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KURZFASSUNG: Aus AnlaB der Flurbereinigung 'Vriescheloo' im auBersten Nordosten der Niederlande, 
wurde 1987 in einem ehemaligen Moorgebiet der Standort eines Steinhauses entdeckt. Es stammt aus der Zeit 
vor den hiesigen, spatmittelalterlichen und friihneuzeitlichen Dollarteinbriichen und wurde nach seiner 
Zerstorung im 15. Jahrhundert nicht wieder aufgebaut. Die Ausgrabung des Steinhauses sowie die Freilegung 
einer Viehtranke in geringer Entfernung, bildeten Anhaltspunkte zur Erforschung der mittelalterlichen 
Moorkolonisation an dem Geestrand des Groninger Reiderlandes. Dieser Aufsatz will zu der Frage beitragen, 
welches die wirtschaftliche Basis dieser Kolonisten gewesen sein kann und ob der fortschreitende Moor
schwund infolge der Kultivierung moglicherweise der Hauptgrund dafUr war, daB man Teile des Wirtschaft
sareals aufgegeben hat oder zumindest verschieben muBte, noch bevor der Dollart das Gebiet tatsachlich 
iiberflutete. 

STICHWORTE: Steinhaus, Viehtranke, Ackerspuren, Aufstrecksiedlung, Eisenproduktion, Moorschwund, 
Dollart -ii berfl u tungen. 

l. FLURBEREINIGUNG UND MITTELALTER
LICHE BAUERN BEl VRIESCHELOO 

Die Flurbereinigung 'Vriescheloo' sollte 1987 auch 
das ehemalige, iiberschlickte Moorgebiet zwischen 
dem heutigen Geestrand Vriescheloos und der Wes
terwoldschen Aa im auBersten Nordosten der Nie
derlande in Angriff nehmen (Abb. I). Dieses etwa 
600 Hektar groBe Areal mit Flurnamen Vriesche
looer Vennen ware archaologisches Niemandsland, 
hatte nicht A.E. van Giffen 1939-1940 in unmittel
barer Nahe der jetzigen Reihensiedlung Vriesche-
100 deren spatmittelalterliche Kirchenstelle unter
sucht (van Giffen, 1 939). Diese Ausgrabung sowie 
wenige vorgeschichtliche und spatmittelalterliche 
Einzelfunde bildeten die schmale Prospektionsba
sis, als hier 1986 archaologische Vorbereitungsar
beiten beginnen sollten. Wenn auch fUr diese Pro
spektion, welche im Rahmen der archaologischen 
Inventarisation des 'Herinrichtingsgebied Oost-Gro
ningen en de Gronings-Drentse Veenkolonien' er
folgte, nur wenig Zeit zur VerfUgung stand, so 
fUhrte sie doch zu einer Reihe neuentdeckter, zeit
verschiedener Objekte. Darauf wurde die Ausgra
bung zweier Objekte beschlossen, zunachst einer 
spatneolithischen Siedlung (Vriescheloo-Harsseven
ne), weiterhiri des Standorts eines spatmittelalterli
chen Steinhauses (Vriescheloo-Eerste Zijldiep). 1m 
hochsten Bereich des flachen Sandriickens inner
halb des neolithischen Siedlungsareals fanden sich 
wahrend der Ausgrabung auch Spuren mittelalterli
cher Bewirtschaftung, darunter eine perfekt erhalte-
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ne Viehtranke. Samtliche Spuren waren abgedeckt 
und konserviert durch den am Ende des Mittelalters 
und in der friihen Neuzeit abgelagerten Dollartklei. 
1m Grunde genommen bilde te der Fund jener Tran
ke eine erste nahere Bekanntschaft mit den mittelal
terlichen Bauern, die sich in dem Gebiet auBerhalb 
des Geestrandes Vriescheloos aufhielten. Zuvor 
wurde ihre Anwesenheit dort aufgrund schriftlicher 
QueIIen zwar vermutet, aber die Spuren ihrer Tatig
keiten vorden Dollartiiberflutungen fehlten bis dahin. 

Des weiteren fUhrte eine Luftbildauswertung zur 
Entdeckung des Standortes eines historisch vollig 
unbekannten Steinhauses, ebenfalls gelegen im 
iiberschlickten Moor, Luftlinie 1,3 km von der 
Viehtranke entfernt. Noch in demselben Jahr ( 1987) 
wurden die beiden Objekte ausgegraben. Die Er
gebnisse dieser archaologischen Untersuchungen 
zur mittelalterlichen Vorgangersiedlung Vriesche
loos werden hier dargestellt. Es wird der Versuch 
gemacht, diese Befunde mit der damaligen hydrolo
gischen Position und den Bodenveranderungen des 
Wirtschaftsareals auf dem Hintergrund des sich 
ausbreitenden Dollarts zu verkniipfen. 

2. AUSGRABUNGSERGEBN1SSE: 
VRIESCHELOO-EERSTE ZIJLDIEP 

2. 1. Ein unbekanntes Steinhaus 

Die Ltiftbildauswertung fUhrte zu der Entdeckung 
des Standorts eines Steinhauses. Seine Fundamen-
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tierung ergab sich aus einem karreeformigen, hellen 
FIeeken von etwa zehn auf zwOlfMeter inmitten der 
parallel aufstreckenden Fluren nordwestlich des 
heutigen Dorfes Vriescheloo (Abb. 2). Bei einer 
GeHindekontrolle im spaten Herbst 1 986 wurde an 
dieser Stelle in dem kleiUberlagerten, mittlerweilen 
stark oxydierten Restmoor ein kleines, flaches Sand
podest mit Kugeltopfscherben, Ziegelsteinschutt im 
erkennbaren Klosterformat und Mortel festgestellt. 
Ortliche Erkundigung ergab, daB an der Stelle be
reits vor Jahrzehnten wiederholt Ziegelsteine gero
det worden waren, weil sie bei der Bewirtschaftung 
starten. 1m Herbst des nachsten Jahres wurde diese 
Fundstelle durch eine Ausgrabung dokumentiert. l 

Bei einer vorabgehenden Sondierung lieBen sich 

Abb. l .  Die Lage Vriescheloos im Nordosten der Niederlande. 

Abb. 2. Luftaufllahme 1 979 der Umgebung 
des Steinhauses, des sen Fundament i n  
der Bi ldmitle als heller Flecken im dun
kelen, kleiUberlagerten Umfeld erkennbar 
ist. Sichtbar ist weiter, dall die Lang
sachse des Steinhauses auf die alteste 
Parze l l enrichtung (rechts unten) 
zurUckgeht. Norden ist oben. Breite des 
Ausschnitls = 930 m. Sonderflugserie 
Flurbereinigung Vriescheloo 1/5 1 65, 
Streifen 3, Bildnr. 1 76;  vervielfaltigt 
mit Genehmigung des Diel/sr 1'001' her 
Kadasrer el/ Opel/bare Registers 
(KADOR), Apeldoorn. 
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Abb. 3. Vriescheloo-Eerste Zijldiep (1987); Ausgrabungsplan des Steinhauses. Dollartklei entfernt, Hiihenangaben in cm -NN. Legende: 
I. eingeschlaJ1llllter Sand; 2. Restmoor; 3. Fliiche mit umgestiirztelll Mauerte i l ;  4. Flache mit Ziegelsteinschutt; 5.  Grenzgrabchen; 6. 
Wasserbrunnen mit vorgelagertem Sandplateau; 7 .  Lage der Profilschnitte. Zeichnung J .H .  Zwier. 

in dem Sandpodest keine Ziegelsteine (mehr) fest
stellen. Etwas abseits nordwestlich des Podestes 
stieB die Sonde jedoch hart unterhalb der Kleideeke 
auf eine diehte Steinpaekung, welehe sieh spater als 
Backsteinlage herausstellen soli te. Es wurde der 
verfilgbaren Zeit wegen die Freilegung des Podestes 
und der Steinpaekung sowie de ren direktem Umfeld 
in zwei kreuzweise angelegten FUiehen besehlossen 
(Abb. 3). Etwaige, das Podes t umringende Struktu
ren diirften somit aueh erfaBt werden. 

2.2. Bauart 

2.2. 1. Fundamentierung 

Eine erste Uberrasehung bese herte das Innere des 
Podestes (Abb. 4). Nieht etwa eine Wolbung des 
Sanduntergrundes oder ein durch Sandaufwurf 
kiinstlich entstandener Hiigel trat zutage, sondern 
die Erhebung stellte sieh primar als ein natiirlieher 
Moorrest heraus. 1m Vergleieh mit seiner direkten 
Umgebung war hier das Moor (urspriinglieh ein 
Hochmoor, s. unten) weniger stark oxydiert, ver
mutlieh aufgn:md einer ehemals vorhandenen Auf
tragsehieht oder eines mehr oder weniger befestig-
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ten, im naehhinein nieht mehr beaekerten Laufhori
zontes. Zentral im Moorpodest wurde nun ein bis auf 
den gewaehsenen Sanduntergrund triehterformig 
eingetiefter, mit eingesehlammtem Sand verfiillter 
Graben im Verlauf eines Reehteeks angetroffen, der 
mit einer durehsehnittliehen oberen Breite von 3,50 
m einem sehweren Steinbau zum Fundament ge
dient haben muJ3. Der Sandkorper hatte zugleieh 
eine allzu rasehe Einebnung dureh die moderne 
Beaekerung verhindert. Die Pflugsohle reiehte zur 
Zeit der Ausgrabung offenbar bereits bis unterhalb 
der ehemaligen Position der unteren Steinlage, den n 
es wurde der sandige Fundamentkorper angesehnit
ten ohne irgendwelche Spur eines Mauerfusses. 
Dieser Konservierungszustand ru f t nunmehr die 
kontrastreiehe, karreeformige Verfiirbung auf dem 
Luftbild in Erinnerung; die Umrisse des hellen 
Sandpodestes sind darauf haarseharf zu erkennen. 
Die AuJ3enmaJ3e des Fundierungsgrabens betrugen 
auf dies em Niveau 10,5x1 2,5 m, die verbliebene 
Tiefe noeh bis 0,60 m. Ein sOlcher Umfang ent
sprieht den MaJ3en vieler Standorte (fiir die bebaute 
Flaehe) spatmittelalterlieher Steinhauser. Es muJ3 
dennoeh zu den angegebenen AuJ3enmaJ3en an die
ser Stelle bereits auf einen Nebeneffekt des seit dem 
Mittelalter gewaltigen Moorsehwundes hingewie
sen werden. Die Sehrage des Grabeneinstiehs muJ3 
namlieh zur Zeit der Anlage geringer gewesen sein 
als sie jetzt erseheint; dureh Moorsehwund 'floB' 
der Sand auswarts, wie dureh getreppt abgesaekte 
humose Horizonte besonders auJ3enseits bezeugt 
wurde (Abb. 5).2 Wenn man nun diese naehtragliehe 
Ausdehnung der Fundamentflaehe mit einbezieht, 
so konnen die AuJ3enmaJ3e fUr das angesehnittene 
Niveau auf ca. 9,5x 11 ,5 m verringert werden. Wie
viel wiederum hinzugereehnet werden muJ3, um den 
Originalumfang des Karrees in MauerfuJ3hohe zu 
bereehnen, hangt vom urspriingliehen Neigungs
winkel der Grabenbosehung und von der dam ali gen 
Maeht.igkeit des Moores ab (s. 4.2). Damit verbun
den ist die Frage, ob das Steinhaus etwa auf einem 
Hiigel erriehtet wurde. Aus den Befunden muJ3 diese 
Frage hier sehon verneint werden. Eine solche auf
wendige Auftragung hatte namlieh Spuren hinter
lassen miissen, entweder im Sanduntergrund oder an 
der alten Mooroberflaehe rings herum.3 Dennoeh 
ergibt sieh aus zwei Befunden eine kurze Anbo
sehung des Gelandes zum Fundament hin (Abb. 4). 
Erstens war eine zunehmende Oxydation und zug
leieh eine geringere Maehtigkeit des verbliebenen 
festen Moores aus den Profilsehnitten ersiehtlieh,je 
weiter man sieh vom Fundament entfernte. Dieser 
Abstand zum Fundament betrug stets weniger als 5 
m. Direkt nordostlieh am Rande der Fundamentie
rung fanden sieh noeh Reste von Sphagnum cuspi
datum - Torf in der Form von sehrag gestelIten 
Sehollen; diese lassen eine Deutung als Befestigung 
des Mauerfusses zu und weisen zugleieh darauf hin, 

das die hiesige Moorentwieklung das Hoehmoorsta
dium erreieht hatte. 

Zweitens befand sieh rings um das Fundament he
rum ein Horizont, welchen wir anfangs als 'alten 
Laufhorizont' bezeiehneten, namlieh eine sehwarz
braune, sandig-humose Schieht (s. Abb. 4). Sie 
enthielt iiberall Ziegelsteinpartikel sowie gelegent
lieh aueh Keramikbrueh. Dieser Horizont traf zu
sammen mit dem weniger stark oxydierten Moorrest 
und reiehte bisweilen einige Meter dariiber hinweg. 
Beziiglieh der geringen Maehtigkeit dies es 'Laufho
rizontes' paJ3t die Bemerkung, daJ3 er vor der Ob er
sehliekung des Dollarts wohl starker gewesen sein 
mag. Uns ist der Effekt der Meeresiibersehwem
mungen im einzelnen nieht bekannt. Umfangreiehe 
Erosion hat in den Vriesehelooer Vennen aber kei
neswegs stattgefunden; in wieweit jedoeh Platze 
wie der herausragende Standort des Steinhauses 
vom Wasser angegriffen und abgeflaeht wurden, 
laJ3t sieh noeh nieht rekonstruieren. 

Bemerkenswert war weiterhin eine geringe Aus
buehtung an einem Eekpunkt der nordlichen Seite 
des ansonsten geradlinig begrenzten und regelma
J3ig gebildeten Karrees. Hier liegt eine Unregelma
J3igkeit vor, welche aufgrund der eingenommenen 
Flaehe und der Weise des Aushubs wahrscheinlieh 
aueh zur Fundamentierung gehorte. Ob diese Aus
buehtung des Fundamentgrabens eine Bedeutung 
besaJ3 und welche Funktion sie vielleieht erfiillte, 
bleibt vorerst unklar. 

Der gelbe, eingesehlammte Sand des Fundament
grabens war durehsetzt mit Humussehlieren, natur
gemaJ3 in iiberwiegend horizontaler Lage, weil sieh 
feine, im Wasser sehwebende Moorbestandteile 
wahrend des Einsehlammens jeweils beim Absin
ken des Wasserstandes in einem Horizont absetzten. 
Ansonsten war der Sand vollig homogen und zeigte 
keine Broekehen eines Humuspodsols, wie er an der 
Basis der Viehtranke (Vrieseheloo-Harssevenne, s. 
Absehnitt 3) so deutlieh festgestellt wurde und dort 
auf lokale Sandverarbeitung hinwies. Ebensowenig 
erinnerte der gelbe Sand an den blas sen, dureh Humus 
leieht naehgefarbten, durehwurzelten Sand, wie er 
im Untergrund des Steinhauses ansteht. In den 
Grabungssehnitten ringsum das Podest herum wur
de aueh keinerlei Sandentnahmestelle beobaehtet. 
Die homogene Zusammensetzung sowie die einheit
liehe Farbe des Sandes (aueh wenn man mit einbe
zieht, daJ3 eine ortliehe Orangefarbung dureh naeh
tragliehen Eisenniedersehlag im Boden das Aus
gangsmaterial geringfiigig verandert haben kann) 
mogen dadureh erklart werden, daJ3 der Sand trok
ken gewonnen wurde: der Sand zeigte groJ3e Åhn
liehkeit mit dem des C-Horizontes eines Humuspod
sols . Eine solche Sandentnahme in logischer Entfer
nung zum Bauplatz kann eigentlieh nur auf dem 
ausgedehnten Geestriieken des heutigen Dorfes 
Vrieseheloo gesueht werden. Der bis +3,50 m NN 
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Abb. 5. Vriescheloo-Eerste Zijldiep. Die durch Moorschwund abgetreppten humosen Bander im Fundamentgraben (SW-Kante, aul3en
seitig). Aufnahme B.A.1 .  

Abb. 6. V riescheloo-Eerste 
Zijldiep. Hiihenvermessung der 
heutigen KleioberfJache im Bereich 
des Steinhauses, in cm +/-NN 
(die Position des Steinhauses ist  
hineinprojiziert). Zeichnung J .H. 
Zwier. Hiihenangaben: lngeni
eursbureau voorCultuurtechniek 

EERSTE 
'20 --------

v.o.f. ,  Heerenveen, Karte 04234- O 100 m 
VRIESCHELOO 1987 
EERSTE ZIJLDIEP S-5, 1986. 1=1 ==============JI 

reichende DecksandrUcken lag Luftlinie etwas mehr 
als einen Kilometer vom Steinhaus entfernt. An
scheinend war den Erbauern mehr daran gelegen, 
dem Steinhaus ein solides Fundament im instabilen 
Moor zu verschaffen, als den Sandriicken als Bau
platz zu wahlen. Dennoch fand sich 60 m bstlich des 
Steinhauses im Moor eine kleine, flache Decksand-

wblbung; darin hatte sich ein schwacher Humuspod
sol entwickelt. Aber weder als Bauplatz fUr das 
Steinhaus, noch als Sandentnahme wurde diese Stelle 
genutzt. Es kommt hier natiirlich die Frage auf, 
welche Griinde vorhanden gewesen sein kbnnen' um 
einen bautechnisch sO schwierigen Platz zu bevor
zugen. Hier muB zunachst angefUhrt werden, daB 
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aufgrund weiterer Fundstellenkartierung und der 
Flurform vermutet werden kann, daB das Steinhaus 
inmitten eines linear gegliederten Dorfes lag. Die 
damaligen Eigentumsverhaltnisse und die damit 
verbundene darfliche Bebauung magen es verhin
dert haben, eine gunstigere Auswahl fUr den Bau
platz zu treffen.4 Denn eine grundliche Kenntnis der 
Bodenverhaltnisse darf man den mittelalterlichen 
Moorsiedlern zweifellos unterstellen. 

Dazu paBt noch eine Bemerkung hinsichtlich der 
Position des Steinhauses in Bezug auf die seitliche 
Begrenzung der Parzelle. Das Steinhaus befindet 
sich namlich etwas aus der Mitte der Flur zur nord
ostlichen Seite hin versetzt. An jener Stelle ward es 
vielleicht gerade noch maglich gewesen, an den 
Sanduntergrund heranzureichen, weiter (sud)-west
lich taucht der pleistozane Boden p16tzlich weg, wie 
eine Hohenvermessung der heutigen Oberflache u.a. 
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an gib t (Abb. 6). Bodenphysische Erwagungen kon
nen bei dieser Standortwahl also doch eine gewisse 
Rolle gespielt haben. Fraglich bleibt dennoch, ob 
die uberlieferte Breite der Streifenflur tatsachlich 
die Situation zur Zeit des Steinhauses wiedergibt. 
Zwar wurden trotz genauer Beobachtung in den Pro
filschnitten quer zur Aufstreckrichtung keine Grenz
graben gesehen, aber letztere kan nen auch durch 
Mooroxydation fur den Archaologen unsichtbar ge
worden sein. DaB schlieBlich die Aufstreckrichtung 
nach der Uberschwemmungsperiode geringfugig ver
andert wurde (s. weiter unter 4.2.2), braucht wieder
um die ursprungliche Streifenbreite nicht beein
trachtigt zu haben. 

2.2.2. Der Wasserbrunnen 

1m Zentrum des Karrees befand sich ein ebenfalls 

Phasen 
I 
II 
m 

I 
/� / 

V 

\ I 
I I 

r �lli(7 - - -j + i 7/ ,,\ : 
I I I-� __ I / I 

r 1 4 I_-
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I -0.70 NAP 

+ 

� ______________ _______________ _ ___ JI 
? l,m II 

Abb. 7. Vriescheloo-Eerste Zijldiep. J-III: Der Wasserbrunnen im Hausinneren wahrend drei Ph asen seiner Freilegung; die Htihen sind 
in cm -NN angegeben. Legende: I. eingeschlammter Sand (gelber Sand); 2. Sandplateau (blasser Sand); 3. Sandfilter (weiBer Sand); 4. 
Brunnenschacht (humose Grundmasse mit Sandlinsen); 5. Sandiger Moorrest mit Backsteinpartikeln; 6. Restmoor; 7. natiirlich abgela
gertes Holz. Rechts oben die Verschiebung des Brunnenschachtes, anschaulich gemacht durch Oberlagerung der drei dargestellten Phasen. 
Zeichnung J.H. Zwier. 
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reehteekiger, dunkler FIeeken von 2,80x4,60 m, ein 
verbliebener und teils noeh unvergrabener, jedoeh 
stark zusammengepreBter, oxydierter Moorrest. Naeh 
Vertiefung zeiehnete sieh darin auf der Uingsaehse, 
etwas westlieh aus der Mitte versetzt, der bereits 
vermutete Brunnen ab, ein unregelmaBiges Rundo
val von knapp 0,80 ni Durehmesser (Abb. 7). 1m 
folgenden wird dies em Befund relativ viel Platz 
eingeraumt, weil er Aussagen zulaBt tiber Benut
zung und Zeitstellung des Steinhauses. 

Dem Brunnen direkt ostlieh vorgelagert befand 
sieh ein im Moor 'hangendes' plateauahnliehes Ge
bilde aus blassem Sand, derselbe Sand wie es aueh 
im Untergrund ansteht. Dieses Sandplateau in der 
Form eines ungefahren Reehteeks von I ,  70x l m, 
erhaltene Tiefe noeh ca. 0,30 m, war mit seiner 
Langsseite mittig zum Brunnen gekehrt. Es wird 
zweifellos dazu gedient haben, dem Wassersehop
fenden festen Boden unter den FtiBen zu versehaf
fen. 

Der Brunnensehaeht war teilweise dureh seine 
Konturen, aber mehr noeh dureh seine Fiillung mit 
Bausehutt in seinem oberen erhaltenen Bereieh er
kennbar (Abb. 7:a); es fehlte jegliehe Konstruktion 
zur Befestigung der Wande. Es bestand wahrend der 
Freilegung aueh nieht der geringste Eindruek, als 
hatte es eine solehe gegeben. Auf einem niedrigen 
Niveau war siehtbar, wie einige nattirliehe, im Moor 
horizontal eingebetteten Stamme dureh die Anlage 
des Brunnensehaehtes abgesehnitten worden waren. 
Nur so konnte festgestelIt werden, daB der Sehaeht 
hier zu einem Oval geworden war (Abb. 7:b). Der 
Brunnensehaeht reichte gerade bis an den festen 
Sanduntergrund, so daB die Gesamttiefe bei der 
Freilegung nur noeh 0,60 m betrug. Merkwtirdiger
weise war hier das Zentrum um mindestens 40 cm 
naeh Westen versehoben (Abb. 7:e,d). Als Effekt 
etwaiger naehtraglieher Erdversehiebung lieB sieh 
diese seitliehe Verlagerung nieht erklaren; sie muB 
wohl infolge unregelmaBigen Aussehaehtens und 
einer fehlenden Wandbefestigung entstanden sein. 
Aber aueh die Benutzung des Brunnens kann fUr 
diese Formveranderung verantwortlieh gemaeht 
werden. Hinsiehtlieh der Position des 'sehweben
den' Plateaus ostlieh des Brunnens kame namlieh 
eine Aushohlung der Brunnenwand wahrend des 
Gebrauehs gerade an der gegentiberliegenden Seite 
in Betraeht. 

An der Basis war eine auffallige Sandlinse von 
etwa 0,20 m Maehtigkeit zu beobachten (Abb. 7:e). 
Dieser Horizont bestand aus sehr weiBem, wohl 
ortsfremdem Sand, der mit dem umringenden Moor 
sowie mit dem festen Sanduntergrund stark kontras
tierte. Der Horizont trat sehon in Erseheinung, als 
der Sanduntergrund noeh nieht erreieht war. Daher 
ist aueh der SehluB gereehtfertigt, daB diese Sand
linse ktinstlieh eingebraeht sein muB; sie darf als 
Filter fUr das aufquellende Grundwasser betraehtet 
werden. 

Das Fehlen eines entwiekelten Bodenprofils in 
dem festen Sanduntergrund sowie der Erhaltungs
grad des noeh verbliebenen Moores unterstellen, 
daB die Wasserversorgung zu keiner Zeit problema
tiseh gewesen sein dtirfte - wenn aueh die Wasser
qualitat (sauerliehes Moorwasserl) heutigen Anfor
derungen nieht gentigen wtirde. 

Schachtinhalt. Der Inhalt des Sehaehtes laBt wiehti
ge Rtieksehltisse im Hinbliek auf den Verfiillungs
prozeB und damit auf das Verlassen des Steinhauses 
zu. Vorweg soll betont werden, daB sieh der Brun
nen erst ab -0,50 m NN abzeiehnete. Da sieh die 
Innenflaehe des Steinhauses bereits jahrelang auf 
dem Luftbild im Aeker abzeiehnete, muB der Pflug 
mittlerweilen einen betraehtliehen Teil zerstort 
haben. Bei dem Baubefund eines 'benaehbarten', 
gleiehermaBen im Moor angelegten Steinhauses zu 
Bellingwolde (s. 4.3) fand sieh die Fundamentie
rung bis einer Hohe von rund 0,80 m bewahrt (Renaud 
& van Dijk, 1959: S. 24). Demnaeh waren in unse
rem Falle moglieherweise noeh einige Dezimeter 
mehr zum Brunnensehaeht zuzureehnen. Von etwa 
- 0,50 bis -0,65 m NN bestand die Ftillung aus einem 
Dureheinander von Ziegelsehutt (darunter aueh 
vollstandige Ziegelsteine) und Mortel, offensieht
lieh vom Abbrueh des Gebaudes stammendes Mate
ria!. Dazwisehen fanden sieh aueh zwei passende 
Bruehsttieke eines vollstandigen, augenseheinlieh 
geringftigig abgenutzten Sehleif-jReibsteines aus 
sehr weiehem, gelbgrauen Sandstein, der primar 
einem groBeren, abgeflaehten runden Stein mit ei
nem Durehmesser von ca. 45-50 cm angehorte (Abb. 
8:1). Dieses Material erseheint fUr Mahlvorgange 
reeht ungeeignet, denn es ist zu weieh, wie der weit 
widerstandsfahigere Werkstoff mittelalterlieher 
Handmiihlen (Basaltlava, Granit) gentigend beweist 
(Harsema, 1979). Aufgrund der umlaufenden Sehleif
spuren an einer erhaltenen, glatten, runden Kante 
des Sehleif-jReibsteines hat eine primare Nutzung 
als groBer Sehleifstein, der kantstehend um seine 
Aehse gedreht wurde, den Vorzug. Naehdem dieser 
Sehleifstein zerbraeh, ergab der zweite Gebraueh 
einer seiner Fragmente als Sehleif-jReibstein die 
sehwaehe Aushohlung in der Mitte. Dabei behielt 
die untere Seite des Sehleif-jReibsteines die ur
sprtingliehe, roh bekappte Seitenflaehe des Sehleif
steines. 

Des weiteren kamen zwei passende Fragmente 
eines unvollstandigen, wiederum geringfUgig abge
nutzten, mit Ritzen versehenen Mahlsteines aus 
Basaltlava ans Lieht, wohl Teil eines Laufers (Abb. 
8:2)."So1che mit Ritzen ausgestatteten Handmiihlen 
sind erst ab dem 13. Jahrhundert bekannt. 

Ansonsten kamen aus der Ftillung etliehe, z.T. 
verbrannte Knoehenfragmente zutage, vorwiegend 
stammend vom Bos taurus (darunter ein Rippen
fragment mit Sehneidespur (Abb. 8:3)), moglieher-
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weise aueh von Sehaf/Ziege stammend, sowie eini
ge Mausekiefer und indet.5; weiter Wandungsseher
ben von Kugeltopfware, drei Wandseherben eines 
Siegburger GefaBes, drei Randscherben und eine 
Wandseherbe von Sehalen und einem Beeher (?) 
von Kugeltopfware mit braungrUner Innenglasur 
(Abb. 8:4), ein' winziges, unfbrmiges StUekehen 
Bronze mit Blasen (von einer Bronzesehlaeke?), 
mehrere kleine Brocken Limonit, allesamt eingebet
tet in einer sandig-humosen Grundmasse, darin 
gelegentlieh aueh lehmig-sandigen Linsen vOI'kom
mend. 

Ein Teil des Sandes sehien der Farbe naeh von 
dem 'sehwebenden' Plateau herzurUhren. Der hu
mose Anteil der Grundmasse unterseheidete sieh 
aber nieht von dem umringenden, kompakten Moor 
und wird sieh daraus im Laufe der Zeit denn aueh 
gebildet haben. Die Zusammensetzung der FUllung 
- der obere Bereieh mit den Ziegelsteinen, dem 
Sehleif-/Reibstein sowie den Mahlsteinfragmenten 
ausgenommen - wUrde somit auf einen langsamen 
VerfUllungsprozeB zurUekgehen. Zusammengeho
rende Seherben sind aber zuweilen dureh die ganze 
humose FUllung verstreut gefunden worden, was fUr 
eine sehnelle VerfUllung spreehen wUrde. DasDureh
einanderkommen des Brunneninventars in einer 
wasserigen FUllung braueht an sieh aber nieht zu 
verwundern. 

Bei -0,65 m NN kUndigte sieh eine Veranderung 
in der SehaehtfUllung an, denn hier wurde zunaehst 
eine dUnne Sehicht versehmutzten, blassen Sandes 
mit BaeksteinkrUmeln und einigen Holzkohlebrok
ken beobaehtet. In dies er FUllung fand sieh eben
falls ein nicht naher gedeutetes StUekehen Bronze. 
Diesem Horizont folgte direkt die vorher erwahnte, 
weiBe, bis zur Brunnenbasis reichende Sandlinse, 
der 'Filter'. In der Kontaktzone des versehmutzten 
und des weiBen Sandes lagen mehrere Kugeltopf
seherben verstreut. Aber aueh der sauber anmutende 
weiBe Sand enthielt gelegentlieh Keramikscherben, 
Baeksteinfragmente, darunter halbgebrannte, und 
zwei Brocken halbgebrannten, sandigen Lehm, davon 
einer mit einer flaehen Seite. Der tiefste Punkt des 
Brunnens lag bei -0,93 m NN. 

Ob der Brunnen dies es Steinhauses nun wieder
holt im Gebraueh war oder lediglieh Notzwecken 
diente, sei dahingestellt; von Interesse ist hier, daB 
die FUllung, wenn man so will, eine Dreiteilung 
aufweist. DafUr gibt es folgende Erklarungsmog
liehkeit. Bereits zur Zeit der Anlage des Brunnens, 
als der Sandfilter angebraeht wurde oder kurz da
naeh wahrend des Gebrauehs, trat eine baldige, wenn 
aueh geringe Versehmutzung in Form von Keramik
brueh und Ziegelfragmenten eino Nieht auszusehlie
Ben ist, daB besonders der Ziegelsteinbrueh - allen 
voran die halbgebrannten StUeke - sowie der sandi
ge Lehm und die halbgebrannten Brocken als Bau
materialien noeh wahrend der Erriehtung des Stein-

hauses in den Brunnen gelangten. Dieser mag darauf 
eine langere Weile offen gelegen haben, in weleher 
Phase sieh die FUllung von -0,93 bis etwa -0,65 m 
NN gebildet haben kann. Die Humuskomponente 
darin konnte noeh als Moordetritus und somit als na
tUrlieh hineingeraten erklart werden, die Sandbei
misehung dagegen wird eher auf Benutzung des 
Brunnens deuten, indem der Sand des benaehbarten 
kleinen, 'sehwebenden' Plateaus in den Brunnen 
gelangen konnte. 

Hoher als -0,65 m NN vermittelt das FUllungsma
terial eher den Eindruek einer Abfallgrube - noeh 
abgesehen von den vielen Ziegelsteinfragmenten 
und dem Mortel- aufgrund der Fundmenge und der 
groBen Versehiedenheit an Materialien. Man kann 
sieh den Brunnen in dieser Phase nieht langer als 
funktionsf�hig vorstellen. 

Ziegelsteine und Mortel sehlieBlieh mUs sen als 
Abbruehmaterial aufgefaBt werden, den AbriB des 
Steinhauses bezeiehnend, als vom Brunnen vermut
lieh nur noeh der obere Teil offenlag. 

Wahrend die Baeksteinfragmente naturgemaB bis 
tief in die weiehe BrunnenverfUllung eindringen 
konnten und sieh aueh noeh unmittelbar westlieh 
des Sehaehtes ha uf ten (dort war der Brunnensehaeht 
anscheinend muldenartig erweitert), fallt doeh auf, 
daB zwisehen den Steinen keineswegs Dollartklei 
eingedrungen war. Dollartklei fehlte Uberhaupt im 
Hausinneren, wahrend er auBerhalb in dem Rest
moor in Troekenrissen wiederholt auftrat. Daraus 
kann man schlieBen, daB der AbriB des Steinhauses 
vor den DollartUberflutungen erfolgte (oder daB die 
Dollartflut nieht so hoeh auflief, daB Klei in den 
Brunnen eindringen konnte; letztere Mogliehkeit ist 
aber rein theoretiseh wegen des geringen Hohenun
tersehieds mit der Umgebung, es sei denn, daB die 
unteren Mauerteile langere Zeit standhielten). 

Die Sehleif-und MahlsteinbrUehe, besonders jene, 
welche zusammen einen vollstandigen Sehleif-/Reib
stein bilde ten (Abb. 8: l ), werden kaum noeh zufal
lig zwisehen die Ziegel in den Brunnen geraten sein: 
sie konnen zusammen mit den beseitigten, komplet
ten Ziegelsteinen sogar auf eine wenig sanftmUtige 
Aktion hinweisen. Hier dUrfte eins der Argumente 
fUr eine mutwillige Zerstorung des Steinhauses 
vorliegen. 

Zusammenfassend sind folgende Phasen in dem Was
serbrunnen zu unterseheiden. Die Aussehaehtung 
des Brunnens wird noeh wahrend der Erriehtung des 
Steinhauses stattgefunden haben. FUr die Anlage hat 
man �ieh wenig MUhe gemaeht; ein Sandfilter an der 
Basis sowie eine ostlieh vorgelagerte Befestigung 
des Standortes fUr die Wassersehopfenden bilden 
die einzigen konstruktiven Merkmale. FUr eine 
Erneuerung des Brunnens existieren keine Hinwei
se. FUr einen Gebraueh als W asserbrunnen bietet der 
untere Brunnenbereieh noeh am ehesten Anhalt-
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Abb. 9. Vriescheloo-Eerste Zijldiep. a. Der Ausgrabungsplanum, Blick nach Norden. b. Der im Restmoor eingebettete Mauerteil (Detail) 
mit noch teilweise erkennbarem Mauerverband. Aufnahme B.A.1. 
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spunkte, auf ein allmahliches Auflassen des Brun
nens konnte der obere erhaltene Bereich deuten. 
Eine gewisse zeitliche Abfolge laBt sich aus der 
Fiillung zwar rekonstruieren, genauere datierende 
Funde gibt es fUr einen zeitlichen Unterschied dieser 
Ph as en nicht. Man kann. wenigstens behaupten, daB 
der Brunnen aufgrund des Vorkommens der Stein
zeugscherben sowie der glasierten Scherben nicht 
vor dem Anfang des 14. lahrhunderts gegraben ist 
oder zu dieser Zeit noch offengelegen hat, wenn man 
eine gewisse Umlaufzeit des Steinzeugs mit einbe
zieht. 

Danach muB der AbriB des Steinhauses erfolgt 
sein. Eine Datierung dieses Ereignisses kann aus 
dem Brunnenbefund nicht gewonnen werden. 

2.2.3. Ein Mauerrest 

Die vor Anfang der Ausgrabung sondierte Steinpak
kung lieferte eine weitere Uberraschung. Gefunden 
wurden komplette Ziegelsteine, teilweise noch in 
deutlichem Kettenverband, auf einer Flache von 
circa 9x7 m, stidwestlich des Podestes. Sie waren 
weggesunken in dem verbliebenen, hier bereits stark 
oxydierten Moor und stellenweise bedeckt mit ei
nem Gemisch aus Mortel und Ziegelsteinfragmen
ten. Daraus lieB sich die Bauart der Mauer erkennen: 
es handel te sich um die auBere Bekleidung einer 
stattlichen GieBmauer (Abb. 3, 4 und 9). Das Ganze 
war abgedeckt mit Dollartklei. Die Entfernung vom 
Mauerrest zu der nach SW gekehrten Fundamentsei
te betrug bis zu 15 m; zusammen mit der einschlagi
gen Fallrichtung ergibt sich daraus, daB ein groBer 
Mauerteil oder sogar eine ganze MauerfIache auf 
einmal umgekippt ist. 'UmgestoBen' ware gewiB 
eine bessere Bezeichnung, denn es sind vor alIem 
hier Argumente anzuftihren, daB das Ereignis mut
willig geschah. Schon allein aufgrund des gefunde
nen Mauerrestes ist eine Aktion von Menschenhand 
eher vorstellbar, als daB die Steinhausmauer durch 
alImahliche Schwachung einsttirzte, etwa durch die 
Wirkung des DolIartwassers. Die gestaffelte Lage 
der Steine im Moor und die nachtragliche Kleiabla
gerung oberhalb der Reste sowie die Tatsache, daB 
die Mauer tiber seine Gesamtlange umgefalIen sein 
muB, weisen darauf hin. Ein weiteres Argument fUr 
eine absichtliche Vernichtung (und eine baldige 
Abdeckung seiner Trtimmer mit Dollartklei) findet 
sich in der gro Ben Menge der noch intakten Ziegel
steine, die wahrend der Ausgrabung sowie bei frtihe
rer Bewirtschaftung angetroffen wurde6: bei einem 
nach und nach aufgegebenen Steinbau lieBe sich 
eher eine erschopfende Benutzung als ' Steingrube' 
unterstellen.7 Uberdies bietet die Weise der VerfUI
lung des oberen Brunnenteils im Hausinneren, wie 
bereits erwahnt, einen Anhaltspunkt fUr die ZerstO
rungshypothese statt fUr einen allmahlichen Ab
bnich bzw. fUr das Nagen des DolIartwassers. Was 
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Abb. 1 0: Vriescheloo-Eerste Zij ldiep. Funde aus der Fii l lmauer 
des Steinhauses. 1 a-b. Vorder- und Riickseite der zwei verkleb
ten M iinzen, nach der Sliuberung. Links ein Pfennig des Bischofs 
Ludwig von Hessen ( 1 3 1 0- 1357), bzw. eine Nachahmung da
von, grdl3ter Dm 16 mm. Rechts die riickseitig anhaftende klei
nere M iinze. 2. Gegenstand aus Bronze, nicht gedeutet. Aufnah
me C.F.D., Groningen. 
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die Grilnde fUr eine so1che Zerstorung gewesen sein 
konnen, wird im Absehnitt 4.3 besproehen. 

1m folgenden werden kurz die Funde behandelt, 
die aus der Mauerfilllung hervortraten und folglieh 
im Mortel eingebettet gewesen sind (Abb. 1 0). Am 
wiehtigsten ist der Fund einer silbernen Milnze, der 
sieh erst naeh Sauberung als zwei fest zusammen
klebende Milnzen erwies (Abb. 10:la-b). Nur bei 
einem Exemplar reiehte der Erhaltungsgrad fUr eine 
Zuweisung aus; es handel t sieh dabei um einen 
Pfennig des milnstersehen Bischofs Ludwig von 
Hessen ( 13 10-1357) oder eine Naehahmung davon.8 
Die Tatsaehe, daB zwei aufeinanderliegende Miln
zen in den Mortel hinein geraten konnten, ist auBer
gewohnlieh. Theoretiseh gibt es dafUr folgende 
Erklarungsmogliehkeiten: 

l. Die Mtinzen wurden absiehtlieh in die Mauer
fUllung gesteekt und stellen ein Bauopfer aus der 
-Zeit der Erriehtung des Steinhauses dar. 

2. Die Milnzen wurden mit dem gleiehen Zweck 
eingemauert anliiBlieh einer Ausbesserung der Stein
hausmauer. 

3. Die Milnzen wurden verloren wahrend der Zu
bereitung der Filllmasse. 

4. Die Milnzen wurden verloren beim AbriB des 
Steinhauses. 
Es kan n m.E. dieser Fund kaum dem Zufall zuge
sehrieben werden; die Chance zwei Milnzen zu
gleieh zu verlieren, we1che auBerdem noeh zusam
menblieben, muB als sehr gering angesehen werden. 
Bei den Mogliehkeiten l und 3 ware der Fund als ein 
terminus post quem fUr die Bauzeit des Steinhauses 
zu deuten. Mit einer gewissen Umlaufzeit ist natUr
lieh zu reehnen, aber die Mitte oder die zweite Halfte 
des 14. Jahrhunderts wtirde dann als Bauzeit eine 
ziemlieh siehere Marge bilden. Bei den Mogliehkei
ten 2 und 4 entfallt die Datierungsmogliehkeit der 
Bauperiode. In den Fallen l und 2 bleibt zu bean
standen, daB die Milnzen dann anscheinend ohne 
Umhilllung versteekt wurden. Aueh erwies sieh das 
Filllmaterial (Mortel, Ziegelsteinbrueh) keineswegs 
als frei von Fremdkorpern (s. unten). Ansonsten 
bliebe aus diesem Milnzfund nieht viel mehr zu 
sehlieBen, als daS im 1 4. Jahrhundert das Steinhaus 
erst/noeh existierte. Die anderen Befunde stehen 
damit nieht im Widersprueh. 1m Absehnitt 2.4 wer
den samtliehe Argumente fUr eine Datierung des 
Steinhauses nebeneinander gestelIt. 

Als weitere Funde aus dem Mortel zwisehen den 
Ziegelfragmenten sind mehrere Kugeltopfseherben, 
eine Steinzeugseherbe, Zahne von Wiederkauern 
und ein Teil eines nieht naher gedeuteten Gegen
standes aus Bronze (Abb. 10:2) zu verzeiehnen. Es 
ist ziemlieh sieher, daS diese Funde aus der Filll
mauer stammen. Moglieherweise wurde bei deren 
Herstellung alles brauehbare Material (Abfalle) aus 
der Umgebung verarbeitet. Diese Funde in ihrem 
Kontext machen aueh deutlieh, daS das Steinhaus 

nieht zur frilhesten Besiedlung dieses Moorgebietes 
gehort. 

2.2.4. Baumaterial: Ziegelsteine 

Wegen der Menge der noeh erhaltenen Ziegelsteine 
lieB sieh feststellen, daS versehiedene Steinformate 
Bestandteil der Mauer waren. Eine GroBenvertei
lung 1 60 gerne ss ener Backsteine vermittelt diesen 
Eindruek bereits, wobei die groSte Varianz in Lan
gen und Breiten vorherrseht (Abb. I l ). Die Langen 
sehwanken von 27 ,5 bis 3 1,5 cm, die Breiten von 13  
bis 16  cm, die Hohen nur von 8,5 bis 9,5 cm (MeB
genauigkeit 0,5 cm). Eine starke Ballung liegt bei 
Werten von 30-30,5 bzw. 15-15,5 cm. Es zeiehnet 
sieh eine zweite Gruppe ab, zahlenmaBig allerdings 
weit in der Minderheit, mit Werten von 27,5-29 bzw. 
13,5-14,5 cm. Um so deutlieher aber hebt sieh letz
tere Gruppe ('Gruppe 1') von der mit den graBeren 
Formaten ('Gruppe II') in der Zusammensetzung 
des Rohmaterials ab (Abb. 1 2). Der Ton der ktirze
ren, weniger breiten (doeh manchmal geringfUgig 
machtigeren) Ziegelsteine der Gruppe I enthalt ver
einzelt Feuersteinbroekehen, ist aber auffalliger
weise mit Sand durehsetzt. Die groSformatigen Steine 
der Gruppe II hingegen enthalten lediglieh Feuer
steinbroekehen. Dureh das Brennen heben sieh die 
Feuersteinehen deutlieh als hellweiBe Elemente in 
einer ratlichen Grundrnasse ab. Es muB zunaehst da
hingestellt bleiben, ob das Flintmaterial (oftmals 
natUrlieh-abgerundete StUeke) und die Sandkompo
nente im gewonnenen Rohstoff bereits enthalten 
waren oder als absiehtliehe Magerung beigefUgt 
wurden. Sieher erseheint die Zweiteilung in der 
Machart der verwendeten Ziegelsteine, wobei die 
Gruppe II aufgrund des ofteren Vorkommens die 
kurante GroSe zur Zeit des Baus vertreten dilrfte. 
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Abb. II. Vriescheloo-Eerste Zij ldiep. Graphische Darstel lung 
der Ziegelsteingrol3en. Zeichnung H.A .  Groenendijk .  
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Abb. 12. Vriescheloo-Eerste Zijldiep. Bei
spiel der zwei benutzten Ziegelsteinarten, 
links der Gruppe Il, rechts der Gruppe J. 
Das linke Exemplar millt 29,S cm i.d. Lan
ge, Aufnahme C.F.D., Groningen. 

Sodann ware die Gruppe I als alter zu betrachten. 
Eine vergleichbare Situation im Dollartrandgebiet 
liegt auch bei den zwei neulich ergrabenen Vorgan
gerkirchen Scheemdas vor, beide in das 13. Jahrhun
dert datiert (Mol em a, 1989).9 

Fehlbrande traten besonders haufig in einer bo
genfOrmigen um das Podes t herumliegenden Schutt
schicht auf. Es stellte sich die Frage, ob nicht die 
Steine fUr den Bau an Ort und Stelle gebrannt sein 
konnten. Folgende Diskussion wiII auf diese Frage 
eine Antwort geben. Vorweg muB erwahnt werden, 
daB keine Funde gemacht worden sind, welche fUr 
das Vorhandensein eines Feldofens zum Steinbren
nen vor Ort heranzuziehen waren. 

Die Verwendung zweier SteinmaBe deutet wahr
scheinlich, wie vorher erwahnt, auf eine sekundare 
Benutzung lO der Ziegelsteine der Gruppe I hin und 
laBt somit eine Anfuhr wenigstens dieser Steine, 
aber moglicherweise samtIicher Steine, in Erwa
gung ziehen. Eine lokale Herstellung ware fUr die 
Gruppe I auszuschlieBen. 

Man kan n sich der Frage aber auch anders nahern. 
So muB der groBe Bedarf an Ziegelsteinbruch fUr die 
Herstellung der GieBmauer ins Auge gefaBt werden. 
Die Beschaffung des FUllmaterials wurde zu einem 
erheblichen Problem, falls das Steinhaus der erste 
Steinbau in der Umgebung war und andere geeigne-

te Materialien wie Findlinge nicht zur VerfUgung 
standen. Fehlbrande kamen fUr diesen Zweck si
cherlich in Betracht und mogen unter Umstanden 
sogar bevorzugt worden sein, weil leicht verfUgbar. 
Wenn beispielsweise bei einer Belieferung durch 
eine entfernte Ziegelbrennerei ein gemeinsamer 
Transport von fertigen Backsteinen und Fehlbran
den vorgenommen wurde, dUrfte eine solche direkte 
Beschaffung des FUllmaterials bald lohnend gewe
sen sein. Eine Fehlbrandhalde als Lager wahrend 
des Baus konnte eine Erklarung fUr die Schutt
schicht am FuBe des Podes tes sein. BezUglich der 
bogenformigen Spur ware aber auch noch eine ande
re Interpretation als Rest eines Weges mbglich (s. 
2.2.6). 

SchlieBlich laB t sich noch einiges zum Rohstoff 
sagen. Aufgrund der 'Magerung' der Ziegelsteine 
der Gruppe II mit Feuersteinbrockchen (letztere 
vorhanden in Geschiebelehm) und des damaligen 
Fehlens von geeigneten Tonvorkommen in der 
Umgebung Vriescheloos11 hatte der Werkstoff von 
weitem herangeschafft werden mUssen. Nun sind 
die frUhen Produktionszentren in Ost-Groningen im 
Hinblick auf ihr Absatzgebiet, die verwendeten 
Steinformate und die Rohstoffzusammensetzung 
noch wenig untersucht; zweifelsohne haben aber die 
Kloster in der Phase des frUhen Backsteinbaus eine 
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beherrschende Rolle gespielt. Nahegelegene Ton
vorkommen sowie Vorkommen des ' Magerungs'
materials sind in der Gegend von Winschoten, 
Onstwedde oder Bunde zu suchen, wo Geschiebe
lehme und Pottkleie anstehen. Tichelwerken gab es 
u.a. bei Westerlee unweit Winschoten (Hollestelle, 
1961:  S. 106); bei Onstwedde wurde auf dem Tichel
berg schon im spaten Mittelalter eine Ziegelbrenne
rei betrieben, von wo die Steine der Kirche stammen 
sollen (Duiven, 1948); ebenso tritt bei Bunde der 
Ortsname Tichelwarf auf (Schwarz, 1 976, S. 221). 
Dies bedeutet, daB jene Rohstoffgewinnungsplatze 
mit Ziegeleien verbunden waren. 

1m Hinblick auf die Situation zu Vriescheloo ist 
zu erwarten, daB hier die gebrannten Steine zur 
Baustelle hin transportiert wurden. Transport per 
Schiff liegt nahe, wenn groBe Mengen zu befOrdern 
waren. Dies konnte tiber die Westerwoldsche Aa 
geschehen, besonders wenn es eine schiffbare Ver
bindung mit dem Steinhaus gab. Ftir die Steinhauser 
Ostfrieslands dtirfte die Anwesenheit einer solchen 
schiffbaren Verbindung mit nattirlichen Gewassern 
geradezu bezeichnend sein (van Lengen, 1976; 
Schwarz, 1976; 1 979; Schmidt, 1983). Der geringen 
Entfernung und der in mancher Hinsicht tiberein
stimmenden Lage wegen ware es angebracht, auch 
ftir unser Untersuchungsgebiet das Bestehen eines 
Kanals (Sieltief) zwischen Steinhaus und Aa zu 
erwagen. Obwohl ein solches Tief unter der Klei
decke noch durchaus erhalten sein konnte, wurde 
die Losung dieser Frage wahrend der Ausgrabung 
leider nicht aufgegriffen. Daher fehlen bislang die 
Hinweise auf eine Kombination Steinhaus-Sieltief 
zu Vriescheloo. 12 

2.2.5.  Sonstiges Baumaterial 

Weitere Fundkategorien, welche bei der Errichtung 
des Steinhauses eine Rolle spielten, sind nur wenig 

an der Zahl. Kalkmortel aus der GieBmauer mit noch 
erkennbaren Muscheln wurde massenweise ange
troffen; die Fugen zwischen den gemauerten Steinen 
dagegen waren im Bereich der Moorsaure fast vollig 
entkalkt. Die Mauerftillung bildete jedoch ein gtin
stiges Konservierungsmilieu, wie durch mehrere 
aufschluBreiche Fundstticke, welche sonst stark 
angegriffen oder gar verschwunden waren, belegt 
(s. 2.2.3). 

Einige wenige Dachpfannenfragmente gehoren 
zu dem son stigen gefundenen Baumaterial. Das Dach 
war herkommlicherweise mit Monch-Nonne-Dach
pfannen gedeckt. Die Fundstticke lagen im oberen, 
oxydierten Moor, bzw. in dem 'alten Laufhorizont'. 

Ansonsten kamen am nordostlichen FuBe des 
Fundamentes, ebenfalls aus dem oberen Restmoor, 
zwei Fragmente eines Bauholzes ans Licht. Zusam
men bildeten diese Stticke das Kopfende eines Ei
chenbalkes, das zur Herrichtung einer Verblattung, 
bzw. Uberblattung (mit geradem Blatt) halb ein
geschnitten war und quer zur Einkerbung ein Dtibel
loch besaB13 (Abb. 13). 

Naturstein wie Sandstein und Tuff als Baustein 
fehlten unter den Funden. Findlinge wurden nur sehr 
vereinzelt angetroffen; insgesamt stammen zwei bis 
faustgroBe Gerolle aus den Grabungsflachen. Ihr 
nattirliches Vorkommen liegt denn auch weit auBer
halb des Siedlungsareals. 

2.2 .6 .  Kein Graben, kein Weg ? 

Weder eine Boschung durch Bodenauftrag am FuB 
des Fundamentes, noch ein Umfassungsgraben zum 
Schutz der Anlage konnten im Gelande festgestelIt 
worden. Beide Phanomene waren zu erwarten gewe
sen, wie manches Beispiel aus der Periode zeigt (u.a. 
Formsma et al., 1973; van Lengen, 1972); das Feh
len eines Grabens ist eigentlich kaum denkbar. 
Betrachten wir die Bildflugserien der lahre 1952, 

Abb. 1 3. Vriescheloo-Eerste Zijldiep. 
Kopfende eines Eichenbalks. Bauholz 
aus dem Steinhaus. Zeichnung H.R.  
Roelink. 
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Abb: 14.  Vriescheloo-Eerste Zij ldiep. Die Sandfulldierung des 
S teinhauses mit IllnenfHiche und samtliche Spllren alis der direk
ten Umgebllng, aus mehreren Luftbildern zeichnerisch zusam
mengebracht .  Punktierung: je nach Intensitat ist die Dunkelfar
bung auf dem Luftbild starker. Gestrichelte Linie: die vage 
lineare S pur.  Zeichnullg H .A.  Groenendijk.  

1968, 1 979 und 1986 des Topografisehe Dienst, 
Emmen, so ist nur auf einem Luftbild (vom Oktober 
1 979) tatsaehlieh eine kreisrunde Spur ringsum das 
Fundament herum siehtbar, mit einem Durehmesser 
von ungefahr 40 m (Abb. 14). Es sieht so aus, als ob 
hier Bewuehsmerkmale (hoherer Bewuehs) in Er
seheinung treten, was aber hinsiehtlieh des Boden
typs und des normalen Sommers von 1979 nieht 
dureh eine gUnstigere Bewurzlung oder Feuehtig
keitsuntersehiede erklart werden kann. Hier liegt 
eine einmalige Beobachtung vor, welche sieh auf 
den anderen Luftbildern nieht wiederholt. Auf eini
gen Luftbildern ist dagegen das Gelande unmittel
bar rings um das Podest herum dunkler als in der 
weiteren Umgebung gefarbt, aber dies wird mit dem 
hoher anstehenden und folglieh leieht angepflUgtem 
Mooruntergrund zusammenhangen. Um nun das 
mogliehe Vorhandensein eines Verteidigungsgra
bens zu UberprUfen, wurden Profilsehnitte angelegt 
und mit dem Bohrstoek in der Verlangerung dieser 
Sehnitte weitere Kontrollen durehgefUhrt. Auf diese 
Weise hatte man wenigstens einen in den Sandunter
grund eingetieften Graben erfassen mUssen. Die 
Oberkante des pleistozanen Sandes erwies sieh je
doeh in diesem Bereieh als eben oder sehr leieht 
abfallend. Eingrabungen gro/3eren Ausma/3es wur
den nieht beobaehtet. In dem Restmoor unterhalb 
des Dollartkleis fanden sieh ebensowenig Spuren 
eines Grabens wie in dem Sandboden, aber das darf 

nieht verwundern, da die ursprUngliehe Maehtigkeit 
des Moores dureh Oxydation mindestens um die 
Halfte reduziert sein wird.14 Ein eventueller Moor
aushub ware somit kaum, dessen VerfUllung noeh 
eher naehweisbar. Ein Moorgraben kame aueh kaum 
in Betraeht, weil der humose Aushub fUr Verteidi
gungs- bzw. Befestigungszweeke bestimmt ungeeig
net war. 

Weiterhin dUrfte die Besehaffung ortsfremden, 
statt lokalen Sandes fUr das Zustandebringen des 
Mauerfundaments mit ein Argument dafUr bilden, 
da/3 es in dem Sanduntergrund nie einen Umfas
sungsgraben gegeben hat. Bei den Spuren auf dem 
Luftbild aus dem lahre 1 979 bleibt es deshalb nur 
bei der Vermutung, da/3 das Steinhaus an dieser 
Stelle mit einem kreisformigen Graben umgeben 
war. 

Aus der Gesamtauswertung von Luftbild und Aus
grabungsbefund stelIt sieh aueh die Frage naeh ei
nem mogliehen, zum Steinhaus fUhrenden Weg. 
Falls ein Graben gefehlt hat, wie 'offen' lag dann 
das Steinhaus fUr unerwUnsehte Besueher; existierte 
etwa ein Zugangsweg, der zu verteidigen war? In der 
Ausgrabungsflaehe fiel uns die sehmale, sieh um die 
nordostliehe Seite des Steinhauses krUmmende Spur 
auf, in der sieh die vielen Fehlbrande befanden (s. 
Abb. 3, 4; Absehnitt 2.2.4). So wurde als mogliehe 
Erklarung dieser Konzentration von Ziegelsehutt 
und anderem Material eine Anhaufung am Fu/3e des 
Steinhauspodestes angenommen. Andererseits aber 
mutet besonders der Profilsehnitt dieser Spur- im 
Profil ca. 4 m breit - wegeartig an. Dazu kommt auf 
dem Luftbild eine leider nur sehr vage, linienformi
ge Spur au/3erhalb des Steinhauses, welche von SUden 
zuerst naeh Nordosten verlauft, dann plotzlieh naeh 
SUdosten abbiegt und auf die eben erwahnte bogen
formige Spur zufUhrt. Keine der beiden Beobach
tungen ist als Wegespur jedoeh gesiehert; es ware 
methodiseh aueh falseh, die Angabe des Luftbildes 
ohne weitere Bodenuntersuehungen mit der des Gra
bungsbefundes in Verbindung bringen zu wollen. 
Nur sei an dieser Stelle noeh die Ausbuehtung der 
Fundamentierung in Erinnerung gerufen; sie liegt 
namlieh ebenfalls an der nordostlichen Seite des 
Steinhauses. Dieses Argument fUr einen Zugang 
ware m.E. doeh noeh nieht Grund genug fUr die 
Rekonstruktion eines Weges zum Steinhaus bzw. 
um das Steinhaus herum. Weder Uber das Vorhan
densein eines Grabens, noeh Uber die Existenz eines 
Weges konnen mit den heutigen Befunden klare 
Aussagen gemaeht werden. 

2.3. Funde aus dem 'Hofraum' :  Keramik 

Es wird in diesem Absehnitt die Keramik aus dem 
'Hofraum' behandelt, dem Raum rings um das Fun
dament herum, 'welcher dureh die Ausgrabungsfla
ehen freigelegt wurde. Dazu gehoren aueh einige 
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wenige OberfHichenfunde, die vor sowie nach der 
Ausgrabung angetroffen worden sind. Funde, wel
che anderen Materialkategorien zugehoren, sind 
teilweise in den Abschnitten 2.2.3, 2.2.4 und 2.2.5 
behandelt. 

In dem Fundhorizont des 'Hofraums' gibt es keine 
mit Sicherheit zu unterscheidende Stratigraphie; dazu 
fehlte es an einer klaren Trennung zwischen dem 
oxydierten Restmoor und dem sandig-humosen 
'Laufhorizont' ,  der darUber im direkten Steinhaus
bereich lagerte (s. Abb. 4). Aus der Fundverbreitung 
lassen sich keine Abfallgruben ableiten. Hochstens 
wurden hier und da groBere Scherbenmengen regi
striert, ohne daB sich dabei Strukturen abzeichneten. 
Stellenweise scherbenreich war vor allem das ober
ste Restmoor im Planum, sowohl dichter an das 
Fundament als auch weiter vom Steinhaus entfernt. 
Hier muB bemerkt werden, daB der Baggerfahrer 
damit beauftragt war nur den Dollartklei abzuschie
ben, was angesichts des weichen Untergrundes nicht 
immer gut gelang. So wurde hin und wieder auch 
etwas Restmoor mit dem Dollartklei entfernt. Man 
solI te diesen Scherben 'konzentrationen' deshalb auch 
keinen allzu gro Ben Wert beimessen. Es wurde davon 
abgesehen, sie auf Abbildung 3 zu verzeichnen. 

Erwahnenswert erscheint weiterhin das Fehlen 
von Scherben in dem sich im Hausinneren befindli
chen oberen Restmoor. Es konnte bedeuten, daB das 
Areal erst durch den Bau des Steinhauses zum Hof
raum mit entsprechender Abfallbeseitigung wurde 
und vorher anderen Zwecken diente. Andererseits 
ist es sicher, daB das Steinhaus in einem bereits 
besiedelten Gebiet erbaut wurde (s. 4. 1). 

Bei der Keramik handelte es sich vorwiegend um 
stark zerbrochene GefaBteile; vollstandige GefaBe 
wurden nicht gefunden. Die Bruchrander waren, die 
hart gebrannte Ware ausgenommen, geringfUgig bis 
stark abgerundet. Es wurde bald klar, daB die ange
troffenen Scherben Abfall von Gebrauchskeramik 
darstellen. Wahrend der Ausgrabung konnte Kera
mikbruch besonders nach Austrocknen des Planums 
massenweise aufgesammelt werden. Die Menge der 
Keramik besteht aus Kugeltopfware; Steinzeug 
nimmt einen vergleichsweise geringen Anteil eino 
Es kamen beide Kategorien durcheinander vor, was 
beispielsweise aus den Brunnenfunden hervorgeht. 
Pfannen mit Innenglasur aus ziemlich hart gebrann
tem, grauem Ton sind auch in wenigen Exemplaren 
vertreten. Verschwindend gering war der Anteil der 
Rotirdenware (2 Scherben). Daneben fanden sich 
noch Teile eines GefaBes sogenannter imitierter 
blaugrauer Ware. 

Kugelfapjware lS •  Die Kugeltopfware der Ausgra
bung Vriescheloo-Eerste Zijldiep ist handgeformt 
und ausnahmslos mit Sand (abgerundeten Elemen
ten, Uberwiegend Quarz) gemagert. Unter dem 
Scherbenmaterial kommt eine Magerung bzw. eine 

Beimischung mit Muschelkalkgrus oder Granitgrus 1 6  

nicht vor. Anscheinend wurden in der Siedlung 
vorwiegend Kugelttipfe und DreifuBttipfe verwen
det. TUllen sind wenig zahlreich und Henkel fehlen 
Uberhaupt. 1m Allgemeinen datiert die Ware in das 
14. Jahrhundert, manche StUcke konnen noch aus 
dem 13. oder spaten 1 2. Jahrhundert stammen. 
Gegliedert nach Brennqualitaten, kann die Kugel
topfware im wesentlichen drei Kategorien zugeord
net werden: einer weichen, einer maBig harten und 
einer harten Qualitat. Es muB erwahnt werden, daB 
bei der Beurteilung der Keramik mancher techni
sche und stilistische Aspekt unberUcksichtigt ge
blieben ist. Die im folgenden gegebenen Gliederung 
nach Hartegraden bildet eine relative Einteilung. 

1. Die weiche Brennqualitat (Abb. 15: 1 ). Die Ma
gerung mit Sand weist groBe Schwankungen auf, 
zum einen in der KorngroBe (der Ton enthalt oft 
grobe und feine Elemente zugleich), zum anderen 
mengenmaBig. 1m Bruch sind die Scherben hell
grau, die AuBen- und Innenseiten sind hellorange 
bis beige. Der SchlickUberzug ist ofters craqueliert 
oder sogar abgeplatzt. 1m Vergleich zu der zweiten 
Gruppe gehtiren nur wenig StUcke dieser Kategorie 
an. An Dekoration treten, wie bei den Gruppen 2 und 
3 auch, Schlickerleisten mit Fingertupfen in vertika
lem oder horizontalem Stand (plasfische kardans) 
sowie, weniger haufig, schmale, vertikale Schlik
kerleisten (grafen; vgl. Boersma, 1 964) oder eine 
Kombination beider auf. 

2. Die maBig harte Brennqualitat (Abb. 1 5:2-4). 
Die Uberwiegende Mehrzahl der Scherben wurde 
dieser Kategorie zugerechnet. Weil die Brennharte 
unterschiedlich ausgefallen sein kan n und manch
mal geringe Schwankungen aufweist, wurde diese 
Gruppe sehr breit angenommen. Eine feinsandige 
Magerung tritt oft auf; sie ist nicht unbedingt mit 
dUnnwandigen GefaBen verbunden. Es gibt eine 
groBe Varianz in Farbtonen und in der Glattung der 
Topfe. 

3. Die harte Brennqualitat. Nur wenige Kugel
topfscherben gehoren einem Brand an, den man 
bereits klingend hart nen nen kann. Die Innenseite 
dieser StUcke zeigt einen stumpfen Glanz; die Farb
tone liegen im dunklen Spektrum. Unsicher ist, ob 
aus diesen Scherben eine eigene Kategorie zu ge
stalten ware oder ob sie der zweiten Gruppe zuzu
rechnen sind. Die Magerung ist feinsandig. 

Noch zum Formenkreis der Kugeltopfware ge
hort eine Pfanne aus sandgemagertem, ziemlich hart 
gebranntem Ton mit grUnlicher Innenglasur (Abb. 
1 5  :5). Dieses Exemplar ware aufgrund seiner Griff
tUlle eher schon in das 1 4. als noch in das 1 3. 
Jahrhuridert zu datieren. Der Qualitat der Glasur 
nach liegt hier ein StUck zweiter Wahl vor. 

Imifierfe blaugraue Ware (Abb. 15: 6). Einige pas
sende untere GefaBteile gehorten zu einem Topf mit 
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Abb. 15 .  V riescheloo-Eerste Zijldiep. Keramikfunde aus dem ' Hofraum' .  I .  Kugeltopffragment der weichen Brennqualittit, dekoriert. Der 
Schlickiiberzug ist stellenweise abgeplatzt; 2-4. Auswahl aus der Kugeltopfware der maBig hanen Brennqualittit; 5. Fragment einer Pfanne 
mit Innenglasllr; 6. Bodenfragment, imitiene blaugraue Ware; 7. Rand/Schulterfragment einer Fast-Steinzeugkanne; 8. Randfragment 
einer Steinzeugkanne/ eines S teinzellgbechers; 9. Stiel einer Pfanne, Rotirdenware; IO. Randfragment einer dickwandigen Form. 
Zeichnung H.A. Groenendijk. 
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abgesetztem Standring. Der Brand ist klingend hart; 
die Seherbe ist auBenseitig blau-grau, innenseitig 
rot gebrannt und sandgemagert. Bei der anfallenden 
Seherbenmenge wurde diese Gattung nur in einem 
Exemplar angetroffen. Datierung ca. 12./13. Jahr
hundert. 

Steinzeug (Abb. 15:7-8). Wandungsseherben und 
Randscherben von ca. 20 Steinzeugkannen oder -
beeher geharen zu dem Fundmaterial. Es handelt 
sieh hier um Fast-Steinzeug sowie eehtes Steinzeug 
(bijna-steengoed bzw. echt steengoed in der ni eder
liindisehen Terminologie; vgl. Janssen, 1 988 und 
Alders, 1988) aufgrund der Siehtbarkeit der Mage
rungskomponente und des Versehmelzungsgrads. 
Naeh den jiingsten Einsiehten nmt die Produktion 
des Fast-Steinzeugs nieht vor etwa 1270/1280, die 
des eehten Steinzeugs nieht vor etwa 1290/ 1300. Es 
ist aufgrund des Vorhandenseins von Steinzeugpro
dukten 'zweiter Wahl' nieht undenkbar, daB diese 
Keramikart iiberhaupt erst spater, namlieh im Laufe 
des 14. Jahrhunderts, naeh Vrieseheloo gelangte. 

Rotirdenware (Abb. 1 5:9). Zwei Fragmente kan nen 
dieser Gattung zugesehrieben werden, davon eins 
aus dem 'Hofraum'. Der Griff und obere Teil einer 
Pfanne zeigt an der Innenseite Reste einer hellbrau
nen Glasur. Als Datierung kannte aufgrund der Stiel
form noeh das 13. Jahrhundert angenommen wer
den. l7 Das andere, weit jiingere Fundstiiek dieser 
Ware, eine Wandungsseherbe mit dunkelbrauner 
Innen- und AuBenglasur, stammt aus dem Pflugho
rizont oberhalb des Fundaments und ware zur Datie
rung der Besiedlung ungeeignet. 

Sandelform (Abb. 15: 10). Eine einzige Seherbe muB 
hier noeh vorgefiihrt werden. Es ist das Randfrag
ment einer diekwandigen, nieht sehr groBen runden 
Form mit sehr einfaehem, abgeflaehtem Randprofil. 
Hinsiehtlieh des sonstigen Seherbenmaterials ist die 
Magerung auBergewohnlieh, denn der (weiBe) Ton 
ist sehr stark mit seharfkantigem Steingrus (vermut
lieh Granitgrus ) durehsetzt. Die AuBenseite ist leieht 
aufgerauht, die Innenseite geglattet. Die Farbe der 
Innenseite des Topfes und die der Seherbe insge
samt lassen Feuereinwirkung vermuten. Dabei ware 
aufgrund der robusten Form und der Magerung an 
einem Gegenstand mit einer speziellen Funktion, 
z.B. einem Sehmelztiegel zu denken.18 

2.4. Diskussion: die Datierung des Steinhauses 

In dies em Absehnitt wird der Versueh gemaeht die 
Periode der Erriehtung und der Nutzung des Stein
hauses einzuengen. Vm den Bau des Steinhauses 
zeitlieh einordnen zu kannen, bed ar f es zunaehst 
einer Priifung der vorhandenen Fundkategorien als 
Datierungsmi ttel. 

Kommen wir zunaehst zu einer Datierung der 
Baubefunde. Steinformat und Mauerverband magen 
auf eine Erriehtung des Steinhauses im 13. oder 
friihen 14. Jahrhundert weisen, doeh liegt damit 
noeh keineswegs ein genauer Zeitrahmen vor. Der 
Mauerverband reieht haehstens, wie erwahnt, als 
pausehales Datierungsmittel aus. Obwohl der Ket
tenverband als typiseh fUr das 13. Jahrhundert ge
lten kann und vermutlieh aueh noeh wahrend des 
ersten Vierteis des 14. Jahrhunderts beliebt war, 
diirfte artlieh das Mauermuster aueh langer ange
wandt worden sein.19 

Åhnlieh problematiseh ist eine Datierung iiber 
die ZiegelsteingraBen. Von Ort zu Ort kan nen 
Sehwankungen auftreten (Hollestelle, 1 96 1); aueh 
hier erfolgt aus den verwendeten SteinmaBen nur 
eine grobe Datierung in das 13. Jahrhundert. Ob
gleieh aus der Zweiteilung der SteingraBen auf ei
nen zweiten Gebraueh des kleineren Steinformats 
gesehlossen werden kann, ginge daraus lediglieh ein 
relatives Alter fUr die benutzten Steinformate her
vor; es diirften beide GraBen beispielsweise noeh in 
dem gleiehen Jahrhundert angefertigt worden sein. 
Zum anderen ist das vallige Fehlen von Tuff im 
Baumaterial wiederum ein Zeiehen dafUr, daB das 
Steinhaus zu Vrieseheloo mit der Hausse des 14. 
Jahrhunderts im zivilen Baeksteinbau gleiehzuset
zen ist. 

Bei den sonstigen gefundenen Baukomponenten 
verspraeh der Eiehenbalken noeh am ehesten eine 
Magliehkeit zur absoluten Datierung iiber die Den
droehronologie, da die 14C-Methode im Bereieh des 
spaten Mittelalters bekanntlieh unzulassige Sehwan
kungen mit sieh bringt. Diesmal sehlug der Versueh 
iiber Dendroehronologie aber fehPo 

Eine Datierung iiber die Keramik kan n sehr aufseh
luBreieh sein. Das Fundmaterial aus der Ausgrabung 
Vrieseheloo-Eerste Zijldiep umfaBt jedoeh eine ziem
liehe Bandbreite. Das alteste Material kann noeh in 
das spate 12., das jiingste im Sehnitt in das 14. 
Jahrhundert daticren. Grundsatzlieh ware zwisehen 
der Besiedlung auf der Siedlungslinie des Steinhau
ses und der Periode der Nutzung des Steinhauses 
selbst zu unterseheiden. Das Steinzeug beantwortet 
unseren Zwecken entspreehend die Datierung des 
Steinhauses noeh am besten. Es kann friihestens 
gegen Ende des 13. oder zu Beginn des 14. Jahrhun
derts datiert werden, noeh ungeaehtet der Frage, 
wann diese Ware zum Steinhaus in Vrieseheloo 
gelangte und wie lange die Vmlaufzeit dieses Trink
gesehirrs gewesen sein mag. In der Brunnenfiillung 
wurden Fast-Steinzeug und eehtes Steinzeug ange
troffen. Obwohl das Steinzeug in die Zusehiittungs
phase des Brunnens gelangte, darf angenommen 
werden, daB das Steinhaus erst im 14. Jahrhundert 
erriehtet worden ist und in Benutzung war. 

Ein besseres Datierungsmittel als Miinzen kan n 
man sieh kaum wiinsehen. Die Bestimmung einer 
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der beiden Exemplare aus der Fiillmauer als Pfennig 
des miinsterschen Bischofs Ludwig von Hessen kan n 
als ein Gliicksfall betrachtet werden. Eine Deutung 
als Bauopfer liegt nahe; demzufolge fallt die angeb
liche Bauzeit in das 14. Jahrhundert (und zwar erst 
in die Mit(e oder noch spater, falls es sich bei der 
Miinze um eine Nachahmung handelt; s. 2.2.3). 

1m Jahre 1 3 1 6  erliel3 Ludwig von Hessen, dal3 er 
in Westerwolde, iiber das er die landsherrlichen 
Rechte besal3, zum Schutz seiner Einwohner die 
Errichtung steinerner Hauser ohne seine Genehmi
gung nicht erlauben wiirde. Vriescheloo, kirchlich 
zu Westerwolde gehorig, brauchte eine solche Son
dergenehmigung offensichtlich nicht. Vermutlich 
hat das Steinhaus, wie ob en auseinandergesetzt erst 
nach dem Erlassen erbaut, fUr die Westerwolder 
keine Bedrohung in dem Sinne gebildet. 

Angesichts der Datierung der Mehrzahl der Kera
mik aus dem 'Hofraum', namlich in das 14. Jahrhun
dert, ware fUr das Steinhaus eine ahnliche Bauzeit zu 
erwarten. So ist das durch den Miinzfund angenom
mene Baudatum mit den sonstigen Befunden nicht 
im Widerspruch, aber es bleibt dann fUr die Periode 
der Nutzung des Steinhauses nur eine sehr kurze 
Zeitspanne iibrig, namlich nicht viel mehr als ein 
Jahrhundert. 1m Abschnitt 4.3 wird die Auflassung 
des Steinhauses zeitlich naher prazisiert. Eine der
mal3en kurze Nutzungsperiode wirft wiederum Fra
gen zur Funktion des Steinhauses auf; war nicht 
etwa der Wasserbrunnen noch wahrend der ' Bewoh
nung' schon aul3er Betrieb geraten und innerhalb der 
Mauer kein neuer Brunnen ausgehoben worden? Es 
ist besonders jene Interpretation momentan nicht 
mit der kurzen Nutzungsperiode im Einklang zu 
bringen. Passend dazu ist aber die Annahme, dal3 das 
Steinhaus einer friihzeitigen Zerstorung unterlag. 
Zunachst unbeantwortet ist die Frage, wie lange die 
Besiedlung auf der Hohe des Steinhauses, nach dessen 
Abril3, weiterging. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dal3 es sich 
aufgrund des einfachen, rechteckigen Grundrisses 
und der Ausdehnung der umgestiirzten Mauerflache 
um ein turmartiges Gebaude han delte, das in seiner 
Hohe der der jetzt noch iiberlieferten alteren Stein
hauser, dem Typus des Turmhauses, entspricht (van 
Lengen, 1 972; Schwarz, 1 979). Es liegt nahe, die 
Bauzeit um die Mitte des 1 4. Jahrhunderts zu datie
ren. 

Des weiteren mul3 hervorgehoben werden, dal3 
die Mauerschale auf einer geringmachtigen, damals 
bereits stark oxydierten Moorschicht direkt iiber 
dem Sanduntergrund lag; es gibt Grund zu der 
Annahme, dal3 der Abril3 an einem Zeitpunkt erfolg
te, als der Moorschwund bereits weit fortgeschritten 
war. Dieser Aspekt ist ein sehr wichtiges Ergebnis in 
der Rekonstruktion der Veranderungen, die sich an 
der Mooroberflache im Laufe der Besiedlung dieser 
Landschaft - noch vor den DollartUberflutungen -
vollzogen haben. 

3. AUSGRABUNGSERGEBNISSE: 
VRIESCHELOO-HARSSEVENNE 

3. 1 .  Ackerspuren und eine Viehtranke 

Wahrend der Freilegung der spatneolithischen Sied
lung Vriescheloo-Harssevenne auf einem fiaehen 
GelanderUcken im FlurbereinigungsareaF!, wurde 
an der hochsten Stelle jener Sanddiine die Aufmerk
samkeit auf eine annahernd runde Verfarbung, ca. 
4,5 m im Durchmesser gelenkt. Sie war durch eine 
helle KleiverfUllung inmitten dunkel-humosen San
des erkennbar (Abb. 16). Die Oberkante des Sand
untergrundes reichte ortlich bis 0,35 m Uber Normal 
Nul!. Zur Zeit der Freilegung war bereits festge
stelIt, dijl3 sich in den oberen 10- 15 cm des stark 
podsolierte'n Bodenprofils ein nur wenig homogeni
sierter, nach unten scharf abgegrenzter Pflughori
zont befand, welcher aufgrund der noch gut erkenn
baren, einzelnen Erdschollen unter Benutzung eines 
Wendepflugs entstanden sein mul3 und demzufolge 
als nicht-vorgeschichtlich gedeutet wurde. Mit die
sem Pflughorizont glauben wir eine kurzfristige 
mittelalterliche Beackerung erfal3t zu haben. Polle
nanalytische Untersuchungen liegen aber noch nicht 
vor. So weit erkennbar erfolgte die Beaekerung 
lediglich im Bereich der Sandkuppe.22 Bei einer 
darauf folgenden Vertiefung der runden Verfarbung 
stellte sich heraus, dal3 der schichtweise abgelagerte 
Klei die eingeschwemmte VerfUllung einer weit
trichterfOrmig eingegrabenen Mulde war. Dieser 
Trichter durchschnitt den oben erwahnten Pflugho
rizont und ware somit jUnger zu datieren. Die als 
Sammelbecken fUr Trinkwasser zu bezeichnende 
Mulde reichte ab Oberkante Sandkuppe (+0,35 m 
NN) bis ungefahr einem Meter in den gewachsenen 
Boden hinein und war ganz offensichtlich in feuch-
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Abb. 1 6 .  Vriescheloo-Harssevenne ( 1 987); m ittelalterliche 
Tranke im Planum. Legende: I .  Dollartklei; 2. umgelagerter 
Sand des anstehenden Decksandes; 3. m ittelalterlicher Pflugho
rizont. A-A ' :  Profi lschnitt. Zeichnung J .H.  Zwier. 
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Abb. 1 7 .  Vriescheloo-Harssevenne; Profilzeichnung der Trlinke (s. Abb. 1 6  fUr die Lage). Legende: l .  Dollartklei; 2. humoser Detrit
.
u�; 

3. um elagerter Sand mit Humusschlieren; 4. anstehender Decksand mit B-Horizont des Podsols; 5. mIttelalterlIcher Pflughoflzont, . 
neolit�ische(?) Grube. Kleiner Punkt: Probeentnahmestelle flir die Diatomeenanalyse; groGer Punkt: PosIllOn des holzernen Brettchens. 
Zeichnung J .H.  Zwier. 
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Abb. 1 8 . Vriescheloo-Harssevenne. Das hiilzerne Brettehen aus dem unteren Bereich der Trlinke. Zeichnung H . R .  Roelink. 

tem Milieu ausgehoben worden (Abb. 1 7). Die unte
re Fiillung oder besser ges agt der durehwUhlte Boden 
unterhalb des eigentliehen Beekens, bestand aus 
einem Gemiseh von podsoliertem Sand und Sehlie
ren humosen Materiais, letzteres teil weise horizon
tal abgelagert. Es waren darin zwei oder mehr Aus
hubvorgange zu unterseheiden, aber diese mogen 
nahezu zeitgleieh gewesen se in und wurden auf der 
Profilzeiehnung (Abb. 17) denn aueh nieht naher 
differenziert. 1m unteren Bereieh fand sieh ein hol
zernes, durehloehtes Brettehen liegend (Abb. 1 8), 
eingebettet im humosen Sand und an die Boseh�ng 
der Mulde mehr oder wenig angelehnt. Laut Bestlm
mung des PaIaobotanikers Dr. W.A. Casparie, k�nn 
es sieh dabei um kein einer BrunnenkonstruktIOn 
zugehoriges Holz handeln.23 FUr eine Befe�ti?ung 
der Wande oder des Zentrums der Tranke eXlstleren 
keinerlei Hinweise und es ist anzunehmen, daB eine 
solche sehliehte Anlage aueh keine besaB. 

Die MuldenfUllung war fundleer. AuBer winzi
gen BaeksteinkrUmeln fehlten im Simdgemiseh 
unterhalb der Mulde weitere Funde. Dennoeh darf 
die Tranke als j Ungste der mensehlichen Leistungen 
in diesem Gebiet angesehen werden, kurz vor der 
vorUbergehenden Inbesitznahme dureh den Dollart 
am Ende des 1 4. und in der ersten HaUte des 1 5. 
Iahrhunderts. 

3.2. Diskussion: Deutung der Bewirtsehaftungs-
spuren 

Der Erhaltungsgrad des Holzes, eingebettet im San?, 
wies bereits auf ein Uberwiegend feuehtes FundmI
lieu hin. Dies wurde weiter beton t dureh die Art der 
VerfUllung an der Basis des Triehters, noeh unter
halb des abdeekenden Dollartkleis. Die untere Flil
lung bestand aus einem sehr homogenen

. 
du�kel

braun-humosen Detritus. Die Maehtigkelt dwses 
Horizontes - im Zentrum mehrere Dezimeter, se it
warts stark auskeilend und bis zu einer Hohe von 
+0 20 m NN reiehend - vermittelte den Eindruek, in 
eider Iangeren Periode abgelagert worden zu sein. 
Er war von vertikalen Rissen durehzogen, in wel
ehen grauer Dollartklei eingedrungen war. �as 
Wasserloeh ist als o (zeitweilig) troekengefalle�? eme 
Situation die seheinbar noeh kurz vor der Uber
sehwemmung vorherrsehte. 

Der Form und Lage wegen gibt es wenig Grund 
daran zu zweifeln, daB das Beeken eine Tranke 
bildete; ob fUr Menseh oder Tier, ob nur kurzfristig 
oder langer benutzt, bleibt vorerst unklar. Aufgr�nd 
der wenig steilen Bosehungen und des Fehlens Jeg
lieher konstruktiven Elemente kommt eine Deutung 
als Viehtranke wohl am ehesten in Betraeht.24 Aber 
besonders die Lage im hoehsten Bereieh des die 
Umgebung beherrsehenden SandrUekens un�erst�tzt 
diese Interpretation (Abb. 19). Man kann sleh eme 
solche Platzwahl nur bei sehr mangelhafter SUBwas
serversorgung vorstellen, etwa wenn das Vieh dureh 
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Abb.  1 9 .  Vriescheloo-H arssevenne. 
Topographische Lage der Tranke ( I )  auf 
einem N W  -SO ausgeric h lelen 
Decksandriicken; die Hohenschichllinien 
(in cm +/-NN) nehmen Bezug auf die 
heulige KleioberOtiche. Zeichnung J .H.  
Zwier. Hohenangaben: Ingenieursbureau 
voor CullUurtechniek v.o.f., Heerenveen, 
Karte 04234-S-4, 1 986. b=======�======d! . 1  V R I E S C H E L OO - H A R S S E V E N N E  1 9 8 7  

Versalzen der Tranken im Niederungsbereich infol
ge zunehmenden Dollarteinflusses auf hoheres 
Gelande ausweichen muf3te. Eine Bestatigung fUr 
die Annahme, es milf3te sich hier um ein als Silf3was
serspeicher angelegtes Loch handeln, kam aus der 
Fachrichtung der Biologie. Die Diatomeenfauna in 
der unteren Verfilllung weist namlich eindeutig auf 
silf3es, stehendes Wasser hin (siehe dazu den Beitrag 
im Anhang von M.J. Jansma, A.E. van Giffen-lnsti
tuut voor Prae- en Protohistorie, Universitat von 
Amsterdam). 

Es erhebt sich nunmehr die aus der Sicht der Hy
drologie interessante Frage, inwiefern das Wasser
loch vom Grundwasser abhangig war oder vom Re
genwasser gespeist wurde.25 Der bis ilber Normal 
Null anstehende Silf3wasserdetritus macht deutlich, 
daf3 die Tranke wenigstens bis zu dieser Hohe was
sergefUllt gewesen ist. 1m gegebenen Fall darf man 
davon ausgehen, daf3 der Rilcken infolge des fort
schreitenden Moorschwundes bereits eine ilber die 
Umgebung herausragende Gelandeerhebung bilde
te. Zum einen setzt eine Abhangigkeit vom Grund
wasser einen sehr hohen Grundwasserstand voraus, 
etwa bei Normal Null liegend. Das umringende 

Land muf3 dann schon grof3tenteils versumpft und 
von Zeit zu Zeit ilberflutet gewesen sein. Zum ande
ren stellt eine Abhangigkeit vom Regenwasser Fra
gen hinsichtlich der Speicherkapazitat eines solchen 
Wasserlochs in dem als sehr durchlaf3lich geltenden 
Sandboden, dessen Ortsteinhorizont durch die Anla
ge auf3erdem unterbrochen worden war. Wegsickern 
des gespeicherten Wassers ware bei einem niedrige
ren Grundwasserstand leicht moglich. Die Verdun
stung in dem weiten Trichter wird in den trockenen 
Sommermonaten Juni/Juli stark gewesen sein. Der 
weitgehend durch die damalige Mooroberflache be
stimmte, regionale Grundwasserstand unterlag den 
Schwankungen des Sommer- und Winterpegels. 1m 
Sommer dilrfte somit das Grundwasser um einen 
Meter niedriger gestanden haben. Dies bedeutet, 
daf3 die Tranke im Winter mit Wasser gefilllt war, 
daf3 im Sommer aber eine kritische Situation ent
stand: Bei Regenschauern empfing der Trichter nur 
direktes Oberwasser, den n wegen seiner Position 
auf dem Rilcken ist mit einem Wasserzufluf3 von der 
umringenden Oberflache nicht zu rechnen. Bei trok
kenem Sommerwetter konnte das gespeicherte 
Wasser leicht wieder verdunsten. Gerade im Som-
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Abb. 20 a-b. Vrieschelooer Vennen, 1 987. a. schrages Wandprofil eines Entwasserungsgrabens, angelegt im Rahmen der FI urbereinigung 
' Vriescheloo ' ;  b. die wichtigsten darin zu unterscheidenden Schichten: I .  Dollartklei, Pflughorizont; 2. Dollartklei, ungestiirt; 3. Senke. 
verfli l l t  mit Niederungsmoor, dessen Oberkante oxydiert ist (4); 5.  Decksandriicken mit Podsolbildung. Hiihenangaben in  m +/- NN. 
Aufnahme B.A.1 .  
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mer jedoch, wenn das Vieh geweidet wurde, war der 
Bedarf an SUBwasser groB. Hinsichtlich der Trok
kenrisse in dem SUBwasserdetritus dUrfte die Was
serversorgung denn auch periodisch gestockt haben. 

Zusammengenommen ist die Anlage einer Tran
ke auf einem markanten SandrUcken fUr die Liefe
rung von SUBwasser nur als NotIbsung in einem 
bereits versumpften Gebiet zu betrachten. DaB die 
Tranke tatsachlich funktioniert hat, beweist die 
Machtigkeit des abgelagerten SUBwasserdetritus. Es 
ist zu vermuten, daB die Anlage noch aus dem 15. 
Jahrhundert datiert, kurz vor der endgUltigen Uber
flutung der Vrieschelooer Vennen durch den Dol
lart. 

Der vermutlich extensiven Weidenutzung voraus 
ging der Versuch einer ackerwirtschaftlichen Nut
zung des SandrUckens, das belegt der Pfl ughorizont. 
1m Zuge der Bodenvernassung und Bodendegene
rierung konnte die ackerwirtschaftliche Nutzung 
niedrigenKulturlandes zu einer risikovoIlen Ange
legenheit werden. Aus der zweiten Halfte des 13. 
Jahrhunderts stammt ein Bericht Uber die Not der 
'Woldsiedlungen' (Moorrandsiedlungen) Oostwold, 
Noordbroek und Zuidbroek, deren Landereien - in 
der Niederung der weiter westlich flieBenden Oude 
Ae - dann schon zu niedrig gelegen sind.26 Zur 
Abdeckung des taglichen Getreidebedarfs werden 
besonders im Zuge der Bodensenkung samtliche 
verfUgbare und dazu noch geeignete FIaehen wie 
Sandkuppen kultiviert worden sein, bevor man ein 
neues Ackerareal in Kultur brachte. Ahnliche Beo
bachtungen waren fUr das 14. und 15. Jahrhundert in 
der Provinz Nordholland zu machen, wo die Moor
siedler sich groBe MUhe gegeben haben, die Getrei
deproduktion trotz Bodenverschlechterung fortzu
setzen (Besteman & Guiran, 1987: S. 300). Wahrend 
eines solchen, kurzzeitigen Versuchs kann sich auch 
der wenig homogenisierte Ackerhorizont zu Vrie
scheloo-Harssevenne gebildet haben. 

Wie dem auch sei, hier konnte erstmals die abso
lute Hohenlage eines Ackers aus der Zeit vor der 
Dollartliberflutung festgelegt werden. Die seitdem 
aufgetretene Sackung im stabilisierten Sandboden 
kann unberUcksichtigt bleiben (Hoogtelijnen pro
vincie Groningen, 1990: 9 ff.). Der Acker, der bis ca. 
+0,35 m NN reichte, wurde allerdings vor der ge
zwungenen Raumung des Gebietes schon aufgege
ben, was auf eine starke Vernassung hindeutet. DaB 
der Moorschwund zu Vriescheloo-Harssevenne auch 
damals schon weit vorangeschritten war, beweist 
das Profil eines Grabens, entstanden bei der AusfUh
rung der Flurbereinigung im J ahre 1987 (Abb. 20:a,b). 
Der nordliche Auslaufer dies es SandrUckens wurde 
durch eine Senke, ein moglicher verlandeter Was
serlauf, flankiert. Dessen vollstandige Verlandungsp
hase kennzeichnete sich durch eine FUllung von 
Niederungsmoor, im oberen Bereich abgeschlossen 
dure h einen schwarzen, oxydierten Horizont. DarU-

ber lagerte Dollartklei, der in der Senke weit mach
tiger anstand (etwa 80 cm) als auBerhalb auf dem 
SandrUcken (etwa 20 cm). Folgendes Entstehungs
bild zeichnet sich ab. Vor den Sturmfluten muB die 
Senke durch Absacken des Grundwasserspiegels 
infolge Moorschwund in der Landschaft allmahlich 
wieder sichtbar geworden sein. Die nachher abgela
gerte Kleidecke hat dann die existierenden Relie
funterschiede in der Mooroberflache wieder aus
geglichen. Die heutige, schwache Wolbung der 
Gelandeoberflache ware schlieBlich damit zu erkla
ren, daB eine nachtragliche, weitere Verdichtung 
des Restmoores in den J ahrhunderten nach der Kleiab
lagerung stattgefunden hat. 

4. BAUERN AUF DEM HOCHMOOR: 
REKONSTRUKTIONSVERSUCH DES 
MITTE LAL TERLICHEN VRIESCHELOO 

4. 1. Der Existenzbasis eines Steinhausbesitzers 

Die Funde der Ausgrabung Vriescheloo-Eerste Zijl
diep erlauben noch keine sicheren Sch1i.isse auf den 
Kolonisationsbeginn Vriescheloos. In den schriftli
chen Quellen taucht der Name Vresschenlo um 1 150 
auf in einer Auflistung der Kirchen im Bistum 
OsnabrUck unter Patronat des Klosters Corvey (Blok 
et al., 1 896-1 899: Nr. 30). Keramik, moglicherweise 
noch aus dem spat en 12. Jahrhundert stammend, 
muB vorlaufig als altestes Material aus dem Bereich 
des Steinhauses angemerkt werden. Eine (nicht er
schopfende) Oberflachenkartierung 1987 brachte 
weitere Siedlungsspuren im Bereich dieser Sied
lungsachse ans Licht; altere Funde wurden auch dort 
nicht gemacht. DaB die Errichtung des Steinhauses 
nicht mit dem Siedlungsbeginn zusammenfiel, er
gab sich aus den Funden, we1che in die MauerfUI
lung gerieten (s. 2.2.3), sowie aus einer Kugeltopf
wandscherbe, welche in dem eingeschIammten Sand 
des Fundamentgrabens eingebettet war. 

Der Rindermolar in der MauerfUllung sowie die 
vielen Knochenfragmente, we1che in den Brunnen 
hineingeraten sind und im 'Hofraum' gefunden wur
den, deuten auf Viehhaltung zur Zeit der Errichtung, 
bzw. nach der Inbetriebnahme des Steinhauses hin. 
Eine Viehhaltung in der Niederungszone entspricht 
Wassermanns Modell einer ErschlieBung des moor
bedeckten Geestrandes, we1che hier von der Niede
rungszone der WesterwolClschen Aa aus erfolgt sein 
dUrfte - wobei das GrUnland als unverzichtbares 
Bindeglied in der Kette von der DUngerproduktion 
bis zu der ackerwirtschaftlichen Moornutzung fun
gierte (Wassermann, 1985, S. 6 1  ff.) .  Damit ist noch 
keineswegs die Ausdehnung der fUr die Nutzung als 
Weide in Betracht kommende n Zone zu jener Zeit 
gegeben. Ebensowenig kenn en wir die damalige 
Lage der Anbauflachen, fUr die im Bereich des 
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Steinhauses Ubrigens keine arehaologisehen Befun
de vorliegen. Die Wirtsehaftszonen mogen im Laufe 
der Zeit von Nordwest naeh SUdost in der Riehtung 
der Urbarmaehung gewandert sein , wahrend eine 
aekerbauliehe Nutzung ausgepragter Gelandeerhe
bungen sieh besonderer Umstande wegen dieser 
PlanmaBigkeit entziehen konnte, wie beispielswei
se belegt dureh den Pflughorizont zu Vrieseheloo
Harssevenne. 

So weit gib t es noeh keine spezielle BegrUndung 
fUr den Bau und die Unterhaltung eines Steinhauses 
in den Vriesehelooer Vennen. Die Existenz wirt
sehaftlieh fUhrender Sehiehten, die ihre lokale Maeht 

1a 

o 10cm �I����--���--��--��I 

seit dem 13. Jahrhundert zum Ausdruek braehten, 
indem sieh der Bau fester Hauser sehnell verbreite
te, braueht hier nieht weiter diskutiert zu werden 
(Formsma et al., 1 973).27 Wie im Absehnitt 4.3 
auseinandergesetzt, gehorte zu den gesonderten 
Siedlungsverbiinden Vrieseheloo, Bellingwolde und 
weiter nordlieh Den Ham moglieherweise in dieser 
Zeit je ein Steinhaus, als wollte damit jeweils eine 
lokale Hauptlingsfamilie oder ein Genossensehafts
verband ihren Status bezeugen. Aus diesen drei 
Beispielen sind wir lediglieh in Vrieseheloo in der 
Lage, Objekte aus dem Fundmaterial zu isolieren, 
we1che eine weitere Existenzbasis fUr den (die) 

1 b  

Abb. 2 1 .  Vriescheloo-Eerste Zijldiep. l a-b. zwei TondUsen; 2. Eisenschlacke (Unterseite).  Zeichnllng J .M.  Smit/AlIfnahrne C.F.D., 
Groningen. 
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Steinhausbesitzer bedeutet haben konnen. Gemeint 
sind hier zwei Tondlisen, in unmittelbarer Nahe des 
Podestes geborgen28, sowie eine Eisensehlaeke, die 
randlieh am Fundamentgraben auftauehte29 (Abb. 
21 ). Obwohl keine Spur eines Ofens wahrend der 
Ausgrabung entdeekt wurde (einige wenige Holz
kohlestlieke aus dem 'Hofraum' konnen noeh zum 
normalen Siedlungsabfall gehoren; die halbgebrann
ten Lehmbroeken aus dem Wasserbrunnen, aueh der 
mit einer flaehen Seite, sind aueh nieht ohne weite
res als Teile einer Ofenwand zu deuten), bilden doeh 

jene drei Funde m.E. einen wiehtigen Hinweis auf 
ortliehe Eisenverhlittung.3o Flir Tondlisen als Sehutz
rohre in Verbindung mit einem Blasebalg existieren 
ethnographisehe und arehaologisehe Parallelen3'; 
aus arehaologisehem Kontext sind mir sonst in den 
Niederlanden bis lang keine Fundstlieke bekannt 
geworden. Bei der Eisensehlaeke handelt es sieh 
aller Wahrseheinliehkeit naeh um die Abstiehseh
laeke, we1che im Rennofenverfahren naeh Gewin
nung des Roheisens in einer muldenfOrmigen Ver
tiefung zurliekblieb. Die Unterseite zeigt Abdrlieke 

Abb. 22. Das Dorfgebiet Vriescheloos mit  den Fundstellen Vriescheloo-Eerste Zijldiep ( I )  und Vriescheloo-Harssevenne (2) in Bezug auf 
weitere mittelalterliche Fundstreuungen (3); die Stelle der 1 939/40 ergrabenen Kirche (4) sowie der heutigen Kirche (S) und das 
Vorkommen von Limonit im Boden nach lokalen Angaben (6). Htihenschichtliriien in m +/-NN. Punktraster: kleiliberlagertes Gebiet mit 
dem Sanduntergund tiefer als 60 cm unter Gelandeoberflache (nach de Smet,  1 96 1 ). S ituation der Parzel l ierung sowie Htihenangaben um 
1 970. Zeichnung J.H. Zwier. 
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kleiner Zweige oder anderen pflanzlichen Mate
riaIs. Hinsichtlich der erreichbaren Temperaturen 
konnte die Produktion des Roheisens noch in einem 
relativ einfachen Feldofen stattfinden. 

Eisenschlacken als Belege fUr Eisenproduktion 
werden in der ostlichen Provinz Groningen mehr
fach dort angetroffen, wo MoorflUsse das ehemalige 
Hochmoor verlassen und die Geestrandzone errei
chen. Die Funde sind oft mit stark eisenhaltigen 
Boden (ortlich als roodoorn bezeichnet) vergesell
schaftet, alsob das Raseneisenerz grundsatzlich am 
Gewinnungsplatz verarbeitet wurde. Nachdem die 
oben besprochenen Funde bei Vriescheloo-Eerste 
Zijldiep ans Licht gekommen waren, stellte sich die 
Frage, ob eine solche landschaftliche und boden
kundliche Situation nicht auch fUr die Vrieschelooer 
Vennen galt. Auf der Bodenkarte, Blatt 13 Winscho
ten (1980) gibt es dafUr aber keine Hinweise. Doch 
war wahrend der Ausgrabung des Steinhauses wei
ter aufgefallen, daB sich lilJlonithaltiges Moor in 
einem Profilschnitt (s. Abb. 4) und ein StUckchen 
Limonit im Wasserbrunnen befanden. Wahrend der 
DurchfUhrung der Flurbereinigung wurde deshalb 
extra auf Raseneisenerzvorkommen im Untergrund 
geachtet und wurden zugleich die ortlichen Bauern 
nach dem Vorkommen des Eisens (ore) in ihren 
Åckern befragt. Das Resultat dieser Recherche ist 
aus der Abbildung 22 ersichtlich. Auch jetzt noch 
gibt es in den Vrieschelooer Vennen Raseneisenerz
vorkommen in kleineren Konzentrationen. 

Unbekannt ist, ob diese Vorkommen im MittelaI
ter fUr eine Ausbeutung Uber eine langere Zeit aus
reichten. Denn damit verbunden ist die Frage, wel
ches Gewicht die Erzgewinnung in der untersuchten 
Periode fUr die Okonomie Vriescheloos gehabt haben 
kann. FUr die Veluwe in der Landesmitte hat Heidin
ga (1987) die Effekte einer umfangreichen, frUh- bis 
hochmittelalterlichen Eisenproduktion beschrei ben 
konnen. FUr die nordlichen Niederlande fehlen bis
her ausfUhrliche Untersuchungen. Hinweise fUr das 
spate Mittelalter gibtjedoch die neuentdeckte, ange
blich in die zweite Halfte des 1 4. Jahrhunderts datie
rende Eisenproduktionsstatte zu Siegerswoude (Prov. 
Friesland; Siegerswoude 1985. Vers/ag van eenAWN
werkkamp). Die hiesige Eisenproduktion wird aber 
ein so1ches AusmaB wie die auf der Veluwe nicht 
erreicht haben konnen. Zum einen setzte die Koloni
sation der Moorgebiete im nordostlichen Bereich 
der Provinz Groningen relativ spat ein und zum 
anderen hat die spatmittelalterliche/frUhneuzeitli
che Oberschlickung der FluBniederungen die dort 
anwesenden Erzbanke groBtenteils unzuganglich 
gemacht. 

Doch moglicherweise war dem Steinhaus zu Vrie
scheloo im spaten Mittelalter eine, wenn auch be
scheidene, Rolle in der regionalen Eisenversorgung 
vorbehalten. Das Einzugsgebiet zur Beschaffung 
des Erzes und des Breimstoffs32 ware in direkter 

Umgebung zu suchen; TondUsen und Eisenschlacke 
weisen auf eine erste Verarbeitung an Ort und Stelle 
hin. Das so gewonnene Roheisen dUrfte anderenorts 
weiterverarbeitet worden sein. Ob sich hier ein er
folgreicher Industriezweig entwickelt hat und wel
che mogliche Rolle andere, benachbarte Steinhau
ser dabei spielten, ist mit den heutigen Befunden 
noch nicht zu sagen. Zu erwahnen ist in diesem 
Kontext noch der Fund eines Eisenschlackestiicks 
bei dem unweit von Vriescheloo gelegenen Stein
haus zu Bunde (Schwarz, 1973: S. 235). Moglicher
weise existierten neben den KlOstern als Eisenpro
duktionszentren im spaten Mittelalter noch weitere, 
kleinere Lieferanten des Roheisens. Nahere Unter
suchungen waren zunachst fUr ein weit groBeres 
Gebiet im Bereich der FluBniederungen Nord- und 
Ostgroningens und Ostfrieslands angebracht. 

SchlieBlich seien hier noch kurz die Funde des 
moglichen Schmelztiegels aus dem 'Hofraum' (s. 
2.3, Sonderform), des winzigen Stiickchens Bron
zeschlacke (?) aus dem Wasserbrunnen (s. 2.2.2, 
Schachtinhalt) und eines Bleitropfens, ebenfalls aus 
dem 'Hofraum', in Erinnerung gebracht. Sie deuten 
auf eine Verarbeitung auch anderer Metalle an Ort 
und Stelle. Aus dieser Perspektive gehort auch eine 
Weiterverarbeitung des Roheisens zu den Moglich
keiten. Diese Frage ist aber mit den vorliegenden 
Funden augenblicklich noch nicht weiter zu verfol
gen. 

4.2. Die allgemeine Situation am Ende des 
Mittelalters und in der frUhen Neuzeit 

Der ProzeB der Dorfverlegung im Randbereich des 
Dollartbusens in seiner groBten Ausdehnung, dem 
Dollartrandgebiet, wurde schon im vorigen Jahr
hundert dokumentiert, aber mit einer geologisch
bodenkundlichen BegrUndung erst in unserem Jahr
hundert beschrieben (Acker Stratingh & Venema, 
1855; Wildvang, 1920).33 1m BewuBtsein der Bevol
kerung ist das Verstandnis Uber die Siedlungsverla
gerung gleichfalls fest verankert; ausnahmslos wird 
es mit den Sturmfluten des Dollarts in Verbindung 
gebracht. Wurde der ProzeB der Verlegung ganzer 
Dorfer lange Zeit als Begleiterscheinung des Dollar
tentstehens betrachtet, so hat besonders E. Wasser
mann die Aufmerksamkeit auf die siedlungsgeo
graphischen Aspekte der Dorfer mit Aufstreckflu
ren gelenkt, wie sie als Typus auch im Dollartrand
gebiet vorkommen und sich dort mit lagespezifi
schen Problem en auseinanderzusetzen hatten 
(Wassermann, 1 985: S. 58). Vriescheloo wird als 
Beispiel einer Aufstrecksiedlung mit mehrfacher 
Dorfverlagerung genannt (Wassermann, 1985: S. 56 
und Abb. 1 0). 1m einzelnen ist Uber die dorfliche 
Entwicklung Vriescheloos aber nichts publiziert. 
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4.2. 1 .  Diejruhneuzeitliche Siedlungsreihe 

Van Giffen ( 1 939 )  hat in einem kurzen Grabungs be
rieht den Vorgangerbau der heutigen Kirehe be 
s ehrieben. Das bei einer Ausgrabung wiedergefun
dene, e insehiffige Gebaude war auf dem s oge nannten 
Pastorieheerd erriehtet, derselben Streifenflur wie 
die der heutigen Kirehe aus dem Jahre 1 7 1 7, nur un
gefahr e inen halben Kilometer nordwestl ieh e nt
fernt in den Vries ehelooer Vennen. Van Giffen 
datierte die Vorgangerkirehe in das 1 5./1 6. Jahrhun
dert; eine genauere Datierung liegt noeh nieht vor. 
Die Lage der spatmittelalterl iehen Kirehe in einem 
Moorgebiet unwe it des ple istozane n SandrUekens 
mit der heutigen Kirehe zeigt, daB Vries eheloo in 
seine n Anfangen eine Moorsiedlung war. Die Sied
lungslinie, in dessen vermutliche n sUdliehe n Be
reieh die alte Kirehe s tand, ist als Strukturlinie pa
rallel zur heutige n HauptstraBe ( Dorpsstraat) auf der 
Topographische en militaire kaart van het Koning
rijk der Nederlanden (l :50 .000) aus den Jahren um 
1 850-60 noeh zu erkennen ( Abb. 23) und is t aueh als 
' Oude weg' bekanntgeblieben ( u. a. Aeker Stratingh 
& Venema, 1 85 5 :  S. 65 und Kartenbeilage). Diese 
Siedlungslinie muB zu Beginn des 1 8. Jahrhunderts, 
als der Bau der heutigen Kirehe besehlossen wurde, 
sehon voU im AbbruehprozeB gewesen sein. Somit 
mag Vries eheloo an der Stelle des Oude weg etwa 
drei Jahrhunderte bes iedelt gewesen sein. 

Weil in dies em Aufs atz anges trebt wird, die Urs a
ehen der Verlegung Vries eheloos zu erortern, s ol I  
hier auf die van Giffen ' s chen Erge bnisse kurz einge
gangen werden. Ziemlieh irrefUhre nd unterstellt der 
ortlieh bekannte und dureh van Giffen Ubernomme
ne Namen kerkheuvel (KirehhUgel), daB der Bau
platz fi.ir die spatmittelal terliehe Kirehe kUns tlieh 
erhoht wurde. Daraus dUrfte s ieh ein Sehutz gegen 
das Hoehwasser erge ben. Der Grabungsbefund 
maehte aber deutlieh, daS eine so1 che SehutzmaB
nahme nieht relevant ist, denn der HUgel bestand im 
Kern aus Restmoor - genau wie es be i dem Ste in
haus der Fall war. Die Kirche war ahnlieherweise 
erbaut auf einem mit einges ehl ammten Sand verfUll 
ten Fundierungs grabe n, der bis auf de n Sandunter
grund im Moor eingetieft worde n war. Dieser As pe�t 
der van Giffe n ' s chen Ausgrabung bede utet fUr dIe 
Unters uehunge n von 1 987 einen Anhal tspunkt in 
der Rekonstruktion der alte n besiedelten Oberflaehe 
( Abb. 24). Aus de n Hohenvermess unge n und Profil
zeiehnungen des kerkheuvel kann man folgern, daB 
der FuB der Kirehmauer e twa bei + l ,70/+ 1 ,80 m NN 
begann ( die Fundamentierung zeigte in dieser Hohe 
in zwei  Profils ehnitte n horizontal liege nde Steine, 
die mutmaBliehe untere Steinlage des Mauerfusses) 
und daB der Sanduntergrund bei O m NN oder e in 
we nig darunter anstand. Hier ist die Frage relevant, 
auf we1che m Niveau die damalige Bes iedlung s ieh 
abs pielte. DafUr bes itze n wir s owohl Anhalts punkte 

in dem Kirchenfundame nt als aueh in dem noeh 
1 940 erhaltene n  Moorres t. Bei e inem angenomme
nen MauerfuBniveau von + 1 ,70 m NN wird die 
derzeitige GelandeoberfHiehe noeh e inige Dezime
ter hoher gelege n haben, weil anzunehmen is t, daB 
der MauerfuB vertieft angelegt wurde. Wie vorhin 
s ehon be merkt, dUrfte der Umfang des Moor
s ehwunds auf mindestens 50% angesetzt werden. 
FUr das Kirehe npodest is t aber ein s olcher Moor
s ehwund nieht uneinges ehrankt anzunehmen, da hier 
der Angriff dureh Oxydation we niger raseh erfol gt 
sein wird als auBerhalb des P odes tes. Dagege n kann 
wieder eingewendet werde n, daB das Moor im Be
reieh der Kirehe dureh Bebauung und Betreten star
ker zusamme ngepreBt wurde. Eine Hoehreehnung 
der damaligen Gelandeoberflaehe auf +2,40 m NN 
( namlieh doppelt so viel  wie noeh 1 940 an Res tmoor 
anwesend war) kann deshal b nur als paus ehale 
Angabe gelten. Geht man mehr verallgemeinernd 
von der Annahme aus , daB kultivierte Moorgebiete 
etwa 20 cm pro Jahrhundert s aeken konne n (Hoog
telijnen provincie Groningen, 1 990), so wUrde s ieh 
daraus seit dem Beginn der Kolonisation ein Moors eh
wund von etwa 1 60 cm und seit der tats aehliehe n 
Bes iedlung im 1 5 ./ 1 6. Jahrhundert von ca. 1 00 cm 
ergeben. Die bes iedelte Oberfl aehe lag dann bei ca. 
+ 2,20 m NN, e in Wert der mit der oben angegebenen 
Bereehnung etwa Ubereinstimmt. 

1m Vergleieh zum Ste inhaus , wo der Sandunter
grund bei ca. -0,90 m NN lag und die Fundamentie� 
rung bis -0,20 m NN erhalten war, herrs ehten bel 
dem Oude weg wahrend der I nbes itznahme dieses 
neue n Siedlungsstandortes noeh wesentlieh andere, 
namlieh gUnstigere hydrologis ehe Verhaltnisse. Das 
labile Gleiehgewieht zwis ehen wirts ehaftlieher 
Nutzung und Wasserregulierung war offenbar aueh 
hier im Laufe des 1 7. Jahrhunderts nieht langer zu 
halten. Aber aueh politis ehe Entwieklungen l agen 
der e ndgUl tigen Kirehe nverlegung im J ahre 1 7 1 7  
zugrunde. Aus sehriftliche n Q uellen geht hervor, 
daB die mUns ters ehen Truppen das Ge biet zwis ehen 
1 664- 1 667 und im Jahre 1 672 heims uehte n und die 
Kirehe zerstOrten. Diese Ereignisse habe n die Ent
s eheidung zur neue n  Standortwahl gewiB bes ehleu
nigt. 

4 .2.2. Die spiitmittelalterliche Siedlungsreihe 

Wende n wir uns jetzt e iner alteren Siedlungs aehse 
Vries ehel oos zu, namlieh der, wel ehe dureh das 
Steinhaus markiert ist (s .  Abb. 23). Sehriftliehe 
Q uellen fehlen dazu, aber weitere Siedlung�sp�ren 
in dies em Bereieh wurde n 1 987 gefunden. DIe SIed
l ungslinie wird s ieh auf der Hohe des Eers te Zijldiep 
befunden haben, wiederum ungefahr einen hal ben 
Kilometer nordWestl ieh von der obe n besproehene n 
Linie entfernt und e twa parallel dazu. Auch fUr diese 
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0 1  - - - - 2 · · · · · . · 3 . 4  
Abb. 23. Die Umgebung Vriescheloos 1 852 auf der Topographische en lllilitaire kaart van het Koningrijk der Neder/andell. Verzeichnet 
sind I. die durch Bodenfunde belegten spatmittelalteriichen Steinhauser; 2. die rekonstruierte spatmittelalterliche S iedlungslinie 
Vriescheloos; 3 .  die rekonstruierte frUhneuzeit l iche Siedlungslinie Vriescheloos mit der Stelle der 1 939/40 ergrabenen Kirche; 4.  die 
heutige Kirche an der neuzeitlichen HauptstraI3e. 
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Abb. 24. Rekonstruktion der Verlegung Vriescheloos auf hohere Boden seit dem spaten Mittelalter bis zum 1 8 . Jahrhundert. anhand der 
besprochenen Fundstellen. Die Tranke ist hineinprojiziert in i hrer Entfernung zum Aa-deich. Legende: I .  hochster Wasserstand in der 
Tranke; 2. eingeschlammter Sand; 3. MauerfllB; 4. schematisierter Verlauf der Oberkante des Decksandes; 5. Oberkante des Restmoores 
Z.Z. der Freilegung; 6. angenommene MooroberfHiche z.Z. der Entstehllng des ergrabenen Objektes. Zeichnung J . H. Zwier. 

Siedlungsreihe existieren indirekte Hinweise u.a. 
auf der Topographische en militaire kaart van het 
Koningrijk der Nederlanden (l :50 .000) in der Form 
eines Knieks in der Parzellierung, am deutliehsten 
ausgepriigt im nordostlichen Siedlungsbereieh, 
weleher eine alte Strukturlinie bezeiehnen diirfte.35 
Ebenfalls wird an dies er Stelle der Name Oude weg, 
aueh Buitenweg, erwiihnt (Acker Stratingh & Vene
ma, 1 855: Kartenbeilage).36 Man muB sieh jedoeh 
dariiber im klaren sein, daB hier die Riehtungsiinde
rung der Streifenfluren von NW-SO naeh WNW
OSO rezenteren Datums ist, d.h. daB die neue Par
zellierung aus der Zeit naeh der Eindeiehung des 
kleiiiberlagerten Moores stammt. So entsprieht die 
Orientierung des Steinhauses, in seiner sehriigen 
Lage zur heutigen Flurgrenze (Abb. 2), der iilteren 
Aufstreekriehtung von NW naeh SO. Sie ist noeh 
siidostlieh des Knieks auf der sanft ansteigenden, 
nur geringfUgig oder gar nieht iibersehliekten Geest
flanke erhalten geblieben. 1m kleiiiberdeekten Ge
biet muB wiihrend der erneuten Kultivierung im 16.-
17. lahrhundert eine Neuorientierung der Hauptent
wiisserungsriehtung stattgefunden haben. Eine sol
ehe Umorientierung kennen wir beispielsweise aus 
dem mittelalterliehen Kennemerland (Prov. Noord
Holland), wo im Vergleieh zum Dollartgebiet keine 
Unterbreehung in der Bewirtsehaftung infolge von 
Sturmfluten stattgefunden hat (Besteman & Guiran, 
1987). Dort erkliirt sieh die totale Umgestaltung der 
Entwiisserungsriehtung allein dureh den Moor
sehwund. 

Aueh bei der Siedlungslinie am Buitenweg gilt es 
zu kliiren, in welcher Hohe sieh die Mooroberfliiehe 
zur Zeit der Besiedlung befunden haben mag. Eine 
Hohenangabe fUr die Baufliiehe des Steinhauses zu 
ermitteln ist weit problematiseher als bei der Kirehe, 
da der MauerfuB des Steinhauses nieht erhalten 
geblieben ist. Er lag jedenfalls hoher als -0,20 m 
NN. Der hier noeh lagernde Moorrest, bestehend aus 
einem Niederungsmoor, im oberen Bereieh noeh mit 

Hoehmoorriiekstiinden, erreiehte 1987 noeh eine 
Miiehtigkeit von maximal 70 cm. Eine Verdoppe
lung dieses Werts auf 140 cm = +0,50 m NN fUr die 
Mooroberfliiehe im 13./14. 1 ahrhundert erseheint 
angemessen. Wenn wir wiederum mit einem 
Moorsehwund von 20 cm pro lahrhundert reehnen 
(Hoogtelijnen provincie Groningen, 1990: S. 9 ff.) 
und die durehsehnittliehe Miiehtigkeit des Restmoo
res auBerhalb des Podestes betraehten, niimlieh 
wenige 20 cm, so ergibt sieh daraus eine alte Ober
fliiehe in Hohe von ca. +0,70 m NN. Damit wiire hier 
die Moorstiirke von vornherein geringer gewesen als 
in der U mgebung der Kirehe. Verwunderlieh ist dies 
nieht, weil eine geringere Entfernung zum FluB und 
folglieh ein raseherer AbfluB des Wassers diesem 
Untersehied begriinden konnen. 

Fiir eine noeh iiltere Siedlungslinie, zu vermuten 
auf der Hohe des heutigen Tweede Zijldiep (welches 
Tief niimlieh ebenfalls einem konsequenten Kniek 
in der Parzellierung folgt) liegen bis heute keine ar
ehiiologisehen Befunde vor. Es ist vorliiufig frag
lieh, ob eine Siedlungslinie im fluBnahen Bereieh 
iiberhaupt existiert hat. Ebensowenig gibt es bis 
jetzt einen Grund zur Annahme, daB dem Aufstreek
siedlungstyp hier eine andere, iiltere Flurform vor
anging.37 

Die Datierung der bislang iiItesten Siedlungsrei
he kann aufgrund der Keramik aus der Ausgrabung 
Vrieseheloo-Eerste Zijldiep noeh in das spiite 12. 
lahrhundert zuriiekgehen. Material aus dem l l. 
lahrhundert wurde im Bereieh dieser Siedlungsaeh
se nieht angetroffen. Die Oberfliiehenkartierung 1987 
ergab als jiingstes noeh Keramik aus dem 15. lahr
hund�rt. Somit konnte die Besiedlung an dieser 
Stelle vorliiufig auf wiederum maximal drei lahr
hunderte angesetzt werden. 

4.2.3. Eine gestaffelte Siedlungsverlegung 

Wenn aueh diese Datierungen sehr grob sind und die 
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Entsiedlung einer Siedlungslinie kein schlagartiges 
Geschehen gewesen zu sein braucht, spUrt man den
noch einen gewissen Takt in der ganzen Siedlungs
verlegung: die Abstande zwischen den unterschied
lichen Siedlungsachsen sind nahezu gleich, die Dauer 
der Besiedlungsperioden dUrfte gleichlang gewesen 
sein und der Anstieg in der Hohenlage der Sied
lungsoberflachen scheint gleichmaBig gewesen zu 
sein. Ein solches RegelmaB kann allein aus dem sich 
vergroBernden Dollart nicht erklart werden, weil die 
Sturmfluten in diesem Gebiet erst spater einsetzten. 
Am Ende des 14. und wahrend des 15. Jahrhunderts 
ist mit groBeren Landverlusten zu rechnen, seine 
groBte Ausdehnung erhielt der Dollart aber erst 
Anfang des 16. Jahrhunderts.38 Weit schwieriger ist 
es, die lokalen Effekte der Sturmfluten klaren zu 
wollen, wie hier im Tal der Westerwoldschen Aa im 
auBersten sUdlichen Randgebiet des Dollarts. FUr 
den Raum Vriescheloo erhebt sich nunmehr die 
Frage, in welchem MaBe die im Winterhalbjahr 
Uberflutete Niederungszone des Flusses sich bereits 
im 13. Jahrhundert durch Bodensenkung seitwarts 
ausbreitete, also geraume Zeit bevor der Dollart 
tatsachlich bis Vriescheloo heranrUckte. De Smet 
erklart die Existenz mehrerer Kolke entlang der 
Deichlinie der Westerwoldschen Aa mit DeichbrU-

chen, entstanden durch aufgestautes Oberwasser (de 
Smet, 1961 ,  S. 64 ff.). Die Aa, mit ihrem groBen 
Einzugsgebiet, hatte zunehmend Spitzenbelastun
gen zu verkraften,je mehr die Speicherkapazitat der 
Moorgebiete stromaufwarts durch Moorkultivie
rung39 und die der Sandgebiete durch Entwaldung 
zurUckging. Eine Bedeichung des WinterfluBbettes 
wird sich dann auch schon frUh als notwendig erwie
sen haben, besonders dort, wo der Sanduntergrund 
tiefer ansteht und der Moorschwund entsprechend 
groBere Folgen hatte. Der heutige Verlauf der Ho
henschichtlinien nach langjahriger Entwasserung 
sowie de Smets Kartierungen ( 1961) geben an, daB 
die Vrieschelooer Vennen in dieser Hinsicht beson
ders gefahrdet waren. Trotz mancher wasserwirt
schaftlichen MaBnahme seit der Eindeichung der 
verlorenen Gebiete im unterstromischen Bereich, 
erreichte noch in unserem Jahrhundert die Aa einen 
oft gefahrlich hohen Wasserstand, eine Situation, 
welche erst Mitte dieses Jahrhunderts behoben wurde 
(Abb. 25). 

Zusammengenommen ist die gestaffelte, zeitbe
dingte Siedlungsverlegung weg von der Basislinie 
der EntschlieBung zu hoheren Boden daraus zu 
erklaren, daB sie unter dem Druck der verschlechter
ten wasserwirtschaftlichen Lage infolge Moor-

Abb. 25. Die Westerwoldsche Aa bei extrem hohem Wasserstand, im Winter des Jahres 1 928. Die Briicke im Hintergrund (die ehemalige 
Vriesche brug) markiert das Sommerbett; die bis etwa 2 m iiber NN reichende Gaast oder Garsthoogte entlang der Aa ist fast vollig 
iiberschwemmt. Ganz im Vordergrund der ostliche Aadeich, Deichkrone etwa 2,5 m tiber NN. Am Horizont der westliche Aadeich und 
das Gehoft Lutjeloo. Aufnahme R. Hofsteenge, Vriescheloo. 
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schwunds - und nicht zu vergessen eines damit eng 
verbundenen Rtickgangs der Bodenqualitat - ausge
lbst wurde. Eine jahrlich auftretende Inundation 
durch Hochwasser der Aa sowie zeitweise durch 
Sturmfluten wird erst im Laufe des 1 5. Jahrhunderts 
zu einem untiberwindbaren Problem und schlief3lich 
zur Entvolkerul'lg gefiihrt haben. Die Sturmfluten 
mtissen eine zusatzliche Belastung fUr die damali
gen Bauern Vriescheloos dargestellt haben, die sich 
mehr oder weniger unabhangig davon bereits ge
zwungen sahen, die Wirtschaftszonen standig zu 
verlegen und letzten Endes auch ihre ursprtinglichen 
Wohnplatze zu verlassen. Die Anlage einer Vieh
tranke in einem zweiffellos bereits stark gefahrde
ten Gebiet unweit der Westerwoldschen Aa zeigt, 
daf3 das einst mtihselig urbargemachte Land nicht 
ohne weiteres aufgegeben wurde. Es ist wichtig, 
sich als heutiger Beobachter stets dessen bewuf3t zu 
sein, daf3 die Kolonisten ihrerzeit die verheerenden 
Folgen ihrer Kultivierung und auch den Ablauf der 
wiederkehrenden Sturmfluten nicht haben tiberse
hen konnen (Schmidt, 1983). Dartiber hinaus haben 
politische Entwick1ungen ihren Zoll gefordert. 1m 
1 8. und 19. Jahrhundert lagen die aufgereihten HOfe 
Vriescheloos im Nordosten etwa an der hochst 
moglichen Stelle (De Straat), im Stidwesten auf der 
oberen Flanke des langen Sandrtickens. 1m spaten 
19. und 20. Jahrhundert wurde der Bereich De Straat 
wieder aufgelost und es entstand die heutige, gering
fUgig nordwestlich vorgelagerte Siedlungsachse, 
we1che ziemlich gerade von SW nach NO verlauft. 
Sie befand sich zwar in etwas niedrigerer Lage als 
die des 18. und 19. Jahrhunderts, aber die Bedro
hung seitens des Wassers war dann so gut wie abge
wendet. 

4.3. Lokale Verhaltnisse: Vriescheloo zwischen 
Westerwo1de und Oldambt 

4.3.1 .  Die geographische Position 

Die Westerwoldsche Aa kann als Basis der Erschlie
f3ung des ostlich angrenzenden Moorgebietes der 
Dorfer Vriescheloo, Bellingwolde und Den Ham 
betrachtet werden. Die vorherrschende, primare Auf
streckrichtung verlauft von NW nach SO. 1m Stid
westen Vriescheloos biegen die Grenzgraben ein 
wenig in Richtung NNW -SSO ab. Dasselbe ist im 
Nordosten Den Hams zu beobachten, wo die Rich
tungsanderung tiber NNW-SSO und schlieBlich in 
N-S Richtung verlauft. Die Hauptrichtung der Par
zellierung steht nahezu quer zum Verlauf der mittel
alterlichen Aa, deren FluBbett. auf der Hohe von 
Bellingwolde und Den Ham damals westlicher ver
lief als es seit der Dollarttiberschlickung der Fall ist. 
Es ist eine ktinftige Aufgabe zu klaren, in we1che 
Richtung die Urbarmachung des die Aa saumenden 
Moores voranging: ob von Westerwolde aus nord-

ostwarts oder vom ostfriesischen Reiderland aus 
stidwestwarts - oder mehr oder weniger gleichzeitig 
den ganzen Geestrand entlang? 1m Augenblick wollen 
wir jedoch die Aufmerksamkeit auf das lokale Ni
veau Vriescheloos und das seiner direkten Nachbarn 
lenken. 

Die noch heutzutage deutlich erkennbare Staffe
lung der Siedlungsachsen von Vriescheloo, Belling
wolde und Den Ham (s. Abb. 23) dtirfte auf eine 
gesonderte Erschlief3ung zurtickgehen. Wenn auch 
die Tragerschaft dieser mutmaBlichen einzelnen Auf
streckvorgange noch nicht untersucht wurde40, so 
fallt ihre GleichfOrmigkeit doch stark auf. Samtliche 
Dorfer sind seitwarts ktinstlich durch Abwasserungs
kanale oder Innendeiche begrenzt gewesen, wie es 
zwischen Vriescheloo und Bellingwolde heute noch 
das Veendiep und wie es an der Ostseite Den Hams 
noch der Moersloot zeigt. Ftir Bellingwolde, klar 
begrenzt an seinen beiden Enden, ist eine Siedlungs
lange von 4 km zu verzeichnen. Vriescheloo weist, 
im SW von der Grenze der Altgemeinde Wedde 
(dem ungefahren Verlauf des Zodendijk) aus ge
messen, ebenfalls eine Lange von 4 km auf. Den 
Ham besitzt eine Ausdehnung von etwas mehr als 3 
km, wenn der alte Moersloot, die heutige Staats
grenze, als nordostIiche Begrenzung der primaren 
Siedlung angenommen wird. Die regelmaf3ige Auf
streckrichtung und die nahezu gleich grof3e Ausdeh
nung dies er Siedlungsverbande konnen vorlaufig 
als Indizien fUr eine zeitgleiche Entwicklung in An
spruch genommen werden.41 

Wie fUr Vriescheloo in den Vrieschelooer Ven
nen ist auch fUr Bellingwolde (Renaud & van Dijk, 
1959: S. 24) und Den Ham (Ortsteil Hamdijk; Re
naud & van Dijk, 1 959: S. 25 und Anm. l )  in den 
Bellingwolder Vennen bzw. in den Uiterdijken 
jeweils ein Steinhaus belegt. Die Burg zu Wedde 
war anfanglich gleichfalls als Steinhaus eingerich
tet (Renaud & van Dijk, 1959). Ftir Vriescheloo und 
Bellingwolde gilt, daf3 die mittelalterlichen Stein
hauser42 etwa in der Mitte des jeweiligen Aufstreck
verbandes liegen; mit dem Steinhaus zu Wedde 
liegen sie in gleicher Entfernung zueinander (das 
wiedergefundene Steinhaus zu Den Ham liegt ost
lich aus der Mitte verschoben und fallt somit aus 
diesem Rahmen). Nicht nur die Entfernung zueinan
der, sondern auch die jeweilige Entfernung des 
Steinhauses zu Vriescheloo und zu Bellingwolde 
(und moglicherweise zu Den Ham) zur mittelalterli
chen Aa (d.h. zum Verlauf aus der Zeit vor den 
Dollarteinbrtichen) ist auffalligerweise fast gleich. 
Es sieht so aus, als ware fUr Vriescheloo, Belling
wolcte und Den Hamje ein Steinhaus in der Mitte des 
Dorfareals geplant gewesen. Nattirlich ware zu 
beanstanden, daf3 es zunachst einer genaueren Da
tierung der E;rrichtung dieser Steinhauser bedarf, 
bevor man zu solchen Schltissen kommt. Weiterhin 
ist auch aus schriftlichen Quellen bekannt, daf3 es 
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bereits im Spatmittelalter manchmal mehrere Stein
hauser pro Siedlung gab, was auch flir Nordost
Groningen zutreffen konnte und bedeuten wlirde, 
da/3 uns hier blo/3 ein Teil der zeitgenossischen 
Steinhauser bekanntgeworden ist. Dennoch spricht 
bei den angeflihrten Beispielen der libereinstim
men de Standort im geologischen und geographi
schen Sinne sowohl flir eine Gleichzeitigkeit der 
Anlagen als auch flir die Berechtigung der Hypothe
se der gleichartigen Siedlungsentwicklung. 

4.3.2. Die Mach! der A ddingas 

Ganz anders mu/3 m.E. die Position des Steinhauses 
zu Wedde, der spateren Burg zu Wedde, betrachtet 
werden. 1m Gegensatz zu denen inmitten des Dorf
gebietes lag dies es Steinhaus au/3erst strategisch am 
Talrand der Westerwoldschen Aa, dort wo das Tal 
sich geringfligig verschmalert, um sich dann weiter 
nordlich plOtzlich in die Wedder Meden zu Offnen. 
Zu vermuten ist, da/3 diese taktisch gtinstige Posi
tion nicht nur Erwagungen defensiver Art galt, 
sondern auch vor allem auf eine Beherrschung der 
Schiffahrt und des die Aa tiberquerenden Wegver
kehrs zielte. Dazu pa/3t die Mtihe, die man sich gab, 
um das Steinhaus auf einer ktinstlichen Erhohung in 
der Flu/3niederung zu erbauen (Renaud & van Dijk, 
1959: S. 1 1), anstatt daftir einen technisch weniger 
aufwendigen Standort auf einem der markanten 
Decksandrlicken auszuwahlen, welche den Flu/3 hier 
begleiten. Von vornherein scheint dieses Steinhaus 
gleichsam dazu pradestiniert gewesen zu sein, um 
zu einer richtigen Burg ausgebaut zu werden. Ftir die 
Steinhauser von Vriescheloo, Bellingwolde und Den 
Ham gibt es hingegen keine Anzeichen auf ein sol
ches strategisches Potential. 

Hinreichend wurde in der bisherigen Geschichts
schreibung Westerwoldes und des Oldambts das Ge
ltungsbedtirfnis der Familie Addinga dargelegt, der 
vermuteten Erbauer des Steinhauses zu Wedde. Sie 
sollen durch Landverlust aus dem Reiderland ver
trieben worden sein und sich um 1370 zu Wedde nie
dergelassen haben (zusammenfassend Renaud & 
van Dijk, 1959: siehe bes. S. 26) Da/3 gerade die 
Niederung der Aa zu Wedde (Wedde war als Esch
siedlung dann bereits in Existenz) bevorzugt wurde, 
mag damit zusammenhangen, da/3 das nordlich an
schlie/3ende Randmoor seinerzeit bereits"kolonisiert 
war. 

Nun stellt sich die Frage, ob Zll jener Zeit das 
Steinhaus zu Vriescheloo schon erbaut worden war. 
Wennja, dann fanden die Addingas darin einen Aus
druck von Macht in nachster Nahe. Wenn nein, so 
fragt man sich, ob die Addjngas die Errichtung eines 
so nahe gelegenen Steinhauses gestattet hatten. Aus 
dieser Perspektive konnte man sogar behaupten, die 
Addingas waren die Erbauer des Steinhauses zu 
Vriescheloo (Hazelhoff, 1990). Obwohl wir des sen 

Bauzeit um die Mitte des 14. Jahrhunderts datieren, 
pa/3te ein solcher Ausdruck von Macht zeitlich nicht. 
Falls die Annahme stimmt, da/3 die Ansiedlung der 
Addingas in Westerwolde in der zweiten Halfte des 
14. Jahrhunderts fiel, so ist es undenkbar, da/3 sie zu 
der Zeit bereits zur Machtergreifung in Vriescheloo 
und dann zum dortigen Steinhausbau fahig waren. 
Vriescheloo war, wie oben angeflihrt, zusammen 
mit den nordlich anschlie/3enden Reihensiedlungen 
wohl eher die Folge einer allmahlichen Entwick
lung, und die Steinhauser waren ein Ausdruck des 
wachsenden Status der lokalen Hauptlinge oder der 
lokalen Btindnisse. 

Das damalige Verhaltnis zwischen den Nachbar
si edI ungen Wedde, Vriescheloo und Bellingwolde 
ist weitgehend unbekannt.43 Die Vermutung der 
frtihen ZerstOrung des Steinhauses zu Vriescheloo 
sttitzt sich im wesentlichen auf den Bericht der 
Vernichtung des 'festen Turmes' zu Bellingwolde, 
im Besitz der Gockingas, im Jahre 1438 durch die 
Stadt Groningen (Feith, 1906: S. 127). In dies em 
Bericht wird Vriescheloo nicht erwahnt; ebensowe
nig 1478, als das Haus zu Wedde in einem gemein
samen Angriff durch die Stadt Groningen und die 
Einwohner Westerwoldes zerstOrt wird. Es la/3t sich" 
dann auch vermuten, da/3 das Steinhaus zu Vriesche-
100 schon 1438 nicht mehr existierte. 

Das Konflikt des Jahres 1478 galt einer Streitig
keit zwischen den Addingas und der Stadt Gronin
gen tiber die Rechte beztiglich der Dorfer Belling
wolde und Blijham (letzteres auf der Hohe von 
Bellingwolde westlich der Westerwoldschen Aa 
gelegen). Auf dem fortwahrenden Konflikt zwi
schen den Addingas und den Westerwoldern beruht 
wohl de ren Bereitschaft, an der ZerstOrung des Hauses 
der Addingas zu Wedde mitzuarbeiten. Offensicht
lich gab es im 15. Jahrhundert die folgenden Macht
faktoren: die 'Landschaft' Westerwolde mit ihrem 
eigenen Landrecht, die Dorfer Bellingwolde und 
Blijham im ehemaligen, von Anfang an von Wester
wolde zu unterscheidenden Reiderland44, au/3erdem 
geographisch dazwischen die Addingas auf dem 
Steinhaus (spater Burg) zu Wedde und schlie/31ich 
die Stadt Groningen. Vriescheloo, ursprtinglich als 
eines der flinf Kirchspiele Westerwoldes kirchlich 
zu dieser Landschaft gehorig und bereits um 1 150 
erwahnt, war durch den Sitz der Addingas zu Wedde 
von Westerwolde plotzlich isoliert worden. Das Un
terbleiben einer Erwahnung Vriescheloos als selb
standiger Machtbereich in dem rlihrigen 15. Jahr
hundert gibt zu bedenken, daB die Addingas in ihrem 
Expansionstrieb zu der Zeit schon die Herrschaft 
tiber das nahegelegene Vriescheloo an sich gezogen 
hatten. Es wird zugleich bedeuten, da/3 Vriescheloo 
a�s Dorf zuvor schon keinen gro/3en Machtbereich 
bildete. Alleine das Kirchspiel mag noch ein gewis
ses MaB an Selbstandigkeit behalten haben.45 
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Es ist, zusammenfassend, nieht auszusehlieBen, daB 
das Auflosen des wiedergefundenen Steinhauses 
mit der Maehttibernahme der Addingas zusammen
hangt und sie auf irgendeine Weise sogar als die 
Zerst6rer anzunehmen sind. Dieses Ereignis mtiBte 
sodann zwisehen ca. 1370 und 1438 stattgefunden 
haben. Zum anderen wurde im Jahre 1415  die Fehde 
zwisehen den Schieringers und Vetkopers auf die 
Spitze getrieben und wurden es viele Steinhauser 
verniehtet. Obwohl ein historiseher Beweis fehlt, ist 
es doeh verloekend eine Zerstorung des Steinhauses 
zu Vrieseheloo 141 5  stattfinden zu lassen. Viel
leieht bringt die ktinftige Quellenforsehung neue 
Einsiehten ftir diese jetzt noeh nieht zu lOsende 
Frage. Immerhin seheint etwa anderthalb Jahrhun
dert spater eine 'friedliehe' Koexistenz zwisehen 
dem Gesehleeht Addinga und dem Dorf Vrieseheloo 
zu herrsehen; Hazelhoff (1990) hat jedenfalls naeh
gewiesen, daB in Vrieseheloo im Jahre 1 569 seehs 
Meier einem Addinga Gefolgsehaft leisteten. Es 
verhinderte aber nicht, daB in Vrieseheloo wieder 
Steinhauser erriehtet wurden (Starke, 1986; Hazel
hoff, 1990).46 

Aus arehaologiseher Sieht ist ein so ' frtihes' Zer
storungsjahr ( 14 15) jedoeh noeh nieht ohne weiteres 
zu erklaren. Das Steinhaus hatte, wie aus der Brun
nenftillung hervorging, vermutlieh keinen vertei
digbaren Status (mehr) als der AbriB erfolgte, denn 
der Wasserbrunnen war noeh als Abfallgrube in 
Gebraueh gewesen. Falls der Bau erst in der Mitte 
des vorabgehenden Jahrhunderts begonnen wurde, 
bleibt f ti r die Nutzungsperiode wohl sehr wenig Zeit 
tibrig, namlieh nur ein halbes Jahrhundert im Ex
tremfall. Langer als ein Jahrhundert seheint das 
Steinhaus in den Vriesehelooer Vennen sowieso 
nieht gestanden zu haben. 

Dr. W. Sehwarz, Aurieh, sei gedankt f ti r die Verbes
serungsvorsehJage und Korrekturen im deutsehen 
Tekst. 

5 .  ANMERKUNGEN 

l .  Die Ausgrabung wllrde vom Biologisch-Archaeologisch 
Instituut (B.A.! . ) ,  Universitat Groningen, finanziert und 
unter Leitung des Verfassers durchgefUhrt. Die Ausgra
bungsmannschaft setzte sich zusammen aus den Archaolo
giestudenten J .  Molerna, M. Nieuwenhu is, G .-J. Reeskamp, 
A. Ufkes, J .  de Voogd und H.  Wierenga; weiter halfen mit  
J .J .  Lenting (Oudeschans), J .  Lijzenga (Groningen) und K .  
Scholllen (Bell ingwolde). Al len sei a n  dieser S tel le  sehr 
gedankt. Weiterhin gebiihrt R.  Hofsteenge und A.H. S mith 
(beide Vriescheloo) Dank fiir M itarbeit verschiedenster 
Art. 
Durch eine flexibele Handhabung und teilweise Anpassllng 
des Arbeitsschemas hat die ' Landinrichtingskommissie Vrie
scheloo' sowie die mit der AusfUhrung der Flllrbereinigung 
beauftragte Firma IVC Oranjewoud (Heerenveen) die Gra
bllngsbedingungen erheblich verbessert. 

2. AllCh wurde in Erwagllng gezogen, ob nicht der Druck des 

Mauerwerks dafiir verantwortlich gewesen sei n  kann. Bei 
einer mlltmaBlichen Mauerstarke von etwa einem Meter 
bel iefe sich die Breite des Fundierungsgrabens aufmindes
tens 3 ,50 m. Weil das Abknicken der humosen Bander 
ausschlieBlich randlich beobachtet wurde und es an der 
Innenseite viel geringer war als an der AuBenseite, sollte 
man dem Effekt des seitwarts auswirkenden Mauerdrucks 
keinen allzu groBen Wert beimessen. 

3 .  Dr. H.  Halbertsma (Amersfoort)und Dr. P.B. Kooi (B.A.! . )  
teilten diesbeziiglich bei einem Besuch an der Ausgrabung 
mit, dal.l man ollnehin mi t einer ehemaligen Bekleidung des 
Mauerfusses rechnen muB. Eine so!che Mal.lnahme zum 
Schutz des Fundamentes bedarf lediglich einer kurzen, 
steilen Boschung. 

4. Man kann sich fragen,  ob ein so!ches schwaches Relief den 
da maligen Moorkolonisten iiberhaupt bekannt war, weil 
es moglicherweise durch eine Moordecke dem Auge entzo
gen war. Hinsichtlich der v ielen Eingriffe in den Unter
grund, z.B. das Ausheben der Parzellengrenzgraben, darf 
eine griindliche Kenntnis des Sanduntergrundes bei den 
Moorkolonisten als bekannt angenommen werden. 

5 .  Frdl .  Bestimmung durch RJ. Kosters (B.A.! . ) .  
6 .  G. Lohof (Vriescheloo-De Westert), langjahriger Grund

stiickseigentiimer der Flur mit dem Steinhause bis zur Zeit 
der Flurbereinigung, informierte iiber die friihere Oberfla
chenbeschaffenheit des Ausgrabungsareals .  Jahrlich wur
den auf und etwas abseits der ' S andkuppe' Ziegelsteine, 
meist Fragmente, angepfliigt. AnlaBl ich van Giffens Aus
grabung des Standorts der ehemaligen Kirche in den Jahren 
1 939- 1 940 hieB es damals, auf Lohofs Land (das Grund
stiick war zur Zeit bereits im Famil ienbesitz) diirfte eben
fal l s  eine Kirche gestanden haben. 
Ermittlungen zu einem Flurnamen waren bislang erfolglos. 
Weder Herrn Lohof noch dem Nedersaksisch Instituut der 
Universitat Groningen ist ein Flurname in Hinblick auf die 
Existenz des Steinhauses bekannt (frdl. Mitteilung J .  Wie
renga). 

7 .  Andererseits mul.l in Betracht gezogen werden, dal.l die auf 
der iiuBeren Mauerschale aufl iegende Mauerfii l lung aus 
Mortel und Ziegelsteinfragmenten durch die unteren Steine 
dem Auge entzogen war. Weiterhin mogen Dollartiiberflu
tungen ein totales Ausraumen der noch brauchbaren Baus
toffe verhindert haben. 

8 .  Die Sauberung und eine erste Bestimmung erfolgte durch 
das Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, Leiden 
(Gutachten Drs. A. Pol, 30. 1 1 . 1 987).  Hier folgen einige 
Schliisse aus diesem Gutachten. Die eine Miinze m iBt 1 6  
m m  im Durchmesser und zeigt einen Kopf (Pauluskopf?) 
mit Nimbus sowie als Randschrift +A//LARDIS// (der Rest 
unleserlich). Die zweite Miinze mil.lt 13 mm und zeigt blol.l 
noch ein langes Kreuz. 
Die Zuweisung der groBeren Miinze wurde durch das West
flilische Landesmuseum fUr Kunst und Kulturgeschichte, 
Miinster (Gutachten Dr. P. ll isch, 3 1 .8 . 1 988)  erzielt. 
Beiden sei an dieser Stel le fUr ihre Bestimmungen sehr ge
dankt. 

9. 1m Falle der Kirche zu Scheemda datiert Molerna den ersten 
Backsteinbau in das erste Viertel des 1 3 . Jahrhunderts; das 
Steinformat betragt 28-29x 1 4 - 1 5x8,5-9 cm. Der zweite 
Backsteinbau ist nur wenig jiinger - stammt noch aus dem 
1 3 .  Jahrhundert - und zeigt e in  grtiBeres Steinformat: 30,5-
3 1 ,5x 14 ,7 - 1 5 ,5x8,6-9,3 cm. Wenn wahrscheinlich auch 
durch regionale Unterschiede gepragt, so lal.lt sich in den 

' unterschiedlichen B acksteinformaten anhand des raumlich 
nahen Beispiels Scheemda doch wenigstens ein relativer 
Altersunterschied feststel len.  
Angesichts des zeitlich bedingten S teinformats ware noch 
ein einmaliger, wenn auch rauml ich etwas entfernter Be
fund herarizuziehen. FUr die aus der Mitte des 1 3 . Jahrhun
derts stammende Kirche zu Reepsholt (Ldkr. Wittmund, 
Ostfriesland), deren zugehorige Ziegelei wiedergefunden 
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wurde, hat H .  Haiduck belegt, daB das LangenmaB der 
Steine bei der Datierung einzelner Bauabschnitte aussch
laggebend ist (Haiduck, 1 982: S. 20 ff. ) .  Das alteste lokale 
Backste informat (um 1 2S07) betragt in  Reepsholt 
29,Sx 1 3 ,Sx8,S-9 cm. 

I O. Theoretisch besteht die Mogl ichkeit ,  daB das Auftreten 
zweier Steinformate nicht auf e inen Zeitunterschied, son
dem aufzwei gleichzeitigen Lieferanten zurUckgeht. Diese 
Deutungsmoglichkeit l ieB sich nicht weiter untersuchen. 

I l . Es gibt h ie r  und da in  dem ostlichen Dol lartgebiet zwar 
Kleiablagerungen mit anscheinend guten Brenneigenschaf
ten ,  z.B.  der Eemsk/ei westlich von Bel l ingwolde, der wei! 
alter ist als die spatmittelalterlichen Dol lartsedimente (s. de 
Smet, 1 96 1 :  S. 31 ff.). D ie Tiefenlage des Eemsk/ei im 
ostIichen Dollartgebiet wird aber e i ne Ausbeutung verhin
dert haben. 

1 2. J .  H uizing (Zuidlaren) wies m ich freundl icherweise darauf 
hin, daB in  alten Akten bereits vor 1 660 die Rede ist von 
einem 'alten' und ' neuen' Zijldiep zu Vriescheloo. Mit  dem 
' neuen' Zijldiep ist wohl das heutige sog. Tweede Zijldiep 
gemeint. Doch weder iiber Lage und Hauptrichtung des 
' alten ' Zijldiep, noch ob dieses vor der Uberschl ickung be
reits existierte, ist naheres bekannt (personliche Mitteil ung 
1 3 .3 . 1 990). 

1 3 .  Dr. W.A. Casparie (B.A.L) tei l te beziigl ich des verwende
ten Holzes folgendes mit. Es handelt sich um einen QlIer
C/Is-Stamm mit  e inem ursprUnglichen Dm. von ca. 20 cm, 
was e inem Alter von SO-70 Jahren entspricht. Bei dem 
Stammumfang ware an fiir Hauser iibliches Bauholz zu 
denken, wie es im Steinhause nur fUr eine mittelschwere 
Konstruktion veflvendet worden sein kann. Eine lokale 
Herkunft der Eiche l iegt nahe (Gutachten 1 7 .S . 1 990). 

1 4 . Ich verdanke diesen H i nweis Dr. W.A. Casparie. 
I S . Die Bestimmung dieser Keramikart fand weitgehend in An

lehnung an die Auffassungen der Kollegen der Ostfriesi
schen Landschaft (Dr. W.  Schwarz und A. Weers), Aurich, 
statt. Es wurde auch ihre Datierung der Kugeltopfware 
iibemommen. Weiterhin gebUhrt meinen Kollegen des 
B .A.! . ,  Drs. J .W. Boersma, Dr. J .M.  Bos, Dr. P .B .  Kooi, 
Drs. GJ.  de Langen und Drs. J .  Molerna Dank fUr die 
Berei tschaft' Uber Datierung und Einpassung der Keramik 
aus Vriescheloo zu disklltieren. 

1 6 .  Die e ine Ausnahme bi ldet die Scherbe e ines granitgrusge
magerten, dickwandigen GefaBes (Abb. I S : I O),  welches 
aber nicht zur Gebrauchskeramik gerechnet werden darf. 

1 7 .  Der Hinweis auf diese Datierung verdanke ich Drs. J. Baart 
(Amsterdam). 

1 8 .  Dr. P.B. Kooi (B.A.! . )  teilte diesbezUgl ich m it, daB eine 
Untersuchung an der borg Fraam (Prov. Groningen), im 
Ursprung stammend aus dem spaten M ittelaiter, einen 
vergleichbaren Fund geliefert hat. Dieser Fund wurde als 
Schmelztiegel gedeutet. Allgemein zu dieser Untersuchung: 
Kooi, 1 97 8 - 1 979.  

19 .  Personl iche Mittei lung Dr. H. Halbertsma (Amersfoort). 
20. Der Datierungsversuch wurde Ubemommen durch das den

drochronologische Labor DELAG, Gottingen (Dr. H.-H.  
Leuschner), aufgrund bemut igender Ergebnisse mit einge
reichten Proben aus der ostlichen Provinz Groningen. Es 
laBt sich ansehen, so Dr. Leuschner, daB die n iedersachsi
sche Torfeichenchronologie auch fUr das hiesige Gebiet 
geltend gemacht werden kann. In  dem vorliegenden Fal l 
waren die knappen 40 Jahrringe fiir eine dendrochronologi
sche Einordnung nicht zureichend (Gutachten 2S .9 . 1 989). 

2 1 .  B islang unverOffentl ichte Ausgrabung. Der mogliche Be
siedlungsvorgang in  vorhistorischer und h istorischer Zeit 
im Gebiet um Vriescheloo wurde von mir anderenorts 
jedoch kurz vorgestelIt (Groenendijk, 1 988).  

22. Es zeichnete sich jedoch der h umose M utterboden auf der 
Kuppe durch den Kontrast mit dem dort vorhandenen Bleich
sandhorizontdeutl ich ab, wahrend der auskeilende, schwar
ze Restmoorhorizont auf den Flanken der K u ppe eine 

Beobachtung der K u l turschicht in niedriger Lage mogli
cherweise verwischt hat. 

23 Dr. W.A. Casparie bestimmte den Holzrest folgenderma
Ben : Teil eines schmalen Brettchens, Lange unbekannt, 
Holzart QlIerclIs , MaBe (kurz nach der Freilegung): 
63,Sx8 ,Sx I cm, an zwei Stellen durchlocht, Dm. der Bohr
IOcher 1 ,7 cm. Das Brettehen ist sog. spiegelgesagt worden, 
gemaB einer bereits im spaten Mittelal ter Ubl ichen Sage
technik. Aufgrund dieser verwendeten Technik, der gerin
gen S tarke des Brettchens und des erheblichen Insektenfra
Bes handelt es sich hier nicht um ein Konstruktionsholz, 
sonde m um e in StUck, das als Abfall in die Tranke gelangte. 
Es wird primar bei der Innenausstattung eines Hauses -
etwa als Teil e iner MobelfU l lung,  wie sie als Paneele aus 
dem spaten Mittelalter bekannt sind - benutzt worden sein 
(Gutachten 1 7 .S . 1 990). 

24. Hieb- und stichfeste Argumente fUr e ine Deutung als Vieh
tranke konnen jedoch nicht erbracht werden; trotz genauer 
Untersuchung wurden z.B. keine HufeindrUcke am Rande 
des Trichters beobachtet. 

2S. Hinter den Ideen iiber das Funktionieren der Tranke steckt 
ein Gedankenaustausch mit Dr. W.A. Casparie, dessen 
Hinweise ich in diesem Absatz dankbar verarbeitet habe. 

26. Bei Erno & Menko 1 272 erwahnt, siehe Antonides, 1 973:  S. 
42 ff. 

27. In Bezug auf S teinhauser kam es im 1 3 .  und 1 4 .  Jahrhundert 
zu Bauverboten; dazu u.a. Schuur,  1 988.  

28 Beide sind Oberflachenfunde, welche aber durch anhaften
de Erde dem oberen, oxydierten Moor als Fundmil ieu zuge
schrieben werden konnen. Das gebrochene Exemplar wur
de kurz vor der Ausgrabung bei einer Gelandebegehung 
entdeckt, das vollstandig erhaltene Exemplar wurde vom 
heutigen GrundstUckseigentUmer 1 988 bei der Bewirtschaf
tung gefunden und dem B .A.L gerne Idet. 

29. Die Eisenschlacke befand sich im durch rezentes PflUgen 
seitl ich verlagerten Sand der Fundierung; seine primare 
Lage ist also nicht genau bekannt. 

30. Zusammenfassend fUr den ProzeB: Zimmermann, 1 985; 
Boone, 1 986; Laban etal . ,  1988. FUr die nordlichen Nieder
lande l iegen noch keine e ingehenden Untersuchungen nach 
den Produktionszentren im hohen und spaten Mitte lalter 
vor; siehe aber neul ich SiegerslVollde 1 985. Vers/ag van 
een A WN-lVerkkamp ( 1 986). Ansatze zur Verbreitung der 
Funde sowie zum natUriiehen Vorkommen der Erze bei 
Modderkolk ( 1 970) und Booy ( 1 986). 

3 1 .  Archaologische Parallelen aus Europa wurden zusammen
getragen von J. Boone ( 1 986: bes. S. 5 1  ff.); fUr Abbildun
gen und Literatur sei darauf verwiesen. 

32. Eisenproduktion bedarf Riesenmengen an Holzkohle; der 
Baumbestand de� GeestrUckens zu Vriescheloo dUrfte zu 
diesem Zweck verwertet worden sein. Moglicherweise fand 
auch Torf als Brennstoff Verwendung. 

33 .  Aus der S icht der Dollartgenese zusammenfassend erst
maIs de Smet, 1 96 1 .  Aus archaologischer S icht vor allem 
Halbertsma, 1 952- 1 953; 1 963. 

34. Nach miindlicher Auskunft von Dr. W.A. Casparie fa Il t 
diese Berechnung aber zu hoch aus, weil nach e iner rase hen 
Senkung in dem/den ersten Jahrhundert(en} mit  einer Sta
bi l isierung der Sackung auf 1 0-5 cm pro Jahrhundert ge
rechnet werden muB.  

35.  Ungeklart ist, warum das spatel' gegrabene Eerste Zijldiep 
in  seinem Verlauf diesel' mutmaBlichen Strukturl inie (Weg, 
spater Deich?, siehe u.a. Halbertsma, 1 963) nicht ganz 
parallel folgt; die groBte Abweichung, im Nordosten, be
tragt aper nul' 50 m. 

36 .  J .  H uizing (Zuidlaren) hat in  e inem Kaufvertrag aus dem 
vorigen Jahrhundert auBerdem den Namen B u i temveg fUr 
diese alte Strukturlinie wiedergefunden. Eine Bestatigung 
fii r die Existenz e ines alten Weges findet sich in  den gering
fiigig verspringenden Grabchen, die in  e iner Flucht qller 
zum Verlauf der Grenzgraben stehen und die alten Ablei-
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tungsgraben darste l len, welche sich beidseitig des Weges 
befunden haben miissen (personliche Mittei lung J. Hui
zing,  1 3 .3 . 1 990). 

37.  S iehe dazu etwa der Kommentar Wassermanns zur ErIaute
rung von Ortsnamen im H inbl ick auf al tere Siedlungsfor
men ( 1 985 :  Anmerkung 1 39).  

38 .  Mehrere Autoren haben zu der Demystifikation der friihen, 
schlagartigen Dol lartbildung im 1 3 .  Jahrhundert beigetra
gen, z .B.  Kooper, 1 939; de Smet, 1 96 1 ;  Gottschalk, 1 97 1 ;  
de Cock, 1 976; Schmidt, 1 983;  Wassermann, 1 985.  

39. Etwa die Moorrandsiedlung Roswinkel , Provo Drenthe, 
schriftlich 1 327 erstmals erwahnt (siehe dazu Elerie, 1 989:  
S .  75 ff.). DaJ3 die Griindung speziell dieser Moorkolonie 
hervorgegangen sein konnte aus einer Migration, die durch 
Landverluste im DollarteinfluJ3bereich (ders., S. 77) ent
stand, ist als  Gedankengang durchaus akzeptabel .  Dies 
scheint aber zu friih datiert zu sein ,  da mit groJ3eren Land
verlusten erst am Ende des 1 4. Jahrhunderts zu rechnen ist 
und anzunehmen ist,  daJ3 Roswinkel z.Z. der ersten schrift
l ichen Erwahnung bereits eine gewisse Zeit  existierte. 

40. Es wurde mehrfach versucht, das Prafix 'Vrjesche- ' im 
Namen Vriescheloo mit einer auswartigen, naml ich friesi
schen Griindung zu verbinden. Diese MlItmaJ3ung wurde 
aber Anfang dJ. bereits widerlegt (s iehe dazu u .a. van 
G i ffen, 1 939: S. 97 und die dortige Lit. ulller Anm. 3 ,  
wenngleich a u s  einem anderen Gesichtspunkt zitiert). 
Vielmehr bezieht sich die Namengebung auf den Umstand, 
daJ3 Vriescheloo, ungleich der ihr benachbarten, ebenfalls 
in das hohe M ittelalter datierenden Moorrandsiedlungen, 
von altersher k irchlich zu Westerwolde zlihlte und so an
fangl ich zum B istum Osnabrlick gehorte. Es ist anzuneh
men, daJ3 die Namengebung dieser in den friesischen Lan
den gelegenen Pfarrgemeinde seitens des B istums erfolg
te, niiml ich zum Unterschied von anderen Pfarrgemein
den mit ' Loo- ' Endungen. 
R.  Hofsteenge (Vriescheloo), Dr. G.  Overdiep (Peize) 
und Drs. M.  Schroor (Leeuwarden) seien gedankt fiir ihre 
Diskussionsbeitrage zu dieser Thematik. 

4 1 .  Wassermann spricht bei den ostfriesischen Dol lartrand
Reihensiedlungen Wymeer, Boen und Bunderhee eben
fal ls  von einer im Ursprung gleichen formalen Gl iede
rung ( 1 985 :  S. 64); er vermutet eine geplante S iedl ungs
form fiir den gesamten, im hohen M ittelalter erschlosse
nen Moorbereich Ostfrieslands ( 1 984: S. 1 22).  

42. Gemeint sind hier die S teinhauser, die mehr oder weniger 
als zeitgleich aufzufassen sind. So ist fUr das 1 7 . Jahrhun
der! zu Vriescheloo zwar ein Steinhaus belegt, das aber 
mit dem ergrabenen Exemplar aufgrund seines weit  frii
her l iegenden Zerstorungsdatums nicht identisch sein 
kann; siehe S tarke, 1 986; Hazelhoff, 1 990. 

43.  Ich danke Dr. G .  Overdiep (Peize) fiir den Gedankenaus
tausch und fUr die schriftliche Auskunft iiber diese Frage. 

44. Eine Diskrepanz im Ausdruck von Macht und Reichtum 
zwischen den Nachbarsiedlungen Vriescheloo und Bel
l ingwolde scheint sich aber seit dem 1 5 .  Jahrhundert und 
die folgenden Jahrhunderte hindurch fortgesetzt zu ha
ben; es fehlt bisher eine eindeutige Erkllirung dafiir. 
Pleyte schreibt noch 1 877: "Die Bell ingwolder und die 
Einwohner B l ijhams halten sich immer fUr etwas vorneh
mer als die Westerwolder ... " (Ubersetzung des Verf.). 
AlIch Wedde wird oft separat erwiihnt, so im ' Landrecht 
van Wedde en Westwoldingelandt' aus 1 470. Siehe Pley
te, 1 87 7 :  S .  1 1 6 ff.; zur Sonderpos ition B l ijhams und Bel
Iingwoldes auch: Hofstee, 1 937:  S .  1 4 1  ff. 

45. So l aJ3t Haye Addinga 1 475 in einer Fehde mit  den 
Pastoren der Kirchspie1e Westerwoldes u .a. den ihm of
fenbar widerstrebenden Pastor zu Vriescheloo bestrafen 
(Renaud & van Dijk, 1 959:  S .  63).  

46. Nach der Fertigstel lung des Textes benachrichtigte B .  Ha
zelhoff, Winschoten, den Verfasser am 9 . 7 . 1 990, daJ3 er 
nun das im 1 7 . Jahrhundert schriftlich belegte Steinhaus 

der Famil ie Engelken ostlich der heutigen Dorpsstraat, 
nur wenige Streifenfluren weiter nordlich als die des 
mittelalterlichen S teinhauses, hat lokalisieren konnen. Es 
ware noch zu klaren, ob in diesem Besitz der Nachfolger 
des mittelalterlichen S teinhallses zu sllchen ist. 
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BElLAGE 

Diatomeenanalyse zweier Proben aus spatmittelal
terlichen Wasserbrunnen bei Vriescheloo 
M.J. Jansma 

Vriescheloo-Harssevenne (Probe D 89-78). Die Probe riihrt aus 
einem amorphen, humosen Detritus im unteren Bereich des weit
trichterformigen Brunnens, der aufgrund seiner Form sowie 
seiner topographischen Lage wohl als Viehtranke, also im Freien, 
gedeutet werden kan n (Groenendijk,  siehe oben, Abb. 1 7) .  Der 
' Brunnen' fand sich im hochsten Bereich eines Decksandriik
kens.  Auf diesem Sandriicken, der eine Hohe von 0,35 m iiber 
Normal Nul l  erreicht, sedimentierte im Laufe der spatmittelal
terlichen und friihneuzeitlichen Dollarteinbriiche eine etwa 40 
cm machtige Kleischicht. In der Verfii llung des Brunnens ist ein 
allmahl icher Obergang von humoser Detritus zu Dollartklei zu 
beobachten. 

Die wissenschaftliche Aufgabe war es, mithilfe der Diatom
een-analyse zu priifen, wie die Verfii l lung im unteren Bereich 
des Brunnens - der humose Detritus - entstanden sein konnte. 
Die eine mogliche Erklarung lautet, daB wahrend der Ober
schwemmungsphase durch Dollartfluten humoses Material aus 
der umringenden Moorlandschaft mit  aufgenommen und in  den 
Brunnen abgelagert wurde. Dabei diirfte es sich nicht um Mee
reswasser alle ine handeln, konnte aber auch siiBes Wasser aus 
dem benachbarten Westerwoldschen Aa in Stausituationen eine 
Rolle gespielt haben. Eine zweite Moglichkeit ware, daB die 
untere Verfii l lung noch wahrend der Benutzung des Brunnens 
gebildet wurde, also eine S ituation reprasentierte, daB siiBes, 
stehendes Wasser vorhanden war. 

Die Ergebnisse der Analyse sind folgende. Die Probe erwies 
sich als sehr diatomeenreich, was fiir sich schon auf das VOI'han
densein von Wasser hinweist. Weiterhin sind die vorgefundenen 
Arten ausnahmslos an siiBes Wasser gebunden. Gezahlt wurden 
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35 Arten, die alle ziemlich zahlreich vertreten sind. Die Mehr
heit gehiirt dem Geschlecht Ellllolia , welches nicht nur in S Uf3-
wasser lebt, sondern auch eine Vorliebe fUr stehendes sowie 
geringfUgig saueres Wasser aufzeig!. Weitere SUf3wasserarten 
gehiiren den Geschlechten Cymbel/a, Fragilaria, Gomphollema 
und Pilllllllaria , welche sich in dem gleichen Mi l ieu heimisch 
fUhlen. Exemplare, die den griif3eren Arten wie Pilllllllaria 
gehiiren, sind teilweise gebrochen, miigl icherweise infolge ge
ringer A ustrocknung oder Preparationsschaden im Labor. Die 
vollstandigen Exemplare deuten aber auf Sedimentation in  einer 
ruhigen Umgebung; diese Arten sind aus diesem Grunde als 
autochthon zu betrachten. 

Zusammenfassend folgt aus dieser Untersuchung, daf3 sUf3es 
und stehendes, aber auch sauerliches Wasser in dem trichterfiir
m igen Loch anstand. Letzteres ist wegen der moorigen Umge
bung nicht verwunderl ich. Beeintrachtigung durch Dollartwas
ser mit Zufuhr mariner oder Brackwasserarten im unteren Be
reich des Brunnens darf ausgeschlossen werden. Die Deutung 
als Tranke wurde alsdann mit dieser Analyse verstark!. 

lIriescheloo-EerSle Zijldiep (Probe D 89-79). Die Prabe wurde 
einem Wasserbrunnen im Jnneren eines spatmittelalterlichen 

Steinhauses entnommen (Graenendijk, siehe oben, Abb. 4). Der 
Brunnenschacht war durch das ans te hende Niedermoor bis auf 
den festen Sandboden gegraben worden und besaf3 keine Wand
konstruktion. Der die Hausfundierung Uberdeckende Dollartklei 
hat den Brunnen nicht erreicht; d ie Verfii l lung bestand aus 
Bauschutt (oberen Bereich) und amorphen H umus mit einer 
Sandbeimischung an der Basis. Aus diesem letzten Horizont 
stammt die Probe. Es galt hier den Diatomeeninhalt dieses 
unzweifelhaften SUf3wassermi l ieus m i t  der Prabe D 89-78 zu 
vergleichen. 

Die Analyse ergab einen wichtigen Unterschied zu Prabe D 
89-78, nam l ich eine weit geringere Menge Diatonieen und 
einen geringeren Artenreichtum, nur etwa zehn an der Zahl.  Es 
s ind jedoch keine Arten vertreten,  welche nicht  auch in  Prabe 
D 89-78 vorkommen. So gesehen darf man fiir den Wasser
brun nen des Steinhauses ein ahnl iches M ilieu wie fiir die 
Viehtranke postul ieren, ohne jeglichen Dollarteinfluf3. Die 
zieml iche Diatomeenarmut diirfte im Zusammenhang mit dem 
l ichtarmen Lebensraum, dem Brunnen im Hausinneren, gese
hen werden. Andererseits auch beherbergt der Decksandunter
grund, ahnlich wie bei Geschiebelehm, von sich aus wenig 
Diatomeen. 


	PH31_13groenendrijk.pdf
	PH31_13groenendijk(deel2)

