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Die Topferschiene war gewili eine praktische Art der Nachrich-
tenubermittlung, die die Moglichkeit gab, ein Schriftstiick zu
lesen, ohne es mit den schlickrigen Topferhanden zu beschmut-
zen oder gar unleserlich zumachen.

..._-1

Letztlich ist noch ein Schreiben der Regierung vom 10. November 1780 an den Amtmarm
Volkmar und den Aintsschreiber Niemann in Lauenstein zu erwahnen. Die Regierung bringt
darin zum Ausdruck, daB sie wegen Abstellung verschiedener Milistande evtl. gewillt sei, mit
,,Landesherrlichem Regulativ“ einzugreifen Und wie spater der Topfermeister Gottfried
Horenkohl (aus Haus Nr.26, jetzt Zweftje 2) im Jahre 1797 im Namen samtlicher
Topfermeister beim Amt Lauenstein mundlich vorstellig wird, man moge eine Gilde-
Gerechtigkeit erlassen, erhalt er zur Resolution, daB solch eine Gilde-Gerechtigkeit bereits
unter dem l0_November 1780 mittels Reskripts der K6nigl.Cammer - Regierung an das Amt
ergangen sei. - Einzelheiten hieruber sind leider nicht bekannt. Vielleicht handelt es sich
lediglich nur um das vorseitig envahnte Schreiben vom selben Datum an den Amtmann,
Volkmar in Lauenstein.

Aus der Tiipfermeister-Lade

In der Beschreibung der Gildeordnung finden wir unter dem § 37 Andeutungen Liber die zu
haltende Amtsgilde-Lade, die, wie mehrfach hervorgehoben wurde, als Geld- und
Aktenbehaltnis zu dienen hatte. Eine solche Lade haben die Duinger Topfermeister im
Gebrauch gehabt, ja die letzte ist im Original noch vorhanden und wird beim Topfermeister
Heinrich Muller Nr. 45, jetzt Im Sacke 5, verwahrt. 1)

Diese truhenalmliche, aus Eichenholz gefertigte Lade, tragt die Inschrift:

TGPFERMEISTERS LADE G:SAUERLAND; ALTM: 1 815

und ist wahrscheinlich vom Altmeister Gottfried Sauerland, der derzeit die B6dener~
Reihenstelle Nr. 75 (jetzt Backerei Starke , Eckhardtstr. 8) inne hatte, geschenkt Worden. 2)

Aus den Akten der alten Lade ist manches Wissenswerte zu entnehmen. Da sind zunachst die
Namen der Topfer in der Zeitfolge von besonderem Interesse, und die Lade tlbermittelt uns
auch teilweise, wieviel Gfen die einzelnen Topfer (oder Topfbrenner, wie man sie in alter
Zeit auch nannte) im Zeitraum von einem Jahr gebrannt haben.

Die folgenden, zwar erst 1664 beginnenden Verzeichnisse, die ein Bild tiber den jeweiligen
Stand der Topferei geben, entstammen nicht restlos der Topfermeisters-Lade, sondern
anderen besonders gekennzeichneten Akten. Die Listen sind hier zusammengelegt, um eine
bessere Ubersicht uber das Auf und Ab im Laufe der Jahrhunderte zu geben.

1) Die Lade befindet sich heute im Topfermuseum.
2) Hier irrt B6ker.Die Lade wurde von der Topfergilde bezahlt.Rechnungen liegen noch vor.





Die Rubrik ,,Haus Nr.“ in den einzelnen Verzeichnissen ist nicht immer vollstandig
ausgefiillt, weil die Forschungen in dieser Richtung teilweise noch lttckenhaft sind und wohl
auch nicht restlos zu den erwiinschten Erfolgen fiihren werden.

Die Duinger Tiipfer im Jahre 1664:

1 Becker
2 Becker
3 Hardeken
4 Havenicht
5 Havenicht
6 Henschen
7 Hornkohl
8 Ihsen
9 Jakobs
10 Jakobs
11 Lampen
12 Lampen
13Lampen
14 Meywerk
15 Meywerk
16 M611er
17 M6ller
18 Méller
19 Piltzer
20 Sauerland
21 Sauerland

Barthold
Hans
Heinrich
Hans beim Thie
Christian
Jasper
Jobst
Borchert
Hans
Tiele
Baltzer
Heinrich
Jobst
Baltzer
Cordt
Cordt
Hans
Jobst
Hans
Adam
Hans

B6dener
Gr.K6tner
Gr.K6tner
Gr.K6tner
Bddener
Gr.K6tner
Bédener
Btidener
K1.K6tner
Kl.K6tner
Bédener
Gr.K6tner
Btidener
K1.K6tner
Bcdener
Gr.K6tner
Kl.K6tner
Gr.K6tner
Bédener
K1.K6tner
B6dener
Gr.K6tner
Gr.K6tner
Bédener

auch Topfhandler

desgleichen

desgleichen

auch Handler

23 Schly Hans im Sacke
24 Schly Hans vorm Sacke
25 Schly Hans

Die selbstiindigen Topibrenner im Jahre 1689:

1 Becker Barthold

2 Becker Christian

3 Becker Cordt

4 Becker Hans

5 Becker Jobst

6 Btlthen Behrend

7 Fricken Heinrich

8 Havenicht Christian

9 Havenicht Hans

10 Havenicht Jobst

1 1 Harken Christoph

Haus Nr

104

58

50

5

45

15

7

27

6

8



12 Hefeker

13 Hoensen

14 Horenkohl

15 Ihsen

16 Ihsen

17 Ihsen

18 Koch

19 Lampen

20 Lampen

21 Lampen

22 Ménkemeyer

23 Ménkemeyer

24 Maller

25Mi1ller

26 Muller

27 Maller

28 Nolten

29 Papen

30 Piltzer

31 Piltzer

32 Piltzer

33 Piltzer

34 Piltzer

35 Ravens

36 Redeker

37 Schaper

38 Schlie

39 Schlie

40 Schlie

41 Schlie

42 Verschwele
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Daniel

Heinrich

Hanl3

Borcherdt

Cordt

Heinrich

Cordt

Andreas

Heinrich

Jobst

Barthold

HanB

Cordt

Hans

Jobst

Cordt

HanB

Hans

Hanli

HanB

Henni

Henni

Heinrich

Hans

_Hans-Jurgen

Christian

Hans vorm Sacke

Hans a.d.Brinke

Jakob

Jasper

Harborth

auch Handler

auch Handler

auch Handler

desgleichen

auch Handler

auch Handler

auch Handler

desgleichen

auch Handler

auch Handler

4

74

51

21

84

103

9

26

7

10

45

24

89/90

17

110

53

14

30

64

18

29

16

38
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Die Tiipfer in der Léinderbeschreibung von 1703:
Haus Nr.:

1 Becker, Curd Henrics, Brinksitzer, - unvermégender Tdpfer 58
hat eine Kuh_

2 Habenicht, Hans Heinrich, Brinksitzer, geringer Tdpfer, hat 7 Morgen Lehn-
1and,1/4 Morgen Wiesen1and,1 Kuh und 2 Schweine 27

3 Harken, Christian, Kleinkdtner, Tcpfer, ist nicht viel vemaégend, hat 6 Morgen
Erbenzinslan, 1 Kuh,2 Schweine. 8

4 Horenkohl, Curd , Brinksitzer, Tépfer, hat erst angelegt, gibt dem Amt Lauenstein
9 Groschen, hat 1 Morgen Rottland, 2 Ktihe und 2 Schweine 30

5 Horenkohl, Hans, Brinksitzer, Tépfer, gibt dem Amt an Rottgelde 2 Thaler und der Kirche
je 1/6 Malter Rocken und Haber. 63

6 Ihsen, Burchard, Brinksitzer, Tdpfer, braucht das Handwerk wenig, ist arm, hat
eine Kuh und 3 Schweine 51

7 Ihsen, Curd, Brinksitzer, Tdpfer, kann nicht viel mehr arbeiten, weil er an der rechten
Hand lahm ist. Gibt dem Amt 9 Groschen, der Kircheje 1/6 Malter
Rocken und Haber. Hat 1 Morgen Rott- und 1 Morgen Kirchenland,

1 Kuh und ein Schwein 21

8 Koch, Curd, Brinksitzer, Tépfer, braucht das Handwerk nur dann und wann. Zinset
der Kirche je 1/6 Malter Rocken und Haber. Hat 2 Morgen Rott# und
1 Morgen Kirchenland, 2 Ktihe und 2 Schweine. 84

9 Lampe, Dietrich, Brinksitzenschlechter Tdpfer, hat 2 Kuhe und 3 Schweine 105

10 Méller, Christian, Brinksitzer, Tépfer, ist fast immer krank_ Hat 6 Morgen Rott-
und % Morgen Wiesenland, 2 Kuhe und 2 Schweine 24

1 1 Pape, Henrics, Kleinkétner, Tdpfer, treibt aber das Handwerk nicht stark. Hat
2 Morgen Erbzinsland, 1 Kuh und 2 Schweine. 7

12 Piltzer, Hans Jfirgen, Brinksitzer, Tdpfer, ist ganz alt. Hat 10 Morgen Erbenzinsland,
eine Kuh und vier Schweine. 17

13 Schaper,Christian, Brinksitzer, T6pfer_ Hat 2 Ktihe und 1 Schwein 64

14 Schlie, Hans vorm Sacke, Brinksitzer, ungesunder Tépfer. Zinset an Lorlebergen zu
Salzhemmendorf 24 Groschen, Hat 6 Morgen Meierland,
1 Kuh und 4 Schweine. 18

15 Schlie, Hans auf dem Brink, Brinksitzer,alter Tépfer, das Haus ist fast wilste. Hat 3 %
Morgen Erbenzinsland, 1 Kuh und 1 Schwein 29
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16 Schee (vermutlich auch Schlie) Hans,gar schlechter T6pfer,gibt an’s Amt Taxt 29 Gro-
schen. Hat 2 Morgen Rottland, eine Kuh und zwei Schweine_

17 Verschwele, Harbort, Brinksitzer, hat 1 Morgen Rottland. 38

Die Zahl der Topfereien war im Jahre 1703 nicht etwa 17, wie vorstehend ausgewiesen wird,
sondem weit hoher. Die fehlenden kamen offenbar fur die hier wiedergegebene Landerei-
Beschreibung nicht in Betracht Nach Art der Einzelbeschreibungen will es scheinen; als
seien hier nur die Minderbemittelten aufgeftthrt.

Die Duinger; Tiipfermeister im Jahre 1782 und die von diesen im genannten Jahr
gebrannten Ofen.

Gfen Haus Nr.:
1 Becker Andreas

2 Becker Christianjun.

3...Becker Christian sen.

4...Becker Conrad

5 Biithen Ludolph

6._.BL1then Johann Heinrich

7...Grimme Wilhelm

8_._Habenicht Conrad

9 Habenicht

10 Habenicht

Hans Heinrich

Christian im Sacke

11 Habenicht Friedrich

12 Habenicht Conrad im Sacke

13 Horenkohl Wilhelm

14 Horenkohl Johann Heinrich

15 Horenkohl Conrad

16 Horenkohl Joh.Heinrichs Witwe

17 Horenkohl Andreas

18 Heuer Barthold Jiirgen

19 Hullersen Behrendt

20 lhsen Christian

21 Lampe Gottfried sen.

22 Lampe Conrads Witwe

23 Lampe Gottfried beim Keller



24 Lampe

25 Lampe

26 Lampe

27 Lampe

28 Lange

29 Miiller

30 Mtlller

31 Milller

32 Papen

33 Papen

34 Pilster

35 Pilster

36 Rohsen

37 Schaper

38 Sauerland

39 Verschwele

40 Verschwele
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Dietrich 6 98

Gottfried auf Fricken Stelle 8 102

Friedrich 3 103a

Wilhelm 7 105

Christian 7 361

Christian Conrad 7 45

Johann 3 62

Cordt 3 111

Jobst 1 28

Andreas 5 47

Gottfried jun. 7 16

Gottfried sen. 2 17

10 82

Emst 1 64

Conrad 10 75

Johann Rudolph 4 18

Hans Heinrich 3 24

Mithin zusammen 210 Gfen.

ll

X,
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Die Duinger Tiipfermeister aus dem Jahre 1815:

1 Albrecht

2 Becker

3 Biithe

4 Dreyer

5 Habenicht

6 Habenicht

7 Habenicht

8 Heuer

9 Horenkohl

1OHorenkohl

1lHorenkohl

12Horenkohl

13Hullersen

14Lampe

15Lampe

16Lampe

l7MEtller

18Mi1ller

19Stichnothe

20Sauerland

2 1 Verschwele

Haus Nr.:
Christian 8

Emst 58

Heinrich 100

.lEirgen(auch Kritger) 25

Friedrich 27

Christian 10

Christians Witwe 93

Christian 21

Johann 23 ‘

Conrad 26

Ludolph 7

Wilhelm 1 l

Jobst (Biirgenneister) 95

Wilhelm 103

Dietrich 105

Gottfried 15

Christians Witwe 37 *

45

Georg 98

Gottfried 75

Conrad 18

*) Die Topfer-Bodenerstelle Nr.37 lag friiher
des Bauem Hermann Jahns, Topferstralie 16 C.

neben dem Hause Nr.36, jetzt Eckgrundsttick
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Die Tiipfermeister um das Jahr 1845:

I Albrecht

2 Albrecht

3 Becker

4 Becker

5 Becker

6 Bilthe

7 Habenicht

8 Habenicht

9 Heuer

l0 Horenkohl

ll Horenkohl

I2 Horenkohl

I3 Lampe

14 Lampe

I5 Lampe

16 Niehoff

17 Starke

18 Surland

l9 Verschwele

Christian

Ludwig

Christian

Gottfrieds Witwe

Gottfried

Friedrich

Moritz

Christian

Christian

Gottfried

Ludolph

Fritz

Gottfried

Ludolph Wilhelm

Moritz Witwe

Ludwig

Gottfried

Conrad  

Haus Nr
95

8

58

23

73

lOO

27

93

21

26

78

7

25

I5

lO5

14

45

75

62



Stand des Tiipferhandwerks in Duingen im Jahre 1877:

A. Tiipfermeister:

1. Albrecht

2. Albrecht

3. Albrecht

4. Becker

5. Becker

6. Biithe

7. Heuer

8. Horenkohl

9. Horenkohl

10. Horenkohl

11. lsenberg

12. Lampe

13. Niehoff

14. Siever

15. Starke

16. Verschwele

17. Waje

18. Wolters

Christian

Fritz

Fritz

Gottfried sen.

Gottliied jun

Conrad

Christian

Christian

Conrad

Fritz

Karl

Gottfried

Christian

Christian

Fritz

Gottfried

Conrad

Conrad

Haus Nr
17

8

95

104°

104

45

21

26

93

23

128

15

14

58

75

62

100

27



13.
86

B. Tiipfergescllen:

1.

2.

3.

4.
5 .

6.

7.

8.

9.

10.

ll.
12.

Albrecht
Albrecht
Becker
Becker
Btlthe
Habenicht
Hennecke
Hermes
Habenicht
Habenicht
Habenicht
Horenkohl

12aHorenkoh1
Ihsen

14. Kothe
15. Korber
16. Korber
17. Korber
18. Lampe
19. Lampe
20. Lampe
2 1. Lampe
22. Lohmann
23. Muller
24. Steins
25. Steins
26. Siever
27. Siever
28. Siever
29. Stichnothe
30. Verschwele
3 1. Witte
32. Witte
Die Gesellen waren

Ludwig
Moritz
Christian
Heinrich
Gottfried
Gottfried
Fritz
Karl
Gottfried
Christian
August
Gottfried
Gottfried
Christian
August
Gottfried
Gottfried
Heinrich
Christian
Christian
Diedrich
Gottfried
Christian
Heinrich
Fritz
Heinrich

August
Christian
Conrad
Fritz
Friedrich
Ernst
Heinrich
in der Uberzahl Hauslinge, wohnten mithin zur l\/1iete.Einige besal3enaber auch ein eigenes Haus.

Die letzten Tiipfereien, die nach 1900 noch bcstandcn:

1. Becker
2. Heuer
3. Lampe
4. Muller
5. Wolters

Haus Nr.
83

124
151

42
141
l16a
17a

10

129

84

105

45
76

90

101

55

126
124

Wo gearbeitet:
Heuer Nr.21
Albrecht Nr.5
gelemt/gehandelt

Marahrens Nr_3
Verschwele/Heuer
Wol ter/Strauch
Albrecht Nr.8

Albrecht Nr.8
Albrecht/Muller
Heuer Nr.21
Horenkohl Nr. 23
Heuer Nr. 21

Strauch Nr. 128

Heuer Nr. 21
Albrecht/Muller
NiehofNr. 14
Albrecht Nr.45
Albrecht Nr.8
Horenkohl Nr_93
Muller Chr.Nr.45
Horenkohl Nr_93

Verschwele/Strauch

Becker/Albrecht
Heuer/Albrecht
Verschwele/Lam pe
Horenkohl

Gottfried Haus Nr. 104
Christian (Spater Steinzeug-u.Tonwarentabrik) Nr. 21
Gottfried 15
Heinrich 45
Wilhelm 27
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Die heutige Tonindustrie einschlielilich der kleinen Betriebe.

1. Mi1ller,Heinrich, T6pfermeister,Im Sacke 5 (heute NiemeierstraBe).

2 Duinger Steinzeug und Tonwarenfabrik Knolle & Co,K.G. Eckhardtstr.4

3. Norddeutsche Steinzeugwerke Gebr, Muhle, Heuweg 1 (Hauptsitz Bremen).

4. Waje & Co. Tonwarenfabrik, Bruchstr.8 und Alfelder Weg13.

5. Rieke,Jilrgen, Kunstt6pfer,L6nsweg 30.

Um von den im Jahre 1940 noch lebenden Tépfermeistem uber das Wesen ihrer Zunft
Einzelheiten zu erfahren, wurde mit ihnen ein Treffen herbeigefuhrt. Dazu waren die
Altmeister
Gottfried Becker, genannt Tinnenbecker, Heinrich Muller sen., Wilhelm Wolters und Karl
Verschwele
erschienen. Es wurden allgemeine Fragen erdrtert, so auch die Handhabung der beschriebeiien
,,Schiene“_ Von den mit Gdpelwerk betriebenen Erdschneidern, den sogenannten Erdmiihlen,
wurde gesagt, dafi sie erstmalig erst nach 1870 eingefilhrt Worden seien_ Bis dahin muBte der
Ton mit der Hand geschnitten werden.

Die Einnahmen der Tépfer seien oft grol5en Schwankungen unterworfen gewesen; man
sprach daher von guten und schlechten Jahren. Das Vordringen der Glas- und
Emaillegeschirre und die Erfindung der Zentrifuge seien Meilensteine zum Niedergang der
Tdpfer gewesen, Sog. gute Jahre habe es schlieI3lich nur noch gegeben, wenn reichlich
Gurken und Zwetschen gewachsen seien. So sei denn der Verdienst trotz angestrengter Arbeit
oft schmal gewesen Die Familien der Gesellen und auch Meister hanen oft mehr als kéirglich
gelebt und es habe oft am Nétigsten gefehlt. Die Gesellenunterstiitzungskasse sei mehrfach
insofem milibraucht Worden, als man fur Kinder Lebertran bezogen, diesen aber nicht den
bedilrftigen Kindem, sondem im wahren Sinne des Wortes auf die Lampe gegossen habe,namlich auf die Oellampe, die sog_ Tranfunsel, weil selbst das wenige Geld fur Leuchtoel
fehlte.

Uber die Anfange der Tépferei hielt man sich an die unbelegten Geschichtserzahlungen eines
alten Lehrers, der erklart haben soll, Erich d_J. habe in seiner Regierungszeit (1540-84)
hollandische oder flandrische Tépfer herangeholt. Es zeugten davon noch die absonderlichen
Namen, wie
Horenkohl, Kyrieleis, Verschwele, Glanzer, Tentrus, Veith u,a.; alles Familiennamen, die in
hiesiger Gegend sonst nicht gelaufig seien. Diesen Ausfuhrungen der Altmeister mulite ichfolgendes entgegenhalten:

Die genarmten Familien sind, wie die Archivalien beweisen, zu ganz verschiedenen Zeiten
nach hier gekommen und k6nnen daher von Erich d.J.nicht eingebilrgert sein. So erscheint
z.B.der Name Horenkohl erstmalig 1642, Kyrieleis mit dem Beinamen Lateini ist 1700 als
Schafmeister nach hier gekommen, Verschwele wird 1664 als Zimmermann aufgeftlhrt,
Glanzer kommt 1762 als Schuster-Amtsmeister, Tentrus ist Schlachter und kommt ausStadtoldendorf und Veith schlieBlich als Bergmann gegen 1825 aus dem Harz. Da aber
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volksttrmlich ahnliche Ausftihrungen, wie der alte Lehrer Bohm sie gemacht hat, aus ganz
anderen Quellen Uberliefert sind, kann man sie nicht ganz auBer Acht lassen_

SchlieBlich auI5e1ten sich die Meister auf befragen Uber die fur einen Brand erforderlichen
Holzmengen.Einzelheiten hierfiber finden wir im einschlagigen Abschnitt.

Vom Gelbtiipfern in Duingen, Hohenbiichen und Coppengrave.

Die Gelbtopferei wurde fiberwiegend in den braunschweigischen Nachbarorten Hohenbuchen
und Coppengrave betrieben_ In Duingen waren es die beiden Topfermeister
Christian Sttlmpel, Haus Nr. 42 und
Georg Stichnothe, Haus Nr. 98,
die diese Kunst um die vorletzte Jahrhundertwende (um 1800) ausiibten. Scherbenfunde
haben ergeben, daB hier auch in friiherer Zeit schon Gelbtopferei betrieben wurde. Sttimpel
ist als Meister dieses Berufszweiges durch ein Mahnschreiben der Oberbergfaldorei Goslar
tlberliefert. Das Schreiben hat folgenden Wortlaut;
,,Unsere freundliche Willfahrung voraus, ehr- und achtbare gute Freunde!
Pro Memoria:
Der Topfermeister Christian Stiimpel zu Duingen hat den 25. Marty 1789 auf einen
sechsmonatigen Credit drei Tonnen Glatte aus der Ober-Bergfaktorei in'Gos1ar erhalten, die
einen Geldbetrag von zusammen 84 Louisdor ausmachen Darauf sind allererst in vier
verschiedenen Posten 65 Louisdor bezahlt_ Mithin restiert derselhe annoch 19 Louisdor.
Hannover, den 30. April 1797_“
Ob es damals schon ein Verjahrungsrecht gab und ob sich der Schuldner evtl_ nach mehr als 8
Jahren darauf berufen hat, ist nicht bekannt_

Die Erzeugnisse der Gelbtopfer (Teller, Schalen, sog_ Pfannkuchenbecken -auf Duinger Platt
Pannekakenbecken) - vielmals mit Spriichen und bunt geziert- sind in einzelnen
Haushaltungen noch im Gebrauch. So besitzt der Bauer Lampe in Weenzen noch zwei
schone, griinliche Schalen mit seinem Namen und reichen Verzierungen

Die bekanntesten Sprtlche, die die Gelbtopfer auf ihre Erzeugnisse schrieben, waren folgende:

,,Unser taglich Brot gib uns heute“,

,,Gott den Herm nennt man den Schopfer, ich bin ein Topfer.“

,,Vom Brot allein kann man nicht leben, es muB auch Wurst und Schinken geben_“

,,Eier und Speck sind ein gut Geleck_“

,,Ohne Ton und Branntewein mag ich ftirwahr kein Topfer sein.“

,,Meine Frau heiBt Elisabeth, ich wollt, daB ich ‘ne andere hatt.“

,,Dies ist des Topfers Zinn, wenn es hinfallt ist es hin.“

Solche Spriiche auf Gelbgut sind jedoch nur noch selten nachzuweisen, Weil sich der letzte
Spruch in fast allen Haushalten im wahrhaften Sinne des Wortes ausgewirld hat.
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Bei den unlangst ,,oben auf dem Brinke“ vorgenommenen Grabungen nach alten Tonget`aBen
und Scherben wurden auch solche von Gelbgut gefunden, so daB man annehmen karm, daB
auch an dieser Stelle (Haus Nr. 87, jetzt Topferstr_9) fiiiher einmal Gelbtopferei betrieben
Worden ist. Das letzte Geschirr dieser Art dilrfte von Georg Stichnothe im Hause Nr. 98 (jetzt
Gansekamp Nr.2) angefertigt sein.

In Hohenbtichen und Coppengrave wurdc von den dortigen Topfern fast ausschlielilich
Gelbgut hergestellt. Erst in der 2. Halfte des l9.Jahrhunde11s topferten dort einige aus
Duingen stammende Topfer auch Steingut nach hiesiger Art. Die Topfer der genannten Orte
waren in einer Gilde vereinigt. Das geht untruglich aus einem Schreiben hervor, das der
Amtsvogt Seelen am 28. Marz 1847 in seiner Eigenschaft als Deputierter der Topfergilde zu
Hohenbiichen und Coppengrave beschwerdefuhrend an den Biirgermeister Jahns in Duingen
richtete und zwar dariiber, Weil der Topfergeselle Ludwig Kreikenbohm aus Coppengrave die
Arbeitsstelle beim Topfermeister Beinling daselbst niedergelegt und beim Topfenneister
Lampe in Duingen in Arbeit gegangen war. _ Dariiber - so schreibt Seelen- seien die
Topfermeister in den genannten Orten hochst unzufrieden. Nach bestehender Gildeordnung
diirfe ein Geselle seine Arbeit ohne Wanderbuch oder sonstige Legitimations-Bescheinigung
nicht verlassen. Ein zweites Schreiben (vom 27.3.1847) ist mit den Unterschriften der
Gildemeister versehen. Die Namen sind:
1. Friedrich Mohle, Gilde-Vorsteher,
2. Christian Schlink,
3. Erhart Diiker xxx Handzeichen,
4. Tonnies,
5. Christian Mohle,
6. Heinrich Mohle,
8. Hundelak (oder Gundelach),
9. I.J.C.C_Bein1ing,
10. Heinrich Thiele,
ll. Conrad Bellersen Lmd
12. Christian Inngesbluth

Grohne hat die Topfer in Hohenbiichen nach den Angaben des Bauem Kun Hennecke
aufgefiihrt. Es sollen fliiher 14 gewesen sein, von denen 13 mit Namen genannt sind und
zwar:
W.Bellersen, A.Klingeberg, H. Woltemath,
Alnngesbluth, A.Meycr, W_Kullack,
H. Stierie, L. Stierie, Chr.M6hle,
W.M6hle, A. Schoneberg, Fr. Schoneberg,
H.Pilster.

Yergleicht man die Namen mit denen der Duinger Topferfamilien, so tindet man eineUbereinstimmung nur mit dem letzten (Pilster). Man muB demnach folgem, daB mit dennachbarlichen Topferorten Hohenbilchen und Coppengrave von Duingen oder umgekehn
keine familiaren Wechselbeziehungen bestanden haben, obwohl die Duinger Topfhandler dasGelbgut aus den Nachbarorten gerne mit Lunsetzten. Man kann m.E. annehmen, daB die
zwischen Duingen und Coppengrave verlaufende Landesgrenze (hier Hannover, dortBraimschweig) der Trennungsstrich gewesen ist. Mit anderen Topferoiten, wie z.B.Altenhagen, Brfininghausen u.a_ sind in dieser Beziehung nicht solche scharfen Trennungen
festzustellen. lm Gegenteil, hier tindet man viele Namen, die denen alter Duinger
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Tépferfamilien gleichen. Es wird von besonderem Interesse sein, diesen Wegen einmal
nachzugehen.

In Hohenbiichen wie auch in Coppengrave sind die Spuren der einstigen Tbpfereien schon
verwischt, wéhrend in Duingen Anzeichen vorhanden sind, da13 die bestehenden Werkstéitten
zeitgemiiB ausgebaut werden und weiter bestehen bleiben. (Hier irrte Béker.)

Brennholzmangel im achtzehnten Jahrhundert.

Da das Brermen der Tongef`aBe fruher ausschlieB1ich mit Holz vorgenommen wurde, machte
sich bei der Vielzahl der Tdpfereien um die Mitte des 18.Jahrhunderts ein empfindlicher
Holzmangel bemerkbar. Das Holz muBte zum Teil aus der weiteren Umgebung herangefahren
werden, wodurch Mehrkosten entstanden, die den Verdienst der Tbpfer schmélerten. Letztere
richteten daher am 13.Mai 1755 ein Schreiben an die Kdnigliche Regierung in Hannover und
baten um Genehmigung einer Preiserhéhung. Dieses Schreiben hatte folgenden Wortlaut:
,,Eure Exellenz werden sich gniidig erirmem, daB das Brennholz in dieser Gegend an vielen
Orten abnimmt. Dieser Mangel betrifft die sogenannten Topfmacher in Duingen, weil sie von
dem Interessentenholz nur noch die Héilfte bekommen Es entstehen durch das Anfahren des
fehlenden Holzes groBe Lasten, zumal auch die Dfen in Eggersen und Lauenstein unterhalten
werden mussen.
Wir haben bisher 100 Stuck von unseren Tépfen und Kruken, so wie es gewéhnlicher Mafien
beieinander geh6rt,(verg1_Bildtafe1:Das Duinger T6pferhundert)an die Handelsleute fur 15
Mgr. (Mariengroschen) verkauft Weil wir aber ubriger Umstiinde halber das tfigliche Brot bei
unserer sauren Arbeit nicht verdienen kbnnen, bitten wir uns gnédigst zu erlauben, fur jedes
,,100“ 18 Mgr. nehmen zu durfen Lmd daB die solchen zuwiderhandeln, vom Amt gestrafet
werden méchten.
Wir getrésten uns in baldiger Lmd gniidiger Willfahnmg und verharren

Euer Exellens
getreue Untertanen.“

Man sieht, daB es vor 200 Jahren schon eine Preislenkung gab. Das erw91hnteT6pferhundert
ist spéiter eingehend beschrieben.

Zum Brennen wurde fur jeden Brand 20 Fuder Scheit- oder Knuppelholz gebraucht und so
ergab sich rund bei 200 Briinden ein Jahresverbrauch von 4000 Fuder (verg1.die im Jahre
1782 von 40 Tépfern gebramiten Dfen), die aus den Duinger Wéldem Jahr um Jahr
herausgeholt wurden. Es ist leicht erkliirlich, daB der heimatliche Wald trotz seines
Holzreichtums solchen Anforderungen fur die Dauer nicht gewachsen war. Dieses erfullte
nicht allein die T6pfer, sondem auch die Forstleute um 1750 mit Sorge, so daI5 sich letztere
zu eingehenden Berechnungen und Planungen veranlaI3t sahen, die in spéiteren Jahren emeut
aufgenommen wurden und in Berichten dahin ausklangen, daB, wenn nicht Wandel
geschaffen werde, der Holzvorrat nur noch bis zum Jahre 1821 reichen wurde und dann
giinzlich erschépft sei.

Man zog zuniichst in Eiwiigung, die sogenannten Interessentenforsten Lmd somit die
Holzvorréite des Duinger Berges heranzuziehen und stéirker in Anspruch zu nehmen, damit,
wie besonders hervorgehoben wurde, die weltbekannten Duinger Tcpfereien, durch deren
Fertigwaren viel Geld ins Land gebracht wurde, nicht zum Stillstehen kéimen Die Regierung
schlug im Jahre 1783 vor, beim Brermen Steinkohlen mit zu verbrennen. Zu diesem
Vorschlage verhielten sich die Tbpfermeister durchweg abweisend; sie brachten die
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verschiedensten Einwendungen vor und erklarten sch1ieBlich, mit Kohlen konnte man keine
Topfe brennen.

Es sei bemerkt, daB zum Brennen nur Buchen- Lmd Eichenholz verwendet wurde, das von den
Ttipfern auf ihren Hofen in grolien Stapeln auf Vorrat gehalten wurde.

Verwendung der Steinkohle beim Brennen der Tiipfe.

Nachdem sich die Duinger Topfer nach der ersten Anregung der Koniglichen Regierung im
Jahre 1783, das Brennen der Topf-Geschirre mit Steinkohle oder mit teilweiser Verwendung
derselben vorzunehmen, ablehnend verhalten hatten, untemahm die Regierung 1785 einen
neuen VorstoB. Sie stellte fur den Bau eines Brennofens, der fur Befeuerung mit Kohlen
eingerichtet wurde, das gesamte Baumaterial und 30 bis 60 Thaler in bar in Aussicht.Es war
daran jedoch die Bedingtmg geknupft, daB der Bau des Ofens von einem Fachmann
uberwacht werden musse. Von diesem Entgegenkommen der Regierung wurde derzeit kein
Gebrauch gemacht. - Letztere lieB ihr Vorhaben zunachst nicht ruhen; sie forderte im Jahre
1788 von dem in Osterwald eingesetzten Oberfaktor Bauer ein Gutachten ein, das mit
vorgeschriebenen Fragen, die nachfolgend auszugsweise behandelt sind,im einzelnen zu
bearbeiten war.

G

Bauer berichtete gutachtlich zu den einzelnen Fragen wie folgt:

A.Der in der Zeichnung dargestellte Brennofen (die Zeichnung ist leider 1943 durch
Kriegseinwirktmg vernichtet) entspricht in seiner Grolie genau den Brennofen, wie sie in
Duingen benutzt werden. Diese Gr6Be ist mit Vorbedacht gewahlt, um den dortigen Topfern
keinen Anhalt zu Einwendungen zu geben_

Allgemeine Kosten der Befeuerung und Erspamisse durch Kohlenfeuerung;
zieht hier einen Vergleich mit dem Topfer Grotjahn auf dem Dreische in Hemmendorf

der fur den Brand eines allerdings kleineren Ofens 80 bis 90 Balgen Schmiedekohlen
benotigte. Fur den fur Duingen vorgesehenen Brennofen seien etwa ll0 Balgen Kohlen

Nach mundlicher Versicherung des Amtmannes Niemeyer benotigten die
Topfer dagegen fur einen Brand 20 Fuder Holz und es mtlsse jedes Fuder mit allen

mit 1 Thaler berechnet werden. - In Gegenuberstellung der beiden
Befeuertmgsarten kam man zu folgendem Ergebnis:

Thlr. Mgr. Thlr. Mgr.
Holzbrand: 20 Fuder a) 1 Thaler *) 20 00

Kohlenbrand: 110 Balgen Schmiedekohle a)2 Mgr. 6 4
110 Fuhren von Osterwald nach
Duingen a) 1 Mgr. 3 2 9 6

bei jedem Brand eingespart insgesamt: 10 30

1 Thaler = 36 Mariengroschen.

Die Gesamzkosten des zu erbauenden Ofens betrages 305 Thaler. Die Kosten sind durch
Umstéinde als hoch anzusehen Es muB namlich infolge der unbequemen Lage des

em anderer ist nicht vorhanden- Weil er sehr abhéingig ist, an der Sudseite eine 7
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FuB hohe, 5 FuB dicke und 32 FuB lange Mauer gezogen werden. Au15erdem sind 3 massivePfeiler zu errichten, um eine horizontale Flache und den erforderlichen Zug zu erhalten. Auchist das Baumaterial teurer, Weil es weither herangefahren werden muI3.

D. Wieviel Zins von den 4 Topfem (es waren dieses: Ludolph Biithe, Friedrich Lampe unddie Gebriider Heinrich, Wilhelm Lmd spater noch Gottfried Horenkohl aus den Hausem Nr.84, 103, 11, 23 Lmd 26), die sich 1788 fur die Verwendung von Steinkohlen beim Brennenbereiterklart hatten, erforderlich war, berechnet Bauer fo1gendermaI3en:

Vier Topfer konnen jahrlich je wohl 10 mal brennen und mithin 40 Cfen erzielen. Werdenvon jedem Brand 12 Mgr. erhoben, so ergeben sich jahrlich 13 Thaler und 12 Mgrund sinddie Baukosten damit gentlgend verzinst. lst aber das Vomrteil der dasigen Topfer gegen dasBrennen mit Steinkohlen mehr geschwunden, kann man den Zins erhohen.
Die Verwendungsdauer des in Aussicht genormnenen Ofens ist auf 15 bis 20 Jahre zuschatzen.

E. Auf die Frage der Regiertmg, ob die Einrichtung des Brennofens mit Kohlenfeuerung im.Interesse des Osterwalder Bergwerkes liege, gibt Bauer folgende interessante Antwort:,,Die Anlage ist jetzt nicht sehr zu wiinschen, da neben der fur die Duinger zu fordemdeSchmiedekohle 2/3 Brand~ oder Hausbrandkohle mit zu Tage gefordert werden muB, wurdenbeim Verbrauch der 4 Topfer 4400 Balgen (44x 110) Schmiedekohle (d.ist die bessere Sorte)8800 Balgen Hausbrandkohle (d.ist die geringere Art) mit zu Tage gefordert werden mussen,wofiir aber kein Absatz moglich ist. - Sollte aber das bei Duingen gefundene Kohlenfloz nachWunsch ausfallen, wozu man alle bergmamiischen Hoffnungen hat, alsdann ist die Anlageeines Ofens mit Kohlenfeuerung sehr erwilnscht, zumal das neue Bergwerk gleich einenbetragtlichen ortsverbundenen Absatz hatte.“
Es ist, so schlieBt der Oberfaktor Bauer seine gutachtlichen Ausfilhrungen, der Bau des Ofensso lange auszusetzen, bis uber die Mengen und Beschaffenheit der Duinger Kohle GewiBheitbesteht.

(An dieser Stelle schiebt Boker einen Zwischentext Uber den Duinger Steinkohlenabbau ein.)
Die Duinger Steinkohle

ist bald danach aus mehreren Gruben gefordert Das Flotz Wurde im Jahre 1747 angeblich vondem Bergmann Eckert, aus dem Harz stammend, vor dem Walde beim Papenkamp gefunden.Nach anderen Quellen sollen die Steinkohlenvorkommen beim Anlegen eines Brurmens aufdem Papenkamp entdeckt sein. Infolge der damals gemachten Meldung lie13 das Amt dieKohle untersuchen. Der Schichtmeister Breuer aus Osterwald stellte fest, daB die Kohleleicht und daher von geringer Gute sei. Im Jahre 1751 untemahm der Maschinen-DirektorHansen eine genauere Untersuchung. Er bestatigte die Breuerschen Feststellungen und rietvon der Anlage eines Bergwerkes wenigstens so lange ab, bis entschieden sei, welche Erfolgeder derzeit auf Braunschweigischer Seite emeut begonnene Versuchsabbau haben werde. Soblieb die Sache liegen bis zum Jahre 1815, wo das Steinkohleniloz im Duinger Walde wiederdie Aufmerksamkeit des Amtes Lauenstein erregte.

Der Vize-Oberbergmeister Ey zu Zellerfeld mutete Namens einer unter seinem Vorsitzgebildeten Gewerkschaft bei der Regienmg um das im oder am Duinger Walde von ihm unterdem Namen ,,Landeswoh1fahrt“ anzulegende Steinkohlenbergwerk Es Wurden ihm die
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Schwierigkeiten, welche das Werk mangels eines festen Daches hatte, mitgeteilt. Ey blieb
jedoch bei seinem Vorhaben und erhielt Ende 1816 die Genehmigung der Koniglichen
Cammer. Es wurden uber die Bedingungen Verhandlungen gefuhn und uber die Abgabe des
Zelmten von den gewonnenen Kohlen Vereinbarungen getroffen und danach der Bergbau im
Jahre 1817 begonnen, der seitdem bis 1866 und darilber hinaus auf Rechnung der
Gewerkschaft fortgesetzt wurde.

Anfangs wurde nur das Kohlenfeld abgebaut, welches unter der herrschaftlichen Forst
liegt.Mehrere Grundstucke aulierhalb der Forst sind spater von den Eigentumem, namentlich
von der Kammerei des Fleckens Duingen hinzu erworben, so daB das Werk spater teilweise in
der Duinger Feldmark lag.

Der Abbau war wegen des sumpilgen Terrains, wegen der geringen Hohe des Feldes und des
giinzlichen Mangels eines festen Daches uber dem Floze sehr schwierig und kostspielig.

Dem Betriebe stand lange der Obersteiger Bahr aus Duingen vor. Da er Mitinteressent war
nannte man das Bergwerk wohl auch das Bahrsche. Es handelte sich um einen kleinen
Betrieb, der 7 oder 8 Arbeiter (anfanglich Bergleute aus dem Harze, zu denen Veith,
Simmerling, Eschart und andere gehorten) beschaftigte und in den Jahren 1861, 1862 und
1863 je etwa 8800 Balgen (zu 2 % KubikfuB) Steinkohle forderte. ‘

Bemerkenswert ist, daB das Entstehen des Duinger Bergwerkes mit dem Bau des 1.
Kohlenofens der Topfer zeitlich fast genau zusammenfallt.

(Hier endet der eingeschobene Bericht uber den Anfang des Steinkohlenabbaues in Duingen)

Da der von Bauer angegebene Holzverbrauch fur den Brand eines Ofens - 20 Fuder - sehr
hoch erschien, wurden die hiesigen noch lebenden alten Topfermeister daruber befragt. Sie
erklarten ilbereinstimmend, dali 20 Fuder tatsachlich benotigt seien, doch musse
berucksichtigt werden, dab man fruher der schlechten Wege wegen habe nicht sehr viel laden
konnen. Gemessen habe der Verbrauch bei jedem Brand etwa (hier fehlt die Angabe einer
Zahl) Klafter gleich Raummeter betragen.

Das Bauersche Gutachten in seinen Ausfuhrungen unter  war offenbar der Grund, daB die
Konigliche Regierung von ihrem Drangen, beim Brennen Steinkohlen zu verwenden, ablieB_
Es vergingen nahezu 30 Jahre, bis die Angelegenheit wieder aufgegriffen wurde_ lm Jahre
1815 erhielt Bauer von der Regierung den Auflrag, fur den Bau eines mit Steinkohlen zu
befeuernden Bremrofens die erforderlichen Zeichnungen anzufertigen Der damalige
Amtsvogt Helmer erhielt den Auftrag, samtliche Duinger Topfermeister, deren Zahl auf 21
zuriickgegangen war, fur den 11. August 1815 auf die Amtsstube nach Lauenstein zu
bestellen. Gffensichtlich sollte den teils noch widerspenstigen Meistem die Notwendigkeit
und Nutzlichkeit der SteinkohlenverwendLmg mit etwas Nachdruck vor Augen gefuhrt
werden, in dem man die Stillegung verschiedener Topfereien androhen wollte oder androhte,
wenn nicht zur Kohlenbefeuerung Ubergegangen werde.Allein die Meister kamen der
Aufforderung des Wallenser Amtsvogts nur insofern nach, als sie die Topfermeister Christian
Heuer und Conrad Verschwele mit Vollmachten ausstatteten und nach der Amtsstube
entsandten. Die dort gefuhrte Verhandlung muI5 wohl ersprieBlich gewesen sein, denn es
wurde bald danach der Bau des sog. ersten Kohleofens in die Wege geleitet.

Der Topfermeister Christian Albrecht fuhr zunachst mit 6 getrockneten Topfen nach
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Altenhagen, wo bereits ein mit Kohlen gefeuerter Brennofen in Betrieb genommen war. Der
dort vorgenommene Probebrand fiel gut aus.

Es sei bemerkt, daB der jungste VorstoB gegen 1815 von dem Forstinspektor Bodecker
ausgegangen war, weil der Holzmangel immer bedrohlicher geworden war. Der
Amtsschreiber Schar in Lauenstein hatte die Regierung zum Handeln veranlalit, und so wurde
im Jahre 1816 unter Bauers Aufsicht mit dem Bau eines ,,Kohlenofens“ begormen. Nachdem
der Ofen fertiggestellt und der erste Brand ausgefuhrt war, schrieb Genannter an den
Forstinspektor Bodecker folgenden Brietf
,,Gestem (am 2.0ktober 1816) bin ich in Duingen gewesen, allwo der erste Ofen mit
Steinkohlen gebrannt worden ist. Derselbe ist so vortrefflich, als wie einer nur selten mit Holz
ausfallt. Die samtlichen Topfer waren daiuber sehr vergnugt und sind nunmehr von der
Steinkohlenfeuerung eingenommen. Gluck auf!“

Wenige Jahre spiiter, namlich 1821, wurde von den Brudern Ludolph und Gottfried
Horenkohl ein zweiter Ofen gleicher Art gebaut. Hierzu lieferte die Regienmg das gesamte
Bauholz und leistete Zuwendungen in barem Gelde mit der Bedingung, daB sie die
gesammlten Erfahnmgen in einem ausfilhrlichen Bericht mitteilten. Dieser Pflicht erledigten
sie sich mit einem Schreiben vom 7. Jannuar 1822; darin wurde folgendes gesagt:

Bei jedem Brand, der friiher durchschnittlich 7 Klafter Buchen- und Eichenholz erforderte,
wurde durch die Mitverwendung von Kohlen viereinhalb Klafter Brermholz eingespart. Die
noch verwendeten 2 % Klafter Holz seien fur das Garbrennen erforderlich und daher auch
furderhin notig.

Da in den letzten zehn Jahren (von 1812 bis 1822) durchschnittlich 180 Ofen im Jahr
gebrannt seien, betrage die jahrliche Holzeinsparung bei den Topfem mehr als 800
Klafter(gleich Raummeter).Anf`anglich wurden Osterwalder und spater auch Duinger Kohlen
verwendet.

Die von der Regierung gestellten Fragen, wie die Steinkohlen aus dem Duinger Bergwerk zu
diesem Behufe beschaffen seien, wurden von den Brudem Horenkohl in folgenden filnf
Punkten beantwortet:

1. Die Kohlen miissen trocken sein, sonst bremien sie nicht gut.

2. Im kleinen Feuer sind sie gelinde und bediirfen guter Behandlung.

3.1m groBen Feuer sind sie recht gut und brermen wie Pech zusammen.

4. Bei groliem Feuer geben diese Kohlen die Glut nicht so auf einmal, wie die aus Osterwald,
sie halten aber langer im Feuer bis sie ausgebrannt sind wie jene.

5. Eimnal haben die hiesigen Bergleute eine ganz verwerfliche Sache mit den Kohlen
angefangen,und zwar haben sie die grolien Kohlen alle entzwei geschlagen, aber alsdann
konnen sie zum Topfbrermen nicht gebraucht werden. Der Topfermeister Verschwele hat auf
diese Weise einen Schaden von 15 Thalem gehabt.

Dieser von den eingangs genannten Briidem Horenkohl abgegebene Bericht ist vom
derzeitigen Duinger Pastor Friedrich August Sehinke verfalit und niedergeschrieben.
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Die Erzeugnisse der Tiipfer im Wandel der Zeit.

Werm es gelingen sollte, die Anfinge der Duinger Topferei an die Pforten des frilhen
Mittelalters zuruckzufuhren, werden sich wegen der verschiedenen Zweckbestimmungen die
Gef`aBe und deren Formen oftmals geandert haben. Man wird neben grolien Topfen wegen
Fehlens der Glas- , Steingut- und Porzellangeschirre auch kleine Gefalie fur Kuche und
Haushalt gefertigt und vertrieben haben.Die in allen Grolien hergestellten gehenkelten Topfe,
die man uberwiegend in den letzten Jahrhunderten machte, waren nur aufien mit einer
Salzglasur versehen und nach oben ausgeweitet. Erst gegen 1885 glasierte die Topferei Heuer
die Topfe auch irmen und fertigte sie zylindrisch an_

GroI3e sog. polnische Fasser -die volkstiimliche Bezeichnung hierfilr ist ,,Pulsche Fate“ Lmd
bei alteren Leuten heute noch gelauiig- sind fiilher offenbar uberwiegend in Polen begehrt
gewesen und dorthin verkauft bzw. dort an den Mann gebracht.

(Amnerkung: Hier durtte Boker irren. Die Bezeichnung ,,Pulsche Fatt“ kommt wohl nicht von
,,Polnisches FaB“ sondem hat etvvas mit ,,piilschen“ zu tun. Die Gefalie wurden zum
Kaltruhren des Blutes nach dem Schlachten ben6tigt.Schnelles, aufwirbelndes Ruhren =
,,pi1lschen“.)

Im 17. und 18. Jahrhundert fanden sog. Duinger Wappenkriige (Bierseidel) reichen Absatz.
Diese Kriige, von denen sich zwei im Besitz des Verfassers befinden, wurden mit den
verschiedensten Stadte- oder auch anderen Wappen versehen und von den Zinngiellern
,,beschlagen“.

Gegen 1700 und spiiter wurde (vielleicht auf Anregung des Apothekers Andreae aus
Hannover) sehr viel Kleinzeug gebrannt. Es handelte sich um Salbentopfe und Oelkruken.
Von diesen kleinen und kleinsten Sachen ist beim Bau der Wasserleitung im Jahre 1937
verhaltnismallig viel ans Tageslicht gekommen.

lm ilbrigen wird auf den Brief des Herrn Direktors Christian Heuer (er folgt spater) Bezug
genommen. Unter den in diesem Schreiben aufgefuhrten ,,Faten“ sind Stein- oder
Milchschalen zu verstehen, die in der Milchwirtschaft zum Absetzen des Rahms gebraucht
wurden und den Topfern reichen Absatz und Verdienst brachten, weil jeder Landwirt von
diesen Schalen standig eine groliere Anzahl benotigte

Dort, wo im Brermofen nur eine geringe Hitze entstand, wurde er mit Blumentopfen
ausgefullt. Ihre Herstellung war somit eigentlich nur ein nebensachlicher Erwerbszweig, der
in spateren Jahren zum Teil aber auch zum Hauptenverb wurde.

Tonrohre und Dachziegel durften nach Lage der Sache nur zeitweilig auf besondere
Bestellung oder zum Eigenbedarf hergestellt worden sein.

Die Herstellung des sogenannten Gelbgutes ist bereits unter den Gelbtopfem beschrieben.

Die Topferei von Milller fertigt z.Zt. als Spezialitat Ofemnuffen an, die sich als sehr praktisch
erwiesen haben. Knolle & Co. fabrizieren seit etwa einem Jahr wieder fast ausschlielilich
Tonrohren. Waje & Co. dagegen stellt nur Topfe und Gebrauchsgeschirr her. Der junge
Topfer Riecke, Lonsweg 3O,*topfert gediegene Karmen und Vasen.
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Die Norddeutschen Steinzeugwerke von Gebr. Muhle bringen im groBen und ganzen nurRéhren , Krippenschalen und Troge heraus und zwar als Grolibetrieb, der 12 Brermofen (je 3Waggons Fertigwaren fassend) hat.

Alte Einzelstiicke beweisen, daB geschickte Hande Gegenstande gefertigt haben, die m. E.nicht in Massen, sondem wohl nur zur eigenen Verwendung getopfert Worden sind. So besitzeich u.a.eine Oellampe, die einer Zinn-Oellampe (Tranfusel) stark ahnelt und einen Behéilterfiir Schwefelholzer mit Reibfliiche. Da die Duinger Topfer, wie im Bericht des OberforstersHorst bereits erwahnt wurde, dem Amt Tintenfasser liefem muBten, entstand der Tintenlowe.
Der Tintenliiwe
wird im Bremer Fockemuselun verwahrt, ein zweiter betindet sich im HamelnerHeimatmuseum. Letzterer tragt die Jahreszahl 1784. Die Hannoversche Presse schreibt dazuin ihrer Ausgabe Nr. 104 vom 2.9. 1949:
,,Kein Schreckgespenst aus der Vorweltzeit, sondem ktlnstlerische Handwerksarbeit aus eineralten Duinger Topferwerkstatt. Zwar gehort viel Fantasie dazu, in ihr einen Lowen zuerkennen, eine Einbildungskrait, wie sie ihr Schopfer zweifelsohne besal5.“

Ein solcher Tintenlowe, der in seinem breiten Rilcken Tintenfali und Sandstreuer birgt unddessen Schwanzstumpf als Licht- bzw. Kerzenhalter dient, war noch vor 40 Jahren in derFamilie Heuer im Gebrauch, so daB man annehmen kann, daB diese Art Schreibgeréite inderen Topfereien erstmals angefertigt Worden sind.

Der Topfhandel.

Der von Duingern betriebene Toplhandel ist so alt wie die Topferei selbst. Er zieht sich durchdie Topfereigeschichte wie ein roter Faden und wurde daher bereits ofter mehr oder wenigereingehend gestreift. Wir haben ersehen, daB manche Topfer ihre gefertigten Waren selbst anden Mann brachten, um auf diese Weise mehr zu verdienen. Die Handler hatten in der Regelauch das Topferhandwerk erlemt und schwenlden, wenn sie die erforderlichen BarmittelbesaBen, zum Handel ab. Der Hauptverdienst lag offenbar beim Handel, wenn auch dieweiten Reisen und die Frachten hohe Unkosten verschlangen Wenig bemittelte Handler, sog.Topfhausierer, versorgten die néihere und auch Weitere Umgebung, ihre Ware in einerStockkiepe tragend, mit Geschirren.

Zunachst interessiert die den alten Topfem gelaufige MaBeinheit, das sog. DuingerTopferhundert. (Vergl.die entsprechende Bildtafel). Rudorf schreibt im Jahre 1845 dariiber:
,,Das in Duingen verfertigte Topfergut wird nach Hunderten verkauft, das Hundert besteht aus10 Wurf, der Wurf aber nicht aus der gewohnlichen Zahl drei, sondem kann nach der Gr6Bedes Gutes die Anzahl von 24 Stilck um fassen und auch unter ein Stiick gehen.“
Vorstehende Erklarung ist dem Laien nicht sogleich verstandlich. Die Betrachtung der obenangezogenen Bildtafel verschafit Klarheit.
Im heimischen Sprachgebrauch sagt man filr Wurf ,,Worp“und daraus ergeben sich dieverschiedenen Grélienbezeichnungen: einworpsche, zweiworpsche usw. Die aus einem Wurfgefertigten Gefalie muBten stets 30 Liter fassen, das ergab 300 Liter filr das Hundert. Somit,um es nochmal zu sagen, nannte man den aus einem Wurf (Ton auf die Topfenscheibe)gefertigten, 30 Liter fassenden, also groBen Top£ einen ,,einworpschen“, wahrend z_B. achtaus einem Wurfgefentigfe kleine, je 3,75 Liter haltende Topfe ,,achtw6rpsche“ hieBen.
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Zwei Ausnahmen gab es und zwar bei Zwischen- und Ubergr6Ben, wie das aus der Bildtafel
ersichtlich ist.Man benétigte fur einen ,,Twei1igschen“, so nannte man den 15 Liter fassenden
Topf, deren drei Stuck aus zwei Wurfen entstanden waren, (eben 2/3 Wurf)_Der Name
,,Tweiligsche“ ist offenbar eine plattdeutsche Ableitung von ,,zwischen“, die man spater
falsch in ,,Zwillingst0pf" verhochdeutscht hat. Die zweite Ausnahme war der 37,5 Liter
haltende groBe Topf Da man von dieser Gr6Be nur acht Stuck zur Mafieinheit des
Tdpferhunderts (8 x 37,5 = 300) benétigte, sprach man von ,,Acht aufs Hundert“. Seine
Herstellung eiforderte 1 % Wurf an Ton. Der tatsachliche Verbrauch des Tépfertones, der
verschiedene Topfgr6Ben im Verhéiltnis zum mengenmaliigen Wurf, durfte Schwankungen
unterworfen sein. Man bedenke, daB allein bei einem Hundert achtwdrpsche 160 Stuck
Hankel oder Chre angebracht werden muBten, wahrend derer bei ,,Acht aufs Hundert“ nur
deren zehnter Teil erforderlich war. Und dennoch war der Handelspreis fur beide Topfarten je
Hundert gleich und betmg im Jahre 1755 nur 15 Mariengroschen. Hieraus ist einmal der Wert
des Geldes in damaliger Zeit zu ermessen und anderseits auch, wie schwer es zu verdienen
war.

Aus den in der Lade enthaltenen Jahresrechnungen der Tdpfergilde, die 1764 beginnen, laBt
sich der jeweilige Stand der Tdpfereien und deren Betriebsamkeit gut verfolgen, weil von
jedem Brand 1 Mariengroschen ,,in die Lade erlegt werden muBte“_

Mit der Zahl 45 durtten die Tépfereien in Duingen ihren h6chsten Stand erreicht haben.
Dieser hohe Stand ist mehrfach urkundlich belegt. Das bedeutet praktisch, daB fast jedes
zweite Haus im Grt eine Tépferei war, denn es waren damals nur 114 Hauser vorhanden_

Die Topfhiindler im Jahre 1664.

1 Becker, Tiele Handelsmann und GroB-Kéthner
2 Habenicht, HanB Kaufmann und Bédener
3 Habenicht, Jobst Handelsmann und GroB-Kéthner
4 Meywerk, HanI3 Handelsmann und Grofi-Kéthner
5 Meywerk, Jobst Handelsmann und Bddener
6 Pilster, HanB Handelsmann und GroB-Kéthner
7 Pilster, Heinrich Handelsmann und Bédener
8 Pilster, Jobst Handelsmann und GroB-Kéthner
9 Ténnies, Han13 Hande1smann und Bddener.

Der unter Ziffer 2 genannte HanB Habenicht hat den Topfhandel wahrscheinlich in gr6Berem
Umfange betrieben.

Die Duinger Topfhiindler im Jahre 1689.

A. Handler im Hauptberuf

1 Bésen, Steffen Bédener
2 Clarin, HanB Heinrich Bddener
3 Eilers, Albert Aus der 3. Schfutze (?)
4 Eilers, Curt Bddener
5 Habenicht, Barthold a.d.2.Klasse Bédener
6 Habenicht, Christian B6dener
7 Heuer, Heinrich Bddener



8 Lampen,HanB
9 Linnemann, Hermarm
10 Meywerk, Jobst
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a.d.2.Klasse Bédener

Bédener und Bflrgermeister 2 K1

11 Meywerk, T6nnis Bédener
12 Monchemeyer, Barthold Bédener
13 Monchemeyer, Hanfi a.d.3.Klasse
14 Pilster, Henni Bédener
15 Ravens, HanB Ww.Ha1usling,danach Bodener
16Timmermann, Christoph a.d_2.Klasse.

B. Hiindler, die ihre Ware selbst herstellten,also im Hauptberuf Topfer waren

1. Becker, Borchert GroB-K6thner
2 Becker, Christian Bédener
3 Becker, Cordt Bédener
4 Fricken, Heinrich Bédener
5 Ihsen, Heinrich Bédener
6 Ihsen, Cordt GroB-K6thner_War mit der Tochter des Pastors Boberts

verheiratet.
6a Lampen, .lobst
7 Lampen, Heinrich GroB-Kéthner
8 Monchemeyer, Han13 a.d.3.Klasse
9 Miller, Cordt Groli-Kéthner
10 Pilster, HanB vorm Sacke,GroB-Kéthner
11 Pilster,HanB Bédener
12 Pilster, Henni GroB-Kéthner
13 Schaper,Christian Bcdener

Somit waren nmd 40 Topfhandler und handelnde Tépfer unterwegs, um das ,,Du1nger Gut in
den Sommermonaten in der Ferne fur gutes Geld zu vertreiben_ Die Familien und Knecht und
Magd wurden in der Regel mitgenommen und oft kehrten die Handler erst im Spahtherbst
zuriick.

Am l6.November 1802 berichtete der Amtsvogt Stéckmarm aus Wallensen uber die in
Duingen stattgefundene Btlrgermeisterwahl, die der Genannte zu beaufsichtigen hatte, daB 57
Stimmen abgegeben seien, aber 50 stimmberechtigte Burger an der Wahl nicht teilgenommen
hatten, weil sie noch auf Reisen gewesen seien und sich meistens im Auslande auihielten

Nach einem Bericht des Bfirgermeisters Christian Jahns vom 23. Dezember 1844 an das Amt
Lauenstein wurden im Berichtsjahr in Duingen

34 560 Zentner Steingut Lmd

792 Zentner Gelbgut
hergestellt und ilberwiegend in folgenden Orten abgesetzt:

Mecklenburg-Schwerin 750 Zrt_

Elmshom 1400 Ztr
Kiel und Danemark 4470 Ztr
Oldenburg und Umgebung 940 Ztr.
Emden und Ostfriesland 1080 Ztr
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Floto in PreuBen 3600 Ztr.
Braunschweig Lmd Umgebung 3670 Ztr_
Harburg 3200 Ztr.
Uelzen 2200 Ztr_
Homeburg 850 Ztr.
Géttingen und Umgebung 3500 Ztr.
Hildesheim und Umgebung 2880 Ztr.

28540 Ztr_

Das iibrige Gut wurde durch Kleinhandler , die sog_ Kiepentrager, in der Umgebung von
Duingen in einem Umkreise von mehr als 4 Wegestunden an den Mann gebracht.

An Fracht per Achse wurden fiir den Zentner durchschnittlich bezahlt von Duingen nach
Bremen 10 ggr (Gutegroschen)
Harburg 15 ggr.
Uelzen 14 ggr
Hamburg 15 ggr_
Mecklenburg-Schwerin 20 ggr.
Floto 8 ggr.
Géttingen 7 ggr.
Braunschweig 4 ggr.
Hildesheim 4 ggr.

Hierzu wird bemerkt, daB dasjenige Gut, welches nach Kiel, Holstein, Danemark,
Ostfriesland und Oldenburg ging, mit Ausnahme von etwa 840 Ztr., welche per Achse nach
Bremen gebracht waren, samtlich mit Sehiffen von Hameln aus beférdert wurden, und zwar
bis Bremen. Die Landfracht bis Hameln kostete je Zentner 4 ggr_8 Pfennig und die
Wasserfracht von Hameln 3 ggr. Die Umladekosten betrugen je Fuder a) 72 Ztr. 12 ggr
Bei jedem Fuder war mit 1 Ztr. Bruch zu rechnen_

Die Duinger Grolihandler kauften auch Tdpfewvaren in den Nachbarorten Coppengrave und
Hohenbfichen, sowie auch in Altenhagen hinzu_ lm Jahre 1844 waren 1296 Ztr_ auswarts
erstanden und vorwiegend als Gelbgut in den groBen Duinger Steintbpfen verpackt.
Der Handel nach OstpreuBen und dem Baltikum war offenbar 1844 nicht mehr lohnend.

Das Duinger Kirchenbuch von 1702 bis 1779 weist im Zeitraum von 1709 bis 1779 rund
120 Geburten und von 1733 bis 1779 etwa 55 Sterbefalle aus, die auf den Topfreisen
eingetreten sind. Damit ist ewviesen, daB die Duinger Tdpfer und Handler ihre gesamten
Familienangehdrigen mitnalmien Die Hauser in der Heimat wurden fur die Zeit der
Abwesenheit ,,zugesch1agen“_ - Die Folgenden Kirchenbucher bis etwa zu der Mitte des
19.Jahrhunderts weisen ahnliche Ergebnisse aus, die mit dem Ruckgang der Tdpfereien nach
und nach abklingen- Die angegebenen Geburts-und Sterbeorte lassen die alten Absatzgebiete
im groBen und ganzen erkennen.
Es bleibt festzuste1len,ob die Kirchenbucher des Pfarramtes Brunkensen aus Coppengrave
und Hohenbtlchen gleiche oder almliche Beweise erbringen.

Das eingangs erwahnte Kirchenbuch enthalt folgende Geburts- bzw. Sterbeorte (die Anzahl
der in den einzelnen Olten erfolgten Geburten und Sterbefalle sind in Klammern angegeben.)
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Amelunxen (+I),Blumberg (+I), Braunschweig (*9 +5), Bremen (* I4+6), Buhfeld (+I),
Burgdorf (*l), Coppenbrilgge (*2), Danzig (*9+2), Erzen (+2), Gandersheim (*I), Goslar
(*I), Grasdorf (+I), Groningen (*4), Gutfelde (*I), Greene (+I), Halberstadt (*I), Hamburg
(*4+l), Hannover (*5+3), Hoheneggelsen (*I), Hoya (*I) Holtrup (*I), Husum (*I+I),
Hameln (+I), Helsingor (+I), In der Fremde ohne nahere Ortsbezeichnung (*3+2),
Konigsberg (*I), Landsberg a_d.W.(*I+I), Lauenburg a.d.Elbe (+I), Luden im
Biickeburgischen (+I), Magdeburg (*I), Minden (*8+3), Nienburg a.d.Weser (+I), Nultorp
(+I), Osterode a.Harz (*4+I), Obemkirchen (+I), Peine (*2), Rinteln (*2+I), Stadt-Oldendorf
(*I),StaBfurth (*I), Stemmen (*I), Stolzenau (*2), Verden a_d_Aller (*4), Vlotho a.d_Weser
(*27+8), Wagenfeld (+I), Wansleben im Magdeburgischen (+I), Wettbergen (*4), Winsen
auf dem SchieBe (*I) u.s_w_

Die neuen Erdenbiirger wurden in ihrem Geburtsort oder in deren Nahe getauft, die
Verstorbenen an Ort und Stelle, d.h_auf dem nachsten Friedhof, beigesetzt. Nachher wurde
den unterwegs verblichenen Topfem oder auch deren Kindem, die weitaus am meisten
unterwegs verstarben, in der hiesigen Kirche eine Leichenpredigt gehalten,

Die hohe Zahl der Geburten in Vlotho erklart sich daraus, daB dort in den Sommenmonaten
fast standig Duinger Familien mit dem Zuschiffbringen der Tonwaren beschaftigt waren.

Im spéiteren Kirchenbuch findet man sogar Namen von hollandischen, danischen und
baltischen Orten.
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Im Jahre 1808 lebten in Duingen die Handler:

1 Ihsen, Conrad, Kothner Haus Nr. 5

2 Ludewig, Moritz,K6thner
3 Pilster, unter dem Kel1er,K6thner
4 Pape,Johann,K6thner
5 Pilster auf dem Hofe, Kothner
6 Heuer, Christian,Bodener
7 Muller,Gottfrieds Witwe, Bodener
8 Becker,Emst,war auch T6pfer,B6dener
9 Horenkohl,Conrad,B6dener
10 Lampe,Heinrich,Bodener
11 Michaelis, Bernhard, Bodener
12 Ihsen, Gottfried, Bodener
13 Jahns, Conrad, Bodener
14 Horenkohl, Heinrich,B6dener
15 Rose, August,B6dener
16 Zanker, Christian, Bodener
17 Horenkohl, Christian, Bodener
18 Mul1er,Moritz,B6dener
19 Grimme, Hans Ji1rgen,B6dener
20 Kyrieleis, August, Bodener
21 Rose, Heinrich,B6dener
22 Pape, Conrad jun., Bodener
23 Langen, Friedrichs Witwe,Bodener
24 Sievers, Hermann,B6dener
25 Buthe,Johann Heinrich, war auch Topfer,Bodener
26 Fricke, Heinrich, Bodener
27 Mohle, Gottfrieds Witwe,B6dener
28 Pilster vor dem Sacke,Halb-Bodener
29 Glanzer, August, Bodener
30 Rodenberg,Philipp, Bodener

6
9

16

17
41

51

58
63

64
35
76
77
78
82

83
86

87
88

89
91
92

99
100
101

110
113

32

Im Jahre 1818 war die Zahl der Duinger Topfhandler auf 21 zuruckgegangen und im Jahre
1820 waren es nur noch 16.

Die Duinger Topfhiindler um das Jahr 1860.

1 lhsen, Moritz, Kothner
2 Muller,Christian, Kothner
3 Waje,Hermann, Kothner
4 Engelke, Christian,K6thner
5 Tolksdorf,Friedrich,K6thner
6 Grimme,Heinrich,B6dener
7 Michaelis, Gottfried,B6dener
8 Zimmerling,Carl,B6dener
9 Jahns,Friedrich sen.,B6dener
10 Homburg,August,B6dener
11 Veith,Wi1he1m,Bodener
12 Becker,Christian, Bodener

Haus Nr.

77

5

6

22
24
30
32
35
38
46
66
63
73
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13 Habenicht, Heinrich, Bodener 76
14Knoke, Christoph, Bodener 82
15 Lhsen, Christians Witwe,B6dener 86
16 Kyrieleis, Christian, Bodener 89
17 Schmidt, Wilhelm, Bodener 90
18 Siever, Christian, Bodener 99
19 Ihsen,Conrad, Bodener 10420 Kraus, Conrad, Halb-Bodener 119
21 Stf1mpel,Cl1ristian,Halb-Bodener

122
22 Waje,Moritz,Anbauer 124

AuBerdem einige sogenannte Topfhausierer.

Bliitezeit und Niedergang des Tiipferhandwerks.

Nachfolgende Auf- Lmd Abkurve zeigt zunachst ein Abgleiten der Zahl der
Topfereien Lun und in der Zeit des dreifmigjéihrigen Krieges. Alsdann danach denrapiden Aufstieg und die Hochblixte des Handwerks, die erst nach 1800 aufhorte
45 Topfereien waren der nachweisbar hochste Stand, der sich das ganze =1 8.Jahrhimdeit hindurch auf dieser Hohe bewegt hat. Im Jahre 1782 waren es noch42 an der Zahl, die 2 10 Briinde ausfiihrten.
Am Anfang des 19. Jahrhtmderts begann schon der Riickgang und von da ab dersteile Abfall, wie es die Kurve ungefahr zeigt. Die Grtlnde, die das
Topferhandwerk mehr Lmd mehr zum Erliegen brachten, waren verschieden.
Zuerst war es wohl die Ausbreitung der Glasindustrie und danach brachte auchdie Erfindung der Emaille weiteren Schaden fiir den Topfer. Auch die auf den
Markt gebrachten Blechwaren trugen einen Teil dazu bei. Immerhin war noch fureine ganze Anzahl Topfereien Arbeit genug vorhanden, da die Milchwirtschaft
treibenden Bauem mit sog. Milchsatten oder -schalen zu versorgen waren. Mit derErfindung der Zentrifuge und dem Auikommen der Molkereien wurden diese ArtSchalen jedoch iiberiliissig und damit wurden den Topfem sozusagen die letzten
St6Be versetzt.

Leider muB auch gesagt werden, daB die Duinger Topfermeister den
neuzeitlicheren Anfordemngen nicht mehr gewachsen gewesen sind, weil ihreVater verabsaumt hatten, ihre Sohne in die Welt zu schicken,damit sie ihr Wissenund Konnen bereicherten und den Wtlnschen der Zeit entsprechende Ware liefernkonnten.

Anmerkungen zu nachstehender Bestands-Darstellung:

1. Die Kurve gibt ein ungefahres Bild uber den Stand der Topfereien in den ver-
schiedenen Jahrhunderten.

2. Der Stand der Topfereien vor 1664 ist nicht urkundlich belegt, sondern nach
der derzeitigen Lage als wahrscheinlich anzusehen.

3. In der Zeit von 1670 bis etwa 1720 ist die Zahl der Topfereien evtl. hoher
gewesen als die Kurve angibt.
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Alte Duinger Tiipferfamilien.

In umstehender graphischen Darstelltmg sind 12 Familien aufgefuhrt, die bereits vor 1600
hier ansassig waren und sich mit Ausnahme der Sippen Heuer und Ihsen bis heute erhalten
haben. Diese beiden Familien sind abgewandert.

Becker und Muller sind als die beiden altesten Familien anzusprechen, es folgen Lampe und

Habenicht.Letztere, sowie auch Becker waren oft mit der gleichfalls bedeutsamen
Tépferfamilie Horenkohl gleichzeitig in vier bis funf Zweigen vertreten.Wie das umstehende
Bild zeigt, hat sich die Tdpferei in der Familie Muller bis auf den heutigen Tag erhalten und

es besteht die begrundete Hoffnung, daB diese Tépferei weiterhin bestehen und somit das
Kernstuck des heimischen Handwerks bleiben wird.

Die ubrigen Tdpferfamilien, wie z.B. Buthe, Grimme, Hullersen, Pilster, Lange, Pape,
Schaper u_a_waren weniger stark verbreitet, wogegen im Jahre 1782 allein
4 Tdpfereien von Beckers,
5 Tépfereien von Habenichts,
5 Tépfereien von Horenkohls und
7 Tépfereien von Lampes
betrieben wurden, so daB diese Familien mit Fug und Recht als besonders bedeutsam
anzusprechen sind. Die Tdpferfamilie Albrecht ist erst gegen 1790 nach hier gekommen Die
letztgenannten ftlnf Familien sind in ihren Nachkommen noch jetzt in Duingen erhalten. Ihre
Besitzverhaltnisse sind aber in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder Veranderungen
untenvorfen gewesen Oft waren keine Erben da und dann trat ein Nachbar oder, wenn
Téchter lebten, ein Schwiegersohn ein, der unter seinem Namen arbeitete.

Nachfolgend wird eine der alten Tdpferfamilien, namlich die sog. Heuersche, eingehend als
Beispiel beschrieben_

Eine alte Tiipferei im Wandel der Zeit -- 1686 - 1949

Es handelt sich hier um die sog_ Heuersche Tépferei, die jetzige Firma ,,Duinger Steinzeug-
und Tonwarenfabrik Knolle & Co_KG“ Haus Nr. 2 1 , nunmehr Eckhardtstr_ 4

Von den vielen alten Duinger Tépfereien ist der Werdegang und das Auf und Ab einer der
einst bedeutendsten, die sich bis in die jtingste Zeit erhalten hat und aus der schliel5lich ein
lndustriewerk entstanden ist, hierunter beschrieben_ Es lallt sich dieses Untemehmen bis zum
Jahre 1686 zuruck luckenlos verfolgen.

Cord I13en
wird 1686 zuerst in der damals gefuhrten Kopfsteuerbeschreibung als Besitzer der
Grol5k6tnerstelle Nr. 21 nachgewiesen. Drei Jahre spater geben die Akten Aufschlufi uber
Berufs- und Familienstand Er zahlt zu den ,,Toptbrennem und Krukenhandlem in die 3.

Scht1rtze“, d.i.T6pfermeister und Topfhandler der dritten Steuerklasse. Seine Frau Magdalene
Agnese war eine geborene Bobert, Tochter des Johann Heinrich Bobert (auch Bobertus),der
\1Q\\ 1662 his 1696 in Duinsgen Buster war. Sie war im Iahre 1650 geboren, ilnr Elnemann ein
Jahr alter. Aus der Ehe sind 6 Kinder hervorgegangen, namlich Christian * 1671, Daniel
Heinrich * 1674, Cordt Heinrich * 1681, Catherina * 1680, Engel Elisabeth *l633 und

Christine Hedwig *l687. Nach 1689 soll noch ein Sohn mit Namen Hans Christian geboren
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sein, der jedoch nicht naher bekannt ist.

Im Jahre 1703 wird Cordt Ihsen nicht wie bisher als Grofikotner, sondem als Brinksitzer
(gleich Bodener) beschrieben, der nur je einen Morgen Rott- und Meierland bewirtschaftet
und seine Topferei nicht mehr stark betreibt. Man berichtet, daI3 er nicht mehr viel arbeiten
kann, weil er an der rechten Hand lahm ist. Bis 1716 ist sein Name in den Registern zuverfolgen. Im nachsten Jahr erscheint sein altester Sohn , der Topfermeister

Cordt Heinrich IBen,

der bis dahin die Bodenerstelle Nr. 64 -jetzt EckhardtsraBe 11- inne hatte, das Erbgutubemommen. Uber Cordt Heinrich sind Einzelheiten nicht bekannt; er stirbt am 6. Februar
1736. Ihm folgt der Topfermeister und Kotner

Jobst Pilster,

der die Geschicke der alten Werkstatt bis 1760 lenkt. Im genannten Jahre heiratet seineTochter Sophie Amalie am l7.Jannuar den Topfermeister

Barthold Jiirgen Heuer

und tlbemimmt dieser das Anwesen seines Schwiegervaters. Sophie Amalie war geboren am22.Februar 1741; verstorben ist sie am 23. Februar 1808. Barthold Jurgen Heuer war am8.Februar 1732 geboren,er starb am 20.August 1794. Beide hatten funf Kinder, von denen
zwei in der Kindheit verstarben. Jobst Christian, der alteste Sohn, geb.am l3_5.l760, tritt inden Archivalien nicht wieder in Erscheinung Vieleicht ist er ,,ausge\vandert“. Die jilngsteSchwester Susanne Marie Sophie , gebam l3.5.1777, blieb unverheiratetj sie starb am
3.3.1827_ Der zweite Sohn,

Johann Christian Heuer,

gebam 11.9. 1762, war Erbfolger. Er war in l.Ehe, die am 29. 1. 1793 geschlossen wurde, mitDorothea Elisabeth Horenkohl, geb. am 25.9.1764, gest am l1.4.1810, verheiratet. Sie warauf einer ,,Topfreise“ in Hannover geboren und doit in der Marktkirche von dem PastorSchlagel getauft. - Johann Christian verheiratete sich in 2. Ehe am 29. 11 1810 mit ChristineDorothea Annbrecht, geb. in Wennigsen, gest. am 2.0ktober 1846, die in erster Ehe mit demTopfermeister Kasemeier und in 2. mit dem Topfermeister Albrecht in Altenhagen verheiratetgewesen war.Aus Johann Christian Heuers erster Verbindung gingen drei Kinder hervor_Zunachst zwei Madchen, namlich Christine Maria Amalie, gebam 15.10.1793 und HannaSusanne Elisabeth, geb.am 28.5.1805. Der Verbleib der ersteren ist nicht bekannt, letztereverstarb, kaum 16 Jahre alt, am 22. April 182 l. Das dritte Kind war der spatere Topfermeister

Christian Conrad Wilhelm Heuer.

Er wurde am 20.Mai 1807 geboren und ist, nachdem er auch zweimal verheiratet war,am
12.Apri1 1870 verstorben. Aus der ersten Ehe, die er am 12.10.1837 mit Hanna SophieWilhelmine Elisabeth Glanzer (*26.1 1.1818 + 64.1850) einging, entsprossen sieben Kinder,von denen funf im fruhen Kindesalter verstarben. Die am 7.8. 1842 geborene Hanne Susanne

+
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Henriette Amalie verehelichte sich am 15.5. 1 862 mit dem Topfemeister Albrecht, * 3. 1.1835+ 28. 1 1. l907,seine Frau war schon am 8.Mai 1873 verstorben. Ihr am 25. 12. 1848 geborenerBruder Heinrich Friedrich Moritz ist spater wahrscheinlich abgewandert, denn sein Tod ist inden hiesigen Kirchenbuchem nicht vermerkt.

Am 11.Mai 1852 geht Christian Conrad Wilhelm Heuer die 2. Ehe ein mit Hanna SophieWilhelmine Stormer aus Holzen. Sie ist daselbst am 20.0ktober 1830 geboren und hier am2.Marz 1902 verstorben. Von ihren beiden Sohnen starb der am 7.3.1853 geborene im Altervon 15 Jahren und derjungere

Wilhelm Moritz Christian Louis Heuer

iibemahm nach seiner am 16.Mai 1882 erfolgten Verheiratung mit Wilhelmine Auguste EliseLampe als Meister die vaterliche T6pferei_ Er wurde am 24.3. 1 856, seine Frau am 22.5.1860geboren. Die Todesdaten sind in gleicher Reihenfolge der 2.6. 1903 und der 20.2. 1917.Die Lebensspannen fielen in die Zeit des rasch fortschreitenden Niederganges der heimischenTopfereien. Christian belebte seine Erzeugnisse durch die Einfuhrung der Glasur und durchneue Fomagebungen. Er lieB neue Arbeitsraume und neuzeitliche Brennanlagen schaffen. DieKenntnisse und Erfahrungen hierzu hatte sich der junge Meister bald nach seinerVerheiratung aus der Fremde geholt, aber nicht aus einem inlandischen Topferort, sondemaus Nordamerika. Er trat die Reise dorthin am Tage nach Pfingsten im Jahre 1883 an.Wahrend seiner Abwesenheit ubemahm seine Frau die Leitung der Topferei. Ihre alsTopfermeisterstochter von Hause mitgebrachten Fachkenntnisse dtirften ihr dabei sehrzustatten gekommen sein. Christian wollte offenbar mit Hilfe neuer Einrichtungen und unterAnwendung von Glasuren konkurenzlos werden, was ihm spater gewissemialien auchgelungen ist. Um des technischen Erfolges sicher zu sein, sandte er von Amerika an seinenSchwager Fritz Albrecht Glasurproben, die hier auf unserem Ton gebrannt wurden. FritzAlbrechts Sohn, der heute hochbetagte Topfermeister Christian Albrecht, hatte an den hiervorgenommenen Probebranden regen Anteil_ Nach diesen Versuchen, die zufriedenstellendausgefallen waren, kam Christian mit reichen Erfahrungen zuruck und wertete sie in derHeimat aus.

Er lieB zunachst einen neuen Brennofen errichten, der von dem sog. Kasseler Flammofenstark abwich. Der neue Ofen hatte nicht eine, sondem acht Feuemngen, und zwar sog.Doppelfeuerungen, die unten mit Kohlen und dartlber mit Holz beschickt wurden. Die groBenTopfe wurden nicht mehr sitzend auf den Drehscheiben sondem auf solchen stehendgetopfert. Die in Amerika erkundeten Glasuren wurden unter Deckadresse von dort bezogen,um die Quelle der Konkurenz nicht zu verraten.

Das nunmehr herausgebrachte blanke Geschirr fand seine Abnehmer und damit war dasgesteckte Ziel fur lange Jahre erreicht.

Es wurden u.a.folgende Topfergesellen beschaftigt: Gottfried Becker, Christian Albrecht,Christian Starke, Christian lhsen, Ludwig Albrecht, Heinrich Korber und Bohrmann.Letzterermachte jedoch keine Topfe, sondem ausschlieBlich sog_ Vogelpingel, die die bekannteWeltiiima Ruhe in Alfeld bezog und fur ihre kleinen Vogelkatige verwendete, die fur denUberseetransport benutzt wurden.
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Die Tagesleistung dieses Bormann betrug oft 2000 dieser Vogelnapfchen. Seine Frau besorgte
das ,,Anpingeln“, d.h., sie versah die Napfchen mit einem Ansatz, der durchlocht wurde und
so die Handhabe ziun Anbiingen im Vogelkaiig gab_ Danach goB man die getrockneten
Vogelpingel mit Glasur aus. Sie wurden schlieBlich in groBen Steinttipfen als Fiillgut
gebrannt

Die gesamte Tépferei (von auI3en gesehen Lmd ihre Nachbarhauser) ist auf der beigefugten
Bildtafel dargestellt. Man sieht auf dem Bilde die einzelnen Gebaude einschlieBlich
Wohnhaus, sowie auch das mit einem Pferde bespannte Gdpelwerk, das den Erdschneider
antrieb.

Wie bereits angegeben, verstarb Christian Heuer am 2.Juni 1903; sein Tod war pldtzlich
eingetreten.Die Witwe hatte von da ab die Verantwortung fur ihre Ttipferei Wieder allein, bis
ihr altester Sohn, der, wie seine beiden Bruder Willi und Friedrich, auch das Tdpferhandwerk
erlemt hatte, nach abgeleistetem Studium als Ingenieur unter seinem Namen

Ch ristian Friedrich Wilhelm Heuer

im Jahre 1910 die Tépferei tlbemahm. Er stellte den Betrieb neuzeitlich um, lieB gr6Bere Um-
und Neubauten ausfuhren und zwar u.a.auch den noch jetzt benutzten groBen
Fabrikschomstein, den der Nachbar Friedrich Wallbaum baute. - Anfanglich war beabsichtigt,
Fliesen herzustellen. Dieser Gedanke wurde jedoch fallen gelassen und zur
Tonréhrenfabrikation geschritten.

Leider kam das junge Untemehmen schon nach wenigen Jahren in andere Hande.GemaB
Kaufvertrag vom l7.Dezember 1913 erwarb der in Hannover wohnende Kaufmarm

Louis Steinberg

die alte Heuersche Tépferei und gab ihr den Namen
Duinger Steinzeug- und Tonwarenfabrik GmbH.

Das Untemehmen wurde unter der Leitung des Ingenieurs Kurt Wemer zu einem
Industriewerk ausgebaut, Es wurden uberwiegend Tonréhren angefertigt. Spater wurde die
alte Strauchsche Tépferei am Walde Nr. 128, jetzt Bruchstrafie 8, hinzugepachtet Dort
fertigte und brannte man weiBe Spulbecken und dergl Diese Fabrikation lieB man spater hier
eingehen und verlegte sie als Zweiguntemehmen nach Lamspringe Im hiesigen Werk wurden
im Durchschnitt (?) Personen, unter denen sich einige T6pfer befanden, beschaftigt
(Anmerkung:B6ker hat es versaumt, hier die Anzahl der Beschaftigten einzutragen. Nach
meiner Schatzung werden es etwa 40 - 50 gewesen sein.Be.) Die anfanglich in Betrieb
genommene Dampfkraftanlage ist nachher durch eleldrischen Kraftstrom ersetzt Worden. Fur
die Lagerung der Tonréhren war ein Platz am Guterbahnhof erworben, der mit AnschluBgleis
versehen wurde_ Die Einrichtung, die jungst groBzugig ausgebaut ist, besteht noch heute.

Am 1.Januar 1937 trat in der Besitzfolge insofem einWechsel ein, als der lngenieur

Kurt Werner

die in eine Kommanditgesellschatt umgewandelte Firma mit 51 % Aktienmehrheit tlbemahm.
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Es wurde firmien:
Duinger Steinzeug- und Tonwarenfabrik K.-G.jetzt Kurt Werner & Co. Duingen.
Dieser Firmierung folgte bald eine andere und zwar schon am 2.November 1938; sie Iautete:

Duinger Steinzeug-und Tonwarenfabrik Knolle & Co. K.-G.

Der Ingenieur Werner blieb persénlich hattender Gesellschafter. Nachdem er vestorben war,iibemahm der Baumeister

Hermann Knolle

aus Wallensen die Leitung des Werkes. Die hier gefertigten Erzeugnisse sind auf dennachfolgenden Bildtafeln dargestellt.Unter seiner Leitung sind in letzter Zeit verschiedenebetriebliche Neuerungen und Umbauten vorgenommen. Auf dem Lagerplatz an der Bahnwurde 1948/49 ein gr6Beres Gebéiude errichtet, das Lagerriiume und acht Wohnungen enthéilt.In der Geschéifts- und Werkleitung wird H.Knolle von seinem Schwiegersohn

Albrecht Gummert

unterstiltzt. Unléingst ist die Fabrikation von Steinzeugrdhren wieder aufgenommenworden.Daneben werden aber nach wie vor auch Steintdpfe und feinere Waren gefertigt.

Das nebenstehende Bild stellt in seinem Kem die Heuersche Tépferei mit der sog_ Erdmiihle,dem Brennhaus, dem Wohnhaus, der Scheune und einem Nebengebiiude dar. Da ein Lichtbildvon diesen Gebéiuden nicht vorhanden war, muBte zunéichst ein Modell von den Hiiusemhergestellt werden, um dem Zeichner die alte Anlage zu vermitteln, damit er sie in die nochvorhandenen Nachbarhétuser richtig einfiigen konnte.

Heute wird die Bildmitte von der baulich unschfjnen Steinzeugfabrik von Knolle & Co.K.-Gbeherrscht, die inmitten der alten Fachwerhiiuser wie ein Fremdkérper wirkt_ DieNachbargebéiude sind im groBen und ganzen unveréndert geblieben.
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Nachdem ich mich mehrfach mit einem alten Duinger Fachmann, dem in Petershagen beiMinden i.W. lebenden Herrn Direktor Christian Heuer brieflich in Verbindung gesetzt hatte,erhielt ich im Februar 1950 den folgenden Beitrag, der in mannigfaeher Weise von groBe1’nInteresse ist. Die Ausfilhrungen wurden durch die jeweiligen Hausnummem erganzt undteilweise erlautert bzw. mit Anmerkungen versehen, soweit das erforderlich schien.

Die brieflichen Ausftihrungen sind auch insofem von Bedeutung, als sich Erlebtes,Uberliefertes und Erlauschtes mit den bisherigen einwandfreien Forschungsergebnissengegeniiberstellen lassen. Christian Heuer ist in der Stammtafel ,,Heuer“ unter der Nr. 43 inder Generation auf Seite 52 zu finden.

Brief des Direktors Christian Heuer an den Verfasser.

Dir.Christian Heuer Heisterholz, den 7.2. 1950
uber Minden i_Westff
Heisterholzstr. 4Herrn

Louis Boker
(20) Duingen

Mein lieber Freund!
Verzeih’, wenn ich Deinem Wunsche, Dir etwas uber die Duinger Topferei mitzuteilen, bisjetzt nicht nachgekommen bin. Es gab zu viel zu tun. Auch ist der Gesundheitszustand nichtso, daB die freie Zeit zum Arbeiten noch benutzt werden kann.

Wenn ich mein Gedachnis zuruckschraube auf meine Kindheit, so erinnere ich mich noch,daB in meinen ersten Schuljahren folgende Topfereien bestanden: (Sagen wir einmal 1888 -1890)
1 Starke (auf dem Brinke) Haus Nr. 752. Verschwele (bestand bis Anfang des Jahres 1890) Haus Nr 623. Becker (im Winkel)

Haus Nr. 584. Heuer, Hauptstr.2l (ietzt Duinger Steinzeugwerke Knolle & Co.) Haus Nr 215. Horenkohl, Zweftje
Haus Nr. 236. Horenkohl, Zweftje
Haus Nr. 267. Horenkohl, Conrad
Haus Nr. 938. Wolter (Am Markt)
Haus Nr 279. Muller (im Sacke) besteht noch Haus Nr. 4510.Niehoff(im Sacke)
Haus Nr 1411.Lampe (im Sacke)
Haus Nr. 1512.A1brecht (im Winkel)
Haus Nr 8l3.Albrecht (am Alfelder Wege) Haus Nr. 9514.Becker auf der Zinne Haus Nr. 10415.1senberg(Strauch)lag 1890 schon still. Im Jahre 1946 durch Wajewieder in Betrieb genommen.
Haus Nr 128

Im Jahre 1897 wurde ich konfirmiert und soweit ich mich erinnem kann, hatten damals dieTopfereien 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13 und 15 aufgehort zu bestehen. Ich bin mit 21 J3h1'€ilausDuingen fortgegangen; da hatten auch noch 1 1 und 6 aufgehort.
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Die Duinger Tépferindustrie ist viele 100 Jhare alt. Nach Angaben von Lehrer Béhm sollen
die Tépfer um 1600 aus Flandem eingewandert sein. Ich glaube, daB die Tépferindustrie inDuingen viel_ alter war, daB sie aber durch Zuwanderung aus dem Kreise Siegburg,
Westerwald und evtl. auch aus Flandem neues Blut bekommen hat. Ich habe auf meinen
Reisen am Rhein bei denen ich auch in den Westerwald und den Kreis Siegburg kam, in denMuseen sogenannte Bartmanner gesehen. Es waren Krtlge, die an der Vorderseite ein Gesicht
mit einem Bart eingeritzt zeigten Scherben mit diesen Zeichen habe ich auch bei
Ausschachtungen in Duingen und aus Duinger Ton gefunden. Auch Scherben mit dem
Schlusselwappen fanden sich. Ich habe auch Kolben fur Chemiker gefunden. Leider habe ich
damals kein Gewicht auf diese Scherben gelegt und sie nicht weiter beachtet.

Es sind in Duingen auch Dachziegel fabriziert und zwar hatte der alte Muller (Hotel), Vater
von August Muller, die Dachziegel im Besitz; sie tmgen die Jahreszahl 1722. Auch imGlanzerschen Hause waren ahnliche alte Sachen autbewahrt. Steinzeugrohre mit der Hand
gedreht sind auch schon im 17. Jahrhundert fur das Bergwerk in Clausthal geliefert Worden.
Ich hatte mich damals bei meinen Schwierigkeiten, die ich bei der Gewinnung des Tones mitdem Fiskus hatte, auf diese Lieferung bezogen, weil man mir verbieten wollte Steinzeugrohre
herzustellen. Wilhelm Horenkohl (Vater von Christian Horenkohl) lieferte in meinenSchuljahren noch gedrehte Schomsteinképfe nach Bremen. Fur Apotheken wurde das sog.°Kleinzeug gemacht - Salbenkmken genannt. Man hat sie heute in Porzellan, Steingut, Bakelit
usw. Mein Vater hat das Kleinzeug durch die Vogelpingel ersetzt. Es lieferte auch T6pfe furEgestorffs~Salzwerke Linden und fur die Schwefelsaurefabrik (BleikammerprozeB) Kruken
mit und ohne SchraubverschluB fur Saureversand (Salzsaure) Ballonstfjpsel fur die spaterenSaure-Glasballons lieferten alle Tdpfer durch Glanzer_ Mein Vater hatte fast jeden Wintereinen ganzen Ofen voll davon nach Linden und Nienburg zu liefern. Diese Sachen brachten
noch etwas Verdienst, dabei blieb noch etwas Ubrig. T6pl`e war ein Jammergeschaft.

Der Ton zu den alten Sachen war besser aufbereitet als wie zur Zeit des Niederganges.

Der rapide Riickgang der Duinger Tdpferei und der Verfall ist m.E. auf die Erfindung derZentrifuge und Entstehung der Konsewenfabriken und fur Coppengrave und Hohenbuchen,
wo die Tépfer s.Z. hellglasierte Geschirre herstellten, auf die Erfindung der Emaille und dieEntstehung der Steingutfabriken zuruckzufuhren Weiter kam hinzu, daB das Handwerk inDuingen eigentlich kein I-Iandwerk mehr war,sondern schon zur Industrie angewachsen war.Beiweis dafur waren bereits im 17. Jahrhundert die lndustrieéfen, die die Tdpfe waggonweise
aufnahmen. Wenn von diesen Dfen nur wenige in einen Schuppen gesetzt waren, hatte manden GroBbetrieb gehabt.

Die Tépfereien, die ich im Westerwald und auf vielen kleinen Platzen gefunden habe, warenKleinbetriebe, die Dfen nur einige cbm groB. Auch in Mecklenburg habe ich so etwasgesehen. Gebaude zur Tépferei hatten diese Leute alle nicht, hdchstens einen Raum mit Ofen.Sie machten dafur aber meist Kunstgegenstande und waren eigentlich in ihrer Technik weiterfortgeschritten als unsere Tépfereien in der Heimat.

Der Verfall ist neben den genannten Punlden auch auf die mangelnde Ausbildung und dieUnbeweglichkeit der Einzelnen zuriickzuftlhren. Es war dies auch kein Wunder. DieTépfereien haben vor 1870 und auch nachher noch eine Weile gut leben kdnnen, sie hattenihren Besitz und die Ware wurde ihnen vom Hof geholt. AuBerdem hatten sie Landwirtschaft
dazu und lieBen Gott einen guten Mann sein. Als Weiteres kam hinzu, daB der Ratskeller und
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die funf Kneipen' sehr guten Schnaps verschenkten und ein Teil der Topfer sich schon zumFruhschoppen traf Als der Absatz schlecht ging, versuchten einige selbst zu verkaufen,
andere gaben einfach auf Die Kliigeren betrieben ihre Landwirtschatt und richteten sichdamit ein, andere suchten sich Arbeit. In diesen .lahren hatte mein Vater funf gewesene
Topfermeister in Beschaftigung. Der Mangel an Weitblick war in erster Linie daraufzurilckzufilhren, daI3 die Duinger Topfer keinen Innungszwang ausiibten, der die Meisterzwang, soundsoviele Jahre das Handwerk irgendwo in der Welt auszuuben. Hatten die jungen
Leute gereist und waren eimnal 10 Jahre in der Welt herumgekommen, dann hatten sie auch
den Weg gefunden, ihre vaterlichen Betriebe wieder aufzufrischen. Ich weise auf das Beispielmeines Vaters hin, der nach Amerika ging und mit der Glasur wiederkam und den glasiertenZylinderkopf nicht nur bei uns, sondem eigentlich in ganz Deutschland einfiihrte. Er verstand
es, neben seinen Topfen auch einige Auftrage aus der chemischen Industrie, so z.B. auch ausHolland, heranzuholen und so seinen Betrieb durchzuhalten. Die Verhaltnisse sind Dir ja auchbekannt. Sein fnlher Tod und seine mehrjahrige Krankheit, die zuletzt sehr schlimm war,brachten so den Betrieb gewisserma13en in Not, so daB ich mit 19 Jahren schon eine sehr UbleErbschaft antrat. Trotzdem ist mir damals gegluckt, meine Mutter zu emahren und meineGeschwister erst einmal aus der Schule zu bringen und dafilr zu sorgen, daB “dr alle etwaslemten. Die Ubemahmen des Betriebes durch meinen Bruder Willi war ein Fehler; aber dameine Mutter alleinige Erbin war, blieb nichts anderes iibrig, da ich ja schlielllich
hinausgegangen war. Meinem Wiedereintritt, es war ca. 1910, und dem Ausbau des Betriebesware vieleicht ein Erfolg beschieden gewesen, wenn die vollstandige Besitztrennung in derFamilie vorher eingetreten ware.

Die Grtlndung der Norddeutschen Steinzeugwerke, etwa 1907, und deren Erliegen etwa 1909und 1910 und die Fabrikation der Steinzeugrohren ware zunichte geworden, wenn ich nichtRohren von dem Duinger Ton fabriziert hatte. Nur durch die Vorlage unserer Fabrikation hat
sich Muhle, Bremen, entschlossen, die Norddeutschen Steinzeugwerke in Duingen zu kaufen.
Er hat mir kurz danach das Angebot angetragen, die Leitung seiner Werke zu ilbernehmen.Weil ich mir ausbedingen wollte, daB auch unser Betrieb in die Gesllschaft mit ubemommenwerden sollte, zerschlug sich diese Sache_ Ich glaube, wenn dieses zustande gekommen ware,hatte sich die Tonindustrie in Duingen auf Weitere Gebiete erstreckt, weil ich ja dasRohmaterial genauestens kannte. (Die Geschichte der Duinger Industrie weiBt Du nachmeinem Austritt 1912 genauer als wie ich.)

Eine Legende, die nicht unwahr zu sein braucht, ist noch folgendez daB zur Zeit derSachsenherrscher in Goslar und Quedlinburg Topfer vom Rhein und aus Flandem herangeholtWorden sein sollen und diese eine Hoitopferei in Quedlinburg eingerichtet haben. DieseTépfer sollen den Ton von Duingen geholt haben. Nach dieser Version mussen also inDuingen schon Topfereien gewesen sein, sonst héitte man von Duingen die Tone nicht geholt.Nach Eingang dieser Hoftopferei sollen die Meister von Quedlinburg nach Duingen gezogensein. Ich darf wohl annehmen, daB die Salzglasur, die nach der Romerzeit schiitzungsweise
am Rhein und Westerwald nach und nach aus der romischen terra sigillata entstanden ist,auch vom Rhein nach Duingen gekommen ist. Nach und nach im Laufe der Jahrhunderte hatsich auch das Steinzeug im Westerwald und im Siegerland, Raeren bei Koln, Eifel p.p.entwickelt und wird auch von da aus nach Duingen gekommen sein.

Dali die Duinger stur einige hundert Jahre ihre Geschirre aullen gesalzen und innen rohgeliefert haben, ist sicher bekannt gewesen, da Duinger Steinzeug als Bremer Steingut an derKuste hinauf wohl bis nach Riga Absatz fand_Der Transport ist von Duingen mit Wagen
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nach Hameln , von Hameln per Schiff nach Bremen und von dort der Kuste langs gegangen.
Als diese Kaufleute andere, bessere Ware kaufen konnten, lieI5en sie naturlich die Duinger
Waren stehen und der Handel beschrankte sich nur noch auf einige Leute, so z.B. Hubensack,
Hannover, Feuerhake, Coppenbrugge, Kyrieleis, Glanzer, Zenk und Umbereit. Es gelang mir
z.B.nicht, den Topfhandel wieder in die Hand zu bekommen. Wenn ich Fabriken besuchte,
die Topfe benotigten, traf ich immer auf diese Handler und ich war gezwungen, diesen das
Geschaft aus den Handen zu nehmen, weil z.B.der alte Zenk, Vater von Hermami Zenk, grol3e

Topfe ,,8 auf Hundert“ , die wir mit 1,25 M verkauft hatten, allerdings mit anderen Topfen
iBrandabfall), zu 8,00 M an eine Tintenfabrik verkaufte_Ich wuBte naturlich nichts von diesen
Preisen Lmd hatte einen Auftrag von 5,00 M pro Stuck ubernommen Daraufhin machte der
alte Zenk damn sehr viel Spektakel und versuchte mich zu belehren.

Ich bin auch der Spur nachgegangen, die z.B. meinem Grolivater einen bevorzugten Absatz
nach Danemark sicherten. Ich bin in Danemark gewesen und habe die Firma Feuerstake in
Kopenhagen, die mein GroI3vater beliefert hatte, aufgesucht, um die alten Beziehungen
nvieder herzustellen. Die Lage war aber 1910 so, daB der Transport mit der Eisenbahn zu teuer
kam und schwedische Firmen mit sehr gutem braunglasierten Steinzeug, ahnlich wie das
Duinger, den Markt an sich gerissen hatten und zwar kamen diese mit kleinen Segelbooten
.lber den Sund gefahren und konnten ihre Ware sehr billig nach Kopenhagen bringen.
Aul3erdem soll es so gewesen sein, daB die Fa. Feuerstakc zuvor ganze Schiffsladungen in

Bremen verladen und nach Danemark transportiert hat. Der erste StoB ist gewesen, dal3 die
Eisenbalm mit dem Transportschiff die einzelnen Waggons nach Danemark sandte, so daB

sich nicht mehr gelohnt hat, die Schiffsladungen zu sammeln. Da aber Duingen keine Bahn
datte und die Verfrachtung von Hameln nach Bremen nicht mehr moglich gewesen ist, (zu
ieucr) hat er auch einzelne Waggons aus Coswig bezogen, dessen Glasuren besser
_ingesprochen haben als unsere salzglasierten Steinzeuge Es war mir nicht moglich, unsere
glasieite Ware dort anzubringen. Diese kleine Geschichte soll ein Beweis dafur sein, daB der
Elandel aus Duingen, als noch 45 bis 50 Topfereien vorhanden waren, schon in den Handen
der GroBkaufleute gelegen hat.

Ich bin llberzeugt, wenn die Duinger eine feste Innung gehabt hatten und ihre Leute
gezwungen worden waren einige Jahre zu wandem (Westerwald, Rhein, Schlesien), dann
ware die Duinger Industrie nicht auf den Hund gekommen Der Versuch, den Duingem zu
helfen, wurde von den Landraten untemommen_ Die Duinger Topferinnung wurde gebeten,
ihre Tone an die Berliner Porzellanmanufaktur zu senden. Die haben aber nicht ihre guten
Tone genommen, sondem die sog. Kruk-Erde aus dem Weenzer Bruch, (den grol3ten Dreck)
verschicld. Ich habe dieses erfahren, als ich als Absolvent in Bunzlau auf der Fachschule
studierte und wo damals auch Gustav Lampe war. Ich war speziell damit beschaftigt, um bei
Dr. Pukall unsere Tone zu untersuchen und Glasuren dafur auszuprobieren. Dr. Pukall
erzahlte mir, daB er seinerzeit als Assistent bei der Porzellanmanufaktur bei dem alten
Professor Dr. Seger, der hauptsachlich die Tonindustrie auf wissenschaftliche Grundlage
gestellt hat, gearbeitet und damals die Duinger Tone untersucht hatte. Die Tone sind in der
Porzellanschlammerei verarbeitet worden und man versuchte Steinzeug von ihnen zu
brennen. Man hat den Schlicker nur unter groBter Muhe nach Fiillung mit Salzsaure aus dem
Bassin wieder herausbringen konnen. Die aus diesem Ton hergestellten Stucke hat man
gebrannt, jedoch keines davon ist geraten. Es ist nur ein blasiges Zeug gewesen. Die Folge
davon war, daB eine Staatshilfe, die fur Duingen geplant war, nicht gegeben wurde, weil ja
die Tone fur eine gute Fabrikation ungeeignet waren_ Ich brachte die Tone, die wir selbst
verarbeiteten, mit
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nach Bunzlau und brannte davon die verschiedensten Stticke und legte sie nachher Dr. Pukall
vor.Dieser war ganz erstaunt und meinte, wenn ich aus dem Duinger Ton etwas herstellen
konnte, dann miiBte ich wohl mehr konnen als er, denn er hatte in der Porzellan-Manufalctur
nicht ein Stuck herausgebracht. Als ich ihm dann den Sachverhalt erklarte, meinte er, welche
Kurzsichtigkeit doch in den Menschen lage und zwar nicht nur in Duingen, sondem auch in
anderen Gegenden, so z.B. auch in Bunzlau_ Die Bunzlauer Topferei ist durch die Grilndung
der Fachschule s.Z. wieder aufgebluht. Aber die Topfer, die ich dort gesprochen habe,
verlachten die Fachschule und glaubten, es ware ihr eigenes Verdienst, daB sie schone
Glasuren herstellen konnten und nicht ein Verdienst von Dr. Pukall.

Ich habe so verschiedenes in meiner 45 jéihrigen Tatigkeit, in der ich drauBen war, erlebt.
Aber ich bedauere es immer wieder, daB es mir nicht moglich gewesen ist, einen Teil meiner
Erfolge in Duingen gehabt zu haben. Die Umstande sind nun mal so, daB man ohne ein
groBes Kapital eine keramische Fabrik nicht bauen kann und in Duingen waren die Umstande
besonders schwer, weil sich ja alles gegen etwas Neues striiubte.

Nach einem Gesprach mit Professor Dr. Keppeler, Hannover (Quellenangabe weiB ich nicht
mehr), ist die Porzellanfabrik Ffrrstenberg s.Z. von den braunschweiger Herzogen auf Grund
des geringen Kaolinvorkommens im Weenzer Bruch aufgebaut Der kaolinhaltige Sand wurde
im Bruch geschlammt und das Schlammprodukt nach Furstenberg gefahren. (Jedenfalls auch
Sand p.p.)

Weiter m6chte ich Dir mitteilen, daB die Glasfabrik Grtinenplan jahrelang aus den dortigen
Waldem das Holz zu einem verbilligten Preis bekommen hat, wahrend die Topfer zu Duingen
den vollen, manchmal durch die Glashfitte verteuerten Auktionspreis zahlen muBten. Weshalb
konnte man nicht dem Verfall auch in Duingen durch ahnliche Hilfen (vielleicht Errichtung
einer Schule oder Schulkurse) Einhalt gebieten. (Die Landrate und unsere Burgermeister
waren zu tfxchtig !!! Glanzer - Jahns!) Wenn man der Glashiltte Grilnenplan jahrelang
Subventionen durch verbilligtes Holz gab, konnte man auch die einst blfihende
Topferindustrie unterstUtzen_ Die Fachschrift ,,Lampes l~Iotel“ Grtinenplan gibt Auskunft Uber
die dortige Glashutte.

Duingen hat auch in den bltihenden Jahren den umliegenden Orten Verdienste geschaffen,
ZB. meine GroBmutter hat noch Fuhrleute aus Folziehausen beschaftigt - jedenfalls davon
erzahlt.

Technische Einrichtungen:
Langofen mit Holzfeuerung (Kasseler Ofen) . Um Holz zu sparen, hat ein Bergrat aus
Osterwald den Rost filr Steinkohle angegeben, so daB erst mit Kohle vor- und dann mit Holz
glattgebrannt wurde. (Quelle: Chr.Heuer,mein Vater.)
Chr.l-Ieuer baute 1884 einen englischen Steingutofen, den er aus Amerika mitbrachte. Eigene
Skizzen waren vorhanden.
Die Englander brennen solche noch heute mit Steinkohle, die Amerikaner hatten diese Dfen
auf Holz umgestellt. Wir brannten Kohle und Holz.
Ich baute 1910 einen Ofen mit ilberschlagender Flamme mit reiner Kohlenfeuerung.
(Viereckofen).
Isenberg hat in den 70er Jahren vor dem Walde (heute Waje) einen Rundofen fur Kohlefeuer
mit Uberschlagender Flamme gebaut. Er hat einige Schwierigkeiten gemacht, weil der
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Schomstein zu klein war, war aber sonst rechtlsenberg hat Geld damit verdient, weil er nur,,Fate“ - Milchschalen - machte_ Er hatte sich schon spezialisiert.

Der Bergrat aus Osterwald hat neben der Feuerung auch schon brenntechnische I-linweisegegeben. (Vermeidung des schadlichen Blaubrermens).

Mechanische Einrichtungen:
Tépferscheibe, Sitzscheibe - Jahrhunderte alt. 1884 Tcpferscheibe zum Stehen mit Brecherfur Zylinderképfe durch meinen Vater importiert.

Tonaufbereitung:
l. Schneiden und Wellen des Tones vor 1870.
ll. 70er Jahre Tonschneider mit Gépel. Versuche meines Vaters mit Walzwerk undLokomobile scheiterten etwa 1890. (Schuppen stand vor dem Walde.- Spater wurde dieserSchuppen als Ofenhaus umgebaut).

Qualitiit:
Salzglasiertes Steinzeug verschiedener Gute, braunglasiertes Steinzeug ab 1884. (AuchDachziegel etwa von 1700 - 1830).

Ausfuhrung:
Brenntemperaturen SK 8 - 10 = 1200 bis 1300 ° im Ofen mit uberschlagender Flamme lmLangofen wurden die Massen der Temperatur im Ofen angepaBt_ Z.B. auf und hinter demStander hartbreiiges Geschirr, Mitte Oten hellbrennender Ton; hinteres StuckIcichtbrennender, fast (Nach dem brand) roter Ton.

Fur heule

freundliche Gru13e
Dein
gez. Christian Heuer(Anmerkung: Christian Heuer wurde am 18. 1 2. 1 882 geboren.Er starb am 9. 1. 1956)

Einen sehr treffenden Bericht uber die heimische Tépferei erstattete im Jahre 1884 derdamalige Burgermeister Christian .Iahns auf Anforderung des Amtshauptmannes Niemeyer inLauenstein. Der Brief Iautet:

An

Kdnigl. I-lerm Amtshauptmann Niemeyer
Hochwohlgeboren

Lauenstein.
Duingen,den 6.August 1884

Mein hochgeehrtester Herr Amtshauptmann?

Indem ich zunachst bitte, die bisherige Verzégerung der Erledigung meines bezuglichenAntrages mit der mich betreffenden 3 wéchigen schweren Krankheit gutigst entschuldigen zuwollen, beantworte ich vorab die in anbei zurilckgehende Rescripte gestellten Fragen undzwar:
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ad I

Es sind zur Zeit hier 17 Topfereien im Betriebe und beschaftigen dieselben 38 Gesellen, 5Lehrlinge und 20 Tonarbeiter.AuBerdem aber noch viele Tagelohner und Tagelohnerinnenperiodisch durch allerlei bei ihrem Gewerbe vorkommenden Nebenarbeiten.

ad 2
Die Topfermeister besitzen jeder eine kleine Reihestelle mit wenigem Grundbesitz, der aberausnahmslos minder oder mehr mit druckender Schuld belastet ist,Vorbildung bzw. Schulbildung hat keiner derselben, auBer was die hiesige Volksschule bietet.AuBerhalb Duingens hat keiner weiter Schulbildung genossen noch gesuchtlhre technische Fertigkeit geht aber nicht weiter als was sie von ihren Vortahren praktischerlemten_ Au!3erhalb Duingens hat sich keiner derselben schulisch oder technisch weiterausgebildet, sie haben sich vielmehr in dem bisherigen Schlendrian tbrtbewegt, sich indelfv indiesem, der Eine mehr der Andere weniger Fenigkeit angeeignet. Meine schon seit langen.Iahren fortgesetzten Bemiihungen, die Vater zu veranlassen, ihren Sohnen bessere Schul- undtechnische Weiterausbildung zuteil werden zu lassen, sie also in andere ahnliche Fabriken zusenden, sind, obgleich ich sagen dart, in anderen Dingen stets Gehor bei ihnen gehabt habe,sind leider, und zwar auch lediglich aus den weiter unten geschilderten Tatumstanden, volligerfolglos geblieben.

ad 3

Habe ich das Ziel dieser Fragen richtig aufgefalit, so muB ich mich daruber dahinaussprechen, daf5 die maBgebenden Bedingungen fur Fabrikation und Absatz die sind, daii derBetrieb des Topfergewerbes ein sehr milhseliger, dabei aber auch beiwenig lohnender ist, so dali die Topfereibesitzer kaum ihr Daseindenn weiterkommen, Der Absatz dcs groBen Quantums am Fabrikat

bishcrige und zeitige
grobter Anstrengung
erhalten, geschweige
Hndet langst nicht in den MaBen statt, daI5 er, wie gesagt, auskommlichen Nutzen gewithrt,drhangemessene Preise erzielt werden konnen, indem die auswartige Konkurenz, da diesefongeschritten, die hiesige aber stehengeblieben ist, diese erdruckt.

ad 4
Die Mittel durch welche eine Verbesserung in diesen Verhaltnissen zu erzielen sein dilrften,bestehen nach meiner Ansicht allein darin, daB die zeitigen Fabriken bei ihren beschranktenVermogens- und Ausbildungsverhaltnissen, nicht im Stande sind, aus eigcnen Kriiften sich zuheben, vielmehr dringend der praktisch technischen sachverstandigen Untemfeisung und dawo es zur Ausfuhrung solcher Verbcsscrungen kommt, staats- pptseitiger Unterstutzungbedurten
Zum Schlusse und im Allgemeinen gebe ich mein Gutachten wie folgt ab:Wie bereits aus Vorstehendem hervorgeht, tehlt den hiesigen Toptern ausnahmslos dieFahigkeit aus eigenen, sowohl tcchnischen als materiellen Kraften ihr Gewerbe zu heben,indem sie weiter nichts als den hiesigen Téptereibetrieb kennengelernt haben, sondemlediglich auf dem alten Standpunkte, der von altersher hier stabil war, stehengebliebcn sind,dadurch aber der auswartigen Konkurenz, die inzwischen wesentliche Fortschritte machte,nicht gewachsen sind, event. aber auch einzelne Personlichkeiten, die mal Verbesserungenanstreben mochten, zu etwaigen Versuchen, die so leicht Schaden mit sich ttihren, die notigenGeldmittel fehlen.

Zu diesen gehort in erster Linie der hiesige Topfermeiser Christian Heuer.Dieser junge Mann, der, beilaufig gesagt, in der bisherigen hiesigen Fabrikationsweise sehrgeschickt war, und auch durch Privatunterricht in Schulbildung den Ubrigen entschieden

8
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voraus ist, hat es endlich eingesehen, daB bei dem Bisherigen nicht weiter zu kommen ist, hatdaraufhin sich etwa % Jahre in Amerika aufgehalten, dort sich in einer iihnlichen Fabrik tatigbeschaftigt und infolgedessen bei seiner Rilckkehr nach hier bereits einen in der Konstruktionwesentlich von den hiesigen abweichenden Ofen zum Brennen seines beabsichtigtenFabrikates nach seinen eigenen ldeen bauen lassen. Derselbe glaubt nun zwar des GelingensgewiB zu sein, was indeB ohne praktisch technischen Beistand mindestens hochst zweifelhafterscheinen muB. MiBlange ihm dies aber, so wiirde er, der schon drilckende Schulden aufseinem kleinen Besitztum hat und die Mittel zum Bau des veréinderten Ofens eine etwa 6Morgen haltende gute Ackerkoppel gegen eine schlechte eintauschte, um den Mehrwert derersteren, etwa 4 OOO Mark, zu seinem Projekte zu gewinnen, so wtlrde derselbe nicht nur einvollig ruinierter Mann sein, sondem es wiirden damit auch alle anderen von weiterenVerbesserungen abgeschreckt werden und es bei dem bisherigen Schlendrian weitergehenHier wtirde also ein Eingriff von oben am Platze sein und zwar zunachst durch praktischtechnischen Beistand, eventl. aber auch Untersttltzung in Geldmitteln und zwar sobald alsmoglich, ehe seine Neueinrichtung vollendet bzw. fehlerhaft beendet wird.

Ich habe mich in Vorstehendem unbeschrankt ausgesprochen im Hinblick, daB das vertraulichsein soll, mochte deshalb auch bitten, dartiber nichts in die Offentlichkeit gelangen zu lassen,indem mir andemfalls doch von dem Einen oder Anderen meine Auffassung miBdeutet undUbelgenommen werden mochte,

Der Burgermeister
Christ. Jahns

Hier endete die ursprimgliche Arbeit von Ludwig Boker Uber die Geschichte der DuingerTopferei Im Original folgen umfangreiche Angaben Uber Literatur und Quellen, die hiernicht wiedergegeben werden. Sie konnen jederzeit im Original eingesehen werden. Dieses giltauch hir die beigefiigien Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften.Die angehéingten zum Thema gehorenden Artikel, die Boker handsehriitlich ver£1i5te, werdennachstehend aufgefiihrt.
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Die jiingsten Forschungsergebnisse iiber das Alter der Duinger Tiipferei und iiber die
Formen und Arten der alten Erzeugnisse.

Der lange gehegte Wunsch, auf alten Tépferstellen in Duingen tiefschurfende Grabungen
auszufuhren und dadurch den Schleier zu lichten, den die Jahrhunderte uber die alte Tépferei
geworfen haben, ist tiberraschend schnell in Erftlllung gegangen Im Frtihjahr 1950 wurden
auf dem Platz der alten Bbdener-Reihestelle Nr. 87 ,- frfiher genannt ,,Oben auf dem
Brinke“,gro[’>e Erdbewegungen vorgenommen, um fur den Rathaus- und Sparkassenneubau
einen geeigneten Grund zu schaffen. Es wurde fast der ganze Brink -nahezu 2000 cbm-
abgetragen Dabei ergab sich, daB statt des vermuteten Felsgesteins fast nur Lehm anstand_ -
Es sei bemerkt, daB mir die drtliche Lage der erwahnten 45 Tepfereien, die _ia bis auf zwei
eingegangen waren, dank meiner fruheren Forschungen bekannt waren.

Die Abraumarbeiten ersteckten sich uber den Zeitraum von etwa sechs Wochen. In dieser Zeit
wurden die Erdbewegungen von mir standig iiberwacht. Der Erfolg war uberaus groli. Es
wurden nicht nur die auf den Bildtafeln dargestellten Ge1`aBe usw. gefunden, sondern noch
eine grol3e Anzahl anderer.

Da mir auch die Besitzer dieser alten Tepferstelle seit etwa 1680 lfickenlos bekannt waren,
wuBte ich auch, dal3 diese Tdpferei etwa 1785 einging und das Gebaude von dieser Zeit an
nur Wohnzwecken diente. Die jtlngsten dort gefundenen Gefa15e und Scherben sind demnach
rund 165 .lahre alt. Die hinzugezogenen Spezialisten und Kenner, - Kreisheimatpfleger Bamer
aus Alfeld, Archivrat Dr. Engel, Leiter des Landesmuseums Dr. Plath, beide in Hannover
wohnhah, und Museumsdirektor Spannhut aus Hameln, haben ihr Urteil dahin abgegeben,
daB die altesten gefundenen Gefaiie aus der Zeit um 1200 stammen. Somit ist ein grol3er
vorwarts zu wertender Schritt nach riickwarts getan Neben den aus dieser Zeit stammenden
Kugeltepfen und spateren Grapen sind spatere Formen gefunden, die die Entwicklung der
Erzeugnisse vom 13_ bis 18. .lahrhundert fast liickenlos erkennen lassen_

Wenn man fragt, wie kommt es, daB auf solch engem Raum eine derartige Menge von
Gefaiien heil und insbesondere aus den verschiedenen Jahrhunderten geborgen werden
konnte, ist zu sagen: Um das Zerschlagen der Gefal5e mit der Spitzhacke zu verhindem,
wurde die Wand unten auf der Sohle unterh6h1t und darauf das daruberstehende Erdreich mit
Hilfe einer Brechstange abgekippt. Auf diese Weise konnte man aus der abgesturzten Erde
einen verhaltnismaliig grohen Teil heile T6pfe und dergl bergen
Nun zur Hauptfrage: Jeder Tepfer brauchte zum Zumauern und Verschmieren seines
Brennofens nach Absch1uI3 des Brandes Lehm. Da der Lehm an dieser Stelle uberall anstand,
brauchte nur eine Grube gemacht zu werden und so konnte sie an Ort und Stelle ausgebeutet
werden. Nach dem Ausbeuten sind die Gruben mit dem jeweils angefallenen Grack ( =
Scherben und unschéne oder beschadigte GefaBe) wieder angefullt. Von diesen Gruben
wurden bei den Abraumarbeiten etwa 25 angeschnitten und nunmehr emeut ausgebeutet.

Es ist noch nicht an der Zeit, die Funde im Einzelnen zu beschreiben. Dazu sollen die
Gutachten der Fachleute abgewartet werden, denen nicht vorgegriffen werden soil. Ich hoffe
aber, daft der abschlieliende Bericht uber diesen Teil der Forschungen bald erfolgen wird.

Meinen Bestrebungen, in den neuerriehteten Kellerraumen am Fundort ein Teptermuseum
einzurichten, haben sich leider ernste Schwierigkeiten entgegengestellt. Es war vorgesehen,
die Funde in einem Rauin in Vitrinen auszustellen und in einem zweiten ansch1iel5enden eine
Tdpferstube herzurichten, wie solche vor etwa 50 Jahren ausgestatlet waren_



_53_

Neues iiber die alten Duinger Tiipfereien.
Von Staatsarchivrat Dr. Franz Engel, Hannover

Es ist seit langem bekannt, daB im 18. und 19. Jahrhundert in Duingen, Coppengrave und
anderen Orten der Umgebung das Tépferhandwerk als Hausindustrie eine wesentliche Rolle
spielte In den Heimatmuseen der Nachbarschan sowie in Wolfenbtittel und anderen Stadten
stehen die Erzeugnisse dieses einst blfihenden Gewerbes, und in manchen I-Ieimatschriften ist
auf die Eigenart des in den Ddrfern zwischen Weser und Leine gefertigten irdenen Geschirres
hingewiesen worden. Trotzdem war die Geschichte und die Bedeutung dieser biiuerlichen
Industrie kaum erforscht, denn alle Untersuchungen und Veroffentlichungen beruhen stets nur
auf Zufallsfunden. Weder tiber das Alter der Topfereien noch Uber den gesamten
Formenreichtum und die Stilentwicklung der gefertigten Keramik war ein zuverlassiges Bild
zu gewinnen.

Uber 40 Topferofen waren gleichzeitig in Duingen in Betrieb, jedes 2. oder 3. Haus war im
18. .lahrhundcrt eine T6pt`erei_ Aueh die ilbrigen Einwohner waren an dieser Industrie
dadurch beteiligt, dal) sie mit ihren Karren das heimische Geschirr bis weit ins Ausland
exportierten. Das sind u.a. die Ergebnisse, die der Heimatplleger Boker in Duingen durch
seine langjahrigen Aktenforschungen ermitteln konnte_ Immer wieder hat er auf die Eigenart
Duingens als Topferort hingewiesen, und wenn nun Duingen in der Erforschung der
Topferindustrie vorangeht, so ist es sein Verdienst. Die historische Vergangenheit wirkt in der
Gegenwart weiter; sind doch heute noch in Duingen jene Familien ansassig, die
jahrhundertelang das Topferhandwerk betrieben. Die Betonung alter Tradition kann auch fiir
die Zukunft werbende Kraft haben. So liegt z.B_ vor mir der Katalog einer
Topfereiausstellung, die 1946 \/on der gr6l3ten sc-hwedischen Porzellantabrik Gustavsberg
zusammen mit dem historischen Zentralmuseum in Stockholm veranstaltet wurde. Gerade die
wissenschaftliche Untersuc-hung und der Vergleich mit den Topfereierzeugnissen aus 2000
Jahren unterstreicht hier die traditionsgebundene Entwicklung der heutigen Industrie.

Auch in Duingen besteht die Absicht, auf die Bedeutung des im wahrsten Sinne des Wortes
bodengebundenen Topferhandwerks durch eine Ausstellung hinzuweisen. Leider hat sich der
bereits in der Zeitschrift Niedersachsens angekiindigte Plan, im neuerbauten Rathaus ein
Topfermuseum einzurichten, nicht verwirklichen lassen_ Es ist zu hoffen, dal3 es doch noch
gelingen nudge, die z_Zt_ von I-Ierm Boker verwalteten reichen Schatze an Duinger
Tdpferwaren, ergitnzt durch altes Handwerksgerat und Anschauungsmaterial fiber modeme
Fahrikationsmethoden, weiteren Kreisen und vor allem den Schulen in einem
Topfereimuseum zuganglich zu machen, um dadurch der Bezeichnung ,,T6pferort Duingen“
einen anschaulichen Hintergrund und Werbekraft zu verleihen

Durch die Uberraschenden Ergehnisse der neueren Forschung hat sich nunmehr herausgestellt,
daI5 die Duinger Keramik nic-ht nur heimatgeschichtliches lnteresse beanspruchen kann,
sondern dariiberhinaus auch fur die archaologische Siedlungsforschung eine erhebliche
Bedeutung zu erlangen beginnt.

Um dieses zu begrtinden mull ich etwas weiter ausholen. Bereits vor dem Kriege und in
erhohtem Maile nach 1945 hatten sich die Siedlungskunde und die Stadtkemforschung
archaologischer Untersuchungsmethoden bedient. Durch Ausgrabungen scherbenfuhrender
Kulturschichten sucht man dort, wo die schrittlichen Quellen nicht ausreichen, die Lage und
das Alter von Siedlungen und Bauwerken zu bestimmen_ Eine Hauptschwierigkeit bei diesen
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Arbeiten ergibt sich immer wieder aus der Tatsache, daB die Erforschung derfriihgeschiehtlichen und spatmittelalterlichen Keramik bisher Uber Gebilhr vernachlassigtworden ist. Es mu15 damit gerechnet werden, daB durch neue Entdeckungen unsere bisherigenAnsichten Uber die mittelalterliche Keramik noch manehe Wandlungen erfahren werden. Einederartige Uberraschung scheint sich durch die neueren Untersuchungen der DuingerTopfereien anzubahnen.

Im Verlauf der letzten Jahre konnten in Duingen eine Reihe von Probegrabungendurchgefiihrt werden. Besonders die Ausschachtungen beim Neubau des Rathauses gabenGelegenheit zur Untersuchung einer Unzahl von Scherben und hunderten von Gef`aBen ausT6pfereiabfallgruben_ Dariiber hinaus konnten die Reste von 3 verschiedenen Topferofenfestgestellt werden. Die Erorterung der z.Zt. sehr wichtigen Einzelergebnisse ist hier nichtmoglich. Ich verweise dafiir auf meinen Aufsatz in der Zeitschrih ,,Hammaburg“ V11 1952Uber die mittelalterliehen Topferofen von Dummer und Granzin. Wiehtig sind hier jedoeheinige Ausfiihrungen Liber die allgemeine Bedeutung der Duinger Tonwaren im ausgehendenl\/littelalter. Als Ergebnis der Grabungen ist noch vorauszuschieken, dali die DuingerSteinzeugfabrikation nicht erst - me man bisher glaubte - im 17. oder 18. Jahrhundert,sondern bereits im 14. Jahrhundert eine wesentliche Bedeutung erlangt hatte_

Bei Grabungen in Stadten und Dorfern des norddeutschen Flachlandes hat man immer wiederKeramik gefunden, die ihrem Material nach nicht aus den einheimischen Diuvialtonengefertigt sein konnte_ Ganz allgemein wird diese sogenannte Steinzeugware des 14, bis 16.Jahrhunderts als Import aus dem Rheinland angesehen und nach einem dortigen Topferort mitdem Sammelnamen“Siegburger Keramik“ bezeichnet_Dabei sind zwei Arien zuunterscheiden Wahrend die eine porzellanartig hart gebrannte, hellgraue Scherben mitliehtbraunen Flecken aufweist, die ilberwiegend von schlanken Kriigen stammen, ist dieandere Sorte ganz allgemein aus groberem, steinzeugahnlichem Material mit kornigerOberflache. Auberdem zeigen bei ihr sowohl die GefEiBformen als auch die Farben starkeUnterschiede. Es treten oft plumpe, bauchige Formen auf mit Farben, die von strumpfgrauiiber dunkelbraun bis violeltrot spielen und ot? stark fleckig sind,

Die erste Sorte wurde mit4Sieherheit aus dem Rheinland importiert Aueh die grobere Wareist in den rheinischen Topfereien beobachtet worden, aber - und das ist das EiberraschendeErgebnis der Duinger Ausgrabungen - die gleiche Ware wurde auch im Weser-Leine-Gebiethergestellt Danach mul3 also in Zukunft damit gerechnet werden, dafi manchessteinzeugahnliche Material , das bei Siedlungsgrabungen gefunden wurde, nicht, wie manbisher glaubte, aus dem Rheinland, sondern aus Duingen oder Umgebung importiert wurde.

ln welchem Umfange das der Fall ist, wissen wir z.Zt. noch nicht. Einige Beobachtungen sindjedoch schon jetzt geeignet, die bisherige absolute Vorrangstellung des rheinischenSteinzeugs zu erschiittern.

l. Geographisch betrachtet, scheint das grobe Steinzeug gegenfiber dem ,,echten“ Siegburgernach Norden hin mit wachsender Entfernung vom Mittelgebirge mengenmaflig stark in denHintergmnd zu treten. Walmrend beispielsweise bei den Stadtgrabungen in Hannoveriiberwiegend grobes Steinzeug zutage kam, war in den l\/Iuseen von Liibeck, Stralsund uswdas Siegburger Geschirr weitaus zahlreicher. Die zwangloseste Erkléirung wilrde darin liegen,dait die grobere Ware aus Duingen und Umgebung auf dem Landwege nach Norden gelange,wahrend die feinere Keramik aus dem Rheinland stan1mte.Hierbei spielte der Schiffstransport
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eine groBe Rolle, wurden doch z.B_ neuerdings im alten Hafen des Schlosses Kalmar in
Schweden ganze Schiffsladungen Siegburger Steinzeug geborgen.

2. Bei Wilstungsgrabungen in der Nahe von Hamburg - Harburg fand Wegewiz 1949
Steinzeugscherben mit violetter Glasur. Er vermutet rheinische Herkunft. Die Harburger
Randprotile kommen jedoch im Rheinland nicht vor, wahrend sie fiir Duingen typisch sind.

3. DaB Duinger Tonwaren uml500 weit nach Norden und Nordosten exportiert wurden, laBt
sich durch den Fund einer grilnglasierten Fundkachel wahrscheinlich machen, die ich 1939 in
einer Wiistung in Slldwest-Mecklenburg ausgegraben habe_ Da es sich um einen sehr
eigenartigen Figurenschmuck handelt (2 Personen in der Tracht des beginnenden 16.
Jahrhunderts stehen auf einer perspektivisch verzeichneten l-lolzbalustrade), und da genau das
gleiche Motiv neuerdings in Duingen gefunden wurde, diirlien direlde Handelsbeziehungen
zum mindesten wahrscheinlich sein.
.Wir sind heute noch nicht in der Lage, die angeschnittenen Fragen in allen Einzelheiten zu
liegrilnden und in ihrer Bedeutung fiir die Forschung zu erfassen lm Niedersachsischen
Volkskundemuseum in Hannover werden z.Zt.\/ersuche unternommen, durch Herstellung von
Diinnschliffen und durch mikroskopische Untersuchung der mineralogischen Struktur der
Scherben,eine sichere Grundlage fiir die Unterscheidung der Duinger und der rheinischen
Steinzeugkeramik zu gewinnen Fest steht jedenfalls, dall die Duinger Steinzeugtopferei nicht
erst seit dem 16. oder l7., sondern bereits im 14. Jahrhundert bedeutungsvoll war. Nach
rlieinischem Vorhild hatte sich schon damals aufGrundlage giinstiger Tonlager eine Industrie
cntwickelt, die in das norddeutsche Flachland ein Geschirr zu liefern im Stande war, das man
dort mangels geeigneter Tonsorten nicht herstellen konnte

Noch manclies Problem bedarf der Klarung, und vieles wird davon abhéingen, ob es moglich
sein wird, die Untersuchungen und Grabungen in den alten Duinger Topferstatten
l“ortzusetzen_ Jcdenfalls ist damit zu rcchnen, dall in Norddeutschland manche Formen, die
man heute als Siegburger oder rheinisches Steinzeug anspricht, in Zukunft als Keramik vom
,Duinger Typ“ bezeichnet werden konnen

Die mittclalterlichen Tiipferiifen von Diimmer und Grazin.

Die lange Zeit vernachléissigte mittelalterliche Keramik beginnt erst seit einige Jahrzehnten
der Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen zu werden_Man hat gerade in letzter Zeit
einzusehen gelernt, dall ihre genaue Kenntnis fur manche siedlungskundlichen Probleme wie
Sladtkernforschung, Wtistenforschungen us\\-'_ 1.merléil5liche Voraussetzungen sind. Die
Vorarbeiten sind jedoch noch immer unzureichend, so dal3 die Keramik den an sie gestellten
Anforderungen besonders in Bezug auf die absolute Chronologie bisher keineswegs gerecht
zu werden vermag Das ist umso erstaunlicher, als zu der allerdings oft nur geringfilgigen
iypologischen Entwicklung eine rasch zunehmende technische Verfeinerung des
Scherbenmaterials tritt

Fortschritte in der Brenntechnik erlauben im Zusammenhang mit einer geeigneten Auswahl
des Rohmaterials die Hertsellung von Tonware, die sich grundsatzlich vom gesamten
vorgeschichtlichen Material unterscheidet. Badort; Pingsdorf und Siegburg sind die
rheinischen Etappen auf dem Wege des technischen Fortschrittes, aber auch die Verarbeitung
der norddeutschen Diluvialtone liiBt mit der Herstellung der klingend harten, hlaugrauen
Ware eine grundsatzlicheiVervollkommnung erkennen. Abgesehen von der besonderen
Auswahl und Zubereitung des Rohtones heruhen diese Fortschritte auf Veranderungen des
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|Brennvorganges_ _Es erscheint nicht ausgeschlossen, daB manche Wandlungen der

Scherbenstruktur durch technische Umstellungen im Bau der Brennofen bedingt, bzw,

iermoglicht sind. Vielleicht ist die Technik des Brennvorganges fiir die Entudcklung der

lieramik wichtiger als man bisher aus Mangel an Vergleichsmaterial anzunehmen geneigt

iwar. .ledoch bedarf diese Frage noch genauerer Untersuchung_

!Auf Grund des bekanntgewordenen Materials durfte es heute bereits moglich sein, eine

iTypologie der Topferofen zu entwickeln, doch ist im vorliegenden Aufsatz bewu13t von einer

Erorterung dieses Problems abgesehen worden Die hier gebotenen

ihionstruktionszeichnungen sind vielmehr lediglich als Quellenpublikationen und als

iGrundlage Fur weitergehende Forschungen anzusehen

Hier so11 zuniichst uber einen Ofentyp berichtet werden, den ich 1936 bei Grabungen in

Westmecklenburg erstmalig feststellen konnte. Als ich im September 1936 mit Unterstixtzung

des Mecklenburgischen Bauemmuseums auf einer Topferwerkstatt in Diimmer grub, kam

dort ein Gfen aus dem l-4. Jahrhundert-zutage., der in seiner Konstruktion von allen bis dahin

hekannten Typen abwich. .Ich glaubte ihn infolgedessen lediglich als lokale Sonderform

ansprechen zu milssen. lmmerhin suchte ich auf Grund von Flurnamen nach

Vergleichsmatenal und konnte dann einen Monat spéter auf dem Potterkamp in Grazin an der

mecklenburgischen Westgrenze eine Weitere Topferwerkstatt fcststellen. Ein dort

ausgegrabener Brennofen entsprach fast in allen Einzelheiten dem Ofen von Diimmer,

obwohl er um 100 Jahre iilter war.1)

l)AuBer dem hier beschriebenen Oten des 13. Jahrhunderts sind auf dem Péuerkamp in Grazin sowohl éltere als

jungere Cfen vorhanden, die einerseits vieleicht in das 12_Jahrl\undert und andererseits his in das 15. Iahrhundert

hineinreichen Die Stmktur der verstreui gefundenen Scherhen, einige Prnbegrahungen sowie die Beohachtung,

daB der Ofen des l3.Jahtrhunderts bereits auf iilteren Topfereiabfallen errichtet war, fuhrten zu dieser

Feststellung. Es bietet sich hier also die geradezu ideale Moglichkein die Entwicklung der Keramik und

Topferofen zu untersuchen. Leider konnte ich infolge léingerer Abwesenheit von Mecklenburg erst hir den Herbst

1939 erneute Grabungen ansetzen, die dann durch den Kriegsausbruch vereitelt wurden. Die genlante Fonselzung

der Grabungen war auch der Grund, die Ver6Fr`entlichung der Ergcbnisse zunéchst aufzuschieben,

1948 wurden bei Boberg die Reste eines ganz iihnlichen Ofens durch das Museum fiir

Hamburgische Geschichte freigelegt.2) und auch am Galgenberg bei Siegburg wurde die

gleiche Form festgeste1lt.3)Dari1ber hinaus konnte ich im Sommer 1951 bei Untersuchungen

in dem Topferort Duingen bei Alfeld Reste von Brennofensiiulen ausgraben, die auf das

Vorhandensein des gleichen Ofentypes im l3_ .lahrhundert schlie13en lassen_4)

2) Bericht von Kellermann in 1-lammaburg IV 1950,,S. 37 - 42 Die Deutung der bei Boherg festgestellten

Ofenreste beruht wesentlich auf' den Ausgrabungsergebnissen von Diimmer und Grazin_

3) Nach md1.Angaben und vorliegenden Fotos.

4) Ubemischender Weise hatle sich ergeben, dall in Duingen vor dem belvmnten Steinzeuggeschjrr bereits

blaugraue Kugeltopfware, und zwar in den hier beschriebenen llegenden Ofen hergestellt wurde, wéihrend der

Brand des Steinzeuges nach rheinischcm Vorbild in stehenden Ofen erfolgte Der Ofen selbst wurde bisher nicht

gefunden Die Siiulen bestandcn (wie im Ofen Grazin ) aus ineinandergestcllten Kugcltopfen.

lnteressant ist nun, dali sich Reliktformen dieses im iibrigen léingst auBer Gebrauch

gekommenen Ofentyps in den primitiven Verhéiltnissen des Warthelandes noch bis in unsere

Zeit erhalten haben Esist das Verdienst der damaligen Restauratorin am Posener Museum,

Anna Lisa Busch, die im Osten in groller Anzahl vorhandenen Primitivtbrmen der

Bauerntopferei in letzter Stunde aufgenommen zu haben, denn dort wurde noch mit

Methoden gearbeitet, die den hiesigen mittelalterlichen Verhiiltnissen vergleichbar sind. 5)

5) Das Manuskript und die Zeichnungen wurden mir dankenswerter Weise von Dr. Busch zur Einsichtnahme

uberlasscn.
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Uber den Topfhandel gibt die hierunter wiedergegebene Eingabe der Duinger HandlerAufschluli.

Duingen,den 26.Dez. 1,792

An die
Kdniglich Churfiirstliche Regierung

zu Hannover.

Ew. Exellenz hoch- und hochwohlgeborene Gnaden geruhen gnéidigst, sich von uns
séimtlichen Topfhéndlem in Duingen unterthéinigst vortragen zu lassen: daB die hiesige TdpferFabrique bekanntlieh nicht ailein in hiesigen und benachbarten Iimtern ein eintriiglieherNahrungszweig seye, sondem daB auch im Gegentheil dic schiechten Wcge von hier bisHarnein uns einen groben Sehaden zufiigen.
Wir haben bereits bei des vormaiigen Herm Amtmann Niemeyers Zeilen, wie auch bei unsemgegenwartigen Herm Beamten zu verschiedenen maien geziemend vorstellig gemacht:
,,man mbchte auf eine oder andere Art, /in Ansehung Besserung der Wege/ unsem Gesucheeine geneigte Hilfe verleihen."
Es ist auch so vie] wie méglich dieses unser Gesuch gewéihret, indessen sehen wir wohl ein,daB K6nigl.Amt den hiesigen Einwohnem, welche zu diesen Wegen Spann- und Handdiensteohnentgeldlich hergeben miissen, nach den Gesetzen und der Billigkeit, jene Wege nicht inden Stand setzen kénnen, daB wir mit unsem schwer belasteten Fuhrwerken sicherdurchkommen k6nnen_
Dieses in mehreren zu erlautem haben wir leider jéihrlich das Schicksal, daB nieht allein vieleunscrer belasteten Fuhrwerke umwerfen, wodurch zum wenigsten jedesmal dem Eigenthiimer
ein Schade von 2 bis 3 Luoisd. zuwiichst, sondern daB auch seit 2 Jahren zwei Personen beidiesen Fuhren, da sie zu Aufrechthaltung der Wege beschéifiigt waren, ihr Leben einbiiiienmussen_
Ferner werden wir durch die auswartigen Fuhrleute, weiche wegen der schlecht bespanntenAmis Einwohner gedungen werden miissen, so gedriickt, daI5 sie nicht aliein I/3 derbcstimmten Fracht wenigen aufladen, sondem, da wir zu einer bestimmten Zeit auf die Reisemilssen, es anderweit in betracht des Fuhrlohnes nach Gefallen taxieren.
Zu diesen kommt noch, daB sobald wir aus dringender Noth ilber Land fahren, jedesmal dieSchwerlichkeit nach den Eigenthiimer, wenn auch wiirklich wenig oder gat kein Schadegeschiehet, contribuieren mi1ssen_ Diese Antragungs-Grilnde setzen uns verschiedenen\/erlegenheiten, nzimlich
I. diejenigen Topfwaren, welche jiihriich zur Abfuhr bestimmt, bleiben der schlechten Wegehalber um 2/3 im hiesigen One, dadurch erwiichst der ansehnliche Schade, daB die Tépferallhier, deren Anzahl gegenwértig auf 40 allhier gestiegen, den gehdrigen Absatz nicht haben,_mithin deren Unterhalt sehr geschmalert wird.
2. wiirden die hiesigen Amts Unterthanen sich gem bequemen, die Fuhren, weiche ansehnlichbezahlt werden, zu leisten, da sie ohnehin bei Abschaffung des Herrendienstes, nach einemVerdienst sehnlich seufzen. Und kéinnte man diese nicht gliicklich schiitzen, wenn diebertachtlichen Summen, welche anjetzt dieser Fuhren halber in das Braunschweigische undCoppenbriiggesche gehen, im Amte verdient werden kdnnten?



-68-

Verschiedene unserer Mitgenossen haben seit 2 Jahren den Anfang gemacht, von hier aufHannover ihre Topfwaren und so weiter auf dem Leineflul3 nach Bremen fortbringen zu
lassen, indessen Hnden diese auch die Unbequemlichkeit, dall zu verschiedenen Zeiten der
Leinet`luB unfahrbar, und daB es auch sehr Gfters daselbst an Fahrzeugen fehlt,

Gcsetzt auch, dieses alles ware zu allen Zeiten dort zu haben, so ist doch der Weg von hierauf Eime eben so traurig, wie der von hier nach Behrensen, hinzu kommt noch, daB diewenigsten unserer Handlungsgenossen erstem Weg nehmen krinnen, wohl aher ihnen der Wegnach Hameln, in Ansehung der Handlung nach den resp. Aulienlanden, besser zu stattenkttmmt.

Andere haben sogar auf Capellenhagen usw_ Uber den Ith ihre Waren gesucht zutransportieren um das Wasser niiher zu erreichen, auch diese haben jenen Weg wieder
aufgeben miissen, da sie mit Lebensgefahr den Berg passieren mul3ten,

Aus diesen ohangefnhrten Ursachen wird in wenigen .lahren fiir uns der grolte Schade
erwachsen, dall die Fabriquen im Hollandischen, Hessischen und Braunschweigischen, so wiesich ohnehin anjetzt schon zeiget, nicht allein in gréllere Aufnahme kommen, sondem
dagegen die unsere in ganzlichen Verfall kominen werde.

Es kénnte vieleic-ht die Einrede geschehen, jene Fabriquen hiitten ebenso schlechte Wege “ie
wir, so k6nnen wir nicht umhin ganz unterthiinigst anzuzeigen) daB diese nicht alleingeringere Abgaben wie wir haben, sondem auch so viel nalher an dem Weserstrom wohnen.

Aus hiesigem Orte gehen, ein .lahr gegen das andere zu rechnen, _iahrlich SOO FuderTopfwaren, dafiir werden ohngeliihr 6400 Rthlr_ Fuhrlohn ohne die Zehrungskosten hezahlt
Von diesen sind wir erbétig, nach Verhaltnis des Weges per Fuder 18 oder 24 gg his Hamelneines fiir alles zu hezahlen, und die Besserung des Weges wird noch so riel mehr nach sichziehen, dal3 viele andere Fuhren, welche gegenwartig grolle Umwege machen mtlssen, diesenWcg niilzen werden, um zu mehrer Beschleunigung zur Bcsserung derWege Herrn A. Lasius
die Untersuchung baldméglichst gnadig aufzutragen, nicht weniger wixnschen wir, dall Ew.ppivon hiesigem Kiiniglichen Amte méige Bericht fordern, oh unser Ansuchen nicht alleinauBerst dringend, sondern auch in allen Punkten die lauterste Wahrheit sey.

EW. Exellenz Hoch- und hor:-hwohlgehorene Gnaden bitten wir daher ganz unterthanigst dieGnadc zu haben, den Weg von hier bis Hameln in eine Chaussee zu verwandeln, welche
grol5e Gnade wir zeitlebens erkennen und in aller Unterthiinigleeit beharren.

EW.
unterthiinigste Knechte

namens samtlicher Topfhandlers
Moritz Mtiller Pilzer sen.
Christian Ihse Christian Pilzer sen.
Gottfried lhse

Fiir die Treue der Abschrift: F.E.Helmer
Amtsvoigt.



Zusammeustellung der auf den sogenaunten Topfreisen erfolgten Geburten und dervorgekommenen Sterbefiille, soweit sie aus den l730*) beginnenden Knchenbuchernfestzustellen waren.
>|:

>
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A: Geburten:

Hier ist dem Autor wohl ein Sclireibfehler unterlaufen, denn die Duinger Kirchenbilcher beginren mit dem Jahre

Gebiet der Ober- und Unterweser, Gldenburg, Ostfriesland, Holland und Lippe Detmold
Vlotho 42
Coppenbrfzgge 2
Hess.()Idendorf

I

Hausberge
I

Wehrbergen
I

Hoya
l

Uesen bei Achim 3
Grlluttbergen bei Verden 2
Verden 3
Sebaldsbrilck

I

Stemmen bei Verden
I

Sandstedt bei Bremen 3
Bensersiel Kr_Wittmund

I
Lamstedt Land Hadeln

I
Wolfsfleth 2
Leer

2
Emden 4
Rodenkirchen i.OIdenburg

I

Groningen i.HoIIand 5
Lemgo i.Lippe "

Aerzen
Hameln
Rinteln
Minden a.cI_Weser
Stolzenau
Dbrverden
Petershagen
Stederbergen
Hemelingen
Bremen
I~Iarvstedt bei Bremen
Lilienthal bei Osterode
Gauensiel; bei Droehtersen
Carolinensiel
Papenburg
Lingen
Note! bei Lehe
Oldenburg i.O.
Homeburg I<r.Stade
Stadthagen

Jebieze der Stédte Hannover und Braunschweig und deren Umgebung mit Har;
ilannover I5
,ehrte
-\I1lden a,d.AIler

l
lraunschweig

Q
Eanderslieim

I
Toslar

I
hittensen

I
]rSch\\'iiIper

I
Sohlingen i.Solling

I
lmilfurt Pr0\'.Sachsen

I
m Bislum Hildeslieim

I
III Amt Winzenburg

l

1

Biirgdorfillann.
Wunsiorf
Peine
Brome
Greene
Osterode a,Hz1rz
Gamsen Kr.Gil`I10rn
lloheneggelsen
E1me~Elze
im Bistum Hildesheim
in der Fremde (7)



Hamburger Gcbiet, Schleswig-Holstein, Danemark, Ostpreuiien mit Danzig und

Umgebungen;

Hamburg 6

Freyburg a._d_E1be 1

Diinischenhagen 2

Holtenau 6

Frederik i_Danemark 1

Danzig 1 5

B: Sterbefaille: (Alphabetisch geordnet.)

Amelunxen 1

Blumenberg 1

Bremen 15

Biitzfleth 1

Déirverden 6

Egeln 1

Eitze a_d_A11er 1

Greene 1

Grof5 Sehwfxlper »
1

Gainsen bei Gifhorn 1

Hamburg 2

Hameln 4

Helsingér 1

Holzminden 1

Hudemiihlen 1

Itzehoe 1

Lanistedt 1

Liiden i.LCineburgischen 1

Mehldorf i.Holstein 1

Neuhaus a.d.Oste 2

Northeini 1

Obernkirchen 1

Oldenburg 3

Prim 2

Rhaden 1

S1am i.Stifte 1

Uesen 1
1

Wanzleben 1

Wurtsfleth 1

Winsen a.d.Luhe 2

Husum (Schleswig) 2

Aarhaus i_Diinemark 1

Gutsfelde i_OstpreuBen 1

Kénigsberg 1

Memel 11

Apenburg i.Pr. 1

Braunschweig 4

Buhfeld 1

Danzig 8

Dunsen 1

Einbeek
Esen i_Ostfries1and 1

Groningen i.H0l1and 5

Grofi Huttbergen 1

Goslar 1

Hannover 6

Hemmendorf 1

Hildesheini 3

Horneburg 1

Husuni 1

Kénigsberg 1

Lauenburg 1

Marienhagen 1

Minden i_West£ 7

Nienburg (Weser) 3

Nuttorp b_Ce11e 1

Osterode a.Harz 1

Pillau 1

Quedlinburg 1

Rinteln 3

im Sund 1

Vlotho a_d.Weser 14

Westerende i.Land Hadeln 1

'\J
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Anlage zur Geschichte der Tiipferei in Duingen.

Staatsarchiv Wolfcnbiittel.

Dorfbeschreibungen
L Abt.20 Koppengraben de 1771 No 81

adeliges von Wrisbergisches Gerichtsdorf

Haus Namen Besitzstand Bemerkun ren
Nr.

I I Christoph Eiler Halhspanner
32 Daniel Bock Halbspanner
I5 Andreas Keunecke GroBkotncr

l Curt Monkemeyer Grolikotner
2 Christian Paland Grolikotner
5 Hans Hr. Grote GroBl~;6tner
7 Chrisian Pramann Kleinkorner
8 Johann Blinne Kleinkotner
9 .lohann Paland Kleinkotner

12 Heinrich Paland Kleinkotner
I3 derselhe Kleinkotner
l4 Christoph Milte Kleinkotner
I6 Wilhelm Siirie Witwe Kleinkotner Topferei im Hof
20 Conrad Kreikebohm Kleinkotner
33 Johann Hr. Schaper Kleinkotner
22 Conrad Kreikebohm Kleinkotner 2_Hoi`
24 .loh_Friedrich Klingenherg Kleinkotner
30 Hans Hr. Gniesmer Kleinkotner

3 Christian Sundermann Kleinkotner
3l Christian Schaper Kleinkotner
I0 Friedrich Milte Kleinkotncr
19 Hans Hr. Stirie Brinksitzer Topfer
I7 Christoph Henze Brinksitzer
21 Johann Heinr.Acl~;ermann Brinksitzer
25 Fr,.lulius Schumann Brinksitzer
26 Johann Tielen Brinksitzer Topfer
28 Hans Herm, Hahenichts Ww Brinksitzer
29 Gottfried Stirie ` Brinksitzer Tischler
Aiiswiirtigei Der adl_Hof`zu Brunkensen
Leibziichter: Hans Jurgen Bock bei Daniel Bock

_

A Ll6€I`(i€l`|]fSc‘hule,Hirtenhaus, Gemeindehaus, Backhaus und G€IU€lHd€SChHfST3H
Kreibohni (Haus Nr.22) war Kruger, muBte das Bier von Brunkensen nehmen Er handelte
auch mit Zucker und dergl
Gewerbetreibende: 3 Topter, 3 Leineweber, l Tischler, l Zimmermann, l Schneider und lSchuster
Anmerkung: Um 1750 fertigte der Tischler Stirie den Altar tiir die Duinger l(irche_



..72-

L. Abt. 20 Hohenbiichen No 192 Fiirstl.Vorwerk

Lid. Namen Besitzstand BemerkungNr.:
l --------Hans Erich l-labeney Halbspéinner
7 Matthias Schlie Viertelspéinner
3 Daniel Strie Viertelspéinner
4 Christoph Steinborn Groiikétner
5 Wilhelm Laue Grol3l<6tner
6 Anthon Piepenbrinl; Kleinkétner
7 Christian Wasmuth Kleinkétner
8 Wilhelm Bertram Kleinkétner
9 Hr.Andreas Stirie KleinkétnerI0 Henning Bartens Kleinkétner
l l Hans Hr. Pilster KleinkétnerI2 Christian Preu{5 Kleinkétnerl3 Chr.Wilhelm Bartens(‘?) Kleinkétner

l 4 Ericht Ludolph Stirie
l5 Conrad Stegemann
I6 Jobs! Heinr.Stegemann
l7 Hr,Christian Wulf

Die lfd_Nr 14 - I7 sind im Original

Zusammcni( lt.Original)

I4 Tépfcrs
l Tabakpfeifenmacher

I B6ilChCi'
l Leineweber

I Flcischhaueii

nicht vorhanden
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