden:

Das „Pickerwegbudh", das Festbuch für die niederländisch-deutschen Veranstaltungen
„Feest en Vermaak" und mit Unterstützung der Oldenburg-Stiftung und der Land¬
kreise des Verwaltungsbezirks eine Neuauflage des „Plattdeutschen Wörterbuches"
von Böning.

Verein für Heimatpflege Bad Zwischenahn

Dank seiner landschaftlichen Lage, seiner günstigen wirtschaftlichen Verhältnisse,
aber auch aufgrund der aktiven und geschickten Führung konnte der Heimatverein
1970 auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Das Heimatmuseum zählte in diesem Jahr über 48 000 Besucher. Elie Heimatspiele
im Spätsommer: („Jeppe in't Paradies") hatten bei 14 Aufführungen fast 4000 Be¬
sucher. Wie in den Vorjahren hat auch die Tanzgruppe 1970 an internationalen
Trachten- und Tanzfestivals in England und Belgien teilgenommen.

Für das Museum konnte das Inventar erweitert werden. Leider hat auch dieses
Heimatmuseum wie andere in unserem Lande unter Diebstählen zu leiden gehabt.
Der Staatliche Museumspfleger und Leiter unserer Arbeitsgemeinschaft Heimat¬
museen und -Sammlungen, Herr Dr. H. W. Keiser, wird 1971 eine Tagung diesem
Problem widmen.

Gemeinde und Heimatverein von Bad Zwischenahn planen in enger Zusammen¬
arbeit eine Erweiterung des Freiland-Museums durch die Umsetzung eines aus dem
Jahre 1669 stammenden Köterhauses.
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II. ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Die Sachkunde erfordernden und die fachwissenschaftlichen Aufgaben der Oldenburg-Stiftung
werden in erster Linie von den Arbeitsgemeinschaften und ihren Leitern wahrgenommen. Wenn
der Oldenburg-Stiftung in unserem Lande Vertrauen entgegengebracht, und wenn sie von vielen
Stellen immer wieder um Rat und Hilfe gebeten wird, dann ist das zugleich eine Anerkennung
der Arbeit für die Leiter und Mitglieder unserer Arbeitsgemeinschaften. Sie sind es, die die
vielseitige Heimatpflege auf den weiten Gebieten der Kultur, der Wissenschaft, der Kunst und
der Landespflege auf einen anerkannt hohen Stand gebracht haben und sie ehrenamtlich unter
Einsatz ihrer Person fördern. All diesen Männern, die ihre Aufgabe — oft unerkannt und unbe¬
merkt von der breiten Öffentlichkeit — mit Hingabe wahrnehmen, sind wir Dank schuldig.

Arbeitsgemeinschaft „Oldenburger Gesellschaft für Familienkunde,
Leiter Apotheker Wolfgang Büsing

Als Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde ist die Arbeitsgemeinschaft eine
Fachgruppe des Oldenburger Landesvereins. Ihren Bericht siehe daher im Bericht
des Oldenburger Landesvereins.

Arbeitsgruppe Kunsthandwerk Oldenburg
Leiter Museumsdirektor Dr. H. W. Keiser

Im Juli konnte die Arbeitsgruppe Kunsthandwerk im Rahmen der Ausstellung
„Niedersachsen-West stellt aus" eine Zusammenstellung ausgewählter Arbeiten des
Kunsthandwerkes einem großen Besucherkreis zeigen. Im August wurde den Be¬
suchern der jeverschen Festwoche eine Leistungsschau mit jurierten Arbeiten im
Johann-Ahlers-Haus dargeboten. Diese Ausstellung wurde von über 2000 Personen
besucht. Die Breitenwirkung dieser hochsommerlichen Veranstaltung wurde durch
ein Bildheft gefördert, dessen Herausgabe durch einen Druckkostenzuschuß der
Oldenburg-Stiftung ermöglicht war. Die jährliche Weihnachtsausstellung wurde wie
immer im Landesmuseum in der Adventszeit durchgeführt. Außerhalb dieser Kunst¬
veranstaltungen waren verschiedene Werkstätten mit sehr guten Arbeiten in der
Bremer Ausstellung „Werkstatt und Form" und später in der Lüneburger Aus¬
stellung „Feste des Lebens" vertreten. Einzelne Werkstätten sind regelmäßig auch
Teilnehmer an der Frühjahrs- und Herbstmesse in Frankfurt.

Arbeitsgemeinschaft Kunst, Leiter Dr. Heinrich Schwarz

Der weit über die Grenzen des Oldenburger Landes bekannte Maler Prof. Franz
Radziwill empfing im Frühjahr auf der Jahreshauptversammlung die Ehrengabe der
Oldenburg-Stiftung, im Sommer 1970 wurde Prof. Radziwill mit dem Nieder¬
sächsischen Staatspreis ausgezeichnet.

Die Kunsthalle in Wilhelmshaven, das Kaponier in Vechta und die Galerie arte —
Dr. Coburg — brachten mehrere Ausstellungen heraus.
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Arbeitsgemeinschaft Förderung der kulturellen Bestrebungen
der Vertriebenen, Leiter Herr Lumma

Nach in den früheren Jahren festgelegten Richtlinien für die kulturelle Arbeit der
Vertriebenen wirkte die Arbeitsgemeinschaft im Berichtsjahr an den Veranstaltungen
des Bundes der Landsmannschaften und der Frauengruppen im BdV mit. Kulturelle,
geschichtliche und heimatliche Themen des deutschen Ostens standen im Vorder¬
grund, daneben wurden auch landeskundliche Vorträge über die neue norddeutsche
Heimat gehalten.

Arbeitsgemeinschaft Niederdeutsche Bühnen, Leiter Willy Beutz

hierzu gehören
die August-Hinrichs-Bühne, Oldenburg
die Niederdeutsche Bühne, Brake
die Niederdeutsche Bühne, Delmenhorst
die Niederdeutsche Bühne, Jever
die Niederdeutsche Bühne, Oldenburg
die Niederdeutsche Bühne, Varel
die Niederdeutsche Bühne, Rüstringen.

Die vorgesehenen Spielpläne konnten voll durchgeführt werden. Von den sieben der
Arbeitsgemeinschaft angeschlossenen Bühnen, war nur die Niederdeutsche Bühne
Varel nach wie vor nicht spielfähig. Es fehlt dieser Bühne weiterhin eine Aula oder
ein geeigneter Raum zur Durchführung der Proben und der Aufführung. Es besteht
die berechtigte Hoffnung, im nächsten Jahr in einem Schulneubau eine entspre¬
chende Bühne zu finden.

Durch erhöhten Zuschuß des Kultusministeriums konnten in gesteigertem Maße
Regielehrgänge, technische Lehrgänge sowie Schminklehrgänge für alle Bühnen
durchgeführt werden. In möglichst noch verstärkter Form sollen besonders die
Regielehrgänge im kommenden Jahr durchgeführt werden, um das künstlerische
Niveau vornehmlich in der Darstellung weiterhin anzuheben. Bekanntlich verfügen
nur die Bühnen Oldenburg und Wilhelmshaven über Berufsregisseure, an den übri¬
gen Bühnen sind die seit Jahren geschulten Bühnenleiter als Laienregisseure tätig.
Die Besucherzahlen der verschiedenen Aufführungen bestätigen die Lebensfähigkeit
aller niederdeutschen Bühnen im erfreulichen Maße.

Arbeitsgemeinschaft „Heimatmuseen- und Sammlungen des Oldenburger
Landes", Leiter Museumsdirektor Dr. H. W. Keiser

In dieser Arbeitsgemeinschaft geht es darum, unter der fachkundlichen und erfah¬
renen Anleitung von Dr. Keiser die einerseits sehr differenzierten Aufgaben, an¬
dererseits aber auch die gleichen Probleme der Museen unter gemeinsamen Gesichts¬
punkten zu lösen und zu ordnen. So sind die Oldenburger Museen „trotz ihres
Wirkens in der Stille zu einem geschlossenen Organismus zusammengewachsen", wie
Fritz Diekmann es einmal ausdrückte.
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Museumsdorf Cloppenburg, Leiter Museumsdirektor Dr. Helmut Otten-
jann. Hier sei zuerst das Museumsdorf in Cloppenburg genannt, das in einer seltenen
Art wissenschaftliche Arbeit mit bäuerlicher, heimatgebundener Kultur verbindet,
und das alljährlich fast 200 000 Besucher anzieht.

Im Jahre 1970 konnte der Vertrag zum Ankauf und damit zur Rettung der
„Wehlburg" unterschrieben werden. Die Arbeiten zu diesem umfangreichen Projekt
können damit im Frühjahr des Jahres 1971 beginnen. Bereits 1970 wurden nach
Vertragsabschluß die umfangreichen Altertümer (Möbel, landwirtschaftliches Gerät
usw.) aus der Wehlburg in das Museumsdorf gebracht; sie sollen im Jahre 1971 in
der „Burg" Arkenstede des Museumsdorfes gezeigt werden. Die Aktion „Rettung
Wehlburg" wird die Oldenburg-Stiftung mit einem hohen Betrag unterstützen, der
ihr in großzügiger Weise hierzu aus dem Oldenburger Lande zweckgebunden zur
Verfügung gestellt wurde.

Im Jahre 1970 konnte die Bockwindmühle aus Essern, Landkreis Nienburg — die
älteste Windmühle (1598) Niedersachsens — im Museumsdorf Cloppenburg be¬
triebsfähig wiedererrichtet werden; damit sind im Cloppenburger Freilichtmuseum
alle Haustypen der alten Windmüllerei dokumentiert.

Besonders erfreulich entwickelt sich auch die Besucherzahl des Museumsdorfes. Im
Jahre 1970 wurde das Museum von rund 192 000 Personen besucht, von ihnen waren
etwa 140000 erwachsene Personen und rund 52000 Schüler.

Wie immer wurden auch mehrere Ausstellungen gezeigt. Im Museumsdorf selbst
„alte Fliesen, volkstümlicher Wandschmuck des 18. und 19. Jahrhunderts." In der
Ausstellung „Niedersachsen West stellt aus" hatte das Museumsdorf einen eigenen
Stand „Museumsdorf in Cloppenburg, Freilichtmuseum bäuerlicher Kulturdenk¬
male Niedersachsens." Im Stadtmuseum Oldenburg und später in der Pädagogischen
Hochschule Vechta wurden noch je eine Ausstellung unter dem gleichen Thema
gezeigt „Von der Gotik bis zum Rokoko, Skulpturen aus der Sammlung des Mu¬
seumsdorfes." Hierzu erschien in der Bearbeitung von Frau Dr. Elfriede Heine¬
meyer der Katalog mit reichem Bildanhang (Vorworte von Dr. W. Gilly und H.
Ottenjann, sowie Beitrag von H. Schlömer).

Das Schloßmuseum in Jever und das Heimatmuseum in Varel sind
im Abschnitt I. Heimatvereine aufgeführt.

Küsten- und Schiffahrtsmuseum der Stadt Wilhelmshaven. Das
von Dr. Reinhard geleitete Museum zeigt einprägsames Anschauungsmaterial
über die Entstehung der Küstenlandschaft und die mit dem Wilhelmshavener Schick¬
sal eng verbundene Schiffahrt. Daneben enthält es eine reiche volkskundliche Samm¬
lung.

Das Museum begann 1970 mit der Neugestaltung der Abteilungen „Entstehungs¬
geschichte der Nordseeküste" und „Besiedlungsgeschichte der Nordseeküste". Das
Schwergewicht liegt in der allgemeinverständlichen Darstellung der neuen geolo¬
gischen und siedlungsarchäologischen Forschungsergebnisse aus dem Küstengebiet.
Hierzu wurden zahlreiche neue Modelle, Reliefs und Schautafeln angefertigt, darun-
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ter ein großen Höhenschicht-Relief des Küstengebiets zwischen Elbe und Ems, das
die Geologie von Marsch, Moor und Geest erkennen läßt und auch die Wurten und

Deichlinien aufzeigt. Der Aufbau dieser beiden Abteilungen wird 1971 fortgesetzt.

Schiffahrtmuseum der oldenburgischen Weserhäfen Brake. Die¬

ses Museum, das unter der Leitung des „Amateurs" Dr. F. Carstens steht, konnte

1970 auf ein 10-jähriges Bestehen zurückblicken. Es entstand 1960 aus der Initiative
einiger Braker Bürger. Mit Hingabe, viel Liebe und Verständnis wurde ein einzig¬

artiges kleines Museum geschaffen, daß sich dazu durch seine landschaftlich ideale

Lage inmitten der historischen Kaje, unmittelbar am Weserufer gelegen, auszeichnet.
So ist es kein Wunder, daß auch 1970 die Besucherzahl weiter angestiegen ist und

sich ein wachsendes Interesse an dieser schiffahrtsgebundenen musealem Spezialsamm-

lung zeigt.

Der strukturelle Ausbau der Sammlung des Schiffahrtsmuseums machte im Jahre

1970 weitere Fortschritte. Hierbei erfolgte eine Schwerpunktverlagerung auf die

Erweiterung der Abteilung „Historische nautische Geräte und Navigationsmittel."

Durch einen glücklichen Umstand gelang es, hierfür sehr wertvolle, seltene Geräte
zu erwerben, so u. a. einen alten Sternglobus (1760). Die volkstümliche Sammlung
der seemännischen Kunst und der schiffbaulichen Handwerkskunst erfuhr durch

einige Spenden und Ankäufe eine erfreuliche Bereicherung. Die Restauration eines

alten Heckornamentes konnte abgeschlossen werden.

Das Museum sieht sich angesichts der aufwendigen Neugründung des Bremerhavener

Schiffahrtsmuseums einem besonderem Problem gegenüber. Es wird aller Anstren¬

gungen bedürfen, um das Braker Museum auf einem attraktiven Niveau zu halten.
Wenn dieses Museum der oldenburgischen Schiffahrt nicht eines Tages zur Bedeu¬

tungslosigkeit verurteilt sein soll — wie es ehedem so manch einer reizvollen mu¬
sealen Sammlung geschehen ist — darf es zu keiner Stagnation kommen. Dies in der

Zukunft zu verhindern, wird die Aufgabe der Oldenburg-Stiftung mit ihrer Arbeits¬

gemeinschaft „Heimatmuseum und -Sammlungen" sein.

Das Oldenburger Stadtmuseum, Leiter Museumsdirektor Dr. W. Gilly.
Das Oldenburger Stadtmuseum, eine Stiftung des Oldenburger Bürgers Theodor
Francksen, ist aus dem Kulturleben der Stadt nicht mehr wegzudenken. Das Museum

führte in seiner neuen Galerie mehrere Sonderausstellungen Oldenburger Künstler
durch.

Im Januar zeigte es Aquarelle von Hermann Böcker, zum 80. Geburtstag des in

München lebenden gebürtigen Oldenburgers. Die ausgestellten Aquarelle widmeten
sich ausschließlich der urtümlichen Moorlandschaft unseres Landes.

Im Januar/Februar folgte anläßlich des frühen Todes von Wiltrud Denker, Wan-

gerooge, eine Ausstellung ihrer Gemälde und der Originalgraphik. Im Mai/Juni
wurde zum 50. Geburtstag des Malers Gerhard Thelen, Oldenburg, eine Ausstellung
mit 160 Werken des Künstlers — Gemälde und Originalgraphik — gezeigt. Unter

dem Patronat der Oldenburg-Stiftung stand im September/Oktober die bereits beim

Museumsdorf erwähnte Ausstellung „Von der Gotik bis zum Rokoko, Skulpturen
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aus dem Museumsdorf in Cloppenburg." Neben der erstrebten Publikumswirksam¬
keit wurde das wissenschaftliche Ausbildungsziel, die Fachwelt auf den südoldenbur-
gischen Bestand skulpturaler Natur aufmerksam zu machen, voll erreicht. Im De¬
zember wurden zum 65. Geburtstag von Willi Oltmanns, Delmenhorst, Gemälde
des Künstlers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Aus dem Nachlaß des Malers und Graphikers Tegtmeier, des weit über Oldenburg
hinaus bekannt gewordenen Künstlers, erwarb die Oldenburg-Stiftung eine kom¬
plette Sammlung seines umfangreichen graphischen Werkes. Diese Sammlung hat
die Oldenburg-Stiftung als Dauerleihgabe dem Oldenburger Stadtmuseum zur Ver¬
fügung gestellt, das zu gegebener Zeit eine Auswahl dieser Blätter zeigen wird.
Die übrigen Heimatmuseen und -Sammlungen

Neuenburg mi seiner Rauchkate,
Die Dinklager Heimatstuben,
Das Vielstedter Buurnhus,
Das Heimatmuseum Ammerland,
Fickensolt mit der Familiensammlung,

zogen 1970 viele Kunst- und Heimatfreunde an und waren auch das Ziel zahlreicher
Schulklassen. Sie alle sind Pflegestätten des Heimatgedankens.

Arbeitsgemeinschaft Klootschießen und Boßeln
Leiter Forstoberamtmann Hans Coring

Kein anderer Sport ist für unsere Landschaft so volkstümlich und so heimatverbun¬
den wie das Klootschießen und Boßeln. Die Oldenburg-Stiftung fördert daher auch
in jedem Jahr dieses Heimatspiel in besonderem Maße; stehen doch hinter der
Arbeitsgemeinschaft Klootschießen und Boßeln nicht weniger als 110 Vereine mit
über 8500 Mitgliedern, die in sieben oldenburgischen Kreisverbänden zusammen¬
gefaßt sind. Sieben große überregionale Wettkämpfe fanden statt — darunter der
traditionelle Klootschießerwettkampf der Hauptmannschaft Oldenburg gegen Ost¬
friesland, den Oldenburg gewann. Ein besonderes Ereignis war die Irlandfahrt der
Klootschießer und Boßler Anfang August zur „grünen Insel" Irland. Für unsere
Klootschießer und Boßler war diese Fahrt mit den internationalen Klootschießer-
meisterschaften in Cork/Irland verbunden. Der Oldenburg - Stiftung war es ein
Anliegen, diese Fahrt, die eine Brücke im Nordseeraum von Schleswig-Holstein über
Oldenburg, Ostfriesland, Holland nach Irland schlug finanziell zu unterstützen.

Als eines ihrer wesentlichen Ziele sieht es die Arbeitsgemeinschaft an, die Jugend an
das Heimatspiel heranzuführen, sie sportlich zu fördern und in hierfür angesetzten
Kreisverbandsjugendtagen zu trainieren. Der Erfolg ist in einer stärkeren Beteili¬
gung der Jugend am Klootschießen, Boßeln und Schleuderball nicht ausgeblieben.

Eine große Mühe gibt sich die Arbeitsgemeinschaft damit, das Heimatspiel der
Klootschießer und Boßler in den größeren heimatlichen und kulturellen Zusammen¬
hang einzuordnen. Die Oldenburg-Stiftung unterstützt dieses Vorhaben durch die
Überlassung zahlreicher heimatkundlicher Schriften. Besondere Anerkennung ver¬
dient der Einsatz der Heimatspieler in der praktischen Arbeit für den Naturschutz
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und die Landschaftspflege, die sich die Oldenburg-Stiftung zusammen mit dem
Umweltschutz für die Zukunft zu einer vorrangigen Aufgabe gestellt hat. Unter der
tatkräftigen und zupackenden Führung des Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft
wird hier praktisch wirksame Arbeit geleistet, die noch an anderer Stelle des Berichts
gewürdigt wird.

Der Tod des Vorstandsmitgliedes der Oldenburg-Stiftung, Fritz Diekmann, hat
gerade diese Arbeitsgemeinschaft besonders betroffen. Die Arbeitsgemeinschaft
schreibt darüber: „Seit seiner Jugend fühlte Fritz Diekmann sich dem Klootschießen,
Boßeln und dem Schleuderballspiel verbunden, brachte es persönlich zu Meisterehren
in allen Wurfarten, war ein ausgezeichneter Kenner der geschichtlichen Entwicklung
dieses alten Volksspieles, kannte — wie kaum ein zweiter — die Mentalität der
Menschen in den verschiedenen Landsmannschaften und Verbänden von der Eider
bis nach Holland, war Mentor, Mittler und einer der wahrhaft Führenden in diesem
Heimatspiel." Der Vorstand der Oldenburg-Stiftung hat daher zur Erinnerung an
Fritz Diekmann zwei Wanderpreise, für die private Spenden zum Gedächtnis von
Fritz Diekmann bei der Oldenburg-Stiftung eingingen, für dieses Heimatspiel ge¬
stiftet: „Den Fritz-Diekmann-Wanderpreis der Oldenburg-Stiftung für den Frie¬
sischen Mehrkampf" und „den Fritz-Diekmann-Wanderpreis für erfolgreiche Ju¬
gendarbeit im Schleuderball."

Arbeitsgemeinschaft Vor- und Frühgeschichte
Leiter Prof. Dr. Wolfgang Härtung

Uber die Tätigkeit der dieser Arbeitsgemeinschaft zugehörigen Fachwissenschaftler
siehe in diesem Jahrbuch die Fundchronik des Staatlichen Museums für Naturkunde
und Vorgeschichte.

Dem für die bodendenkmalpflegerische Arbeit im Verwaltungsbezirk Oldenburg
verantwortlichen Dr. Steffens ist es gelungen, jetzt sämtliche wichtigen vorge¬
schichtlichen Denkmäler Oldenburgs mit Erklärungstafeln zu versehen. Die Form
der Erklärungstafeln hat in der Öffentlichkeit großen Anklang gefunden und wurde
in Presseäußerungen bis nach Hannover als beispielhaft anerkannt. Die Arbeits¬
gemeinschaft pflegte anläßlich der Jahrhundertfeiern von Wildeshausen, Warden¬
burg und Bockhorn mit der Öffentlichkeit guten Kontakt. In diesen drei Orten
wurde von Dr. Steffens während der Jahrhundertfeier prähistorisdies Material zur
Ausstellung gebracht. In Wardenburg wirkte Herr Martens mit. In Ganderkesee
bahnen sich durch die Mitwirkung von Herrn Vosgerau Ausstellungsmöglichkeiten
an. Im Ammerland wurde erwogen, in einem Heimatmuseum die reichen For¬
schungsergebnisse dieses Landesteiles der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die
Oldenburg-Stiftung weiß dem Staatlichen Museum für Naturkunde und Vorge¬
schichte und seinem Leiter Prof. Dr. Härtung Dank für vielfachen Rat und tat¬
kräftige Hilfe bei solchen Planungen, die ja immer noch die Bestimmungen und
Belange der staatlichen Denkmalpflege berücksichtigen müssen.

Abschließend kann festgestellt werden, daß sich in dieser Arbeitsgemeinschaft Wis¬
senschaftler und Laien zu fruchtbarer und schöpferischer Arbeit zusammengefunden
haben.
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Arbeitsgemeinschaft Niederdeutsche Sprache und Schrifttum

Leiter Studiendirektor Hein Bredendiek

Bis zum März 1970 waren die Vertellsel der Schuljugend des Oldenburger Landes

zum 3. Vertellselwettbewerb der Oldenburg-Stiftung einzureichen. Anfang April

lagen etwa 140 Erzählungen in plattdeutscher Sprache vor, die zumeist Erlebnisse

mit Tieren und seltsame Begegnungen und Reisen, aber auch interessante volks¬
kundliche Plaudereien zum Inhalt hatten. 34 Preise wurden verteilt; 7 erste, 11 zweite

und 16 dritte Preise als Buchgaben und Urkunden für alle anderen Beteiligten.

Die Regierung in Oldenburg hat sich verstärkt für die Pflege der plattdeutschen
Sprache an den Schulen eingesetzt und etwa 90 Lehrer als „Vormänner" benannt,

die sich dieser Aufgabe in Zukunft annehmen werden. Das mag sich auch bewähren

beim Aufruf zum 4. plattdeutschen Lesewettbewerb der Oldenburg-Stiftung, der in

diesem Jahr durchgeführt werden soll.

Sehr begrüßt wurde die mit Mitteln der Oldenburg-Stiftung herausgebrachte Neu¬

auflage des 1951 erschienenen plattdeutschen Wörterbuches für das Oldenburgcr
Land von Hermann Böning, die von Josef Hürkamp, Dinklage besorgt wurde.

Damit wurde ein einzigartiges Sprachdokument der Oldenburger Heimat zurück¬

gewonnen, das zur Erhaltung und Pflege des Plattdeutschen für den Autor, die
Schule und die plattdeutschunterrichtenden Lehrer, sowie für die gesamte nieder¬

deutsche Sprachforschung von Bedeutung ist.

Der Schrieverkring, dem etliche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft angehören, hat

im Jahre 1970 zwei Arbeitstagungen durchgeführt, die 33. Tagung in Norden und

die 34. Tagung in der Grafschaft Bentheim in Nordheim. Beide Warkeldage fanden
in der Presse ein lebhaftes Echo. Dabei ist bemerkenswert, daß in der 1970 von der

Kieler Universität herausgebrachten Reihe „Diskussionsbeiträge zur Sprache und

Dichtung der Landschaft" unter dem Titel „dar ist keen Antwort" von 10 Autoren
5 Mitglieder des Schrieverkring waren.

Arbeitsgemeinschaft Volkstum und Brauchtum

Leiter Konrektor Hans Dirks

Die Arbeitsgemeinschaft Volkstum und Brauchtum hat sich 1970 besondere Mühe

um die Vorbereitung und die Herausgabe weiterer Brauchtumsblätter gegeben. Die

Auslieferung von neuen Beiträgen zur Brauchtumsmappe wird in wenigen Wochen
erfolgen.

Arbeitsgemeinschaft Botanik, Leiter Studiendirektor Hans Tabken

Als Pflanzenkundliche Gesellschaft ist die Arbeitsgemeinschaft eine Fachgruppe des

Oldenburger Landesvereins. Den Bericht ihrer Tätigkeit siehe daher dort auf Seite
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Ornithologische Arbeitsgemeinschaft
Leiter Heimleiter Hans-Rudolf Henneberg

Sie ist eine Fachgruppe des Oldenburger Landesvereins. Ihr Bericht ist daher im
dortigen Jahresbericht auf Seite 180 nachzulesen.

Arbeitsgemeinschaft Denkmalschutz, Leiter Oberbaurat Kurt Siedenburg

Die Tätigkeit des Denkmalpflegers wird durch seine Doppelfunktion, die er im
Auftrag der Staatlichen Denkmalpflege wie auch im Namen der Oldenburg-Stiftung
durchführt, wirksam gefördert und im Ergebnis sehr fruchtbar. Im Rahmen dieses
Berichtes ist nur eine sehr gestraffte Zusammenfassung der Arbeit und Wirksamkeit
möglich.

a) Schlösser:
Das Schloß in Oldenburg. Nachdem in den letzten Jahren die Grundüber¬
holung des Schlosses im Inneren und die farbliche Neufassung der Schloßfassade zum
Abschluß gebracht werden konnte, wurde der innere Schloßhof von dem Land
Niedersachsen und die äußere Schloßfreiheit von der Stadt Oldenburg neu gestaltet.
Die Schloßfreiheit hat einen neuen architektonischen Akzent in einer Brunnenanlage
von drei Kaskadenbrunnen gewonnen, die aus dem Geist unserer Zeit gestaltet
wurden.

Das Schloß in Rastede. Das Schloß in Rastede, das sich im Eigentum des
Herzogs Anton Günther von Oldenburg befindet, wurde im Jahre 1969 durch
Brand wesentlich beeinträchtigt. Der Brand führte im Inneren fast zu einer Total¬
zerstörung. Es ist das Verdienst des verstorbenen Erbgroßherzogs Nikolaus von
Oldenburg, den Wiederaufbau des Schlosses im Brandjahr 1969 durchzuführen. Die
Arbeiten konnten erfolgreich im Jahre 1970 abgeschlossen werden. Bei der Wieder¬
herstellung des Schlosses wurde das historische Bild sämtlicher Ansichten bei gleich¬
zeitiger Beibehaltung des Grundrisses der Hauptgechosse gewahrt. Die Forderungen
und Wünsche der Denkmalpflege wurden entsprechend den historischen Gegeben¬
heiten auch bei der Durchbildung der Architekturteile und -gliederungen in vollem
Umfang berücksichtigt. Notwendige Ergänzungen und auch Verbesserungen späterer
Verunstaltungen konnten im Sinne einer historisierenden Denkmalpflege dem wert¬
vollen Bestand angepaßt werden. In dem äußeren Erscheinungsbild ist der klassi¬
zistische Umbau aus den Jahren 1780—1790 mit dem späteren Umbau (1816—1819)
vollständig wiederhergestellt.

Burg Dinklage. Nachdem in den letzten Jahren von dem Priorat St. Scholastica
in Dinklage wesentliche Arbeiten in der Gebäudeunterhaltung in Dach und Fach
hergestellt wurden, sind weitere Verbesserungen der Bausubstanz erfolgt.

Burg Fischhausen. Nachdem bereits im Jahre 1965 die Burg grundüberholt
wurde, sind im Jahre 1970 umfangreiche Arbeiten zur Wiederherstellung des Inneren
im sogenannten Rittersaal der Burg Fischhausen eingeleitet worden, die 1971 fertig¬
gestellt werden sollen. Die Wandmalereien sämtlicher Wände waren in einem be-
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denklichem Verfallzustand, auch die Decke drohte einzustürzen. Die rechtzeitige

Restaurierung durch den Restaurator Onnen, Jever, ermöglichte die Sicherung der
kunsthistorisch sehr wertvollen Substanz der Wandmalereien, für die es in dieser

Art kein weiteres Beispiel im Oldenburgischen Raum gibt.

b) Kirchen:

In neun Kirchen unseres Landes wurden z. T. umfassende Erneuerungs- und Grund¬

instandsetzungsarbeiten durchgeführt. So wurde die aus dem 13. Jahrhundert stam¬

mende St. Aegidiuskirche in Berne vollständig wiederhergestellt, die St. Petruskirche
in Cleverns wurde von Grund auf außen und innen erneuert; bei der St. Katharinen¬

kirche in Schönemoor, die trotz ihrer verhältnismäßig kleinen Größenabmessung
eines der bedeutsamsten Baudenkmäler der Oldenburger Geest ist, wurde die

Grundüberholung 1970 eingeleitet. Bei den Bauarbeiten der Martinskirche in Zetel
wurden an der Ostseite der Kirche die Fundamente einer runden Chorapsis freige¬

legt. Für eine Erhaltung dieser Fundamente wurde Sorge getragen. Möglicherweise

handelt es sich um die Fundamente einer spätromanischen Kirche, wobei jedoch

eine genaue Datierung nicht möglich war. Bei der Instandsetzung der St. Mathäus-
kirche in Rodenkirchen, der Kirche in Schwei, der Kirche in Westerstede, der Alexan¬
derkirche in Wildeshausen und der Marine - Garnison - Kirche in Wilhelmshaven

wirkte der Denkmalspfleger mit. So konnten durch seine Tätigkeit und seine fach¬

kundige Beratung an manchen Stellen die Kirchen im inneren und äußeren Bild in

ihrer alten und ursprünglichen Schönheit erhalten werden.

c) Häuser in Oldenburg:

Die klassizistischen Fassaden der Häuser an der Huntestraße, die sich im Besitz der

Stadt Oldenburg befinden, wurden von der Stadt Oldenburg gründlich instand¬

gesetzt und farblich neu gestaltet. Die abwechslungsreichen Farbtöne tragen sehr zur
Verbesserung des Straßenbildes bei.

In gleicher Weise wurde die Fassade der Hirschapotheke vollständig wiederher¬
gestellt. Der neue Farbglanz dieses historischen Gebäudes, der auf ursprüngliche

Vorbilder zurückgeht, hebt dieses Gebäude vorteilhaft aus der baulichen Umgebung
hervor. Gleichzeitig ist mit dieser Neugestaltung das wertvolle Sandsteinportal

sachkundig restauriert worden.

Das ursprünglich im 16. Jahrhundert errichtete „Degode-Haus", das im Laufe der
Zeit vielfach umgebaut wurde, ist einziger baulicher Uberrest der Fachwerk-Bürger¬
häuser. Das Haus wurde im Jahre 1970 umgebaut. Der Bauherr hat dem Empfeh¬

lungen der Denkmalpflege Rechnung getragen, so daß der frühere Eindruck der
Außenfassade in keiner Weise beeinträchtigt wurde.

Die Stadt Oldenburg kann sich trotz ihres so anziehenden und ansprechenden
Charakters nicht gerade rühmen, reich an Baudenkmälern zu sein. Um so klarer

muß die Gefahr gesehen werden, die sich für die Erhaltung der Gartentor-Apotheke
an der Hauptstraße gegen Ende des Jahres abzeichnete. Das klassizistische Gebäude

der Gartentor-Apotheke ist eines der bemerkenswertesten klassizistischen Häuser
der Stadt Oldenburg, dessen Erhaltung im Sinne des Denkmalschutzgesetzes von
1911 im öffentlichen Interesse liegt.
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Nun ist jedem Einsichtigen heute klar, daß sich Denkmale wie alles menschliche Gut
nicht ewig erhalten lassen. „Das hat", wie der Kultusminister von Schleswig-Holstein
einmal sagte, „vielerlei Gründe: Wo die Wirtschaft blüht, gewinnt die Frage der
Rentabilität entscheidende Bedeutung, wo Stadtkerne saniert werden, wird die
Zumutbarkeit alter Baukomplexe als Behausung für den Menschen des 20. Jahr¬
hunderts zum Problem, wo moderner Gottesdienst gehalten wird, kann historische
Ausstattung als Belastung empfunden werden."

Falls die Gartentor-Apotheke an ihrem jetzigen Standort aus wirtschaftlichen
Gründen nicht erhalten werden kann, ist nach Auffassung der Oldenburg-Stiftung
ihre Aufgabe nur dann zu rechtfertigen, wenn die Bausubstanz des Baudenkmals
unverändert auf der gegenüberliegenden Seite in der Parkanlage des Eversten-
Holzes neu errichtet wird.

d) Mühlen:
Die Oldenburg-Stiftung hat in den 10 Jahren ihres Bestehens erhebliche Beträge zur
Erhaltung der Mühlen im Lande beigesteuert. Die Mühlen bedürfen wegen ihres
hohen Kostenaufwandes in der Unterhaltung der besonderen Aufmerksamkeit der
Denkmalspflege. Wesentliche Unterhaltungsarbeiten wurden 1970 bei den Mühlen
in Varel, Jever und Accum durchgeführt.

Arbeitsgemeinschaft Naturschutz und Landschaftspflcge
Leitung Oberforstmeister Klaus Bode

Eine planvolle Arbeit der Arbeitsgemeinschaft war durch die Krankheit und den
Tod unseres Vorstandsmitgliedes Fritz Diekmann sowie durch den Wechsel in der
Leitung der Arbeitsgemeinschaft im Berichtsjahr erheblich erschwert.

Die in den Vorjahren von Dr. Stolze eingeleiteten Versuche zur B.egeneration von
Heideflächen wurden fortgesetzt und durch einen weiteren Versuch der mecha¬
nischen Pflege für Heide ergänzt. Im Naturschutzgebiet „Sager Meer" wurde eine
grundlegende Vegetationskartierung begonnen, die von der Oldenburg-Stiftung mit
Lottomittlen unterstützt wird. Die wissenschaftliche Grundlagenforschung und
kartographische Erfassung von landespflegerisch wertvollen Landesteilen und Land¬
schaftsbestandteilen in Niedersachsen hat die Oldenburg-Stiftung vor allem im süd¬
lichen Teil des Verwaltungsbezirks finanziell gefördert.

Die Arbeitsgemeinschaft hat die Bemühungen zum Ankauf von Restflächen des
Fintlandmoores durch den Landkreis Ammerland mit der Erstellung eines Gut¬
achtens unterstützt. Durch diesen Ankauf könnte die bereits im Eigentum des
Kreises stehende Moorfläche, die im Berichtsjahr unter Naturschutz gestellt wurde,
gegen weitere Entwässerungs- und Kultivierungsmaßnahmen abgeschirmt werden.
Nach Auffassung der Oldenburg-Stiftung ist die weitere Kultivierung von Moor¬
flächen Vergeudung von Steuergeldern, weil sie nicht den für eine sichere Existenz
erforderlichen Reinertrag bringt und Landflächen bei der heutigen Situation der
Landwirtschaft wesentlich billiger zur Verfügung gestellt werden können. Eine
Kultivierung zudem widerspricht den Bestrebungen, natürliche Landschaftsteile zu
erhalten. Ein schönes Beispiel praktischer Arbeit hat der Landesverband Kloot-
schießen und Boßeln Oldenburg unter der Führung von Forstoberamtmann Coring
mit der Entkusselung in dem Naturschutzgebiet Fintlandsmoor gegeben.
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Das Jahr 1970 — zum Europäischen Naturschutzjahr erklärt — hat der Öffentlich¬

keit und den europäischen Regierungen die Notwendigkeit eines geplanten und

verstärkten Umweltschutzes so recht bewußt gemacht. Die Oldenburg-Stiftung hat
sich in eine Reihe von Veranstaltungen eingeschaltet und für den Umweltschutz,

den Naturschutz und die Landschaftspflege eingesetzt. Die Überlegungen für die
Arbeit im Jahre 1971 sind in diesem Bericht im Abschnitt IV „Aus der Arbeit des

Vorstandes" angesprochen. Ein besonderer Dank gebührt der gesamten Presse des

Oldenburger Landes, die in vielen Berichten und Artikeln das ganze Jahr über diese
Bestrebungen unterstützt hat.

In den großen Zusammenhang von Umweltschutz und Landschaftspflege ist auch die
Aktion „Unser Dorf soll schöner werden" zu stellen. Jedes Jahr werden hierzu von

der Bundesregierung, vom Lande Niedersachsen und von den einzelnen Landkreisen

Wettbewerbe ausgeschrieben. Die Oldenburg-Stiftung konnte in diesem Jahre fünf

Anerkennungspreise an die Gemeinden bzw. Ortschaften

Großenkneten

Hundsmühlen

Dingstede
Achternholt

und Lindern

ausgeben. Leider gehörten die an dem Wettbewerb teilnehmenden Gemeinden fast
ausschließlich nur dem Landkreis Oldenburg an. Hier eröffnet sich für die Arbeits¬

gemeinschaft Naturschutz und Landschaftspflege noch ein Betätigungsfeld, mit für
eine größere Beteiligung an diesem Wettbewerb im Verwaltungsbezirk zu wirken.

Die Oldenburg-Stiftung hat für 1971 einen größeren Betrag für die Aktion bereit¬

gestellt.

III. ZENTRALE UND WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE

UND BOTANISCHE GÄRTEN

Nach den Worten des Präsidenten des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Olden¬

burg ist die Oldenburg-Stiftung der berechtigte Sprecher des Oldenburger Landes
in kulturellen Fragen. Daher sollten in dem Jahresbericht der Oldenburg-Stiftung,
der einen Überblick über das kulturelle Leben im Lande geben soll, die staatlichen
und wissenschaftlichen Institute nicht fehlen, denn die Verbindung untereinander

im Interesse der gemeinsamen Aufgaben ist eng und fruchtbar. Viele Mitglieder der
Oldenburg-Stiftung sind in Gremien des Verwaltungspräsidiums, wie der Landes¬
planung, dem Denkmalschutz und im Theaterausschuß tätig, auch sind Leiter der

wissenschaftlichen Institute im Stiftungsrat der Oldenburg-Stiftung. So besteht
zwischen den staatlichen Organen der Kulturpflege des Landes und der Oldenburg-

Stiftung eine ebenso enge Zusammenarbeit, wie ein reger Gedankenaustausch zwi¬
schen Wissenschaftlern und ehrenamtlich tätigen Laien der Selbstverwaltung gepflegt
wird. Dabei sei an dieser Stelle dankbar vermerkt, daß die Zusammenarbeit mit dem

Präsidenten des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Oldenburg nicht besser sein
kann, und ebenso wird dankbar anerkannt, daß besonders die zentralen Institute
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und die Oldenburg-Stiftung, die gemeinsam das Oldenburger kulturelle Erbe wah¬
ren und pflegen, vom Lande Niedersachsen angemessene finanzielle Mittel und viel¬
fache Unterstützung erhalten, wenn auch noch manche Wünsche offen bleiben. So
wurden im Jahre 1970 zur Förderung der allgemeinen Kulturpflege folgende Landes¬
mittel zur Verfügung gestellt:

Musik DM 151 500,—
Theater (Landesbühne-Nord,
Bühnenbund u. a.) DM 599 900,—
Heimatmuseen DM 112 500,—
Kunst DM 11 000,—
Vereine u. ä. DM 44 300,—
Erwachsenenbildung DM 97 500,—
Bodendenkmalpflege DM 3 000,—
Lottomittel DM 60 000,—

Sa. DM 1 077 700,—

Staatsarchiv, Leiter Archivdirektor Dr. H. Schmidt

Die Redaktion des Teiles I (Geschichte) des „Oldenburger Jahrbuches", herausge¬
geben vom Oldenburger Landesverein und im wesentlichen von der Oldenburg-
Stiftung finanziert, wurde von Archivdirektor a. D. Dr. Crusius dem Leiter des
Staatsarchivs, Archivdirektor Dr. Schmidt, übertragen. Die seit einigen Jahren auf¬
genommenen historischen Abende des Staatsarchivs, die leider noch zu wenig be¬
kannt sind, sollen hier herausgestellt werden, ist doch das Landesarchiv neben den
entsprechenden Arbeitsgemeinschaften der Oldenburg-Stiftung und des Landes¬
vereins die einzige Stelle, die landesgeschichtliche Vorträge durchführt.

Staatliches Museum für Naturkunde und Vorgeschichte
Leiter Prof. Dr. W. Härtung

Das Jahr 1970 stand im Zeichen der infrastrukturellen Verbesserung und der Um¬
wandlung des Museums. Zugleich konnte Prof. Dr. Härtung im September 1970 auf
eine 25-jährige Museums- und Forschungstätigkeit zurückblicken. In diesen 25 Jahren
ist es ihm gelungen, im „hochschulfernen Nordwesten des Landes" einen belehren¬
den, volksbildenden und forschenden Mittelpunkt zu schaffen. Wirksamkeit und
Widerhall des Museums in der Bevölkerung ist nach eigenen Worten von Professor
Härtung durch die enge Zusammenarbeit mit dem Oldenburger Landesverein und
der Oldenburg-Stiftung wesentlich gefördert worden.

Das Museum konnte seine Sammlungen durch folgende Neuerwerbungen ergänzen:
Gesamtluftbilddarstellung der Oldenburgisch-Ostfriesischen Küste mit der Insel¬
kette und der Jade, Höhenschichtendarstellung des nordwest-niedersächsischen Ge¬
bietes im Großrelief, versteinerte Hölzer für eine Aufstellung, eine Sonderdruck¬
bibliothek von 4700 wissenschaftlichen Arbeiten zur Geologie des nordwestdeutschen
Gebietes mit Lichtbildern.
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Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte

Leiter Museumsdirektor Dr. H. W. Keiser

Seitdem mit Beginn des Jahres 1970 fast alle im Schloß zur Verfügung stehenden

Schauräume wieder zugänglich gemacht werden konnten, ist die Stetigkeit der

Besuchs- und Veranstaltungsmöglichkeiten erstmalig festzustellen. Aus den zur
Verfügung gestellten Mitteln konnten für alle Abteilungen wertvolle Kunstgegen¬
stände erworben werden.

Die 200. Ausstellung im Rahmen der Studio-Arbeit zeigte die ausgezeichneten

Arbeiten des Bundespreises „gute Form". Sonderausstellungen brachten „alte Waf¬

fen" und „50 Jahre Stalling-Kinderbücher". Auswärtige Ausstellungen in Stuttgart,
Hamburg-Altona, Wildeshausen und Wilhelmshaven wurden durch Leihgaben un¬
terstützt. Die freischaffende Kunst und das Kunsthandwerk — vorwiegend aus dem

Oldenburger Land — fanden, wie in allen Jahren, in Ausstellungen ihren Flatz im
Oldenburger Schloß.

An Publikationen wurden neben dem „Almanach des Landesmuseum" das Buch

„Gemäldegalerie Oldenburg" und das Heft „Berichte der oldenburgischen Museums¬

gesellschaft" herausgegeben; außerdem ist von Dr. H. W. Keiser ein viel beachteter
Kommentar zu dem „Oldenburger Idyllenzyklus" des Goethe-Tischbein Buches im

Verlag Brockmann, München der Öffentlichkeit vorgelegt worden.

Landesbibliothek, Leiter Dr. A. Dietzel

Auch zur Landesbibliothek hält die Oldenburg-Stiftung einen engen Kontakt. So

hat der Verband Oldenburgischer Heimatvereine „De Spieker" seine aus rund 1300
Bänden bestehende Bücherei mit meist niederdeutscher Literatur der Landesbiblio¬

thek als Depositum zur Benutzung übergeben. Die Oldenburg-Stiftung hat das
Bestandsverzeichnis — „De Bökerschapp" — dieser niederdeutschen Bibliothek ver¬

vielfältigen lassen.

Die Landesbibliothek konnte die Bucherwerbung im bisherigen Umfange durch¬

führen. Insgesamt wurden 2450 Monographien und Serienwerke angeschafft und
800 Periodika weitergeführt. Zur Zeit arbeitet die Bibliothek an der Erstellung eines

einheitlichen alphabetischen Katalogs. Im Berichtsjahr sind etwa 30 000 Buchbe¬
stellungen eingegangen, darunter 22 500 in der Ortsausleihe und 3500 in der Fern¬
leihe.

Oldenburgisches Staatstheater, Leitung Generalintendant Harry Niemann

Die Arbeit des Oldenburgischen Staatstheaters stand in den zum Berichtszeitraum fal¬

lenden zwei Spielzeithälften vermehrt im Zeichen der Bemühungen, einen Ausgleich
zu finden zwischen dem legitimen Bestreben, „den Spielplan mit neueren Werken auf¬
zufüllen (so Stuckenschmidt 1957 im Hinblick auf das besonders im Brennpunkt der
Kritik stehende Musiktheater)" und andererseits bei der konservativen Mehrheit

der Theaterbesucher durch gute Inszenierungen das Interesse wach zu halten, durch
das die erheblichen Subventionen in einem wie im anderen Fall ihre Rechtfertigung
finden.
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Ohne damit den Versuch irgendeiner Wertung zu unternehmen, muß im Hinblick
auf diese Tendenz die Resonanz als erfreulich angesehen werden, die die „W o c h e
der Präsentation zeitgenössischer Werke" in Oldenburg und im
Norddeutschen Raum erbrachte. Diese Woche vom 7. bis 14. Juni 1970 war das
Ergebnis einer Planung, die mit der Spielzeit 1968/69 begann. Fünf Werke waren
zu sehen: Benjamin Brittens „Sommernachtstraum", von Einems „Prozeß", Alban
Bergs „Lulu", Henzes „Undine" und Honeggers „König David"; ein moderner Kam¬
mertanzabend im Schloß ergänzte das Programm. (Alle Werke waren Oldenburger
Erstaufführungen). Sie entsprach damit einer seit dem „Durchbruch" des Berg'schen
„Wozzek" in Oldenburg — nachdem er in Berlin „durchgefallen" war — bestehen¬
den Tradition des Oldenburgischen Musiktheaters.

Beim Schauspiel wäre für die letzte Spielzeithälfte 1969/70 hinzuweisen, u. a. auf
Jean Paul Sartres „Tote ohne Begräbnis", das durch die szenische Realisation Anlaß
zu lebhaften Diskussionen gab; Jewgenij Schwarz „Der Drache" im. großen Haus
und die Wiederaufnahme der überaus erfolgreichen Stilübungen „Autobus S" von
Raimond Queneau im Kleinen Augusteum.

Neue Wege des Theaters sollte auch die Gemeinschaftsproduktion mit Radio Bremen
„Theater: Total" unter Leitung des Komponisten Hans Otte aufzeigen; Beat, elek¬
tronische Musik, musikalische Szene, Filme, Popmusik zu einem „Theater: Total"
montiert, wurde von meist jugendlichen Zuschauern besucht.

Die Spielzeit 1970/71 eröffnete unkonventionell mit der Oldenburgischen Erstauf¬
führung der Oper „Die Verurteilung des Lukullus" von Bertholt Brecht und Paul
Dessau. Als Neuinszenierungen wurden in das Repertoire Mozarts „Cosi fan tutte"
und Verdis „Falstaff" aufgenommen.

Akzente zeitgenössischer Dramatik wurden im Schauspiel gesetzt durch die Urauf¬
führung von Paul Pörtners „Was sagen Sie zu Erwin Maus?", „Mooneys Wohn¬
wagen" von Peter Tearson im Spielraum, Dürrenmatts „Play Strindberg" und Bert¬
holt Brechts „Die Gewehre der Frau Carrar". Dabei stand nicht so sehr die Moder¬
nität der Werke allgemein im Vordergrund, als vielmehr der Versuch, in neuen
Formen der Dramaturgie und der Kommunikation zwischen Bühne und Publikum
unsere Gesellschaft kritisch zu begreifen. Daß das Publikum zum großen Teil sich
nicht mehr mit der Rolle des bloß Zuschauenden zufriedengibt, sondern über
Applaus und unartikulierte Mißfallenskundgebungen hinaus über die Thematik und
Form der Aufführung mit den Theatermachern reden möchte, zeigten die Diskus¬
sionen im Anschluß an die Vorstellungen des Brecht'schen Schauspiels, sowie die
Premierengespräche im Rahmen der Volkshochschule mit der Kernfrage, ob das
Theater bereit sei, Konsequenzen aus solchen Diskussionen zu ziehen. Dieses er¬
freuliche Interesse am Theater wurde auch dadurch deutlich, daß viele Besucher das
Angebot des Staatstheaters, Proben dem Publikum zugänglich zu machen, in An¬
spruch nehmen.

Zu dem Bemühen, die Institution des Theaters transparenter zu gestalten gehört
auch die inhaltlich erweiterte Fortsetzung der periodischen Schrift „REPORT", jetzt
unter dem Titel „Theaterzeitung", die außer Informationen über Theaterarbeit
auch Materialien zu neuen Stücken und exemplarischen Neuinszenierungen bietet.
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Wissenschaftliche Institute

Neben den zentralen Instituten in der Stadt Oldenburg werden die vier wissen¬

schaftlichen Institute in Wilhelmshaven mit die Basis für die neuzugründende Uni¬

versität bilden. Auch zu ihnen hält die Oldenburg-Stiftung Verbindung, dabei liegt

es in der Natur der Aufgabe, daß die Berührungspunkte nicht so zahlreich und eng

sind, wie bei den Instituten der Stadt Oldenburg. Doch weiß die Oldenburg-Stiftung
diesen Instituten

— Institut für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland",

— Institut für Meeresgeologie und Meeresbiologie Senckenberg,
— Nieders. Landesinstitut für Marschen- und Wurtenforschung,
— Max-Planck-Institut für Zellbiologie,

Dank für ihre Forschungstätigkeit und ihre wissenschaftliche Arbeit, die für das
kulturelle Leben im Lande — vorrangig im Küstenraum — und für den Umwelt¬

schutz von Bedeutung sind. Bei allen Überlegungen für die zukünftige Struktur der
zu gründenden Universität in Oldenburg sollten gerade diese vier wissenschaftlichen

Institute in Wilhelmshaven die ihnen zustehende Berücksichtigung finden.

Botanische Gärten

An dieser Stelle sollen auch die Botanischen Gärten — der staatliche Botanische

Garten in Oldenburg, unter Leitung von Prof. Dr. Kelle, und der Botanische Garten
in Wilhelmshaven, unter Leitung von Rektor a. D. Harms, erwähnt werden. Beide

Gärten dienen sowohl der Wissenschaft, wie sie auch zugleich viele Naturliebhaber
erfreuen. Die Arbeit beider Gärten bzw. besondere Forschungsaufgaben hat die
Oldenburg-Stiftung 1970 finanziell gefördert.

Der staatliche Botanische Garten in Oldenburg

Die vom Gründer des Gartens, Wilhelm Meyer, eingerichtete systematische Abtei¬
lung, die die gesamte Flora Nordwestdeutschlands umfaßt, konnte nach den neuesten

taxonomischen Erkenntnissen entsprechend geordnet und gestaltet werden. Das für

den Wissenschaftler notwendige Herbar wurde sortiert und ergänzt. Der derzeitige
Stand beträgt ca. 8000 Exemplare.

Durch das großzügige Entgegenkommen der Stadt Oldenburg konnte der Garten
durch ein Gelände jenseits der Umgehungsstraße um rund 3000 m 2 erweitert wer¬
den. Der Vergrößerung des Gartens dient der Ende 1970 begonnene Bau eines

Warm- und Kalthauses, das auch der Öffentlichkeit zugänglich sein wird.

Der Botanische Garten der Stadt Wilhelmshaven

Dieser Garten hat nicht nur in unserer Heimat und in der Bundesrepublik Deutsch¬

land, sondern international einen guten Namen. Im Mittelpunkt des Interesses stand

auch 1970 der Pflanzensoziologische Garten mit seinen 12 Pflanzengesellschaften aus
unserem nordwestdeutschen Räume: Groden, Düne, Deich, Marsch-Fettwiese, Feld,
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Wald, Heide, Trockenwiese, Schutt, Teich und Moor. Er stellt etwa 800 Arten un¬
serer heimischen Flora zur Schau, darunter ein Orchideen-Biotop mit 32 verschie¬
denen Orchideen-Arten, die sich zu einer Vielzahl durch den Garten verbreiten. So
haben 1970 beispielsweise über 100 Orchis-Arten am Standort geblüht. 1970 konn¬
ten mit den von der Oldenburg-Stiftung zur Verfügung gestellten Mitteln die Iris-
und die Lilien-Abteilungen erweitert werden. Für 1971 ist der Bau eines Tropen¬
hauses geplant.

IV. AUS DER ARBEIT DES VORSTANDES

Die Oldenburg-Stiftung hat durch den Tod des Vorstandsmitgliedes Fritz Diekmann
einen schweren Verlust erlitten, der sich auch auf die Arbeit des Vorstandes im
Berichtsjahr nachteilig auswirkte. Als Nachfolger für Fritz Diekmann hat der
Vorstand Generalleutnant a. D. Uechtritz, bis zum 1. 10. 1970 Kommandierender
General des I. Korps in Münster, als sachbearbeitendes Vorstandsmitglied in den
Vorstand berufen. Er hat seine Tätigkeit am 1.11. 1970 aufgenommen.

Zur 10. Hauptversammlung im Schloß zu Oldenburg konnte Fritz Diek¬
mann noch selbst seine Arbeit „Landschaftliche Kulturpflege der Oldenburg-Stiftung
seit ihrer Gründung" vorlegen. Diese Schrift gibt ein umfassendes Bild über die
Ergebnisse der Arbeit der Oldenburg-Stiftung von ihrer Gründung am 1. 2. 1961
bis zur Hauptversammlung im März 1970.

Auf dieser Hauptversammlung wurde der Maler Prof. Radziwill durch die Verlei¬
hung der Ehrengabe der Oldenburg-Stiftung mit einem Preis von DM 2000,—
ausgezeichnet. Die Urkunde lautet:

„Die Oldenburg-Stiftung e. V.
gedenkt in Dankbarkeit der Verdienste, die sich der Dangaster Maler

PROFESSOR FRANZ RADZIWILL
geboren am 6. Februar 1895 in Strohausen bei Rodenkirchen,

um das Oldenburger Kunstschaffen und als unermüdlicher Verfechter der Erhaltung einer unver¬
fälschten Natur erworben hat.

Er begann seine künstlerische Laufbahn nach dem Studium der Architektur an der Höheren
Lehranstalt für Hochbau an der Kunstgewerbeschule in Bremen, wurde dann Mitglied der
„Freien Sezession" und der „Novembergruppe" in Berlin. Anschließend verlegte er seinen Wohn¬
sitz nach Dangast, der berühmt gewordenen Wirkungsstätte der Brücke-Maler.
Mehrere Studienreisen führten ihn in europäische Länder, bis er eine Berufung als Professor an
die Kunstakademie in Düsseldorf erhielt. Noch vor dem 2. Weltkrieg besuchte er Afrika, Amerika
und Westindien.
Er malt unbeirrt die Schrecken einer hochtechnisierten Welt im Sinne des realistischen Symbolis¬
mus. Auf vielen in- und ausländischen Ausstellungen fanden seine Werke ste;ts Beachtung, für
die er mit dem Rom-Preis und dem Großen Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienst¬
ordens ausgezeichnet wurde.
In Anerkennung seiner Verdienste verleiht ihm die Oldenburg-Stiftung durch einstimmigen
Beschluß des Vorstandes die

Ehrengabe 1970
gegeben zu Oldenburg, den 21. März 1970"
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Die herausragenden Verdienste um die Pflege der plattdeutschen Sprache des Spieker-
Baas Hinrich Diers fanden in der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft ihre Anerken¬

nung. Die Urkunde lautet:

Die „Oldenburg-Stiftung e. V.
gedenkt in Dankbarkeit der Verdienste, die sich „Spiekerbaas"

HEINRICH DIERS, OLDENBURG
geboren am 20. Februar 1894 in Oldenburg

um die Gründung der Oldenburg-Stiftung und als Förderer der plattdeutschen Sprache erworben
hat, indem er den „Spieker" und den „Ollnborger Kring" ins Leben rief.
An zahlreichen Vortragsabenden, als Lehrbeauftragter für Niederdeutsch an der Pädagogischen
Hochschule in Oldenburg sowie auf vielen Lehrgängen förderte er nachhaltig das niederdeutsche
Kulturerbe.

Er ist seit Jahren Schriftleiter des „Oldenburgischen Hauskalendexs" und des „Plattdüütschen
Kienners". Der „Niedersächsische Heimatbund", der „Bevensen-Kreis", der „Niederdeutsche Rat"
und die Oldenburg-Stiftung sind ihm für seine stets hilfsbereite wertvolle Mitarbeit zu großem
Dank verpflichtet.
Nicht zuletzt verdankt das Oldenburger Land dem Spiekerbass Heinrich Diers die Herausgabe
vieler Schriften und Festspiele, die das Leben und Brauchtum unserer Landschaft widerspiegeln.
In Anerkennung seines erfolgreichen Einsatzes für die Kulturpflege unseres Landes ernennt die
Oldenburg-Stiftung ihn zu ihrem

Ehrenmitglied
und stellt ihm darüber diese Urkunde aus.
Gegeben zu Oldenburg, den 21. März 1970"

Den Festvortrag hielt im Europäischen Naturschutzjahr Professor Dr. E. Preising,
Hannover, über das Thema „Gegenwart und Zukunft des Naturschutzes in Nieder¬
sachsen."

Er stellte insbesondere die zukunftsträchtigen Aufgaben des Naturschutzes heraus
und forderte:

— entscheidende Verbesserung der finanziellen Ausstattung des staatlichen Natur¬
schutzes und der auf diesem Gebiet tätigen freien Verbände.

— Ausbau der staatlicher Landespflegebehörden bis auf Kreisebene mit qualifizier¬
ten Fachkräften.

— In organisatorischer Hinsicht engere Bindung an die Raumordnung und Landes¬

planung als den wichtigsten Partner der Landespflege und Freistellung von ver¬
waltungsmäßigen Bindungen an bestimmte Wirtschaftszweige.

— Verbesserung der rechtlichen Grundlagen, nach Möglichkeit durch ein Bundes¬
rahmengesetz.

Die 18. Stiftungsratssitzung am 9. Dezember 1970, stand unter dem Gene¬
ralthema „Naturschutz als tägliche Aufgabe" mit Referaten von Herren aus der
Praxis

Kreisdirektor Wille, Oldenburg

Kreisplaner Bösterling, Cloppenburg

Regierungsbaurat Evers, Oldenburg
Graf von Merveldt, Füchtel

Die Folgerung aus den vielen Anregungen des Europäischen Naturschutzjahres und
aus diesen Referaten mit der anschließenden Diskussion werden im Jahre 1971

gezogen werden. Es ist aber nicht zu übersehen, daß sich die Aufgabenstellung in
den letzten Jahren wesentlich gewandelt hat. Stand früher der Naturschutz — eine

erhaltende Aufgabe — an der Spitze und war später die Landschaftspflege — eine

gestaltende Aufgabe — vorrangig, so steht heute der Umweltschutz als umfassende,
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eine das Leben des Menschen berührende Aufgabe vor uns. Der Oldenburg-Stiftung
geht es darum, in den kommenden Jahren nach vielen grundsätzlichen Reden und
theoretischen Erörterungen zum Handeln und zur praktischen Arbeit zu kommen.

Dabei ist es ein besonderes Anliegen des Präsidenten Werner Logemann, die vielen

ehrenamtlichen und freiwilligen Helfer und Mitarbeiter mit den hauptamtlichen

Bearbeitern zu miteinander abgestimmter Arbeit und geschlossener Wirkung zu
bringen. Hier ist der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz und Landschaftspflege für die
Zukunft eine dankbare Aufgabe gestellt; die Vorbereitungen hierzu sollen 1971
beginnen.

In dieser Stiftungsratssitzung wurden auch sehr ausführlich die Möglichkeiten der

Erhaltung des alten Leuchtturms auf Wangerooge, der Errichtung

eines darin unterzubringenden Heimatmuseums sowie die Gründung eines Zweck¬
verbandes als Träger einer soliden Grundlage für diese Planungen erörtert und

diskutiert. Es ist zu hoffen, daß diese Ziele, die in der Sitzung festgelegt wurden

und für deren Verwirklichung der Vorstand der Oldenburg-Stiftung eine Auf¬
gabenverteilung vorgeschlagen hat, nun endlich 1971 erreicht werden.

Im Berichtsjahr konnten vier Orte ihr mehrhundertjähriges Beste¬
hen feiern. So beging Wildeshausen die 700-Jahrfeier des Stadtrechts; Dr. Lüb-
bing, der Leiter der Arbeitsgemeinschaft Landesgeschichte, schrieb hierzu eine

erschöpfende historische Abhandlung, die „Geschichte der Stadt Wildeshausen". Der
Präsident der Oldenburg-Stiftung hielt eine vielbeachtete Festansprache, in der er

weniger auf die Vergangenheit als vielmehr auf die sich der Stadt bietenden Mög¬
lichkeiten in der Zukunft einging und vor allem Wege für die ins Auge fassenden
Ziele wies.

Auf 750 Jahre ihres Bestehens konnte die Gemeinde Bockhorn, auf 700 Jahre die

Gemeinde Wardenburg und die Ortschaft Ohrwege zurückblicken. Der Vorstand
der Oldenburg-Stiftung begrüßt es, wenn solche Jahrhundertfeiern für Überlegun¬

gen zu einer zeitgemäßen Heimatpflege Anlaß sind. Wardenburg hat diesen Versuch
mit einer nach Inhalt und Form beachtlichen Veröffentlichung „Im Spiegel der Zeit
— 700 Jahre Wardenburg" unternommen.

Viele, der in diesem Bericht angesprochenen Fragen und geleisteten Arbeit gehen
auf die Initiative des Vorstandes zurück, immer werden auch in jeder Vorstands¬

sitzung die zahlreichen Anträge auf Beihilfen und Unterstützung nach den Vor¬
schriften der Satzung sorgfältig geprüft und behandelt. Die für die verschiedensten

Aufgaben bewilligten Beihilfen und Zuschüsse sind in der Anlage aufgeführt.

Auf Vorschlag des Vorstandes der Oldenburg-Stiftung wurden zwei verdienstvolle
Männer der Heimatbewegung

Ltd. Stadtbaudirektor i. R. W. Dursthoff

und Regierungsdirektor i. R. F. Kramer

mit dem Niedersächsischen Verdienstorden I. Klasse ausgezeichnet.

Über die regionalen Grenzen unseres Oldenburger Landes hinaus besteht in grö¬
ßerem Rahmen der deutschen Heimatbewegung eine enge Verbindung zum
Deutschen Heimatbund und zum Niedersächsischen Heimatbund

unter seinem so verdienstvollen Vorsitzenden Dr. Röhrig. Die unter seiner Leitung
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in jedem Jahr stattfindenden Niedersachsentage sind auch für viele Aufgaben der

Oldenburg-Stiftung richtungweisend. Der Präsident der Oldenburg-Stiftung wurde
1970 zum stellvertretenden Vorsitzenden des Niedersächsischen Heimatbundes ge¬
wählt.

Der Vorstand der Oldenburg-Stiftung und die Stadt Oldenburg haben gemeinsam
den Niedersächsischen Heimatbund eingeladen, den Niedersachsentag 1972 in Olden¬
burg zu veranstalten. Der Niedersächsische Heimatbund hat diese Einladung ange¬
nommen.

Wie immer in den Vorjahren hat auch 1970 die Universitätsfrage in der

Arbeit des Vorstandes eine Rolle gespielt. Die Oldenburg-Stiftung mit der Ostfrie¬

sischen Landschaft kann für sich in Anspruch nehmen, einen der ersten offiziellen
Anträge zur Gründung einer Universität im nordwestdeutschen Raum gestellt und

ihn durch den früheren Vorsitzenden der Oldenburg-Stiftung, Landesminister a. D.

Tantzcn, in Hannover persönlich vorgetragen zu haben. Daß dieser dringende Ruf
nach einer Universität endlich nun nach 10 Jahren durch die Entscheidung der

Landesregierung 1970 in Erfüllung gegangen ist, erfüllt die Oldenburg-Stiftung

zusammen mit den Bewohnern des Oldenburger Landes mit Genugtuung. Doch
zeichnen sich mit der Universitätsgründung neue Probleme ab. Die zukünftige

Struktur der Universität und die erstrebte Zugehörigkeit der PH-Vechta zur Olden¬

burger Universität müssen eine für unseren Raum befriedigende Lösung finden.

Der Oldenburg-Stiftung geht es vor allem um zwei unabdingbare Forderungen:

1. Die auf der Grundlage der PH-Oldenburg aufzubauende Universität muß in
ihrer Konzeption ein über die Lehrerausbildung hinausgehendes breites Bildungs¬
angebot für die Zukunft enthalten.

2. Die Struktur und Organisation dieser Universität muß die besonderen Gegeben¬
heiten und Erfordernisse des Nordwestdeutschen Küstenraumes für Lehre und

Forschung berücksichtigen.

Die Auffassung der Oldenburg - Stiftung zur Gebiets- und Verwaltungs¬
reform ist in den Ansprachen ihres Präsidenten und in den letzten Jahresberichten
wiederholt dargelegt worden. Es kann nicht Aufgabe der Oldenburg-Stiftung sein,
zu den einzelnen kommunalen Fragen und den damit verbundenen wirtschaftlichen
und politischen Problemen Stellung zu beziehen. In zwei Punkten wird die Olden¬

burg-Stiftung jedoch unmittelbar betroffen. Durch die Gebietsreform werden Ver¬
waltungsgrenzen geändert, sie gehen damit über die historisch gewachsenen Grenzen

der Landschaftsverbände hinweg. Es ist die Überzeugung des Vorstandes der Olden¬
burg-Stiftung, daß sich die Verwaltungsgrenzen nicht mit denen der Landschaften
zu decken brauchen. Es sollte daher möglich sein, in gütlichem Einvernehmen zwi¬
schen den Regionalverbänden eine für die betroffenen Landesteile zufriedenstellende

Lösung zu finden. Zugleich wird mit der Gebietsreform die lange geplante Status¬

änderung der Oldenburg-Stiftung zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
verfügt werden müssen, so wie sie die Landkreise und kreisfreien Städte des Ver¬

waltungsbezirks Oldenburg schon 1968 einstimmig beantragt haben. Nur auf einer

solchen rechtlichen Grundlage wird die Oldenburg-Stiftung befähigt, die mit der
Gebietsreform vermehrt auf sie zukommenden Aufgaben zu erfüllen.
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Zum Abschluß des Berichts sei noch ein persönliches Wort gestattet. Der Berichterstatter hat in
der Vorbemerkung darauf hingewiesen, daß er eigentlich als ein „Außenseiter" erst vor kurzem
zur Oldenburg-Stiftung gekommen ist. Vorschläge für die zukünftige Arbeit und kritische An¬
merkungen sind noch nicnt am Platze. Ihm hat sich in dem neuen Wirkungsbereich und bei der
Arbeit für diesen Bericht eine neue Welt erschlossen, für die und in der zu arbeiten für ihn ein
Gewinn bedeutet. So mögen den Schluß des Berichts einige Sätze bilden aus dem schon erwähn¬
ten Buch „Im Spiegel der Zeit — 700 Jahre Wardenburg."

Hier ist am Ende des Buches Sinn und Aufgabe für alle die in der Oldenburg-Stiftung wirken,
wie folgt umrissen. „Jetzt haben wir uns mit der Welt auseinander zu setzen und geben der
Zukunft das Gesicht. Wie wird unsere gesellschaftliche Ordnung? Welcher Kultur gehen wir
entgegen? Wie sieht die Zukunft aus? In der Vergangenheit können wir forschen und suchen,
Meilensteine und Wegweiser für die Zukunft finden wir nur noch im Geist und in der Phantasie.
Wo ist der Türmer, der „zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt" über allem steht und über¬
wacht? Das sei der Sinn dieses Buches, anzuregen zum Sehen, Wissen über unsere Heimat zu
vermitteln und aufzurufen, ein kleines bißchen wie ein Türmer zu schauen. Daß wir das können,
ist ein göttliches Geschenk an uns Menschen. Nutzen wir es!" Otto Uechtritz

Aus der Ansprache des Präsidenten der Oldenburg-Stiftung, Werner Logemann,
in der 10. Hauptversammlung am 21. März 1970 im Schloß zu Oldenburg

„Ein umfangreiches Kapitel, das den Vorstand der Oldenburg-Stiftung in vielen
Sitzungen beschäftigte, war die Verwaltungs- und Gebietsreform, die nun einst¬
weilen zu den Akten gelegt ist. Man mag dies bedauern, wenn man die Forderung
nach einer zeitgemäßen und leistungsfähigen Verwaltungseinheit stellt, bei der
möglichst viele Zuständigkeiten auf die untere Verwaltungsebene verlegt werden
sollen. Wir glauben, daß unsere Gemeinden bereits als gutes Vorbild für das übrige
Niedersachsen angesehen werden können.

Die Universitätsfrage hat die Oldenburg-Stiftung bereits seit ihrer Gründung in
Anspruch genommen. Sie führte bald nach der Empfehlung des Wissenschaftsrates
im Jahre 1960 zu einer Unterredung von Abordnungen der Ostfriesischen Land¬
schaft und der Oldenburg-Stiftung mit dem Niedersächsischen Ministerpräsidenten
Hinrich Kopf. Leider hat seit dieser Zeit nur das Gesetz der kleinen Schritte ge¬
herrscht. Wir glauben aber zuversichtlich, daß der explosionsartige Anstieg der
Studentenzahlen bereits in den nächsten Jahren zwangsläufig zur Neugründung von
Universitäten führen muß, und daß daher Oldenburg und sicherlich auch Wilhelms¬
haven für eine Nordwest-Universität nicht ausgeklammert werden können.

In diesem Zusammenhang ist die neueste Presseverlautbarung aus Nordrhein-West¬
falen beachtenswert, die für die nächsten fünf Jahre mit 10 Milliarden DM das
größte und folgenreichste Programm für einen Hochschulplan vorsieht, das je von
einer Landesregierung in Deutschland beschlossen worden ist und das in diesem
Lande acht neue Universitäten vorsieht.

Die Oldenburgische Bevölkerung hat durch die Gründung der Oldenburg-Stiftung
ihrem Willen zur Selbsthilfe und Selbstverwaltung auf allen kulturellen Gebieten
durch ihre Mitarbeit im Stiftungsrat und in den 16 Arbeitsgemeinschaften in sinn¬
fälliger Weise Ausdruck verliehen. Das gilt besonders auch für die Eingliederung der
Heimatvertriebenen, die sich in vielfältiger Weise mit großem Erfolg in der olden¬
burgischen Landesforschung betätigt haben. Darüber hinaus erfuhr die Oldenburg-
Stiftung mannigfaltige Unterstützung und Förderung durch die Landesregierung
und die politischen Vertreter. Erfreulicherweise konnten durch die jährlichen Lan¬
deszuweisungen und Zuwendungen aus Lottomitteln sowie durch Spenden aus
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unserem Lande zahlreiche Forschungsvorhaben und wissenschaftliche Arbeiten ge¬
fördert werden, heimatpflegerische Aufgaben unterstützt und Werke nieder¬
deutscher Dichter veröffentlicht werden. Für diese wohlwollende Hilfe und Förde¬

rung sind wir der Landesregierung, den Abgeordneten und allen Spendern dankbar.
Unseren Dank schulden wir nicht zuletzt dem Präsidenten des niedersächsischen

Verwaltungsbezirks Oldenburg und seinen Dienststellen für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit, sowie dem Fernsehen, dem Rundfunk und der Presse für ihre

Aufgeschlossenheit gegenüber unseren Anliegen.

Anhang: Liste der Zuwendungen und Beihilfen der Oldenburg-Stiftung für

Kultur-, Heimat- und Landschaftspflege im Jahr 1970

1. Druckkostenzuschüsse für wissenschaftliche Veröffentlichungen und
Heimatliteratur

W. Knollmann — „Verfassungsrecht der Stadt Oldenburg im 19. Jahrhundert

Jan van Dieken — „Beiträge zur Flora Nordwestdeutschlands"
W. Asmus — 2. Band der Herbart Biographie

Dr. Lübbing — „Geschichte der Stadt Wildeshausen"

Fritz Diekmann — „Landschaftliche Kulturpflege der Oldenburg-Stiftung"
Oldenburger Landesverein — „Oldenburger Jahrbuch 1969"
Ruseler Gesellschaft — „Der dröge Jan"

Böning — „Neudruck des plattdeutschen Wörterbuches"

Heimatbund für das Oldenburger Münsterland — „Jahrbuch 1971"
Geographisches Institut der Universität Kiel — „Die Oldenburgisch-
Ostfriesischen Geestrandstädte"

Rüstringer Heimatbund — „Butjadinger Hefte"

2. Beihilfen für Heimatvereine und für Aufgaben der Heimatpflege

Heimatverein Varel für Heimatmuseum

Heimatverein Wechloy für Trachten

Heimatverein Dinklage Jahreszuwendung (früher vom Niedersächsischen
Kultusministerium)

De Spieker Jahreszuwendung
Schrieverkring Fahrkosten
Oldenburger Jugendchor für Notenmaterial
Arbeitsgem. Klootschießen und Boßeln Jahreszuwendung und für Irlandfahrt
Arbeitsgemeinschaft Kunsthandwerk für Ausstellungen
Frau Hanna Thimig, Überlassung des Nachlasses von Alma Rogge
Ehrengabe der Oldenburg-Stiftung an Prof. Radziwill
Gemeinde Neuenburg für Ausbau Schloßpark
Botanischer Garten Wilhelmshaven für Ausgestaltung
Zuschuß für Schulschach

Grabpflege Cassebohm

Ankauf von Holzschnitten von Prof. Tegtmeier (Nachlaß)
Ankauf Nachlaß Georg Theilmann

Fahrtkostenhilfe für Katalogisierung der heimatlichen Flora
Kosten für Storchenberingung
Wettbewerb 1970 „Unser Dorf soll schöner werden"
Preise für Vertellwettbewerb 1969/70
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Oldenburger Jahrbuch Bd. 69 (1970), Seite 167—203

Bericht
des Oldenburger Landesvereins

für Geschichte, Natur- und Heimatkunde e. V.
für das Jahr 1970

erstattet in der Jahreshauptversammlung
am 4. März 1971
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EHRENMITGLIEDER

Fritz Diekmann f Dipl.-Ing. Oberreg.- und Verm.Rat i. R.

Ehrenvorsitzender, Oldenburg, Blumenstraße 74

Dr. Karl Fissen Studienrat a. D.

Oldenburg, Friedrich-Rüder-Straße 5

Prof. Dr. Rudolf Drost Wilhelmshaven, Kirchreiche 24

Dr. Kurt Hartong Oberkreisdirektor i. R.

Cloppenburg, Hagenweg 8

Prof. Dr. habil Wolfgang Härtung Museumsdirektor

Oldenburg, Weidamm 4

Staatsarchivdirektor a. D.

Oldenburg, Charlottenstraße 7

Museumsdirektor i. R.

Oldenburg, Hochhauser Straße 34

Oberkirchenrat a. D.

Oldenburg, Beethovenstraße 16

Oberstudienrat a. D.

Karlsruhe (Rüppur), Kleiststraße 9

Dr. Hermann Lübbing

Karl Michaelsen

Dr. Georg Müller-Jürgens

Dr. Hans Nitzschke
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BERICHT

des Oldenburger Landesvereins

für Geschichte, Natur- und Heimatkunde e. V.

für das Jahr 1970

erstattet vom Vorsitzenden Wilhelm Dursthoff

Beirat:

Ehrenvorsitzender: Dipl.-Ing. Fritz Diekmann f, Oberreg.- und Verm.Rat
i. R., Oldenburg, Blumenstraße 74

Vorsitzender: Dipl.-Ing. Wilhelm Dursthoff, Reg.-Baumeister a. D.
Ltd. Stadtbaudirektor a. D.

Stellvertr. Vorsitzende: Dr. Hermann Lübbing, Staatsarchivdirektor a. D.
Prof. Dr. habil Wolfgang Härtung, Museumsdirektor

Schriftführer: Hans Tabken, Studiendirektor

Schatzmeister: Tanno Tantzen, Jurist

ABTEILUNG I

Geschichte, Volks- und Landeskunde

Leiter: Dr. H. Lübbing, Staatsirchivdirektor a. D.
1. Dr. Heinrich Schmidt, Archivdirektor
2. Dr. W. Fischer, Landesbibliotheksdirektor a. D.
3. Franz Kramer, Regierungsdirektor a. D.
4. K. Michaelsen, Museumsdirektor a. D.
5. Dr. H. Munderloh, Studienrat
6. Dr. H.-G. Steffens, Oberkustos, Prähistoriker
7. W. Büsing, Apotheker
8. Klaus Barelmann, Studiendirektor
9. Franz Hellbernd, Rektor

10. Dr. Kurt Hartong, Oberkreisdirektor a. D.
11. Tanno Tantzen, Jurist
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ABTEILUNG II
Naturkunde, Natur- und Heimatschutz

Leiter: Prof. Dr. habil W. Härtung, Direktor des Staatlichen Museums für Natur¬
kunde und Vorgeschichte

1. Dipl.-Ing. W. Dursthoff, Ltd. Stadtbaudirektor a. D.
2. Prof. Dr. W. Grotelüschen, Pädagogische Hochschule, Oldenburg
3. Hajo Hayen, Kustos
4. H. R. Henneberg, Heimleiter
5. H. Indorf, Studiendirektor
6. Prof. Dr. A. Kelle, Pädagogische Hochschule, Oldenburg
7. H. Tabken, Studiendirektor
8. Dr. Fritz Carstens, Zahnarzt
9. Dr. Paul Blaszyk, Leiter des Pflanzenschutzamtes

10. Dr. Otto Harms, Vermessungsdirektor
11. Adolf Torbeck

Vertreter der Kommunal- bzw. öffentlich-rechtlichen Verbände:
Landesdirektor Hans Plagge, Direktor des Landessozialhilfeverbandes
Oldenburg

Vertreter der Förderer:
Dr. Oehmcke, Erster Syndikus a. D. der Oldenburgischen Industrie- und
Handelskammer

Vertreter des Arbeitskreises der staatlich wissenschaftlichen Institute:
Prof. Dr. habil Wolfgang Härtung, Museumsdirektor des Staatlichen
Museums für Naturkunde und Vorgeschichte

Der Beirat wurde gewählt in der Jahreshauptversammlung am 12. 2. 1968.

FACH ABTEILUNGEN

Gesellschaft für Naturkunde und Vorgeschichte Leiter: Prof. Dr. habil Härtung
Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde Leiter: W. Büsing
Historische Gesellschaft Leiter: Dr. H. Lübbing
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Leiter: H. R. Henneberg
Mellumrat: Leiter: Dr. P. Blaszyk
Pflanzenkundliche Gesellschaft Leiter: H. Tabken
Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen Institute Leiter: Prof. Dr. habil Härtung

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
des Oldenburger Landesvereins e. V. am 4. März 1971

Tagesordnung
1. Jahresbericht 1970 durch den Vorsitzenden
2. Rechnungslegung durch den Schatzmeister
3. Entlastung des Schatzmeisters
4. Berichte der Fachabteilungen
5. Verschiedenes

170



Der Vorsitzende begrüßte und stellte fest, daß Einladung und Tagesordnung laut
Satzung rechtzeitig zugestellt und daß die Versammlung gemäß § 13 Ziffer 1 der
Satzung durch die Anwesenheit von mehr als 20 Mitgliedern beschlußfähig sei. Er
führte weiter aus:

Zu Beginn der Jahreshauptversammlung gedenken wir der 36 Mitglieder, die im
Laufe des Jahres 1970 durch den Tod aus unserem Kreise gerissen wurden. Erlauben
Sie mir, daß ich im Gedenken an sie alle nur einige Namen der Verstorbenen er¬
wähne.

Am 3. 4. 1970 verstarb im Schloß zu Rastede im 73. Lebensjahr S.K.H. Erbgroß¬
herzog Nikolaus von Oldenburg. Die Anteilnahme weiter Kreise der Bevölkerung
bei den Beisetzungsfeierlichkeiten zeigte, welche Beliebtheit der letzte Erbgroß¬
herzog genoß und welche Achtung nicht nur ihm persönlich, sondern auch dem
Hause Oldenburg entgegengebracht wird. Die Kulturpflege in Oldenburg wäre
früher und auch heute nicht so gut fundiert gewesen, wenn die Landesfürsten nicht
auf allen Gebieten die Grundlagen dafür geschaffen hätten, wenn sie nicht große
wertvolle, private Bestände der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt, die Bevölke¬
rung weitgehend beteiligt und das kulturelle Leben in Stadt und Land fördernd
unterstützt hätten. Dafür kann auch der Oldenburger Landesverein nicht dankbar
genug sein.

Einen unersetzlichen Verlust brachte uns und vielen anderen Organisationen der
plötzliche Tod unseres Ehrenvorsitzenden Fritz Diekmann. Nach reich erfülltem
Leben und verdienstvollem Wirken verstarb er am 7. 8. 1970 im 74. Lebensjahr.
Am 15. Juni 1897 wurde er in Diekmannshausen, einem von seinen Vorfahren am
Jadebusen gegründeten Dorf, geboren. Bis zu seinem Tode blieb er aus der Liebe
zur angestammten Heimat ein treuer Sachwalter der Kulturgüter unseres Nordwest¬
raumes. Es war für ihn die Lebensaufgabe auf den Gebieten der Landesforschung
und Kulturpflege richtungsweisend aber auch fördernd und selbstlos helfend tätig
zu sein. Auf jedem Platz, den er sich durch Fleiß, Gewissenhaftigkeit, Sachkenntnisse
und allgemeines Vertrauen errang, bewährte er sich als anerkannte Persönlichkeit,
so u. a. als Leiter der Oldenburgischen Vermessungsdirektion, als Kommandeur der
Marine Art. Abt. 240 an der Kanalküste, als Vorsitzender des Oldenburger Landes¬
vereins, im Niedersächsischen Heimatbund und als Geschäftsführendes Vorstands¬
mitglied der Oldenburg-Stiftung. Trotz der vielen hohen Auszeichnungen für seine
Verdienste, blieb Fritz Diekmann ein schlichter aber überaus fleißiger Mann, der
jedem Helfer und auch Vorbild war. Sein persönliches Wesen, geprägt durch Tat¬
kraft, wohlwollendes Verständnis, Offenheit und Hilfsbereitschaft, strahlte auf
seine Umgebung aus. In unserem Jahrbuch, Bd. 68, haben wir bereits diesem Manne
einen Nachruf gewidmet. Heute kann ich sein Gedenken nur beschließen mit der
kurzen Feststellung: In Fritz Diekmann hat der Oldenburger Landesverein einen
unersetzlich wahren Freund und Förderer, einen begabten, fleißigen, überaus sach¬
kundigen Berater, ehrlichen Anwalt seiner Oldenburger Heeimat verloren, dem wir
in bleibender Dankbarkeit ein ehrendes Andenken bewahren.

Am 13. 9. 1970 fünf Wochen nach dem Tode seines Vaters, verstarb im vierund¬
vierzigsten Lebensjahr Dipl.-Ing. Enno Diekmann. Er war Oberbaurat an der
Ingenieurakademie in Oldenburg. Auch Enno Diekmann war wie sein Vater ein
sehr aktives Mitglied, dem wir z. B. u. a. mehrfache Vermessungen und die erste
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Verkartung der neuen Insel Mellum verdanken. Für seine Familie, aber auch für
uns starb er viel zu früh; sein Lebenswerk war nach menschlichem Ermessen noch
nicht erfüllt.

In den Dank für die Leistungen der Verstorbenen wollen wir auch einbeziehen Dr.
Günther Oncken, Rechtsanwalt und Notar in Delmenhorst, der am 8. 10. 1901 in
Oldenburg geboren und am 21. 10. 1970 in Delmenhorst gestorben ist. Erst vor
wenigen Jahren hat er selbstlos helfend mitgearbeitet an der Änderung unserer
Satzung und der Eintragung in das Vereinsregister.

Wir danken den Verstorbenen und werden ihr Andenken bewahren.

Ich beginne mit einer nüchternen Zahlenangabe. Der Oldenburger Landesverein hat
z. Zt. einen Bestand von 1090 Mitgliedern. Im Laufe des Jahres 1970 sind 36 Mit¬
glieder verstorben, ausgeschieden sind 19, der Zugang betrug 33 neue Mitglieder.
Trotz eifriger Werbetätigkeit einzelner ging unser Mitgliederbestand um 22 zurück.
Diese Feststellung ist nicht bedenklich, aber bedauerlich, zumal wir trotz der ange¬
stiegenen Einwohnerzahl in den letzten 20 Jahren mit z. Zt. 1090 Mitgliedern keinen
großen Fortschritt gemacht haben, denn 1950 hatte der Landesverein bereits 924
Mitglieder (ohne Förderer). An alle Mitglieder und Freunde ergeht daher erneut die
eindringliche Bitte, dem Vorstand und Beirat auf diesem Gebiet zu helfen, denn
erfolgreich ist nur eine gezielte persönlich geführte Ermittlung interessierter Persön¬
lichkeiten im privaten, geschäftlichen oder beruflichen Bekanntenkreis. Eine Mit¬
teilung von Name und Adresse genügt, um eine schriftliche Werbung mit vorge¬
druckter Beitrittserklärung verschicken zu können. Wenn sich jedes Mitglied überlegt,
ob es auch ohne große Opfer und Bemühungen etwas beitragen kann zu dem, was
der Oldenburger Landesverein für die Allgemeinheit im Rahmen der wissenschaft¬
lichen Forschung uneigennützig leistet, dann stärkt er das Ansehen des Landesver¬
eins, und uns erleichtert er unsere persönliche Arbeit. Es gibt viele Mitglieder, Firmen
und Betriebe, die in der Hetze des Tages nicht erkennen, daß sie uns mit großen und
auch mit kleinen Beiträgen wirkungsvoll helfen können. Oft würden sie es sofort
tun, wenn sie nur angesprochen werden. Das aber muß persönlich von unseren
Mitgliedern geschehen. Aus eigenen Erfahrungen kann ich nur sagen, daß dieses
Unterfangen nicht schwer, aber sehr befriedigend ist. So ist z. B. eine jährliche Stif¬
tung von nur DM 150,— gleichbedeutend mit 10 Mitgliedsbeiträgen. Spendenbe¬
scheinigungen stellen wir selbstverständlich aus.

Wenn ich wie in den vergangenen Jahren heute nur wenige Namen derjenigen nenne,
die ein Jubiläum feiern oder eine Ehrung entgegennehmen konnten, dann bitte ich
die nicht genannten, mir das nicht zu verübeln, denn ich erfahre das leider nur in
den wenigsten Fällen. Allen ergeht daher nachträglich unser Glückwunsch.

Erwähnen will ich die Vollendung des 87. Lebensjahres am 4. 5. 1970 von unserem
Ehrenmitglied Dr. Georg Müller-Jürgens; er ist meines Wissens der Senior unserer
aktiven Mitglieder.

Das 85. Lebensjahr vollendeten Dr. Suits, Jever, langjähriges Beiratsmitglied und
am 9. 2. 1970 unser Ehrenmitglied Dr. Karl Fissen, den Sie alle kennen und der noch
häufig unter uns weilt.

Das 75. Lebensjahr vollendete am 17. 7. 1970 Vizepräsident a. D. Ross und am 11. 8.
1970 Oberkreisdirektor a. D. H. Ott.
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Das 65. Lebensjahr vollendete unser Beiratsmitglied Landesbibliotheksdirektor a. D.
Dr. Wolfgang Fischer. Das 70. Lebensjahr vollendete am 6. 2. 1971 unser Ehren¬
mitglied Dr. Hermann Lübbing.

Lieber Herr Dr. Lübbing, an Ihrem Geburtstage haben verschiedene Mitglieder und
Vertreter vom Vorstand und Beirat Ihnen Glückwünsche überbracht. Heute möchte
ich Ihnen daher ganz kurz noch einmal für Ihre segensreiche Tätigkeit im Olden¬
burger Landesverein und Ihre großen Leistungen und Verdienste, insbesondere als
Forscher und Schriftsteller, herzlichst danken. Ihr Name ist bereits aufgenommen
in die Liste der Männer, die für ihre Oldenburger Heimat nicht nur geforscht, son¬
dern auch Erforschtes vermittelt, niedergeschrieben und der Nachwelt erhalten
haben. Noch in der Zukunft wird Ihr Name oft in den Quellennachweisen wissen¬
schaftlicher Arbeiten erscheinen.

Es ist der Wunsch vieler, daß Ihnen als verspätetes Geburtstagsgeschenk der Auftrag
erteilt wird, die Geschichte Ihrer Vaterstadt Oldenburg zu schreiben, denn nur
wenige sind wie Sie in der Lage, der alten Landeshauptstadt und kommenden Uni¬
versitätsstadt, die fehlende Stadtgeschichte zu liefern. Die Verantwortlichen der
Stadt sollten bedenken, daß viele Studenten lieber in einem Geschichtswerk die
prägnanten Merkmale ihrer Musenstadt erforschen möchten, als in einem Bildband
zu blättern in dem bald keine Zeugen der Vergangenheit mehr erscheinen können,
wenn selbst Stadtbauverwaltung und Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft alte
klassizistische Gebäude beseitigen möchten, um sie durch großstädtische Bauten zu
ersetzen. Meines Wissens, besitzt die Stadt Oldenburg nur noch drei solcher alter
bürgerlicher Wohnhäuser, von denen jetzt zwei abgerissen werden sollen. Eine Stadt
und ihre Bevölkerung, die ohne eigene Verdienste von den Zerstörungen des Krieges
verschont geblieben sind, sollten die moralische Verpflichtung verspüren, die Zeugen
einer vergangenen wirklich guten Baugesinnung der Nachwelt zu erhalten.

Meinen letzten Glückwunsch spreche ich der Oldenburg-Stiftung aus, die am 1. 2.
1971 auf ein zehnjähriges Bestehen zurückblicken kann. Der Tätigkeitsbericht aus
Anlaß der 10. Hauptversammlung am 21. März 1970, der noch von unserem ver¬
storbenen Fritz Diekmann bearbeitet werden konnte, gibt einen Überblick über die
wertvolle Kulturpflege der Oldenburg-Stiftung seit ihrer Gründung. Der Olden¬
burger Landesverein wünscht der Oldenburg-Stiftung eine weitere segensreiche
Tätigkeit im Dienste der Forschung, Pflege und Förderung aller kulturellen und
heimatlichen Dinge im Räume des früheren Landes Oldenburg.

1. Jahresbericht durch den Vorsitzenden

Das Jahr 1970 hatte für den Oldenburger Landesverein eine besondere Bedeutung,
weil er in diesem Jahr auf ein 120-jähriges Bestehen zurückblicken konnte. Am
1. Januar 1942 fand der Zusammenschluß statt zwischen dem 1850 gegründeten
Oldenburger Verein für Landesgeschichte und Altertumskunde und dem 1895 ge¬
gründeten Landesverein für Heimatkunde und Heimatschutz e. V. Bedeutsam ist
die Tatsache, daß eine rein private bürgerliche Vereinigung seit Mitte des vorigen
Jahrhunderts wichtige kulturelle Belange wahrnehmen konnte, obgleich das damals
noch überall weitgehend Angelegenheiten von Landesherren und Regierungen war.
In Oldenburg haben Fürstenhaus und Landesregierung den Arbeiten des Landes¬
vereins nicht nur ihr Interesse geschenkt und Anregungen gegeben, vielmehr erhielt
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er für die Forschung und Pflege von Heimatgeschichte und Altertumskunde sowie

für die Inventarisierung von Altertums-, Bau- und Kunstdenkmälern seit 1891 jähr¬

lich staatliche Mittel, die heute über die Oldenburg-Stiftung gezahlt werden. Auf die
Geschichte des Oldenburger Landesvereins hier näher einzugehen, ist aus zeitlichen

Gründen nicht möglich, ich verweise auf meine Veröffentlichung im Oldenburger
Bürger 1970, Hefte 3, 5 und 6.

Weiter war für uns von Bedeutung, daß das Jahr 1970 erstmals zum Europäischen

Naturschutzjahr erklärt wurde. Um der Bevölkerung die gefährlich gewordene

Situation des Menschen in seiner Umwelt klarzumachen und zu zeigen, daß die
Belastbarkeit der Biosphäre die tragbaren Grenzen längst erreicht hat.

Auf die Fülle der Probleme ist allerorts deutlich hingewiesen worden. In der Politik

hat man aufgehorcht und bemüht sich, gesetzliche Voraussetzungen zu schaffen.

Man hat aber auch festgestellt, daß gesunde Umwelt viel Geld kostet und daher ist
die Frage berechtigt, wie wird es weitergehen?

Der Deutsche Naturschutzring, dem der Oldenburger Landesverein als Mitglied

angehört, ist bei der Vorbereitung der sachlich einschlägigen Gesetze und Verord¬
nungen mitwirkend beteiligt. Der OLV hat daher durch eine lange schriftliche

Stellungnahme zu einem neuen Naturschutzgesetz mitwirken können.

Eine funktionsfähige Kulturlandschaft zurückzugewinnen, ist eine vordringliche

Aufgabe unserer Generation, an der viele Stellen eng zusammenarbeiten müssen.

In unserer rastlosen Zeit sollte der Mensch seine dringend notwendige Erholung auch
in den Feldern und Wäldern unserer deutschen Heimat finden können. In diesem

Streben liegt auch der Schutz des Waldes und seiner Tiere einschließlich der Vogel¬
welt.

Das Wort Umweltschutz ist für viele noch ein relativ neues Schlagwort, für Einge¬
weihte ist es aber schon ein „bewegender" Begriff geworden. Wir sprechen so oft
von der Zunahme des Bruttosozialprodukts und errechnen daraus die Einkommens¬

verbesserungen, die Investitionen und die Leistungen der Entwicklungshilfe, die
jährlich 5—10 Milliarden DM betragen. Könnte da die Bundesrepublik nicht auch
etwas mehr, und zwar schnell, für ihre eigene notleidende deutsche Landschaft, die
Umwelt ihrer Bürger, Wähler und Steuerzahler tun?

Schon 1955 schrieb ich im ersten Heft des Oldenburger Bürgers: „Noch werden
Menschen als lästige Mahner abgelehnt, die die Natur lieben und verteidigen, die

Abwässer nur gereinigt unseren Flüssen zuleiten und das Grundwasser vor Verun¬
reinigungen schützen wollen. Es kommt aber schneller, als vielen lieb ist, der Zeit¬

punkt wo der Mensch hohe Opfer bringen und lernen muß, das durch ihn gestörte

Gleichgewicht der ihn umgebenden Natur bewußter als bisher zu pflegen und gesund
zu erhalten, weil sonst die Natur selbst durch biologische Vorgänge im Leben des

Menschen zwangsweise für einen Ausgleich sorgen wird."

In einem Jahresbericht sollte man auf die Geschehnisse und die Erfahrungen des

verflossenen Jahres zurückblicken und einen Ausblick auf die mögliche künftige
Entwicklung tun. Auf beides muß ich wegen der Kürze der Zeit verzichten, hinwei-
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sen möchte ich aber auf nur einige Ereignisse des Vorjahres, die mir für das Kultur¬
leben von Bedeutung erscheinen.

1. 1970 fiel die Entscheidung, daß Oldenburg Universitätsstadt werden soll. Hoffen

wir, daß es eine Volluniversität mit breiter Bildungsmöglichkeit wird.
2. Die Verhandlungen über Gebiets- und Verwaltungsreform ruhen zur Zeit, vor¬

aussichtlich werden sie im nächsten Wahlkampf wieder angeheizt werden.

3. Die Ausbauarbeiten beim Staatlichen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte

und Theater sind 1970 zügig und vielleicht sogar großzügig vorangetrieben
worden.

4. Der Niedersächsische Heimatbund hat 1970 in Goslar auf seiner Jahrestagung
Präsident Logemann von der Oldenburg-Stiftung als Nachfolger von Fritz Diek¬
mann zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

5. Der Heimatbund für das Oldenburger Münsterland konnte 1970 sein 50-jähriges
Bestehen feierlich begehen. Wir wünschen ihm ein weiteres erfolgreiches Wirken.

Ehe ich über die Arbeit des Beirates berichte, möchte ich einen Beschluß behandeln,

der erst heute in der Hauptversammlung bekanntgegeben wird: Gemäß § 5 Ziffer 6

der Satzung ist einstimmig beschlossen, Herrn Prof. Dr. Wolfgang Härtung auf¬
grund seiner besonderen Verdienste zum Ehrenvorsitzenden des OL.V zu wählen.

Verehrter Herr Prof. Dr. Härtung, der Oldenburger Landesverein hat gemäß § 2
seiner Satzung die Aufgabe, alle Gebiete der heimatlichen Landesgeschichte, Natur-
und Volkskunde zu fördern und die heimatliche Natur und Kultur in ihrer Eigenart

zu schützen. Damit verfolgt er ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Zur Erreichung dieses Zieles sollen neben Forschungen und Veröffentlichungen von

wissenschaftlichen Arbeiten als volksbildende Tätigkeit Vorträge, Ausstellungen und
Studienreisen durchgeführt werden.

An dieser wertvollen Öffentlichkeitsarbeit sind Sie seit gut 25 Jahren führend tätig.
Sie haben zunächst durch Ihre Frau, dann aber durch Ihre Arbeit in Oldenburg eine
zweite Heimat gefunden. Für Ihre Arbeit im Oldenburger Landesverein, die Ihnen
auch Freude bereitet, ist Ihnen oft aus dem Kreis Ihrer dankbaren Zuhörer und

Reiseteilnehmer Dank gesagt worden, aber heute will der Landesverein nicht nur

schlicht danken für die persönliche Arbeit, die Sie uneigennützig für die Erfüllung
des Vereinszwecks geleistet haben, er will Sie für Ihre besonderen Verdienste aus¬

zeichnen. Es ist die höchste Auszeichnung, die der Landesverein von sich aus ver¬

geben kann. Daß der Beirat Ihre Ernennung zum Ehrenmitglied einstimmig be¬
schlossen hat, und daß es in Ihrem Alter auch nicht nur ein Altersprädikat oder gar
Abschiedsgeschenk ist, soll nur am Rande wertverbessernd erwähnt werden.

Die Ehrenurkunde sollte Ihnen eigentlich beim Einzug in Ihr neues und hart er¬
kämpftes Dienstgebäude überreicht werden, aber weil Sie den neuen Anbau vor der

endgültigen Fertigstellung aller Räumlichkeiten ohne eine besondere Veranstaltung

im Laufe des Berichtsjahres bezogen haben, bietet dafür wohl die Jahreshauptver¬

sammlung die günstigste Gelegenheit. Wir danken Ihnen nicht nur für Ihre ver¬
dienstvollen Leistungen, wir beglückwünschen Sie zu Ihrem herrlichen Museum, daß

Sie sich für alle Beschäftigten, für die Öffentlichkeit, aber hoffentlich auch für Ver¬
anstaltungen des Landesvereins, schaffen konnten. Wir wünschen Ihnen Gesundheit

und weitere gute Schaffenskraft und sind überzeugt, daß Sie als Ehrenmitglied und
auch nach Ihrer Pensionierung Ihre Tätigkeit beim Landesverein mit gleicher Freude
und gleichem Schwung und Erfolg werden durchführen können.

175



Der oldenburger Landeaverem
für Geacbicbte, Natur- und Heimatkunde e.V.

gedenkt in Dankbarkeit der Verdienste, die Herr Museumsdirektor

Profewor Dr. WOLFGANG HÄRTUNG
trief? als Vorstands- und Beiratsmitglied in 15 Jahren erworben bat. Durch seine berufliche

Tätigkeit mit dem oldenburger Land und darüber hinaus dem weiten Nordseeküstenraum

eng verbunden, wurde er nicht nur ein gründlicher geologischer und geographischer Erforscher
der Landschaß, sondern auch ein starker Befruchter des geistigen und kulturellen Lebens
in Stadt und Land. Sein Verdienst ist das umsichtig geplante und viele Wissensgebiete

erschließende Vortragswesen des oldenburger Landesvereins im Schloßsaal, wodurch ein breiter
Hörerkreis an die wissenschaßlicbe Landeskunde herangeführt und für die Bestrebungen des
Landesvereins gewonnen wurde. Mit großer Liebe und pädagogischem Geschick organisierte

er die kleineren und größeren Studienfahrten, und schließlich betreute er erfolgreich die
Scbrißleitung des oldenburger Jahrbuchs Teil 2. / Das landeskundliche Schrißtum bereicherte

er durch zahlreiche Bachstudien, die ihm verdientermaßen auch auswärtige Ehrungen und
Anerkennung eintrugen. / Mit unermüdlichem Einsatz betrieb er die Umwandlung des

kriegszerstörten alten Bibliotheksgebäudes zu einem großzügigen und modernen Museumsbau.
Von der Fertigstellung des Erweiterungsbaues erhofft sich auch der oldenburger Landesverein

eine anhaltende Förderung seiner Vereinsaufgaben, insbesondere auf dem Gebiet der
Naturkunde und Vorgeschichte. / In Würdigung solcher Verdienste ernennt ihn der oldenburger

landesverein für Geschichte, Natur- und Heimatkunde zu seinem

EHRENMITGLIED.
Gegeben zu Oldenburg (Olöbl, am 4. März 1971.
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Die Beiratssitzungen

Die 119. Beiratssitzung des Oldenburger Landesvereins am 30. 6. 1970 begann mit
einer von Prof. Dr. Härtung geleiteten Führung durch den damals fertiggestellten
Teil des Erweiterungsbaues für das Staatliche Museum für Naturkunde und Vor¬
geschichte. Von den Verhandlungspunkten möchte ich nur einige erwähnen.

Archivdirektor Dr. Schmidt wurde als Mitglied des Beirates und als Schriftleiter für
Teil I des Oldenburger Jahrbuches gewählt, weil Archivdirektor Dr. Crusius auf
eigenen Wunsch aus Gesundheitsgründen von seinen Ämtern zurückgetreten war.
Der OLV hat Herrn Dr. Crusius für seine Tätigkeit den Dank ausgesprochen.

Das Oldenburger Jahrbuch soll wie bisher jährlich in 2 bzw. 3 Teilabschnitten er¬
scheinen, jedoch soll der Umfang den finanziellen Möglichkeiten angepaßt werden.
Spenden und Zuschüsse von Freunden und Interessierten für die Jahrbücher sollen
weitgehend angestrebt werden.

Weitere Erörterungsthemen waren: derzeitige Kassenlage, Aufsätze für das Olden¬
burger Jahrbuch, Schloßsaalvorträge und Studienreisen, Vorschläge für die „Rote
Mappe", Landschaftsschutz bei Sandentnahmen, Wangerooger Leuchtturm als Hei¬
matmuseum, Plattdeutschunterricht an Mittelschulen, Untersuchungen des Wehl¬
burg-Gebäudes, Gefahr für das Außendeichsmoor Sehestedt, Instandsetzung und
Ausbau des Museums und Schlosses Jever, Säuberung des Buswartehauses am Schloß¬
wall von störender Reklame, verstärkte Einbeziehung und Erhaltung der Wälder
als Erholungsgebiete.

Auch in der 120. Beiratssitzung am 2. 12. 1970 wurde ein umfangreiches Programm
abgewickelt.

Als neuer Leiter der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft wurde Herr Henneberg
bestellt, nachdem Herr Havekost aus Gesundheitsgründen sein Amt niedergelegt
hatte. Herrn Havekost wurde der Dank ausgesprochen.

Punkte der Tagesordnung waren: Kassenlage, Druckkostenzuschuß für das Olden¬
burger Jahrbuch, Ergänzung des Beirates, Schloßsaalvorträge und Studienreisen,
Oldenburger Jahrbuch, Druck von Verzeichnissen der Bücherei von Landesverein
und Gesellschaft für Familienkunde. Unter „Verschiedenes" wurden 15 Punkte
beraten, so u. a. Präsident Logemann als Nachfolger von Fritz Diekmann als 2. Vor¬
sitzender im Niedersächsischen Heimatbund, schriftliche Stellungnahme zum Ent¬
wurf des Deutschen Naturschutzgesetzes, Beitragserhöhung des Deutschen Natur¬
schutzringes, Teilnahme des Landesvereins an auswärtigen Veranstaltungen, Neu¬
druck des plattdeutschen Wörterbuches von Böning und Standorte des geplanten
Rathauses Oldenburg und der Universität Oldenburg.

Schließen will ich den Bericht des Beirates mit einem aufrichtigen Dank für die
finanzielle Hilfe durch die Oldenburg-Stiftung, die Bremer Landesbank und Staat¬
liche Kreditanstalt, die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer und die
Landwirtschaftskammer. Danken möchte ich aber auch allen treuen Mitarbeitern,
die ungenannt freiwillig, ohne Eigennutz, wertvolle wissenschaftliche, verwaltende
und auch körperliche Arbeit im Dienste für die Allgemeinheit, oft mit Aufwand
eigener finanzieller Opfer, geleistet haben. Ich hoffe, daß auch sie einmal wieder
Vorbild für unsere Jugend sein werden.
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1. Wahl des Beirates

Gemäß § 13 (5) der Satzung wählt die Hauptversammlung den Beirat und bestimmt
die Zahl der Mitglieder. § 9 (2)

Die Amtszeit des Beirates dauert 3 Jahre § 9 (7). Die letzte Wahl fand statt am 12. 2.
1968.

Inzwischen sind ausgeschieden und gemäß § 9 (7) vom Beirat durch Zuwahl ergänzt:

Abteilung I Dr. Crusius durch Dr. Schmidt, auch als Schriftleiter für das Olden¬

burger Jahrbuch Teil I

Abteilung II Diekmann f durch Dr. Harms und Havekost durch Henneberg, auch

als Leiter der Fachabteilung Ornithologie.

Leiter des Arbeitskreises der staatlichen wissenschaftlichen Institute ist nach dem

Ausscheiden von Dr. Crusius Prof. Dr. Härtung geworden.

Bisher festgelegte Zahl der Beiratsmitglieder je Abteilung 12.
Der Vorschlag auf Wiederwahl wurde genehmigt.

2. Rechnungslegung und 3. Entlastung

Der Schatzmeister Tanno Tantzen erstattete gemäß § 13 (4) der Satzung den Kassen¬

bericht für das Geschäftsjahr 1970. Die Gegenüberstellung der Jahresabschlüsse ergab

gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 11 535,13 DM.

Da eine Prüfung durch die beiden Kassenprüfer Torbeck und Burchard zu keinerlei
Beanstandungen geführt hat und in der Hauptversammlung keine Bedenken erho¬

ben wurden, konnte dem Schatzmeister auf Antrag Entlastung erteilt werden.

Der Vorsitzende dankte dem Schatzmeister für seine gewissenhafte und umsichtige

Geschäftsführung und die nicht immer dankbare Arbeit sowie den langjährigen
Kassenprüfern für ihre fachmännische Prüfung.

4. Berichte der Fachabteilungen

Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde

Leiter: Apotheker Wolfgang Büsing

Die Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde gab im Berichtsjahr 1970 ihre
Zeitschrift „Oldenburgische Familienkunde" im 12. Jahrgang heraus. Im Heft 1

veröffentlichte Konrektor Walter Janßen-Holldiek „Ein Osterschepser See¬

lenregister im Jahre 1793" und gab darin zugleich eine ausführliche Darstellung der
historischen Entwicklung der Seelenregister im Oldenburgischen. Das Doppelheft
2/3 brachte eine Arbeit des Vorsitzenden Apotheker Wolfgang Büsing über „350

Jahre Hof-Apotheke Oldenburg (1620—1970"). Im Heft 4 veröffentlichte Wolfgang

Büsing die „Stammliste des Geschlechts Rogge aus Hammelwarden (Oldb)", und
Genealoge Dr. Walter S c h a u b und Archivoberrat Dr. Harald S c h i e c k e 1 zwei
Beiträge zur Familie Dorgelo.
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Audi außerhalb der Schriftenreihe legten mehrere Mitglieder ihre Forschungs¬
ergebnisse vor. Staatsarchivdirektor a. D. Dr. Hermann L ü b b i n g schrieb zur 700-
Jahrfeier eine umfangreiche „Geschichte der Stadt Wildeshausen". Dr. med. Dietrich
Behrens gab die „Ahnenliste Behrens-Hoffmann aus Varel" (Deutsches Familien¬
archiv Band 43) heraus. Ministerialrat a. D. Dr. Kurt Bin ding veröffentlichte die
„Stammfolge des Geschlechtes Binding".

Das Bücherei-Verzeichnis der Oldenburgischen Gesellschaft für Familienkunde",
bearbeitet von Archiv-Oberinspektor Uwe Seifert, konnte nach langwierigen
Vorarbeiten fertiggestellt werden und erfüllt einen langgehegten Wunsch.

1970 fanden wiederum sechs Vortragsveranstaltungen der Gesellschaft in Oldenburg
statt:

183.) Gerichtsreferendar Ekkehard Seeber, Hude: „Die bäuerlidie Selbstverwal¬
tung nach den Bauer-Rollen der Grafschaft Oldenburg 1580—1810" (10. 1.
1970)

184.) Genealoge Dr. Walter Schaub, Oldenburg: Als Genealoge auf der Welt¬
konferenz für Genealogie und Heraldik, für Urkunden und Archivalien in
Salt Lake City (USA)" (12. 2. 1970, gemeinsam mit dem Staatsarchiv Olden¬
burg)

185.) Konrektor Walter Janßen - Ho lldiek, Oldenburg: „Die Seelenregister
als genealogische Quelle, ihre Entstehung und Aufgabe" (21. 3. 1970)

186.) und 187. Apotheker Wolfgang Büsing, Oldenburg: „350 Jahre Hof-Apo¬
theke Oldenburg, Lebensbilder der sechzehn Hofapotheker seit Graf Anton
Günther" (18. 4. 1970) und „Das oldenburgische Geschlecht Rogge in vier
Jahrhunderten (14. 11. 1970)

187.) Frau Gertrud Cornelius, Bremerhaven: „Pastor Hinrich Rogge, ein Le¬
benbild aus dem 19. Jahrhundert" (14. 11. 1970)

188.) Staatsarchivdirektor a. D. Dr. Hermann Lübbing, Oldenburg: „Der Pro¬
zeß gegen den Bürgermeister Jakob Lickenberg und die Tragödie der Stadt
Wildeshausen in den Wirren der Reformation (1529)" (12. 12. 1970).

Die Gesellschaft nahm durch den Vorsitzenden Wolfgang Büsing an der Jahres¬
tagung der Familienkundlichen Kommission für Niedersachsen und Bremen am
17718. Oktober 1970 in Northeim teil. Der stellvertretende Vorsitzende, Techn.
Bundesbahnamtmann Herbert Schmidt beteiligte sich an der Jahreshauptver¬
sammlung der familienkundlichen Arbeitsgruppe der Ostfriesischen Landschaft in
Leer bzw. Loga. Genealoge Dr. Walter Schaub nahm in eigener Sache am 22.
Deutschen Genealogentag im September 1970 in Ulm teil und wurde dort in den
dreiköpfigen Ausschuß „Elektronische Datenverarbeitung in der Genealogie" ge¬
wählt.

Der Verlust von sieben Mitgliedern ist durch den Zugang von 17 Mitgliedern gut
ausgeglichen, so daß die Mitgliederzahl Ende 1970 auf 168 angestiegen ist.

179



Pflanzenkundliche Gesellschaft

Die Pflanzenkundliche Gesellschaft hat wie in den Vorjahren mit den ihr zuge¬
flossenen Spenden vornehmlich den Botanischen Garten in Oldenburg unterstützen
können. Sie hat weiterhin im Rahmen der Kartierung der Flora Mitteleuropas ihre
Funktion als Regionalstelle für das Oldenburger Land wahrgenommen. Ihre Arbeit
ist durch die Herausgabe von Einzelbelegkarten und Auswertungsblättern durch
die Zentralstelle für die floristische Kartierung Westdeutschland, dem Gebotanischen
Institut der Universität Göttingen, erleichtert worden. Ende März 1971 wird für
den westdeutschen Bereich eine erste Zwischenbilanz der Mitteleuropakartierung
durchgeführt werden.

Für die Arbeiten an der Kartierung der europäischen Flora unter der Federführung
durch das Botanische Institut der Universität Helsinki sind in der Berichtszeit keine
neuen Angaben abberufen worden.

Die kartographische Erfassung der Pflanzenwelt des Oldenburger Landes ist fort¬
gesetzt worden und stellt eine Grundlage für die oben genannten Kartierungs-
arbeiten dar. Als erhebliche Hilfe für die Kartierung auch unseres Gebietes ist mit
Unterstützung der Oldenburg-Stiftung e. V. im Verlag C. L. Mettcker, Jever, er¬
schienen: Jan van Dieken, Beiträge zur Flora Nordwestdeutschlands unter beson¬
derer Berücksichtigung Ostfrieslands.

Der Staatliche Botanische Garten in Oldenburg

Leiter: Prof. Dr. A. Kelle

Durch das Entgegenkommen der Stadt Oldenburg konnte der Garten durch ein
Gelände jenseits der Umgehungsstraße um rund 3000 qm erweitert werden.

Am Ende des Jahres 1970 wurde mit dem Bau eines neuen Warm- und Kalthauses
von 27 m Länge begonnen, die auch der Öffentlichkeit zugänglich sein werden.

Die vom Begründer des Gartens, Wilhelm Meyer, eingerichtete Systematische Abtei¬
lung, die die gesamte Flora Nordwestdeutschlands umfaßt, konnte nach den neuesten
taxonomischen Erkenntnissen entsprechend geordnet und gestaltet werden.

Das für den Wissenschaftler notwendige Herbar wurde sortiert und ergänzt. Der
derzeitige Stand beträgt ca. 8000 Exemplare.

Ornithologische Arbeitsgemeinschaft

Leiter: Hans Rudolf Henneberg

Im Jahre 1970 war die Oldenburger Kreisgruppe im Landesverband des Deutschen
Bundes für Vogelschutz besonders aktiv.

Eine dankenswerte Hilfe stellt die Bereitstellung eines Raumes im Museum dar,
weil dort die monatlichen Zusammenkünfte abgehalten werden können.
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Im letzten Jahr wurden mehrere Tagungen von Vertretern der Kreisgruppe besucht,
so die Jahreshauptversammlung des Deutschen Bundes für Vogelschutz (DBV) in
Saarbrücken, die traditionelle Pfingsttagung des DBV am Federsee, die Tagung der
Jugendgruppenleiter des DBV in Frankfurt-Fechenheim und das 9. Arbeitstreffen
der Kommission „Avifauna von Niedersachsen" in Cuxhaven. Finanzielle Unter¬
stützung gaben die Oldenburg-Stiftung und der DBV.

Insgesamt fanden sieben öffentliche Führungen zum Kennenlernen der einheimi¬
schen Vögel statt, weiterhin eine Führung für eine Verdener Interessengruppe und
zwei Führungen und ein Diavortrag für Angehörige des 111. Artilleriebattaillons
Kreyenbrück.

Mehrere gemeinsame Exkursionen führten an folgende Ziele: Thülsfelder Talsperre,
Ahlhorner Fischteiche, Großes Meer, Ipweger Moor, Fintlandsmoor, Vehne Moor,
„Rote Erde", Litteler Fuhrenkamp, Flasbruch, südlicher Jadebusen. Des weiteren
wurden eine Unterweser-Schiffahrt unternommen. Das Arbeitsprogramm enthielt
ferner die Beteiligung an der internationalen Wasservogelzählung. Seit September
stehen neben der Schwimmvogel- und Gänsezählung auch noch die Wattvogel¬
zählungen.

Die Reiherkolonien und Storchennester im Oldenburger Lande wurden auf ihren
Zustand und Bestand hin kontrolliert. Greifvogelbestandsaufnahmen im Ammer¬
land und verschiedenen anderen Waldgebieten, systematische Silbermöwenbeobach¬
tungen, Limikolenbestandsaufnahmen und die Bestandsaufnahme an den Ahlhorner
Fischteichen sind Arbeitsvorhaben, die ebenso wie die Mitarbeit an der Avifauna von
Niedersachsen weiter fortzusetzen sind.

Auf zwei Hauptversammlungen wurden organisatorische Probleme behandelt. Seit
August erscheint ein Mitteilungsblatt, um den Kontakt mit den Mitgliedern zu
fördern.

Im November wurde eine Jugendgruppe gegründet. Teilnehmern zwischen 12 und
17 Jahren soll ein reichhaltiges und interessantes Programm nach Vorbildern des
DBV geboten werden.

Im Rahmen der Jahresausstellung der AZ-Gruppe Oldenburg des Vögel-Austausch¬
und Zuchtvereins konnte die Ornithologisdhe Arbeitsgemeinschaft eine Sonderschau
mit Präparaten und graphischen Darstellungen unter dem Titel „Die OAO zeigt:
Bedrohte Vögel des Oldenburger Landes" gestalten. Hiermit wollte die OAO den
Besuchern den Vogelschutzgedanken näher bringen und auf ihre Existenz aufmerk¬
sam machen.

Diese vielfältigen Tätigkeiten führten zu einer Erhöhung des Mitgliederbestandes
und zu einer intensiveren Kontaktaufnahme zum DBV und zu anderen ornitho-
logischen Vereinen wie die in Schleswig-Holstein, Hamburg und Hannover. Nicht
zuletzt entwickelte sich ein enges Verhältnis zum Institut für Vogelforschung
„Vogelwarte Helgoland" in Wilhelmshaven.

Ich möchte an dieser Stelle den Herren unserer Fachabteilung Ornithologie für die
mit Erfolg geführte Reaktivierung danken und weiterhin viel Erfolg wünschen.
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Mellumrat e. V. (Schutz und Forschungsgemeinschaft für Oldenburgische

Naturschutzgebiete)

Vorsitzender: Dr. Paul Blaszyk

Im Jahre 1970 konnten wieder alle vom Mellumrat betreuten Naturschutzgebiete

mit Naturschutzwarten besetzt werden, die neben ihrer Überwachungstätigkeit auch

mit wissenschaftlichen Untersuchungen betraut wurden. Außerdem erhielten meh¬
rere Gastforscher Gelegenheit, in den Stationen des Mellumrates zu arbeiten. An
wissenschaftlichen Arbeiten sind besonders hervorzuheben:

1. Mellum: Die länger laufenden pflanzensoziologischen Untersuchungen wurden
fortgesetzt. Die Populationsberingung des Austernfischers, die ebenfalls seit vielen

Jahren durchgeführt wird, hat sehr interessante Ergebnisse gebracht, die dem¬

nächst veröffentlicht werden. Auf Veranlassung des Institutes für Vogelforschung

„Vogelwarte Helgoland" wurde die Mauser der Silbermöwe näher untersucht.

Überraschende Ergebnisse erbrachten die Untersuchungen über den Einfluß der

Eierschalenfarbe auf die Brutdauer bei der Silbermöwe. Ein Oldenburger PH-

Student hat die Wiederfunde der auf Mellum beringten Silbermöwen bearbeitet.

Die Ergebnisse der Untersuchungen über die Fauna des Ostwatts von Mellum

sollen in Kürze im Bericht der Forschungsstelle Norderney veröffentlicht werden.

2. Oldeoog: Herr Rittinghaus, der bereits im 25. Jahr auf Oldeoog arbeitet, konnte

die Frage klären, ob junge Brandseeschwalben in der Kolonie ihre Eltern kennen
und umgekehrt. Erstmalig wurde Verlust durch öl nicht nur bei den eigentlichen

Seevögeln, sondern auch bei den Limicolen festgestellt.

5. Wangerooge: Seit Jahren geht hier der Seeschwalbenbestand stark zurück. Sorg¬
fältige Bestandsaufnahmen, auch der Lachmöwen, die sich hier ungemein stark

vermehrt haben, und der Limicolen standen bei den Arbeiten auf Wangerooge
im Vordergrund.

4. Dümmer: Die Erfassung der Vogelwelt wurde fortgesetzt, wobei insbesondere
der Bestand einiger seltener Vogelarten genauer ermittelt werden konnte. Außer¬

dem wurde versucht, die Besiedlung des Naturschutzgebietes „Dümmer" durch

die Bisamratte zu verfolgen. Der Mellumrat hat beschlossen, einen Doktoranden
von Prof. Dr. Niethammer sein Stationshaus am Dümmer für die Dauer seiner

Untersuchungen für die Biologie und Ökologie der Bisamratte zur Verfügung zu
stellen und die Arbeit nach Kräften zu fördern.

5. Sager Meer: Die mit Lottomitteln geförderte Vegetationskartierung wurde in
Angriff genommen und soll 1971 zu Ende geführt werden. Dazu sind eine Be¬

standsaufnahme der Vogelwelt und Untersuchungen über die Cladoceren der
beiden Seen vorgesehen.

6. Oldenburg — Ostfriesisches Küstengebiet: Im gesamten Küstengebiet wurde im
2. Jahr eine Zählung der Seeschwalben-Brutpaare durchgeführt mit dem Ziel, die

Ursachen für die Abnahme dieser Vogelarten zu ergründen. Es hat sich jedoch

gezeigt, daß die Erhebungen dazu auf den gesamten Küstenbereich von Holland
bis Dänemark ausgedehnt werden müssen, was im Jahre 1971 erstmals geschehen
soll.
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Situation der Schutzgebiete: Das Naturschutzgebiet „Vogelfreistätten Wangerooge"
ist im Westen um die 36 ha große Fläche des „Westwattgrodens" erweitert worden.
So waren die jahrelangen Bemühungen des Mellumrates endlich von Erfolg gekrönt,
nicht zuletzt dank der Unterstützung der Höheren Naturschutzbehörde und des
Verständnisses der Inselgemeinde Nordseebad Wangerooge. Es hat si ch als notwendig
erwiesen, eine bessere Kennzeichnung der Schutzgebiete vorzunehmen, um Verstöße
gegen die Naturbestimmungen, die meist nicht in böser Absicht erfolgen, weitgehend
zu verhindern.

Auf Mellum haben die Störungen durch Ausflügler, die oft ohne Genehmigung
oder vorheriger Anmeldung vom Festland herüberkommen, so stark zugenommen,
daß hier ordnend eingegriffen werden muß.

Mit Sorge betrachtet der Mellumrat die Zunahme des Erholungsbetriebes an der
Westseite des Dümmers.

Im übrigen hat der Mellumrat auch im vergangenen Jahr eine wichtige Aufgabe
darin gesehen, durch Vorträge und Führungen in den Schutzgebieten möglichst viele
Menschen für den Naturschutz und die Eandschaftspflege zu interessieren.

Erhaltung der Stationshäuser: Die Instandhaltung der Stationshäuser, ihr teil weiser
Anschluß an die Strom- und Wasserversorgung, die Ergänzung des Inventars usw.
verursachten auch im vergangenen Jahr erhebliche Kosten, die erfreulicherweise z. T.
durch Spenden gedeckt werden konnten. Vordringlich ist der Anschluß des Düm¬
merhauses an das Stromnetz, der aber bisher wegen der zu hohen Kosten noch nicht
vorgenommen werden konnte.

Gesellschaft für Naturkunde und Vorgeschichte
Leitung: Professor Dr. Wolfgang Härtung

Für die an Naturwissenschaften und Vorgeschichte interessierten Mitglieder standen
bisher die „Vorträge im Staatlichen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte"
zur Verfügung. Das Staatliche Museum mußte aber wegen Umbaumaßnahmen im
August 1969 seine Pforten schließen, so daß die monatlichen Vorträge im Berichts¬
jahr ausfielen. Es fanden aber zwei Sonderveranstaltungen statt. In der Aula der
Graf - Anton - Günther - Schule sprach der Direktor des Wasa - Schiffsmuseums in
Stockholm Dr. Lars-Ake Kvarning über die Wiederentdeckung und Bergung des
Kriegsschiffes Wasa und die daran erzielten Forschungsergebnisse. Diese Veranstal¬
tung wurde von 120 Hörern (besonders von den Teilnehmern unserer Schweden-
Fahrten) besucht. Die zweite mit über 100 Teilnehmern überfüllte Veranstaltung im
Hotel Deus galt der Nachbereitung unserer Berlin-Fahrt mit dem Vortrags- und
Anspracheabend des Diplom-Politologen Dr. Bauer aus Berlin über „Die DDR in
ihrer neuen Entwicklung und das Problem West-Berlin."

Im April 1971 wird der nunmehr fertige Erweiterungsbau des Museums seiner Be¬
stimmung übergeben werden. Von da an steht mit 170 Plätzen auf ansteigenden
Sitzreihen und allen technischen Einrichtungen den Vorträgen ein neuer Hörsaal zur
Verfügung, der nach dem früheren Behelf im Altbau des Museums nun zu den besten
Vortragsräumen Oldenburgs gehören dürfte. Die Vorträge werden 1971 wieder auf¬
genommen.
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Arbeitsgemeinschaft der staatlichen wissenschaftlichen Institute

Leiter: Professor Dr. W. Härtung

In diesem Arbeitskreis innerhalb des Oldenburger Landesvereins haben sich seit
Jahren die Leiter der wesentlichen oldenburgischen Kulturinstitute und großen¬
teils deren erste Mitarbeiter in freiwilliger Gemeinschaft zu monatlichen Sitzungen
zusammengefunden.

Als Nachfolger von Archivdirektor Dr. Crusius ist derzeitig Prof. Dr. Härtung
Senior und Sprecher dieses Arbeitskreises. Er steht der Oldenburg-Stiftung und dem
Oldenburger Landesverein zu wissenschaftlichen Beratungen zur Verfügung. In ihm
koordinieren die oldenburgischen Kulturinstitute ihre Ziele und Veranstaltungen.

Die Schloßsaal-Vorträge

Leitung und Organisation: Prof. Dr. W. Härtung

Auch im vergangenen Winter konnten wir mit Besuch und Ablauf unserer öffent¬
lichen Vorträge im Großen Schloßaal zufrieden sein. Die 7 Vorträge brachten 875
Zuhörer zusammen, d. h. i. M. 125 je Vortrag. Immer bot der Schloßsaal ein aus¬
reichend besetztes Bild. Dieser Umstand und der festliche Rahmen, vor allem die
anhaltende Aufmerksamkeit auch bei längeren Vorträgen beeindruckt immer wieder
unsere Vortragsredner. Das ist wichtig, denn bei der notwendigen Sparsamkeit
lassen sich unsere Vortragsredner nur durch kollegiale Beziehungen zu Prof. Här¬
tung gewinnen.

Allen regelmäßigen Teilnehmern an unseren Vortragsabenden sei hier gedankt,
insbesondere den 244 Inhabern der Dauerkarten. Wir bitten sehr, das in verstärk¬
tem Maße beizubehalten.

Mit den Vorträgen von Prof. Dr. Herbert Morgen, dem Präsidenten der Akademie
für Raumforschung und Landesplanung, und Dr. Ing. Hans Schauberger, dem schei¬
denden Präsidenten der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Bremen beleuchteten wir
wichtige und aktuelle Wirtschaftssituationen unseres Küstenraumes. Bei beiden
Vorträgen hatten wir die Unterstützung der Oldenburgischen Industrie- und Han¬
delskammer. Der Vortrag von Prof. Morgen ist im Oldenburger Jahrbuch Bd. 68
abgedruckt. Mit dem Vortrag von Prof. Dr. Oswald Rohling, Vechta, richtete sich
der Blick auf die Faröer-Inseln, mit den Vorträgen von Prof. Dr. Thümmler,
Münster, Dr. Ottenjann, Cloppenburg, und Dr. Stein, Bremen, kamen Baukunst
und Denkmalspflege unseres nordwestdeutschen Raumes zu Wort. Zu Anfang des
letzten Winters stand der Einführungsabend von Prof. Dr. Härtung für die Steier¬
mark-Fahrt im Oktober 1970.

Besonderen Dank sprechen wir Herrn Studiendirektor Barelmann aus, der immer
bereit ist, das Referat über unsere Schloßsaal-Vorträge zu übernehmen. Wir freuen
uns über seine sachlich so ausgezeichneten Berichte wie ebenso darüber, daß diese
ohne Kürzung auf der Seite der Kulturredaktion der NWZ durch Herrn Dr. Hampel
ihren Platz finden.
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Die Studienfahrten 1970

Ausarbeitung und Leitung: Prof. Dr. W. Härtung

Drei große Unternehmen fanden 1970 statt. Alle waren sie in ihrer Auswirkung

besonders nachhaltig, sie führten uns auch einige neue Mitglieder zu. Die Frühjahrs¬
fahrt „Vier Tage Berlin" rückte erneut das Problem der alten Reichshauptstadt in

den Blickpunkt. Bewegende Erlebnisse sorgenvoller Situation verbanden sich mit

Theaterabenden, Kunst- und Naturgenuß. Das abgerundete Bild kommt im Bericht
von Herrn Studiendirektor Barelmann zum Ausdruck, der in der NWZ erschien

und im Jahrbuch Bd. 68 aufgenommen ist.

Ein Höhepunkt unserer Studienfahrten war eine Luftfahrt-Exkursion im Sommer.

Fünf einstündige Flüge mit je 42 Passagieren brachten 220 Teilnehmer zum Genuß

des einmaligen landeskundlichen Uberblicks über unser gesamtes Küstengebiet. Wir

wollen nicht vergessen, daß für den Leiter dieser Veranstaltung, Prof. Dr. Härtung,

die Flüge mit fünf Stunden konzentrierter Aufmerksamkeit und erheblichen An¬

strengungen verbunden waren.

Die Exkursionen verliefen günstiger als je zuvor, weil sich Flugkapitän und Kopilot

an dem Unternehmen geradezu begeisterten und auf jeden Sonderwunsch eingingen.

Dank Entgegenkommen und Mitwirkung von Kommandeur und Dienststellen des

Flughafens Oldenburg konnte der Abflug der in Hamburg gecharterten Maschine
hier vor sich gehen. Herrn Keim vom Reise- und Verkehrsbüro Oldenburg ist für

seine Mitwirkung bei den Vorbereitungen zu danken.

Diese Flüge haben für den Oldenburger Landesverein geworben, zumal auch Dozen¬
ten und Studenten aus der Universität Münster teilnehmen konnten. Die Teilnehmer

mußten nicht unvorbereitet die Flugexkursion antreten, weil sie am Vorabend durch
einen Lichtbildervortrag von Prof. Dr. Härtung eingehende Vorbereitung erfahren
konnten.

Im Herbst vereinte die Steiermark-Fahrt 85 Teilnehmer für neun Tage gemeinsamen

Erlebens, nach zwei verhangenen Tagen in ungetrübtem Sommerwetter. Dank der

eingehenden Vorbereitung und einer Mitwirkung der mit Prof. Dr. Härtung kolle¬

gial verbundenen österreichischen Wissenschaftlern Dr. Krajicek, Dr. Alker und Dr.
Fabian, brachte diese Studienfahrt eine Fülle von Eindrücken und Kenntnissen einer

umfassenden Landeskunde von der Geologie und Vorgeschichte bis zur Baukunst

und historischen Zeugnissen. Wie schon so oft kann auch diese Fahrt wieder als die

großartigste bezeichnet werden. Den Bericht dieser Fahrt von Herrn Studiendirektor
Barelmann werden Sie in diesem Jahrbuch gedruckt finden.

Nach der Voranzeige soll das Bodenseegebiet mit der Vielfalt seiner Landschaften

vom vulkanischen Hegau über die Weite der Niederung bis zum Hochgebirge Vor¬

arlbergs das Ziel der 1971er großen Studienfahrt sein.

Mit einem herzlichen Dank an alle treuen Mitarbeiter, insbesondere an die Leiter

der Fachabteilungen beendete der Vorsitzende seinen Jahresbericht.

Zu Punkt 5 „Verschiedenes" lag ein schriftlicher Antrag vor, der dem Beirat zur

Erledigung überwiesen wurde.
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Vortragswesen und Studienfahrten
des Jahres 1970

Die Schloßsaal-Vorträge 1970

Leitung: Professor Dr. W. HÄRTUNG

A. Zweiter Teil des Vortrags-Winters 1969/70

169. Am 7. Januar 1970
Herr Prof. Dr. HERBERT MORGEN, Oldenburg, Präsident der Akademie für
Raumforschung und Landesplanung:
„Der Niedersächsische Küstenraum in seinem sozialen und wirtschaftlichen
Gestaltswandel"
Der Vortrag erschien im Druck im Oldenb. Jahrbuch Bd. 68 Seite 293—314

170. Am 6. Februar 1970
Herr Prof. Dr. OSWALD ROHLING OP., Pädagogische Hochschule in Vechta:
„Zu Gast auf den Faröers — Erlebnisse von zwei Besuchs- und Forschungsreisen
zu diesen Inseln", (mit Lichtbildern)

171. Am 2. März 1970
Herr Dr. phil. Dr. Ing. e. h. RUDOLF STEIN Baudirektor i. R. und Baudenk¬
malpfleger der Freien Hansestadt Bremen:
Die Rückgewinnung verlorener Baudenkmäler im Bundesgebiet und der dabei
in Bremen ausgetragenen Kampf des Denkmalpflegers" (mit Lichtbildern).

B. Erster Teil des Vortrags-Winters 1970/71

172. 16. September 1970
Herr Prof. Dr. W. HÄRTUNG, Oldenburg:
„Wiedersehen mit Österreich" mit Lichtbildern und Filmen in Vorbereitung
der Steiermark-Fahrt des Oldenburger Landesvereins.

173. Am 19. Oktober 1970
zusammen mit der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer
Herr Dr. Ing. HANS SCHAUBERGER, Präsident i. R. der Wasser- und
Schiffahrtsdirektion Bremen:
„Schiffahrts- und Ausbauprobleme der Unterweser, der Unteren Hunte und
des Küstenkanals — Lebensadern unseres Gebietes".
Der Vortrag ist in diesem Jahrbuch enthalten (siehe S. 105)

174. Am 16. November 1970
Herr Prof. Dr. habil. HANS THOMMLER, Landes Verwaltungsdirektor beim
Amt des Landeskonservators in Münster und Honorarprofessor an der Uni¬
versität Münster:
„Mittelalterliche Baukunst im Weserraum — Stifts- und Klosterkirchen aus der
Periode ihrer höchsten Blüte, mit Einbeziehung der Stiftskirche in Wildes¬
hausen" (mit Lichtbildern).
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175. Am 7. Dezember 1970
Herr Dr. HELMUT OTTENJANN, Direktor des Freieliditmuseums bäuer¬
licher Kulturdenkmale Museumsdorf Cloppenburg:
„Die Wehlburg im Artland — Höhepunkt ländlicher Profanbaukunst Nieder¬
deutschlands" (mit Lichtbildern).

Vorträge im Staatlichen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte

(Gesellschaft für Naturkunde und Vorgeschichte im Oldenburger Landesverein)
Leitung: Professor Dr. W. HÄRTUNG

132. Abend am 16. Februar 1970
Kulturgeschichtlicher Abend
Durch Vermittlung der Kgl. Schwedischen Botschaft in Bonn Herr Museums¬
direktor Dr. LARS-AKE KVARNING, Direktor des Wasa-Sdiiffsmuseums in
Stockholm:
„Das Kriegsschiff Wasa, seine Wiederentdeckung und Bergung und die For¬
schungsergebnisse an diesem einzigartigen Objekt der Schiffsgeschichte" mit
Lichtbildern.

133. Abend am 4. Mai 1970
Abend als Rückblick auf die Berlin-Fahrt des Oldenburger Landesvereins
Herr Dipl.-Politologe Dr. phil. BAUER, Freier Mitarbeiter der Bundesanstalt
für gesamtdeutsche Fragen:
„Die DDR in ihrer neuen Entwicklung und das Problem West-Berlin" mit
anschließender Aussprache.

134. Abend am 4. September 1970
als Vorbereitungsabend für die Luftfahrt-Excursionen am 5. September (im
Hotel Casino, vor den 200 Teilnehmern der Flüge des nächsten Tages)
Herr Prof. Dr. W. HÄRTUNG: „Im Flug über das oldenburgisch-ostfriesische
Küstenland" (mit Lichtbildern und Luftbild-Demonstrationen)

Das Staatliche Museum für Naturkunde und Vorgeschichte hat durch die vor sich
gehenden Bauarbeiten keinen Hörsaal zur Verfügung, die Museumsvorträge setzen
daher bis zur Fertigstellung aus.

Historische Abende des Staatsarchivs

Leitung: Archivdirektor Dr. HEINRICH SCHMIDT

Am 12. Februar 1970
Herr Genealoge Dr. WALTER SCHAUB, Oldenburg:
„Als Genealoge auf der Weltkonferenz für Genealogie und Heraldik in Salt
Lake City/USA" (mit Lichtbildern).

Am 12. März 1972
Herr Archivoberrat Dr. F. W. SCHAER, Oldenburg:
„Charlotte Sophie von Bentinck, Freundin Voltaires, Klientin Friedrichs des
Großen."
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Am 22. Oktober 1970
Im Rahmen der Winter-Vorträge des Oldenburger Kunstvereins
Herr Dr. CARL HAASE, Direktor der Niedersächsischen Staatsarchive in
Hannover:
„Wozu noch Geschichtswissenschaft?"

Am 26. November 1970
Herr Archivdirektor Dr. HEINRICH SCHMIDT, Oldenburg:
„Die Übertragung des Hl. Alexander nach Wildeshausen — eine Studie zur
sächsischen Geistesgeschichte im frühen Mittelalter".

Vorträge in der Oldenburgischen Gesellschaft für Familienkunde

Leitung: Apotheker WOLFGANG BÜSING
(zusammen mit der Historischen Gesellschaft, Leitung: Archivdirektor i. R. Dr. H.
LÜBBING)

183.—188. Vortrags-Nachmittag siehe Seite 179 im Bericht des Oldenburger
Landesvereins.

Die Studienfahrten 1970

Leitung und Vorbereitung: Professor Dr. W. HÄRTUNG

106. Studienfahrt
Vier Tage Berlin (mit 53 Teilnehmern)
siehe dazu BARELMANN und HÄRTUNG: „Berlin, die alte Reichshauptstadt als
Fahrtenziel" in diesem Jahrbuch.

107. Studienfahrt
Luftfahrtexcursion über das oldenburgisch-ostfriesische Küstenland
(mit 200 Teilnehmern)
Von 9.30 Uhr bis 17 Uhr fünf Flüge von je einer Stunde Dauer in Convair 400
Metropolitain.

Erläuterung jeden Fluges von der Cockpit aus mit Bordmikrophon durch W. Här¬
tung.

Durchführung vom Flughafen Oldenburg aus mit Untersützung durch die dortigen
Dienststellen der Luftwaffe (Zubringerbus zu jedem Flug vom Elotel Casino in
Oldenburg).

Der Flug zeigte Stadt Oldenburg — Untere Hunte — Wesermarsch mit Mooriem —
Unterweser mit Brake und Nordenham — Jadebusen (Außendcichsmoor und Dan¬
gast) — Wilhelmshaven — Jever — Schillig — Mellum — Ostfriesische Inseln Wan-
gerooge und Spiekeroog — Küstensaum mit Außendeichsvorland — Ewiges Meer —
Marcardsmoor — Wiesmoor — Lengener Meer — Zwischenahner Meer — Olden¬
burg.

Am Vorabend, dem 4. September, 20 Uhr im Hotel Casino, für alle Flugteilnehmer
einführender Lichtbildervortrag durch Prof. Dr. W. Härtung.
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108. Studienfahrt
Große Herbstfahrt 1970: Salzburg, Hallstatt und die Steiermark (mit 92 Teilneh¬
mern in zwei Autobussen).
Siehe dazu BARELMANN und HÄRTUNG: „Die Steiermark in der Sicht der
Studienfahrt des Oldenburger Landesvereins" in diesem Jahrbuch.
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Oldenburger Jahrbuch Bd. 69 (1970), Seite 191—197

K. Barelmann und W. Härtung

Berlin, die alte Reichshauptstadt
als Fahrtenziel

1. Einführung: Berlin aus der Sicht des Fachgeographen und
des staatspolitischen Unterrichts (K. BARELMANN)

2. Fahrtablauf (W. HÄRTUNG)

1. Einführung

Der Raum Berlin wird geprägt durch Moränenplatten und Urstromtäler. Im Nor¬
den liegt die Barnimer Moränenplatte, im Süden die des Teltow. Zwischen ihnen
breiten sich die Alluvionen des Warschau-Berliner-Urstromtales aus, das hier nur
5 km breit ist und von der Spree mäandrierend durchflössen wird 1). An einer Sand¬
insel, die die Spree umfließt, boten sich Furten und Brüchenköpfe zur Uberquerung
an.

Um 1135 wird der Askanier Albrecht der Bär vom Kaiser Lothar von Süpplingen¬
burg mit der Nordmark belehnt. Er baut die Havellinie mit den Burgen Spandau,
Bötzow (später Oranienburg), Potsdam und anderen als Grenze gegen die Wenden
aus. Seine Nachfolger erlangen um 1225 von den Wendenfürsten die Länder Barnim
und Teltow im Spreegau und die Burg Köpenick.

Auf einer Spreeinsel im Zuge einer Fernhandelsstraße von Leipzig nach Oderberg
entsteht zu Beginn des 13. Jahrhunderts als Umschlagsplatz auf den Wasserweg in
den Spreewald Cölln mit der Petri-Kirche. Es erhält 1237 das Stadtrecht 2). 1244
wird im Zuge der Fernhandelsstraße Magdeburg — Frankfurt/Oder als zentraler
Marktort von Teltow und Barnim die Kaufmannsstadt Berlin gegründet mit einem
Marktplatz um die Nicolai-Kirche. 1307 werden beide Orte miteinander vereinigt.
Sie erhalten auf der Langen Brücke ein gemeinsames Rathaus. Auf Grund des wach¬
senden Marktverkehrs wird in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts das schema¬
tisch angelegte Marienviertel mit der Marien-Kirche erbaut. Als im Jahre 1411 der
Burggraf Friedrich von Hohenzollern mit der Mark Brandenburg belehnt wird,
übertrifft Berlin mit 6000 Einwohnern bereits die Nachbarstädte Bernau, Werneu¬
chen, Teltow und Spandau. Um das während der ausgehenden Askanierzeit ver¬
lorengegangene Herrenrecht auch über die Städte wiederherzustellen und ihnen
eine eigene Machtpolitik unmöglich zu machen, wird 1442—1451 eine Wasserburg
unmittelbar an der Spree der Stadt Berlin gegenüber erbaut. Sie entwickelt sich im
Laufe der Zeit zu dem weiträumigen Schloßbezirk. Seit 1571 ist Berlin Residenz der
Kurfürsten 3). Die Stadt greift im SW über die Spree bis Hausvogteiplatz und Spittel-
markt und wird mit Befestigungsanlagen umgeben. Baudenkmal aus dieser Zeit ist
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der älteste Teil des Schlosses gewesen, der 1589 von Caspar Theiß und Peter Kummer
errichtet wurde. Zur Zeit des Großen Kurfürsten (1640—1688) wird der Stadt im W

der Friedrichswerder zugefügt. 1650 hat sie 10 000 Einwohner. Die Promenade
Unter den Linden mit ihrer 6-fachen Lindenreihe verbindet die Residenz mit dem

Tiergarten. Ihre Verlängerung führt nach Lietzenburg, dem späteren Charlotten¬

burg. Nach der zweiten Gemahlin des Großen Kurfürsten ist die von ihr 1674
nördlich der Linden angelegte Dorotheenstadt benannt 2). Vornehmlich zur Ansied-

lung von französischen R6fugi£s läßt Kurfürst Friedrich III südlich davon die Fried¬
richsstadt 2) erbauen mit dem Mittelmarkt (später Gendarmenmarkt genannt) auf
dem die Grundsteine für die deutsche und die französische Kirche gelegt werden,

später auch für das Schauspielhaus.

Seit 1701 mit der Krönung Friedrichs III zum König Friedrich I in Preußen ist

Berlin Königsresidenz. Andreas Schlüter gibt seit 1699 dem Schloß die Gestalt des
römischen Barock. Von Nering, Schlüter, Grünberg und de Brodt wird das Zeug¬

haus (1695—1706) als erster öffentlicher Profanbau des Barock erbaut. Berühmt sind
im Innenhof Schlüters Schlußsteine, insbes. der Kopf eines Gefallenen, ferner das

Reiterstandbild des Großen Kurfürsten. Im Jahre 1710 erreicht die Stadt 60000
Einwohner. Die früh verstorbene Gemahlin Friedrichs III (I), Sophie Charlotte hatte
das Dorf Lietzow erworben und dort ein Schloß erbauen lassen 2). Die Siedlung ent¬
wickelt sich zur barocken Schloßstadt. Auf das Schloß führt eine breite Allee. Auf

die Schloßkuppel sind in Verlängerung der Allee die Gartenanlagen ausgerichtet
sowie die Berliner Straße und der Kurierweg nach Schloß Niederschönhausen (die

heutige Seestraße). So entsteht ein System, das auf das Schloß als Sitz der absoluten
Macht bezogen ist und den Namen Charlottenburg erhält nach seiner Gründerin

(vergl. Karlsruhe). Unter Friedrich Wilhelm I wächst die Stadt infolge der Vergröße¬
rung des preußischen Staatsgebietes, der hauptstädtischen Verwaltung durch das
Generaldirektorium, der Garnison, der Aufnahme von französischen, böhmischen

und pfälzischen Flüchtlingen. Als um 1730 die Friedrichsstadt voll bebaut war, läßt
Friedrich Wilhelm I einen Erweiterungsplan aufstellen 2), der die Verlängerung der
Friedrichsstraße, der Achse der Friedrichsstadt, bis zum Landwehrgraben vorsieht.
Hier sollten auch die Lindenstraße und die Wilhelmstraße aufeinandertreffen. Es

entsteht ein Rondell (Belle-Alliane-Platz) als Exerzierplatz und als repräsentativer
Eingang in die Stadt von Süden. Ebenfalls wurden die anderen Einfallsstraßen ver¬
längert, und mit einem Eingangsplatz versehen: die Leipziger Straße mit dem Okto-

gon (Potsdamer Platz) und Unter den Linden mit dem Quarre (Pariser Platz).

1737 wird eine Zollmauer errichtet, die die Tore miteinander verbindet 2). Seit 1705
wird nördlich und östlich der Stadt auf Kronland die sogenannte Königsstadt erbaut,
ferner die Stralauer und die Spandauer Vorstadt 2). Friedrich der Große bestimmt

Unter den Linden zur Hauptachse für das Berliner Schloß und läßt sie mit wichtigen
und repräsentativen Bauten besetzen: die Staatsoper von Knobeisdorff, das Palais
des Prinzen Heinrich von Boumann (heute Humboldt-Universität), die Hedwigs¬

kathedrale für die seit der Erwerbung Schlesiens anwachsende katholische Gemeinde,
die königliche Bibliothek von Unger nach dem Vorbild des Michaeler Trakt der
Wiener Hofburg von Fischer von Erlach. Diese Gebäude bilden zusammen das sogen.
„Forum Fridericianum". Die Straße Unter den Linden verbindet den Lustgarten mit

dem Tiergarten. Als würdiger Abschluß wird 1788—1791 das Brandenburger Tor

von Langhans in Anlehnung an die Propyläen des Mnesikles der Athener Akropolis
errichtet, für das 1794 Schadow die Siegesgöttin mit dem Triumphwagen schafft. In

die Anfänge der Königszeit fällt auch die Bautätigkeit Schinkels, der 1816—1818 die
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Neue Wache mit einer dorischen Säulenfront vor einem kastellartigen Würfel, das

Museum am Lustgarten, das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt erbaut. Hier wer¬
den auch 1780 von Gontard der deutsche und der französische Dom errichtet. Handel

und Industrie dieser Zeit sind bestimmt durch die Gründung der königlichen Porzel¬

lanmanufaktur, der preußischen Seehandlung (deren Gebäude am Gendarmenmarkt
heute Akademie der Wissenschaften, die von Friedrich dem Großen gegründet

wurde) und der Giro- und Commerzbank. Die Einwohnerzahl erreicht 1755 die
Zahl von 100 000 und verdoppelt sich bis 1815 auf 200 000. Bis 1850 wird der Raum
innerhalb der Zollmauer voll bebaut.

Berlin tritt in das Zeitalter der industriellen Revolution ein. Die Einwohnerzahl

steigt von 600 000 im Jahre 1861 auf 3 500 000 im Jahre 1910. Ursachen sind: der
Bau der von Berlin ausgehenden Eisenbahnlinien, die die Stadt früh mit allen wich¬

tigen Industrie- und Hafenorten verbinden und die Gründung neuer Industrien,

z. B. 1836 Borsig, 1847 Siemens und Halske 2). Die Zollmauer wird abgerissen und
diese Maßnahme ermöglicht das Ausgreifen der Siedlungen. Eine traurige Berühmt¬

heit erlangt in dieser Zeit der nach seinem Verfasser sogenannte Hobrecht-Plan. Er
schließt das Stadtgebiet im Raum der alten Feldmark mit einer Ringstraße ab und
entwirft ein Straßensystem mit z. T. repräsentativen Plätzen an den Kreuzungen.
Hierdurch wird erkennbar, welche Gebiete Bauland werden sollten. Es setzt eine

hemmungslose Bodenspekulation ein und der Bau von Mietskasernen mit engen
lichtlosen Hinterhöfen, die Wohnverhältnisse schufen, wie sie Heinrich Zille sie in

schonungsloser Offenheit überliefert hat. Diese Mietskasernenviertel legen sich als
ein im Westen offener Ring um die Königsstadt 4). 1871 wird Berlin Hauptstadt des
Deutschen Reiches und Residenz des Kaisers. In der sogenannten Gründerzeit wer¬

den hier im Jahre 1872 174 Aktiengesellschaften mit zusammen 1,5 Mrd. Mark

Kapital gegründet, z. B. u. a. AEG (von Rathenau), Orenstein und Koppel (Bagger¬

fabrikation) und die Verlage Ullstein und Scherl. Ein kommunaler Zweckverband
schließt seit 1912 die Stadt mit den selbständigen Städten und Gemeinden an ihrem

Rande zusammen. Die Ringbahn wird erbaut. Baudenkmäler aus dieser Zeit sind:
1841—1847 das Neue Museum von Stüler, von demselben und Strack 1867—1876

die Nationalgalerie, 1897—1904 das Kaiser-Friedrich-Museum, 1894 das Reichstags¬

gebäude von Wallot, 1873 die Siegessäule, 1895 die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis¬
kirche.

Nach dem Zusammenbruch der gesellschaftlichen Konventionen 1918 sollte eine
erneuerte Gemeinschaft aus dem Geiste der Demokratie geschaffen werden. Die

Prinzipien des Funktionalismus, der Notwendigkeit organischer Planung, der der
Großstadt eigenen, entwickelten und ihrem Lebensorganismus entsprechenden
Wohnform wurden zur Verwirklichung angestrebt. Ihnen dienen die Errichtung
von Hoch- und Flachbauten, die organische Planung und das Bestreben, die Natur

zu einem täglichen Erlebnis werden zu lassen. Die Gedanken wurden im Bauhaus
Dessau insbesondere von Walter Gropius entwickelt. Die neuen Siedlungen entste¬
hen an den radialen Siedlungsstrahlen längs der neu erbauten elektrisch betriebenen

Vorortbahnen und heben die räumliche Trennung der verschiedenen Randstädte

und -gemeinden, die das alte Berlin umgaben, auf. So erfolgt im Jahre 1920 der
Zusammenschluß von 7 Stadtgemeinden, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirken

zur Einheitsgemeinde Berlin mit 3,8 Millionen Einwohnern auf 884 qkm 5). Das

beste Beispiel einer städtebaulichen Planung im Sinne der Gestaltung einer Stadt¬
landschaft in Berlin aus der Zeit zwischen den Weltkriegen ist die Wohnsiedlurig

Siemensstadt. Nach der Städtebaulichen Konzeption von Hans Scharoun wird eine
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Wohnsiedlung in einem parkartigen Landschaftsraum so hineingestellt, daß Garten
oder Park, Baublock und Straßenraum zu einer höheren Einheit verschmelzen. Den

elementaren Bedürfnissen aller Menschen, unabhängig von Rang und Position, wird
damit ausreichend Raum gegeben.

Im „III. Reich" werden entscheidende Planungsaufgaben nicht gelöst. Albert Speer

plant zwar im Auftrage Hitlers eine Neugestaltung der Reichshauptstadt, die ge¬

waltigen Pläne einer Umgestaltung Berlin werden 1945 aber in einem ganz anderen
Sinne Wirklichkeit: Als am 2. 5. 1945 Berlin von den russischen Truppen erobert

wird, ist es durch die Kämpfe um die Stadt und durch die Luftangriffe zu 23 % zer¬

stört, die Innenstadt sogar zu 60%, die Produktionsanlagen erlitten — auch durch
die Demontagen — eine Einbuße von 85 %.

Die modernen Gedanken von Walter Gropius werden nicht nur durch die von Hitler

angeregten Monumentalbauten Speers aus den Jahren 1936—1939 unterbrochen,
sondern auch durch die nach den Grundsätzen des sozialistischen Städtebaues erbaute

Stalinallee (heute Karl-Marx-Allee) 8). Vorbild für alle Bauplanung in diesem Sinne

ist die Sowjetunion, insbesondere die neue Stadtgestaltung von Moskau. Auch die

Voraussetzungen sind ähnlich. Der Baugrund gehört dem Staat, es gibt keine Pro¬

bleme des Eigentums und der Rentabilität. So kann der Generalbebauungsplan ohne
Hemmnisse durch Regional- und Sonderinteressen das gesamte Gebiet erfassen. Ziel
ist die Stadt als Lebensraum der sozialistischen Gesellschaft der Zukunft. Straßen

und Plätze sollen Feld sozialer Kontakte sein im Vorrang vor der verkehrsfunktio¬

nalen Bestimmung. Ziele wie Entgrenzung der Stadt in die Landschaft, Auflösung
in mittlere Baukörper oder Einzelhaussiedlungen sollen vermieden werden. Die
sozialistische Stadt soll nach Prof. Henselmann Ausdruck der klassenlosen Gesell¬

schaft sein. Grundprinzip ist die Funktionsmischung: Verwaltung, Versorgung,
Wohnung und Erholung sollen nicht auf City und Peripherie verteilt, sondern
neben- und übereinander gelagert werden: Hotels, Verwaltungsbauten und Wohn¬
bauten stehen an den Hauptstraßen nebeneinander, Hoch- und Flachbau, Längs¬

und Querstellung werden additiv kombiniert. Den Anfang des Ostberliner Zen¬
trumsaufbaues setzt die Errichtung von zehngeschossigen Wohnbauten am west¬
lichen Ende der Karl-Marx-Allee. Durch die industriell vorgefertigten Bauelemente

ergibt sich ein Eindruck serienhafter Monotonie. Es fehlt Differenzierung der

Höhennivellierung, der Baukörperverteilung, der Fassadengestaltung. Im Gegen¬
satz stehen dazu die ein- und zweigeschossigen Ladenpavillons durch vorbildliche

Fassaden- und Raumgliederung, modernes Mobiliar und gediegene Dekorationen.
Am Alexanderplatz steht das 13-geschossige Haus des Lehrers mit dem flachen
Kuppelbau der Kongreßhalle. Ober die 4. und 5. Etage breitet sich ein Bildfries von
122 X 6,80 m des Nationalpreisträgers Walter Womacka. Die Planung sieht eine
großzügige Ausgestaltung des Alexanderplatzes vor mit mehrstöckigem Einkaufs¬

zentrum, Großhotel, Bürohochhäusern, Grünanlagen, Brunnen, Fußgängertunnel.
Noch 1946 scheint es möglich, eine einheitliche Planung für den Neuaufbau Berlins
vorzunehmen. Hans Scharoun stellt als Stadtrat für Bau- und Wohnungswesen den
sogen. Kollektivplan auf und macht den Begriff der „Stadtlandschaft" bewußt zum
Ziel der Stadtplanung, die das Ziel verfolgt, eine dichtbesiedelte Großstadtlandschaft
funktionsgerecht auszubilden. Mit einem Netzsystem von Straßen soll eine mög¬

lichst gleichwertige Erschließung des Siedlungsraumes erfolgen. Die Funktionen sind
im Stadtgebiet streifenförmig angeordnet, so daß sich an das Band mit den kultu¬
rellen Einrichtungen entlang der Spree und das Cityband südlich davon die Wohn-
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bänder nördlich und südlich anschließen. Weiter außerhalb folgen dann die Erho¬
lungsflächen. Im Spreetal liegen im W und O die großen Industriegebiete, die durch
das Hauptstraßennetz miteinander verbunden sind.

Mit der durch die Kommunisten verursachten Spaltung Berlins im Jahre 1948 gingen
alle Voraussetzungen für eine einheitliche und übergeordnete Planung des Siedlungs¬
raumes Berlin und des engeren Stadtgebietes verloren 7). Die Entwicklung zur Stadt¬
region, wie sie Groß- und Weltstädte der Erde allgemein vollzogen, um die Groß¬
stadtprobleme zu lösen, wird durch die Abriegelung West-Berlins von seinem
Umland nach dem 13. 8. 1961 unmöglich gemacht. In Berlin, als einziger Weltstadt,
kann also nicht ein regionaler Wirtschaftsraum durch die Auswanderung aus der
Kernstadt gebildet werden. Die Planungsarbeit geht nach 1948 auf West- und Ost-
Berlin über und wird von ganz unterschiedlichen Vorstellungen und Grundsätzen
geleitet.

In West-Berlin bilden sich in der Nachkriegszeit neue Stadtkerne heraus, nachdem
schon vorher um den Kurfürstendamm ein neues Einkaufszentrum entstanden war.
Diese neuen Zentren sind der Hermann-Platz, Steglitz und das Gebiet am Bahnhof
Gesundbrunnen 8). Letzteres belebte sich bis zum 13. 8. 1961 sehr stark durch seine
Lage im Einflußbereich der Grenzgänger. So wird der größte Teil der alten City-
Funktionen auf verschiedene Innenstadtbezirke verteilt. Damit entfallen hier die
Voraussetzungen für eine zentrale Anlage und es wird eine Ballung von Arbeits¬
plätzen an einer Stelle des Stadtgebietes, unter der heute die westdeutschen Groß¬
städte leiden, vermieden. Es wird angestrebt, an allen für die Zwecke des Wohnens
geeigneten Stellen den „gleichen Wohnwert für alle" zu schaffen, vor allem, um
sich von der Darstellung jeglicher Klassengegensätze, sozialer Unterschiede und
politischer Rangabstufungen frei zu machen, aber auch, um allen erkennbaren
Lebens- und Wohnbedürfnissen und den Beziehungen zwischen Wohnung und
Arbeitsstätten, Bildungs-, Versorgungs- und Erholungseinrichtungen zu entsprechen.
In dem innerstädtischen Wohngebiet „Hansaviertel" 2), das als „Internationale Bau¬
ausstellung 1957" errichtet wird, ist der Versuch gemacht worden, großstädtische
Eigenheimformen mit Hochhauskomplexen und drei- bis viergeschossigen Zeilen¬
bauten zu einer differenzierten Siedlungseinheit zusammenzufassen. Ein Zitat von
Walter Gropius beleuchtet die Absichten der Planer: „Wir wissen schließlich, daß
aus der Vielfalt in der Einheit — und nicht aus der Konformität — das Werk¬
gebäude der Demokratie entsteht." Das Wohnviertel seetzt sich aus Häusern sehr
unterschiedlicher Höhe und Typen zusammen. Die hohen Gebäude umschließen
Plätze und Räume durch die das Grün des nahen Tiergarten sich weit in das Innere
des Viertels hineinzieht 10). Bei einem Vergleich mit der Zeit vor dem 1. Weltkrieg
wird deutlich, daß im „Hansa-Viertel" die Abkehr von den zur Kasernierung der
Arbeitermassen geschaffenen Mietskasernen mit engen luft- und lichtlosen Hinter¬
höfen überzeugender gelungen ist, als z. B. an der Karl-Marx-Allee.

Literatur:

A. Schinz, Berlin, Stadtschicksal und Städtebau, Braunschweig 1964

M. Pfannschmidt, Probleme der Weltstadt Berlin, in J. H. Schultze (Hrsg.),
Zum Problem der Weltstadt, Berlin 1959

Akademie für Raumforschung und Landesplanung und W. Behrmann (Hrsg.),
Deutsches Planungsatlas. Atlas von Berlin. Berlin 1953 f.
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Intern. Werbe- und Anzeigenges. m.b.H. (Hrsg.), Wegweiser durch das neue Hansa-
Viertel, Berlin o. J. (1957)

Karl Veit Riedel, Milieu in Stein, Die Stadtplanung im anderen Teil Deutschlands

verrät den Ideologen, in Die Welt — Die Geistige Welt, Hamburg 7. 10. 1967

Anmerkungen :

1) Karte „West- und Mitteldeutschland, in Diercke Weltatlas, S. 12—13, Braunschweig
2) Karte „Stadtentwicklung von Berlin, in Atlas Völker, Staaten und Kulturen, S. 79,

Braunschweig
8) Perspektiv-Plan des J. B. Schulz, 1688, Schutzumschlag zur Programmschrift

„700 Jahre Berlin", Berlin 1937
4) Luftbild: Hansa-Viertel 1928, in M. Pfannschmidt, Probleme der Weltstadt Berlin, a. a. O.,

Berlin 1959, S. 16 und Bild 2
5) Kartogramm „die Ausdehnung Berlins" (ein Vergleich mit dem Raum Frankfurt/M.)

in Cornelsen Bogen D 451
8) Fotografie Straußberger Platz — Karl-Marx-Allee, Aufnahme K. Barelmann 1959
7) Karte „Berlin", Beilage zu SBZ von A bis Z, Bonn 1965
8) Karte „Einflußzonen der Hauptgeschäftsgebiete von Berlin", in Deutscher Planungsatlas,

Atlas von Berlin, a. a. O.
9) Fotografie Hansa-Viertel 1959, Aufnahme K. Barelmann 1959

10) Lageplan des südlichen Hansaviertels und Prospekt der Firma Eternit

11) Karte der Besatzungszonen Deutschlands der Londoner Konferenz vom 12. 9. 1944,
in Die Welt, 2. 9. 1961

12) Karten Lebensmitteleinfuhr nach Berlin 1939 und 1958, in Geographische Rundschau,
S. 335—337, Braunschweig 1963

2. Fahrtablauf

Abreise am 1. 4. 1970, 7.15 Uhr mit Autobus bis Hannover. Während der 2V2 stün¬

digen Fahrt Einführungsreferat von Herrn Oberstudienrat Klaus Barelmann. 11.05

Uhr Abflug in Hannover, 11.45 Uhr Eintreffen in Berlin, Transfer-Bus zu den
Hotels und anschließend zum Aussichtsrestaurant Saskatchewan (17. Stockwerk)

am früheren Anhalter Bahnhof, Stresemannstraße. Von diesem großartigsten Aus¬

blickpunkt Vorweisung der Mauer-Situation und Erklärung aller sichtbaren Bau¬
lichkeiten in ihrer Bedeutung (Referent Prof. Dr. Härtung), anschl. dort Mittag¬
essen. 15—17 Uhr im Haus der Bundesanstalt für gesamtdeutsche Aufgaben Infor¬
mationsvortrag und -gespräch über „Die Situation in der DDR" (Referent DipL
Politologe Dr. Bauer, freier Mitarbeiter der Bundesanstalt und Dozent an der F. U.

Berlin). Zu den Hotels. Abends Theaterbesuch (Schiller-Theater).

Am 2. 4., 9.00 Uhr Informationsfahrt durch West-Berlin, Sektorengrenze, Mauer-
Situation an Überblickstellen, Gedenkstätte Plötzensee, Kirche Maria Regina Marty-
rum, das neue „Märkische Viertel" als größtes Neubauprojekt Berlins, Architektur
des Hansa-Viertels, kurzer Besuch der Ägyptischen Abteilung der Staatl. Museen
am Charlottenburger Schloß. 13.30 Uhr Olympia-Stadion und Stadion-Terrassen.

(Ausgezeichnete Führung bei der Informationsfahrt durch Herrn Oskar Konrad

Plechl, freier Mitarbeiter des Informationszentrums Berlin). Nachmittags fährt mit
uns als Referent Herr Oberamtmann Ketelhut, Landesbeauftragter für Naturschutz
und Landschaftspflege in Berlin: Landschaft des Grunewaldes und Havelseen

(Geologie und Entstehung der märkischen Landschaft von Prof. Dr. Härtung erläu¬

tert), Problem der Landschaftserhaltung, der Zusammendrängung der Menschen¬
massen in dieser Landschaft. Zusammenarbeeit von Denkmalpflege und Naturschutz
(Schloß Glienicke), Zonengrenze.
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Am 3. 4., 9.30 Uhr Ubergang Sektorengrenze Sandkrugbrücke zur Stadtrundfahrt
Ost. Sehr eindrucksvoll durch die politische Oberfärbung aller Darlegungen der von
„Berlin-Tourist" gestellten Stadtführerin. Kurzer Besuch im Museum für Natur¬
kunde, eindrucksvoll durch kurzes Zusammentreffen mit dortigem Fadtkollegen
von Prof. Härtung, an Besichtigung lediglich die Aufstellung des Brachiosaurus-
Skeletts im Lichthof. Übliche Ost-Berlin-Rundfahrt, neue Gestaltung des Alexander¬
platzes, Ehrenmal in Treptow, Pergamon-Museum mit Besichtigung des Pergamon-
Altars. Beachtung wirtschaftlicher Verhältnisse, der Baulichkeiten, des Straßen¬
verkehrs. 14.00 Uhr über die Zonengrenze zurück. 15.30—17.00 Uhr Führung in
der Neuen Nationalgalerie (Architektur und Inhalt). Abends Theaterbesuch
(Deutsche Oper Berlin).

Am 4. 4., 9.00—11.00 Uhr Informationsvortrag und -gespräch im Haus des Infor¬
mationszentrums Berlin. Referent Herr Schäfer, freier Mitarbeiter des Informations¬
zentrums, über die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Probleme Berlins.
Wichtig war die historisch eingehende und genaue Darlegung der Entstehung des

Berlin-Status, Bevölkerungsbewegung und Wirtschaftsinvestition. Fährt nach Tegel:
Besichtigung Schloß Tegel und der Gedenkstätte von Wilhelm und Alexander von
Humboldt.

Referent Oberstudienrat Barelmann, Anknüpfung an Veranstaltungen des Hum¬
boldt-Jahres 1969. Rückfahrt nach Berlin. Weitere Besichtigungen nach eigenem
Ermessen (besonders Aquarium, Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, Museen), 20.35
Abflug, Autobus inzwischen nach Hannover, 23.30 Uhr Rückkehr in Oldenburg.

Am 4. 5. 1970 mit dem Referenten Dipl. Politologe Dr. Bauer, Berlin, Zusammen¬
treffen aller Fahrtteilnehmer und weiterer an der Berlin-Frage interessierten Mit¬
glieder zu rückblickendem Vortrag über „die DDR in ihrer neuen Entwicklung und
das Problem West-Berlin" mit anschließender Aussprache.

Die Studienfahrt nach Berlin ist durch das Schwergewicht der Probleme von tiefem
Ernst erfüllt gewesen, nachdrücklich auch besonders durch die außerordentliche
Objektivität der dort erhaltenen Informationen. Aus dem wirtschaftlichen Aufstieg
der DDR und der dortigen Leistung wurde kein Hehl gemacht. Auch auf der Fahrt
durch Ost-Berlin war das unverkennbar. Teilnehmer unserer Fahrt konnten den
Vergleich zu 1961 anstellen, in welchem Jahr eine Berlin-Studienfahrt zum 17. Juni
mit Teilnahme an der Kundgebung stattfand. Das war kurz vor dem Mauerbau,
jetzt war es kurz nach den ersten Gesprächen in Erfurt.

Das Problem Berlin, das in Nordwest-Niedersachsen relativ fern liegt und hinter
der Alltäglichkeit heutiger Wohlstandsgesellschaft vielleicht mehr als an der Zonen¬
grenze im Süden Niedersachsens zurücktritt, ist mit Erfolg in den Mittelpunkt der
Erörterung gerückt. Ausspruch unseres Teilnehmerkreises: „Warum kann man erst
in Berlin selbst so vieles und Neues erfahren?" So ist der Nachhall der Reise nach¬
drücklich.
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K. Barelmann und W. Härtung

Die Steiermark in der Sicht der Studienfahrt

des Oldenburger Landesvereins 1970

1. Exkursionsbericht (K. Barelmann)
2. Fahrtablauf (W. Härtung)

1. Exkursionsbericht

Eine Exkursionsgruppe des Oldenburger Landesvereins für Geschichte, Natur- und
Heimatkunde führte in den Herbstferien eine neuntägige Studienfahrt in das Salz¬
kammergut und in die Steiermark durch. Unter der bewährten Leitung von Mu¬
seumsdirektor Professor Dr. Härtung, der mit Untersützung befreundeter öster¬
reichischer Kollegen des Deutschen Museumsbundes ein sehr anspruchsvolles und
hochinteressantes Programm ausgearbeitet hatte, wurde den 90 Teilnehmern diese
Herbstfahrt wieder zu einem tiefwirkenden Erlebnis.

Aus der Fülle des Programmes ragen einprägsame Schwerpunkte hervor:

1. Die Beobachtung und Erläuterung der komplizierten geologischen Vorgänge, die
zum Entstehen der Alpen führten;

2. Die in diesem Raum gewachsenen Kulturen im Wandel der historischen Ereig¬
nisse mit ihren bis heute erhaltenen Zeugen in Kunst- und Baudenkmälern;

3. Die Nutzung der Natur durch den wirtschaftenden Menschen;

4. Die Begegnung mit Menschen, die sich die Pflege von Natur und Kultur zu ihrer
Lebensaufgabe gemacht haben.

Bereits in Salzburg standen die Fahrtteilnehmer bewundernd vor der hoch aufra¬
genden Mauer der Alpen. Der komplizierte Deckenbau dieses Gebirges beschäftigte
sie immer wieder, wenn mit geologischer Karte und Beobachtung der wunderbaren
Gebirgswelt an mit methodischem Geschick ausgewählten Beobachtungspunkten die
Landschaft erklärt wurde. Es wurde dabei deutlich, daß die alpinen Decken ihren
Ursprung in den Ablagerungen des Thetys-Meeres des Erdmittelalters haben, das
von der böhmischen Masse im Norden bis zum afrikanischen Block im Süden reichte.
In ihm entstanden in den Tiefseezonen aus Schlamm Schiefer, Gneise und Glimmer¬
schiefer und in den Flachseezonen bildeten Korallen riesige Kalkmassen. Aus der
Uberlagerung von Schichten verschiedener Herkunft wird vermutet, daß sie als
Decken über Unterlagen gerutscht, gefaltet und gehoben worden sind. Gesteins¬
unterschiede konnten als Ursachen für die Ausbildung der großen Ost-West-Längs-
täler angesehen werden. Einige Gebiete blieben in der Hebung zurück und bildeten
sich zu inneralpinen Becken. Außerdem traten am Alpenrand Brüche auf, die mit
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vulkanischen Erscheinungen verbunden sind. Gleichzeitig mit der Gebirgsbildung

arbeitet die Abtragung und läßt im Norden als Voralpen die helvetischen und
Flysch-Decken entstehen. Durch alle diese Vorgänge entstand eine Symmetrie mit
einer zentralen kristallinen Kernzone und den Decken der nördlichen und südlichen

Kalkalpen, die am Rande der sinkenden Vortiefen des nördlichen Voralpenlandes
und der Po-Ebene im Süden liegen. In vier Eiszeiten wurde das Gebirge von den
Gletschern überformt, die dabei bis in das nördliche Alpenvorland drangen.

Die Erscheinungen der Vorlandvergletscherung konnten schon bei der Anfahrt zum
Gebirge im Bereich des Salzachgletschers mit seinen Schotterflächen, Endmoränen
und Zungenbecken beobachtet werden, während im Salzkammergut die reizvollen

Seen (Hallstätter See, St. Wolfgang See) im Wechsel ihrer Längserstreckung von
Nord nach Süd und von Südost nach Nordwest die Auffächerung des Traun-

Gletschers anzeigen und im Dachsteingebiet die Plateauvergletscherung deutlich

wurde. Die Formen der Flyschdecken traten den Exkursionsteilnehmern in den

Abhängen der Feste Hohensalzburg entgegen. Ein besonderer Höhepunkt war das
Studium der Karstphänomene im Dachsteingebiet unter der Führung des Geo¬

graphen Dr. Fabiani. Dazu gehören besonders die zauberhaften Eindrücke in der
Rieseneishöhle mit ihren wundersamen Eisbildungen wie Eisstalagtiten und Eis¬

stalagmiten in einem Höhlensystem, das von unterirdischen Flußläufen aus dem
löslichen Kalkgestein herauspräpariert wurde. Die Exkursion erreichte mit dem

Enns-Tal eines der Ost-West-Längstäler, die die nördlichen mesozoischen von den

zentralen kristallinen Alpen trennen. Die Fahrt durch das Durchbruchstal der Enns
im „Gesäuse" am vorletzten Tag gehörte zu den imposantesten Teilen der Reise.

Im Verlauf dieser Längsfurchen sind die intramontanen Becken bis zum Wiener
Becken aufgereiht, von denen z. B. das Aichfeld bei Judenburg im Verlauf des Mur-
Tales durchfahren wurde.

Die kristallinen Niederen Tauern wurden auf der Hohentauernstraße und in der

Stubalpe die paläozoischen Decken am Rande des Grazer Beckens überquert. Dieses
abgesunkene Becken zeigte mit seinen langgestreckten Riedeln und den am Ab¬

bruchsrand aufgestiegenen Vulkanen, deren Schlote von der Abtragung zu später
burggekrönten Bergen herauspräpariert wurden (z. B. Riegersburg), den tertiären

Ursprung seiner Entstehung.

An verschiedenen Beispielen wurde deutlich, wie der Mensch in seinem Wirken von
der Landschaft beeinflußt wurde.

Das in den Klüften zwischen den Decken der nördlichen Kalkalpen aufgepreßte Salz
begründete die älteste Kultur des Alpenraumes, die Hallstattzeit, die in der jüngeren

Eisenzeit (800—450 v. Chr.) eine hohe Blüte erlebte. Von ihr künden die reiche
Grabaussteuer und das vorgeschichtliche Grubensystem.

Bis in die Untersteiermark reichen die Zeugnisse des einst mächtigen Königreiches
Noricum, das mit seinem Eisenhandel an die Bernsteinstraße Ostsee—Carnuntum—

Grado und an die norische Hauptstraße Aquileia - Wels angeschlossen war. Die
Uberreste der römischen Stadt Flavia solva, die norische Tradition fortsetzte, im

Schloß Seggau bei Leibnitz und im Lapidarium bei Schloß Eggenberg bei Graz aus¬

gestellt, künden von der Romanisierung von Noricum im Zuge der Ausbreitung

der römischen Herrschaft bis an die Donaugrenze. Dr. Modrijan vom Joanneum
Graz und Schuldirektor Staudinger waren hier bewährte Führer. In Salzburg wird

200



die Erinnerung an die römische Zivilstadt Juvavum bewahrt. Der wichtige Platz

an einer Tor-Stelle beim Ausgang aus dem Gebirge wurde seit dem 8. Jahrhundert
zu einem geistlichen Zentrum ausgebaut, wovon die Klöster St. Peter (gegr. 690)

und Nonnsberg (gegr. 739) künden. Die Auseinandersetzung der geistlichen Macht

mit dem Bürgertum zeigte sich der Exkursion beim Blick von der als Zwingburg
dienenden Festung (1077 bis Ende des 17. Jahrh.) auf die Gegensätze im Stadtbild

zwischen der eng bebauten Bürgerstadt und der weiträumigen Bebauung mit geist¬
lichen Palästen italienischer Architekten um den barocken Dom von S. Salariund und

den Kirchenbauten von H. Stettheimer und M. Pacher. Die Ausstrahlung des Erz¬

bistums Salzburg konnten bis in die Untersteiermark verfolgt werden, wo die Burg

Seggau ursprünglich Sitz des salzburgischen Vizeburghauptmanns war, bis sie an den

salzburgischen Sufragan überging.

Durch viele Jahrhunderte mußte sich die Steiermark als „Des Heiligen Römischen
Reiches Hofzaun" bewähren gegen Angriffe von Awaren, Magyaren und Türken.

Die vielen Burgen an der Südost-Grenze des Landes, von denen die mächtige Rie-

gersburg der Exkursion als Beispiel diente, und der slavische Ursprung des Namens

von Graz von „gradec"-Burg machten dies deutlich. Groß ist der Eindruck von der
durch ihren Direktor Dr. Krenn vorgeführten Waffensammlung im Landeszeug¬
haus. Hier kann man noch heute dank vorbildlicher Museumsdarstellung sehen, wie

die 180 000 Waffen für die Ausrüstung der Grenztruppen bereit gehalten wurden.

Die Stadt Graz bot sich in ihrer schönen Lage vom Schloßberg mit seinem charakte¬

ristischen Uhrturm dar. Ihre Entwicklung litt immer unter der Grenzlage. Doch

erlangte sie Bedeutung als Provinz- und Landeshauptstadt, so daß heute noch ihre
Verwaltungsfunktionen vor der Industrialisierung bedeutsam sind. Das Landhaus
als Sitz des Verwaltungskörpers der Stände aus dem 16. Jahrh. und die Burg als
landesfürstliche Residenz mit ihrer Renaissance-Doppelwendeltreppe, der hochgo¬
tische Dom und der als Markt dienende Hauptplatz kündeten unter vielem anderen
davon. Ein starker Eindruck ging auch von den naturwissenschaftlichen und tech¬

nischen Sammlungen der 14 Abteilungen des Landesmuseums Joanneum aus, das

von Erzherzog Johann 1811 begründet wurde. Diesem habsburgischen Fürsten ver¬
dankt die Steiermark eine Fülle von kulturellen, wirtschaftlichen und technischen

Entwicklungen, wie z. B. die Aufzeichnung der Trachten, Förderung des Erzberg¬
baues, Gründung der Technischen Hochschule.

Ein Erlebnis ganz besonderer Art vergegenwärtigte den Exkursionsteilnehmern das
Barockzeitalter mit dem Besuch im Lipizzaner-Gestüt auf Schloß Piber. Der Gestüts¬
direktor, Landstallmeister Dr. Lehrner führte die Gruppe und wies darauf hin, daß

ursprünglich das Oldenburger Pferd ebenso der höfischen Prunkentfaltung, z. B.
z. Zt. des Grafen Anton Günther, diente wie heute noch die Lipizzaner. Die liebens¬

werten Eigenschaften der Stuten und Fohlen konnten im direkten Kontakt mit
ihnen auf der Koppel erlebt werden, während Dr. Lehrner den zahlreichen Pferde¬
freunden über Zucht und Ausbildung für die Hohe Schule der Spanischen Hofreit¬
schule berichtete.

Einen bedeutenden Einfluß auf die Kultur des Landes übten auch Klöster aus. Be¬

sonders beim Besuch des 1074 gegründeten Benediktiner Stiftes Admont wurde dies
deutlich, als Bibliotheksdirektor D. Dr. P. A. Krause OSB die reichen Schätze der

größten Klosterbibliothek der Ostalpen in dem prunkvoll von Altomonte mit
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Deckengemälden und von Scamml mit Plastiken ausgestatteten Bibliothekssaal
erläuterte. Man bewunderte unter vielem anderen die 36-zeilige Gutenbergbibel auf
Pergament, kostbare Handschriften und Incunabeln.

Das deutlichste Beispiel der Nutzung der Natur durch den wirtschaftenden Menschen
bildete der Besuch des steirischen Erzberges bei Eisenerz. Dr. Thalmann von der
Bergdirektion sagte, daß die Kalkspate der Grauwackenzone im Tertiär durch eisen¬
haltige Thermen entlang den Kluftsystemen in Spateisenstein (Siderit) verwandelt
wurden mit einem Fe-Gehalt von 32%. An der Oberfläche ist er durch Oxydation
zu Limonit umgewandelt, der bereits im frühen Mittelalter abgebaut wurde. Heute
wird vorwiegend im Tagebau in 24 m hohen Etagen jährlich 3—4 Mill. t Erz ge¬
wonnen, aufbereitet und zu den Hochöfen in Linz und Donawitz bei Leoben ge¬
bracht. Sowohl vom Aussichtsberg Polster (1971 m), als auch durch eine Befahrung
des Tagebaues wurde der Exkursion ein nachhaltiger Eindruck vermittelt.

Im Salzkammergut war der Salzbergbau Studienobjekt. Mit der Befahrung einer
Grube bei Hallstatt mit ihren Sinkwerken wurde dieser wichtige Bergbauzweig ins
rechte Licht gerückt.

Die Untersteiermark ist ein bedeutendes Weinbaugebiet. Daher gehörte eine „Brettl¬
jause" in Kitzeck inmitten von durch „Klapotez" (Windräder) bewachten Weingär¬
ten mit Probe der einheimischen Weine zu einem in fröhlicher Stimmung endenden
Programmteil.

Oberwiegend schönes Sonnenwetter mit herbstlicher Laubfärbung begünstigte den
Fahrtablauf. Um den tiefbeeindruckenden Erfolg der Exkursion aber haben sich
zahlreiche Persönlichkeiten verdient gemacht, die z. T. schon genannt wurden. Pro¬
fessor Dr. Härtung hat wiedere mit gewohntem Elan alle Teilnehmer mitgerissen.
Seine gründliche Vorbereitung und geschickte Führung waren ebenso eine wichtige
Voraussetzung für das Gelingen, wie die Beziehungen zu den steiermärkischen
Kollegen aus dem Deutschen Museumsbund, die in aufopfernder Weise die Exkur¬
sion nicht nur wissenschaftlich betreuten. An erster Stelle sind Dr. Krajecek und
Dr. Alker vom Johanneum Graz zu nennen, die als ständige treue Begleiter den
Teilnehmern unvergessen bleiben werden. Dr. Fabiani ist herzlich zu danken, der
im Dachsteingebiet führte. Professor Dr. Tratz empfing die Exkursion zu einer
Führung in dem vom ihm geschaffenen „Haus der Natur" in Salzburg. Höhepunkt
aber war die Würdigung der Exkursion durch den Empfang, den ihr Landesrat
(Kultusminister) Professor Jungwirth, Mitglied der Steiermärkischen Landesregie¬
rung, gab. Im Festsaal der Grazer Burg erkannte er dankbar das Interesse der
Oldenburger für Natur, Kultur und Witschaft des südöstlichen Grenzgebietes des
deutschen Sprachraumes an. In seinen Dankesworten betonte der Vorsitzende des
Landesvereins Baudirektor Dursthoff die Notwendigkeit der Verpflichtung der
heutigen Generation, die kulturellen Werte zu erhalten und weiterzutragen. Das
Verständnis, das in der Steiermark dieser Aufgabe entgegengebracht wird war neben
den vielfältigen Eindrücken ein Erlebnis, das noch lange fortwirken wird.

2. Fahrtablauf

1. Tag (3. Oktober 1970)
Abfahrt in Oldenburg, 7.00 Uhr — Hannover — Seesen — Kirchheim/Hessen:
Mittagseinkehr — Nürnberg — Regensburg (Übernachtung).
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2. Tag (4. Oktober)

Salzburg: Haus der Natur, Feste Hohensalzburg, Stadtrundfahrt — Wolfgang-
see — Bad Ischl — Hallstatt am See. (Standquartier für zwei Nächte).

3. Tag (5. Oktober)

Das Dachsteingebiet: Auffahrt mit der Dachstein-Seilbahn von Obertrau, Rie¬
seneishöhle, Weiterfahrt zur Gjaidalm, Berghaus Krippenstein (2100 m) —

Nachm. Hallstatt: Vorgeschichtliche Funde der „Hallstatt-Kultur", Salzberg

und Salzgewinnung. (Befahrung des Bergwerks).

4. Tag (6. Oktober)
Abfahrt in Hallstatt 7.30 Uhr — Bad Ausee — Pürgg am Grimmig-Massiv —

Liezen, Trieben — Hohentauernstraße nach Oberzeiring (alter Silberbergwerks¬

ort in den Tauern) — Judenburg — Gebirgsstraße durch das Stubalpe-Gebiet

nach Köflach — Besichtigung des Lippizaner-Gestüts in Piber — Graz. (Graz
und das benachbarte Nestelbach Standquartier bis zum 7. Tag).

5. Tag (7. Oktober)
Besichtigungen in Graz: Museum Johanneum — Landeszeughaus, Stadtrund¬
fahrt, Schloßberg (Mittagessen), Schloß Figgenberg. Abends Empfang durch die
Steiermärkische Landesregierung.

6. Tag (8. Oktober)
Die südliche Steiermark und ihr Weinbaugebiet: Riegersburg (Basaltvulkan),

Bad Gleichenberg, Ehrenhausen, Ausgrabungen im römischen Flavia solva bei

Seggau-Frauenberg, Abendessen und Weinprobe in Kitzeck.

7. Tag (9. Oktober)
Bruck a. d. Mur — Die Bergbaustadt Leoben — Präbichl (Seilbahnfahrt auf den

Polster) — Eisenerz (der Steirische Erzberg) — Hieflau — im Ennstal (Gesäuse)
bis Admont (Übernachtung).

8. Tag (10. Oktober)
Admont (Benediktiner Abtei mit ihrer berühmten Bibliothek) — Liezen —
Micheldorf — Lambach (Benediktiner-Abtei), Mittagessen — Schärding —

Regensburg — Nürnberg (Übernachtung).

9. Tag (11. Oktober)
Rückfahrt von Nürnberg.

203









Zu E. HÄHNEL S. 79 Tafel 2

Oben: Visbek (Mus. Oldb. 1860) Maßstab 1:4
Unten: Wildeshausen (Focke-Mus. Bremen 364)













Zu E. HÄHNEL S. 79 Tafel 5

Hügel XXI, Dötlingen-Joel, Urnen von S, Maßstab ca. 1:5
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Zu: Elsa Hähnel

Oldb. Jahrb. Bd. 69 (1970) S. 79

Bestattungsplätze der jungen Bronze-
und älteren Vorrömischen Eiseneit

in Südoldenburg

• Einzelfund O Gräberfeld

? genaue Lage unbekannt

—n : 1
Nach der Orohydrographischen Karte 1-200 000 vereinfacht
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