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Am 18. September 1963 nahmen Angehbrige, Freunde, Kollegen und die Mitarbeiter 

des Rheinischen Landesmuseums auf dem Siidfriedhof in Bonn Abschied von Franz 

Oelmann. Kurz vorher, am 30. Mai, Fatten wir uns versammelt, um an der langjahri- 

gen Wirkungsstatte Franz Oelmanns seinen achtzigsten Geburtstag zu begehen. Der 

Gefeierte war kbrperlich und geistig frisch, wie wir ihn immer kannten, und ohne 

Krankheit ist er auch von uns gegangen.

Franz Oelmann wurde am 30. 5. 1883 im niedersachsischen Wolfenbiittel geboren. Hier 

und in Braunschweig verbrachte er seine Gymnasialjahre. Nach drei Semestern in Jena 

studierte er von 1903 bis 1908 in Bonn Altertumswissenschaften, vor allem Archao- 

logie. Der damalige Ordinarius fiir klassische Archaologie, Georg Loeschcke, hatte fiir 

den werdenden Gelehrten eine besondere Anziehungskraft, da er seine eigene weite Auf- 

fassung von Archaologie hier vorgebildet fand. Sein Studium schloB Franz Oelmann 

mit dem Staatsexamen fiir das hbhere Lehramt und mit dem Doktorexamen ab. Seine 

Dissertation behandelte ein griechisch-philologisches Th ema. Es folgten langere Mittel- 

meerreisen, wahrend deren er die Grundlagen fiir seine ausgedehnte Denkmalerkennt- 

nis legte. Wahrend einer kurzen Tatigkeit bei der Reichslimeskommission arbeitete er 

sich in Probleme der deutschen Limesforschung ein. 1912 wurde Franz Oelmann Assi

stent bei seinem Lehrer Loeschcke in Bonn. Im folgenden Jahr wurde er zum Direkto- 

rialassistenten am Rheinischen Landesmuseum Bonn ernannt. Im 1. Weltkrieg diente er 

als Artillerieoffizier, wobei ihm sein genaues, klares Denken zustatten kam. Wahrend 

er im Norden der Ostfront stand, wurde aber auch sein Interesse fiir Volkskunde ge- 

weckt, besonders fiir bauerliche Bauten und Gerate. So zog er auch aus den Kriegsjahren 

wissenschaftlichen Gewinn. Im Jahre 1928 wurde Franz Oelmann Abteilungsdirektor 

am Bonner Landesmuseum. Zwei Jahre danach - 1930 - wurde er nach der Pensionierung 

Hans Lehners dessen Nachfolger als Direktor. Im Jahre 1931 ernannte ihn die Rhei- 

nische Friedrich-Wilhelms-Universitat in Bonn zum Honorarprofessor. Er leitete das 

Museum in vortrefflicher Weise bis zur Erreichung der Altersgrenze im Jahre 1949, das 

waren beinahe 20 Jahre. Nach seiner Pensionierung sahen wir ihn noch fast taglich bei 

uns. Frei von Lasten der Verwaltungspflichten konnte er sich nun ganz seinen wissen

schaftlichen Bestrebungen hingeben. Auch in seinen letzten Jahren verzettelte er sich 

dabei nicht. Sein wissenschaflliches Denken fiihrte ihn immer zu einem abgerundeten 

und vollen Resultat.

Franz Oelmanns Bedeutung und Wirkung als Gelehrter kann nur richtig eingeschatzt 

werden, wenn man sein Gesamtwerk iiberblickt. Nach einer keramikkundlichen Studie, 

deren Systematik die weitere Entwicklung der romischen Keramikkunde maBgeblich
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bestimmte, standen baugeschichtliche Arbeiten im Vordergrund der ersten produktiven 

Gelehrtenjahre. Ausgangspunkt war die Klarung der Baugeschichte eines rbmischen 

Landhauses bei Blankenheim in der Eifel. Rasch weitete sich der Horizont dieser For- 

schungen zeitlich und raumlich. Der Typus der Saalhausvilla wurde herausgearbeitet 

und sein Fortleben bis in die karolingische Zeit durch Analyse des Klosterplanes von 

St. Gallen erwiesen. Zur Herleitung des erarbeiteten Typus war die Beschaftigung mit 

dem urgeschichtlichen Wohnbau West- und Mitteleuropas notwendig. In der Ausein- 

andersetzung mit den Forschungen des Wiener Kunsthistorikers Karl Maria Swoboda 

beschaftigte sich Franz Oelmann mit dem stadtrbmischen Hausbau und dessen Aus- 

strahlungen bis Gallien. Das Studium des Atrium- und des Peristylhauses fiihrte sein 

Interesse wieder auf Griechenland zuriick. Er erkannte aber bald, dab fiir das Ein

dringen in die griechische Baugeschichte ein Ubergreifen auf Vorderasien unerlafilich 

war. Aus dieser Einsicht und gewifi auch aus Anregungen, die er von seinem Schwieger- 

vater, dem Bonner Indologen Hermann Jacobi, erhielt, erwuchsen Studien fiber Hilani 

und Liwanhaus und fiber die Planbildung von Mschatta. Diese ausgedehnten Studien 

driingten zu einer Zusammenfassung, deren erster Band im Jahre 1927 erschien. Bei den 

Vorarbeiten zu dem Werk ’Haus und Hof im AltertunT benutzte Franz Oelmann 

neben den Befunden der urgeschichtlichen, orientalischen, antiken und byzantinischen 

Archaologie auch Zeugnisse der Volker- und Volkskunde. In seinen weit fiber hundert 

Arbeiten und Besprechungen bezog er afrikanische, sfidasiatische, besonders indische und 

iranische Fragen sowie die der nordeurasischen Volker in die Diskussion ein.

Fiir Franz Oelmann war Archaologie ein Glied der Geschichtswissenschaft und als sol- 

ches universal im raumlichen wie zeitlichen Sinn. Sie drangt daher auf alien Gebieten 

dahin, die Erscheinungen bis auf ihre Urformen zuriickzuverfolgen. Sie befafit sich mit 

alien dinglichen Zeugnissen des Menschen. So hat Franz Oelmann mit einer keramik- 

kundlichen Arbeit begonnen, hat sich dann der Bau- und Siedlungsgeschichte zugewandt 

und ist schliefilich durch Studien fiber das Graberwesen und den antiken Opferritus zu 

diffizilen religionsgeschichtlichen Problemen fortgeschritten. Kein Bereich archaolo- 

gischer Arbeit erschien ihm belanglos, wenn er nur zu allgemeinen Einsichten vor- 

drang.

Franz Oelmann war sich als Gelehrter immer der grofien Gefahren bewuht, die eine 

solche Extensitat der Interessen und die noch ungefestigte Methode der vergleichenden 

Kulturforschung in sich bargen. Er begegnete ihnen durch ein standiges Bemfihen um 

klare Begriffe und damit um die Erkenntnis einer immanenten Systematik, um saubere 

Methodik und um die Einsicht in den Kausalkonnex. Die Erforschung der dinglichen 

Zeugnisse des Menschen war fiir Franz Oelmann nie Selbstzweck, sondern sie diente 

dem Verstandnis des Menschen selbst.

Als Museumsdirektor leitete Franz Oelmann das Rheinische Landesmuseum Bonn weise 

und sicher in guten wie in recht schweren Zeiten. Theoretisch gut vorbereitet, fiihrte er 

selbst archaologische Ausgrabungen durch und veroffentlichte sie auch rasch und zu- 

verlassig. Bedeutungsvoll wurde seine klare unbestechliche Haltung als Mensch und 

Beamter. In sein Direktoriat fielen die Jahre nach 1933 und der 2. Weltkrieg. Unter 

seiner Leitung gefahrdeten nie unwissenschaftliche Tendenzen politischer Art die ob- 

jektive Wissenschaftlichkeit der Museumsarbeit. Zu Beginn des 2. Weltkrieges traf 

Franz Oelmann als Direktor gemeinsam mit der Verwaltung die notwendigen Mafi- 

nahmen, um die Bestande unseres Museums zu schiitzen. So ist es weitgehend ihm zu
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verdanken, daft das Rheinische Landesmuseum Bonn durch den Bombenkrieg fast keine 

Verluste erlitten hat. In den Zustanden nach Kriegsende mubte der Neuanfang unter 

zum Teil recht schwierigen personellen und organisatorischen Verhaltnissen bewaltigt 

werden. Dab es gelang, ist seiner Umsicht zu verdanken.

Franz Oelmann pragte die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Landesmuseums stark nach 

seinem Vorbild. Er sprach ungern als Vorgesetzter, viel eher als alterer Kollege. Seine 

Klarheit duldete keine ungenauen Formulierungen und ungenauen Gedanken in seiner 

Umgebung. Wie viel bedeutete auch fiir die Freunde, Kollegen und jiingeren Mitarbeiter 

die gediegene Geselligkeit in Franz Oelmanns Haus, die zum wesentlichen Teil dem 

Wirken seiner Gattin zu verdanken war. Franz Oelmann war ein pflichtbewufiter und 

ausgezeichneter Beamter. Er wufite, daft fiir einen Wissenschaftler die Verwaltungs- 

arbeit ein Opfer ist. Aber er hat es gebracht, da er seine Beamtenpflicht hochstellte.

Zahlreiche Ehrungen wurden ihm noch zu Lebzeiten zuteil. Sie bewiesen ihm, dab sein 

Wirken fiir die Forschung und die Verwaltung des Museums in dem Mabe anerkannt 

wurde, wie sie hervorragend war. Die letzte Ehrung war die Verleihung des Verdienst- 

kreuzes der Bundesrepublik Deutschland zu seinem fiinfundsiebzigsten Geburtstag und 

die Uberreichung einer dreibiindigen Festschrift zum gleichen Anlaft.

Nun, da Franz Oelmann von tins gegangen ist, empfinden wir schmerzlich, dab sein 

Hinscheiden unsere Gemeinschaft im Museum armer gemacht hat. Uns fehlt sein Rat, 

der uns aus seinem Wissen und seinem Charakter zufloft. Es fehlt uns seine anregende 

Gegenwart und seine Bedeutung, die unserem Institut Ansehen verlieh. Aber ein un- 

gewbhnlicher Mensch hinterlaftt Spuren im Leben. In den Zeugnissen seines wissen

schaftlichen Wirkens und als menschliches Vorbild wird Franz Oelmann fiir uns weiter- 

leben.

"Avtjq dyccdoQ yevof/Evo? dnE'&ave.

H. v. Petrikovits
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