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Uber Pingsdorfer Keramik im ehem. Kurhessen 

Von Rudolf Haarberg 

1. 

Die Kenntnis def mittelalterlichen Keramik ist nom gering, die Topferware 
der Zeit def Vorgeschichte und auen der Antike dahingegen so weitgehend er
forscht und datiert, daB es zwischen Fachleuten kaum nom Meinungsverschie: 
denheiten gibt. Unumstritten ist auch der Aussagewert eines TongefaBes oder 
von Scherbenmaterial jener Zeiten als Siedlungsrest oder Grabbeigabe, so daB 
man diese Dinge langst als "Bodenurkunden" bezeimnet und unangefochten 
wissenschaftlich gel ten laBt. 

Ganz anders liegen die Verhaltnisse, wenn es sich urn mittelalterliche Ke· 
camik handelt. Entweder erschien die Sache nicht alt oder wid'ltig genug, ZU .. 

mal ja eine smriftliche Dokumentation liingst gebrauchlich war, oder die 
Fundobjekte waren - gemessen an den antiken - iiberhaupt zu trivial, zu 
baurisch..-roh und bar jeder Kunst. 50 kam es zu einer Ubersmatzung der 
schriftlimen Urkunde als historismem Beweismaterial. D<ill ihr Wahrheitswert 
bei der groBen Fiille von Falschungen anfechtbar ist, daB eine sehr groge An
zahl verloren ging und dadurch unUberbriickbare Likken entstanden, daB Erst
erwahnungen in der Mehrzahl der Falle nur Zufallsdaten geben, sduankt je
dom den Aussagewert der 5chriftquellen 50 erheblich ein, daB hin und wieder 
angesimts einer problemreichen historischen Statte die Frage des Historikers 
laut wurde: "Hat man denn hier noch gar nichts gefunden7" Lagen dann 
wirklich Keramikfunde vor, 50 war nur selten jemand imstande, sie zu be
stimmen. 

Urn einen kleinen Beitrag zur mittelalterlichen hessiscn.en Keramikkunde 
zu liefern, wurde die folgende Arbeit gesdtrieben. Sie betrifft eine auffallige, 
leicht erkennbare Topferware, die man Pingsdorfer Keramik nennt. Wahr_ 
smeinlich war sie fUr Hessen eine Importware, denn eine heirnatliche Pro· 
duktionsstatte wurde bisher noch nicht nachgewiesen. lhr Vorkommen aber 
wirft eine Reihe von Fragen auf, die wohl interessant genug sind, beachtet 
zu werden. 

Wesen und Erkennungsmerkmale 

Bei der Pingsdorfer Keramik handelt es sich urn eine im Rheinland ent. 
wickelte, auf comisch:frankismer Tradition fuBende miUelalterliche Topfer. 
ware, die nam dem Zentrum ihrer Herstellung, einem Orte Pingsdorf bei 
BrUhl, Bez. KOln, ihren Namen tragt. lhr wesentlichstes Merkmal ist eine auf. 
fallend rote Bemalung, wodurch sie sich von jeder anderen mittelalterlichen 
Keramik leicht sicn.tbar unterscheidet. Diese Art, Irdenware zu verzieren, 
taumt auf urn die MiUe des 9. Jahrhunderts und lauft aus gegen Ende des 
13. Jahrhunderts. Die Gefage sind so hart gebrannt, dag der Magerungszu .. 
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satz des Tones an den AuBenflachen sichtbar und fiihlbar hervortritt. Die 
AuBenseite der TopEe ist dunhweg ausgespnxhen hell - von weiBlichgelb 
his grauweiB - wodurm die Bemalung besonders hervortritt. Die Malfarbe -
ein diinner Tonbrei, dem Eisenoxyd zugesetzt war - wurde mit den Fingern, 
einem Pinsel oder einem Giinsekiel aufgetragen. Die Farbuntersdtiede variieren 
van hellcat iiber dunkelrot und rotbraun his zum Dunkelbraun. Sic wurden 
durch Brandversmiedenheiten hervorgerufen 1. 

Die GeWlformen sind verschiedenartig. Es gibt Secher. KugeltopEe. Tiillen. 
geE.Be. HenkeltopEe. Kriige und Schiisseln. Auffallend ist ihre Diinnwandig. 
keit und fast durchweg geringe GroBe. Eigentliche KochtopEe mit Deckeln 
sind selten. Die gIeichzeitig allenthalben vorkommenden blaugrauen Kugel. 
topfe sind dagegen meist grab und rah angefertigt. Sie smeinen das tagliche 
Gebrauchsgeschirr dargestellt zu haben, die Pingsdorfer Ware spielte dagegen 
die RoUe des feineren Gesmirrs. 

Die Pingsdorfer Keramik war im Rheinland und anstoBenden heute hol
Hindismen Gebiet weit verbreitet, in Hessen, Westfalen und Niedersacnsen 
seltener; in geringer Anzahl wurden Pingsdorfer GefaBe aber aum weitab von 
ihrem Ursprungsgebiet gefunden, z. B. in der Wikingerstadt Haithabu an der 
Schleswiger Forde. 

Die bisherigen Ausgrabungen im Produktionsgebiet bei Pingsdorf erbrachten 
den Namweis einer Massenfertigung weit uber den ortlimen Gebraudt hin
weg, so daB auf einen starken Export geschlossen werden kann. Wahrsdtein
Iich ist die edtte Pingsdorfer Ware aber auch in anderen Gebieten imitiert 
worden. Ein Nachweis der Echtheit kann nur durch eine mineralogisdte Unter_ 
suchung des verwendeten Tons erbracht werden. 

Bemalung und Datierungsmoglichkeiten 

Da sich der Gebraudt der Pingsdorfer Keramik uber vier Jahrhunderte hin-
109, Iiefert ihr Auftauchen an sich zunachst nur einen rohen Hinweis auf den 
Zeitpunkt, an dem das GefaB gefertigt wurde. Deshalb war es bisher immer 
ein besonderes Anliegen fur jeden, der sidt mit der Erforschung der mittel
alterlidten Keramik beschaftigte, aus der Versmiedenheit der Verzierung 
(roten Bemalung) Hinweise fur eine genaue Datierung zu finden, d. h. mil 
anderen Worten, eine Typologie zu entwickeln. Trotz all er aufgewandten 
Muhe sind die Versuche nach dieser Ridttung bisher mehr oder minder ge
scheitert. Die kunstsinnigen T6pfer von Pingsdorf und Umgebung, die diese 
GefaBe bemalten, taten uns nicht den Gefallen, sich streng an eine zeitge
bundene Auffassung zu hat ten, wie es fUr ihre Kollegen in der Zeit der Vor
gesdtichte, aber auch nom im Mittelalter Selbstverstandlichkeit war. CONST. 
KOENEN, der 1898 bei einer groBen Ausgrabung in Pingsdorf eine Unmasse 

1 Aus finanziellen Grunden war es nicht m6glich, die auf den drei TafeIn abge
bildeten T6pfe und Scherben in ihren originalen Farbt6nen wiederzugeben. Um 
aber iiberhaupt einen Eindruck von der Art der BemaIung zu geben, wurde ein 
zweifarbiger Druck mit einem mittteren roten Farbton gewahlt. 



aber Pingsdorfer Keramik im eh em. Kurhessen 73 

Material barg und untersuchte, sch.rieb dariiber bezeimnend: "Die Pingsdorfer 
Tepfe zeigen die Malereien sinnlos und fliich.tig hingeworfen. Wir sehen 
schiefe Reihen von kurzen Strichen, Tupfen, die bald rund, bald kommaartig 
oder halbkreis., halbmond. und hufeisenfermig gestaltet sind. Es ersmeinen 
ferner Reihen von Schuppen, von Zic:kzac:k. und Wellenlinien; wir finden 
schdig gegeneinander gestellte kurze Striche, rohe Zweige, quadratfOrmig ge" 
stellte Striche, netzfermige Ornamente. Es werden sogar in sinnioser Weise 
aufgerichtete, netzfermig ausgefilllte Zac:ken oder - in einem Falle - wie 
Zac:ken gestellte Zweige einem breiten, rautenformig ausgefiillten Bande auf· 
gesetzt, - eine Schmuc:kweise, die wie der romischen und merowingismen, 50 

auch der nachfrankischen Keramik fremd sind" 2. 

Das war 1898, also vor 65 Jahreni aber auch heute, wo man inzwischen 
auf Grund zahlreirner, ergiebiger Funde insbesondere im Ursprungsgebiet 
und im angrenzenden Holland das Untersuchungsmaterial erheblich vermehrt 
hat, ist man nirnt imstande, es nam dem Oekor genau zeitlich zu gliedem. 
K. BCH"INER, der geschaftsfiihrende Direktor des Rom. Germ. Zentralrnuseums 
in Mainz und gute Kenner der friihrnittelalterlichen Keramik, urteilte: "Oie 
Pingsdorfer Ware beginnt End. des 9. Jhdts. und lebt noch im 13. Jhdt. Eine 
genaue Aufgliederung innerhalb dieser Zeit ist zunachst (1959) noch nicht 
moglich." '. 

Es sei nur erwahnt, daS sich samtliche Berirnterstatter und Bearbeiter nattir .. 
lich auch rnit den Randem und Boden befaSten und dam it versuchten, die 
Pingsdorfer Ware mit anderen Keramikarten des friihen Mittelalters in Ein .. 
klang zu bringeni aber aum das brachte nur geringen Erfolg. 

1959 fand A. HERRNBRODT bei der Ausgrabung einer niederrheinismen Burg .. 
anlage· viel Pingsdorfer Material in drei zeitlich einwandfrei bestirnrnbaren 
Schichten. Aber auch er war nicht imstande, zeitlich gebundene Stilmerkmale 
herauszulesen, und muSte sirn in seinem Grabungsbericht darauf beschran. 
ken, die Pingsdorfer Keramik einfach abzubilden. Vor derselben Notwendig .. 
keit sahen sich die hollandischen Forsmer A. BRU1JN~, J. G. N. RENAUD und 
A. BORCELO. Oer letztere bemiihte sich mit fraglichem Erfolg auch urn eine 
Typologie der Rander. Oas einzige, was - bei allem Vorbehalt - bis jetzt 
beim Vergleich und der Zusammenfassung der in den Grabungsberichten und 
der entsprechenden Literatur als sicher geltenden Angaben herauskam, ist eine 
Entwicklungstendenz, die etwa so aussieht: 

2 C. KOENEN: Karlingisch-frankische Topfereien bei Pingsdorf --+ Bonner Jbb. 103 
(1898) 115-122. 

3 Briefliche Mitteilung. 
4 A. HERRENBROOT: Der Husterknupp, eine niederrheinische Burganlage des frUhen 

Mittelalters = Beiheft 6 der Bonner Jbb. (1958). 

5 A. BRUIJN: Die miUelalterliche Topferindustrie in Brunssum --+ Berichten von de 
rijksdienst voor het outheidkundig bodenmonderzoek 9 (1959) 139-188. 
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Fruhe Pingsdorfer Ware: 

(2. Halfte 9. Jhdt. his einschlieBlich 10. Jhdt.) 
De k 0 r : Vollig unregelmliBige Anordnung von Farbklecksen, grobe Wellenban. 

der, Einzelstrkhe. Bemalung grob, oft unter Benutzung der Finger, auf alIen Teilen 
des Gefl:lBes, einsdtlieBlidt Rand und Henkel. 

Ran d : KeuIenformig verdldd, ausIadend, hin und wieder schon teidtt gekehlt, 
oder einfam waagerecnt umgeIegter Rand. 

B 0 den: Glalt abgestridten oder Kugeltopfboden. 

Spatere Pingsdorfer Ware : 

(n. Jhdt. his Mitte 13. Jhdt.) 

De k 0 r : Tendenz zu einer geometrisdten Anordnung der Slridte und Kleckse, 
in erster Linie GHter, senkredtte und schrage Stridtgruppen, ineinander gesmamtelte 
Winkel .. und Bogengruppen, Tannenzweigmuster. Bemalung, unter Senutzung von 
Pinseln, feiner und sparlicher, vorwiegend auf die oberen Partien der GefaBe be. 
smrl:lnkt. 

Ran d: Geringe Dicke, kantige lippe, deutlidte Hohlkehle, nam auBen abge
smragt oder waageredtt abgebogen und dann mit Rille auf der nun senkremten 
Randkante. Rundstabformige Lippe. 

Sod en: Gewellter Standring, nach innen gewolbte BodenfHiche oder Kugeltopf_ 
boden. 

Die GefaBe des 13. Jahrhunderts tragen auf der Schulter oft Gurtfurmen. In den 
nach lnnen gewolbten Standfll:lchen der Boden findet man hin und wieder rote 
Fertigungsmarken (Kreuz, Slrimbilndel u. dgL). 

Es ersmien zunlknst notwendig, durm die vorstehenden AusfUhrungen die 
Begriffe zu kHiren und dem interessierten Leser die Augen zu offnen flir die 
Merkmale dieser eigenartigen Keramik. Hauptaufgabe dieser Arbeit soU es 
jedoch sein, die im Regierungsbezirk Kassel bisher zutage getretenen Funde -
gleich, ob emt oder Imitation - und entdeckten Fundplatze festzuhalten und 
damit einer spateren eingehenden Bearbeitung der Pingsdorfer Keramik auf 
heimismem Boden den Weg zu bereiten. 

FUNOE UNO FUNOORTE' 

1. Bilstein im Htillental 
Ruine zwisdten Albungen und Frankershausen (Kr. Esc:hwege) 
Or t : SeH 1145 nannte sich das Grafengeschlemt der Germarmark nam der 
Burg 1. 

6 Wenn keine anderen Belege angefuhrt sind, war H. REIMER : Historismes Orts
lexikon filr Kurhessen (1926) maBgebcnd. 

7 G. LANDAU: Die hessischen Ritterburgcn und ihre Besitzer, Bd. 1 (1832) 1-24; 
W. KILLMER: Geschimte der lande um den MeiBner, der Grafsmaft Bilstein und 
ihrer Dynasten (1913); K. G. BRuCHMANN: Der Kreis Eschwege, Territorialge. 
smimte der Landsdtaft an der mittleren Werra (1931 30 f.; H . GENslcn: landes. 
gesdtimte des Westerwaldes (1958) 133 ff.; K. A. ECKHARDT: Eschwege als Brenn
punkt thilringisch-hessischer Geschichte (1964) 52 H . 

• 
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Fun de: a) Scherbe von der SdlUlter eines groBeren GefaBes. Wandstarke un
gleichmaBig (4,~7 mm), hart gebrannt, fast rein weiB, gekornt. Der Topf trug 
auf der Schulter ein horizon tales Fingerdellenband. Durchmesser dcr Dellen ca. 
10 mm, Ahstand 5 mm. Bemalung: Braunrote Schragstrichhundel von drei bizar_ 
ren, geschwungenen Strichen, die vcn einem waagerechten Strieh schrag nach 
links untcn gefilhrt sind. Darunter bogenft>rmiger Strich, nach oben offen mil 
verdicktem Ende. Mit dem Pinsel auftragen (Abb. 41). 
b) Wandsruck eines wechselnd dicken GefaBes (3-8 mm), hart gebrannt, weiB, 
kraftig gekornt. Bemalung: nach unten offcner, verastelter Bogen (Abb. 42). 

2. Biichenwcrra (Kr. Melsungen) 
Or t : Angeblich bereits 786 vorhanden; von zwcifcllos frilher kirchlicher Bc
deutung; wilrzburgisches Lehen der Grafen von Reichenbach mit Kilianskapelle 8. 

Fun d : Scherbe von ziemlich dic:kwandigem GefaB, hart gebrannt, gelblich-weiB, 
gekornt. Bemalung: BreHer hakenartiger Stridt (Abb. 1). 

3. Christenberg (Kesterburg) 
bei Miinchhausen (Kr. Marburg/Lahn) 
Or t : Befestigte Hohensiedlung der Spathallstattzeit, friihmittelalterliche Wehr_ 
anlage. Alter kirchlicher Mittelpunkt, Sitz des gleichnamigen Dekanats, Martins. 
pat-rozinium t. Hochmittelalterlicher Adelssitz. 
Fun de: a) Gelblicher Scherben, 3 mm, leicht gekornt, hart gebrannt, innen 
Drehspuren. Bemalung: Hellrotes, blattartig gelapptes Muster (Abb. 34). 
b) Schmutzig grilnlich-gelber Scherben, 3 4 mm, wenig gekornt, Drehspuren im 
Inneren. Bemalung : UnregelmaBiger Bogen, dunkel braunrot (Abb. 44). 
cl Hellgelblicher Scherben, innen weiB, 3 mm, hart gebrannt, gekornt. Bemalung : 
Parallele rote Strichbiindel (Abb. 45). 
d) Randstiic:k eines kleincn, sorgfaltig gearbeiteten GefaBes,schmutzig gelb,leicht 
gekornt, 2 mm. Rand nach innen abgeschragt und dornartig zum Hals abgesetzt. 
Bemalung: Braunroter derber, hakenartiger Kledc.s unmittelbar unter dem Rand 
(Abb. 46). 

4. Fritzlar (Kr. Fritzlar_Homberg) 
o r t : 724 Klostergrilndung dUf(n Bonifatius, 732 Steinkirme. Konigliche Pfalz 
und erzbischOfliche Burg. Sitz des Archidiakonates vcn st. Peter to. 
Fun d : a) Kleiner Kugeltopf, 7,5 cm breit und 7 cm horn, gelblich..-weiB, hart ge
brannt, leicht gekornt. Bemalung: Bilndel von je drei kraftigen roten Strichen 
auf dem Bauch. Rand: Nach auBen gebogene runde lippe (Abb. 2 u. 2 a). 
b) Vor dem Werkeler Tor, auf dem GeHinde der vermuteten Hundsburg : Bruch. 
stuck eines groBen Deckels von 16 cm Durchmesser. Ebene Platte 12 mm dick, 
hart gebrannt, schmutzig gelb, nur schwam gekornt. Flamer runder Knauf von 

8 W. CLASSEN: Die kirchliche Organisation Althessens im Mittelalter (1929) 198; 
W. KRUMMl:l: Die hessischen Amter Melsungen, Spangenherg, lichtenau und 
Felsberg (1941) 25, 33. 

9 CLASSEN: Kirchl. Organisation (1929) 109 H.; H. DIEFEN8AcH: Der Kreis Marburg, 
seine Entwicklung aus Gerimten, Herrschaften und Amtern bis ins 20. Jhdt. 
(1943) 32, 46, 57, 74, 131 f., Fiihrer zu vor- und frilhgeschichtlichen Denk
mlilern, hrsg. vom Ram.-Germ. ZentTalmuseum Mainz, Bd. 1: Fulda - Rhon -
Amoneburg - GieBen (1964) 47 ff. 

10 K. E. DCMANDT: QueUen Zur Redttsgeschichte der Stadt Fritzlar im Mittelaltcr 
(1939) 1 If. 
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36 mm Durchmesser. Auf der Ruckseite der Platte, 7,5 mm vam Rand eine 3 mm 
hreite und 1 mm tiefe RiIle; Riickseite ungeglattet und angeschmaucht. Bemalung: 
BreHe, etwa radial vom Knauf zum Rand gefiihrte winkelbiIdende Striche 
(Abb. 47). 

5. Geismar (KT. Fritzlar-Homberg) 
o r t : Erste Benennung im 8. Jhdt. Adelsgeschlecht und wohl auch Adelssitz, ab 
1145 genannt. 
Fun d : Kleiner Kugeitopf, 8 cm breit und horn, gelblich_weiB, hart gebrannt, 
gekornt. Bemalung: Kammartiges Muster auf der Schuller his zum Bauchum
bruch. Rand: nach aullen gebogene runde Lippe (Abb. 3 u. 3 a). 

6. Grebenau (KT. Melsungen) 
o r t : Angeblich bereits 786 vorhanden. Vorart des GroBsprengels Grebenau 
im 10.-13. Jhdt., der wohl mit dem aitesten Gericht Melsungen zusammenflillttt. 
Fun d : BrumsHick eines Deckels von etwa 17 cm Durmmesser. Starke 7 mm, 
gelblich-grau-weiB, hart gebrannt, leicht gekornt. Bemalung; Breibe, soweit er
kennbar, gewinkelte Striche. Auf der Unterseite Rand in Breite von 1-2 cm, 
im Komfeuer geschmaucht (Abb. 4) . 

7. Gudensbecg, Oberenburg (Kr. Fritzlar-Homberg) 
o r t : Burg der Gerichtsstatte Maden. Vor 1121 Sitz des Grafen Giso, dann Sitz 
der Vicegrafen wahrend der thUringisch-hessismen Herrschaft bis 1247, danam 
landgraflithe Burg It. 
Fun de: a) Fragment eines SHirzels (hohler Deckel roit Griff), ziemlich hart 
gebrannt, Wandstarke ca. 0,5 cm, gelblich-weiB, leicht gekornt, eine Seite an
geschmaucht (Abb. 5 und 5 a). 
b) Scherbe, smmutzig-weiB, leicht gekornt. Bemalung: Gittermuster (Abb. 6). 

8. Hahn bei Holzhausen (Kr. Fritzlar.Homberg) 
Or t : 8 Jhdt. erste Erwahnung (Breviarium s. Lulli) . Ehemalige Burg der Gra. 
fen Werner bis 1121 (castrum Holzhusun), dann Mainzer Besitz, lehen der 
Hunde von Holzhausen bis nach 1380 u. 
Fun de : a--c) Scherben von HaIs und Schulteransalz von ziemlim dickwandi_ 
gen GefaBen, Wandstarke 8 mm, hart gebrannt, fast rein weiB, gekornt. Be
mallmg: Dreistrichbundel von maBiger Strichstarke, mit einem Pinsel ange
bracht tAbb. 7-9). 
d) GroBes Randstiick eines Topfes von 7 cm innerem Randdurchmesser, hart ge_ 
brannt, ziemlim dickwandig (5 mmL fast rein weiB, leicht gekBrnt, stark ge
schmaucht. Bemalung: Drei breite gekrummte Striche erkennbar. Rand: Nach 
auBen abgesduagte, scharfe Kanten, schwache Hohlkehle (Abb. 10 und 10 a). 
e) RandstUck eines flaschcnartigen GefaBes, 22 mm innerer Randdurchmesser, 
7 mm Wandstarke, gelblich_weiB, gekornt. Bemalung: Flecke auf Oherkante und 
Seite des Randes. Rand: Fast aufrechte, runde Lippe (Abb. 11 u. 11 a) . 

11 CUSSEN: Kirchl. Organisation (1929) 200 f.; KRUMMEL: Amter Melsungen (1941) 
10 H., 17, 103 H. 

12 lANDAU: Ritterburgen Bd. 4 (1839) 179-196; H. BRuNNER : Gudensberg, SchloB 
und Stadt uod die Grafschaft Maden (1922) 31 ff. ; M. EISENTRAGER U. E. KRUG: 
TerritoriaIgeschichte der Kasseler Laodschaft (1935) 48, 62. 

13 lANDAU: Ritterburgen Bd. 4 (1839) 197 ff .; EISENTRAGER-KRUG: Kasseler land
schaft (1935) 28, 62, 80, 112. 
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f) Scherbe, fast rein weiB, gekornt. Bemalung : Breiter, krummer, gegabelter 
5trich (Abb. 12). 
g-h) Scherben, schmutzig-weiB, gekornt. Bemafung: Drei kdiftige, enggestellte, 
an den Enden abgerundete Striche bemerkbar, - bei Scherbe 14 anscheinend in 
Winkelform (Abb. 13 u. 14). 
i-m) Scherben, fast rein weiB, gekornt. Bemalung: Geschwungene und verastelte 
Ornamente lAbb. 15-19). 
n-p) Scherben fast rein.weiB, gekornt. Bemalung : Gittermuster, Randbegren
zungsstriche starker ausgezogen, bei einer (Abb. 21) noch Teil eines geschwun
genen Ornaments sichtbar (Abb. 20-22). 
q) Scherbe, fast rein weiB wie vor. Bemalung : In Winkel gestelltes oder ge" 
kreuztes Gitterband (Abb. 23). 
r) Rands tiick eines ziemlich kleinen GefaBes. Wandslarke 4 mm. Hart gebrannt. 
Farbe urspriinglich weiB, jetzt stark in Kochfeuer angeschmaucht, gekornt. Be
malung: Zwei horizontal laufende, leicht geschwungene rote Striche auf dem 
oberen Schulteransatz zu erkennen. Rand: Schrag nam auBen abgestrichen, ohne 
Hohlkehle (Abb. 40) . 

9. Helfensrein beim Dornberg (Kr. Wolfhagen) 
Or t : Felsgruppe 1 km nordlich vom Dornberg bei Kassel. Vorgeschichtliche 
Wallanlage, mittelalterliche Besetzung und wohl aum Sefes tigung anzunehmen. 
AuBer Pingsdorfer Keramik auch sonstiges Scherbenmaterial des hohen Mittel. 
alters 14. 

Fun de: a) Scherbe, grau.braun, schwach gekornt, normal er Brand, scharfer 
Bauchknick. Bemnhmg: UnregelmaBiger Strich (Abb. 24 und 24 a) . 
b) Scherbe, augenscheinlim vom selben GefaB. Bemalung: Teil eines derben 
Striches und schmalerer, gerundeter Strich erkennbar (Abb. 25). 
c) Scherbe, auBen hellbraun, innen fast rein weiB, gekornt. Bemalung: Zwei 
parallele derbe, hakenartige Striche erkennbar (Abb. 26). 

10. Hohlestein beim Dornberg (Kr. Walfhagen) 
Or t: Felsen inmitten einer vargeschichtlichen Wallanlage, 1 km astwarts des 
Dornbergs bei Kassel. Mittelalterliche Besetzung durch Scherbenmaterial nach .. 
gewiesen 14a. 

Fun d : Scherbe; nach der Rundung zu urteilen, van einem groBeren GefaB, 
AuBen. und Innenseite schmutzig grau, hart gebrannt, innen Drehspuren. Ober. 
flache ziemlich glatt. Bemalung: dunkelrctbraune Haken (Abb. 27). 

11. Kassel Stadt 
Fun d art: Im alten Ahnabett, hart unterhalb des ehemaligen Klasters Ahna .. 
berg (gegr. kurz var 1148). 
Fun de: Funf zusammengeh6rende aber nicht zusammenpassende Scherben 
eines kleinen, dunnwand igen GefaBes, vcn denen nur drei Spuren vcn Bema" 
lung zeigen. Scherben innen und auBen fast rein weiB, hart gebrannt, gekornt. 
Bemalung: Nur Farbflecke erkennbar. Boden : eins der unverzierten Stucke ist 
ein Fragment eines Badens mit ciner kleinen, glatten Standflache von 3,6 cm 
Durrnmesser (Abb. 28 a-e). 

14 E. H APPEL : Die Surgen in Niederhessen und dem Werragebiet (1903) 81. 
14a R. H AARBERG: Der Hahlestein -+ Heimatjb. Kr. Kassel 3 (1952) 40 H. und 5 

(1954) 26 f. 
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12. Krukenburg iiber Helmarshausen (Kt. Hofgeismar) 
Or t : JohanneskapeIle (Bergkirche). 1126 geweiht [AbsrnluS der Bauarbeiten]. 
Burg wahrsmeinlich urn 1220 begonnen 16, 

Fun d : Orei zusammenpassende Smerben, gelbIich, sehr diinn, glan mil deut. 
lichen Drehspuren, die auf den Gebrauch doer schnell rotierenden Drehscheibe 
schlieBen Iassen. Ton fein geschUimmt, nicht gekornt. Bemalung: Derbe, im Win
kel gestcllte Dreistridtbllndel (Abb. 29). 

13. Burg Rodersen im Erpetal sudl. Ehringen (Kt. Wolfhagen) 
Or t : BurS, zuerst 1240 genannt, urn 1268 zerstort It, Nach Ausweis des gefun. 
denen ScherbenmateriaIs wurde die Burg in der zweiten Haifte des 12. Jhdts. 
erbaut. 
Fun de: Zwei Sdterben eines grcReren GefaBes, anscheinend eines Kugeitopfs, 
lnnen und auBen geiblich-weiB, gekornt. Bemalur1g: Drei umlaufende Striche 
am Hals und schrage, abwarts geflihrte, leicht geschwungene DreistrichbUndel 
auf der Schulter. Die Striche wurden nicht einzeln gezogen, sondern augen
scheinlich mit einem dreiteiligen Pinsel, vielleicht auch mit einem dreifachen 
Span; denn die Striche verlaufen in alien Teilen genau parallel (Abb. 30 a u. b). 
c) Bauchsttick eines kleinen Kugeitopfes, hart gebrannt, schmutzig weiR, stark 
geschmaucht, giatte Oberflache, im Innern deutliche Drehspuren. Bemalur1g: 
Flinf abwarts gerichtete, parallele, auslaufende Striche (Abb. 31). 
d) Scherbe eines kleinen, dUnnwandigen GeHiBes, auBen und innen schmutzig 
weiR, hart gebrannt, leicht gekornt. Bemalur1g: Vier parallele Striche (Abb. 32). 
e) Rand van einem augenscheinlich kleinen GefiiR, leicht nach auBen abge
schriigt, leichte HohlkehIe, weiB, leicht gekornt. Bemalung: Je ein ziemlich der_ 
ber, unregelmaBig gezogener, umlaufender Strich am HaIs und auf der Scnulter 
erkennbar (Abb. 33 u. 33 a). 
f) Scherbe eines kleinen, dUnnwandigen, ansmeinend kugeligen GefiiBes, auBen 
und innen fast rein weiB, hart gebrannt, leimt gekomt. Bemalur1g: Ein kraftiger 
Strich erkennbar (Abb. 35). 
g) Scherbe eines groBen GefiiBes, innen weiR, auBen hellgrau, groBe Absplitte_ 
rung, hart gebrannt, gekornt. Bernalung: Zwei kraftige paraIlele Slriche erkenn_ 
bar (Abb. 36). 
h) Randsttick eines mittelgroBen, ansch.einend kugeligen GefiiBes, innen fast 
rein weiB, auBen gelblich, hart gebrannt, gekornt. Bemalur1g: Umlaufender un
regelmaSiger Strkh urn den Hals erkennbar, darunter undefinierbares Muster 
auf Hals und Sch.ulteransatz. Rand: Spitz zulaufende, nach auBen gebogene 
Lippe. Keine Hohlkehle (Abb. 37 u. 37 a). 

15 G. LANDAU: Die Gesdtidtte der Burg Krukenberg bei Helmarshausen -+- ZHG 
5 (1850) 245-301; E. HAPPtL: Mittelalterliche Befestigungsbauten in Nieder
hessen (1902) 46 H.; DERS.: Die Burgen in Niederhessen und dem Werragebiet 
(1903) 55 H.; DERS.: Romanisch.e Bauwerke in Niederhessen (1906) 45 H.; A. 
HOLTMEYER: Die Krukenburg bei Helmarshausen -+- Jahrb. d. Denkmalpflege 
im Reg.-Bez. Kassel 1 (1920) 135-150; R. WESENBERC: Ausgrabungen auf der 
Krukenburg bei Helmarshausen -+- Hess. Heimat 1 (1937) H. 1, S. 20 ff. m. 
Abb. 15-17; DERS.: Wino van Helmarshausen und das kreuzformige Oktogon -+

Zs. f. Kunstgesch. 12 (1949) = Teilabdruck -+- Heimatjahrb. Kreis Hofgeismar 
22 (1960) 67-70. 

16 LANDAU: Ritterburgen Bd. 4 (1839) 285-290; vgl. RuoOLF HAAR8[RG : Bericht iiber 
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14. Schauenburg hei Hoof (Kr. Kassel .. Land) 
Or t : Erste Nennung 1089. Sitz eines gleichnamigen Grafengeschlechts his urn 
1220 17• 

Fun d : Scherbe eines ziemlich dUnnwandigen GefaBes, AuBenseite gelb, Innen_ 
se ite fast rein weiB, lehht gekornt. Bemalung; Verastelter dicker Strich, Aste 
gebogen lAbb. 3.). 

15. t Stroford 
Wilstung nordlich Grebenstein (Kr. Hofgeismar) 
Or t: Edelfreie von Stroford 114~1369 erwllhnt, der Ort bzw. die Feldlage 
um 1220 bis 1472. - 1957/ 59 wurden hier Grundmauern eines Gebaudekom
plexes von 30,45 X 14,20 m freigelegt 18. 

Fun d : Scherbe vom Bauch eines mittelgroBen GeHiBes. Wandstarke ungleich
maBig ~5 mm. Hart gebrannt. Farbe rein weiB, nur schwach gekornt. Bema
lung: Auf der Scherbe zwei dreifach verastelte, nach links offene Bogen. Strich. 
starke schwankend. Farbe schwarzbraun. Pinselarbeit (Abb. (8) . 

16. Fundort unbekannt 
Im Magazin des Hess. Landesmuseums zu Kassel befindet sich auBerdem noch 
das unter Abb. 38 a u. b wiedergegebene, unbeschadigt erhaltene GefaB. Es ist 
anzunehmen, daB dieses ebenfalls aus der Umgebung stammt; Hinweise Uber 
den Fundort sind jedoch im Inventar des Museums nicht vorhanden. 

KORREK TURNA C HTRAG 

17. Gelnhausen 
Or t : 1170 gegr. Reichsstadt mit staufischer Pfalz auf einer Kinziginsel. Adels. 
geschlecht 113~1158 erwahnt. 
Fun d : Kleiner schlichter Topf, 10 cm breit, 9,3 cm hoch, hell gelblich.braun, 
mittelhart gebrannt, Oherflache rauh, Kornung nicht he rvortretend. Rand : Nach 
auBen abgestrimen, leicht gerund et mU flacher Hohlkehle. Fundort unbekannt, 
aber jedenfalls aus dem Bereich der 5tadt bzw. der Pfalz; alter Bestand des 
Heimatmuseums. Bemalung : Hellrot. Gewirr von unregelmaBigen Flecken und 
Strichen (Abb. 39) . 

Auswertung 

Wenn man uberlegt, dag nam jahrelangem S uchen im GeHinde und Nach. 
fragen in Heimatmuseen und bei alien nur erreichbaren Heimatforschem nur 
an siebzehn Fundorten drei erhaltene GefaBe und Scherben von nur etwa 
zwei Dutzend weiteren GefaBen gefunden wurden, so tiberrasmt sogleim 
die Seltenheit dieser eigenartigen Keramik auf unserem heimismen Boden. 

Weiter ist auf der beigefugten Fundkarte zu erkennen, daB die Pingsdorfer 
Keramik regellos verst·reut uber ein verhaltnismtiBig groBes Gebiet vorkommt, 
und zwar immer nur - wie smon erwtihnt - in wenigen Exemplaren. Daraus 

die Funde bei der Grabung der Burg Rodersen, Kr. Wolfhagen -+ Fundberichte 
aus Hessen 4 (1964) 125-141. 

17 LANDAU: Ritterburgen Bd. 2 (1833) 33 46, 115 ff. - Das auf der Burgstel1e ge
fundene Oberteil einer Reliefbandamphore weist darauf h in, daB der Platz 
schon in der Zeit zwischen 800 und 950 besiedelt gewesen ist, da diese Kera. 
mikgattung etwa in diesen Zeitraum zu datieren ist. 

18 CH"R. lACER U. W. V ESPER: Ausgrabungen in der Wilstung Stroford bei Greben
stein -+ Heimatjahrb. Kreis Hofgeismar 22 (1960) 33-36. 
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ergibt sim, daB vorlaufig nicht eine besondere Produktionsstatte fur imitierte 
Ware im nordhessismen Raum angenommen werden kmn. Dem Verfasser 
fehlte die Moglichkeit einer mineralogischen Untersuchung des dargelegten 
Fundmaterials. Es kann also irn einzelnen Falle nicht der Nac:hweis der Echt
heit, d. h. der Herkunft aus dem rheinischen Produktionszentrum, erbracht 
werden. Man mochte aber aus den oben angefiihrten Griinden annehmen, 
daB es sich bei den Funden urn importierte Ware handelt. 

Sich.cr ist, daB das Pingsdorfer Geschirr ein fUr damalige Verhaltnisse 
gutes Geschicc, ja Ziergeschirr gewesen ist. Die GeHiBe sahen mit ihrer Be
malung, verglichen mit der heimischen Gebrauchsware, nicht nur gefallig aus, 
sie waren in cler iiberwiegenden Zahl auch klein und zierlich. Nur selten 
sind sie angeschmaucht, also auf dem Herd, im offenen Feuer ",erwendet 
warden, und demnach meist nur zur Verschonerung des Haushaltes. Oeckel, 
die auch auf einen Gebrauch als KochgefaBe schlieBen lassen, sind auen im 
Rheinland selten; so muB der in Grebenau gefundene als besondere Raritat 
gellen. 

Das alles wird erhartet, wenn man die Zahl der gefundenen Pingsdorfer 
Scherben mit dem sonstigen auftretenden Scherbenfundmaterial derselben 
Fundarte vergleient. AIs eine exakte Angabe hierzu sei van der erst in ietzter 
Zeit ausgegrabenen Burg Rodersen berichtet, daB den fiinf dart gefundenen 
Pingsdorfer Smerben ca. 6500 der bekannten primitiven heimischen Topfer. 
ware gegeniiberstehen la. 

Oer Eindruck des Besonderen wird nach gefestigt, wenn man sich den 
Charakter der Fundplatze var Augen fiihrt. Vierzehn van den sedlZehn an. 
gefUhrten Fundstatten sind zweifellos Wohnsitze eines Personenkreises ge .. 
wesen, der auf einen hoheren Lebensstil Wert legte. Darunter sind allein vier 
Grafengeschlechter (Bilstein, Hahn, Schauenburg und Oberenburg van 
Gudensberg). Fast alle Fundorte waren also Orte van historismer Be" 
deutung. Die Frauen, die hier das hausliche Regiment fUhrten, wiinschten -
genau wie heute - gutes, reprasentatives Gesmirr zu besitzen, und fanden 
Mittel und Wege, die zerbrechliche Ware von weither heranschaffen zu 
lassen. 

Die beiden Fundorte Helfenstein und Hohlestein fallen demgegeniiber ge .. 
wiB aus der Reihe. Oas berechtigt meines Erachtens zu der Vermutung, daB 
beide trotz ihres naturhaften Charakters als befestigte Felsgruppe nom im 
Hommittelalter eine gewisse Bedeutung gehabt haben rnUssen. Wie kame 
sonst die an beiden Orten in so auffalliger Menge herurnliegende Keramik 
hierhin? UnwillkUrlich denkt man dabei an den Winter 1061/62, wo Hein", 
rich IV. die Dornberggegend besetzt hielt und sein graB er Widersacher Otto 
van Northeim den gegeniiberliegenden Burghasunger Berg. Doch das sei hin" 

19 Es wUIde bei dieser Ausgrabung erfreulicherweise nichts unbeachtet liegenge
lassen und auch die kleinste, unscheinbarste GeHiBscherbe aufgelesen und un
tersucht. Eine Vcroffentlichung des Grabungsbefundes und .ertrages ist in einem 
der nachsten Blinde der ZHG vorgesehen. 
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simtlich der Pingsdorfer Keramik nur ein Hinweis, eine Vermutung und 
keine Behauptung. 

DaB wir unsere Funde inncrhalb des eingangs erwahnten Zeitraumes vcn 
der Mitte des 9. bis zum Ende des 13. Jahrhunderts nimt zu frUh ansetzen 
dUrfen, bezeugt der 1958 in Langenselbold (Kr. Hanau) geborgene Miinzfund 
mit etwa 850 Miinzen und zwci in Pingsdorfer Art bemalten Kugeltapfchen, 
der "urn etwa 1120" vergraben wurde 20. Die beiden dort gefundenen Tapfs 
men entspremen den hier vorgelegten GefaBen in Form und GroBe ziemlich 
genau. Auch in den Absatzgebieten ostlich der Weser ist diese Ware nam 
WOLFGANG HUB ENER kaum vor das 11. Jahrhundert anzusetzen :1. Daraus 
resultiert, daB wir die alteren Funde von Pingsdorfer Keramik in unserem 
Arbeitsgebiet kaurn frUher aIs in das 10. Jahrhundert datieren diirfen. FUr 
einen verhaltnismalSig spaten Zeitansatz sprechen aum der Rest eines 
Topfchens aus weiBem rheinisch.en Ton mit brauner Streifenbemalung und 
das Oberteil eines zweihenkligen Bombentopfes mit Strimzeichenmuster aus 
den Ausgrabungen in der Burgruine Wartenberg bei Angersbam (Kr. Lauter: 
bam). Dieser Fundplatz bietet insofern einen wimtigen Anhalt fUr die zeit. 
lime Bestimmung der hier geborgenen Keramik, weil die Burg urn 1225 er
rimtet, aber schon nach vier Jahrzehnten in der Fuldaer Stiftsfehde (1265) 
wieder zerstort wurde und dann wUst liegen blieb 22. Diese Hinweise scheinen 
mir nUtzlich, urn allzu optimistische Verallgemeinerungen der im RheinIand 
erarbeiteten Datierungsbefunde zu unterbinden und die Datierungsmoglich,. 
keiten in unserem Arbeitsgebiet auf eine einigermaBen realistische Grund .. 
lage zu stellen. 

Alle Keramikforscher sind sich einig in der Feststellung, daB die Keramik .. 
kunde eine wichtige historische Hilfswissenschaft ist. Die vorliegende Studie 
Uber das Vorkornrnen der Pingsdorfer Keramik moge aIs Beispiel dafiir an .. 
gesehen werden, daB man schon aus ihrem Vorhandensein Schliisse zu 
ziehen vermag, die zwar vorlaufig nur Hinweise geben, sicher aber doch 
eines Tages, wenn die Frage der Datierung geklart ist, auch eine groBere Be .. 
weiskraft erlangen. Dazu ist notig und in hohem MaBe erwUnsmt, daB sich 
das Augenmerk moglichst vieIer Heimatfreunde und Laienforsmer mehr und 
mehr auf diese Dinge richtet. 

20 Vgl. K. D,ELMANN: Bemalte Kugeltopfchen von Langenselbold, Kr. Hanau -+ 
Germania 38 (1960) 200 H.; W. H ESS: Bericht Uber den Pfennigfund von Langcn. 
selbold -+ Hanauer GbH. 17 (1960) 27-40. 

21 W. HUBCNER: Zur Ausbreitung einiger fdinkischer Keramikgruppen nach Nord. 
und Mitteleuropa im 9.-12. Jhdt. __ Arcnaelogia geographica 1 (1950/51) 105 
bis 111 m. Karte 3 [Verbreitung der Pingsdorfer Gruppe], auf der allerdings 
die nordhessiscnen Fundpunkte noch fehlen. 

22 K. MAURER: Die Ausgrabung der Burgruine Wartenbacn -+ Hessenland 51 
(1940) 191-207, bes. Abb. 195; K. RUM PF: Gefi:HUormen der volkstiimlichen 
hessiscnen Topferei -+ Hess. Bll. f. Volkskunde 51/52 (1960) 235-276, bes. Taf. 
II; K. MAURER U. W. BAUER: Burg Wartenberg bei AngersbachlOberhessen [Aus
grabungen u. Funde] -+ Pri:ihist. Zs. 39 (1961) 217-265. 
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