
5KulturgutII. Quartal 2013 Kulturgut

Mit sauberen Händen
Zwei Waschgefäße aus dem spätmittelalterlichen Nürnberg

BLICKPUNKT MAI .  das germanische nationalmuseum 
besitzt eine große sammlung spätmittelalterlicher Kera-
mikgefäße, die 1941-1998 im Bereich der altstadt ausge-
graben oder gefunden wurden. sie sind zum größten teil 
wissenschaftlich unbearbeitet und nicht inventarisiert, 
wodurch die alltagskultur des mittelalterlichen nürnberg 
noch immer nur recht lückenhaft bekannt ist. eine wichti-
ge grundlage für die nürnberger Keramikforschung leiste-
te claudia frieser in den Jahren 2001 bis 2003 im rahmen 
ihrer geplanten dissertation an der universität Bamberg. 
ihre recherchen waren ein wichtiger ausgangspunkt für 
die Vorstellung dieser beiden gefäßen und drei vergleich-
bare scherben ebenfalls aus nürnberg. danken möchte ich 
persönlich auch herrn Pd dr. hans losert (Bamberg) für 
seine Begutachtung dieses Beitrages und seine Korrektu-
ren dazu.
die zwei bauchigen gefäße (abb. 1) weisen beide zwei 
gegenüberliegende tüllen und eine runde mündung mit 
innen laufender rinne auf. das deckelförmige mit dem 
eigentlichen gefäßkörper verbundene oberteil besitzt 
einen oben zugespitzten zwiebelförmigen Knauf. an dem 
gefäß aus der Pegnitz ist dieser Knauf durchgebohrt. die 

Abb. 1: Die zwei spätmittelalterlichen Handwaschgefäße aus der Altstadt Nürnberg sind vollständig erhalten. Links Inv.-Nr. KE 3154 aus der Pegnitz beim Heilig-
Geist-Spital (H. 18 cm). Rechts Inv.-Nr. KE 2551 aus der Klaragasse 28 (H. 23 cm). Foto: Georg Janßen, GNM

beiden gefäße sind bis auf die tüllenöffnungen und die 
kreisrunden löcher in der rinne ganz dicht. auffällig ist 
die metallisch glänzende schwarze farbe der beiden stü- 
cke. untersuchungen haben gezeigt, dass es sich nicht um 
graphitierte Ware, sondern um reduzierend gebrannte, 
geglättete irdenware handelt, die als nürnberger Produk-
tion gilt. der besondere glanz entstand durch die kohlen-
stoffreiche atmosphäre am ende des Brennvorgangs.
dr. georg raschke, damaliger leiter der abteilung Vor- und 
frühgeschichte des germanischen nationalmuseums war 
sich nach der Bergung des „topfes ungewöhnlicher form“ 
aus der Klaragasse 28 im februar 1951 dessen Besonder-
heit sofort bewusst. als einige Jahre später im september 
1958 ein gleich aussehendes stück im linken Pegnitzarm 
beim heilig-geist-spital ebenfalls bei Bauarbeiten gefun-
den wurde, war er bezüglich dessen Verwendung immer 
noch ratlos. innerhalb weniger tage wurde das „seltsame 
gefäß“ fotografiert und von dr. raschke mit einundzwan-
zig anderen gefäßen in den Nürnberger Nachrichten vor-
gestellt. „Was es ist, müssen erst experten in eingehender 
untersuchung feststellen“, schrieb damals der Journalist 
Bernhard Krüger.
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Neuzeitliche Milchkochtöpfe?

im Jahr 1966 hält dr. raschke fest, dass die fundstücke 
aus dem 17./18. Jahrhundert stammen. er vermutet, dass 
es sich um milchkochtöpfe handelt und, dass die besonde-
re form das Überkochen der milch verhindern sollte. die-
se interpretation ist nicht befriedigend da es keine mög-
lichkeit zur reinigung des gefäßinneren gibt. ebenfalls 
unwahrscheinlich scheint es, dass die gefäße zum inhalie-
ren dienten, wie es auch schon vermutet wurde.
mittlerweile hat sich in der literatur die ansicht etabliert, 
dass diese gefäße als lavabo - also als handwaschgefäße- 
zu deuten sind. Wie bei vielen studien über das spätmittel-
alter haben Bildnisse des 14. bis 16. Jahrhunderts für eine 
nähere Bestimmung deutlich weitergeholfen. aus dieser 
Zeit sind auf gemälden, handschriften und Wandmalerei-
en mehr als dreißig darstellungen (theuerkauff-liederwald 
1990) von metallischen hängelavabos mit gegenüberste-
henden ausgusstüllen bekannt. Wie es beispielsweise die 
Verkündigungsszene des Pollinger altars zeigt (abb. 2), 
waren die lavabos über einer schüssel in einer Wandni-
sche aufgehängt. auch die beiden lavabos aus nürnberg 
waren möglicherweise aufgehängt. das stück ohne durch-

Abb. 2: Pollinger Marienretabel, Die Verkündigung, 1444. München, Alte Pina-
kothek, Inv.-Nr. 6247. In eine Nische im Hintergrund hängt ein metallisches 
Lavabo über eine Schüssel.

bohrung am Knauf (Klaragasse 28) ließe sich an einer um 
den Knaufansatz gebundene schnur aufhängen.

Nachbildungen der Spitzenklasse

die bildlichen darstellungen zeigen lavabos aus metall, 
die zahlreich erhalten geblieben sind, aber keine aus Kera-
mik. da die dunkelglänzende oberfläche der nürnberger 
Beispiele offenbar eine metallische textur nachahmt ist 
anzunehmen, dass die lavabos aus Keramik etwas billige-
re imitationen von stücken aus Buntmetall waren. so sind 
aus dem späten mittelalter und der frühen neuzeit ja auch 
zahlreiche nachbildungen metallischen aquamanile oder 
grapen aus Keramik überliefert. Weil es sich bei den nürn-
berger lavabos um eine besonders feine Ware handelt, 
können sie als nachbildungen der spitzenklasse gelten 
und lassen dadurch auf einen gewissen Wohlstand ihrer 
Besitzer schließen. dafür spricht auch die aufwendigere 
fertigung als bei manchen lavabos einfacher form (reine-
king von Bock 1986). seltsamerweise sind kaum metallene 
lavabos mit knaufförmigen deckeln bekannt (theuerkauff-
liederwald 1990). anzunehmen ist aber, dass die deckel 
bei manchen stücken nicht erhalten blieben.
Weil die fundkontexte, und das gilt auch für die drei frag-
mentarischen Parallelfunde aus der nürnberger altstadt 
(abb. 3), nicht genau oder gar nicht bekannt sind, ist eine 
Zuweisung zu liturgischer oder profaner Verwendung nicht 
möglich. Zeitgenössische darstellungen und Vergleichs-
stücke weisen ja auf eine nutzung in beiden milieus hin 
(gross 2012).
auch die datierung ist nicht ganz einfach. anhand von Ver-
gleichsfunden ist die datierung der zwei handwaschgefä-
ße aus nürnberg grob zwischen der zweiten hälfte des 14. 
und dem Beginn des 16. Jahrhunderts anzusiedeln. obwohl 
etwa ein dutzend direkte Parallelfunde aus süddeutsch-
land und der schweiz bekannt (z. B. angersdorfer 1990, 
groß 1985, Keller 1999, müller 1996) sind hat sich die for-
schung insgesamt noch relativ wenig für gefäße dieser art 
interessiert. eine typologische datierung der verschiede-
nen lavaboarten aus Keramik bleibt dadurch noch etwas 
ungenau. die Bildquellen unterstützen aber vollkommen 
diese zeitliche Zuordnung.
die anderen Keramikfunde aus der Pegnitz beim heilig-
geist-spital und aus der Klaragasse 28 lassen die beiden 
ganz erhaltene stücke sogar noch genauer ins 15. Jahrhun-
dert datieren. diese datierung gilt auch für den scherben 
4 und 5. die scherbe 3 könnte dagegen aufgrund ihrer 
Warenart aus dem 14. Jahrhundert stammen.

 Jérémie GnAediG
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Abb. 3: Im Bestand des Germanischen Nationalmuseums befinden sich drei Keramikscherben, die den beiden Lavabos von der Form sehr ähnlich sind. Nr. 1: KE 
2551 aus der Klaragasse 28 (1951). Nr. 2: KE 3154 aus der Pegnitz beim Heilig-Geist-Spital (1958). Nr. 3: AMN 89 aus der Adlerstrasse 1 (1975). Nr. 4: AMN 135 
vom Lorenzer Platz (1948). Nr. 5: AMN 251 vom Albrecht-Dürer-Platz (1957). 1, 2 und 4 metallisch glänzende Irdenware; 3 und 5 sonstige Irdenware. Zeichnung: 
Manfred Schmidt, GNM. Maßstab: 1/5.
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