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Altenburger Steinzeug im archaologischen Fundmaterial 

Sachsen-Anhalts

von Mechthild Klamm und Olaf Schroder, Halle (Saale)

Die hohe Zahl der derzeit in den neuen Bundeslandern durchgefiihrten Bauvorhaben 

erfordert umfangreiche archaologische GrabungsmaBnahmen. Nachdem die Erschlie- 

Bung der groBen Gewerbeflachen auf der “Griinen Wiese” weitgehend abgeschlossen ist, 

sind derzeit vor allem die historischen Stadtkerne von BaumaBnahmen betroffen. Nach 

§ 2, Absatz 2, Satz 4 des Denkmalschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 

21.10.1991 (DSchG LSA) stellen die Innenstadte archaologische Flachendenkmale dar. 

Damit ist eine rechtliche Handhabe gegeben, daB bodeneingreifenden BaumaBnahmen 

entweder Ausgrabungen vorgeschaltet werden oder daB zumindest eine baubegleitende 

Dokumentation der aufgefundenen archaologisch relevanten Befunde durchgefiihrt wird.

Mit der archaologischen Erforschung mittelalterlicher Geschichte und Sachkultur 

beschaftigt sich die Archaologie erst seit einigen Jahrzehnten, und daher haben auch in 

Sachsen-Anhalt - von wenigen Ausnahmen abgesehen - bislang nur wenige stadtarchao- 

logische Untersuchungen stattgefunden1. Auch der Umfang der Grabungen in den Innen- 

stadten war in friiheren Jahrzehnten meist wesentlich geringer als er sich heute als 

notwendig erweist. Die Archaologie der Neuzeit riickt erst seit kurzer Zeit in den Blick- 

punkt und lost dabei kontroverse Diskussionen in der Landesarchaologie aus 2.

Geschichte, und vor allem die Geschichte im komplexen Gefiige historischer Stadte, 

hbrt aber nicht um 1500 n. Chr. auf oder wird von anderen Wissenschaften erschbpfend 

geklart, sondern die Archaologie kann mit der ErschlieBung ihrer Quellen Erhebliches 

zur Erforschung der Lebensweise in den Stadten und zur Geschichte der Stadtentwick- 

lung beitragen.

Die archaologische Bearbeitung der zahlreichen mittelalterlichen und neuzeitlichen 

Fundkomplexe, wobei die Keramik eine fiihrende Rolle einnimmt, steht in Mittel- 

deutschland, und nicht nur dort, erst am Anfang. Bei der Auswertung muB derzeit noch 

hauptsachlich auf kunsthistorische oder volkskundliche Verbffentlichungen zuriickge- 

griffen werden.

Des ofteren tauchen auf den Stadtkerngrabungen bisher unbekannte oder kaum 

bekannte Keramikformen auf, darunter sehr viel Steinzeug. Diese Keramikart wird bei 

hohen Temperaturen gebrannt, was zur Durchsinterung der Keramik fiihrt, die sich durch 

eine groBe Harte auszeichnet und einen hell klingenden Scherben hat.

Die Zuordnung des Steinzeuges zu bestimmten Herstellungszentren erfolgt anhand 

von Verzierungselementen sowie der Art und Farbe der Glasur. In Mitteldeutschland 

greift man hierbei in der Regel auf das Standardwerk von J. Horschik3 zuriick, auch 

wenn es schon immer kontroverse Ansatze gegeben hat. Es ist jedoch schon jetzt voraus- 

sehbar, daB aufgrund der sich standig erweiternden Quellenbasis etliche bisherige Ergeb- 

nisse revidiert werden mussen.
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Abb. 1: Hohenmolsen, Ldkr. WeiBenfels. Altenburger Steinzeugkrug, GefaBhdhe 16,2 cm

Bei den jiingst durchgefiihrten Grabungen in Sachsen-Anhalt fallt im Fundmaterial 

unter der Keramik ofters eine Sinterware mit dunkelbraunen Noppen auf, die in der Lite- 

ratur als Altenburger Steinzeug diesem mitteldeutschen Produktionsort zugeschrieben 

wird.4 In Sachsen-Anhalt ist solche Keramik auf Grabungen der vergangenen Jahre bei-
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Abb. 2: Hohenmolsen, Ldkr. WeiBenfels. Altenburger Steinzeugkrug. Links Detail - Medaillon mit 

Paar in Tracht; rechts Detail - Medaillon mit nach hinten gewendetem Greifvogel

spielsweise in Merseburg, Ldkr. Merseburg-Querfurt (GeorgstraBe, GroBe RitterstraBe), 

in Halle (Waisenhausring) sowie in Hohenmolsen und WeiBenfels, Ldkr. WeiBenfels, 

sowie Zeitz, Ldkr. Burgenlandkreis, gefunden worden, wobei mit Sicherheit bisher nicht 

erkannte Funde weiterer Grabungen das Bild einer noch dichteren Verbreitung dieser 

Keramikart vermitteln konnten. Im folgenden soli als Beispiel ein Fund aus Hohenmol

sen, Ldkr. WeiBenfels, naher beschrieben werden.

Im Rahmen einer 1994 erstmals im Stadtkern von Hohenmolsen durchgefiihrten 

archaologischen Untersuchung wurde ein fast vollstandig erhaltener Steinzeugkrug 

geborgen. Dieser gibt einen Eindruck von der Reprasentativitat renaissancezeitlicher 

Tafelkeramik (Abb. 1). Es handelt sich um ein relativ reich verziertes GefaB, das als fril

lies Beispiel Altenburger Topferkunst angesehen werden kann.

Der eiformige Krug hat eine Hbhe von 16,2 cm, einen Bodendurchmesser von 7,3 cm 

und einen Miindungsdurchmesser von 7,0 cm. Er ist mit brauner Salzglasur iiberzogen 

und hat einen grau-weiBen Scherben, wobei der Ton sparlich gemagert ist. Der Lippen

rand ist eingezogen, der Randwulst ragt vor, der kurze Hals ist zylindrisch, und der 

Standring ist konisch. Das GefaB ist mit Gratenkerbschnittdekor sowie partiell mit 

umlaufenden Gurtfurchen verziert. Die Profilierung der Hals- und FuBpartie sollte die 

Anbringung der damals iiblichen Zinnmontierung erleichtern.

Ein auffalliges Zierelement des Kruges sind um den Bauch, auf der Schulter sowie am 

Hals umlaufende Noppenreihen, sogenannte Brombeernoppen. Weitere Noppen umrah- 

men drei Reliefmedaillons und sind in Dreiergruppen im Gratenkerbschnittdekor ange-
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Abb. 3: Hohenmolsen, Ldkr. WeiBenfels. Altenburger Steinzeugkrug. Detail - Medaillon mit 

Darstellung einer Spielkarte Herz Konig

ordnet. Die dunkelbraunen Noppen heben sich vom hellbraunen Keramikscherben ab. 

Sie werden nach J. Horschik als typisch fur Altenburger Steinzeug angesehen. Die Nop

pen des Hohenmdlsener Kruges sind siebenperlig, was eine Besonderheit unter den iibli- 

cherweise sechsperligen Noppen des Altenburger Steinzeugs darstellt. Der Henkel ist 

nicht mehr erhalten, aber die Ansatze zeigen dessen grobe Magerung. Auch dies ist nach 

J. Horschik ein weiteres typisches Merkmal fur Altenburger Steinzeug5. Da Altenburger 

Tbpfer im Gegensatz zu anderen Herstellungszentren dieser Zeit an einem breiten Band- 

henkel festhielten, muBte der Henkelton starker gemagert werden, um Spannungen beim 

Brennvorgang und dem damit verbundenem ReiBen der Keramik vorzubeugen.

Besonders auffallig sind die insgesamt drei Reliefmedaillons. Medaillonauflagen sind 

etwa seit 1640/55 nachzuweisen6. Dies gibt auch einen Hinweis auf die Datierung des 

Hohenmdlsener Kruges, die etwa in die Mitte oder den Beginn der zweiten Halfte des 

17. Jh. vorzunehmen ist. Neben der runden Darstellung eines Paares in Tracht (Abb. 2) 

und der ebenfalls runden und von einem Blattkranz umrahmten Darstellung eines nach 

hinten gewendeten Greifvogels (Abb. 2), ist die rechteckige Darstellung einer Spielkarte, 

des Herz Kbnigs (Abb. 3), bemerkenswert. Wahrend die Darstellung von Paaren in 

Tracht relativ haufig anzutreffen ist und auch Vbgeldarstellungen, meist Greifvdgel oder 

Pelikane, iiblich zu sein scheinen, ist die Spielkartendarstellung bisher relativ selten 

belegt7.
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Ein ahnliches GefaB, allerdings ohne Medaillonauflagen, wurde Anfang der 5Oer Jahre 

in Leipzig gefunden8. Aus dem Heimatmuseum Rochlitz ist ein mit dem Hohenmdlsener 

Krug vergleichbares GefaB mit Medallions bekannt9. Ein weiteres, fast identisches 

GefaB ist jtingst bei einer Ausgrabung in Rochlitz in Sachsen entdeckt geworden.10

Als Argumente fur Altenburg als Herstellungszentrum der oben genannten Keramik 

fiihrt J. Horschik vor allem den in der Region in guter Qualitat vorhandenen Ton an, der 

den charakteristischen hellen Scherben an Altenburger GefaBen erzeugt.11 Weiterhin 

sind regionale Wappendarstellungen und nicht zuletzt die Altenburger Bauerntracht Hin- 

weise, die nicht iibersehen werden kbnnen. Dariiber hinaus weist die Darstellung von 

Spielkartenreliefs auf der Keramik nachhaltig auf den Raum Altenburg hin.

Ausgehend von der Fundverbreitung und der daraus resultierenden Fundmenge, 

miiBte in Altenburg zu dieser Zeit eine Tbpferzunft bestanden haben, die in der Lage 

war, groBe Mengen hochwertigen Steinzeugs zu produzieren und zu vertreiben. Die 

Altenburger Topfer legten 1667 ihre Innungsartikel dem Landesfiirsten Herzog Friedrich 

Wilhelm II vor , d. h. erst zu dieser Zeit verlangte der Umfang der Produktion nach 

einer gesetzlichen Regelung. Damit steht die von E. Klinge benannte Bliitezeit der 

Altenburger Steinzeugmacher zum Ende des 17. Jh. im Gegensatz zum etwas friiher zu 

datierenden archaologischen Fundgut13. Spates Altenburger Steinzeug mit Reihen von 

Perlnoppen vom Beginn des 18. Jh. ist eher sparlich im archaologischen Fundgut zu 

beobachten.

Die fehlende archaologische und auch historische Quellenbasis laBt die Zuordnung 

dieser Steinzeugart zu Altenburg nicht unbedingt sicher erscheinen. So wird das oben 

erwahnte Leipziger GefaB z. B. von H. Kiias14 als Waldenburger Steinzeug bezeichnet, 

von J. Horschik 1978 hingegen der Altenburger Tbpferzunft zugeschrieben und 

uml630/40 datiert. V. Geupel und Y. Hoffmann legen dar, daB entsprechende Tdpferei- 

abfalle die Produktion derartigen Steinzeuges auch in Waldenburg wahrscheinlich 

machen15. Es bleibt zu hoffen, daB der archaologische Nachweis von Tbpferzentren 

gelingen wird.

Das Beispiel des Hohenmdlsener Kruges soil zeigen, welchen Beitrag die Stadtge- 

schichtsquelle Archaologie und insbesondere die Archaologie der Neuzeit gleichberech- 

tigt neben einer Vielzahl weiterer Geschichtswissenschaften zu leisten in der Lage ist, 

und es zeichnet sich ab, daB auch zukiinftig jede Grabung und mancher Neufund bisheri- 

ges Wissen bereichern wird.

Anmerkungen

In Halberstadt werden schon seit etlichen Jahren stadtarchaologische Untersuchungen durchge- 

fiihrt - siehe Siebrecht 1992

2 siehe dazu Ausgrabungen und Funde 40, Heft 1, 1995, S. 1-64

3 Horschik 1978

4 Horschik 1978, S. 129 ff.

5 Horschik 1978, S. 138

6 Horschik 1978, S. 141 ff.

Im SchloBmuseum Altenburg befindet sich eine Schraubkruke mit Medaillonauflagen, u. a. mit 

Darstellung der Spielkarte Herz Kdnig, datiert um 1670/80. Inv.-Nr. Museum Altenburg 

SM 566. Fur den freundlichen Hinweis danken wir Frau Kiinzl, SchloBmuseum Altenburg.
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8 Kiias 1966, S. 517, Abb. 158

9 Abb. bei Horschik 1978, 443, Abb. 14, Datierung um 1660/1670

10 Geupel/Hoffmann 1995

11 Horschik 1978, 132

12 Horschik 1978, 135

13 Klinge 1979, S. 123. Frau U. Kiinzl, Schlobmuseum Altenburg, ist fur die Auskunft zu danken, 

dab die Schriftquellen aus der ersten Halfte bis Mitte des 17. Jh. keine umfangreiche Steinzeug- 

produktion belegen. - Nach M. Mattern M. A., Stadtarchaologie Altenburg, sind bisher keine 

Tdpferstandorte in Altenburg archaologisch nachgewiesen, und das Altenburger Steinzeug mit 

Brombeernoppen ist nicht in grbberen Mengen im archaologischen Fundmaterial vertreten.

14 Kiias 1966

15 Horschik 1978, S. 443, Abb. 6 - Geupel/Hoffmannl995, S. 116
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