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Erich Me y e r - H e i 5 i g hetonte 1 geen, wenn auen nicht als eester, daB 
Hessen eine alte und bedeutende Topfereitradition habe. Er sagt: "Der Umfang 
des Erhaltenen ermoglicht einen geschlossenen Oberblick". Dieser Meinung 
darf man allerdings nidtt zustimmen, wie sich an vielen Beispielen zeigen liiBt. 
Die Topferei in Rot e n bur g und Urngebung (rnit Ausnahme von Obersuhl) 
wird nicht in den Handbiichern von Friedrich P f i 5 t e r (1840) und Georg 
La n d a u (1842) erwiihnt; aber auch Adolf 5 p a rn e r und Kart Rum p f 
behandeln sie nicht 2, Dabei sind als Octe, in denen im Kreis Rotenburg getop
feet undJoder gezieglert worden ist (und zwar in der Neuzeit), his jetzt simer 
folgende Zll nennen: Rot e n bur g, Be r n e bur g. B 1 a n ken b a ch, 
Bosserode, Breitenbach, Ersrode, Iba, Konigswald, 
Krauthausen, Liidersdorf, Nentershausen, Obersuhl, 
RaBdorf, Richelsdorf, RockensUB, Ronshausen, Sei
fertshausen, Solz, Sontra, SUB, Ulfen, Weiterode. 
Heimische Tepfereierzeugnisse, die ausreichend zu identifizieren sind, findet 
man wohl nur in den Museen Rotenburg und Burg Tannenberg 3. 

Auch in der Rotenburger Festschrift 1948 wird die Topferei lediglich ge
streift 4: 1.3 Tepfer urn 1.7.50; als hinweisender Name vielleicht das BachtaImen 
E u 1 e r s g run d. Dabei hat Landgraf Wilhelm IV., durch seine IIhervor
ragende Landesverwaltung" bekannt 5, srnon am 1.4. Januar 1..57.5 den Tepfern 
in den Amtern Rot e n bur g und Son t r a auf deren unterHiniges Bitten 
hin einen Zunftbrief verliehen 6. Jeder Tepfer war verpflichtet, dem Landes
herrn jahrlich zu Mimaelis als Zins zu geben 3 Albus an Geld sowie Tepfe und 
"Baren" 1 fUr 4 Albus. Die BuBen waren - ein Ausdruck der Oberhoheit Uber 
das Zunftwesen - zur Halfte an den FUrsten zu zahlen; mit Strafe bedroht 
wurde z. B. ein Meister, wenn er einem Fremden und Aufkaufer oder Handler 
("fUrkeuffer") seine Ware anbieten sollte. In dieser Zeit heren wir aum, viel-

1 Erich Me y e r - H e i s i g : Deutsche Bauerntopferei. 1955, 32. 
2 Adolf Spa mer: Hessische Volkskunst. 1939. - Karl Rum p f: Deutsche 

Volkskunst, Hessen. 1.951.. 
3 Vg!. die neuen MuseumsfUhrer Museen in Hessen, hg. vom Hess. Museumsver

band Kassel 1970, und Katalog der volkskundlichen und kulturgeschichtlichen Be
stande in hessismen Museen, hg. von der Abt. Hessen des Instituts fUr mittet
europaische Volksforsmung Marburg/L. 1.970. 

4 700 Jahre Rot e n bur g a. d. F. Fe s t s c h r i f t 1.948,55.92.1.06. 
5 Karl E. De m and t : Geschimte des Landes Hessen. 1959, 1.84. 
6 StAM S 535 Rotenburger SaJbuch 1.576 BI. 69, 70. 
7 R. Hi 1 d e bra n d t : Ton und Topf. GieBen 1963, S. 83-87. - A.F.e. V i I m a r : 

Idiotikon von Kurhessen. 1.868, S. 26. Die Bare, Milmtopf; "Name nur im nordJ. 
Niederhessen (sonst: Robbes); in Oberhessen zu diesem Zweck umgekehrt sehr 
schmale und hohe Topfe"'. 
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leidtt zum erstenmal, von der Ziegelhiitte, deren P~khter dem Fiirsten und der 
5tadt ie 400 Ziegel iahrlich zu liefern hatten; das war die Gegenleistung fur das 
Brennholz und die Tongrube 8. Nam der Kopie (1627) des Zunftbriefs von 
1575 9 hatten die Tapfer und allere drei Meistersrucke zu fertigen (Art. 3); ein 
t ii P f fen Funff Viertel einer ehlen hoch, darnach einen engen K rug von 
einem eymer, undt eine K a c h e 110, In dieser Zeit haben wir noch mit gerin
get Bedeutung del Topferei zu remnen. Einen Hinweis gibt da das Inventar 
der Kleinodien und des Hausrats auf dem Rotenburger Rathaus 1588 11: Neben 
vielem Zinngeschirr und Silberbemern verzeidmet es aum 2 holzern schusel 
und 33 holzern Deller. 

Zu den alten Tapferfamilien geharen die 5 i p p e 1. Johannes oder Hans 
5 e y p e I lieferte 1670 z. B. Tapfe fUr die WeiBbinder bei der Kirmenarbeit; 
im foIgenden Jahr mamte er einen Of en fur das Armenhaus 12: :l f. :l0 alb. 
Hanp 5 e y p e I n toplern van einem neuen Eulern of en undt denselben zue 
sezen am 1St. Novembris bezahlt. Wie die gleime Red1nung mitteilt, lieferre 
1671 allerdings ein Melsunger Topfer zwei Of en mit doppelten Tiirmen in die 
Urteils- und Ratsstube - waren dazu die Einheimismen nimt in der Lage? 
Anscheinend lehten im Jahr 1.680 in der Stadt vier Topfer, deren Namen hier 
folgen sollen 13: Hermann F ran eke, Heinrich Go I z e, Johannes 5 e y
p e I und Heinrich 5 t r a u be. Langsam wurden es mehr Topfer; so zahl
ten 1684 smon die jetzige funff tOpfer vom Tongraben ie 2 Reimstaler. In 
Stadt und Amt bezahlten insgesamt 1.4 Topfer (und Ziegler) ihren Zins, zusam
men '3 Gulden 20 Albus 14. Weil wir selten etwas Uber altere Topferofen erfah
ren, moge eine Nachricht Uher die Verhandlung des Rates vom 1.5. Marz 1.690 
folgen 15; Nachdem Johann .. 5 e y pe I tOpfer junior nachgesucht, Ihme den 
gemeinen ort ufm Kiese VOr lacob Wig and t 5 Ziegelhauschen, zu sezung 
eines brennofens, gegen einen gewiflen jahrlichen Zins, einzuthuen, ist der 
begehrte Platz vom Rat und den beiden Burgermeistern J. W. 5 c had e und 
K. 5 a n g m e i 5 t e r in Augenschein und in Gegenwart vieler Nachham be
funden worden, daB ein dort zu errichtender Brennofen niemandem Schaden 

8 5 535, BI. 56. 
9 StAM '7 fLVlIl Nr. 6c. 

1.0 Die gleichen SHicke nom im renovierten Zunftbrief 1.730; erst 1.753 wird eins von 
dreien gefordert. - Der Rotenburger Zunftbrief ist nom etwas i1ter als der 
Ziegenhainer, in dem die gleichen Meisterstucke verlangt sind. A. Hoc k : Bei
trage xur hess. Topferei, V: Zunftbrief von 1583 fur die Topfer in der Grafschaft 
Ziegenhain. -+ Hess. Blatter fiir Volkskunde 60, 1.969, 159-166. 

:n StAM 330 Dep. Rotenburg, Biirgermeister-Redmung (R) 1588. 
1.2 Biirgermeister-R. 1.671. Im Jahr 1.654 xog der Ullner Jost San d t m e i 5 t e r von 

Rotenburg nach Hersfeld. Fr. A. Schmidt: Die HersfelderBiirger
biicher. 1936, Nr. 720. 

1.3 StAM 330 Dep. Rotenburg. Prot. Bd. 20 BI. 58. 
1.4 StAM Rotenburg, Amts-Redmungen 1684. 
1.5 ProtokolIe BI. 1.15. 
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bringen k6nnte. Darauf ist ihm ein bestimmter Ort abgested<:.t und gegen 
1.2 alb. jahrlidten Zins zugesprodten worden, welches er mit Handgel6bnis zu
gesagt. 

Im Jahr 1720 zahlten 15 Meister in der Stadt und im Amt T6pferzins, davon 
allein achl in R 0 I e n bur g, deren Namen hier alphabelisch folgen 1.; David 
F ran eke, Bernhard G 0 I t z e, Christian G 0 1 t z e, Wilhelm L e u -
do rf, Hieronymus 5 i P P el, Johannes 5 ip P e I sen., Joh. 5 ippe 1 
jun., Johann Georg 5 I r a u be. Weiler in L ii d e r s do r f; Hans Georg 
Landgrebe, Valenlin Landgrebe; in Obersuhl; Heinrich 
Ba c hm ann, Konrad Ba c h m ann, Johannes Fi n k, Volk(7) Me y B; 
in We i t e rod e: Johannes 5 i P P e 1. Zehn Jahre spater (1730) waren es 
neun T6pfer in der Stadt: David F ran k e, Johannes Le u d 0 r f, J. Her
mann L e u d 0 r f, Wilhelm Le u d 0 r f, Christian 5 i P P el, Hieronymus 
5 i P P el, Johannes 5 i P P e I sen., Joh. 5 i pp. I jun., Johann Georg 
Slrube(!). 

Der Hanlierungs-Anschlag des Jahr.s '745 fiihrl nun '3 Tepfer vor 17. Meg
lichst ausflihrlich, wegen ihres interessanten Inhaltes, solI die Liste in der ur
spriinglichen Reihenfolge mitgeteilt werden: 

1.) Gerhard B i P per t: 42 Jahre alt, verheiratet, 4 Kinder; kann monatlidt 
4 Albus Kontribution zahlen. Hat mit seinem Schwieger-Vatter einen Brenn
offen und brennt etwa des 'ahrs 4 Offen mit Topffen, woran er nach abzug 
des Brennholtzes und der Glasur 3 Rthlr. von jedem Brand profitirte. Macht 
auch etwann 4 Gebrende 18 Ziegell oder Backsteine jedesmahl noo Stuck und 
profitirte an 'edem hundert 4 gg. 

2) David F ran c k; 64 Jahre, verh., 2 Kinder; 4-6 Albus. Ihm gehl es 
etwas besser, kann aber seines Alters wegen der Handthierung nicht wohl mehr 
obliegen. 

3) Wilhelm Le u d 0 r f f; 7' Jahre .... wiichst die Nahrung seinem Sohn 
zu. 

4) Hermann Le u d 0 r f f; 45 Jahre, verh., 4 Kinder, , Sohn hilfl; 8 bis 
10 Albus. Nachdem der Vater W. L. das Handwerk aufgegeben hat, wiichst 
diesem die Nahrung allein zu, und profitirt dieser des 'ahrs an tOpff- und 
Ziegelbrennen ein ansehnliches. 

:16 Amts-R. 1.720, :1730. 
:17 5tAM 49d. Rotenburg. Die Familiennamen tiberall nach dem Original, also auch 

wechselnd. - Albrecht Eck h a r d t: Die Gewerbestruktur der Landgrafschaft 
Hessen-KasseI um :1740. ~ Hess. Jahrb. fUr Landesgeschichte :15, 1.965, 5.1.62-21.8. 
In der 5tadt Rot e n bur g 1.1 Topfer, im Amt 7 Topfer und 4 Ziegler (5. 1.<}O, 

:194); im Amt Son t r a 6 Topfer und 5 Ziegler (5. 1.94). Verteilung der Topfer 
und Ziegler im damaligen hess.-kass. Gebiet 5. 211, 2:12. 

:18 Das Gebrande ;::; der Brand, das Quantum im Of en. 
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5) Chrislian 5 i P P e I; 66 Jahre, verh.; 2 Albus. Dieser hat benebst den en 
4 nachfoIgenden einen offen, worirmen er VDr seine Persohn nicht ubeT 2 bis 
3 mahl brennt und Alters halber wenig mehr daran thun kann. 

6) Hieronymus 5 i P P e 1; 40 Jahre, verh.; 5 Albus. Brennt in seines Va
ters Of en etwa sechs-, siebenmal; kann aber doch als junger Mann mehr ver
clienen. 

7) Johannes 5 i P P e I jun.; 35 Jahre, verh., 2 Kinder; 5 Albus. Brennl mil 
in dem Of en. 

8) Johannes 5 i P P e I sen.; 56 Jahre, verh., 5 (gebrechliche) Kinder; 3 AI
bus. Hat Anteil am Of en. (Nadt den Rotenburger Hospitals-Redmungen ist 
Topfer J. S. pro Receptione seines iiltesten monstr[6sen] Kindes [Barbara 
Elisabeth] laut Oblig. am ,6t. NDvembr. '742 schuldig wDrden 25 Rthlr. Die 
Obligation fur sein zweites schwerkrankes Kind Johannes ist am 8. April '1743 
ausgeslelll). 

9) Chrisloph 5 i P P e I; 30 Jahre, verh., 1 Kind; 4 Albus. Hal den funflen 
Anteil am Brennofen; thut etwas mehr an der Handthierung. 

10) Heinrich 5 I r a u be; 25 Jahre, verh." Kind, 1 Lehrjunge; 3--6 Albus. 
Dieser hat zwar einen Brennofen allein und hat seinen Bruder als Geselle bey 
sich, ist aber ein anfanger und hat bishero wenig verdienst. 

11) Konrad 5 c h (; new a Id; 39 J.hre, verh., 3 Kinder; 4 Albus. Hat den 
Brennofen VDr sich allein, worinnen er des Jahrs ohngefehr ~2 mal brennt, und 
ist der verdienst, weil manches Gebriinde verunglUcket, sehr ungewip. 

12) Valentin Ha r tun g ; 42 Jahre, verh., 2 Kinder; 2 AlbU5. Brennt kaum 
zweimal und erniihrt sich sehr kummerlich, ist daneben bladen verstandes. 

13) Hieronymus 5 i P P e Is Wilwe; 1 Kind, , Sohn hilfl; 3--6 Albus. 
Diese la.Bt durch ihren Sohn das Handwerk treiben; rnit Nr. 10 in der Nahrung 
gleich. 

In alphabetischer Ordnung handelt es sich dabei urn die T6pferfarnilien 
B i P per I (1), F ran k (2), Ha r I u n g (12), Le u d 0 rf (4, 3), 5 ch (;
new. I d (11), 5 i p P e I (5, 9, 6, '3, 7, 8) und 5 I r. u b e (10). Die Mei
ster bzw. Witwen sind verhaitnisrnaJ5ig alt, nicht einrnal ein Drittel sind unter 
40 Jahren (10, 9, 7, 11). Bei Wegl.ssung des alIen W. Leudorf (3) bleiben 
zw61f kleine Betriebe iibrig, die i. J. 1745 arbeiteten, wenn auch unterschied
liche Mengen und Qualitat. Das geht klar aus den Kontributionsansatzen und 
den erlauternden T ex ten hervor i in dern vergleichenden Oberblick Hegt der 
besondere Wert dieser Liste. Ein Kennzeichen dieser Werkstatten (wie vieler 
anderer hessischer Kleinstbetriebe) ist in der Tatsarne zu sehen, daB hier irn 
allgerneinen get6pfert und gezieglert wurde 19, was in zwei Fallen ausdriicklich 
erwiihnl wird (1,4). 

19 Im Untersrnied etwa zu den Verhaltnissen in Altbayern (nach Paul 5 tie b er, 
Miinchen). 
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Meistens durfte es sim urn Einmann-Betriebe handeln, nur einigemal (2, 4, 
10, 13) sind Gehilfen genannt; fiir bestimmte Arbeiten ist wohl die Hilfe der 
Frauen und Tomter anzunehmen. Eine wirklime Entwiddung dieser Werk
statten war also nicht moglich; aum die Meister hatten oft kaum mehr als das 
Notdurftige. Im ganzen waren anscheinend nur vier Brennofen (auBer der Zie
gelhlitte7), sowohl flir Gesmirr wie fiir Ziegel, in der Stadt vorhanden (1, 5, 
10, 1.1.) . Davon waren zwei Gemeinsmaftsofen, die beiden anderen (10, 1.1) 

gehorten einzelnen Meistern. Ober Anlage und GroBe der Topferofen ist leider 
nichts zu erfahreni hier wie in anderen hessismen Fallen mUBte zur Klarung 
Spatenforschung angesetzt werden. Welche Menge die versmiedenen Topfer 
(und Ziegler) brannten, laBt sim anhand der obigen Angaben ungefahr aus
redmen : 

1) 8 Brande ,) 1.0 Brande 4) '4 Brande 
5) 2 Brande 6) 6 Brande 7) 6 Brande 
8) 4 Brande 9) 6 Brande 10) 8 Brande 

11) 8 Brande 12) 2 Brande 13) 8 Brande 

Das ergabe bei 1.2 Werkstatten einen Durmsmnittswert von je etwa 7 Bran
den ; davon konnte man wohl je 4 Brande fur Geschirr ansetzen. Wurde man 
flir jeden Brand etwa 1000 Topfe annehmen, ergabe sich bei dieser schemati
smen Remnung eine J ahreserzeugung van 48 000 GefaBen. In einer Generation 
(30 Jahren) konnten wir unter Voraussetzung dieser Werte eine Produktion 
von 1. 440000 Topfergeschirr a1ler Art, GroBe und Qualitat erwarten. Man muB 
solche Zahlen in Beziehung setzen zur Anzahl der erhaltenen Beispiele (meist 
in Museen), urn sim dariiber klar zu werden, wie wenig wir in einzelnen Fallen 
wissen konnen, auch z. B. hinsimtlim der Typen 20. Dazu kommt unsere weit
gehende Unkenntnis liber Zweckbestimmung und zeitlim wie landsmaftlim 
wechselnde Bezeichnung der GefaBe. In diesem osthessismen Gebiet ist auf 
die Herstellung von sogenannten R ebb e s e n hinzuweisen, die smon 1.670 
armivalisch bezeugt ist 21. 

leider sind wir nicht genau dariiber unterrichtet, wohin (auBer dem Verkauf 
in der Stadt) die Topferware abgesetzt worden ist. Nur uber den Absatz auf 
den Markten in der Bergstadt Son t r a sind wir durch das dortige zweite 
Ha n s e I b u c h (169'-178,) informiert. Danam wurden in Sontra gehan
selt und erhielten so die Beredltigung zurn Geschirrverkauf folgende Topfer 
aus Rot e n bur g 22: Christian B 0 I t z e (wohl Goltze) 1694, Heinrim 
S t r a u b e 1695, Hieronymus 5 i P P e I '7'9, Gerhard Pip per t '736, 
J. Hermann Leidorf '737, Konrad Schonewald 1737, J. Christian 

20 Vg!. Alfred Hoc k: Wandernde GesdUnhandler und ihre Verbindungen zum 
Gaunertum. ~ Kontakte und Grenzen. Festschrift fUr C. Heilfurth. 1.969, 440, 
Arun. 1.,. 

11 Luise B e r t h 0 Id : Hessen-nass. Volksworterbuch 11, 1.943, Sp. 8,5"0. - Aufsatz 
Ober die GefaBbezeichnung folgt. 

22 Hoc k : Geschirrhandler, 4,5"0, Anm. 67. 
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Le i d 0 r f '750, Johannes Le i do r f '763. Aber welcher Prozentsatz in 
Rotenbrug und in Sontra verhandelt wurde und wie vie} Gesdtirr in andere 
Richtungen ging, das laBt sidt nicht sagen. Die Form des Ahsatzes ist aber 
sicher dadurch bestimmt gewesen, daB sich kein genossenschaftlicher Handel 
entwickelt hat. 

Im gieimzeitigen Kat a 5 t e r van Rot e n bur g I und zwar in der Vor
beschreibung 23, ist festgehalten, daB in der Stadt damals 2262 Mensmen 
(auBer def Hofhaltung) wohnten und es 423 Hiiuser sowie 47 aparte Scheunen 
gab. Dart ist die Zahl von 12 Topfern angegeben; weiter erwahne ich 7 Ben
der, 3 Orechsler, je , Zinngieger, Kupferschmied und Beckenschlager 24. Sehr 
grog war die Anzahl der Leinweber (46) und der Schuhmacher (45), auch die 
der Handelsleute und Kramer (19) verdient Beachtung; unter hestimmten Ge
sichtspunkten miissen die 99 Tagel6hner und 43 einzelne Weibs-Personen 
hervorgehoben werden. 

Aus der Kammerei-Rechnung des gleichen Jahres 25 sind die folgenden An
gaben entnommen. Oberraschenderweise ist dort fUr David F ran eke (an
tea Henrich F ran eke) auch ein Brennofen bezeugt, ebenfalls fUr den Top
fer Johannes 5 i P P e 1 sen. ein Ziegelofen (das unterstreimt die obigen Be
merkungen). Ansmeinend wohnten die Topfer in der Neustadt, jedenfalls 
legen das die Eintragungen unter der Rubrik Eirmahm Unstiindige Geschop
gelder In der Neu-Stadt nahe; die hOchsten Gelder zahlten die Tapfer Johannes 
Sippel jun. (, Reichstaler'9 Albus ,'I> Helier) und Christian Sippel 
sen. (27 Albus 5'1> Heller) sowie Joh. Hermann Le u d 0 r f f (23 Albus 
6 Heller). AIs Handwerksmeister der Tapfer ist J. Christoph 5 i P P e I liber
lieferl. Zwei Notizen sollen noch folgen: 5 Rth. 9 alb. Dem Topfer lohann 
Hermann Le" d 0 r f f VCr geliefterte Ziegelln auf die Stadtbnmnen und 
Kirchen zahlt und 7 alb. lohannes 5 i P P e I Topfer vor ein zum Kompfstock 

23 StAM Kataster-Vorbeschreibung (wohI1745: vg!. dort § 24), Rotenburg B 1., § 24. 
24 Die Beachtung der konkurrierenden Handwerke ist widttig. 
25 StAM 330 Dep. Rotenburg, Kammerei-R. 1.745, 1746. - Aus den Urkunden IUt 

Kammerei-R. 1745 hebe i<h die Belege Nr. :124 und 162 wortlidt heraus. Specifi
cation WaJj ich Bey HieJjiger stadt an ziegeln geliiffert Habe. als foIget. :1) Vier 
Zehn Hundert und Zehne schilt und hoM Ziegeln so auff die zwey Brunnen, als 
Vor des H: stadt Cammerers K 1 e i'l s c h m its hauJj und in der Wein gaJjen 
Vor des H: schul meisters Riesen hauJj, wie auch auff die marc:k Kirche kommen 
seindt, das hundert, Vor Zehn atb aent hellr thut ZlI snmmen 4 r: 22 aIb 6 hellr 
2) funff zig aent stortz Ziegeln Eine Vier heIIr thut also ::19 alb 4 hellr Summa 
5 r 9 aIb 4 hellr Johnnn Hermann Le y d 0 r f f, Burger und Topffer aIlhierM

, -

"8 albus vor Ein Fuder than und Arbeits lohn so ich im 'ahr :1745 habe an dem 
Camp geliefert welches mir der H stadt Ciimmerer Martin S tun t Z wohI und 
richtig bezahZt wo uber iar iarn (I) gebiJhrent quiltire Rodenberg den 24t Miirtz 
10hannes sieppeI topffer, VgI. A. Hoc k : Alte Quittungen von Steinauer Hlif
nern, -+ BergwinkeI-Bote, Heimatkalender fur den Kreis Schtuchtern, 1971., S. 122. 



Rotenburger Topfer und Ziegler im Jahre 1745 229 

gelieffertes Fuder Than .oh It. Nam der Rechnung von 1746 !ieferte J. Chri
stoph 5 i p P e I einen Oberofen in die Wachtstube (den Peter Riibesahm 
setzte); David F ran eke erhielt 2'1 Albus 4 Helier flir einen Of en im Ar
menhaus sowie die dazu gelieferten Ziege!. Blase und Rahren. 

Urn die Mitte des 18. Jahrhunderts smeint die Zahl der Tapfer in Rotenburg 
am graBten gewesen zu sein; doch. muE das nich.t auch. die Bliitezeit hinsichtlich. 
der handwerklimen Qualitiit bedeuten. Bis jetzt laSt sim die Entwicklung mit 
folgenden gesimerten Zahlen andeuten: 1680: 4, 1720: 8, '745: 12 (13), 1858: 
3 Tapfer. AlIgemein ist dabei zu bedenken, daB in der ersten Zeit des Beste
hens der Tapferzunft noch. Zinn und Holz als Konkurrenzmaterialien wichtig 
waren, wahrend im vorigen Jahrhundert Porzellan, Emaille- und Blechgesdtirr 
immer mehr an Bedeutung gewannen. 

Nam Georg La n d a u (1842) besmriinkte sim urn die Mitte des 19. Jahr
hunderts die Tatigkeit der Einwohner fast allein auf den Ackerbau; das Ge
werbeleben bezeichnete er als unbedeutend, nur Leinenhandel, eine Zucker
fabrik und die Gerberei fand er erwahnenswert 26. Wann die Topferei in der 
5tadt aufgehart hat, steht wohl nom nimt fest'rl, jedenfalls ist sie in Carl 
He S I e r 5 Landeskunde (1907) nimt mehr aufgeftihrt. Imrnerhin lassen sim 
noch amt Meisteraufnahmen zwismen '1827 und dem Ende der kurhessisch.en 
Zeit namweisen 28. Die erste Notiz von '1832 besagt: Actum RDtenburg d. Ite 

May 18)2. Erschien der Stiickmeister 29 Friedrich Le y d 0 r f dahier, produ
cirte sein Meisterstack bestehend in einer Of en bias en, welches VDn versam
leten VDr gut erkannt. Nachdem nun genanter zuvor bey Kurfurstl. Regierung 
zu Cas 5 e 1I wegen mangeltem Alter die Dispensation zur Aufnahme be
wirkt; so wurde derselbe als Meister eingeschrieben, u. der Meisterbrief aus
gefertigt, ut supra. Wilhelm R ii g e r (?) Deput., Heinrich Wit z e I als 
Schaumeister, Conrad W i I h e I m als schaumei., George Sir u b e Zunfl
meister. Mit demselben Meisterstiick wurden dann eingeschrieben Heinrirn 
5 t rub e 1836, Heinrim Ba c h rn ann 1836, Christoph 5 c hell has e 
1837, Konrad Z i e r 1841, Heinrim Wit z e I n. 1843. Christian W i 1-
he 1 m wurde '18.59 nach Verfertigung einer Milchbare und eines Blumen
topfes angenommen. Vielleicht der letzte Meister wurde '1864 Christian Hein
rich 5 t rub e, nachdem er durch Anfertigung eines T opfens seine Geschick
lichkeit dargethan hat, was durch die hinzugezogenen Schaumeister Friedrich 
L e i d 0 r fund Chrislian W i I h e I m besl.ligl warden isl. 

26 G. L and a u : Besdueibung des Kurfiirstenthums Hessen. '1842, 28,. 
27 Das Oberzunftamt Rot e n bur g meldete1:1. V. '1858 der Regierung, daB die 

kleine Topferzunft den Antrag auf Vereinigung mit einer andern dortigen Zunft 
gestellt hatte. SIAM 17 f LVIII Nr. 6b. 

28 Zunftbuch der Topfer und Ziegelbrenner zu Rotenburg, begonnen 1827. Dem 
Mu s e u m Rot e n bur g danke ich auch hier fiir die Auswertungsmoglichkeit. 

29 StUckmeister bewirbt sich urn die Anerkennung als Meister. Das Wort fehlt bei 
Be r t h 0 Id: Volksworterbuch Ill, 1967. 
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