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etwas Gias aus den Suchgraben 1 und 2 eingesam- 

melt werden. Der Bereich des Leitungsgrabens kann 

aufgrund der Funde und Fundamente in die Neuzeit 

datiert werden. Altere Bereiche der Gehoftwurt war

den nicht angeschnitten.

F, FM: M. Muller (denkmaBD GmbH & Co. KG); 

FV: NLD, Regionalreferat Oldenburg M. Muller

Landkreis Wittmund

411 Dose FStNr. 8,

Gde. Friedeburg, Ldkr. Wittmund

Fruhe Neuzeit:

Als haufige Einzelfunde, wenn auch nicht immer mit 

einem Befund verbunden, sind die vielfaltigen Ton- 

pfeifenkopfe zu zahlen. Bei einer Prospektion fand 

sich im Abraum ein Pfeifenkopf mit einer Marke in 

Form eines iiberkrdnten und gekreuzten Schliissel- 

paares, eine Darstellung des Leidener Wappens 

(Abb. 369).

Abb. 369 Dose FStNr. 8, Gde. Friedeburg, Ldkr. Wittmund 

(Kat.Nr. 411). Die iiberkrdnten gekreuzten Schlussel sind die 

Symbole des Stadtwappens von Leiden. M. 1:1. (Foto: I. Reese)

Der Form nach stammt die eher schlichte Ton- 

pfeife aus dem 18. oder 19. Jh. Eine Zusammenstel- 

lung der Pfeifenmacher, die diese Marke benutzt ha- 

ben (Van der Meulen 2003, 54), belegt die Verwen- 

dung der Marke vorwiegend in der zweiten Halfte 

des 18. Jhs. - OL-Nr. 2413/8:7.

Lit.: Van der Meulen 2003: J. van der Meulen, 

Goudse pijpenmakers en hun merken (Leiden 

2003).

F, FM, FV: OL S. Konig/I. Reese

412 Mamburg FStNr. 37,

Gde. Stedesdorf, Ldkr. Wittmund

Jungsteinzeit, Bronzezeit und unbestimmte

Zeitstellung:

Im Rahmen einer friihzeitigen Beteiligung der ar- 

chaologischen Denkmalpflege wurden in Abstim- 

mung mit der UDSchB des Landkreises Wittmund 

durch den Archaologischen Dienst der Ostfriesi- 

schen Landschaft auf einer etwa 4,7 ha messenden 

Flache mit einer bekannten Einzelfundstelle insge- 

samt sieben Prospektionsschnitte angelegt, die ein 

unterschiedliches MaE an menschlicher Aktivitat 

vergangener Epochen zeigten. Die Fundstelle liegt 

auf einem langgestreckten NW-SO verlaufenden 

Hiigelkamm auf etwa 5 m Hbhe, der nach Siiden 

und Osten hin sanft abfallt. Die Befunde waren in 

der Hauptsache in den Prospektionsschnitten zu 

finden, die auf der Anhohe entlang der 5 m Hohenli- 

nie verliefen. Es handelte sich um Gruben, Pfosten 

und Graben, die zumindest oberflachlich meistens 

keinerlei Artefakte enthielten. Auch der Acker selbst 

erbrachte in der Zeit der ProspektionsmaEnahme 

bei Begehungen keine prahistorischen Oberflachen- 

funde.

Als besonders bemerkenswert sind zwei Befun

de zu nennen: Ein Kreisgraben (Abb. 370) und ein 

groEer trapezoider Befund (Abb. 371), dessen Funk- 

tion durch die reine Betrachtung im Planum nicht 

erklarbar war.

Der Kreisgraben maE im Durchmesser etwa 

4 m, die Grabenbreite betrug 35 cm. Leider verlief di- 

rekt durch das Zentrum des Kreisgrabens eine Griip- 

pe, so dass eine evtl. einmal vorhandene Urne oder 

andere Form der Grablegung nicht mehr erfasst wer

den konnte. In dem Graben fanden sich infolge der 

Diingung auf der landwirtschaftlich intensiv genutz- 

ten Flache stark verwitterte Scherben, die von einem 

bronzezeitlichen GefaE stammen.

Im weiter siidlich liegenden Schnitt konnte eine 

Verfarbung dokumentiert werden, die 6,35 m lang 

und 3,8m breit war. Sie war N-S orientiert und zum 

siidlichen Ende hin etwas schmaler, wodurch sie ei- 

nen trapezfdrmigen Grundriss bekam. In der 

schwarzlichen feinsandigen Verfullung konnten 

feinste Bruchstiicke einer mbglicherweise neolithi- 

schen schwarzgebrannten Keramik ausgemacht 

werden, die aber nicht geborgen werden konnten, so 

dass sich dies mit letzter Sicherheit nicht sagen lasst. 

In dem Ackerhorizont daruber befand sich eine mit- 

telalterliche Randscherbe.

Betrachtet man dazu noch zwei mogliche neo-
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Abb. 370 Hamburg FStNr. 37, 

Gde. Stedesdorf, Ldkr. Wittmund 

(Kat.Nr. 412). Gestdrter Kreis- 

graben vermutlich bronzezeitlicher 

Zeitstellung. (Foto: I. Reese)

lithische Flachgraber und einen kreisrunden Gru- 

benbefund, so scheint es sich bei dem Areal um ei

nen Fundplatz zu handeln, der sowohl Grabstatten 

als auch Siedlungsaktivitat in einem vorwiegend 

endneolithisch-fruhbronzezeitlichen Kontext zeigt. 

Ebenso weisen Graben auf eine mittelalterliche Nut- 

zung des Gelandes hin. Vor einer tatsachlichen Be-

Abb. 371 Hamburg FStNr. 37, Gde. Stedesdorf, Ldkr. Wittmund 

(Kat.Nr. 412). Trapezoider Refund ungeklarter Funktion.

(Foto: I. Reese)

bauung des Gelandes waren groEflachige Ausgra- 

bungen notwendig. - OL-Nr. 2311/9:2.

F, FM, FV: OL I. Reese

413 Moorweg FStNr. 31,

Gde. Moorweg, Ldkr. Wittmund

Unbestimmte Zeitstellung:

Im September des Berichtsjahres warden von der 

Ostfriesischen Landschaft in Kooperation mit dem 

NIhK zwei Praktikumswochen fiir die Auszubilden- 

den der Vermessungstechnik des Landesamts fiir 

Geoinformation und Landesvermessung Nieder

sachsen (LGLN), Regionaldirektion Aurich, ange- 

boten. Ein Teil des Praktikums bestand in der Unter- 

suchung eines Areals mit bekannten Celtic Fields 

mit Hilfe von Geomagnetik, bodenkundlichen Boh- 

rungen mittels Piirckhauer, Luftbildern und Auswer- 

tung von LiDAR-Daten im Bereich von Kloster- 

schoo/Moorweg. Celtic Fields warden in diesem 

Bereich bereits durch W. Schwarz 1995 publiziert 

(Schwarz 1995, 160), jedoch in deutlich geringerer 

Ausdehnung als nun zu sehen. Der Bereich wurde 

zuerst 2019 von J.-U. Keilmann von der LGLN Au

rich im LiDAR-Scan erkannt. Durch die Untersu- 

chungen konnte nun das Areal auf die ca. dreifache 

Flache der urspriinglich bekannten Strukturen aus-
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Abb. 372 Moorweg FStNr. 31, Gde. Moorweg, Ldkr. Wittmund 

(Kat.Nr. 413). Kartierung der Celtic Fields auf Grundlage der 

Auswertung von Laserscans, Luftbildern verschiedener Jahre und 

der Kartierung, aufgetragen auf den LiDAR-Scan des Areals. 

(Grafik: Landesamt fur Geoinformation und Landesvermessung 

2019; Kartierung: S. Konig)

gedehnt werden (Abb. 372). Aufgrund der charakte- 

ristischen Form ist weiterhin von einer Ansprache 

als Celtic Fields auszugehen, jedoch erbrachten die 

Bohrungen iiberraschende Bodenprofile. Die Walle 

bestehen aus Flugsand und zeigen unerwartet wenig 

Humus. Mogliche Plaggenbedeckungen fehlen, sind 

aber ursprimglich denkbar. Die recht kleinen Bin- 

nenfelder zeigen ebenfalls Sand, jedoch scheinen sie 

von der Flugsandiiberdeckung freigeraumt worden 

zu sein, humose Bestandteile und Diingung sind 

aber auch hier nicht feststellbar. Fragen zur Wirt- 

schaftsweise konnten damit auch nicht abschlie- 

Rend geklart werden. Fur die Ausdehnung des Bo- 

dendenkmals ist jedoch zu konstatieren, dass es sich 

auf dem gesamten N-S orientierten und durch eis- 

zeitliche Flugsande gepragten Hohenriicken er- 

streckte. - OL-Nr. 2311/8:125.

Lit.: Schwarz 1995: W. Schwarz, Die Urgeschichte in 

Ostfriesland (Leer 1995).

F, FM, FV: OL/NIhK A. Siegmtiller/ S. Konig

414 Spiekeroog FStNr. 5,

Gde. Spiekeroog, Ldkr. Wittmund 

Mittelsteinzeit:

Bereits 2016 wurde von Spaziergangern am Spie- 

kerooger Nordstrand ein menschlicher Unterkiefer 

gefunden (Abb. 373). Der Kiefer war nicht vollstan- 

dig: Erhalten war der bogenformige Unterkiefer, 

nicht jedoch die Unterkieferaste. Die Finder erkann- 

ten darin ein besonderes Objekt und sandten es um- 

gehend an das Archaologische Forschungsinstitut 

der Ostfriesischen Landschaft nach Aurich. Bei ei

ner ersten Begutachtung durch einen lokalen Zahn- 

arzt fiel der hohe Abrasionsgrad der Backenzahne 

auf. Doch erst die anthropologische Begutachtung 

durch Dr. S. Grefen-Peters, Braunschweig, bestatig- 

te einen archaischen Charakter des Menschen, eines

Abb. 373 Spiekeroog FStNr. 5, Gde. Spiekeroog, Ldkr. Wittmund 

(Kat.Nr. 414). Mesolithischer menschlicher Unterkiefer von der 

Insel Spiekeroog. M. 1:2. (Foto: I. Reese)
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wohl im Alter von mindestens 40 Jahren verstorbe- 

nen Mannes. Der Unterkiefer wurde zunachst in 

den Magazinen der Ostfriesischen Landschaft ver- 

wahrt, da er ohne weitere Beifunde zeitlich nicht 

naher einzugrenzen war.

Die Entdeckung eines weiteren Kieferknochen- 

fragments auf Baltrum (vgl. Kat.Nr. 3) fiihrte im Be- 

richtsjahr zu weiteren Untersuchungen, wobei die 

Gemeinde Baltrum sich in groEziigiger Weise ent- 

schloss, auch diesen Fund 14C-datieren zu lassen. 

Das im Poznan Radiocarbon Laboratory erzielte Er- 

gebnis von Poz-103001: 6510 ± 40 BP entspricht bei 

einer Wahrscheinlichkeit von 91,3 % einem Sterbe- 

datum zwischen 5566 und 5355 v. Chr. Der Spie- 

kerooger Fund datiert somit in die Zeitepoche, in 

der sich auf den Lbssgebieten Mitteleuropas die ers- 

ten Bauernkulturen der Linienbandkeramik verbrei- 

ten, in Nordwesteuropa die Menschen jedoch weiter 

in den wildbeuterischen Gesellschaften des Mesoli- 

thikums verharrten.

Auch an dem Spiekerooger Fund wurden Iso- 

topenanalysen an der Universitat Warschau durch- 

gefuhrt. Die Befunde ergaben ein Verhaltnis von 

13C:-13,4%o zu 15N: 16,1 %o. Die Isotopenwerte spre- 

chen fur einen grbEeren Anteil an mariner Nahrung, 

allerdings kommen auch andere Proteine in der Diat 

des Menschen in Frage, ebenso wie vegetabile Nah- 

rungsbestandteile, wie die Zahnabrasion der Ba- 

ckenzahne andeutet.

Mit dem Fund von der Insel Spiekeroog liegt 

erstmals ein menschliches Fossil des Mesolithikums 

von der Nordseekiiste vor. - OL-Nr. 2212/2:1.

F, FM: M. und M. Huus, Spiekeroog; FV: OL

J. F. Kegler

415 Werdum FStNr. 18,

Gde. Werdum, Ldkr. Wittmund

Spates Mittelalter und friihe Neuzeit:

Bei Prospektionen im Vorfeld der Neubebauung 

eines Grundstiicks auf dem siidwestlichen Teil der 

Werdumer Dorfwurt wurde eine Tonpfeife des 18. 

Jhs. geborgen. Sie tragt die Buchstabenmarke „GVB“ 

mit einer Krone dariiber (Abb. 374). Diese Marke 

schreibt sie dem Pfeifenmacher Gerrit van den Bergh 

zu, der von 1720 bis 1743 in Gouda tatig war (Van 

der Meulen 2003, 68). Die Prospektion am Wurt- 

rand erbrachte ansonsten nur Kleiauftrage, die be- 

reits ab 70 cm unter der Oberflache steril waren. 

Dariiber fand sich in einem grauen Klei hauptsach- 

lich mittelalterliche Keramik.

Abb. 374 Werdum FStNr. 18, Gde. Werdum, Ldkr. Wittmund 

(Kat.Nr. 415). Die Initialen „GvB“ stehen fur Gerrit van den Bergh, 

Pfeifenbacker in Gouda von 1720-1743. M. 1:1. (Foto: I. Reese)

Schon bei einer Notbergung Anfang der 1990er 

Jahre waren selbst in 2 m Tiefe im Kleiauftrag glasier- 

te Keramikscherben und ebenfalls Reste von Ton- 

pfeifen gefunden worden, darunter folgte direkt der 

pleistozane Sand. Somit scheint die Dorfwurt 

Werdum auf einem natiirlichen Sandriicken gegriin- 

det worden zu sein. Die Siedlungsflache um die 

Kernwurt mit der Kirche wurde im Mittelalter und in 

jiingeren Zeiten durch Aufhbhung erweitert. - OL- 

Nr. 2312/4: 8.

Lit.: Van der Meulen 2003: J. van der Meulen, 

Goudse pijpenmakers en hun merken (Leiden 

2003).

F, FM, FV: OL S. Konig/I. Reese

Landkreis Wolfenbuttel

416 BbrBum FStNr. 32,

Gde. BbrBum, Ldkr. Wolfenbuttel

Unbestimmte Zeitstellung:

Bei einem Luftbildflug am 29. Juni zeigten sich bst- 

lich der Oker am Hang des Lohberges in einem 

braunlichen Getreidefeld mehrere helle, knopfartige 

Verfarbungen (Abb. 375). Im Zusammenhang mit 

den benachbarten Fundstellen kbnnte man diese 

positiven Bewuchsmerkmale als Siedlungsgruben 

ansprechen. Allerdings bilden sie eine sehr auffallige 

Reihung, weshalb auch Graber in Betracht kom

men.

Beim Bau des nahe gelegenen Pumpwerkes war 

am 05. April 1939 eine Kbrperbestattung entdeckt 

worden. Diese war etwa 1,50 m tief und O-W ausge-


