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Det nachfolgende Beitrag beEaSt sicn roil 
der Erforschung mittelalterlicher Keramik 
in GottsbUren. Hier ware zwar eine groB
angelegte wi 5 5 ens ch aft I i ch e Un
tersuchung erforderlidt gewesen. Die 
Vorbereitungen hierzu hatten aber ver
mutlich Hingere Zeit beansprucht, die 
Arbeiten selbst waren von der Bereit
stellung der erforderlichen Geldmittel 
abhingig gewesen. Es ist deshalb zu be
grOBen, daB Dekan Jochen Desel aIs 
Heimatfreund mit Nachdruck auf das 
Objekt aufmerksam gemamt hat. Hier 
wird also nur em Vorbericht geboten, 
der Hinweise fur eine intensive For
sroung bringt. Die zusammengetragenen 
Ergebnisse konnen, ohne Anspruch auf 
Vollkommenheit, nur allgemein unter
richten. 

Das Reinhardswalddorf Got t s b ii r e n (Krs. Hofgeismar) hat in seiner 
bis ins 9. Jahrhundert zuriid<verfolgbaren Geschichte im spaten Mittelalter a1s 
WaUfahrtsort im '4. Jahrhundert zahlreiche Pilger angezogen 2. Es war im 
Jahre '33', als sich die Nachricht von der Auffindung des mit Blutstropfen 
beded<ten "corpus Christi" schneU verbreitete und eine vom Lippoldsberger 
Benediktinerinnenkloster organisierte und vom Mainzer Erzbismof sanktio~ 
nierte Heilig-Blut-Wallfahrt ihren stiirmischen Anfang nahm s. Zwar iiber
dauerte der groBe Ansturm der Pilger in das abgelegene Reinhardswalddorf 
nur wenige Jahrzehnte, doch wissen wir, daB auch im '5. Jahrhundert noch 
Wallfahrer nam Gottsbiiren kamen. Besonders das hessische Fiirstenhaus und 
sein Gefolge hielt dem einheimischen WaUfahrtsort die Treue und besuchte ihn 

1. Dr. Carl Siebert half bei den Ausgrabungen am Fuldebam und entdedc.te die 
mittelalterlichen Abfallhalden an def Donne. FUr Mitarbeit bei den Grabungen 
bin ic:h auBerdem Brigitte G rod d e - Bra u n und E&art 5 i m 0 n zu Dank 
verpflicn.tet, fUr die Herstellung der Plane und Skizzen Ulridl We h n e r t und 
dem Institut fUr Umsc:hulung, Lippoldsberg. Vielerlei Anregungen und HilEen 
verdanke ich Rudolf H a a r b erg. Die Fotos stammen von mir. J. D. 

2 C. B. N. Fa 1 c le. e n h e i n er : -+ ZHG (1837) 14 H. Kurt Ko 5 t e r untersuchte 
neuerdings die in versmiedenen europaischen Llindem nach.zuweisende Aus
strahlungskraft des mittelalterlichen Wallfahrtsortes Gottsbiiren ~ Festgabe fUr 
Paul Kim ('96') '98 If. 

3 Zu den Einzelheiten vgI. Jochen 0 e 5 e I: Oas Kloster Lippoldsberg und seine 
auswartigen Besitzungen ('1967) 46 ff . 
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gelegentlich, wie es fiir das ,15. Jahrhundert, ja sogar fUr den Anfang des 
16. Jahrhunderts nachgewiesen ist 4, 

Die nach Gottsbiiren kommenden PUger brachten wie iiblich Geschenke mit 
und verursachten damit einen erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung des 
Dorfes 5. Aus den Einnahmen der Wallfahrt wurden eine groge Wallfahrts
kirme, ein Zweigkloster der Lippoldsberger Nonnen und teilweise die Zap fen
burg (Sababurg) finanziert. Diese rege Bautatigkeit zog zahIreiche Handwerker 
in den vorher unbedeutenden Ort. Neben den Bauhandwerkem werden auch 
andere Berufszweige ans3ssig geworden sein, die den unmittelbaren Bedarf der 
Pilger an Gebrauchsgegenstanden und Andenken befriedigten. 

Unter ihnen miissen sich auch Tt;pfer befunden haben. Es ist nicht nach
zuweisen, wann sie nam Gottsbiiren kamen. Idt mochte vermuten, daB es im 
15. Jahrhundert geschah. Die Errichtung der Werkstatten erfolgte - wie es im 
MittelaIter wegen der Brandgefahr wohI iiblich war - nicht im Dorf selbst, 
sondem in einiger Entfernung vom Dorfkern, aber nom innerhalb der heutigen 
Gemarkung von Gottsbiiren an den Bachen Fulde und Donne. Dort hatten im 
hohen MiUelalter die Drte Bensdorf und Thonhausen bestanden, von denen 
hier kurz die Rede 'sein mws. 

Ben s d 0 r f (Benkinethorp, Benscingthorp o. a.) , im Tal der Fulde zwischen 
Gottsbiiren und Sababurg gelegen und Anfang des 12. Jahrhunderts erstmals 
narogewiesen, gehorte im '14. Jahrhundert den Edelherren von Schoneberg. Es 
war 1336 noch bewohnt. Im 16. Jahrhundert dagegen ist "Bensdorf" nur noch 
Flumame innerhalb der Gottsbiirener Gemarkung 6. . 

Auch T h 0 n h a use n (Ersterwahnung 1262) geMrte zunachst den Gra
fen von Schoneberg, fiel spater aber an die hessischen landgrafen 7. Die lage 
von Thonhausen am oberen Lauf der Donne ist von Jager genauer bestiQ)Int 
worden 8, Der Ort wurde von seinen Bewohnem vor 1.368 verlassen 9, 

, .. , 
Als die Tapfer nach 1400 die WiistungsfIuren von Bensdorf und Thonhausen 

neu besiedelten, fanden sie das vor, was sie zur Ausiibung ihres Berufes 
braumten: Brennholz zur Feuerung ihrer Of en, Wasser in den nahe gelegenen 
Biimen und Ton als Rohmaterial flir die von ihnen herzusteUende IrdenwaJ:e. 
Augerdem war die Verkehrslage der Fuldetopferei an der Stra1Se von Gotts
biiren zur Zapfenburg gUnstig und der Absatz fUr beide Topfereien durch die 
zahIreichen nach Gottsbiiren kommenden Fremden und den Bedarf der um
liegenden Amtssitze, Kloster und Dorfer gesichert. 

4 Des e I : 52. StAM - Rechnungen ] Trendelburg. Karton 1.09/6 BI. 15. 
5 D esel:51. 

• • 

6 H. Rei mer: Historisches Ortslexikon fUr Kurhessen (1926) 15. H. Jag er : 
Die Entwicklung der Kulturlandsmaft im Kreise Hofgeismar (1951) '100.-

7 Aus der Silbe ,. Thon" des Ortsnamens kann nam mittelniederdeutsmem Spracn
gebraucn keine Beziehung rum Topferton abgeleitet werden". Auskunft von 
Dr. K r a mer, Gottingen. 

8 lager 111, .. , , 

9 Reimer .. 67, 
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I. Urkundlidte Nadtridtten liber die Topfer in Gottsbliren 

Der erste urkundlidte Hinweis, der auf eine mittelalterlidte Topferei in 
Gottsbiiren bezogen werden konnte, findet sich in den Trendelburger Amts
rechnungen der I.hre '438/40 '0. Dort ist die Zahlung von einer M.rk (Silber) 
fUr Schiisseln an den "sdtotteler" von "Godesburen" vermerkt. Allerdings 
erheben sich berechtigte Zweifel, ob die hier genannten Schiisseln wirklich .us 
Ton und nicht vielmehr .us Holz gefertigt wurden. Ich mochte mich fiir d.s 
letztere entscheiden 11 . 

Auch bei den flaschen, berkruken [BierkriigeJ, kannen und tuppen [TopfeJ, 
die in der Rechnung von 1.438/40 genannt werden, ist es· nicht erwiesen, daiS 
es sidt urn GefaBe aus Keramik handelt 12. Flasmen konnten aum aus Glas, 
Bierkriige, K.nnen und Topfe .us Metall hergestellt werden. 

Der folgende Eink.ufsvermerk der Rechnungen von '438/40 ist mit grollerer 
Wahrscheinlichkeit .uf keramische Produkte zu beziehen, weil hier die Lie
ferung einer ganzen Wagenladung von KrUgen nam Trendelburg aufgezeichnet 
ist : Item do seluep eynem kroger von ha reI s h up 1. 11. vor eyne karen myt 
krogen ". Eigentlich ist der Kriiger im Mittelalter der G.stwirt, doch ist diese 
Bedeutung hier simer nimt anzuwenden. Entweder handelt es sidt in der Ein
tragung urn den Hersteller der Kriige, der aus H a r 1 e s h a use n (heute 
Stadtteil von Kassel) nam T r end e 1 bur g reiste, urn dort eine Wagen
ladung seiner Produkte auszullefem oder urn einen reisenden Handler, der mit 
Topfereiware iibers Land zog 14. 

Die Trendelburger Rechnung von '44'/44 sichert die Existenz eines metall
bearbeitenden Handwerkers in Gottsbiiren, des kannengeters [KannegieiSers]. 
0.5 ist fiir die Fr.gestellung n.ch den Topfem in Gottsbiiren desh.lb wichtig, 
weil bestimmte GefaiSe - wie oben bereits erwahnt - sowohl aus Metall als 
aum aus Ton angefertigt werden konnten. Es wird deshalb von Fall zu Fall 
zu priifen sein, wie die jeweilige Eintragung der mittelalterlichen Rechnungen 
zu verstehen ist. Dabei ist vor allem von dem Preis der verkauften GefaBe aus
zugehen. Irdene GefaBe waren im Vergleich zu den MetallgefaBen weitaus 
billiger. W.hrscheinlich war der fiir einen Solidus '443/44 vom hessischen 

1.0 StAMRechnungen I Trendelburg. Karton 10611. Bl. 6 f, Zeile 5. 
11. Vgl. A . La 5 c h und C. B 0 r chI i n g: Mittelniederdeutscnes Handworterbum, 

Artikel .. schottelerM
• Die von Gerke wry 5 i n (7) aus Gottsbiiren '1453 an das 

Trendelburger Amt fUr zwei bohmische Groscnen gelieferten ScniisseIn dUrften 
ebenfalls Holzprodukte gewesen sein. Karton 106/6 BI. 1Sf, Z. 1. 

12 Karton '10611 Bl. 7r, Z. 20. Bl. 9r, Z. '13. Bl. '10V, Z. '11. Bl. 10f, Z. 6 von unten. 
1.3 Karton 1.0611 Bl. 1.0f, Z. 6. 
1.4 Die fur Harleshausen nachgewiesene Flurbezeicnnung "groppenhainH laHt es als 

magtich erscneinen, daB dort im Mittelalter eine Topferei bestand. Vgl. 
J. S·c h u 1 t z e: Kloster, Stifter und Hospitiilet der Stadt Kassel und Kloster 
WeiBenstein (191;) 282. 
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Rentamt in Trendelburg erworbene gropen kein Ton-, sondem ein Bronze-
f"n 16 ge... . 

Ein Metallgrapen wurde auch '495 von dem GottsbUrener Einwohner (und 
Hersteller?) Tredenicht an das Amt Trendelburg fUr den Gebrauch in der 
dortigen KUche verkauft. Oer hohe Preis von einer Mark und vier solidi belegt 
eindeutig, daB hier nicht ein TongefaB, sondem ein groBes MetallgefaB seinen 
Besitzer wechselte 16. Auch der groBe schuttelpott, der 1459/60 fUr n ScheHel 
Kom und 8 solidi nach T r end e I bur g geliefert wurde, dUrfte aus Metall 
gewesen sein, wie wiederum der hohe Preis beweist, der in Geld und Natura
lien entrichtet wurde 17. 

Neben den holzverarbeitenden SchiiBlem und den metallverarbeitenden 
KannegieBem und Groppem gab es in Gottsbiiren aber auch Topfer, die ihre 
irdene Ware an die umliegenden hessischen Amtssitze und andere Abnehmer 
als leicht zerbrechliches Gebrauchsgeschirr zu einem billigen Preis verkauften. 
Mit Simerheit ist die Existenz von Topfem in Gottsbiiren erstmals in der Tren
delburger Jahresrechnung von '453 nachgewiesen: Item Cunne f rig kin van 
godisburn eyn sdtilling VDr kadteln unde vor kruse 18. Ich momte Cunne wegen 
der Endung lIin# beim Zunamen als Abkiirzung von K u n i gun d e und da
mit als weiblichen Vornamen verstehen und annehmen, daB Kunne F r i eke 
aus Got t s b ii r e n als Botin Topferwaren nam T r end e I bur g brachte, 
und zwar in diesem in der Rechnung aufgefUhrten Falle KacheIn zur Errichtung 
oder Reparatur einer Heizung im T rendelburger Amtssitz und krusen flir den 
Gebraum in der Kiime 19. Es ist zu bedauern, daB die Eintragung des Jahres 
1453 uns wahrsmeinlich nur den Namen der Botin, nimt aber den Namen des 
Topfers nennt, der zu dieser Zeit sein Handwerk in Gottsbiiren ausiibte. 

15 StAM Remn. I, Karton 106ft Teil 5, B1. 10v, Z. 17. Der' Gottsbiirener k a n
ne n get e r findet sim in folgenden Eintragungen : Karton 106ft Teil 5 BI. 1.1 r, 
Z. 15 und BI. 15r, Z. 14. Der rnittelalterlime Geldwert~ liBt sim nur smwer zu 
unserer Wahrung in 5eziehung setzen. Eine Mark = ein Pfund Silber = 20 solidi! 
Smillinge = 2-40 denariilPfennige. VgI. H. Qui r in: Einfiihrung in das Studium 
der mittelalterlimen Gesmimte (1964) 151. 

16 StAM Remn. I, Karton 109ft 51. 24v, Z. 10. Im iibrigen wurde die Irdenware des 
spaten Mittelalters nicht stiidc.weise, sondem als Wagenladung oder zumindest 
in grBBeren Mengen verkauft. 

17 StAM Redm. I, Karton 106ft5 51. 16r, Z. 4 von unten. Die von Br u n n e r -+ 
ZHG 43 (1(09) 60 zitierte und auf die Gottsbiirener Topfer bezogene urkundlime 
Nadlfimt aus dem Jahre 1527 vom Verkauf von 14,5 Zentnern 5lei aus den Fen
stern der Kasseler Cyriakuskirme an die Cropper in Got t s b ii r e n ist sicher 
falsch gedeutet. Das Blei fand keine Verwendung in den Topferwerkstatten fiir 
Glasuren, die eben erst aufkamen, sondem wurde von den Gottsbiirener Metall
gieBern zur Herstellung ihrer MetalIegierungen eingesmmolzen. 

18 StAM Remn. I, Karton 106/6 B1. 17r, Z. 5 von unten. 
19 Kruse oder Krose ist die in den Trendelburger und Grebensteiner Amtsrem

nungen immer wieder vorkommende Bezeimnung fUr Krug. Zur Ethymologie 
vgl. A. F. C. V i I m a r: Idiotikon von Kurhessen, 230. 

• 
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Was die Trendelburger Rechnung von 1453 versmweigt, Hillt sim jedom 
moglicherweise - mit der gebotenen Vorsicht sei es gesagt - der Grebensteiner 
Jahresrechnung von 1.456 entnehmen : Item sonnabends J a cob deme potter 
var 2 waterkrosen unde 7 drinckel krosen 6 denari 20. IDer ist nun ausdriicklich 
ein Topfer mit dem Namen Jakob als Verkaufer von 2 Wasserkriigen und 
7 Trinkkriigen angegeben 21. Doch erfahren wir neben seinem Namen seinen 
Herkunftsort nimt. In Grebenstein selbst kann er nimt gewohnt haben, weil 
der Name im Grebensteiner Salbum von 1455 nimt vorkommt 22. Im momte 
deshalb die Vermutung aullem, daB der Topfer Jakob in Gottsbiiren ansassig 
war. Ganz unbegriindet ist diese Vermutung nimt, wenn sich auch kein direkter 
Namweis aus einer zeitgenossismen QueUe erbringen HHk Urn die Wende vom 
1.5. zum 1.6. Jahrhundert leben in Gottsbiiren ein Ha n 5 und ein Her
m ann Pot t er . Es ist naheliegend, in ihnen Nachkommen des J a k 0 b 
Pot t e r zu sehen. "Potter", urspriinglich Berufsbezeichnung, wurde im Laufe 
der Zeit vermutlim zurn Familiennamen. Smon in den Grebensteiner Rem
nungen heiBt es nur einmal im Sinne der Berufsbezeichnung : Jacob deme potter, 
sonst dagegen immer : Jacob Potter. 

Fiir die Zuordnung des Topfers Jakob zu Gottsbiiren sprimt weiterhin, daB 
im Umkreis von Grebenstein keine andere mittelalterliche Topferei bekannt ist 
und die Entfemung der beiden Orte voneinander als gering bezeimnet werden 
mull (13 km Luftlinie). Smlielllim wissen wir aum von anderen bestehen
den Geschaftsbeziehungen zwischen dem hessischen Amt Grebenstein und dem 
Dorf Gottsbiiren. Nach einer Eintragung der Grebensteiner Redmung von 1.466 
kaufte ein landgraflicher Diener aus G r e ben 5 t e i n in Got t 5 b ti r e n 
ein Fuder Kohlen [Holzkohlen7] und fUr 10 solidi Smiisseln (wahrsmeinlim 
Holzsmiisseln) "". 

Ober die Lieferungen des Topfers Jakob an die Burg und das dazugehOrige 
Vorwerk in G r e ben 5 t e i n laBt sich aus den vorhandenen Quellen noch 
einiges zusammentragen. 1.459 erhalt Jakob Pot t e r 2 solidi und einen 
Denar ftir 1.00 moddeln unde drinckelkrosen 24. Neben den haufig erwahnten 
Trinkkriigen werden hier Modeln aus Ton aufgefiihrt, die vieUeimt als Kase
form Verwendung fanden 2S. 

Immer wieder hatte der mittelalterlime Topfer Ersatzteile fUr die Burghei
zungen herzustellen. 1460 erhalt Jakob Potter Bezahlung fUr Heizungskameln 
und ftir eyne roren an eynen kacheloben. AuSerdem Befert er wieder Wasser
krusen und vlentuppen in das vonoerk 26. "Tuppen" war der allgemein ge-

20 StAM RedID. I, Grebenstein. Kartan 5z12 BI. 19v, Z. 13. 
21. Im Mittelniederdeutschen heiBt der Topfer eigentlich potgeter oder potbadcer, 

dann aber kiirzer einfach potter. Vgl. die entspremenden Stidtworte bei S chi 1-
I e r - L U b ben : Mittelniederdeutsc:hes Lexikon. 

2 2 StAM S '184. 
23 StAM RedID. I, Karton 52113 BI. '1Sv, Z. '1. 
24 StAM Redm. I, Karton 5z15 51. '1S f, Z. 17. 
25 Moddel nidtt bei Se hill e r - L i.i b ben . . 
26 StAM Redm. I1 Karton 52/7 51. 7r, Z. 1 und B1. Sf, Z. '12 . 
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brauchlime Ausdruck fUr mittelalterlime Topfereierzeugnisse. Die pausmale 
Aussage vom Kauf von irden tuppen oder erden tuppen durmzieht die mittel
alterlimen Re<hnungen von Grebenstein und Trendelburg. Die Vorsilbe "ulen" 
in der Grebensteiner Eintragung VQn 1460 war dagegen weniger gebrauchlich. 
Sie ist verwandt mit del u. a. in Oberhessen gebraudilichen Bezeichnung 
"EuIer" oder "Eulner" flir Topfer und zeigt, daB zumindest in dieser Zusam
mensetzung der Ausdruck gelegentlim aum im Niederhessismen Verwendung 
fand. 

Die Jahre '460 und '46, waren Ubrigens remt ergiebige Gesmaftsjahre fUr 
den Topfer Jakoh, zumindest was seine Lieferungen nach Grebenstein anbe
trifft. Auf manchem Blatt der Rechnungen lesen wit von seinen Verkaufen an 
die Grehensteiner Burg 'IT, Zumeist finclet sim dabei - wie smon erwahnt - die 
allgemeine Bezeidmung erden tuppen oder in der Rechnung von 1461 vIen 
doppen. In einigen Fallen sind die Verkaufe des Topfers spezifiziert : drindcel
krosen, wasserkrosen, dragekrnsen, krusen und einmal sogar laJlfesser gehen 
in den Besitz des Amtes Grebenstein Uber 28. Fast irnmer wird Jakob Potter als 
Verkaufer namentlim genannt. Einmal hat der mittelalterlime 5<hreiber statt 
Potter" Topper'" geschrieben, eine wohl auch magtiche, aber in den durchge
sehenen hessismen Rechnungen nur an dieser Stelle uberlieferte Bezeichnung 
fUr Topfer 29. 

Im wende mim nun wieder den Trendelburger Re<hnungen von '456 
und der folgenden Jahre zu. '456 kauft der Trendelburger Rentmeister pott. 
in die koeken fUr 1.8 Denare, krose fur 21. Denare, potte fur einen Solidus und 
kachelen; '457/ 58 fUr 4 solidi und 3 denarii Ofenkameln, fUr 2';' solidi KrUge 
und duppen, fUr weitere ,'/ , solidi duppen u,nd wasserkruge uff die borg und 
fur 7 Denare erden potte 30. Die Verkaufe dieser Jahre geben eine ungefahre 
Vorstellung von den Preisen, die fUr mittelalterliche Irdenware erzielt wurden 
und die aum in den Folgejahren nimt erheblim Mher liegen. Da die genaue 
ZahI der von den Topfern gelieferten Topfe, Kruge usw. nie genannt ist, 
kann eine exakte Preisberechnung der einzelnen GefaBe nicht ermittelt werden. 

Der ebenfalls '456 vom Trendelburger Amt fUr 5 solidi erworbene even 
pott und der fUr ,6 solidi angekaufte diggel und das hantfass werden aus Me-

27 StAM Remn. i, Karton 51-'7 und p l 8. 
28 KrUge wurden offensimtlich fUr die verschiedensten Zwe<ke hergestellt, zum 

Trinken, zum Aufbewahren und zum Transportieren von Flilssigkeiten. LaJjfesser 
konnen GeHiRe zur Einlagerung von gep3keltem lams gewesen sein. Zur Wort
bedeutung vgI. S chi 11 e r - l U b ben. Ober die Fiscnerei und Verwendung von 
lams im Mittelalter vgl. G. la n d a u: Beitrage zur Geschidlte der Fischerei 
in Deutsc:hland. ZHG Supplement 1.0 (1.865) 85 H. Geht man von dem lateinismen 
Wort lasanum aus, konnen IaJjfesser auch irdene Nachtgeschirre gewesen sein. 
Vg!. F. T e t z n er: Deutsches Worterbuch, 1.60. 

29 StAM Redm. I, Karton su8 unnumeriert. 
30 StAM Redm. I, Karton 1.0611.2 BI. 22r, Z. 1.5. 1.0611.4 BI. 2, z. 7. 1.0611.4 81. 2, Z. 1.5 

von unten. 1.0611.4 BI. 4, Z. 8 von unten. 

, 
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tall gewesen sein 31. Bei alien bisher zitierten Eintragungen der Trendelburger 
Remnungen von 1456 fehlt die Herkunftsbezeichnung der erworbenen Gegen
stande. 

Erst wieder im J ahre 1498 ist Got t s bUr e n als Produktiansstatte mittel
alterlimer Keramik namzuweisen: das Trendelburger Amt kaufte fUr 9 Denare 
erden tuppen geholt tzu god e 5 bur 0 n 32. Spater im Jahr werden 4 Denare 
fUr drinckelkrose, sowie weitere 4 Denare wiederum flir erden tuppen ausge
geben, die nam den Angaben des Schreibers aus GattsbUren stammen 33. 

Die falgende Eintragung zeigt, daB die Topfer von GattsbUren nimt nur die 
Trendelburg, sondern auch die vom hessiscnen Rentmeister in Trendelburg 
mitverwaltete Zapfenburg (Sababurg) belieferten: Item 6'j, solidi vor kachelen, 
kamen tor cap pen b 0 r c h unde tor t r end e b 0 r c h dar men de oftene 
medde lappede unde daz machelon is hir zu gerekent 34. Im Jahre '499 decken 
die Topfer in GottsbUren den Bedarf an Irdenware fUr das Trendelburger Amt 
und erhalten daftir 6 Denare 35. Aber wieder wird der Name des Topfers nimt 
genannt. Das andert sim im darauffolgenden Jahre 1500: Item 3 solidi vor 
erden tuppen Ha n s pot t e r s uor krose unde potte 36. In der Notiz fehlt 
zwar eine Angabe uber die Herkunft des H a n S Pot t e r s, der Kriige und 
Topfe nam Trendelburg verkaufte, dam lesen wir in der gleimen Jahresrem
nung von 1.500 an anderer Stelle, daB der Gottsbiirener Einwohner Hans Pot
ters 6 Denare Zins fur eine Rodewiese vor dem klusberge in Gottsburen an 
das hessisme Amt Trendelburg zahlt 31. 

Vor 1500 findet sim der Name des GottsbUrener Topfers Hans Pot t e r s 
bereits in den Forstrechnungen des Reinhardswaldes van '493 und '495 unter 
den Gottsburener Zinspflichtigen 38. 1.498 zahlt er 4 Denare Zins flir Uindereien 
vor dem klusberge in Got t s b ii r en, die er - wie srnon erwahnt - auch 
'500 und in den darauffolgenden Jahren innehat und weitere 4 Denare fUr 
Land bei der Trift 39. '499 verkauft Hans Potters ein Kalb an den Trendel
burger Rentmeister zum Verzehr fur den hessischen Landgrafen, der skh zu 
dieser Zeit auf der Zapfenburg aufhielt 40. Da Hans Potters Pamtland bewirt
srnaftete und auch ein StUck Vieh verkaufen konnte, muB er neben dem 
Topferhandwerk aum Landwirtsmaft betrieben haben. Wahrsmeinlim wurden 

;1 StAM Redm. I, Karton 106!:t4 BI. 9v Z. 8 von unten. Zur Wortbedeutung vgl. 
Schiller - LUbben. 

;2 StAM Redm. I, Karton 10911 BI. 21r, Z. 20. 
;; StAM Redm. I, Karton 'l09!:t BI. 24v Z . .5 von unten. 
34 StAM Redm. I, Karton 'l09!:t BI. 31.v, Z. 10 von unten. lappen - ausbessem ~ 

Schiller-LUbben. 
3.5 StAM Redm. I, Karton 1.09/ 2 BI. 40v Z. 1.2. 
36 StAM Rechn. I, Kartan Hxl4 BI. 39' Z. '5. 
; 7 StAM Rechn. I, Blatt 8v, Z. 9. Die Flurbezeidmung K Ius b erg ist heute nhht 

mehr geliiufig. Es gibt aber in der GottsbUrener Gemarkung einen Klauseborn, 
der sim ganz in der Niihe der ehemaligen Fuldetopferei befindet. 

38 StAM Rechn. I, Karton 88/ 4 BI. 2 unten und 88/ .5 BI. 1..5 r, Z. 2. 
39 StAM Remn. I, Karton 10911 BI. 6r, Z. ; von unten und 1.0911 BI. 7Vi Z. 14. 
40 StAM Rechn. I, Karton 1.0912 BI. ;9r, Z. 7. 
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die Top£ero£en an der Fulde und der Donne nur zu bestimmten Zeiten des 
lahres angeheizt. 

1498 und 1.499 erfahren wir auch erstmals von einem Gottsbtirencr Zins
pflichtigen Her m ann Pot t e r 5 1 der wohl ein Verwandter (vielleicht def 
Bruder) des Hans Potters gewesen ist 41. 1.501 zahlt Hans Potters 8 Denare 
Zinsgeld fUr Rodewiesen beim Klosterpfuhl uncl wiederum 6 DenaTe fUr seine 
Uindereien vcr dem Klusberge, wahrend Hermann Potters 6 Denare ftir Pacht
land vorm brakesgrunt zu entrimten hat 42. Ebenfalls 1501 erhalt Hans Potters 
vom hessischen Amt in Trendelburg einen Geldbetrag ftir ein molder hoppen, 
das er geliefert hatte 43. In den hessismen Forstrechnungen von 1502 his '1505 
ist sowohl def Name ven Hans als auch del von Hermann Potters zu finden 44. 
Leider fehlen in den nur teilweise erhaltenen Trendelburger Amtsredmungen 
des 16. J ahrhunderts weitere Notizen uber Keramikverkaufe der beiden Gotts
bUrener Tapfer, doch wird man sicher nicht fehl gehen in der Annahme, dall 
auch in den folgenden Jahren der Trendelburger Amtssitz mit Irdenware aus 
den Topfereien an der Fulde und der Donne versorgt wurde. 

Ob die laut einer Ve eke r hag e n e r Rechnung des lahres '499 von 
dortigen hessischen Beamten gezahlten 8 solidi vor tuppen unde baren an die 
Gottsburener Topfer gingen, ist zweifelhaft 45. 

Letztmalig sind die Namen der beiden Gottsburener Topfer urkundlich in 
einem Register Uber die Einnahmen und Ausgaben des Lippoldsberger Klosters 
aus dem Jahre 1532 nachgewiesen. Danam zahlt Her m ann Pot t e r s 
de renesche zusammen mit T i I eRe y n b 0 e m Getreidezins fur drei Mor
gen Land up dem geismerschen berge und fur weitere drei Morgen bouen dem 
hagen. An der Eintragung ist besonders der mitaufgefiihrte Beiname des Tap
fers de renesche interessant, der sim sonst in keiner der durmgesehenen mittel
alterlichen Rechnungen findet. Wahrscheinlich ist mit diesem Beinamen ein 
Hinweis auf die Herkunft der Gottsbiirener Topferfamilien aus dem Rheinland 
gegeben "". 

41 StAM Remn. I, Karton 10911 Bl. 6r, Z. 3 von unten und 10912 BI. 71r, Z. 11 von 
unten. 

42 StAM Redm. I, Karton 109/'5 Bl. 4', Z.10. BI. 7, Z. 12. BI. 7, Z. 6. 
43 StAM Remn. I, Karton 109/'5 BI. 44r, Z. 17. 
44 StAM Remn. I, Karton 88/9110/11113. 
45 StAM Redm. I, Karton 11311 BI. 3. Bare kennzeidmet V i I m a r (Idiotikon, 26) 

als einen weiten und niedrigen Milmtopf. In der Veckerhagener Remnung von 
1499 ist auf BI. 3 hinten auch die Lieferung von Kacheln fiir das Porthus verbumt. 

46 Im Mittelalter waren die rheinismen Topfereien von liberregionaler Bedeutung. 
Sie exportierten ihre Produkte in viele Lander. Es ist durchaus mogtich, daB rhei
nisme Topfer an anderer Stelle und somit auch in Gottsburen eine neue Wir
kungsstatte such ten und fanden. Schwierig ist nur die spramlime Ableitung von 
renesch. Im allgemeinen heiBt der Rhein im Mittelalter Rhin. Aber es ist immer
hin denkbar, daB an die Stelle des liblimen "i" in dem Worte renesch das He" 
getreten ist. Das 16. Jahrhundert kennt ja sowieso keine einheitliche Orthographie 
und Schreibweise. Fur diesbezugliche Auskunfte danke ich Dr. K r a mer, Got
tingen. 
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Hans Potters schuldet nach dem Verzeichnis von 1532 dem Lippoldsberger 
Kloster Abgaben fUr Uindereien bouen dem thonenberge und am clusberge 47. 

Zeitlidl. spatere QueUen, die etwas liber die Tatigkeit der vor und nach 
1500 nachgewiesenen GottsbUrener Tepfer aussagen, konnte ich nicht finden. 
Weder im Salbuch des Amtes Gieselwerder von 1551, noch im Lippoldsberger 
Salbuch von 1569, noch im Sababurger Salbuch von 1 570 ist der Name Potter 
oder Potters fUr Gottsbiiren bezeugt 48. 

Wahrscheinlich wurde um 1540 die HersteHung von Irdenware in den Werk
statten an der Fulde und der Donne endgiiltig eingesteHt. Die Griinde dafiir 
lassen sich in der Riickschau nimt mehr mit Simerheit benennen. Nam Ein
fiihrung der Reformation in Hessen traten die hessismen Landgrafen die 
Nachfolge der im spaten Mittelalter im Reinhardswalddorf Gottsburen reich 
begiiterten Lippoldsberger Nonnen an. Es ist moglim, aUerdings nimt nachzu
weisen, daB der Landgraf den vorher von Lippoldsberg geduldeten oder gar 
gefOrderten Topfem in Gottsburen den fur den Betrieb der Brennofen erfor
derlichen Holzeinschlag untersagte und damit der Tatigkeit der Tepfer ein 
Ende setzte. Die Verdrangung der GottsbUrener TepEer mag aber auch mitver
ursacht worden sein durch Absatzschwierigkeiten, die das Ende der WaIlfahrt 
nach Gottsburen im 16. J ahrhundert mit dem Ausbleiben der sonst zahlreichen 
Pilger bewirkte, die vorher wohl mit zu den hauptsachlichsten Abnehmern der 
Gottsbiirener Irdenware gehert hatten. 

Allerdings blieb Gottsbiiren auch nach EinsteHung der Produktion an der 
Fulde und Donne Topferdorf. Sowohl aus Bodenfunden in der Dorfmitte als 
auch aus Eintragungen der Gottsblirener Kirmenbiirner wissen wir, daB im 
17. und 18. Jahrhundert Topfer an der Arbeit waren. Der vermutlich letzte 
Gottsblirener TopEer wird in der Vorbeschreibung des Gottsbiirener Katasters 
von 1747 genannt 49. 

47 StAM 22a 1.1. Bl. 13v, Z. 26 und Bl. 13r, Z. 14 und Z. 5 von unten. Die Flurbezeim
nung Thonberg ist wohl in Verbindung zu bringen roit dem ausgegangenen Ort 
T h 0 n h a use n , an dessen Stelle die Donne-Topferei lag. Der K I a use b erg 
mug in der Nlihe der Fulde-Topferei gesucht werden. 

48 StAM S 178, S 251 und S 311. Die im Gieselwerder Salbum von 1551 genannten 
Hermann Pet e r s und Witwe Anne Pet e r s mochte im mit den Gottsbiirener 
Topfem nimt in Verbindung bringen. Hennann Pet e r s wird im Lippolds
berger Register von 1532 neben Hennann Pot t e r s als Gottsbiirener Einwoh
ner aufgeftihrt. 

49 StAM, Kataster Gottsbiiren § 19. Eine Topferwerkstatt des 17. oder 18. Jahr
hunderts befand sim in der Dorflage links der Fulde, wo heute das Haus Nr. 80 
steht. Die evangelismen Kirmenbiimer des Pfarramtes Gottsbliren enthalten 
Nachrichten liber die Topferfamilien P a u I, The b e s und T him n er. 
Heute nom geUiufige F1urbezeichnungen in der Gemarkung von Gottsbiiren, die 
an die Tlitigkeit der mitteIalterlimen oder neuzeitlidten Topfer erinnern, sind 
nimt bekannt. Der auf der .. Karte des Kurfiirstenthums Hessen" von 1853 (Blatt 3) 
als Gropcnstieg eingetragene Weg von Got t s b ii r e n nach G i e s e I w e r d e r 
wird mit den Metallgrapen hersteIIenden Handwerkem des mittelalterlidten Gotts-
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11. :Die Topferofen 
In den beiden von mir abgetragenen Hiigeln A an der Fulde und E an der 

Donne fanden sim die von der BodenfHime bis zu einer Hohe von 60 cm gut 
erhaltenen Reste von sems mittelalterlichen Topferofen 50. Diese Gfen sind 
nam einem einheitlimen Prinzip als Rei hen 0 fen konstruiert, d. h. Feue
rung und Brennraum sind nicht iibereinander, sondern hintereinander ange
ordnet 51. Der Brennraum, in dem die zu brennenden TongeHHse standen, ist 
ebenerdig, die Feuerung geht etwa 60 cm unter das Bodenniveau. Alle serns 
mehr oder weniger oval und wannenfonnig gestaIteten Gfen haben am vor
deren und hinteren Ende eine rund 40 bis 80 cm breite Offnung. Die vordere 
Offnung diente zur Beschickung des Feuerungsraumes mit Brennmaterialien, 
die hintere Offnung garantierte den Zug des Of ens und ersetzte einen sonst 
notigen Kamin. Gleichzeitig konnten durch diese Gffnung die TongeHilse in 
den Dfen gegeben und nam dem Brennvorgang wieder herausgenommen wer
den. Abweichungen in der Konstruktion der sems Gfen zeigen sich an den 
Obergangen von der Feuerung zum Brennraum. D fen 1. an der Fulde hat 
eine im GrundriR hufeisenformige Feuerung, die zum Brennraum hin durch 
eine 70 cm hohe halbkreisfonnige Brumsteinmauer abgesmlossen ist. Wahr
smeinlim stand auf dieser Mauer eine Saule aus Ton, die an dieser Stelle die 
OfenkuppeI sHitzte. 

o fen 2, 4 u n d 5 haben einen flieRenden, langsam ansteigenden Dber
gang von der Feuerung zu der ca. 60 cm h6her gelegenen Brennstelle. Dabei 
sind sowohl der Boden des Feuerungsraumes als aum der des Beschickungs
raumes einigermalSen waagerecht angelegt. An der Stelle, wo in diesen Of en die 
Bodenplatte von der Feuerung zum Brennraum allmahlich ansteigt, befindet 
sich in der Ofenmitte jeweils eine runde oder unregelmalSig viereckige Saule 
aus Bruchsteinen und Ton, von der in den ausgegrabenen Gfen nur das Funda
ment und der Smaft bis zu einer H6he von etwa 30 cm erhaIten ist. Diese Saule 
hat auch Of en 3 an der Fulde, der sich von den eben besprochenen tHen jedoch 
dadurch unterscheidet, dalS der Boden des Brennraumes nicht waagerecht ange
legt ist, sondem die Steigung von Feuerung zum Brennraum aufnimmt und bis 
zurn hinteren Ende des Of ens fortfiihrt. 

Allen untersumten Dfen gemeinsam ist das bei ihrer Erridttung verwenclete 
Material. Die AulSenwande der Gfen haben eine Starke von 20 bis 35 cm und 

biirens in Verbindung zu bringen sein. Das gilt aum fUr die smon in den Sal
biimem des 16. Jahrhunderts namgewiesene Gottsbiirener Flurbezeidmung 
grophagen. 

50 HUgel A an der FuIde wurde bereits im Sommer 1921 durch Prof. V 0 n d era u 
untersucht. Ein damals angelegter Probesdmitt von ca. 2 m Breite und 2,50 m 
Tiefe fiihrte zwar nicht zu den Resten der Topferofen, ermoglichte aber die Ber
gung mittelalterlicher Keramik, die im Landesmuseum Kassel aufbewahrt wird. 
Frd!. Mitteilungen von Dr. Be r g m ann (Kassel) und Dr. G ens e n (Mar
burg. 

51 Ahnliche tHen besmreibt U. Lob bed e y: Untersuchungen mittelalterlicher 
Keramik (1968) 167. 

• 
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bestehen aus unregelmaBig verlegten Brumsteinen bzw. warmeisolierenden 
rotbraunen Lehmsmimten. Im Ofeninneren sind die Wande mit einer ca. 5 cm 
starken graublauen Tonschicht abgedichtet, die mit der Hand verschmiert 
wurde. In der Nahe der Feuerung ist diese Tonsmicht stark versintert. Die 
Ofenkuppeln bestanden ebenfalls aus Ton- und Lehmschichten. Sie waren in 
allen untersuchten tHen eingestiirzt. In Of en 5 an der Donne fand sim als 
oberste erkennbare 5chicht eine regelmaBige Lage von 4 cm starken 5andstein
platten, die vielleicht zur oberen Abdeckung des Of ens geMrte. 

Auch die Boden der Of en sind nach unten durch eine ca. 8 cm starke Lehm
srnicht warmeisoliert. Dariiber bildet eine gleichstarke, blaugrau geHirbte Ton
schicht, die eigentliche Bodenplatte, die in allen Of en gut erhalten war und nur 
wenige Risse zeigte. In den Of en 1. , 4 und 5 war der an die Feuerung anschlie
Bende Bodenteil der Brennstelle aus unregelmaBig geformten und 1.0 cm starken 
Fliesen aus Ton und Sand gebildet, die auf der Oberfliiche milchig griin gefiirbt 
waren. Auf den wannenformigen Bodenplatten der Feuerungen fand sim in fast 
allen Of en eine 1-3 cm starke Schicht schwarzer Holzkohle, die diesen Teil der 
Of en klar als Feuerungsstelle erkennen lieJS. Im iibrigen waren alle tHen an 
der Fulde und Donne mit Schutt gefiillt. In diesem Schutt befanden sich Bruch
stiicke der Kuppelwandung, aber keiner erhaltenen GefaBe und nur wenige 
Scherben. Lediglich in Of en 2 an der Fulde konnte in unmittelbarer Niihe der 
Mittelsaule ein verscherbter Kugeltopf geborgen werden, dessen AuSenflache 
stark versintert war. Zu diesem Kugeltopf gehorte eine 7 cm starke gebrannte 
Tonscheibe, deren Oberfliiche gegliittet und leicht eingedellt war. Sie hatte ihren 
Platz in der Miindung des Topfes und diente wohl a1s Unterlage fUr einen 
daraufgesteUten weiteren Kugeltopf 52. 

Uber die Benutzungsdauer der mittelalterlichen Topferofen in der Gemar
kung von GottsbUren sind wir nicht informiert. Es ist jedoch. anzunehmen, d~ 
die durm das starke Feuer sehr strapazierten Of en verhaltnismaBig sdmell 
iiberholbediirftig wurden oder gar erneuert werden muBten. Das beweisen die 
versmiedenen iibereinander liegenden Bodensdtichten einiger Of en an der 
Fulde und der Donne. 50 fanden sim in Of en 5 an der Donne nicht weniger 
als 4 iibereinanderliegende Bodenplatten (Vg!. Abb. 4) . Auch die Seiten
wande dieses Of ens waren irnmer wieder erneuert worden. Man konnte eine 
Schicht nach der anderen abbliittem. Bevor Of en 5 errichtet wurde, befand sich 
an derselben Stelle bereits Of en 6, von dem nur nom die Teile erhalten waren, 
di. beim Bau von Of en 5 nicht im Wege waren (Vg!. Abb. 4). 

Auch die ineinander gehenden Of en 3 und 4 an der Fulde und die iiber
einanderliegenden Ton- und Lehmschichten der Brennstelle von Of en 4 geben 
ein Beispiel dafiir, daB die spatmittelalterlichen Topferofen Gottsbiirens an der 

52 Zahlreiche ahnlich geformte Scheiben wurden im Schutt der verschiedenen Hugel 
entdeckt. Mit den iibereinandergesteUten Kugeltopfen konnte man SauIen bilden, 
die zusammen mU den Bruchsteinsaulen der Of en die FeuerfIammen aus der 
Feuerung daran hinderten, unmitteIbar in den Brennraum zu schlagen. Vgl. 
Fr. En gel: Die Ausgrabung der Topferwerkstatten von DUmmer und Granzin 
-+ Mecklenburg 32 (1937) 21. 

, 
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gleichen Stelle immer wieder erneuert wurden. Im gewissen Sinne eine Aus
nahme bilden die tHen 1 und 2 an der Fulde (Vg!. Abb. 2). Aum sie liegen 
unmittelbar nebeneinander. Dom werden sie nicht nameinander, sondem 
gleidtzeitig in Benutzung gewesen sein. Das beweist die gemeinsame Innen
wand def beiden tHen, eine warmetedmisch besonders gltiddiche Losung. Da 
beide tHen verschieden groB sind und auch versmiedene innere Konstruktions
merkmale erkennen lassen (Abtrennung von Feuerung und Brennraum), wird 
man vermuten dtirfen, daIS in dem einen Of en Irdenware, in dem anderen 
dagegen Steinzeug gebrannt wurde. 

Ill. Die Fundgegenstande 
a) Die Keramikarten nach Farbe und Brand 

Bei den 1967-1969 durmgefuhrten Grabungen an den Abraumhalden der 
mittelalterlichen Topfereien in der Gemarkung von GottsbUren wurden nidtt 
nur die Uberreste der Topferofen freigelegt, sondern aum unzahlige Tonsmer
ben, Sdtladc.en, versinterte Steine und gebrannte rotgefarbte Lehmklumpen 
zutage gefordert. Es war nimt moglim und smien aum nidtt sinnvoll, die 
Smerben zahlenmaBig zu erfassen und nam Farbe und Form auszuwerten, 
weil es gelang, eine ganze Anzahl von mehr oder weniger gut erhaltenen 
ganzen oder wenigstens rekonstruierbaren GefaBen zu bergen, die von den 
Topfem als Fehlbrande oder wegen anderer Defekte nam dem Brennen aus 
der Produktion ausgeschieden worden waren. Insgesamt wurden von mir fast 
350 aus Ton hergestellte GefaBe oder Gegenstande registriert, von denen die 
uberwiegende Mehrzahl aus Hugel A an der Fulde, 36 aus Hugel E an der 
Donne, 1.2 von der Fundstelle in der GottsbUrener Dorfmitte und wenige aus 
HUgeI C und Dander Fulde stammen. Daneben muB mit weiteren Funden 
anderer Personen geredmet werden, die von mir nidtt erfaBt werden konnten, 
weil sie sich in Privatbesitz befinden 53. 

Das reichhaltige Material an intakten oder zusammensetzbaren GefaBen 
bietet einen reprasentativen Quersdtnitt der keramisrnen Erzeugnisse in den 
mittelalterlimen Topfereien Gottsburens. Einsmriinkend mull a1lerdings ge· 
sagt werden, daB naturgemaB kleine GefaBe mit starker Wandung das Weg· 
werfen besser Uberstanden haben als diinnwandige GefaBe oder solche mit 
groBeren Abmessungen, die deshalb in dem geborgenen Fundmaterial einen 
geringen Prozentsatz ausmachen. 

Im einzelnen lassen sich die in Gottsbiiren gefundenen keramisdten Pro
dukte nam Materialbesmaffenheit und Farbung folgendermallen ordnen : 
1 Blaugraue Ware 

Wie in anderen mittelalterlichen Topfereien Nordhessens ist in GottsbUren 
der GroBteil des geborgenen Materials (ca. 80 0/0) der sogenannten blaugrauen 
Ware zuzuordnen. Dabei ist die Tonung der GefaBe dieser Gruppe keineswegs 
einheitlim. Neben schlimt grau aussehenden GefaJlen finden sim solme, deren 

53 Vor einiger Zeit erhielt hh aus Privatbesitz ein rnittelalterliches Tongefa8, da8 
urn :19;0 in der GottsbUrener Gernarkung gefunden worden war . 



218 lochen Deset 

Hirbung mehr ins Blaue oder auch ins Violette spielt. Eine nicht geringe Anzahl 
VQn Kriigen hat auf hellgrauem Untergrund graublaue Streifen oder graublau 
hervortretende Karnung. Ob diese Farbeffekte durch das Brennen zufallig 
zustande kamen oder ven vomherein beabsichtigt waren, laBt sich nic:ht sagen. 

2. Braune Ware 
Sie findet sich in Gottsbiiren seltener. Nur wenige der geborgenen GefiiBe 

haben einen innen wie auBen hellbraunen Scherben. Haufiger sind die mit 
einer Lehmengobe iiberzogenen Steinzeugkriige, deren Sc:herben im Kern den
selben grauen Ton zeigen, der sich bei der blaugrauen Ware findet. 

3. WeiBgraue Ware 
Die ven Paul G rim m an der unteren Saale nachgewiesene weiBgraue Ke

ramik wurde auch in den Gottsbiirener Topfereien hergestellt 54, Die Ober
flame dieser weiBgrau aussehenden GefaBe wirkt feinkornig uncl wie mit einer 
heJlen Farbschicht geschlammt. Der Kern des Scherbens zeigt ein dunkleres 
Grau. 

4. Schwarze Ware 
Hier handelt es sich nicht urn die im friihen Mittelalter haufige schwarze 

Ware, sondem urn Gefa15e mit grauem Scnerben, die an der OberfHiche eine 
wohl durch Schmauchung erzeugte stumpfe srnwarze Farbe zeigen. 

5. Ziegelrote und gelbe Ware 
Einige Beispiele ziegelroter Keramik fanden sim in Hugel E an def Donne. 

Die dort uncl auch in Hugel A an def Fulde zahlreimer geborgenen Gefa15e mit 
einem gelblich-sandfarbenen Scherben machen wahrscheinlich, daB nicht nur 
untersmiedliche Brennvorgange, sondem auen das benutzte verschiedenfarbige 
Rohmaterial differenzierte Hirbungen des Endproduktes ermoglichten 55. 

Im iibrigen laBt sim uher die Gottsbiirener Keramik des Mittelalters allge
mein sagen, daB die dortigen Topfer ihre Ware bei hohet Temperatur hrannten, 
urn einen hatten, moglichst wasserundurchlassigen Scherben zu produzieren. 
Dernzufolge finden sich in den Abfallhiigeln an der Fulde und Donne keine 
weimen und stark porosen Scherhen, sondern nur soIche von harter his klin
gend harter Besdtaffenheit. Von den 350 registrierten GefaBen sind 1.23 aIs 
Steinzeugware anzusprechen. Besonders hom ist der Steinzeuganteil an der 
Fundstelle in der Gottsbiirener Dorfmitte. 

Glasuren kommen an den Gottsbllrener GeHiBen kaum vor. Eine Ausnahme 
bilden hier lediglich die zahIreich vorhandenen Steinzeugkriige mit brauner 
Lehmglasur. Daneben fanden sich einige GefiiBbruchstiicke mit einer farblosen 
bis beigefarbenen Salzglasur und andere mit griiner Glasur. Eine mit einer 
milchig-griinen Glasur nur unvollkommen iiberzogene kleine Kinderrasset die 
an der Fulde geborgen wurde, zeigt, daB die Gottsbiirener Tapfer die Kunst des 

54 P. G rim m : Zur Entwiddung der friihmittelalterlichen Keramik ~ Prahisto
rische Zeitschrift 1959, 91. 

55 In den Abraumhalden an der Futde und der Done wurden ungebrannte Ton
klumpen in weiBgrauer, gelber und roter Hirbung gefunden. 

• 
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Glasierens ncx:n wenig beherrschten und vorwiegend bei kleinen GefaBen 
erprobten. 
b) Verzierungen 

Nimt nur untersmiedlime Besmaffenheit des Rohmaterials, Zusatz von Ma
gerungsbestandteilen, Engoben und Glasuren bewirkten eine Auflockerung 
des vorherrschenden eintonigen Grau der spatmittelalterUchen Irdenware. Da
neben gab es die Moglimkeit, die Oberfl.me der Topfe und Kriige mit ver
schieden'en Mitteln zu verzieren. Diese Moglichkeit wurde von den Gotts
biirener Topfern ausgiebig genutzt. 50 findet sich in den Abraumhalden der 
Topfereien an der Fulde und Donne fast kein Kugeltopf, der ohne Furmen
verzierung ware. Fast alle geborgenen Kugel- und Henkeltopfe tragen auf der 
zumeist gestreckten 5chulterpartie schwach oder stalker ausgepragte 5piral
funhen oder Drehrillen. 5ie wurden mit Hilfe eines abgerundeten oder kanti
gen Gegenstandes dem Gefall auf der sim langsam drehenden Topfersmeibe 
eingepragt. 

Eine weitere Verzierungsart wurde ebenfalls angewandt: man arbeitete aus 
dem weichen Ton des entstehenden GefaBes erhabene Leisten heraus, die 
waagerecht urn das GeHiB laufen. Diese Leisten sind entweder kantig oder 
abgerundet. Zusatzlich wurden vornehmlim die kantigen Leisten mit der Fin
gerkuppe oder mit einem Werkzeug so bearbeitet, daB regelmaBige Einbum
tungen, Einkerbungen oder herabhangende Lappen auf der umIaufenden 
Leiste entstanden. 

5tridlVerzierungen, die his zu zwei Millimeter in den Smerben eindringen, 
benutzten die Gottsbiirener Topfer u. a. zur Ausschmiickung breiter Band
henkel, der GefaBdeckel und der Aquamanilen. 5ie wurden mit einem spitzen 
Instrument in den weidten Ton eingeritzt. 

Das sogenannte R a d c hen m u 5 t e r ist die in Gottsbiiren am haufig
sten vorkommende Verzierung. 5ie wurde auf der GefaBoberflache mit Hilfe 
eines aus Holz geschnitzten 5 bis 10 mm breiten Radchens angebracht. Das 
Radchen hatte einen Durmmesser von 2,5 cm, war in der Mitte durchbohrt 
und beweglidt an einem Griff befestigt. Leider ist es bei den Grabungen in 
Gottsbiiren nicht gelungen, ein solches aus Holz gefertigtes Zierradchen auf
zufinden, dom lassen sich seine MaBe auf Grund der zahlreich vorhandenen 
GefaBe und Smerben mit Radcherunusterabdriicken genau rekonstruieren. Es 
zeigt sim dabei, daB trotz der Fiille der in Gottsbiiren vorkommenden Orna
mente der Durchmesser der benutzten Ra.dmen immer annahernd gleich war. 

So zahlreich didchenverzierte GefaBe in Gottsbiiren gefunden wurden, so 
selten waren GefaBe oder 5merben mit einfamer Stempelverzierung. Nur in 
HUgel A an der Fulde wurde ein GefaBbrumsttick entdeckt mit einer Verzie
rung, die auf einen kreisformigen Stempel zuriickgeht. Die in den Ton ein
gedriickten Kreise mit ca. "3 mm Durchmesser und einem Punkt in der Mitte 
sind nebeneinandergesetzt und laufen waagerecht urn das GefaB wie bei der 
Radmenverzierung. 

Ahnlim der bekannten Pingsdorfer Keramik .und wahrsmeinlim diese imi
tierend haben die Topfer an der Fulde und Donne aum rote Farbstrime zur 

• 
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Ausschmiickung auf ihren GefaBen angebracht 56, Von mir wurde aus Hugel E 
ein kleiner sandfarhener Henkeltopf geborgen, dessen bauchiger Mittelteil mit 
ca. 2,5 cm langen, senkrecht nebeneinanderliegenden roten Streifen geziert ist. 
Das Brumstiick eines ebenfalls dort gefundenen Bandhenkels zeigt einen 
waagerechten roten Streifen. lm ganzen gesehen spielt diese farbverzierte Ke
ramik aber nUl eine untergeordnete RoBe in del Procluktion clef Gottsbiirener 
Topfereien. 
c) Gefiif3formen 57 

1. Echte Kugeltopfe 
Es wurden an den verschiedenen Fundstellen 31 Kugeltopfe geborgen, 

deren HohenmaBe zwischen 1.0,6 und 24 cm liegen. Diese Zahl zeigt in ihrer 
Relation zu dem Gesamtfundmaterial, dall der Kugeltopf im spaten Mittelalter 
zwar seine vorherrschende Stellung eingebiiBt hat, jedoch keineswegs aus del 
Produktion def Topfereien versmwunden ist 58. In Gottsbiiren wurden grauel 

graublaue, grauviolette und grauweille Kugeltopfe hergestellt. Die Randprofile 
der Kugeltopfe sind wenig variiert. Vorherrschend ist der nach auBen schwin
gende oder abknickende Rand mit Innenkehlung, der oben waagerecht abge
strichen ist. Die Schulterpartie ist im allgemeinen gestreckt und fast immer mit 
Furchen verzierl. Eigentliche Kugelboden finden sich kaum. Gewohnlich sind 
die Boden linsenformig abgeHacht. Aus der iiblichen Produktion fallt ein Kugel
topf aus Hiigel E an der Donne heraus, an dessen Schulter ein rechteckiger Griff 
mit abgerundeten Kanten befestigt ist. Er hat auBerdem eine AusguBtiille. 
2. Beutelformige Kugeltopfe 

Von ihnen wurden 1.1. Stiick mit HoherunaBen zwismen 8 und 1.215 cm 
registriert. Die beutelformigen Tepfe sind im ganzen gestreckter und haben 
flamere Boden als die Kugeltepfe mit Kugel- oder Linsenboden. Sie wurden in 
Gottsbiiren sehr diinnwandig, feinkornig und mit Drehrillen auf der Schulter 
hergestellt. Der Hals dieser GefaBe ohne eigentlichen Randansatz schwingt 
oben leicht nach aullen und ist abgerundet. 
3. Henkeltopfe mit Kugel- oder Linsenboden 

Sie stellen zahlenmaBig die groBte Gruppe dar und sind als Kennform der 
Fuldetepferei anzusprechen, obwohl sie auch an den anderen Fundstellen nicht 
fehlen. Jch habe 66 Henkeltopfe untersucht mit Hohenmallen zwischen 4,5 und 
1.3,5 cm. In Form, Farbe und Furchenverzierung auf der Schulter entsprechen 
sie weitgehend den KugeltOpfen. Auch die Unterteile der Henkeltopfe sind wie 
bei den Kugeltopfen zumeist linsenfOrmig abgeHacht. Einige der an der Fulde 

56 Diese Farbstriche sind allerdings einfacher und regelmaBiger aIs bei der echten 
Pingsdorfer Keramik. 

57 Bei der Bezeichnung der GefaBformen habe ich mich weitgehend angelehnt an 
E. 5 chi r mer: Die deutsche Irdenware des 11.-15. Jahrhunderts im engeren 
MitteIdeutschland (1939). W. J a n s s en: Zur Typologie und ChronoIogie 
mittelalterlicher Keramik aus Siidniedersamsen (1966). U. Lob bed e y: Unter
suchungen mittelalterlicher Keramik (1968). 

58 Vgl. W. J a n s s en: Zur Typoiogie und Chronologie mittelalterlimer Keramik 
aus Siidniedersamsen (1966) 135 f. 
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gefundenen Henkelttipfe haben allerdings runde, wirklich kugelige Boden mit 
geringer Standfestigkeit und eine smwarze OberfHichenschmaumung. Die 
meisten Henkeltopfe besitzen einen nam auBen smwingenden oder knickenden 
Lippenrand mit mehr oder weniger stark ausgepragter Innenkehlung. Die 
Henkel sind rue aus dem Ton des GefaBes herausgearbeitet, sondern imrner 
namtraglim aufgesetzt. Urn trotzdem eine haltbare Verbindung von Henkel 
und GefaB zu garantieren, haben die Gottsbiirener Topfer den unteren Henkel
ansatz rnit Fingertupfen oder -strichen in den weimen Ton der GefaBe vor dem 
Brennen eingearbeitet. Fast alle Henkel in Gottsbiiren sind Bandhenkel mit 
Aufwulstung an beiden Seiten. Einige kleinere GefaBe haben wurstfarmige 
Henkel mit rundem Durchmesser. 
4. Henkeltopfe mit Standring 

Wahrend die Henkeltopfe mit Linsen- oder Kugelboden aIs Kennform der 
Fuldetapferei anzuspremen sind, kennzeidmet der Henkeltopf rnit Stand ring 
die Produktion der Donnetopferei. 1.5 der ,6 dort registrierten TongefaLSe sind 
dieser Gruppe zuzuredmen mit HahenmaBen zwischen 1.0 und 1.", cm. Der 
aus dem Ton der GefaBe herausgearbeitete Bodenring verleiht dem Henkeltopf 
einen nom besseren Stand als der Linsenboden. Als Verzierungen tragen die 
StandringgefaBe der Donne immer Schulterfurmung, daneben sehr haufig 
unter der Schulterfurchung senkrecht oder schrag angebrachte Fingerkuppen
dellen von 1,5 bis 2,5 cm Lange, die nebeneinanderliegend urn den Baum des 
GefaBes umlaufen. 
5. Henkeltopfe mit Planboden 

Von den an der Fulde geborgenen 14 Henkeltapfen mit standfestem Plan
boden (HohenmaB zwischen 415 und >2,5 cm) hat etwa die Halfte eine mitteI
graue, die andere Halfte eine dunkelgraue Oberflachenfarbung. Diese GefaBe 
zeigen die Form eines DoppelkegeIs mit Schulterfurchung und darunter einfach 
oder mehrfach umlaufende Radchenverzierung. AIs Randbildung ist der nach 
auBen schwingende Lippenrand mit Innenkehlung vorherrsmend. 
6. Topfe mit Planboden 

Den Henkeltopfen mit Planboden entsprechen die in Form, Farbung und 
Verzierung gIeichen Topfe mit Planboden ohne HenkeI (15 StUd<. Hohe zwi
schen 8,5 und '3,5 cm). Von diesen an der Fulde gefundenen Topfen haben 
a!lerdings 8 nicht die Form eines DoppelkegeIs, sondem einen kugeligen Bauch
teil . Ihre Oberflame ist blaugrau gefarbt. Sie haben einen nach auBen ge
stellten Planboden, keine Radchenverzierung.l wie die doppelkegeligen Tapfe, 
dafiir aber durchgehende Riefen von oben nach unten und einen nach auBen 
schwingenden oder senkrecht nach oben steigenden, oben abgerundeten Hals. 
Ein hier einzuordnender Topf mit VierpaBmiindung, kugeliger Gesamtstruk
tur und gewelltem FuB wurde von rnir nur einmal gefunden. Er bietet eine 
weitere Variante aus der Topf-Produktion der spatmittelalterlichen WerksHit
ten in Gottsbiiren. 
7. Wolbtopfe 

Aus den Abfa!lhaufen an der Fulde und der Donne wurden 10 teilweise oder 
ganz erhaltene Walbtapfe mit 13,8-24 cm Hahe ausgegraben. AIs ausge-
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sprochene GebrauchsgegensUinde zeigen die Wolbtopfe keine Verzierung oder 
allenfalls Schulterfurchung. Die Randbildung ist verschieden. Vorherrschend 
ist der Keulen- oder Kragenrand. Die unteren Enden haben einen spitzen oder 
eifOrmigen Abschlull. In ihrer unteren Halfte lassen die gefundenen Wolb
tepfe starke Knetspuren erkennen, die diagonal zur GefaBsenkremten ver
laufen. Aus den mitteIalterlichen Rechnungen der hessischen Amter Greben
stein und Trendelburg wissen wir, daB die Tepfer Heizungen einzurimten und 
auszubessem hatten. Dabei fanden die Welbtopfe als Kacheln zum Ubertragen 
der Warrne aus den Heizungskammern in die zu beheizenden Raume Ver
wendung 59. 

8. Grapen 
Im Vergleich zu den in den Gottsbiirener Topfereien gefundenen 31. Kt·gel

top fen nimmt sim die Zahl der geborgenen 9 Grapen (Hehe mit FiiSen : 5,7 bis 
16,5 cm) gering aus 60. Selbst wenn man in Betracht zieht, daB die Grapen mit 
ihren stoBempfindlichen FiiBen leichter zu Bruch gingen a1s eWache KugeI
tepfe, muB man dom unter Auswertung des in Gottsbiiren geborgenen Ma
terials feststellen, daS die Grape in der Produktion der spatmittelalterlich.en 
Topfereien den Kugeltopf keineswegs abloste und iiberHiissig machte. 

Die Gottsbiirener GrapentOpfe ahneln in Farbe, Form, Rand- und Henkel
bildung den Henkeltepfen mit Linsenboden. Sie unterscheiden sich. von ihnen 
durch die am Linsenboden angesetzten drei zumeist eingebumteten StandfiiBe 
und eine reichere Verzierung. So finden sich unter der auch bei den Henkel
ti:ipfen gebrauchlichen Schulterfurchung bei den Grapen zusatzlich Radchenver
zierung oder ein waageredtt umlaufendes Band von Fingertupfen, das die 
Schulter des GefiiBes vom bauchigen Unterteil absetzt. 

9. Zylinderhalskriige 
In der Produktion der mittelalterlimen Topfereien Gottsbiirens nehmen die 

in Form, Farbe und Verzierung sehr untersdtiedlich gestalteten Kriige einen 
vomehmlichen Platz ein. Sie fanden sich an alien drei Grabungsstellen. Allein 
41 Zylinderhalskriige wurden geborgen mit HohenmaBen zwismen 8 und 
28,5 cm. 

Eine einheitliche Gruppe unter den Zylinderhalskriigen bilden 21 in der 
Mehrzah! als Fehlbrande aufgefundene Kriige mit Lehmglasur. Ihr Scherben 
ist steinzeugartig hart gebrannt und von mittel- bis dunkelgrauer Farbung. Sie 
haben einen stark ausgestellten, wellenformig gekneteten FuB und oben einen 
Dornrand. Hals und Bauch der Kriige sind gefurcht. Die OberHache des Krug-

59 Zur Funktion der mittelalterli<hen Heizung vgl. R. H a a r b erg: Beri<ht liber 
die Grabung einer Wolbtopfanlage auf dem Gelande des ehemaligen Klosters 
Breitenau. -+- Hess. Jahrb. f. Landesges<hichte (1956) . 

60 Wenn P. G rim m a. a. O. 87 die Grapen aIs eine der Hauptformen ho<h- und 
spatmittelalterIicher Keramik bezeichnet, gilt das nicht fUr Gottsbiiren. In der 
naheren Umgebung von Gottsbtiren ist die Grape aIs GeHiSform im Familien
wappen der Groppe von Gudenberg seH dem 1;. Jahrhundert na<hgewiesen. 
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unterteiles ist dagegen glatt. Gelegentlich kommt Radchenverzierung auf dem 
Rand und unter der Schulter vor 61. 

Die restlimen, der grauen Ware zuzuordnenden Krlige mit zylinderformigem 
Hals sind nicht einheitlich gestaltet. Sie haben teilweise Planboden, teilweise 
wie die braunen Kriige einen gekneteten Wellenboden. AIs Randform ist der 
Dornrand vorherrschend. Doch nnden sich auch Kriige mit senkrecht aufstei
gendem oben abgerundetem Hals ohne besondere Randbildung. Furchen oder 
DrehrilIen zieren immer den Hals; mandunal sind sie liber das ganze GefaB 
verteilt. Als weitere Verzierungen sind Radchenmuster und umlaufende ge
delIte Leisten iiblim. Die immer vorhandenen, bei dem gefundenen Material 
allerdings teilweise verscherbten, gewulsteten Bandhenkel sind rand- oder 
unterrandstandig angebracht. 

10. Kegelhalskriige 
Sie sind mit 18 StUck zwismen 10,5 und 17 cm Hohe vertreten. Dariiber 

runaus fanden sim zahlreiche Unterteile dieser Kriige, deren weitausladender 
Hals zu Bruch gegangen war. Diese Unterteile wurden nimt registriert. Es 
mull aber damit gerechnet werden, daB die KegelhalskrUge den ZylinderkrUgen 
in der Produktion der Gottsblirener Topfer die Waage hielten. Die Kriige mit 
Kegelhals haben immer einen Dornrand und einen teilweise leicht nach auBen 
gestellten flachen Standboden. Der weit ausladende Hals ist gefurcht. Rand 
und Oberbauch sind durch mehrfach umlaufende Riidchenmuster betont und 
verziert. Der gewulstete Bandhenkel hat seine Ansatzstellen am Hals und 
Bauch der GefaBe. Die Topfer an der Donne verzierten ihre Kegelhalskriige 
auch gelegentlich mit einer abgerundeten Leiste oberhalb des Schulterknid<es. 

11. Sonstige Kriige 
Hier ist einmal ein aus Hugel A stammender kleinformatiger Krug mit Plan

boden, leicht nach auBen schwingendem Hals und versmerbtem Henkel zu 
erwahnen, der durmgehend mit umlaufenden gedellten Leisten verziert ist. 
Der Topfer hat diese Denen mit der Fingerkuppe sehr wenig sorgfiiltig aus
gefUhrt. Vielleicht hat man deshalb den Krug weggeworfen. 

Zwei weitere Kriige mit 8,9 und 10,3 cm Hohe und baumiger Gesamtstruk
tur miissen ebenfalls an dieser Stelle eingeordnet werden. Sie sind gefurmt, 
haben Riidchen- bzw. Leistenverzierung und Plan- bzw. Wellenboden. Ihr 
besonderes Kennzeichen ist der baumstandig angebrachte stark gewulstete 
Bandhenkel. 

Ein 11,5 cm hoher schlanker Steinzeugkrug aus HUgel A an der Fulde mit 
leicht nam auBen schwingendem Hals und ausgestelltem Planboden zeimnet 
sim dadurm aus, daB er im Gegensatz zu allen anderen Kriigen keinerlei Ver
zierung besitzt. Vielleimt war hier eine Glasur vorgesehen. 

61 Diese Krugform war nom im 16. Jahrhundert gebdiumlim. Vgl. Willy Bur g er: 
Die Malerei in den Niederlanden von 1400 bis '1550' Miinmen 1925, TafeI 240 
"Bauernhomzeit" von Pieter Bruegel. 
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12. Kannen 
Im habe als Kannen alle die GefaSe bezeimnet, die eine AusguBtiille be

sitzen 62, Es sind 24 StUck mit HohenmaBen zwismen 3 und 18,4 cm. In dieser 
Gruppe sind die kleinen GeHSe besonders zahlreim, die mogUmerweise als 
Kinderspielzeug verwendet wurden. Die aufgesetzte Tulle als das verbindende 
Element der sonst sehr untersmiedlich gestaIteten Kannen hat zumeist runden 
Durdtmesser und weist mit der tHfnung fast senkremt nam oben. Gelegent
Um ist die Tiille zusammengekniffen, so daB sim das runde Profil entspre
chend andert. Gegeniiber der Tiille ist bei den gr6fSeren GeHiBen ein rand
sUindiger, breiter und an den Seiten nur schwach gewulsteter Bandhenkel 
angebramt. Die kleinen Kannen haben dagegen Wursthenkel. AIs Bodenform 
iiberwiegt der gekniffelte Wellenboden. Aber aum flame Planboden kommen 
vor. Oben sind die Kannen nicht selten mit einem Kragenrand versehen, del 
£lam waagerecht oder nach aufSen run abwarts abgestrichen ist. Als Verzierung 
tragen die Kannen teilweise durchgehende FurdlUng und fast immer auf dem 
Oberbaumteil ein- bis dreimal umlaufende Radmenmuster, die gelegentUm 
oben und unten von je einer Leiste eingefaBt sind. In Hugel E an der Donne 
wurden zahlreime Fragmente einer Gruppe von Kannen gefunden, die neben 
der Tiille zwei gegeniiberliegende Henkel trugen. Diese breiten, mit Langs
streifen verzierten Henkel sind aus dem an der Ansatzstelle gebrochenen Ge- . 
faBrand herausgeformt. 

'3. FIasmen 
Hasmen, d. h. baumige GefliBe mit engem Hals und mit einem oder zwei 

einander gegeniiberliegenden Henkeln, gehorten aum zur Produktion der 
mittelalterlimen Topfereien in Gottsbiiren. Neben einer ganzen Anzahl von 
Oberteilen wurden nur zwei intakte Flasmen gefunden, die beide von der 
Fulde stammen. Das eine GefaR, eine 1.6,5 cm hohe Amphore hat am kurzen 
Hals einen Dornrand mit smwam ausgebildeter Schneppe. Die beiden Band
henkel sind an den 5eiten gewulstet. AIs Verzierung tragt das GefliB durm
gehende Drehrillen und ein mehrfam umlaufendes, aber nur srnwam in den 
Ton eingedriicktes Radrnenmuster. Die andere Flasche mit einer Hohe von 
1.9,3 cm hat nur einen weitausladenden unterrandsUindig angebradtten Wurst
henkel. Der Hals des GefliBes ist durm eine kantige Leiste vom Baum abge
setzt. Eine weitere eingedellte Leiste ist oberhalb des unteren Henkelansatzes 
angebramt. 

'4. Bemer 
Die aussmlielSlim aus Hugel A stammenden 21 Bemer zwismen 6,5 und 

14,5 cm Hohe sind besonders reichhaltig und unterschiedlich verziert. Die 
Gottsbiirener Bemer haben eine konisme Form. Henke! finden sich im allge
meinen nimt, weil die Berner beim Trinken mit beiden Handen hochgehoben 
wurden (eine Ausnahme bildet ein teilweise versmerbter Bemer mit kleinem, 
aber kraftigem Henkel, der in halber Hohe am GefliB befestigt ist). Fast alle 

62 Vgl. U. Lob bed e y: a. a. O. 10. 
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registrierten Bemer sind aus grauem Ton hergestellt. In einigen Fiillen ist die 
Oberfliime durm Smmaumung gesmwarzt. An Verzierungen tragen die Be
mer haufig mit dem Finger oder einem Werkzeug gedellte oder durm das Zier
radmen gebromene Leisten. Aum Bemer ohne Leisten mit mehrfam um
laufendem Radmenmuster kommen vor. Die Wandstarke der Becherunterteile 
und der PlanbOden ist erheblim und garantiert die hohe Standfestigkeit der 
GefaBe. Der Bemerrand ist im Profil zumeist domformig ausgebildet. 

Als Sonderformen unter den GottsbUrener Bernem sind die Pokalbemer mit 
durm Liingsdellen profiliertem Griff zu erwahnen und ein nur einmal gefun
dener krugformiger Bemer von 1.6 cm Hohe mit verhaltnismaBig engem Hals, 
Drehrillen- und Leistenverzierung und einem ausgestellten, abgerundeten 
RenaissancefuB. 
1.5. Vasen 

Als Vasen bezeimne im krugfOrmige Ziergefiille ohne HenkeI. In dieser 
Gruppe, der 1.4 der geborgenen GefaBe zuzuordnen sind, nehmen die Vasen 
mit baumigem Aussehen, Planboden und Drei- bzw. VierpaBmiindung den 
ersten Platz ein. Sie wurden vorwiegend an der Fundstelle in der Gottsbiirener 
Dorfmitte ausgegraben und kennzeimnen mit ihrem Nebeneinander von go
tismer Miindung und ausgestelltem Renaissance-Planboden einen spaten Stand 
der mittelalterlimen Keramik. Die Vasen sind in der Regel steinzeugartig hart 
gebrannt. Als Verzierung haben sie durmgehende Drehrillen, die gelegentlim 
von kantigen oder gedellten Leisten unterbromen werden. Der an drei oder 
vier Stellen smwam oder starker eingedellte Rand der MUndelkruge ist oben 
abgerundet. 
16. Napfe und SmUsseln 

Kleinformatige Napfe oder Smalen spielten in der Produktion der Gotts
bUrener Topfer eine untergeordnete RoUe. Diese Erzeugnisse wurden fur den 
mittelalterlichen Haushalt vorwiegend aus Holz hergestellt. So konnte nur ein 
einziger dunkelblaugrauer Napf aus Steinzeug (Durchmesser 1.1. cm) aus Hugel 
E an der Donne geborgen werden. Er tragt keine Verzierungen, hat einen oben 
abgerundeten, Ieimt nach innen ubergreifenden Rand und als besonderes 
MerkmaI in der Mitte des linsenfOrmigen Gefiillbodens ein den Boden durm
stoBendes Lom mit ca. 0,5 cm Durmmesser (vielleimt als DeckeI benutzt). 

Starkwandige Smerben von SmUsseln waren in allen Abraurnhalden der 
Gottsbiirener Topfereien zahlreich zu finden. Von den geborgenen 6 rekon
struierbaren Schusseln haben die meisten einen Durdunesser urn 30 cm, einen 
oben abgefladtten oder abgerundeten, mandunal keuIenformig ausgepragten 
Rand und SchuIterfurdtenverzierung. Alle Smusseln haben einen breiten, aus 
dem Gefiillrand herausgeformten, Ausgull. Die Harte des grauen Smerbens ist 
gering. Das Unterteil einer SmUsseI weist aIs Besonderheit drei karnmformige 
Standknubben auf, die in der Produktion der GottsbUrener Topfer sonst nur 
nom an einem Pfannenfragment namzuweisen waren. 
17. Pfannen 

Neben zahlreimen hohlen Grifftiillen, die zweifellos Pfannen oder Tiegeln 
zuzuordnen sind, fand sich irn Schutt von HUgel A auch eine einigermaBen 
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erhaltene Pfanne mit drei eingedellten StandfiilSen und einem nam oben wei
senden, mit umlaufenden Furmen verzierten, hohlen Tilllengriff. In die Hoh
lung des Griffes konnte man einen Holzstab schieben und damit die Pfanne 
uber das Feuer halten 63. 

18. Detkel 
Von den 1.0 in den Hiigeln E und G an der Donne und in Hugel A an der 

Fulde aufgefundenen Detkeln und Detkelfragmenten sind 5 als Knopfdetkel 
zu bezeichnen. Der in der Mitte des Detkels angebrachte Knopf schwingt oben 
leicht nach auBen. Unten haben die Knopfdetkel BajonettverschluB, so daB sie 
bei Benutzung des GeHiBes nicht abfielen. Neben den Knopfdetkeln finden 
sich Hach gestaltete Detkel oder Detkel in Glotkenform mit einfachem oder 
kammformig gestaltetem Osengriff. Ein Teil dieser Deckel hat zusatzlich ein 
oder zwei durchgehende Locher neben dem Griff. 
19. Spinnwirtel 

Wie in jeder mittelalterlichen Topferei wurden auch in Gottsbiiren fur den 
alltaglichen Gebrauch in den Haushalten Spinnwirtel hergestellt. Insgesamt 
wurden 6 Spinnwirtel gefunden, davon 4 in HUge! A, einer im Bachbett der 
Fulde und einer in Hugel E. Zwei Spinnwirtel sind doppelkonisch, einer ab
geHacht scheibenformig und der Rest zusammengedrutkt kugelig gestaltet. 
FUnf Spinnwirtel tragen mehr oder minder stark ausgepragte Drehrillen, die 
konzentrisch urn den runden oder leicht ovalen Durchstich in der Mitte ver
laufen. Ein Spinnwirtel ist ohne Drehrillen, zeigt daWr aber Reste einer miB
lungenen griinen Glasur. Alle Spinnwirtel bestehen aus hart gebranntem Ton 
verschiedener Farbung. 
20. Murmeln 

Zwei in Hugel A geborgene Murmeln haben ca. 2 cm Durmmesser. Der 
verwendete Ton ist mittelgrau geHirbt und feinkornig. Da sie keine Bescha
digungen aufweisen, ist nicht zu erkliiren, warum sie weggeworfen wurden. 
21. Kaseformen (7) 

Neben zwei verscherbten, aber rekonstruierbaren GefiiBen mit HohenmaBen 
von 6 und 7 cm konnten sowohl an der Fulde als auch an der Donne 
eine Reihe weiterer GefiiBboden dieser Gattung ausgegraben werden, deren 
besonderes Merkmal zwei den Boden durchstoBende nebeneinanderliegende 
Locher sind. Diese GefaBe sind becherformig gestaltet und tragen als Ver
zierung umlaufende Drehrillen. Ober ihre Verwendung im mittelalterlichen 
Haushalt wird man nichts Endgiiltiges sagen konnen. 
22. TraggefaB mit Bugel 

Aus Hugel A stammt ein '3,6 cm (ohne Bugel) hohes TraggefaB aus mittel
grauem, hartgebranntem Ton mit feinen, das ganze GefaB bedeckenden Fur
chen. Der leicht ausgestellte Boden ist mit der Hand wellenformig gekniffelt. 
Der versmerbte Bugel mit ovalem Durmmesser ist nur noch an den Ansatzen 
am abgerundeten GefaBrand erkennbar. 

63 Konrad v 0 n 5 0 est hat auf dem 1403 gemalten Wildunger AltarbiId eine 
Pfanne mit drei StandfiiBen und eingestecktem Holzstiel dargestellt. Her z 0 g : 
Gotische AIUire in Nordhessen (1966) Tafel Nr. 19. 

, 
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23 . Kugeliges GefaB (Zweckbestimmung unklar) 
Dieses blaugrau gefarbte GefaB aus Hugel A ist 6,3 cm homo Es hat von 

oben bis unten durrngehende Drehrillen, einen Planboden und einen sehr 
engen, leimt nam auBen smwingenden Hals. In halber Hohe des kugeligen 
GeHilses befinden sirn waagerecht umlaufend Hinf kreisrunde Locher, die vom 
Topfer in unregelmalligen Abstanden durm die GefaBwand getrieben wurden. 
Moglimerweise sollte dieses GefaB kultismen Zwecken dienen oder war a1s 
Ollampmen gedamt mit Domten in den Lomem der GefaBwand. 

24. Glied einer Kette (7) 
Ein 4,5 cm langes rundes, an einem Ende beidseitig abgeflachtes und dort 

durchstomenes steinzeugartig hart gebranntes Tonstlick konnte als Glied fur 
eine Smmuckkette hergestellt worden sein (Hugel A) . 

25. Pferdmen 
Ein Pferdmen im Kleinformat (Hohe 8,5 cm) mit versmerbtem Reiler auf 

dem Rucken haben die Topfer an der Donne (Hugel E) aus helIsandfarbenem 
Ton massiv geformt. Von dem Reiter ist nur nom das redtte Bein erhalten. 
Kopf, Ohren und Miihne des Pferdes sind sauber aus dem Ton herausgear
beitet. Hals und Rucken des offensimtlim zurn Kinderspielzeug bestimmten 
Tieres tragen Riidrnenverzierung. 

Ein weiteres Pferddten grober Marnart aus grauem Ton und ohne Reiter 
stammt ebenfalls aus Hugel E an der Donne. 
26. Kinderrassel 

Die mittelalterlirnen Topfer an der Fulde und der Donne haben in ihrer 
Produktion verschiedene Formen von Kinderspielzeugen hergestellt. 50 fanden 
sidt neben Munneln und Pferdchen auch Kugel- und Henkeltopfe, Kannen, 
Grapen und Kriige in Miniaturformat als jeweils getreue Nachbildung des ent
sprechenden grogen GeHiges. Eine Kinderrassel ohne den versrnerbten Griff, 
in den ein Holzmen gesteckt wurde, konnte in Hugel A an der Fulde geborgen 
werden. lm Inneren des bauchigen GefaBes befindet sirn eine kleine Kugel, 
die das Rasseln bewirkt. Die Rassel hat einen 4 mm starken rotbraunen Smer
ben, der mit einer milchig griinen Glasur iiberzogen ist. 
27. Aquamanilen 

In Namahmung der smon im friihen Mittelalter vornehmlim als KultgefaBe 
gehraumten Aquamanilen aus Metall haben die spatmittelalterlimen Topfer 
figurlime TiergefaBe aus Ton hergestellt. Wahrend im friihen Mittelalter eine 
ganze Reihe von Tiergestalten wie Lowe, Hirsch, Widder, Pferd, Hund u. a. 
Pate fur die bronzenen Gieggefage standen, haben die Gottsburener Topfer 
sim flir ihre Tongefage nur das Pferd zum Vorbild genommen, das im nieder
deutsmen Kulturbereim besondere Wertsmatzung fand . 

In Hugel A an der Fulde wurden drei Aquamanilenfragmente und ein nur 
leimt besmadigtes GefaB ausgegraben. Es besteht aus zwei kegelformigen 
Halften, die vor dem Brand ineinandergeschoben und miteinander versdmtiert 
wurden. Dieser Rumpf des Pferdes tragt einen mit der Hand geformten Kopf 
mit schnauzenfortnigem AusguB. Am hinteren Ende des Rumpfes wurde ein 
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Tonrtihrchen als Eingu!ltiffnung eingesetzt. Kopf und Hinterteil des Pferdes 
verbindet ein gewtilbter Traghenkel, mit dessen Hilfe die Aquamanile weiter
gereicht werden konnte. Vier teilweise versmerbte Beine vervollstandigen das 
stilisierte Pferd. Die Pferdemiihne ist durch Einkerbungen im Ton angedeutet, 
die Augen des Pferdes durch kIeine, eingedriickte LOcher. Der Scherben des 
GieJlgefalles ist graublau geHirbt und feinktirnig (Htihe der Aquamanile : 
13,8 CID, Uinge: 1.3 cm). 

d) Werkzeuge 
Wie schon erwahnt wurde, konnte bei den Ausgrabungen an der Fulde und 

der Donne keines der wahrsmeinlim aus Holz gefertigten Zierraddten gefun
den werden, mit denen die Gottsbiirener Topfer ihre Schmuckformen auf den 
GefiHsen anbradtten. Dafiir haben sich einige anclere in den Topfereien oe
nutzte Werkzeuge erhalten. 

1.. Gesmmiedete Eisenstange 
Unweit der Feuerung von Dfen 1. an der FuIde lag eine 1.06 cm lange Vier

kantstange aus Eisen. Sie ist konism ausgeschmiedet mit einer Spitze. Am 
ancleren Ende ist der dort 2 cm starke Vierkantstab aufgeschlitzt und gesdtaftet. 
Die in den Schaft gehtirende und mit zwei geschmiedeten Nageln befestigte 
HolzverHingerung ist vergangen. Die Eisenstange diente wahrscheinlich zur 
Regulierung des Feuers in der Feuerung des Topferofens. 
2. Messerklinge 

Eine 1.3 cm lange und 1. cm breite Messerklinge aus Eisen stammt ebenfalls 
aus Hugel A. Die Klinge ist leicht geschweift. Der Griff fehlt. Ob die bei mittel
alterlichen Messem nicht sehr haufige Schweifung fur die Keramikproduktion 
von Bedeutung war, laBt sim nicht ermitteln. 

3. Flaches Eisenstiick 
Ein dreieckiges, 2 bis 8 mm starkes Eisenstiick (SeitenHinge: 9, 1.0 und 1.1. cm) 

aus HUge! A mit einer spitzen und einer abgerundeten Ecke diente offensicht
lich zur Ritzung und Furchung der noch weichen Tongefall •. 
4. Stange eines Rehbockes 

Die nur teilweise erhaltene Stange eines Rehbodtes konnte ebenfalls als 
Hilfswerkzeug fUr die Verzierung der GefalSe in Gebrauch gewesen sein 
(Hugel A). 
5. Kieselstein 

Ein weiJler, rundlicher, glatter Kieselstein aus Hugel A diirfte als Glatt
werkzeug Verwendung gefunden haben. 

IV. Datierung des Fundmaterials 

Trotz der Reichhaltigkeit des geborgenen Fundmaterials aus den Abfall
halden an der Fulde und der Donne und in der Dorfmitte ist es sehr schwierig, 
auf Grund der festgestellten Gefallformen und -typen zu einer sicheren Da
tierung der GottsbUrener Keramik zu gelangen. Wir wissen nom immer zu 
wenig Uber die mittelalterliche Topfereiware, insbesondere dariiber, wie lange 
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sich eine bestimmte GefaBform in den Werkstatten del mittelalterlimen Topfer 
gehalten hat. Diese Fragestellung hat gerade fiir das splite Mittelalter ihre 
Bedeutung, weil eine Reihe von Gefligtypen des friihen Mittelalters sim liber 
Jahrhunderte erhalten hat. 

In Got t 5 b il r e n finden sim neben den smon im friihen Mittelalter vor
kommenden Topfen mit Kugelboden und den seit etwa 1300 namgewiesenen 
Grapen die fijr das spate Mittelalter kennzeidmenden neuen Formen def Kriige, 
Kannen und Secher mit Wellen- oder Planboden, die Schalen, Schtissein und 
Pfannen und die ebenfalls erst im spaten Mittelalter hergestellten Aquama
nilen. AuBer def schon friih auftretenden Fun:henverzierung, die vornehmlich 
an den Kugel- und Henkeltapfen angebracht wurde, haben die Tapfer an der 
Fulde und der Donne mit der fur ihre Arbeitsweise 50 charakteristismen Rlid
chenverzierung eine zwar schon in den provinzialromisdten Topfereien des 
Rheinlandes und in den friihmittelalterlimen Topfereien gebrauchliche, aber erst 
im spaten MittelaIter wiederentdeckte Schmuckform angewandt und das aus
schlieBlim an den neuen GefaEformen. Nur im spaten Mittelalter konnen 
schlieBlich die von mir als Vasen bezeidmeten GefaBe mit ihren gotischen 
Kleeblattmiindungen und den ausgestellten Planboden entstanden sein. 

Es lallt sich deshalb nicht bezweifeln, dall trotz der verhaltnismallig zahl
reich geborgenen Kugeltopfe, die auch froher hergestellt worden sein konnten, 
das gesamte Gottsbiirener Fundmaterial dem spaten Mittelalter zuzuordnen ist. 
Die frohen Formen mittelalterlicher Keramik wie z. B. der Kugeltopf wurden 
eben auch dann noch produziert, als neue Gefiilltypen auf den Markt gekom
men waren. Die aufgefundene Irdenware mit ihrem hohen Anteil an Steinzeug 
und ihrer Mannigfaltigkeit an GeHiBtypen und Verzierungsarten kennzeichnet 
den Endpunkt in der Entwicklung der mittelalterlimen unglasierten Topferei
produkte ... 

Eine zeitliche Differenzierung des Fundmaterials nach den drei verschiedenen 
Fundorten in Gottsbiiren kann nicht durchgefiihrt werden. Es hat den An
schein, als seien die Topfereien an der Fulde und Donne gleimzeitig in Betrieb 
gewesen, weil wesentliche Unterschiede in den GefaBformen und Verzierungen 
an beiden Fundstellen nicht fes tgestellt werden konnten. 

Eine Sonderstellung nimmt dagegen die dritte Gottsbiirener Fundstelle mit
telalterlicher Keramik in der Dorfmitte ein. Hier fehlen die als Hiige! ausge
bildeten Abfallhalden der Tapfereien an der FuIde und der Donne. Das ge
borgene Material befand sich in Abfallgruben. Solange nicht durch weitere 
Grabungen Reste eines Topferofens entdeckt werden, mu& es zweifelhaft 
bleiben, ob in der Dorfmitte von Gottsbiiren eine dritte mittelalterliche Topferei 
bestanden hat. Es ist durchaus moglirn, daiS man im wesentlichen in der Dorf
mitte nur die keramismen Produkte aus den Topfereien an der Fulde und 

64 Die von W. J a n s 5 e n a. a. O. 1.40 fUr Siidniedersachsen festgestellte IIVer
ringerung der Formtypen" im spaten Mittelalter kann fUr Gottsbiiren nidtt be
statigt werden. 

• 
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Donne verkauft hat 65. Die zeitliche Einordnung des in der Dorfmitte gebor
genen Fundmaterials ist ebenfalls schwierig. Mit gewissen Vorbehalten momte 
ich annehmen, daB die Keramik der Dorfmilte ausschlieSlich dem 16. Jahr
hundert und damit der spatesten Periode mittelalterlicher Keramik angehOrt. 
Das beweisen die zahlreidt gefundenen Miindelkriige mit Renaissanceboden, 
die ich als Kennfonm der Fundstelle in der Dorfmilte bezeichnet habe. Aufler
dem fehlen die an der Fulde und Donne so haufige Rlidchenverzierung, an 
deren Stelle eine iippige Leistenverzierung del GeHiBe getreten ist. 

Zur genaueren Datierung der Gottsbiirener Keramik insgesamt ware es 
notig, aus zeitlich gesicherten Fundsdtichten umliegender Burgen und Orte 
Scherbenmaterial zu gewinnen, das zweifelsfrei aus der Gottsbiirener Pro
duktion stammt. Bisher wurden soIche Funcle nur dort gemacht, wo eine abso
lute Datierung nicht maglich war: in einem Brunnen auf dem Gelande des 
ehemaligen Klosters Lip P 0 I d s b erg, bei Ausgrabungen auf der 
K r u ken bur g bei Helmarshausen und auf dem Gelande der Wiistung 
5 t r 0 for t bei Grebenstein, in einer QueUe der Wiistung Win n e f e I d 
bei Karlshafen und auf dem 5 ens ens t e i n bei Kassel. Solange soIche zeit
lich bestimmbaren Funde fehlen, bleibt der sicherste Anhaltspunkt fUr die 
Datierung die urkundlidte Uberlieferung. Wenn wir hier die uns bekannten 
Unterlagen zugrundelegen, lagt sich der Produktionszeitraum der mittelalter
lichen Topfer in Gottsbiiren etwa auf die Zeit zwischen ~450 und 1.550 fest
legen. 

65 Allerdings wurden in der Abfallgrube der Gottsbtirener Dorfmitte aum FehI
brande und Sc:hlacken gefunden. Das spricht fur eine ProduktionssHi.Ue in unmit
telbarer Nahe. 
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