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Abb.6, 
GrundriB des unter
,uchten Gebaudes 
auf der 
.. Espenkirche" '" -

erkennbaren spateren Unterteilungen auBer 
adtt laSt, liegt eine solme Zweiteilung Dom 
in dem alten Teil des heutigen Gutsgebau
des und in dem aus der Klosterzeit stam
mendeD Haus Nr.40 des Landwirtes Wil
helm Bornscheuer vor. Ob die Deutung die
ser unregelmaBigen Zweiteilung aBein im 
Sereich der zisterziensismeD Klosterge
schidtte oder in einem weiteren Bereim zu 
sumen ist. entzieht sich meiner KenntDis. 

Einen beachtenswerten Beitrag zur Ge
schichte des Klosters Haioa wurde die Auf~ 
hel1ung der Frage bedeuten. wieweit der 
Gutshof des Klosters und die etwaige Kirche 
auf der Espe mit der Gesdtichte von Alten
haina aIs moglicher Zwismenstation der 
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Monme von Aulisburg und Haina verfloch
ten ist. 

Ha ben wir die Espenkirche bei unserer 
jetzigen Untersuchung aum nicht gefunden. 
so mochte idt dennoch nicht an ihrem Vor
handensein zweifeln; sie wird wohl in ei
nem der anderen Trfimmer stedc:en. tnzwi
schen mogen die Fachleute sich mit Bedeu
tung und AufriB des bisher freigelegten 
Hauses befassen ; so muB z. B. das Funda
mentmauerchen links inwendig der AuBen
tur auch irgendeinen Sinn besessen haben. 
Und schlieBlich bliebe noeft zu boffen. daB 
die Liebe zur Heimat den bescheidenen Ver
such eines l aien im Bereich der Wiistungs
forschung rechtfertigt. Heinz Brandt 

Zur Herstellung der mittelalterliclten Kugeltopfe 
• 

Neben vielen anderen Problemen. die urn 
die mittelalterliche Keramik kreisen, taucht 
immer wieder das eine auf. das sich mit der 
Herstel1ung der Kugeltopfe beschaftigt. 
Unter den, von den verschiedenen Autoren 1 

vertretenen Meinungen durfte die von Sauer
milch geauBerte der Wirklichkeit am naclt
sten kommen. Er vennutet, daB das ganze 
GefliS auE der Drehscheibe hergestellt und 

der Boden dann ausgebeult wurde. DaB dem 
in der Tat wirklich so ist. sollen die Dam
folgenden Beispiele zeigen. 

Einsmriinkend sei allerdings bemerkt, 
daB shn auch eioe ganze Reihe von Kugel
topfresten vorfindet. bei denen Randprofil 
und Hals gedreht sind. wahrend der ubrige 
Teil des GeHiBes ge knetet erscheint f . Mit
unter weisen diese gekneteten Stel1en in der 

J •• P. G r i m m ; Zur Entwldi:lun a: der mhtela \tt'rlichen Kenmlk in den Huzlandlcha ften _ Z •. d. Harzn T. 
£. Ge,ch. u. Altenumlkunde 66 (19H) • ff. - E. 5 e h i T m er : Die deuuche Irdenware du It.- IS . Jh. 
im engeren Miueldeuu ch \and Qena 1939) H . - A. RI e t h u. G. G r o. e h o p f : Die Entwidcluna: dtJ 
TClpfencheibe (Lelpzil 1939) vor a[Jem du Kapilti Werkvoriani und Werkform. - E. G, 0 h ne ; 
Tongefille in Brcmcn felt dem Mittclahcr - lahreuchri ft du Fodctmunuml (Bremen 1940) 26 ff . -
C. 5 a u e r m I I eh ; Zur Typologic dtJ Bombentopfe im Gcblct der Oirerwefer - Germani:l 31 (19H) 119. 

2 ViI. hit rzu Randbruchnildi: einu KUleh opfel vom U n t e r f e I d bei N a n ze n b a e b (Dillkr.) la 
W. B a u e r ; Eine mitt el aherllche EilenvcrhUttungun lage .uf dem Unterfcld irel Nanzenbach _ NUf. 
Heimllbll . u (an) n und Abb. 7. 2. Ahnlich geformtn Material .tammt aus W I • m a r bei GIe6en und 
aut der Wilstunl F e I d b a e h bel Dill enburg (bier z. T. Sdi il .. e1n, deren oberer Teil gedrcht, wi hrcnd 
der untcrc und der Standrloi icknetet ilt). 
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Hohe des Baucnes und def Schulter regel
maBig angeordnete Dellen auf. die entweder 
da'durm entstanden sind. daB der Ton hier 
III weit von in nen nam auBen gedriickt 
wurde uDd dUTch die Dellen eine Korrektur 
erfoIgte. oder daB man versuchte. dUTch 
diese Ma6nahme d ie Festigkeit deT dam it 
vC'rsehenen Zone III erh Ci hen . Sicherlich be
diente man sim ZUT Herstellung diese r ge
kneteten Teile ciner Form. die durch ihr 
Profil die Rundung und Wolbung deT un
teren TeHe des TopEes garantierte und dafiir 
so rgte. daB der weiche Ton an keiner StE'lIe 
Zll weit nach :luBen tlat. was bei einer An
fertigung ohoe Form nur mit Schwierigkeit 
zu crreimen war a. Aus welcnem Material 
diese Formen bestanden. ist zunacnst nicht 
zu sagen. dn sie in den einschlagigen Fund
beridtten nicht auftreten . Hin und wiede r 
macht die Oberfli.iche dieser Kugeltopfe den 
Eindruck. als ob man aus Stroh gef[ochtene 
Korbe bcnutzt habe. so wic sie hcutc zum 
Formen des Brotteiges dienen. Schab- und 
Glattspuren an den Gefi.iBen deuten darauf 
hin . daB die gekneteten T eile an ihrer Ober· 
f1iiche nachtraglich bearbeitet wurden . Eine 
Fulle von technischen Fragen ist noch zu 
beantworten. und man wird nicht nur die 
Hilfe des Fruhgeschichtlers und Historikers 
in Anspruch nehmen. sondern man wird 
aum die keramische Wissenschaft bcmuhen 
mussen. 

Bei einer Reihe von Kugeltopfen 1St der 
Korper weitgehend auf der Scheibe gedreht. 
so daB man annehmen muB. daB sie zunachst 
mit einer Standfliime gearbeitet und diese 
dann nachtraglich beseitigt wurde . 

Ein Beispiel daflir ist das Br u c h s t U c k 
vom unteren Teil eines Kugeltopfes . 
das in Buche nw er ra . Kr. Melsungen. ge
funden wurde (Abb. l ) ' . Die Wandst5.rke 
betragt 8 mm. Die Scherbe ist aus gelblich
grauem Ton und steinzeugartig hart ge
brannt. Die Bruchstellen lassen eine Magc
rung mit leicht rotlichcn Quarzkornern ver
schiedener Gro8e erkennen. Im Innern der 
nur wenig gebogenen Smerbe zcigt sim die 
sauber ausgefiihrte Spirale. die fur den 

3 •. A. R i e t b :I. • • • O . 
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Abb. 1: Bod~nrelt IUS SUmenWI'TT •. Kreii Md,unQ:en 
(punkdert : weutJ.mniuene SI.ndHidJe) 

Boden tines DrehscheibengefaBes bezeich
nend ist. Dic am Rand des Brumstiickes noch 
12 mm breitc Finge rspur des Topfers wird 
gegen die Mitte hin langsam schmaler. urn 
dann vollig zu versmwinden. Auf der AuGen
seite der Scherbe laBt sim diese Drehspur 
ebcnfalls verfolgen. sie ist hier zwar nicht 
so charakteristism wie im tnneren. aber man 
sieht trotzdem die OberflacnengHittung 
durdt die Finger des Handwerkers. Von ihr 
wird allerdings nur der auBerste Rand des 
GefaBbruchstiickes erfaSt. eine nahezu heis
formige Flame mit einem (/:; von 4.5 cm 

4 Die Sdterbe vudanke Idt Herm Rektor H I a r b .. r J , KUlel-Wilhelmlhohe. 
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Abb. l : Bodenbrudutildc IU , Mari l nlhal I Rheina:au 
(punktiert : beKiria:lI< 511ndBiend 

bleibt von ihr unberuhrt. Sie untersmeidet 
sim von dem gedrehten T cH durm ihre 
rauhere Oherfiame. die uns sagr. daB der 
lede rhartc Ton hier mit einem Instrument 
bearbeitet worden ist. Vier versmieden breite 
Spuren lassen sich feststellen. sie passen sim 
der Rundung des Topfes an. Beim Entfernen 
des Tones bram aus der Mitte der Flame 
ein kIeines StUck desselben heraus. diese 
Stelle ist durm besondere Poros itat gekenn
zeidmet. Durm den Druck des messerartigen 
Werkzeuges gerieten die Q unrzkorner der 
Magerung in Bewegung und hinterlieBen ill 
dem weimen Ton Rillen . Diese Einze1heiten 
treten bei einer lSfamen VergroSerung be
sonders deutlich in Ersmeinung. 

Der eben besmriebene Vorgang laSt sim 
nur erklaren. wenn an genom men wird. daB 
der Topfer. urn das GefaB inncn vollig und 
auBen wei testgehend auf der Drehscheibe 
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bearbeiten zu konnen. eine kleine Stand
fl ame stehen lieB. die - wie sim zeigte -
"' .S cm im (/) hielt. Sie geniigte zur Befesti
gung des nicht aUzu groBen Ku geltopfes auf 
der Scheibe und ermoglkhte eine saubere 
und exakte Durmarbeitung. von der der 
kleine Bodenrest beredtes Zeugni s ablegt . 
Der Topf wurde dann samt der Standfliime 
von der Smeibe genommen und in leder
hartem Zustand durm Wegnahme des FuSes 
zum endgiiItigen Kugeltopf geformt. Brand. 
Mate rial und Harte deuten darauf hin. daB 
er in roman ischer oder friihgotischer Zeit 
en tstanden sein durftes. 

Das zweite Beispie1 ist ein 5 c h a I e n
arti ges Bru c hstiick vom unteren Teil 
eines Kugeltopfes aus grauem. hart gebrann
tem Ton, das von einer Scherbenhalde 
bei M.:t r i e nth a 1 im Rheingau herriihrt 
(Abb . 2) 6. Auf der AuBenseite der Schale 
hat sich ein Rest von Lehmglasur in mangan
violettcr Farbe erhalten. Kraftige Drehrillen 
begIeiten die Wandung des Topfes im In
neren n.:tm unten und niihern sim einer fast 
kreisformigen Fl iiche. die 6.5 cm (/) aufweist 
und vo n unregelmaBigen Tonwiilsten be
herrscht wird . Trotldem sind hier. wenn 
aum nur in Form von schwachen Ober
resten . die Rillen des Drehvorgangs nom zu 
erkennen. Kurv ig und unterbromen bewei
sen sic. daB durch Druck auf das AuBere des 
GefaBes ihre Form zerstort wo rden ist. Be
trachtet man das Bodenstiidc von auBen, so 
fallt bei genauerem Zusehen ebenfnlls nuf, 
daB am unteren Teil die Drehspuren 3uf
horen und in eine regelmaBige Wolbung 
ubergehen. Die siclt im Bodeninneren erbe
bend en Ton klumpen sind entstanden durm 
Eindriicken einer kleinen StandfHiche. die bis 
zuletzt erhalten blieb und die saubere Ab
drehung des Topfes ermoglichte. Hier bei 
dicsem Fundstiick scheint es al1erdings. daB 
diese kl eine Standflame smon kurz nam dem 
Absmneiden von der Smeibe mit den Fin
gem eingedriickt worden ist. denn die For-

S Vuwlndre, Material befi ndet 'Ien unlU dem irdentn Ge.mirr du Bura: War t t n b .I e h . die tl6S ur
n On wa rden i, t. Vgl. K. M a u r e r : Die Ausgrabung der Bura: ruint Wartenbaen ...... Hel5enland S1 (194 0141) 
und G. M a e k e nth un : Spirmittela\ter\ime w nuuni Kcuz bel Landu h3ulen _ Heimabl. f. Stadt u . 
Kreh Lauterbach 14 (1949) 12 [17 . Sepr . 491. Auch die TtipfcrciabWle von W i I m a r dllrften damlt im 
Zu.am menhana: .ahen. 

6 Helrn Jusriziospektor H. C. B e n d er . Herbom. habe ien fil r die Oberlassun a: der Sd!erb t %u danken. 
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men def im Innem be6ndlichen TonkIumpen 
deuten darauf hin. daB dies nur im weidten 
Zustand des Materials geschehen stin kaon. 
Da die Scherbe aus einer Topfereihalde 
stammt, die umfangreiches Material enthalt 
(0. a. eine Fline van Kugeltopfresten), ist def 
Aufbau uoseres CelliSes gesichert (Abb. 3). 
Es gebort. wit: die manganvioIette Farhung 
zcigt. in das fruhe 14. Jh . und hat Parallelen 
fm gleichzeitigen Steinzeug. mit dem es die 
Farbung teilt? 

Wahrsmeinlich handelt es sich bei einem 
Teil des Marienthaler Geschirres um Nach
formungen fTuhen Steinzeuges in irdener 
Ware, die. urn ihr anderes Material IU ver
bergeo. mit def z. T. glanzenden Lehm
glasur uberzogen wurde. die fur eben diests 
Steinzeug marakteristisdl ist . Die angefuhrte 
Fundstelle bietet eine gute Gelegenheit. die 
Wedlselbeziehungen zwisdlen fruhem Stein
zeug und irdenem Gesdlirr zu untersudlen . 
Es ist verstiindlidl. daB die Topfer auBerhaJb 
der Steinzeuggebiete - deren Ursprung wir 
bislang im Rheinland vermuten durfen -
sidl sehr bald dieser liistigen Konkurrenz 
zu erwehren sudlten. indem sie die Form 
uDd die Farbe des neuen Gesdlirres kopierten . 

SdllieSlic:h sei hier noen eiD weiteres Bei
spiel fUr die eben angefuhrte HerstelIung 
der Kugeitopfe auf der Drehsmeibe angefiigt. 
,Es handelt sidl um den unteren T eit eines 
Un (/) gegen 30 cm haltenden Kugeltopfes 
aus rotlich-violettem Ton (auSen mit der uns 
,chon bekannten mangan-violetten Lehm
glasur iiberzogen). der deutlim die Dreh
.puren und die einstige Standfl5.me zeigt. 
Niederrheinisdler Herkunft. beweist er. daB 
diese Herstellungstemni k nient nur in einem 
engen Bezirk ublich war. Da er nichts we
sentlich Neues bietet. wurde auf seine Ab
bildung verzichtet. 

AhnIim wie die Kugeitopfe ist aum ein 
Teil der mit einem S tan d r i n g versehenen 
Keramik angefertigt. ZUnadlSt mit Stand
flache gedreht. wurde der waagreente Boden 
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Abb. i; Kuge!ropf mir Drehrillen . uf der Sd!.ulrer aut 
Manrnthal , Rhclnillu 

nach dem Ankneten des Ringes nach unten 
gewolht und seine Mitte in eine Ebene mit 
dem Standring gehramt. so daB dieser mit 
dem eingedeJlten Boden zusammen das Ge
wicht des GefaBes auf die Unterlage iiber
trug. War die Mundung des Topfes oder der 
Kanne weit genug. dann konnte man mit 
der Hand in das Innere greifen und mit den 
Fingern den Boden eindrudcen ; gleichzeitig 
mit dieser Verrimtung wurde dann aum eine 
Gla ttung des Ioneren vorgenommen. wohei 
die Befestigung der Ecke zwischen Stand
flame und Rundung des GefaBkorpers wichtig 
war, denn hier setzte der Smmutz am 
ehesten an. Je nach der Neigung des Top
fers zu solider Arbeit gibt es eine Fline von 
Variationen dies er MaBnahme. angefangen 
von den sehr namliissig aufgezogenen Top
fen his hin zu jenen peinlim sauber ge
g!atteten und ahgedrehten GefaBen. die 
meist der Gattung des Steinzeuges ange
horen und die in wurdigem Wetthewerh mit 
den guten kunstgewerblidlen T6pfereien der 
Gegenwart treten kanDeD. 

Die Halden von Marienthal bergen vide 
GefiiSreste mit Standring. ihre Boden sind 
aIle auf die oben besenriehene Art entstan
den. Bei der Durchsicht des Materials del 
verschiedenen Landschaften faIlt immer wie
der au£. daB hestimmte Topfereien beson
dere EigentumJichkeiten entwickelt haben 

1 Fundstiidc:c von M. r I e n t b a I bei H. Br u c le D e t ; Die mh telalterlichen Gebuuduile,chirre Im Stidt. 
Hilt. Mu.eum zu FrankfuTtJM - Schrr. de •. Hilt. Mu •. 11 (19J6) lJ H. - Die Olderuna: 1ft dUTch i hnllche 
Sdterben an folilenden Ste!len iltsichert; Burgllelle Lie h ten. t e I n (DiIl b .) zent. 1298 . Buril.ttlle 
D ern b a c h (Otllb.) zersr. 1326, BurilJtelle A I t h 0 hen . 0 I m I (Kr. Wctzlu) ZHIt. IH S). 
Xhnliches Material aUI der Wiistuna: K (I n I ill To' i e I e n bel Mademiihlen (Dillb.). 
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Abb ... : BodenbrudlstOdt einel enihabi~n GdiSe. lUll 
Dillenhuri 

die rur diese Werkstauen bezeidmend sind. 
Sie gestatten zusammen mit dem Ton, der 
Magerung. dem Brand und der Werkstoff
oberAame hin und wieder eine Lokalisie
rung in bestimmte Gegenden. Die Bedeutung 
der Einzelheiten wie Ausgu8formen, Rand
lippen. BandhenkeIansatze. Boden. Gestal
tung und Verzierung der Smulter sind nicht 
gering zu veranschlagen, ihre genaue KenDt
nis erlaubt haufig aum dort eine annahernde 
zeitliche Einordnung. wo die Fundumstande 
nicht weiterhelfen. 

Die Behandlung der Boden bei Kannen, 
Kriigen und Flaschen. deren Mundungen zu 
eng waren. urn mit den Handen hinein
greifen zu konDen, war tine andere. Mit 
einem dunnen Ho I z s tab wurde die Stand
flame, nachdem der Ring angeknetet war. 
herabged ruckt. Diese Arbeit war nicht ganz 
einfach. sie muSte mit Gefuhl uDd Geschick 
vorgenommen werdeD. um den Gefii6boden 
nimt zu verletzen. 

Die Beschreibung zweier Bodenbruch
studce mag das eben Gesagte erlautern. Das 
erste. aus der Wustung Konigswiesen im 
DilIkreis stammend. gehort zur Gauung des 
friihen Steinzeuges und durfte nam ahn
lichen Formen in der Zeit um BOO entstan-
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den sein. Es steUt einen Bodenrest mit einem 
Cb von 10 cm dar. der mit einem unregel
ma6igen Wellenfu8 ausgestattet ist und 
mangan-violetten Oberzug zeigt. Deutlich 
sind an der Wandung die Spuren der Dreh
rillen zu erkennen. fm Boden ist eine Reihe 
von kreisrunden Eindrucken zu sehen. die 
gegen die Mitte zu tiefer gestaffelt sind. Sie 
alle haben einen (/J von 15 mm. Es sind die 
Ansatzstellen jenes Stabes. mit dessen HiIfe 
der waagrecht gedrehte Boden Dam der An
fugung des Wel1enfuBes Dadt unten gedrlickt 
wurde. An drei Stellen setzte der Topfer 
sein primitives Werkzeug zu weit au8en an 
und geriet 50 in die eigentlidte Wandung, 
deren Drehrillen er verJetzte. Leider wissen 
wir liber den Aufhau des GefiiBes nichts; 
durdt die Form des Bodens und seine Be
arbeitung muB angenommen werden, daB es 
eine enge Mundung besaB 8. 

Das zweite B 0 den b rue h s t ii c k 
(Abb.4) wurde anliiBlidt der Kanalisation 
der Hauptstra8e zu Dillenburg im lahre 
1952 gehoben 11. Es durfte etwas junger sein 
als dasjenige aus der Wustung Konigswiesen. 
Der Werkstoff besteht aus geIblidt-rotem 
Ton, der auSen mit brauner Lehmglasur ver
sehen ist. Der Wellenfu8 hat einen Cb von 
9 cm. Aum hier ist der Boden durdt zahl
reiche Eindrudce mit einem run den Stab. der 
ungefiihr das gleime Ma8 besaB wie oben. 
nach unten durchgedruckt. urn als Stiitze zu 
dienen. Zwolfmal hat der Topfer angesetzt. 
um die vorgesehene Rundung zu erreichen. 

Die hier angefiihrten Beispiele sind nicht 
zahlreich; bei nahe rer Untersuchung des vor
liegenden Materiales dUffte es Dicht smwie
rig sein. sie zu vermehren. Hand in Hand 
mit diesen technischen Erkenntnissen muS 
die Aufarbeitung der mittelalterlimen Top
fereihalden gehen. die uns ein gutes BUd 
uber den Formenreichtum der einzelnen 
Werkstatten liefern. Zur zeitlichen Anset
zung dieser Formen werden Grabungen an 
Burgstatten verhelfen, deren Zerstorungs
daten bekannt sind. WaIter Bauer 

• Duleruni diuH Sdlerbe durm dn .~hf Ihnlidlu Fund.tilde. du Im Zerst ll rungshori%ont der Bura: L I I: h • 
ten. t e i n Jag (%erst. 1291). 

9 I. W. B I U er: Die Funde bel der KanaUlltion du DHlenhura:er AIt,tldr und ihrt Bedeutuni filr die 
Entwldeluna: du Stadl _ Hdmuhll . IBd!.:I. DiIlzdtuna:i Je. 11 (19S4) Nr. S. S. 17 uDd N,. 6 , S. 21. 
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