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Topferei und Zieglerei in Liidersdorf bei Rotenburg a. d. F. 

von Alfred HOck 

LUdersdorf' im ehemaligen Kreis Rotenburg Getzt Landkreis Hersfeld
Rotenburg), westlich der Fulda im Liidersbachtalchen etwa Bebra gegen
Uber gelegen, erfUllt jedenfalls zeitweise einigermallen die Voraussetzungen 
fUr einen TOpferort: es hatte z. B. im 16.-18. Jahrhundert einen verMlt
nismallig hohen Anteil von TOpfern an der BevOlkerung, aullerdem langen 
Bestand des Handwerks, wenn auch in wechselnder Starke (immerhin fast 
400 Jahre schriftlich belegt); als hessische Eigentiimlichkeit ist die Tatsache 
zu werten, dall TOpfer zugleich Ziegler und Ofenbauer sein konnten' -
oder auch umgekehrt. Zufalligen Funden nach zu urteilen, hat der Ort 
iibrigens schon im Mittelalter TOpfer gehabt. 

Der Ort, der 1314 als Ludensdorf und 1337 als Ludolfestorf Uberliefert 
ist, ist stets klein geblieben, wie diese Aufstellung zeigt: 1538-16 Wohn
Muser (ungefahr mit Haushalten oder Familien gleichzusetzen), 1585-20 
Haushaltungen, I 747-ebenfalls 20 Hh., 1778-113 Einwohner in 27 Hau
sern [etwa 4 Pers. pro Hausl, 1840-184 Einw. in 30 Hausern, 1851-200 
Einw. in 33 Hausern [6-7 Pers. pro Hausl, 1895 - nur 157 Einw., 1939-
165 Einw., 1950 - dann 227 Einw. und 1965 - wieder 197 Einwohner. 

Die Gemeinde Getzt Stadtteil von Bebra) hatte mit 874 ha eine verhaltnis
mallig grolle Gemarkung, allerdings besall sie keinen eigenen Wald. Nach 
der Vorbeschreibung 1778 (§ 1) war die Lage "in einer rauhen winterischen 
Gegend" hervorzuheben, so dall Liidersdorf "unter die wahren WalddOr
fer gerechnet werden" konnte; der Boden des bergigen Landes wurde da
mals als meistenteils tonig und kalt bezeichnet, die waldumgebene Ort
schaft hatte vom Wildfrall erheblichen Schaden. 

Eine relativ frUhe Nachricht ist dem Rotenburger Salbuch von 1538 zu 
entnehmen': Der landesherrliche Ort zahlte nur 16 Hauser, von den 4 auf 
Gemeindegebiet stehenden Hausern geMrte eines Ubrigens "Curt ulner" 
(an der Kirche); in diesem Jahr waren dort 4 "Dopffer" tatig - also 1/ 4 
der sog. Mannschaft -', die das Schloll in Rotenburg mit Trinkkrausen 
und T6pfen, ,,50 viII van notenn". versehen muBten. 

Nach der Holzgelder-Rechnung 1549 des Amtes Rotenburg' zahlten die 
"ulnern" je I 112 Taler - wahrend die Ackerleute 112 Gulden und die KO
dener oh ne Pferd nur 112 Ortsgulden zu bezahlen hatten. Die Namen der 3 
nun Vlner (Eulner) genannten Handwerker waren: Leonhart Toepffer, 

1 Heinrich Reimer, Histo risches Ortslexikon rOr Kurhessen, Marburg 1926, S. 312 . 
2 A . HO ck , Rotenhurger TOpfer und Zieglerim Jahre 1745 . In : Ztschr. fOr hess. Geschichte und Landes

kunde 81 (1970), S. 229- 233 . 
J Staatsarchiv MarburglL. t=StAMIS 533 Salbuch ROIenburg, fol. 166. 
4 StAM: RK hn. 11, 17 Rotenhurg, Farst-R . 1549. 
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Hans Struebe und Hanns Schaub. Es ist bemerkenswert, daJl TOpfer bzw. 
Vlner innerhalb des Amtes nur in diesem Ort erwahnt sind. 

Aus dem Salbuch des Jahres 1576 ist folgendes zu erfahren ' : Jetzt gab es 
in dem DOrfchen 20 Hausgesessene, die dem Landgrafen Jagddienste zu 
leisten hatten: die .. Doepffer" mu/lten das Schloll, .. wie Herkommen", 
mit Trinkkrausen und TOpfen versorgen. Interessant ist der Nachtrag, der 
die Errichtung der TOpferzunft zur Voraussetzung hat ' : .. Solches zuvor ge
wesenn, Itzundt aber weill sie zonfftigk seindt, . .. , Mus ein Jeder Jerlich 
uff Michaelis zu zins geben 3 alb. undt vor 4 alb. Dopffen und baren". Ne
ben der neu auftauchenden Gefallbezeichnung ,Bare' 7 ist zu beachten, daJl 
demnach auch diese DorftOpfer zur Zunft gehOrten. Landgraf Wilhelm 
von Hessen (-Kassel) hatte am 14. Januar 1575 die untertanige Bitte samtli
cher .. Vlner undt DOpffer" der Stadte und Amter Rotenburg und Sontra 
erfUllt und ihnen .. solche Zunfft undt Innung, aus Landtsfilrstlicher macht 
mittgetheilet" ' . Der in Kopie vorliegende Brief bestimmt u. a.: .. Wer sich 
auch in diese Zunfft undt Innung begeben will, der soil sein Handtwerck 
wohl kOnnen, undt zuvor vor den Meisternn drey stilck machenn', Nemb
lich ein Dop//en filnff Viertell einer ehlen hoch, einen engen krug vonn ei
nem eymer undt eine Kachell". Wer aber diese Stilcke nicht schaffen wilr
de, der mullte noch ein Jahr wandern und .. sein handtwerck bell er lernen". 
Als eine Strafe wird ilbrigens angegeben .. die Scheiben aushebenn" (wah
rend in andern Zeugnissen dieser Zeit vom ,Rad' die Rede ist). Die in dem 
oben angefilhrten Nachtrag gemeinte Regelung liest sich in dem Zunftbrief 
so: .. Darzu soil ein Jeder Meister ... vor vier alb. werth Dopffenn oder 
Bahren, alle Jahr . . . , in unser Schloll oder Haull Rotenbergk oder Sontra 
ilberlieffernn ... " 

In der herrschaftlichen Bau-Rechnung 1581 von Rotenburg sind auch 
Ausgaben filr Backsteine festgehalten ID: .. Den Dopffern zu Leudersdorff 
vor 500 gebagkstein geben 17 alb. 9 hlr." und filr weitere 300 Stilck noch 
einmal ilber 10 Albus. Nach der Rotenburger Amts-Rechnung 1605" wur
den fOr 600 Ziegel auf den Schafhof .. Hartung Kolernn vonn Leudersdorff 
... entrichtett 2 f. 12 alb .... Die jetzt ,Vier' " genannten Handwerker sind 
in der Amts-Rechnung 1621 wieder als Ziegler bezeugt: .. vor 7800 schilt 

S SlAM: S S3S Salbuch ROlenburg 1576, fol. 313 . 
6 Hock I Rotenburaer TOpfer (5. Anm. 2). 
7 Bare. fern .: Gef'lO t um Gerinnen der Milch. weit und nach, fuhrt die Bezcichnung nur im nordOstlichen 

Niederhes.sen; in Obcrhessen zu diesem Zweck schmale hohe GdJDe verwendct . August F. C. Vilmar. 
Idio likon van Kurhes.sen, Marburg und Leipzig 1868. S. 26. 

8 SIAM: Best. IH • .s8, Nr. 6c. vom Rotenburaer Sladtschreiber beglaubigte Kopie (30. Mai 1627) des auf 
Pergamenl aeschriebenen Britfes. 

9 Diese Smck.e noch im renovierten Zunftbrid von 1730, en l I n3 wjrd t ins yon dracn aefordert . - Die 
gleichcn MeisterstOckc werd~n 1~8J in Zi~g~nhain verlangl . A. HOck, Beilrlg~ l ur hess. TOpf~rti, V: 
Zunftbri~f von !S8J fUr di~ TOpfer in d~r Grarschaft Zi~genhain . In: Hess8l1tvk. 60 (1969), S. 
1~9-I66. 

10 StAM: R. 11, 11 ROI~nburg, 8au-R. !S81 
11 StAM: R. 1I, 9 Rot~nburg , A-R. 160~ . 

12 Auch im nord6S l lich~n H~ssen sind di~ Handw~rk:sbezeichnungen in lller~n 8e1~a~n nicht rest und ein
h~illich: n~ben TOpr~r nichl nur UI~r, g~leg~nllich auch Harner. 
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ziegell unnd 100 forstziegeln" wurden ihnen 62 f. 12 alb. gezahlt; ebenfalls 
ins Schlofllieferten sie 400 "gebacken steine", und zwar fIlr 3 f. 2 alb. 

Da/J der Ort nicht durchgllngig blluerlich strukturiert war, zeigen auch 
die Angaben des Salbuchs von 1627": Die Summa der Mannschaft betrug 
17, bestehend aus dem Riedeselschen Hofmann, 3 Bauern, 2 Leinwebern, 
je I Schneider und Zimmermann, 3 TagelOhnern und I Witwe; die 5 "Zie
geler und DOpffer" hieflen Mertten Friedrich, Claus Gleimb, Lorenz 
Schaub, Hartung Kehler und Mertten Wettleuffer. Aus dem gleichen 
Buch geht hervor, da/J es damals im ganzen Amt nur 2 ZiegelhUtten gab ": 
I vor der Stadt Rotenburg, "und haben die Bauren und DOpffer zu LUders
dorff ... auch eine". Zu beach ten sind die Bezeichnungen Ziegler und 
TOpfer, Bauern und TOpfer - wobei Bauern etwa Dorfleute bedeutet. 

Bis jetzt wissen wir nichts Nllheres Uber die gesamte Produktion, es feh
len ja Grabungen und gesicherte Sammlungsbestllnde; der Gewerbege
schichte dieses DOrfchens ist zunllchst also nur Uber Archivalien ansatzwei
se beizukommen. Auch kennen wir nicht weitere Namen aus alter Zeit; im 
Hessischen Mannschaftsregister" aus dem Dreifligjllhrigen Kriege (1639) 
wird nur die VerwUstung des DOrfchens und die Dezimierung seiner BevOI
kerung deutlich. Doch Uberlebte auch die TOpferei, denn nach der Amts
Rechnung 1658 hat I (oder 2) TOpfer Zins bezahlt. Ein Zufallsfund fIlr 
1669 meldet eine Zahlung "dem Euller von Leuderfldorff" fIlr Lieferung 
und Setzung eines Of ens mit Kacheln in eine Stube des Rotenburger 
Hospitals ". An die Stadt muflte 1680 "Meister Curt der tOpffer" aus LO
dersdorf Schadenersatz leisten, weil sein Ackerknecht mit dem Wagen die 
Kirchenmauer beschlldigt hatte". Dieser Einzelbeleg wird hier angefllhrt, 
weil er bis zu einem gewissen Grade landlllufige Auffassungen von den 
,BauerntOpfern' bestlltigtl8• 

Nach der Amts-Rechnung 1720 hieflen die damaligen TOpfer zu LUders
dorf Valentin Landgrebe und Hanll Georg Landgrebe, i. 1. 1730 sind 
wegen ihrer Abgaben notiert Conrad Landgrebe und der Schultheill 
Landgre be; in dieser Zeit scheinen die TOpfer immer auch als Ziegler ge
arbeitet zu haben. ledenfalls hat die entsprechende Rubrik der Steuertabel
le v. 1. 1738 das Stichwort Ziegler, die allerdings auch landwirtschaftlich 
tlltig waren, wie die Liste verdeutlicht ": 

Hanll George La n d t g r e b e besa/J Haus und Hofreite sowie Garten, 
auflerdem 2 Ochsen, 2 KUhe und I Schaf. 
lohann Conradt Landgrebe, vulgo der Schwarze, besa/J ebenfalls 

13 SlAM: S 541 Salbuch Ami ROlenburg 1627 , fol. 27 . 
14 SIAM: S 541, Fol. 66. 
15 HiImar M i Ibrad I, Das hessische Mannschaftsregisler van 1639, Frankfurt a. M. 1959, S. 126. Danach 

waren i. J. 1639 noch 3 Mann anwesend, dazu nur I Kuh im Dorf. 
16 StAM: 330 Dep. ROlenburg, Hospitals- R. 1669. 
17 SIAM: 330 Dep. ROlenburg, Sladl· R. 1680. 
Ig Vgl. Erich Meyer. Hei sig, Deutsche BauemtOpferei, MUnchen 1955. 
19 SIAM: Kafasler LOdersdorf, B I, SleuertabeJle 1738. (Hier wie auch sonsl werden die Namen in der 

originalen Fo rm wiedergegeben.) 
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Haus, Hofreite und Garten, dazu sogar 4 Ochsen, 2 KUhe, 15 Schafe 
und 2 Schweine. 
Conrad Landgrebe hatte Haus mit Hofreite, weiter 2 Ochsen, I Kuh 
und I Schwein. 
Johann Conrad Landgreb (!) hatte Haus mit Hofreite, dazu jedoch 
nur I Kuh. 
Im Jahr 1747 zahlten laut Amts-R. in LUdersdorf nur noch 3 TOpfer Ab

gaben, wahrend es gleichzeitig in Rotenburg 13, in Obersuhl6 und in Wei
terode nur I TOpfer waren. Und 1765 waren es in Rotenburg 8, Obersuhl3, 
LUdersdorf 2 (HanJl George Landgrebe Sen., H. G. L. jun.), in RaBdorf I 
und Ersrode I TOpfer. Die Veranderungen sind im Jahr 1800 deutlicher: 
Rotenburg 6, Obersuhl 4, RaBdorf 4, LUdersdorf I (Conrad Landgrebe) 
und Ronshausen I TOpfer. 

Aus der Vorbeschreibung 20 des Jahres 1778 entnehmen wir, daB nun von 
den 113 Einwohnern 8 Leinweber waren, "so auch Ackerleute", aber nur 
noch I Ziegelbrenner. Das DOrfchen hatte nur ein altes verfallenes Kirch
lein nebst Totenhof, die Einwohner muBten den Gottesdienst zu Breiten
bach besuchen; dorthin wurden auch die Kinder zur Schule geschickt. Die 
Hauser und Ubrigen Gebliude waren zum grOBeren Teil von schlechter 
Qualitat, waren doch die meisten Einwohner sehr mit Schulden beladen. 
Im Kataster" wird George Landgrebe aber als TOpfer bezeichnet, er hat
te Haus und Hofreite ( 14 112 Ruten nur) zwischen dem Bach und dem FOr
ster Scheuch, dazu ein Gartchen, I Acker" 55 112 Ruten Land, 2 A. 60 R. 
Rottland, dazu 7/ 16 A. 11 R. Wiesen, 16112 R. Rottwiese. Doch hatte der 
Topfer Teil am Gemeindenutzen und besaB eine Kuh, sein Handwerk wur
de mit 12 St.-fl. angeschlagen; die Summa der Steuergulden ist mit 60 no
tiert, das Hauschen allein mit 30. 

Laut Gemeinde-R. 1817 lieferte damals Conrad Strube Platten und 
Ziegelsteine an den Of en ins Hirtenhaus" , das scheint ein zugezogener 
TOpfer zu sein, denn 1782 findet sich der Familiennarne nicht. Im Januar 
1831 verpfandeten" vor dem fOrst!. Oberamt Rotenburg der TOpfermeister 
Andreas SchOnewald und Ehefrau Anna Catharine geb. Vogt neben ih
rem gesamten VermOgen ihr Haus in LUdersdorf zwischen der J unkernwie
se und dem Wege. Und i. J . 1837 ist der TOpfer Georg Sc hOnewald 
bezeugt" . In der Kataster-Vorbeschreibung 1853 ist I TOpfer notiert " . 
Laut dem Rotenburger Zunftbuch 27 wurde 1853 Heinrich Scheuch TOp-

20 SIAM: Kat. LOdersrlorf. B 2, Vorbeschreibung 1778 , § 18. 
21 SIAM: Kat. Ltldersdorf. 84, fol. 413 . 
22 Acker _ Margeo (l / 4 ha), 
23 SIAM: R. 11 ,3 LUdersrlorf. Gemeinde- R. 1817 . 
24 SIAM: Protokolle Ill, LOdersdorf. Nr. 332. Bd . I, S. 93f. 
2S SlAM: Best. 17f . . 58, Nr. 6. Vol. I. 
26 SIAM: Kat. LUdersrlorf. C I, Vorbeschr. 1853. - .. Auch die gewerblichen VerMltnisse sind von sedn

gem BeJang". Die wenigen Handwerker bewirtschafteten ncben dern "schwachen Betrieb ihrer Gewer
be" ihre meist knappen Ul.ndereien. So im Entwurf zur Spezial-Vorbeschreibung, SIAM: 49d Kreis 
Roten burg, LUdersdorf. Nr. 28, Fasc. IV . 

27 Kreisheimalmuseum Rotenburg a. d. F. 
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fermeister, nachdem er einen "grollen Topf von 8 Maas" angefertigt hatte; 
dieser bezahlte 18SS (Gemeinde-R.) 2 Taler IS Sgr. fUr das Tongraben in 
der Gemarkung, 1860 aber einen geringeren Betrag. 

In einem Fragebogen von etwa 18S8 wird auch nur I TOpfer und Ziegel
brenner erwllhnt". Die Lage der 18S Einwohner wird dort so gekennzeich
net: "Mehr arm als wohlhabend"; die TagelOhner mull ten noch auswllrts 
Arbeit suchen. Neun Familien hatten unter 10 Acker (Morgen) Grundbe
sitz, nur ein Haus hatten 3 und 6 Familien mull ten "zur Miete" wohnen 29. 

In diesen Jahrzehnten hat sich die BevOlkerungszahl vermindert - durch 
Binnenwanderung sowie durch Auswanderung nach Amerika. 
Die letzte gedruckte Nachricht 'O aus der langen (allerdings bescheidenen) 
TOpfereigeschichte in diesem DOrfchen stammt aus dem Jahr 1907. Nach 
der Kreisbeschreibung bestand auch damals noch eine TOpferei in LOders
dorf (sonst nur in RaBdorf). Dieser "DObber" oder "Dibbendreher" Ernst 
Scheuch hat sich meist als Ziegelbrenner betlltigt ll , er war der letzte 
Handwerker innerhalb der, nach zufaJligen Bodenfunden zu urteilen, min
destens seit dem 14. Jahrhundert in LOdersdorf tlltigen TOpfer und Ziegler. 
Ein Teil der Dach- und Giebelziegel an lllteren Geblluden in dem Dorf ist 
die einzig sichere Sammlung aus der Produktion des 18. und 19. Jahrhun
derts. 

Bis jetzt ist wohl in keinem Museum" ein StOck aus LOdersdorf aufge
taucht; und Rotenburger Heimatkennern war nicht bewullt, daB frOher 
einmal in dem Nachbarort getOpfert worden ist. So wurde auch nicht plan
mllllig dort gegraben, und dabei dOrfen wir fUr manche Generation doch 
zwei TOpfer- und ZieglerOfen voraussetzen. So kann ein solcher Versuch 
mit einem unbekannten TOpferdorf nur ein billchen bekanntmachen, 
hauptsllchlich zeigt er die grollen LOcken im Wissen, beginnend mit dem 
Aussehen des Geschirrs und den Absatzgebieten. 

FrOher schon haben Museologen Grabungen gefordert und wo moglich 
auch selbst durchgefOhrt. In nenne hier beispielsweise Kenner wie E. 
Grohne ll in Bremen oder Otto E. Mayer" in Raeren (Eupen), der "das 
einfache Geschirr zum Gebrauch in Haus, KOche und blluerlicher Wirt
schaft" in seinem Spezialmuseum ausstellen konnte. Meist sind aber nicht 
nur unsere Heimatmuseen personell unterbesetzt und schon dadurch nur 
teilweise zur ErfUllung ihrer Aufgaben befllhigt" . Sie mOll ten in Zusam-

28 SlAM: H 3. Nr. 60 Rotenburg I. - Auswertung dieses Materials vom Verf. vorbereilet. 
29 Hier sind nich! Altentdler oder Auszogler gemeint. die ja mdst bei Angel\Origen mitwohnten. 
30 A. Ho lI. oer Kreis Rotenbur&. in: HeBler (Hg.). Hessische Landeskunde. 2. Bd .• Marburg 1907 . S. 

~33 . 

31 Freundliche Auskunrt von Herrn G. Schade in L.. 1974. 
32 A. HGck - o . Kramer . Verzeichnis der volkskundlichen und kulturgeschichtlichen Bestande der hes

sischen Musten. Marbur~ 1970. 
33 Ems! Grohne. TongerlOe in Bremen seit dem Mittelalter. Jahresschrift des Focke-Museums Bremen 

1940. 
34 B. Poll (Hg.). Raerener Sleinzeug, Aachen 1967. S. 16~ . 

3~ A. HGck-D. Kramer. Museum und Schule. In: Hess. Rundfunk. Schulfunk Januar-Juli 1969. Hei
matkunde und Gesamtunterrichl, S. 30 . 
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menarbeit mit anderen Wissenschaftlern und interessierten BUrgern Gra
bungen in ihrem Bereich veranstalten kOnnen, vor allem solche nach mittel
alter lichen und jUngeren Objekten. Denn befriedigende Kenntnis der Kera
mik der letzten Jahrhunderte - sie ist ja z. T. weniger bekannt als die vor
geschichtliche - laBt sich selbstverstl!ndlich aus Archivalien allein nicht 
gewinnen. Und in mancher Gegend und an vielen Orten (auch Hessens) 
sind wir von halbwegs ausreichender Obersicht noch weit entfernt. Das be
trifft nicht nur die Produktion, die in LUdersdorf z. B. GefaBe, Kacheln, 
Ziegeln und Backsteine in verschiedenen AusfUhrungen umfaBte. Bis jetzt 
kOnnen wir diesem Ort nur ein paar Zufallsfunde zuweisen, die aus Gruben 
neben ehemaligen BrennOfen ans Licht kamen. Andererseits darf man den 
Wert archivalischer Nachweise nicht Ubersehen, in der Praxis gilt eben 
doch die Erfahrungsweisheit, daB oft ein Teil besser ist als nichts"', vor al
lem bei der Wichtigkeit der Erforschung von Keramik, ihrer Herstellung 
und der Handwerker, ihres Absatzes und Gebrauchsl1. Bei den oft zuflillig 
entstandenen Sammlungen von TOpferei, einem verzerrten Bestand also, 
mOB ten auch die Regional- und Ortsmuseen" zur Ermoglichung von Ober
sichten helfen, besser gesagt: sie soli ten in der Lage sein, auch hierzu helfen 
zu kOnnen. Andernfalls ist der kultur- und sozialgeschichtliche Wert gera
de der Keramik wissenschaftlich nicht richtig erschlieBbar. 

• 

36 Auch in Oiescl z. 8 . kame., Realdokumcntc ent nach dc-m Satz. eiMT Untersuchun& turn Vorschein. A . 
HOck. Bcilraaezur hess. TOpfcrei, Ill : Giesel im Kreis Fulda. In: HessBIUVk . S8 (1961), S. 121- 134. 

17 Paul Stiebcr. Ober Sammcln. Errorschunl und museaJc DarbielunJ von Hafnerleschirr. In : Jb. der 
Stull. Kunstammlunlcn in Badcn·WUr1tember, 10 (197]), S. l36r. 

38 Stieber. Ober Sammtln. S. 141 r. 
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