
BekSge zur GiebciitF Tbpfeni 
IV. GieJkaw Tbpier nnd ihn Produkte im 16. und 17. J.hrhaadert 
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Iu8Us Engelbochl 

1. Versorgung der Gießener Einwohner mit Keramik vor 
Beginn der lokalen Produktion 

Bekanntlich wurde Gießen gegen Mitte des 12. Jahrhunderts als Wasserburg 
im Schwemmland der vielverzweigten Wieseckarme angelegt, was ihr den 
Namen "Zu den Giezzen", zu den Fließgewhsem, eingetragen hat5. Schon 
vorher, 1129, war das Kloster Schiffenberg gegründet worden, und bei& 
Plätze mußten mit den notigen Geschirren zur Bevorratung und zum Kochen 
versorgt werden. Von beiden Orten liegen auch dank archäologischer Unter- 
suchuÜgen durch den Archaologischen Denkmalpfleger M. Blechschmidt und 
das Landesamt flb Denkmalpflege Hessen keramisches Funchakrial auch der 

~ u n d m i t ~ v e m e l m e F a s m m g d e s ~ V ~ v o r d e m  
Geacbicbtsvaan rn 27.10.1993. 

DieVarlagcdcrBoda&&,dicininauiaibans8ssigclraamischcnodolmon~ 
. . und& 

OWhuxT~IbisiiI,MOGVNFBd.Bd.,begoimenwadmwar,istmch 

v u n d X s r e m i L & s  16. und 17. JabrhmndafsinWeblrirunddie 
~ T 6 p & i e f " ' d e m W e b l a r c r O e a c b i c h t s v e o a n b a b e i c h r i a i e n F ~  
mpa~dü, die im V O S ~  Vortrag mpummgcfaBt wurden 

2 m n a c b  !3TüMPF,Otto:~FPmüismssmn&16.J.brirnndatain:MOGVNF 
Bd. 53/54. Qirllai 1%9,97-129 md STühW, Ottb: W Faniilieabuch (3 Bilrde). OHGV, 
Gich 1974,1971 und 1976. 
~ W , ~ : ~ u n d ~ i n G i c h i m s p a t c n ~ . I n : M O G V N F  
Bd.68, Gislkn 1983.1-93. 
W E Y R A ~ ~ T b o m r r r : ~ ~ f l l r ~ u n d G e w a b e 1 5 2 8 - 1 7 3 7  
(= V da--2). W6en 1989 
K N A ~ ~ I W ~ ~ ~ ~ O * L ~ ~ : U O W N F ' B ~ . ~ ~ .  
in 1%3. 
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zweiten Halfte des 12. Jahrhmdtrts V&. Dem Interesse an Hekdkschimg 
und der Auherksamkeit von Peter Holl, Femwald-Annerod, ist es zu verdan- 
ken, da6 wir heute auch wissen, wo wenigstens der grUBte Teil dieser Gefä6e 
produziert wurde: in Annerod nibdich7. 

Nach Ausweis der von P. Holl bei Anlage von Kanalg&m im Zentnnn des 
Ortes sichergestellten K e r n e  beginnt Anuerod wohl gegen M .  des 
12. Jahrhunderts gelbliche, rot bemaite sowie graue Ware zu produzieren. 
Damit kUnnte zugleich der Zeitpunkt der OrQrihdung feststehen, dem nach 
Zeugnis seines Namens wurde Annerod als hochmittelalterlicher Ausbauori im 
Schiffenberger Wald angelegt. Sollte diese Überlegung mtmBen, dann konnte 
Annerod von dem Gleiberger Grafen mit voller Absicht als TapferSiedlung ge- 
gründet worden sein. Bei den Lesefunden von der Flur "Hofstatt", doch wohl 
dem Ausgangspunkt der Siedlung, gibt es außer Fragmenten der bekamiten Art 
auch Reste, die auf Brennofen hindeuten, wodurch die raimiliche Nahe von 
Haupthof und T ferei belegt ist. In Annerod entsteht bodenständi t 'g der Fami- 
lienname "Euler , so die Bezeichnung des Tupfers im Mittelalter. 

Annerod hat im 13. und 14. Jahrhundert in großen Mengen Kugeltopfe, Kugel- 
kannen und Ofenkachein produziert, und seine Ware bestimmt das Bild der 
Bodenfunde im Bereich G i e M e t z l a r  ALr diesen Zeitabschnitt ganz wesent- 
lich9. 

Im 2. Viertel des 13. Jahrhunderts existiert dann in Wißmar eine TUpferei, die 
neben KugeltUpfen, Kugelkannen und Ofkmkachein auch Krüge produziertelo. 

6 1% wurde das Haus Wal ldds ,  ein ehemaiiges BurgmamAW abgerissen und ilir den Ncvbau des 

Q n d ä s h a m c b d w d l 6 c n t l i c h t w o r d e n V g l . ~ . ~  . klbadmm- 
~ ~ ~ ~ . I n : M O O V N F , ~ 7 7 , O * * n 1 ) 4 2 l ~ ~ E ~  
s a i d e r G r a b o n g a i b d e m ~ g i b t c s ä s j e b ; t l e d i g l i c h e i n c n h a m v ~  
- ~ / H W R M A N N , F r i a ~ v ~ t i k r d i c ~ a u f d e m  
Schineaberg bei Gie6en 1973-1976. In: i b S m i d &  ans Hesaai 15, 1975 (1977), 79-86. 
D a s M a t a i a l i s t ~ a w a o f f e n t l i c M Z w a r l a s n c n e i c h d i e ~ ~ m d i e Z Q t d e r 2 . H g W c  
des12.äsins14. J a W i u n d a t ~ d o c h f c h l a i ~ ~ b c F ~ ä s a u f ~ I n  
~ h t e n i n e i a i p ( M e n d e s L a b n - ~ u n d i n ~ f i i d e t s i c h ~  
die, nach Augenschein bauteilt, in Anmod bergtstellt wPnfe. Diese Schichten enthaltat kmmkhes 
Pundmsterialdes12.uidderaisienHgl&edes13. JaMumder$.IchbringedieschrschwienniPungmit 
dem Datum 1255 niaiunmen * F ~ ~ v o n 0 . S t o n i p f a n V e r f a s e e r .  

Ulna=Tüp&rgenamit,inAlbiichab 1563. Vgl. STiJMPF,Otto:EinwohsalistendesAndar~ 
-15 . ä s m m 1 7 . J ~ . . . H r s & ~ O b a b a s i s c h e n ~ G i c d e n 1 9 8 3 , X L I X  

'O SCHNORR. Willielm: Iiwdtdche Kuamik in WYmar, Krs. wcbhr. In: NasmubdE 
45. Jg., W* 1955, Heft 1,34-39. Komkbn der Datiaung: BAUER, W*: Zur Kersmilr der 
Washmg Fddbach bei Dülaiburß. In: MOGV NF, Bd. 44, GiefJen 1960,24-53. Hia S. 37. 
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o d e r ~ b e m o g e n w o r d e n  sein. 

2. Der Jkgh der'TOpftrüitigkeit in G i e k  

im qätm Mittelalter waren daim die i k ü q p p  gegeben, W G i b  selbst 
m i t d e a ~ l h m g ~ I j n e v g a i s s e b e g i i r n w a i k ~ . ~ V ~ -  
~*~oeaab# l iOgtvorbandcn:G ieSen~mni i t aa ic i i aa rW-  
k - h u -  
t f x & m i W w r d & m T o a s d  
D a n e b e n ~ ' b t e s & k l e m a n ~ w r n r o t b r r s m a i & s n L e b o n e n d  
~onen l l .  

Der weiße Ton südödioh von G i e k  stelhweise so dicht unter einer 
d P B & h t f t i g e n R e ~ s i c h  
2.~ibs~sPbeaoaKrnbtiebnrrttlrtidi 

c a u ; h & r ~ o h s n ~  derSCadtnichtvabmgen;cbrStra&3n- 
o a m e w A u f d c r W ~ " ( s i e h e T ~ l ) b e w a b r t w r o h h e u t e d i e d b e , ~  
zcidmllngl3. 

D4eanstehenden~~reiztenauchmwirtschrif t l ic laenN~.Na 
besi seiner Ve;lwendung bei der Fm- vcm Fadiwekbsm wurde Lehm 

Arbe& <bP 3 k  J* alt@- 
AlrGieBenerstseitdgaatIs- 

wird der "uinwegw (heute Auhwg) gaumt, der riber nicht, 

l1 RWEYLw):-FllbtraOiebaiimdU-2.Awnaibearkitetvai 
F. STIBANE. Gicbm 1980,321. '= EieePieBwbadmm 

darts in ltiWbmm In: Nerudios 1 (brsg. von K SPiNDLER); Innabnrt 1993.127-142. 
'6  E B E L , K i r i : ~ F h i r i i u a m n m E n d e d e r l 5 . ~ I n : W c s s i P d r e ~ f a r V ~  

I. LaipPg 1902,113-134. 
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' 7  wlLmmbQ op. cit s. 9. 
l8 D a s i s & l ü r d i e S ~ A u l g a e s e m d ~ ~ 1 o g i s d i ~ : ~ ,  

Banhsrd:Dcr~in&rSieganaaAulg8aseI(=RhaniecheAiiggrPangenRd. 16).Bann 
1 9 7 5 . F ~ a n s A u l m d i e b n c h i n ~ d i n d a i ~ B B d i a g e n d M a i a u g I m  
Gebiet~haitigcoMaibmgerMgsssewohnSe 1319"qrlcmanmipngohis~lgnm,qmdinvnlgodiQ- 
tur~m:HdcyAlfrcd:Kunc~chteder~T~(=ScbriftrndesMaibmger 
U- Rd. 3). Meinua, 2. Aubge, 1987,s. Ein Hinweis auf die m&hkkhc  Töpferei 
in APlharmenfindetsichbeiBAUW, Walter:EinMittelaltalicbaT@tk&nbeiMariadsal In: 
Fudberichte aus Hessen. Bann 1%5i66,99-102. 

'9 EBEL,Karl,op.cit.S. 124.DaswoltistnachWILHELMIop.cit.s.33entstandenausmMhile= 
Griibe. 

20 WALBE, Heinrich I EBEL, Kar1 I WALBMCH, Carl I KROGER, Habert: Die KunstdenLmlLler des 
Kreises Giellen, M. 1, Mrdlicher Teil. Dammt& 1938,64-148.76 

21 LERCH, Frie&i: Die GkkwrF "' bis 1600. Gic8en 1981 (Dhamim M a h q  1948). Zur 
~des16.Jahrb&rbwPdraiT~imrmitiiliädbiinmNamngaiamit 
(S .49):AnlchisdsQnsaoeAulnJoeslU2,Arie lnHenche1~3.VomEsdedes~onwird 

d i e ~ v e i w m d e t : J o h e a i i e a . d e m ~ ( ~ l S % ) : v g l  SlUMF'P,Otto: 
Gicdmr P "' des 16. J-. In: In:V NF Bd. 53/54. GMUI 1%9,97-129. h b  S. 98. 

zz DieFnndeknmcn 197~6beimUmbaudesYmfhnur.~amKrrmpbtzd1977beimIJQI>PII 
des---dW~ndagc.VgtW:EN~ACH,KIQiis:Beitrllge 
~ ~ G j C f k l l C T T ~ : L O i e k r i a ~ d e s 1 7 . J ~ . I n M O G V N F R d . B d . , G i e d a a  
lW9.147-183. Daa: iI. Die -. In: In:V NF Bd. 65. GMUI 1980,227-250. Das.: 
iii. Die aigobierä md Idnnglssieite Iidcnwarc. In: In:VNF Rd. 66, Gielkn 1981,161-188. Das.: Oba 
alte Gielkm T v .  In: Heimat im Bild (Beikge zum Giei)ener Ameiga), 31. Woche - 
August 1978. Ders.: Gidkner Wein in Gie&oer Krügen. In: Heimat im Bild 46. Woche, November 1979. 
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~ W e s e n t l i c h ~ u n d i n ~ t e n i s t d i e V e r s o r g u n g k  
StadhvtbIkemng mit den benatigten Tonpfgß, besser gavaideistet. 

*Ben besaß um 1600 eine Einwohnemhi von etwa 2500-3000 Persanen m 
etwa 500-600 -3. Pro ihmhdt Wen nach !S&ümqp in 
amle- ren Reg- 20-200 Toogt&iße mgeatzt w d 4 .  Nixmnt inan deai 

I Durcbschnittsbcstagd da Haushahe mit 40-80 G&%em, die Bruch- und 
5 mit5%pro Jabran, soergiisichein Verbfaiaehvon2-4 
a ~ i m J a b r p r o H a u s h a l t . F Q r d i e S t a d t b e d e u t e t d a s e i i i e n d e a i  
t G n m a b e d a r f ~ l O O O u n d 2 4 0 0 T o p f e a p a o J a t r a . ~ ~  

-Fesfe,--BrseideusW.*sichdeF 
: 
t 

Bedarf von etwas 1500-3600 GeiUa im J& ab realistiscdi daseilen. Im 16. 
und 17. Jalirtnmdert k&mten somit in G e h  de in  von sehen EmWdmem 

P 

zwisehefl300.000 und 720.000 GeIBBe verbrsuicht worden sein! 

Die Bemfkbezeichnung wandelt sich im 16. Jahrhundert m G i e h  von Aulez 1 
Auiner zu der dkkatsche~~ Bezeichnung "Haiheru oder "H&&"' Dies mag 
m i t k O b e n i g b m e ~ G l a s u r t e c b m i k ~ d i e ~ c h d e r M a i n -  
k h i m  15. Jahrhundert~ertwur<EeundwoderTapf¿rdieBenifs- 
bemkhmg ~" trägt. Ich gehe na&fbl$end nicht aufeimdne Hatiier 

k dulch Nemmg weitem -clmmgen ledigiich als Nekmwerbs- " WS. So ist V- Gaup (1655-1689) Soldat d HBfSer, J&. Cacipa d -1 (1637-1692) ist BendeP, Waldf(kster und -, Hans Wolf Heß 
(1637-1676) ist Soldat und IWk, Joh. J& Lentz (1657-1690) ist W 
und Htifher und Geotg ScMer (159a.1663) ist Dreher und H d k  (siehe 
TIfd 3) 

Aus Kirchenbüchern und anderen schriftlichen Queiien lassen sich die 
Generationsfolgen von drei Familien zusammenstellen, die das Haherhand- 
werk vom 16. bis mindestens ins 18. Jahrhundert tradierten (siehe Tafeln 4-6). 
Ich wiü nun versuchen, deren Wohn- und Arbeitsbereich innerhaib der Stadt zu 
lokalisieren (siehe Tafel 7). 

Am weitesten ziniick reichen die Belege zur Familie "Hart". Ihr Stammhaus 
stand wohl an der Mausburg. Ein weiteres Haus in ihrem Besitz befand sich in 
der Nahe des Selterstors am Seltersweg und wird von der Ekbengemeinschaft 

-. . . . - - - -- 
24 ich folgt hier S'IEPHAN, i-hs-chrg: Die miadaltaücbc Kcramür in Norddar$chland (1200-1500). 

In: Aus dem Aiitag du miadalteriichen Stadt (=Hefte &s F& Museums Nr. 62). Bi.gnm 1982. 
65-122; hier S. 67. 
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an einen der Söhne 1683 und 1687 verkauft, zusammen mit dem "P1atzgen am 
Wall, worauf der Brennofen gestanden"25. Nach der Formulienmg in Ver- 
gangenheitsform ist an dieser Stelle die Töpfertatgkeit bereits erloschen, doch 
trägt die Wallverst&hmg noch 1759 hier die Bezeichnung "Brennofenbastion". 
Wegen Überbauung dieses Bereichs ist von der Pduktionspalette dieser 
Familie an dieser Stelle nichts bekannt. 

Die Bedkontinuitiü wird zum erstenmal £aßbar mit dem Hafner Joh.hhs 
Hart (1578-1653). Von seinen 7 Kindern werden zwei Söhne Habr .  C d  
Gerlach heiratet nach Marburg in die dort ansthige Tapfmfhdie E#ling ein, 
die N a c h k m  von Joh. Philipp lassen sich im 17. Jahrhundert in noch zwei 
weiteren Generationen in Gießen als Hafner nachweisen. 

1975176 wurde beim Umbau &s KaiIIIÜuises Kerber am Kreuzplatz und 
Neuenweg Keramik gefimden, die teilweise deutlich F e h l b r a n d O e  besaß. 
Sie geh&@ zeitlich dem späten 16. (?) und hauptsbhlich der ersten Häüte des 
17. Jahrhunderts an und kann m0glichemveise sler Topferfamilie "Fischern 
zugewiesen werden. 1649 lca&en "auf Neuenweg gegen Creutzn die Hafner- 
meister k u e l  und Joh. Burkhard Fischer 113 &s Hauses und der Ho-, 
1654 erfolgt ein weiterer Kauf dort. Ein in den Quellen gemmter Brennofen 
muß nach Ausweis der Funde ganz in der Nhhe gestandai haben. Da die Funde 
Wer sind als die historkhen Nachrichten, stellt sich die Frage, ob sie nicht 
wenigstens teilweise einer an- Werkstaä zugesclnieben werden müssen, 
die von den Fischers iibmommen WUT&. Es ist jedoch auch nach der 
Fonnulienmg des Teilkaufs denkbar, da0 sie das Anwesen ihres Vaters erwar- 
ben, so daß dann diesem die gefundenen Fehl-& zugeschrieben werden 
kIhinten. 

Da in dieser Werkstaü nachweislich Kr@e produziert wurden und eine g r & h  
Anzahl Scherben von Steinzeugkrugen als von anderer Keramik vorlagen, da 
weiterhin einzehie Fragmente des Steinzeugs wie Fehl-& wirkten, hatte ich 
bei der Erstver&ffitlichung keine Bedenken, hier die Produktion von Ware 
nach Drehihwr Vorbild ammehmen (siehe Tafel &10). Bei einigen Stücken 
bin ich nach wie vor im Zweifel, ob wir hier einfache Drauser oder nach- 
ahmen& G e h e r  Ware vor uns haben (Tafel 10). 

Die Berechtigung, alle StQcke als GieBener Eneugnisse anzusehen, leitete ich 
von verschiedenen Beobachtungen und Überlegungen her: 

2s Angabe in den der Stacti (SEadtarchiv Gkkn). Herr Wilhtlm B&m, 
Gidm,dernachdKscndwQtaenQoel la i~~KarteiderEUiwohnaGic5wszwischm 
uwa 1 6 3 0 d  1730auf~hat ,~ framdüchrtd ieDmchs ichtund W~eda@chia 
~btrAngabm,wofürihmandi~~erSWkbenlichgdadüsci. 
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Die da 
f m u o d m -  

(L. 68). In: -, H&i& I MAYER. Olto Ernst /LNGOT, k x  ~co :  aut-dem 
APchooeUmdRaeraiiaRama Aachai 1977CAacbGacrBeiMlseforBsilgeechicMemdHehWkmk 

MOHG NF 79 (1994) 



farben brennende Ton durch Reduktion nachtrgghch grau g e r n  wie bei einem 
im Ofen gesprungenen Stück. Die Fragmente zeigen sonst dieselben formalen 
Merkmale wie die aus dem Tspfereiabfaü bekannten Beispiele DreiMuser Art 
(siehe Tafel 11 A). 

Die Beweiskraft dieser Reste allerdings wird unglitcklicherweise eingeschr&kt 
bzw. geht sogar verloren dadurch, da6 ich sie aus zweiter Hand erhalten habe, 
der Finder inzwischen verstorben und die Proveniemangabe "Gießen" somit 
nicht mehr zu i h p t % m  ist. 

Bei erneuten Recherchen im Magazin des Universiüüsmuseums in Marburg 
Stiel3 ich auf Kisten von impublizierkr Keramik, die aus einer 1973 erfolgten 
Grabung in Marburg stammten27. Sie enthielten unter anderem auch formal 
wie farblich ganz ähnliche Reste von Zylinderhais- und Ringekügen, wie ich 
sie aus Gießen kannte. In einem GespraCh mit den Ausgdmn war zu erfaliren, 
daß die Abfolge im Boden eindeutig die Entwicklung dieser -typen 
belege. Im iibrigen seien diese Krüge als DreMuser Produkte anzusehen. 

Da6 solche Zylin- tats&hlich in Drehwen produziert wurden, 
mußte ich dann durch Fragmente in einer weiteren Kiste u n v e r 6 f f d c b  
Materials erkennen, die ich bei fiüheren Besuchen noch nicht zu Gesicht 
bekommen hatte. Ein beiliegender Zettel wies die Reste als Ofenschutt aus 
Miäel-usen d 8 .  Besteht die Masse der Funde auch aus GeMkn des 
18. Jahrhunderts, so konnte ich doch einige Stücke aussondern, die sich ver- 
mutlich aus dem Untergrund des Ofens von fiüheren Anlagen her erhdten 
hatten und den zur Diskussion stehenden Resten gleichen (siehe Tafel 11 B). 
Damit kann an der Herstellung solcher G e r n  in Dreihausen nicht mehr ge- 
zweifelt werden. Doch m6ghcherweise wurden vergieichbare Krüge auch in 
Gießen gefertigt? 

Von Carl Baeumerih, einem der Herausgeber der Zeitschrift ""Hessische 
Heimat1, wurden mir allerdings Urkuuden von 1632 und 1655 aus dem Staats- 
archiv Darmstadt zughghch gemacht, aus denen eindeutig hervorgeht, da6 die 
G i e k e r  Haber Krüge der Dreihiiuser Qualitiit nicht erzeugen konnten29. So 

27 ALTWASSW, Elmar I GROSS. Ranhard: Vorbaicht Uber die U- mr glteren Maibmger 
S~guogimBereichdes<.hnnnlipniOgmnawmisPhilippmim. .. . In: lhthi&eaosHesseq 
15. Jg., 1975, Wicsbsden 1975,387-394. 

28 ~i~ . . K i s t c ~ a u f d e m F ~ d e n H i n w e i s :  "21.7.52Ofenschnttaos 
MitteMileihansen".IchdaakeHemDDirrktorJ. WitrstockundsQncnMitaibcacnmm . . 

sehr, die mir die 
hircbsichtdermndsbackeimMagazindesU ' ..-. m .  
l a B e g i m n r i r i A l b d b ~ T ~ h s a c i c h m i c h i m ~ ~  
~ ~ o b d o r t s c b r i f f l i c h e Q I i d l e n m d e r m i c h ~ n o b l e m s t i l r w r i s g e n . d e m i d a  
G i ~ z i a ~ l u r G i a f s c h a f t ~ ~ ~ , w a r ~ s d c b e V ~ n a h e l i e g a d .  

Knterienm - .' a ~ a c h d e n m i r m m v o d i ~ Ü & & d e i n e ~  
Drahaoser Art wohl a u s g e s c h l ~  werden. 

- 
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heißt es in einer S t e b g d u m ,  da0 ... "die hiesige Whr wed. dgick erde 
habennoch.aiiai&KrDgeundGeschnrwansiegleichdiQBrdeanrhirw> 
bringeniaht, gk&wiedol# ... ist, a i b r e ~ n e n ~ ~ 3 0 . 1 3 i s l i w ~  
~ i & s o , d a 6 , w i e i c h s c h o n n i l h c r ~ , d i e ~ T d p f e r  
~ m i t d a n i T m a u s d a n ~ G n m d e n p e r i m a r r t i e r t e n . D a ß ~  
die i3mbhg einar $ e i c h w d ~  Kesmik nicht gelang, scheint ein Wh- 
niscmts~~~msein.Daheakcrniantauohmeineveamiamg,daß 
~ ~ c i s e  die chfadm d t e c h a i s c b n i c h t s o v o ~  
iüüge (siehe Tafel 10) d G i e k  nodulrte Sem k(biia$en. Für die technisch 
i L o d i w e r t g e n \ H # 1 f o r m a l ~ g ~ ~ i e ( s i d h B U C h T & 1 2 )  
niuß ich heute trotz einiges Hinweise, die mich auf Fehbr&de schließen 
l ieh, ibre Hersteihmg in Dreihausen annehmen. 

Auchausder~desCitymteasliegenKnigtestederbekanntenArtvor 
(siehe T&i 12 B). Im Wgen ist dies die er- F&k arr Gießcner 
T a p f e r e i . D i e d o r t ~ ~ a n F ~ ~ O f e n e c h n r # l i a & a  
a u f l ; a n % e T ~ a n d i e s c r s t e ~ s c h l i e & n . ~ c h L I m n m i m & R ~  
te emgreailien zwisdm etwa dem 2. Viertel bis der Mitte des 16. bis zum Be- 
ginn des 18. Jabdm&r&. Das@ngste Datum aufeinem T~~ ist 1715. 

Welche Tapfkhdie  die Ab= des 16. und When 17. Jabrhmderts hinter- 
k s a  hat, kami nur vennutet Waden. Ich denke dabei rais bestgmnten, hier 
n i o h t n ä h e r m ~ G m d e n a n M i t g l ~ c I e r F a m i l i e H a r t . P r o -  
~ o t w i P d e h i c r a b c t w a 1 6 3 5 f i a b i g d d c ~ , ~ W ~ v o n ~  
demderFamilie "RiUer", dem- PhiiippRitterd 1701 seinen "Bram- 
ofen Md aise;hol.. Plätzgm in Woikqzwe" wegen f3hlden w a p h d q  sclli 
Bruder Johami &mg, der seinem Bmofen auf der danebenliegenden PatzeHe 
stehen hat, gibt 1719 auf und verkauft an seinen Nachbarn, den Kqf-ed 
Georg Melchior Muhm31. 

Ungkerte und eidbbig bleiglasierte K o c h t o p h  wurde schon im 16. Jahr- 
hundert in Gießen moduaert. Seit der Mitte des J- wurde Tisch- 
geschirr in ~orm V& ~ e i l e m  oder s o h a  das aufder hwweite gipn &B- 

HStA Damstdt, Abt E 10, Kow. 124, Fasc. 14: Angeiegdeim der HauiaPinft in G i e h  1632 - 
1668, Blatt 12f. 

31 Af@ah nach Unterfagai bei W. BMGSON; siebe Anm. 25. 
32 V g L d r a i B s m i L u l w i g D b R Y : ~ F ~ a l s ~ d M a i k t f f i i I r a a m i s c n e  

J&mqpkeim 16.d17 .  J ~ ( = K l s i a e S c h r i & e n d e s ~ M o r e a n i r F ~ a . M .  
Ba9),F~l~S.40tIndeiOan.Ame30,~Qmllaistwn~iindCbatnioche 
w d i e l l r d e ; i m f B M t 2 - 2 c W - d  D(lplkai... wnnwnirrPeawisHiicbmDisbaglr 
~ r m d c n i ~ ~ o r d t a i ~ ~  m...EiwBbnimg.IknichistzwarderImpoitao8dcn 
pmrmam~gesicbaZnichtPkiestennbsr,umUmF~amnessichimemrrlnn~ 
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Seit den 70er Jahren des 16. Jahrhimderts wurde dann in Werlrstiäten dcs 
Wem- und des Wesergdietes mdbmdekorierte Keramik hwge&&, die al- 
l d m g s m c l r t d e n m & @ m & b n ~ a u a i d 3 .  Dochdie ~dst* K m d k  

wurdeäbarrmänrit.SolieSsiohein~des 
G i e ß e n a ~ s t e s , ~ ~ ~ ~ ~ m d s r ~ c h a n k e ~ ~ u m ~ ~ 3 4 , h  
s t 0 i Z e n S e ~ d e s ~ 9 i e m e r ~ W a l r -  
sts#eeinenKmganf&igen,dermitdem~inself&ig~crtwiade3~ 
(siehe Tafel 13). Es scheint jedoch in GieBen keinen TOpfer haben, 
der die Technik der verschiexhdkbip Dekoration ilbeneugeiad beh~m~ht  
halte. 

Das änderte sich in dem Moment, als der Landesherr; Georg 11. von Hessen- 
Damsbdt, von 1632 bis 1649 seine Residenz nach Gießen verlagert&. Das 
B e d a s  des Hofes nach der zeitgen6ssisch hOchst gesc- keramischen 
Ware konnte zur Einfikmg der polychromen Malhmdekoration in Gießen 
gefhhrt haben. Der Beginn der nach Art der Werrakeramik bemalten Schüsseln 
ist vermutlich in Verbindung zu bringen mit dem Stammvater der Topferfamilie 
Ritter, Tobias Ritter aus Warza bei Gotha in Thihkgen, der wohl 1634 in eine 
Familie einheiratete, die eine Generation vorher aus Eisenach gekommen 
war37. Er wird bei seinem Vater oder seiner Geseilenwandenmg in einer der 
TOpfereien des Werra-/Wesemmes Technik und Ornamentik der Malhm- 
dekoration erlernt, nach Gießen mitgebracht und von da an für stibdige 
Anwendung gesorgt haben. Ihm wird auch die iiiiheste in Gießen datierte 
Schiissel mit der Jahreszahl 1640 zuzuweisen sein38. 

33 ~ Z l l ~ V g l . d i e n r r a m m a i f a s s c n d c ~ n i n S T E P H A N , ~ ~  
b c m a U c I r d e n a m c & r ~ m ~ ( = F ~ d e s ~ N s t i o e a l m v  
snmir 12). MlWhen 1987,85-110. 
STOMPP. CWkawr FäalkeerFPmiäcabncaL 1. Teil W. 803: getauft am 10.7.1579, -vor 1617. 

- 
~ ~ d a i m ~ ~ ~ c r ~ a i i ~ p i d i n k e n . ~ a o o d a s h a z ü c h b e d i s k e  
i c h m i c h a i i c h b c i H a n i ~ O i i s t s v ~ , & r m i r ~ w i e d a s e i n o Z o i t ~ ~ V Q I B B O I I ß  
~ i ~ m m i t m i r d a s M a g a a n ~ E s a e a n s t l l W i c h t B c b n a d l m i g d i a e s K n i g c s d m c h  
V&. ia ist V- 

36 =, Die R t  von ~-~ 2. Auflag DermsEadt 1977 
(1976), U. 

3' B a W S T O M P P ~ e s i m ~ F ~ n n t a d e n ~ 3 4 5 6 d 3 4 5 7 ~ ~ ~  
T~~.DerVsterdar~war~Raärm"WmtPimhAmtGdta",imda 
heiratete Annq die Tocbtg des Hms W. Der zweite T. Riitcr (1-1674) war H.fha imd mii Qpa 
Anoain~EbeMneurtetIkrrBmgsonvasichatemir,ddnicb~ 

beide dhe& Penai betrlibm. AmisRttta Sa& em 30.8.1635 
haddcIGeaatibnsaistendQnaeenKindcs,eiaaTcchter(getmft 1.3.1635).m~die 
Hochitd48~WOhlimJabn1634rrrmnrhniaisi. 

38 D i C S c h e s s e l a t I n d c t p i b i n F ~ ~ t z  
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Bre 
CZis 
168 

MOHG NF 79 (1994) 



Die frühesten Töpfer in Gießen 

Tafel 2 

MOHG NF 79 (1994) 



Li
st

e 
al

le
r T

op
fe

r d
es

 1
7.

 J
ah

rh
un

de
rt

s 
in

 G
ie

ße
n,

 
di

e 
n

ic
h

t z
u 

de
n 

Fa
m

ili
en

 H
ar

t, 
Fi

sc
he

r u
nd

 R
itt

er
 g

eh
ör

en
 

zu
sa

m
m

en
ge

st
el

lt 
na

ch
 S
T
U
M
P
F
,
 D

as
 G

ie
B

en
er

 F
am

ili
en

bu
ch

 L
eb

en
sd

at
en

 
16

28
 - 1

66
8 

6
 1

63
4 

16
55

 - 1
68

9 
16

37
 - 1

69
2 

16
37

 - 1
67

6 
15

88
 - 1

64
6 

6
 v

or
 1

72
6 

16
80

 - ?
 

16
26

 - 1
68

4 
16

57
 - 1

69
0 

16
51

 - 1
71

1 
15

91
 - 1

64
6 

'P 
16

62
 

15
96

 - 1
66

3 

B
er

uf
sb

ez
ei

ch
nu

ng
 

H
af

ne
r 

H
af

ne
r 

So
ld

at
, H

äf
ne

r 
B

en
de

r, 
W

al
di

B
rs

te
r, 

H
äf

ne
r 

So
ld

at
, H

&
er

 
H

af
ne

r 
H

&
er

 
H

af
ne

r 
H

af
ne

r 
H

äf
ne

r, 
L

eu
tn

an
t 

H
af

ne
r 

H
äf

ne
r 

H
af

ne
r 

H
af

ne
r, 

D
re

he
r 

N
r. 

71
 1 

a 
98

0 
12

39
 

14
95

 
17

 1
 1 

19
47

 
20

05
 a

 
20

08
 

23
80

 
23

85
 

23
85

 a
 

24
36

 
36

93
 

38
59

 

N
am

e 
Jo

h
m

es
 D

ie
ll 

B
ar

th
ol

om
ae

us
 F

&
l 

V
ol

pe
rt 

G
au

p 
Jo

h.
 C

as
pa

r H
am

m
el

 
H

an
s W

ol
f H

e0
 a

us
 L

ic
h 

C
on

ra
d 

K
an

gi
eB

er
 

Jo
h.

 H
en

ric
h 

K
el

le
r 

Jo
h.

 G
eo

rg
 K

el
le

r 
Jo

h.
 C

as
pa

r L
en

k 
Jo

h.
 J

ac
ob

 L
en

k 
(S

oh
n 

vo
n 

23
80

) 
G

eo
rg

 C
on

ra
d 

L
en

tz
 

H
an

s L
in

ß/
L

in
tz

 d.
 J

U
ng

er
e 

Jo
h.

 B
ar

th
ol

d 
S

ei
k 

Ge
ar
p;
 S

ch
af

ne
r 



- 
G

ie
ß

en
er

 T
ö

p
fe

r 
im

 1
7.
 J

a
h

rh
u

n
d

e
rt

 :
 

15
18
 J
OH
./
HA
NS
 
HA
RT
 

To
ch
te
r 

Ha
fn
er
, 

15
78
-1
65
3 

D
ie

 F
a
m

ili
e
 H
A
R
T
 

A
m
a
 M

th
e

 

15
85

0 
CD

NR
AD

 G
ER
LA
CH
 K
 

4-1 
D M

a
rb

u
rg

 
S
d
n
 

I 
Jo

h.
 

B
u

rk
h

ar
d

 

Jo
h.
 
Fr
ie
dr
ic
h 

I 
15
% 

Jm
. 
PE
TE
R 
HA
RT
 

Hä
fn
er
. 

16
61
-?
 

I 
-
 153

2 
JO

H.
 
B
A
L
T
H
A
U
A
 H
AR
T 

15
23
 J

üH
. 
PH
IL
IP
P 
HA
RT
 

A
m
a
 C
at
h.
 

Hä
fn
er
. 

16
82
-1
73
6 

Ha
fn
er
; 

16
18
-1
67
3 

15
28
 J

O
M

. O
T

~
 

HA
RT
 

--
k

M
M

a
r
g

c
e

V
L

 
1 

1 -
 

Ha
fn
er
. 

16
51
-1
72
2 

E
l
i
o
a
k
t
h
 

to
tg
eb
. 
Ki
nd
 

15
29
 J

m
. 

no
R

IT
2 
HM
lT
 

A
m
a
 M
ar
ia
 C
at
h.
 

Ha
fn
er
, 

1
6
5
5
1
7
3
0
 
-
 Mar

ia
 P
br
gr
et
he
 

Jo
h.
 
E
r
a
r
i
c
h
 

Ba
lt
ha
sa
r 

zu
sa
mn
en
ge
st
el
lt
 M

&
: 

Gc
or
g 

H
en

ri
ch

 
Ot
to
 

S
tu

m
p

f,
 

15
36
 J
OH
. 

H
EN

R
IC

H
 H
AR
T 

üa
s 
Gi
eü
en
er
 F
am
il
ie
nb
uc
h 

Ba
rb
ar
a 
El
is
sb
et
h 

Ha
fn
er
. 

16
89
-1
74
4 

) 
(1
57
5-
17
30
) 

un
d:
 

-
 Gco

rg
 C
an
ra
d 

üa
s 
Pb
rb
ur
ge
r 
Fa
ni
li
en
bu
ch
 

-
 Joh.

 
Go
tt
fr
ie
d 

(m
as
ch
. 
sc
hr
if
tl
.)
 

L
 



10
61

 A
ü

lW
M

 F
IS

CH
ER

 
G

ie
ß
en

er
 T

ö
p

fe
r 

E
lD

pe
n 

H
äf

ne
r.

 
g

es
t.

 
16

29
' 

I 
im

 1
7,
 J

a
h

rh
u

n
d

e
rt

: 
b

a
ld

 
I 

D
ie

 F
a
m

ili
e
 F

is
c
h

e
r 

i
m

 C
W

E
L

 F
IS

CH
ER

 
H

äf
ne

r.
 

15
92

-1
64

7 
H

E
fh

er
. 

16
19

-1
67

9 

J
o
h
s
m

a
 

Jo
h.

 
h

i
c

h
 

P
et

er
 

h
m

 C
h

ri
st

im
 

10
80

 J
O

H.
 

B
U

IK
H

lY
ID

 F
. 

J
d
i. 

h
i

b
>

 
K

in
d

 
H

II
fh

er
, 

16
29

46
94

 

Jo
rp

 

T
oc

ht
er

 

; G=\ JO
H.
 

HE
NR

IC
H 

(
M

)
 

F.
 

H
af

ne
r.

 
16

37
-I

W
 

1 D
 Lic

h
 

zu
sc

u
n

en
ge

st
.e

ll
t 

na
ch

: 

O
tt

o 
S

tu
p

f,
 

D
ac

i 
G

ie
ße

ne
r 

F
am

ili
en

bu
ch

 

-
M
.
 

-
 

-
 

C
h
u
a
a
( 

T
oc

h
te

rl
ei

n
 

P
h

il
ip

p
 W

il
hc

lr
i 

(1
57

5-
17

30
) 

L
 k
w

r 
E

li
.a

b
et

h
a 



Gießener Töpfer im 17. Jahrhundert : 

Die Familie RITTER 

Joh. Cabutian 

I 
Balthaw I 
3465 JOH. GEORG RITTER 

Hafner, lSüO-li50 

Cath. krgmthe 
+- kJnmd 

Joh. Hcnrich 

zusammengestellt nach: Barbam 
Otto Stunpf.  
Das Gießener Familienbuch 
(1575-1730) 

Tafel 6 
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Die zeitweiligen Standorts von Brennofen 
der Familien Hart (= H), Fischer (= F) und Ritter (= R) 

w.1, &w.\ufmh.r n*r hl i  IlY 
r i i a u  r-.* Jr i  (bi Ci +I*jrlrrrnr 

n r  T1 U. IW. 

Tafel 7 
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Drei hauser 
Joder nachahmende Gießener?) Ware 
aus der Baugrube Kerber 

.' . , 
#' 

Mabtab 1 :3 

Tafel 10 
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_..__. 

Ausgwählte Beispitde der angebli in G i  gefundenen Fragmente von 
Zyii- und Ringelkr(lgen DreiMuser Art, teiiweise von Fehlbrand- 

Fragmente von Zyiinderhalskrügen aus dem Schutt eines Brennofens in 
Mitteidreihausen. Univ. Mus. Marburg. 

I I 
Tafel 11 
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Baugrube Cwcenter 

Tafel 12 
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bemaite und glasierte Irdenware, datiert 1603. 
Oberhess. Mus., Gießen I 

I 
Tafel 13 
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Tafel 15 
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d E- Feracn rord Verbdaag der GJcbcrcr K e m d ü  

daB die C.ikkm zlinft bis ~DS 19. J- 
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Die Verbreitung der Gießener Ware des 16. und 17. Jahr- 
hunderts im Bereich Gießen - Wetzlar 
(Staml1994) 

Fragmente malhomdekorierter SchosseIn: 

wie oben 
-€mba6e 

Wderev.Kwm 

Abb. 8a 
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