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Theodor Griep Theodor Griep

Twain Skäddeler
Pastöre

In Skäddel wieren toufane

twäin seelterske Pastore. Do

komen alle bee uut Uutände,

sunt loange in Skäddel wezen
un sunt ok in Skäddel stuur-

wen. As die Säärkhoaf noch

ründ uum de Särke tou was, dan

wieren jo fout fare bie dät grote

Missionskjuus bigreeuwen.

Die aldste fon do bee was

Pastoor Dumster. Hie was gebo¬

ren in dät Jier 1827. Wier hie

leerd un studierd häd, staant nit

biskrieuwen. Atter sien Wäie in

dät Jier 1855 is hie Kooperator

in Romelse, Uutände un Skäd¬

del wezen. 1860 wude hie

Kaploan in Pieben (Peheim),

1866 Vikar in Molbergen un 1878

is hie Pastoor in Skäddel

wuden. Stuurwen is hie 1918 ap

dän 24. April in Skäddel. Somär

is hie 91 Jier wuden. Hie was

fjautich Jier — bolde dän Hail-
deel fon sien Lieuwendstied —

Pastoor in Skäddel wezen.

Fon alle Pastore, do in Skäddel

wezen sunt, so wied as man dät

ättergunge kon, is Dumster am

längsten in Skäddel wezen. Wät

in't Särkenbouk fon him bis-

Zwei Scharreler
Pfarrer

In Scharrel waren früher zwei

saterfriesische Pastöre. Sie

kamen beide von Strücklingen,

sind lange in Scharrel gewesen

und auch in Scharrel gestorben.

Als der Friedhof noch bei der

Kirche war, da waren sie gleich
vorne beim Missionskreuz be¬

erdigt.

Der Älteste von den beiden war

Pastor Dumster. Er war im Jahr

1827 geboren. Wo er zur Schule

ging und wo er sein Studium

machte, ist nirgendwo beschrie¬
ben. Nach seiner Weihe im Jahr

1855 war er Kooperator in

Ramsloh, Strücklingen und

Scharrel. 1860 wurde er Kaplan

in Peheim, 1866 Vikar in Mol¬

bergen und 1878 wurde er

Pastor von Scharrel. Gestorben

ist er am 24. April 1918 in Schar¬
rel. Somit war er 91 Jahre alt

geworden. Er war 40 Jahre —
bald die Hälfte seines Lebens —

Pastor in Scharrel gewesen.

Von allen Pastoren, die in

Scharrel waren — soweit man es

zurückverfolgen kann — war

Dumster am längsten in Schar¬
rel. Im Kirchenbuch wird er
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krieuwen wädt, deerätter was

hie en groten stoatsken Mon, die

gjucht gewietenhaft un klouk

was. Dät Fuulk moate him jäd-

den liede.

Hie hiede two ferskiedene Soar-

ten Preetjenen, do hie alle Jiere

fon näien pretede, un deertruch

wieren do dät Fuulk bikaand.

Bie sien Studium in Münster

mout hie wül en swoten Huund

blouken häbbe, dan ätter sien

Wäie häd hie Münster nooit

wier blouken.

Pastoor Dumster häd bloot een

eentsich Maol en Raazjze

maked. In dät Jier 1882 is hie

ätter KaiJsbad fierd, wail hie

kroank was. Exerzitien häd hie

nooit maked.

Ju Misse luus hie in en Ketier-

sure. Hie meende, dät moaste

gau gunge. Hie kwaad: „Dät

mout gau gunge. Uurs kumt mie
die Düwel deertwiske."

Wail hie truch en Ogenkroank-

haid boalde bliend wuden

waas, luus hie immer ju kute
Misse — dät De Beate oder dät

Requiem. Wen hie Bichte sitten

diede, dan staalde hie sien

holiehloange Püpe bute an ju
Toudenmure deel. Dan kuden

do Ljüden deeran sjo, dät hie

inne Särke was. Eenmoal, as ju

Hooieltied was, pretede hie:

„Wer Heu retten kann, der rette
es."

Een Frau hiede deeruut fer-

steen: „Wer heiraten kann, der

heirate." Bit in sien hoge Aller

häd hie immer noch ju Misse

beschrieben als ein großer,

stattlicher Mann, der sehr

gewissenhaft und klug war. Bei
den Einwohnern war er sehr

beliebt.

Er hatte zwei verschiedene Gar¬

nituren Predigten, die sich alle
Jahre wiederholten und darum

bei den Einwohnern bekannt

waren.

Das Studium in Münster muß

ihm nicht gefallen haben, denn
nach seiner Weihe hat er Mün¬

ster nicht wiedergesehen. Pa¬

stor Dumster hat nur einmal

eine Reise gemacht. Im Jahre

1882 ist er nach Karlsbad gefah¬

ren, weil er krank war. Exerzi¬

tien hat er nie gemacht.

Die heilige Messe las er in 15

Minuten. Er sagte dann: „Es

muß schnell gehen, sonst
kommt mir der Tbufel dazwi¬

schen".

Weil er durch eine Augenkrank¬

heit fast blind geworden war,

las er immer die kurze Messe —

De Beate oder Requiem. Wenn

er die Beichte abnahm, stellte

er seine halblange Pfeife drau¬
ßen an der Turmmauer hin.

Daran konnten die Leute sehen,

daß er in der Kirche war. Ein¬

mal, während der Heuzeit, pre¬

digte er: „Wer Heu retten kann,
der rette es". Eine Frau hatte

verstanden: „Wer heiraten

kann, der heirate".

Bis ins hohe Alter hat er immer

noch die Messe gelesen. Mein

Vater, der bei ihm zur Messe

diente, erzählte, daß sie ihm als
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lezen. Uus Babe, die bie him

Misse bitjoonde, fertälde, dät jo

as Missebitjonere ätter 't Staf-

felgebüd him unner do Ierme

pakje un him immer ap 't Aalter

apbrange mostene.

As hie oold was, is hie öfters bie

Fokkens kernen. Do wieren ja
sien eerste Nabere. Hie hiede

altied so jädden an 't epene

Fjuur sitte wüüld. Do junge

Wänte hiede him, wail hie sik

nit moor so goud biwäägje

kude, sien Püpe stopje moast,
wülst hie tou Fokke Mämme

kweden hiede: „Sätte (Elisa¬

beth), iek wüül ieuwen mien

Lieuw wörmje."

Hie hied en läip sünige Huus-

hollerske. Ju wüül Eed spaarje

un deeruum neen groot Fjuur

tougoang maakje.

As Fokke Sätte — ju hiede

aachte Bäidene — him eenmoal

kweden hiede: „Heeroom, beed-

jet moal foar mie un uze Bäi¬

dene", do hiede hie meend:

„Sätte, bede säärm!"
Hie woonde in 't Pastroat. Dät

Pastroat stude tou ju Tied Fok-

huus juunuur, wier nu dälich
Heinrich Schütte sin Bidrieuw

häd. Dät Pastroat was 1808

unner Pastoor Osterloh baud

wuden. Do Skäddeler maten

Pastoor Osterloh überhaupt nit

liede. Ap een Stede in 't Särken-

bouk staant, dät Pastoor Oster¬

loh en Fransozenfjund was, un

deeruum häbbe j o niks mäd him

in Sin heeuwed un wülen niks

mäd him tou dwoon häbbe.

Meßdiener nach dem Staffelge¬
bet unter die Arme fassen und

die Stufen des Altares hoch¬

bringen mußten.

Als er so alt war, ist er dann

öfters bei Fokkens gekommen.
Die waren seine ersten Nach¬

barn. Er mochte immer gern
vorm offenen Feuer sitzen. Die

jungen Männer mußten ihm

dann, weil er nicht mehr so

beweglich war, die lange Pfeife

stopfen, während er zu Fokkes

Mutter sagte: „Sätte (= Elisa¬

beth), ich muß eben meinen

Bauch wärmen".

Er hatte eine sehr sparsame
Haushälterin. Sie wollte Torf

sparen und darum kein so gro¬
ßes Feuer machen.

Als Fokke, Sätte — sie war Mut¬

ter von 8 Kindern — ihn einmal

bat: „Herr Pastor, betet mal für

mich und meine Kinder", da hat

er gesagt: „Ach Sätte, bete
selbst!"

Er wohnte im Pastorat, welches

in der Zeit Fokhuus gegenüber

stand, dort wo jetzt Heinrich
Schütte seine Autowerkstatt hat.

Dieses Pastorat war 1808 unter

Pastor Osterloh gebaut worden.
Die Scharreler mochten Pastor

Osterloh nicht leiden. Im Kir¬

chenbuch wird berichtet, daß

Pastor Osterloh angeblich ein
Franzosenfreund war und des¬

wegen hatten sie nichts mit ihm

im Sinn und wollten auch nichts

mit ihm zu tun haben.

Die Saterländer mochten die

Franzosen ganz und gar nicht.
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Do Seelter maten do Fransozen

goaruut nit liede. Do Fransozen

hieden him alle Gjuchte numen,

hieden him ju Lade, wier dät

seelterske Gjucht apbiwaard

wude, ferkoped. Wail Pastoor
Osterloh tou do Fransozen

hielt, häbbe jo him andäin, wät

jo kuden.
As hie 1808 dät Pastoroat näi

baude, häbbe jo sik wül kwe-

den: „Hie skäl so en groot un

juroabel Pastroat nit häbbe." Jo

häbbe dan snagens fon älke

Boolke fjauer Fout ousnieden.
Do wude dät Pastroat wül

loang, man tou smäl, un dee-

ruum namden jo dät Huus

„Sniedelade".

In düsse smälle Sniedelade

woonde uk Pastoor Dumster. As

hie nu oold wuden was un ju

Meente nit moor faarstounde

kude, kreech hie en Vikar tou

Hälpe.
Die eerste Vikar was 1895 die

Vikar Schulte. Hie was uk uut

Uutände un woonde bie Pastoor

Dumster in dät oolde Pastroat.

Wo him dät deer geen häd un wo

dät in dät oolde Huus uutsach,

dät häd hie apskrieuwen.

Touräächtaanken uur
oolde Tieden 1897 bit 1900.
In dät Bääd fon dän Vikar was

Sträi oane, man one Sträisäk.

Die Foutbeen was fon Muze

kuutfreten, so dät do Muze uk in

dät Bäddesträi fon dän Vikar

komen, deeroan häärumegnau-

Sie hatten ihnen alle Rechte

genommen und hatten ihre

Lade, worin das saterfriesische

Gesetz aufbewahrt wurde, ein¬

fach verkauft. Da nun aber

Pastor Osterloh mit den Franzo¬

sen hielt, haben sie ihm ange¬

tan, was sie nur konnten.

Als er 1808 das Pastorat neu

baute, haben die Scharrel er sich

gesagt: „Er soll nicht so ein gro¬
ßes und teures Pastorat haben".

Sie haben dann nachts von

jedem Balken einfach 4 Fuß

abgesägt. Dadurch wurde das

Pastorat wohl lang, aber zu

schmal. Deswegen nannte man

es „Schneidelade".

In dieser schmalen „Schneide¬

lade" wohnte nun auch Pastor

Dumster. Als er nun alt gewor¬
den war und seiner Gemeinde

nicht mehr vorstehen konnte,

bekam er einen Vikar zu Hilfe.

Der erste Vikar war 1895 Vikar

Schulte. Er war auch aus Strück¬

lingen und wohnte bei Pastor

Dumster im alten Pastorat. Wie

es ihm dort ergangen und wie es

in diesem alten Haus aussah, das

hat er aufgeschrieben.

Zurückdenken an alte
Zeiten 1897—1900
In dem Bett des Vikars war

Stroh, ohne Strohsack. Der Fuß¬

boden war von den Mäusen zer¬

fressen, so daß die Mäuse auch in

das Strohbett vom Vikar kamen,

darin nagten und das Stroh zer¬

schnitten. Davon konnte der

Vikar nicht schlafen. Die Mäuse
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den un dät Sträi stukken frie-

ten. Deerfon kude die Vikar nit

släipe. Do Muze lieten sik nit

truch Klopjen of Wöilen in 't

Sträi ferjaagje. Die Vikar

staalde en Träidfalle mäd Klap¬

pe un Späkhaken unner 't Bääd

ap. Was deer nu en Muus oanke-

men, dan späktoalde ju un beet

in dät Ierzenträid, so dät die

Vikar noch nit släipe kude. Hie

moaste dan apstounde un ju
Muus doodhaue. Hie liet uk wül

snagens en Lampe appe Gruund

ieuwenske dät Bääd stounde.

Daach fon dät Lucht wuden do

Muze nit bong un lieten sik nit

ferdrieuwe. Monige Maole
noom die Vikar sien Bääd un

sliep in de Stoawe ap 't Sofa.
Fon dät Jier 1895 bit 1900 was

Schulte as Vikar in Skäddel. In

ju Tied häd hie dät froaie S'eel-

ter Läid skrieuwen, wier wie

him gjucht toankboar foar weze

mouten. Dan häd hie in dät Jier

1897 dän Skäddeler Konsumve¬

rein appe Bene staald. So loan-

ge hie in Skäddel wezen is,
stuud hie dän Verein ook faar.

Fon 1916 bit 1920 was en Vikar

Siemer in Skäddel. As 1918

Pastoor Dumster stoorf, foont

sik naan näien Pastoor foar

Skäddel. Eerst 1920, as dät näie

Pastoroat ticht an de Särke un

an de Gäärkomere in Fokke-

wede baud wude, do wude

Kaploan Schulte Pastoor fon

Skäddel. Ap dän 25. August

1920 is hie ienfierd wuden. Hie

was en gouden, gjucht klouken

ließen sich nicht durch Klopfen

oder Wühlen im Stroh verjagen.

Der Vikar stellte eine Drahtfalle

mit Klappe und Speckhaken
unters Bett auf. War eine Maus

darin gekommen, dann biß sie in
den Eisendraht und machte

Spektakel, so daß der Vikar

noch nicht schlafen konnte. Er

mußte dann aufstehen und die

Maus töten. Er ließ auch nachts

eine Lampe auf dem Boden

neben dem Bett stehen. Doch

auch vom Licht wurden die

Mäuse nicht bange und ließen
sich nicht vertreiben. Mehrere

Male mußte der Vikar sein Bett

nehmen und schlief dann in der

Stube auf dem Sofa.

Von 1895 bis 1900 war Schulte als

Vikar in Scharrel. In dieser Zeit

hat er das schöne Saterlied

geschrieben, wofür wir ihm noch

heute zu großem Dank verpflich¬
tet sind. Dann hat er im Jahre

1897 den Scharreler Konsumver¬

ein gegründet. Er war bis 1900

auch dessen Geschäftsführer.

Von 1916—1920 war ein Vikar Sie¬

mer in Scharrel. Als dann 1918

Pastor Dumster starb, fand sich

vorerst kein Pastor für Scharrel.

Erst als 1920 ein neues Pastorat

dicht an der Kirche und der Sa¬

kristei in Griep's Weide gebaut

war, wurde Kaplan Schulte Pa¬

stor von Scharrel. Er war ein sehr

kluger und frommer Pastor. Durch

seine Frömmigkeit war er ein

Vorbild für die ganze Gemeinde.
Auch in der Politik ließ er nichts

anbrennen. Er gehörte der Zen-

222



un flietigen Pastoor. Truch sien

Froamigaid was hie en Foar-

bielde foar ju ganse Meente. Hie
liet uk in de Politiek niks

anbanje. Hie was immer bie ju

Zentrumspartei un pretede sto-

adich juun do Nazis. Oafters was

dät so fier, dät jo him aphaalje
wülene. Daach hie foont altied

Ljüde, do him ju Hounde boppe

dän Kop hielten.

So wude fertäld, dät wan hie

wier moal uur do Noazis preted

hiede un hie feklikt wude,

kwaad die Ortsgruppenleiter:

„Laß den Schulte predigen, was
er will. — Bald stehe ich auf der

Kanzel."

Dät ron aber gans uurs. Pastor

Schulte was aller un gebräkkel-
ker wuden. Do Nazis hieden

him läip tousät, man fon dän

Preetstoul häbbe jo him nit

oukriegen. Die Ortsgruppenlei¬

ter is aber silläärge nit ap dän

Skäddeler Preetstoul apkemen.

Hie is 1945, as Skäddel fon do

Polen iennumen wude, uum dän
Haals kernen.

Ju Skäddeler Särke wude 1860

baud. Nu was deer so en smällen,

spitsen Tbuden apkemen. Do Ro¬

melster namden him so skietsk

„Wusteprigge". Anskienend was

hie tou swäk baud, wail hie in

dät Jier 1862 truch en groten

Störm ouwaid was. Do Romel¬

ster kwieden do: „Deer lait ju

Skäddeler Wusteprigge".

In 't Jier 1884 unner Pastoor

Dumster häbbe do Skäddeler

Timmerljüde Johann Smits,

trumspartei an und predigte

ständig gegen die Nazis. Oft
wollte man ihn verhaften. Doch

er fand immer wieder Leute, die

ihm die Hand über den Kopf
hielten.

So wurde erzählt, daß er, als er

wieder einmal gegen die Nazis

predigte und er dann beim Orts¬

gruppenleiter angezeigt wurde,

der Ortsgruppenleiter gesagt

hat: „Laß den Schulte predigen,

was er will. Bald stehe ich auf

der Kanzel!"

Doch es lief ganz anders. Pastor

Schulte war älter und gebrechli¬

cher geworden. Die Nazis hatten

ihm sehr zugesetzt, aber von der
Kanzel haben sie ihn nicht her¬

unterbekommen. Der Ortsgrup¬

penleiter ist nie auf die Scharre¬

ler Kanzel gekommen. Er ist

1945, als Scharrel von polnischen

Soldaten besetzt wurde, zu Tbde

gekommen.
Die Scharreler Kirche wurde

1860 gebaut. Man hatte einen

schmalen spitzen Turm darauf¬

gesetzt. Die Ramsloher nannten

ihn abfällig „Wusteprigge". Der

Turm war wohl zu schwach ge¬

baut und ist deswegen bei einem

Sturm im Jahre 1862 abgeweht.

Die Ramsloher meinten dann

etwas schadensfroh: „Da liegt

die Scharreler Wusteprigge".

Im Jahr 1884 wurde unter

Pastor Dumster der Turm von

den Scharreler Zimmerleuten

Joh. Schmitz, Herrn. Teilmann

und Gerh. Vogt wieder aufge¬
baut. Sie haben den Turm 37 m

223



Hermann Tfellmann un Gerhard

Vogt dän Tbuden wier apbaud.

Do häbbe dän Touden 37 Meter

hooch akroat un sträwig wie-

rapsät, dät hie bit dälich tou
Störm un Kriechstied uurduurd

häd.

Dan häd Dumster dät Kuur fon

de Särke ganz näi uutbaud,

deertou en näien Dööpsteen

waisät, froaie näie Kuurstoule

apstaald. Dät is läip spietelk,

dät düsse goude Stoule in ju näi-
moudske Tied uutrieten un fer-

baddend wuden sunt.

Dät Hartstuk fon ju Särke, dät

grote, froaie Aalter, wier wie
uus dälich noch an fraue un

altied wierbiwunderjemouten,

is 1897 fon Biskup Dingelstedt
ienwäid wuden.

An aal dät kon man kanne, wät

Pastoor Dumster foar do Skäd-

deler un ju eenmoalige froaie
Särke däin häd. Pastoor

Schulte, die fout bäte Pastoor

Dumster koom, häd dät dan

foutsät. Unner sien Tied sunt in

ju ganse Särke näie Finstere
kernen — aale mäd Lood un

Buntglääs un do froaie Kuur-

finstere mäd do flügge Bielden

deeroane. Dan wude die Örgel-

been ganz näi baud — bäte in ju

Särke, so as hie noch dälich deer

is. Faar ju Tied rate et noch naan

Örgelbeen. Ju Örgel was bit

deerwai ap dän Been fon ju litje
Gäärkomere.

Dan häd hie ook dät Marienaal-

ter un dät Christkönigsalter
anskaffed.

hoch und sehr stabil wieder auf¬

gebaut, so daß er bis heute alle

Stürme, Not und Kriegszeiten
überstanden hat.

Dann hat Pastor Dumster das

Chor von der Kirche neu ausge¬
baut. Er hat einen neuen fhuf-

stein und sehr schöne Chor¬

stühle aufstellen lassen. Es ist

sehr ärgerlich, daß diese in der
neumodernen Zeit entfernt und

verbrannt worden sind.

Das Herzstück der Kirche ist

der schöne, große Hochaltar,
den wir immer wieder bewun¬

dern und uns daran freuen kön¬

nen. Er ist im Jahre 1897 ange¬

schafft und von Bischof Dingel¬

stedt eingeweiht worden.

An all das kann man erkennen,

was Pastor Dumster für die ein¬

malig schöne Scharreler Kirche

und für seine Gemeinde getan

hat. Pastor Schulte, der nach

Pastor Dumster folgte, hat das

Werk fortgesetzt.
Unter seiner Zeit sind in der

ganzen Kirche neue Fenster ein¬

gebaut worden. Alle mit Blei-

verglasung und Buntglas, dazu
die Chorfenster mit den schö¬

nen Bildern. Dann wurde der

Orgelboden ganz neu aufgebaut

— hinten in der Kirche, so wie er

heute noch vorhanden ist. Vor

dieser Zeit gab es noch keinen

Orgelboden. Bis dahin stand

die Orgel auf dem Boden der
kleinen Sakristei.

Dann hat er noch den Marienal¬

tar und den Christkönigsaltar

angeschafft.
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Marron C. Fort

Fon dän Machannelboom

An den langen Winterabenden pflegt die Familie sich, nachdem alle Arbeiten ver¬
richtet sind und nachdem das Abendessen verzehrt ist, um den Herd zu versam¬
meln, der im Winter wie im Sommer der Mittelpunkt des häuslichen Lebens der
Saterländer ist. Die Hausfrau beschäftigt sich mit dem Mittagsmahl für den näch¬
sten Thg, der Hausvater setzt sich in den allein für ihn bestimmten Lehnstuhl an
der anderen Seite des Feuers, wenn diesen nicht etwa ein bejahrter Großvater ein¬
nimmt, um den sich die Enkel und Enkelinnen versammeln. Die Söhne des Hauses

und die Knechte nehmen den Strickstrumpf zur Hand, während dje Töchter und
die Mägde das Spinnrad in Bewegung setzen oder Flachs reinigen .
Es wird eine doppelte oder dreifache Reihe von fbrfstücken mit großer Geschick¬
lichkeit um und über das Feuer gebaut. Die Männer zünden ihre Pfeifen an, und
man spricht über die Ereignisse und die Arbeiten des Tages, über dasjenige, was
an folgenden lägen zu tun ist. Das Feyer fängt an, heller aufzulodern und bringt
noch mehr Behaglichkeit in den Kreis", der sich um den Herd gebildet hat, und es
fehlt nur noch, daß einer das Wort nimmt und dem begierig lauschenden Zuhörer¬
kreis etwas erzählt, um in alle das Wohlbehagen zu bringen, welches nur die ken¬
nen, die den offenen Herd zu schätzen wissen.
Nun gibt der bejahrte Großvater Bruchstücke aus der Geschichte des Saterlandes
zum besten. — Er erzählt von den „alten, guten Zeiten", wo man noch in Ramsloh
auf dem Kirchhofe zusammenkam, um sich von den Ältesten, den Regenten des
Landes, Recht sprechen zu lassen. Der alte Herr preist sich glücklich, wenigstens
noch die Zeiten gekannt zu haben, in denen die Bürgermeister das Land verwalte¬
ten, die Abgaben nach Recht und Billigkeit über alle verteilten, über Gleichheit in
Maßen und Gewichten wachten und nach besten Kräften für das Wohl des Landes

sorgten.
Dabei kann es nicht fehlen, daß Parallelen mit der Gegenwart gezogen werden.
Es wird erwähnt und beklagt, daß die jungen Leute jetzt zum Soldatendienst
gezwungen würden, daß die Abgaben vermehrt seien, daß man jetzt Beamte im
Lande sehe, die man hier früher nicht gekannt habe, und immer ist der Refrain:
„Wäre es jetzt nur noch wie früher!"
Haben sich die Klagen über das verlorene Glück erschöpft, so nehmen wohl die
Kinder das Wort und legen ihren Eltern und ihren Geschwistern Rätsel zum Raten
vor, die ihrer Meinung nach recht schwer zu erraten sind ...
Die allgemeine Behaglichkeit wird aber erst recht gesteigert, wenn die Versamm¬
lung um den Herd durch einen Bekannten vermehrt wird, der als Märchenerzähler

bekannt und berühmt ist. Dieser läßt sich auch nicht lange bitten, sondern |ängt
an, aus dem reichen Märchenvorrat, den er vom Vater oder Großvater geerbt hat,
Schätze mitzuteilen.
Diese Märchen, wenn sie auch allen Zuhörern bekannt sind, werden doch immer
wieder mit gleichem Interesse angehört, obgleich sie schon seit langer Zeit vom
Vater auf den Sohn übertragen sind. Nur zuweilen werden wohl vom Erzähler
Redensarten oder Sprichwörter eingeflochten, die ihm die Erzählung zu würzen
scheinen. Natürlich haben die meisten Märchen auch im Munde dieses oder jenes
Erzählers einige größere Zusätze erhalten oder Weglassungen erlitten. Daraus läßt
sich erklären, wie die von mir mitgeteilten Märchen, die schon seit undenklicher
Zeit im Saterlande bekannt sind und in denen man oft Anklänge an die von den

Gebrüdern Grimm uns überlieferten Märchen hört, doch auch wieder in vielen
Punkten von diesen abweichen ... — Johann Friedrich Minssen im Jahre 1846.

15 Jahrbuch
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