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David Tremp, Burger zu Thun 1619 (nach 
Lohner, k r i t . Bruchstücke I I 400 von 
Beruf Glasmaler), 1619 des Grossen Rats, 
1635 Pfrundvogt, 1640 Siechenvogt, des 
Kleinen Rats, 1650 Spitalvogt, 1657 Ven
ner, 1668 t . 
1639 vermählt in zweiter Ehe mit Catha-
rina Hartmann. 

Kinder: 4 Töchter 
David 1641, Pfarrer zu Sumiswald 
Rudolf 1645, Chirurg 

nnS 'üCob^rc^i^urncv J M y j f M J hkob 16^5, Ghs-und Fhchmahr, 
^(A«WÖ fCaffitnS^ ^ B H M M H M I Lohner ( a . a . O . ) 1685 gestorben. 
3u3J^un..i.(ö o'̂ i^gaHPSyK^^^Hl Scheibe aber von 1692 datiert ist, 

muss ein I r r t u m vorliegen.* 

* Die Angaben verdanken w i r 
Herrn O. Widmer, Stadtarchivar. 

Der Betrieb des Museums 1969 

D i e E i n s i c h t , dass man keine M i t t e l hat , nichts v o r k e h r e n k a n n , ist b i t t e r . 
M i t dem Gefühl der O h n m a c h t haben w o h l die meisten T e i l n e h m e r der 
Generalversammlung des Verbandes der Schweizer Museen die Vorträge u n d 
Aussprachen verlassen, die d e m T h e m a der Sicherheit i n den Museen g e w i d 
met waren . W e d e r d ie Fachleute der Po l ize i , noch die Spezialisten für A l a r m 
anlagen u n d am al lerwenigsten die V e r t r e t e r der Vers icherungen wussten e i n 
Rezept, das einen w o h l g e m e i n t e n Rat m i t v ie len W e n n u n d A b e r übertroffen 
hätte, z u m Schutz der Museumsgüter gegen D i e b s t a h l . Welches k le inere 
M u s e u m k a n n schon i n jeden R a u m einen Wächter stel len, welches k le inere 
M u s e u m vermag Zehntausende v o n F r a n k e n aufzubr ingen , u m eine W a r n a n 
lage e inr i chten zu lassen! u m so mehr als es scheint, das internat iona le 
Gangs te r tum, das sich auf die Museen speziaHsiert, lasse sich d u r c h keine 



auch noch so per fekte Sicherung abhalten. Dass herumstehende oder lose 
hängende Gegenstände entwendet werden , ist einigermassen begrei f l i ch . Dass 
aber i n stets zahlreicheren Fällen gut verschlossene V i t r i n e n aufgebrochen 
werden , ste l l t eine spürbare Eska la t i on dar. Sol l m a n besonders schöne Stücke 
aus Vors i ch t n i c h t mehr ausstellen? Dies scheint m i r unmöglich, w e i l so die 
grosse Z a h l ernsthafter u n d ehrl icher Museumsbesucher unschuldigerweise 
bestraft würde. Es b l e i b t also der Fatal ismus, das Leben m i t dem Diebs tah l 
oder wenigstens m i t d e m steten R i s iko . 
W i r e r l i t t e n i m H e r b s t 1969 den seit Jahren, v e r m u t l i c h überhaupt den 
schwersten V e r l u s t , i n d e m eine k le ine V i t r i n e m i t fünf erstklassigen Pulver 
hörnern u n d -flaschen des 16. u n d 17. Jahrhunderts aufgesprengt u n d aus
geraubt w u r d e . D i e F a h n d u n g b l i eb erfolglos. 
U n t e r diesen Umständen ist es besonders w e r t v o l l , w e n n es ge l ingt , dann 
u n d w a n n einen bedeutenden Gegenstand zu erwerben . Stücke, die T h u n 
oder die nähere U m g e b u n g betre f fen , s ind selten genug aufzutre iben. So 
war es e in schöner Z u f a l l , dass i m H a n d e l eine k le ine Buntscheibe des T h u n e r 
Glasmalers Johann Jacob T r e m p auftauchte, die ganz e indeut ig e in Pendant 
der vor zwe i Jahren erworbenen Bischof-Scheibe darste l l t . 
E ine grosse Ergänzung er fuhr ebenfalls der Bestand der M i l i t a r i a - S a m m l u n g 
I m Obersteg, i n d e m e in Posten K e p i , O r d . 1915, vorwiegend v o n seltenen 
Truppengat tungen d u r c h K a u f dazukam. 
K u r z vor N e u j a h r 1969 fanden die A r b e i t e n für die Erneuerung des Dach
bodens i h r e n Abschluss. Zurück b l i eb eine gewalt ige Verschmutzung des dar
unter l iegenden Ausstel lungsraums. D i e Re in igung war die erste Aufgabe i m 
neuen Jahr. I h r fo lgte die Behandlung des Holzbodens u n d anschliessend 
die A u f s t e l l u n g einer neuen grossen V i t r i n e System Syma. D i e h ier neu aus
gestellten O b j e k t e w a r e n einerseits auf das Eidgenössische Schützenfest i n 
T h u n abgest immt, andererseits aber w u r d e d a m i t durchaus nach P l a n eine 
stärkere Berücksichtigung der Sammlungen I m Obersteg u n d R u b i n erreicht . 
D i e Umgesta l tung des 4. Bodens ist dadurch noch n i ch t ganz abgeschlossen. 
Sobald es die f inanz ie l len Verhältnisse wieder gestatten, sollen d r e i bis v ier 
W a n d v i t r i n e n we i tere M i l i t a r i a aufnehmen. D a b e i verfo lgen w i r streng den 
Grundsatz , n u r vollständig überholte, gereinigte u n d konservierte Stücke 
auszustellen, die entweder wegen ihrer Qualität oder aber Seltenheit Beach
t u n g beanspruchen. Gle i chze i t ig w e r d e n alle Gegenstände des Sachgebietes, 
seien sie ausstellungswürdig oder n i c h t , i m neuen K a r t e n i n v e n t a r verarbeitet . 
E i n e durchgrei fende Renovat i on i n n e n u n d aussen erlebte die Schiffsorgel, 
jene sonderbare Riesenmusikdose m i t P n e u m a t i k v o n 1835. D a m i t i h r Re
perto ire wieder hörbar gemacht w e r d e n k o n n t e , ohne dass die M e c h a n i k 
d u r c h unsachgemässe Bedienung le idet , haben w i r e in Bandgerät m i t e inem 
Zei tschal tautomaten i n den Sockel eingebaut. I n dre i M o n a t e n w u r d e die 
Anlage über 1500 M a l i n G a n g gesetzt. 
D i e Besucherzahl w a r i n den Vorsaisonmonaten A p r i l — J u n i vielversprechend 
hoch. A l s aber be i Beg inn der Hauptsa ison i m J u l i die sehr lange heisse 
Schönwetterzeit einsetzte, t r a t e in spürbarer St i l l s tand e in , der während des 
Eidgenössischen Schützenfestes n u r ungenügend belebt w u r d e . D i e wieder 
e r f reu l i ch gute Nachsaison vermochte den entstandenen A u s f a l l v o n w e i t 



über 1000 E i n t r i t t e n n i c h t mehr ganz wet tzumachen . Badesommer s ind keine 
Museumssommer. Z u d e m fällt seit 1965 al lgemein eine l e i cht rückläufige 
Besucherzahl auf. D e r G r u n d könnte einerseits be i anderen Bedürfnissen der 
Feriengäste u n d Reisenden, andererseits b e i m n u n doch grossen Angebo t an 
gleichartigen Möglichkeiten i m Einzugsgebiet l iegen. V o m S t a n d p u n k t unse
rer seit 1888 bestehenden E i n r i c h t u n g aus möchte m a n , etwas boshaft zwar , 
gerne sagen, z u m Glück bestünden i n der Gegend b a l d keine Schlösser u n d 
Sitze mehr , die deren Besitzer mangels anderer V e r w e n d u n g i n e in M u s e u m 
u m z u w a n d e l n versucht seien. 
D i e Zusammenste l lung der abgegebenen E i n t r i t t s k a r t e n erg ibt folgendes 
B i l d : 

1.50 — . 8 0 1 . — — . 5 0 K M 

A p r i l 1 436 592 188 418 31 2 665 
M a i 1 828 390 288 374 8 1 2 9 6 1 
J u n i 3 044 476 647 486 34 4 687 
J u l i 5 886 1912 940 916 136 9 790 
August 6 589 1904 952 1031 103 10 579 
September 2 866 453 451 920 247 4 937 
O k t o b e r 1 0 7 3 413 72 283 23 1 865 

T o t a l 22 720 6140 3538 4429 655 37 484 

D i e Spitze hält der 30. J u l i , der einzige Regentag zwischen d e m 12. J u l i u n d 
dem 12. A u g u s t , m i t 1003 E i n t r i t t e n , d e m höchsten Tagesergebnis seit dem 
Bestehen des Museums. 
D i e grosse A r b e i t an der Kasse u n d i m Betr ieb gelang den ganzen Sommer 
über reibungslos dank der Pflichterfüllung v o n F r a u W i r z , F r a u Tschanz u n d 
Fräulein Müller an der Kasse, F r a u Ringgenberg be i der Re in igung u n d 
H e r r n Schaad i n der W e r k s t a t t . I h n e n sei bestens gedankt . 
D i e Durchführung v o n Konzer ten i m Ri t tersaa l f a n d i m Sommer 1969 eine 
sehr erfolgreiche Fortsetzung, jedenfalls was die künstlerische Seite u n d die 
Besucherzahl b e t r i f f t , denn w i r t s c h a f t l i c h lässt sich diese Seite unserer Tä
t i g k e i t n u r ha l t en , w e n n e in gutes Mass Ideal ismus mitgezählt w i r d . I n der 
Konzertwoche v o m 18 .—27 . J u n i i n t e r p r e t i e r t e n Peter Lukas G r a f , Claude 
Starck, Jörg E w a l d Dähler, I lse M a t h i e u , das Berner Ins trumenta lensemble , 
der B a r i t o n K u r t W i d m e r W e r k e v o n Johann Sebastian Bach, Johann Joachim 
Quantz , A n t o n i o V i v a l d i , Joseph H a y d n , W o l f g a n g Amadeus M o z a r t , A r c a n -
gelo C o r e l l i , Georg P h i l i p p T e l e m a n n u n d Franz Schubert . A m 3 1 . A u g u s t 
u n d 6. September b o t das Z u r b u c h e n - Q u a r t e t t m i t H i r o f u m i Fukäi, V i o l a , 
u n d Fe l i x T h o m a n n , K l a r i n e t t e , W e r k e v o n W o l f g a n g Amadeus M o z a r t , 
Joseph H a y d n , A lexander B o r o d i n , C a r l M a r i a v o n W e b e r u n d am 24. Septem
ber folgte e in K a m m e r k o n z e r t des Ensembles v o n F r a u R. Krähenbühl m i t 
moderner M u s i k v o n P a u l H i n d e m i t h , W i l l y B u r k h a r d u n d A r t h u r Honegger. 
Daneben diente der Ri t tersaa l fo lgenden Anlässen: Brevet ierungen der U O S 
für Küchenchefs 2, 3, 5 u n d 6, U O S der Versorgungstruppen 42 , Fe ld -
weibelschulen 2, 4 u n d 5, U O S der P Z T r u p p e n 2 2 1 , für die Empfänge des 
gradierten Personals der P T T , der Polizeichefs der Schweiz, der A u s l a n d -



schweizer am E i d g . Schützenfest, der A r t OS 1929, der A l t - P f a d f i n d e r , für 
eine Di chter l esung über K a r l Stauffer ( B e r n ) u n d eine wei tere i m Rahmen 
des Programms v o n Radio B e r n u n d für die Jubiläumstagung des Verbandes 
freier Schweizer A r b e i t e r . Daneben fanden w i e d e r u m 9 Abende der amerika
nischen Osborne-Tours s tat t . 
Führungen er fo lg ten : 2 i m Rahmen der Volkshochschule T h u n , für die Jung
handwerkergruppe T h u n , die P r o m o t i o n 55 des Lehrer innenseminars T h u n , 
die Gymnasia B u r g d o r f . 

D e r Konservator : 
H . Buchs 



Kleist in Thun 
Von Hermann Reske 

H e i n r i c h v o n K l e i s t hatte während seines Aufentha l tes i n Paris v o n A n f a n g 
J u n i bis M i t t e November 1801 das gefunden, was er auf seiner Würzburger 
Reise vergebl ich zu f i n d e n gehofft h a t t e : seine B e s t i m m u n g z u m D i c h t e r . 
E n d l i c h g laubt er e rkannt zu haben, «was der H i m m e l s ichtbar, u n z w e i f e l 
haf t v o n uns fordert» . U m diesem R u f fo lgen zu können, wünscht er sich 
«Freiheit, e in eigen H a u s , u n d e i n W e i b » , seine d r e i Wünsche , die er 
«be im A u f - u n d Untergange der Sonne, w i e e in Mönch seine d r e i Ge lübde» 
w iederho l t . M i t «Freiheit» m e i n t K l e i s t , das t u n zu dürfen, was er als got t 
gegebene B e s t i m m u n g erkannt zu haben g laubt , der er daher fo lgen muss. 
D e r dichterische Genius regt sich. D i e Familie Schroffenstein ist i m E n t 
stehen. Paris aber ist n i c h t der O r t , «e in schön Gedicht» zu schreiben. 
Grosse D i c h t u n g r e i f t nach Kle ists M e i n u n g n u r i n der St i l l e , i n der E i n 
samkeit u n d Abgeschlossenheit der N a t u r . Bemerkenswert i s t , dass K l e i s t 
gerade i n Paris i n seinen Entschlüssen n i c h t die Ueberstürztheit zeigt, die man 
schlechthin v o n i h m erwarte t . Z w a r sagt er der Wissenschaft als W e g zur 
eigenen W a h r h e i t ab, stürzt sich jedoch keineswegs kopfüber i n die K u n s t . 
V i e l m e h r scheint er diesen Schr i t t n u r zögernd zu t u n , w i e die i n den Br ie f en 
aus dieser Z e i t i m m e r wieder auftretenden Se lbst -Kontemplat ionen beweisen. 
E r f o lg t seiner Bahn — aber er w i l l sein « Ideal , das K i n d seiner L iebe» , 
n i ch t d e m B r o t e r w e r b op f e rn . «Bücherschreiben für G e l d — o nichts davon» . 
D i e B r a u t möchte er schon i n das G e w ö l b e führen, w o er sein K i n d , « w i e 
eine vestalische Pr ies ter in das ihr ige , h e i m l i c h aufbewahre be i d e m Schein 
der Lampe.» E r muss sich also zusätzlich noch nach e inem Lebensunterhal t 
umsehen. Daher schwärmt er seiner B r a u t W i l h e l m i n e v o n Zenge v o n dem 
«grünen Häuschen» vor , das sie empfangen sol l . E i n F e l d w i l l er bebauen, 
einen B a u m pf lanzen u n d e in K i n d zeugen. K l e i s t suchte Ruhe vor dem 
Chaos i n seinem I n n e r n , das i h n zu verzehren d r o h t e ; er g laubte , vo r d e m 
dichterischen Dämon, der i h n t r i e b , i n e in bäuerliches I d y l l flüchten zu kön
nen ; er w o l l t e sich losreissen v o n al len Verhältnissen, die i h n zwangen, «zu 
streben, zu beneiden, zu wetteifern». So macht er der B r a u t ohne U m 
schweife den Vorschlag, seine Bäuerin auf e inem Gütchen i n der Schweiz zu 
werden , das er sich anzukaufen gedenke. D a sein Vermögen n u r noch ger ing 
sei, müsse die A r b e i t selber getan w e r d e n , doch hof fe er, dass ihre Begri f fe 
v o n Glück h i e r i n m i t den seinigen zusammenfielen. W i l h e l m i n e , Generals
tochter u n d i n K o n v e n t i o n e n erzogen, sagt ab. K l e i s t beharr t auf seinen 
Plänen u n d w a n d e r t i n die Schweiz. A m 13. Dezember 1801 k o m m t er i n 
Basel an. Es w a r Nacht . E i n s t i l l e r Landregen f i e l — u n d dennoch suchte 
er die Sterne, denn i h m w a r w i e be i e inem E i n t r i t t i n e in neues Leben . E r 
hatte gehof ft , i n Basel den F r e u n d H e i n r i c h Zschokke zu t r e f f e n ; dieser 
jedoch hatte seinen Abschied aus d e m A m t genommen, da er — w i e man 
sagte — m i t der damaligen Regierung n i c h t recht zufr ieden w a r , u n d hatte 
inzwischen die Ste l lung des Bürger-Regierungs-Statthalters i n B e r n über-



n o m m e n . K l e i s t reist i h m nach, u n d bereits Ende Dezember 1801 hören 
w i r v o n i h m aus B e r n . E r w u r d e v o n Zschokke auf das freundl ichste auf
genommen u n d — was w e i t w i ch t iger w a r — f a n d A u f n a h m e i n dessen 
Freundeskreis , darunter Pestalozzi u n d der «Buchhändler Gessner, Sohn 
des berühmten, der eine W i e l a n d , Tochter des berühmten, zur F r a u , u n d 
K i n d e r w i e die lebendigen Idyllen» hat te . W e i t e r h i n gehörte dazu das 
schwarze Schaf der F a m i l i e W i e l a n d , der Sohn L u d w i g , Lou i s genannt. Es ist 
e in musischer Kre i s , i n d e m K l e i s t sich i n B e r n bewegt . E r s t m a l i g hören w i r 
v o n der Familie Schroffenstein u n d d e m Zerbrochnen Krug. K l e i s t scheint 
dieses Glück v o l l zu geniessen, ohne dabei seine Agrarpläne aufzugeben. 

Scherzligen mit Kleisthaus links i m Vordergrund 
Aquatinta von J . J . Wetzel (1781—1834) 

A u f g r u n d der Bedrohung der Schweiz d u r c h Napo leon ist die Lage auf 
dem Grundstücksmarkt günstig. A m 12. Januar 1802 schreibt er der Schwe
ster U l r i k e aus B e r n , dass er V e r h a n d l u n g e n führe über den A n k a u f 
eines Gutes am Thunersee, m i t z i eml i ch v i e l L a n d u n d e inem k l e i n e n Haus . 
D o c h schon am ersten Februar 1802 ist v o n diesem G u t n i ch t mehr die 
Rede. K l e i s t ist zu diesem Z e i t p u n k t bereits i n T h u n u n d w o h n t nahe am 
T o r . «Uebrigens k a n n man hier n i ch t anders wohnen» — so schreibt er an 
Zschokke, sagt aber n i c h t , w a r u m ; er erwähnt auch n i c h t , an welchem T o r 
er w o h n t , obgleich es zur damaUgen Z e i t v ier T o r e i n T h u n gab. D a er sich 
inzwischen ernst l i ch m i t d e m Gedanken t r u g , e in G u t i n G w a t t anzukaufen, 
das i h m auch Zschokke empfoh len hatte , darf angenommen w e r d e n , dass er 
an d e m 1853 abgebrochenen Scherzligtor gewohnt haben muss. Das G u t zu 



G w a t t reizte i h n , u n d der K a u f v e r t r a g scheint so gut w i e abgeschlossen 
gewesen zu sein; n u r e in «Missverständnis» verzögerte seinen U m z u g «aufs 
Land». Das Missverständnis scheint Kle ists eigenen Wünschen entgegen
gekommen zu sein, denn er selbst verhält sich « in al len Stücken w i e der 
berühmte Cunctator», u n d scheint dennoch i n heiterster S t i m m u n g . So 
glücklich ist er, dass man es i h m an der S t i r n ablesen k a n n . A m ersten 
Februar 1802 schreibt er an Zschokke: 

D i e Leute glauben h ier durchgängig, dass i ch ver l i eb t sei. Bis jetzt aber 
b i n i ch es noch i n keiner J u n g f r a u , als e twa höchstens i n d ie , deren 
St irne m i r den A b e n d s t r a h l der Sonne zurückwirft, w e n n i ch am U f e r 
des T h u n e r Sees stehe. 

U n t e r d e m V o r w a n d , dass die Schweiz französisch w e r d e n könne, verzichtet 
K le i s t auf den A n k a u f des Gwat t s chen Gutes . W a s er gesucht hat te , w a r 
Ruhe i n der N a t u r . Diese hatte er h ier gefunden. E r geht gern u n d w e i t 
spazieren, «denn die N a t u r ist h ier . . . m i t Geist gearbeitet , u n d das ist e in 
erfreuliches Schauspiel für einen armen Kauz aus Brandenburg , w o . . . der 
Künstler be i der A r b e i t e ingeschlummert zu sein scheint». K l e i s t hatte seine 
B e s t i m m u n g gefunden u n d sucht sie n u n zu erfüllen. I n e inem Br i e f an 
Zschokke v o m zwei ten März 1802 hören w i r z u m ersten M a l v o n der Aare-
I n s e l : 

I c h habe m i r eine Inse l i n der Aare gemietet , m i t e inem w o h l e in
gerichteten Häuschen, das i c h i n diesem Jahr bewohnen werde . . . I c h 
werde i n einigen W o c h e n einziehen. 

Die Inseln bei Scherzligen, Ausschnitt aus einem Panorama vom Jakobshübeli 
L i tho von H . Fischer (1820—1886) 



I m gleichen Br i e f kündigt er an, er werde noch vor seinem U m z u g auf die 
I n s e l «Geschäfte halber» e in paar Tage nach B e r n k o m m e n . A m 18. März 
ber ichtet er der Schwester U l r i k e , dass « in H i n s i c h t des Geldes» i n der 
Z u k u n f t «zur Notdurft» für i h n gesorgt sei u n d dass er noch heute nach 
B e r n abreisen werde . Diesen H i n w e i s e n dar f e n t n o m m e n werden , dass K l e i s t 
am 18. März nach B e r n reiste, w e i l er m i t d e m Buchhändler u n d Verleger 
Gessner geschäftlich zu t u n hatte . Seine M i t t e i l u n g an U l r i k e v o m ersten 
M a i , er sei v o n al len Sorgen u m den H u n g e r t o d be f re i t , obschon alles, was 
er erwerbe , « s o grade wieder drauf geht» , lässt darauf schliessen, dass der 
D i c h t e r am 18. März das D r u c k m a n u s k r i p t der Familie Schroffenstein seinem 
Verleger Gessner überbrachte. Dieser muss i h m w o h l das H o n o r a r oder 
wenigstens einen T e i l desselben ausgezahlt haben. 

N u n erzählt aber U l r i k e , dass i h r B r u d e r sich «auf einer k l e i n e n einsamen 
I n s e l bei T h u n auf der A a r niederliess, seine F a m i l i e Schroffenstein aus zu 
arbeiten.» D a K l e i s t jedoch n i ch t vor der z w e i t e n Aprilhälfte 1802 auf die 
I n s e l übersiedelte, muss die Aeusserung U l r i k e s als bare V e r m u t u n g oder als 
I r r t u m aufgefasst w e r d e n . Dagegen er inner t sich Zschokke i n seiner «Selbst
schau» der Lesung des Trauerspiels vor d e m Freundeskreis i n B e r n , die vor 
seiner Abre ise aus B e r n stattgefunden haben muss, also vor jener Fuss Wan-

derung nach A a r a u , auf der K l e i s t u n d W i e l a n d i h n begleiteten. D i e Wande 
r u n g begann am 27. März 1802; die Freunde wählten n i c h t den nächsten 
W e g . K l e i s t n e n n t diese W a n d e r u n g «eine k le ine Strei ferei d u r c h den 
Aargau». N a c h k u r z e m A u f e n t h a l t i n A a r a u t rennte m a n sich. Für Zschokke 
u n d K l e i s t sollte es der letzte Abschied sein; Zschokke bezog das Schloss 
B ibers te in , W i e l a n d kehr te nach B e r n zurück, K l e i s t übersiedelte auf seine 
Inse l be i T h u n . 

W a n n K l e i s t das H a u s auf der I n s e l bezog, ist n i c h t genau feststellbar. 
Z i e h t m a n die am 27 . März begonnene Fuss Wanderung v o n B e r n nach A a r a u 
u n d zurück nach T h u n i n Betracht , so w i r d es w o h l i n der zwe i ten A p r i l 
hälfte gewesen sein. M i t B e s t i m m t h e i t wissen w i r n u r , dass er bereits am 
ersten M a i d o r t l eb t , dass er f r o h u n d hei ter ist u n d dass er m i t Verbissen
he i t arbeitet . So hören w i r auch i n seinem B r i e f an die Schwester v o m ersten 
M a i 1802, er müsse seiner A r b e i t e inen T a g stehlen, u m i h r Rechenschaft 
v o n seinem Leben zu geben. A n was arbeitet K l e i s t auf seiner I n s e l , w e n n 
seine Tragödie, w i e nachgewiesen, bereits vo r seinem E i n z u g i n D r u c k gege
ben war? Zunächst darf angenommen w e r d e n , dass er sich m i t d e m ver loren 
gegangenen Trauersp ie l Leopold von Oesterreich beschäftigte, w i e auch 
T ieck u n d P f u e l bezeugen. D i e trostlosen po l i t i s chen Verhältnisse mögen 
i h n dazu angeregt haben, e in ruhmreicheres K a p i t e l aus der Geschichte 
dramatisch zu gestalten. Des we i t e ren konz ip ier te er den Zerbrochnen Krug, 
für den er den Anstoss d u r c h e inen K u p f e r s t i c h v o n L e Veau , «La cruche 
cassee», e rh i e l t und der i n Zschokkes W o h n u n g i n B e r n h i n g . Für W i e l a n d 
w u r d e das T h e m a Anlass zu einer Satire, für K l e i s t zu e inem Lustsp ie l 
u n d für Zschokke z u einer idy l l i s chen Erzählung. «Kleists ,Zerbrochner 
K r u g ' hat den Preis davon getragen», sagt Zschokke i n seiner «Selbstschau». 8 



D o c h das alles genügt K l e i s t n i c h t . E r w i l l d ie v o l l k o m m e n e Tragödie schaf
fen , u n d d a m i t die Lücke i n der abendländischen L i t e r a t u r schliessen, d ie 
seiner Auf fassung nach noch k l a f f t . Das R ingen u m den Guiskard beg innt . 
Darüber l iegt e in interessanter Ber i ch t eines jungen Mannes «aus Kle is ts 
damal igem Umgangskreise» vor , dessen Que l l e die K le i s t f o rschung bisher 
n i cht e r m i t t e l n k o n n t e . P a u l H o f f m a n n t e i l t i h n ohne Quellenangabe i m 
N a c h w o r t des Faksimi ledruckes des Zerbrochnen Krugs, W e i m a r 1 9 4 1 , m i t . 
D o r t heisst es: 

E r hatte auf einer I n s e l der A a r e in kleines Landhaus d e m unsrigen 
gegenüber gemietet ; er brütete über e inem Trauersp ie l , i n d e m der H e l d 
auf der Bühne an der Pest s t i r b t . O f t sahen w i r i h n stundenlang i n 
e inem braunen Cure auf seiner I n s e l , m i t den A r m e n fechtend, auf u n d 
ab rennen u n d deklamieren . 

D e r junge M a n n muss, den örtlichen Verhältnissen der damal igen Ze i t nach 
zu schliessen, auf der «unteren Insel» gewohnt haben. D e r östliche A a r e a r m 
ist v i e l zu b r e i t , u m v o m d o r t i g e n U f e r her noch einen deut l i chen B l i c k zu 
gewähren, geschweige denn gar K l e i s t dek lamieren zu hören. Das west l iche 
Aareufer , heute I n d u s t r i e - u n d Bahngelände, fällt gänzlich aus, da es zu Ze i 
ten Kleists völlig unbebaut w a r . E i n baumbestandener Fusspfad führte d e m 
U f e r ent lang v o n T h u n nach Scherzligen. Das Landhaus auf der «unteren 
Insel» gehörte den Gatschets, die auch Besitzer der v o n d e m D i c h t e r be
w o h n t e n «oberen Insel» w a r e n ; es ist noch heute i m gleichen Zustand 
erhalten. Beide I n s e l n l iegen ausserordentl ich nahe beie inander ; geographisch 
gesehen k o n n t e n die Beobachtungen, die der junge M a n n m i t t e i l t e , n u r v o n 
der Ostspitze der «unteren Insel» aus gemacht w o r d e n sein. W e r aber ist 
dieser junge M a n n ? E i n Sohn Gatschets k a n n er n i c h t sein, da El i sabeth 
Magdalena Gatschet, geborene Delosea, nach amtl i cher Feststel lung i m Burger
archiv zu B e r n i m A l t e r v o n 73 Jahren am 12. März 1850 verstarb . Sie w a r 
also m i t K l e i s t g le i cha l t r ig u n d k o n n t e somit keine Söhne haben, die m i t i h m 
hätten befreundet sein können. D a die Gatschets i h r Inselhaus n u r während 
der Sommermonate b e w o h n t e n u n d während dieser Jahreszeit häufig Gäste 
aus Bern zu Besuch hat ten , muss es sich w o h l u m einen Gast hande ln , der 
möglicherweise K l e i s t schon vor dessen Berner A u f e n t h a l t her v e r t r a u t w a r . 
W e r es auch sei: sein Ber i cht ist t r e f f end u n d zeigt überdeutlich Kle ists ver
bissenes R ingen u m den Guiskard, das h ier begann u n d i m O k t o b e r 1803 
seinen tragischen Abschluss f a n d : « I c h habe i n Paris m e i n W e r k , so w e i t es 
f e r t i g w a r , durchlesen," v e r w o r f e n , u n d v e r b r a n n t : n u n ist es aus.» K l e i s t 
w u r d e es nie k l a r , dass h ier n i ch t sein D i c h t e r t u m scheiterte, sondern dass er 
sich am Stof f vergr i f f en hatte . W e n n die W i r k l i c h k e i t d e m Menschen, der 
seiner W a h r h e i t gemäss seine B e s t i m m u n g zu erfüllen strebt , als völlig aus
weglose, sinnlos zerstörende, pathologische G e w a l t entgegentr i t t , w i r d der 
Mensch z u m Sinnträger einer höheren O r d n u n g — die W i r k l i c h k e i t aber 
w i r d s innlos ; dann bedarf die W i r k l i c h k e i t der Katharsis u n d n i c h t der 
Mensch. Dies jedoch wäre gegen das Wesen der Tragödie. W a s K l e i s t m i t 
dem Guiskard erstrebte, hat er i n re ichem Masse m i t der Penthesilea erfüllt: 
das Archaische m i t dem M o d e r n e n zu verb inden . 



N o c h aber w a r K l e i s t glücklich auf seiner Inse l . Sein erträumtes I d e a l schien 
sich zu erfüllen. E r hatte «ein Haus» , u n d er hatte «Freiheit» — m i t dem 
« W e i b » mag es dahingestel l t b l e iben ; aber er stand ausserhalb der W e l t , 
« w o es so le i cht ist w e n i g zu erscheinen». D i e nachhaltige W i r k u n g dieses 
idy l l i schen Lebens lässt sich bis i n Kleists späteste W e r k e verfo lgen. D e m 
Ged i cht «Der Schrecken i m Bade» g i b t er bezeichnenderweise den U n t e r t i t e l 
«Eine Idyl le» . Das Erdbeben in Chili zeigt den gejagten, besinnungslosen 
Menschen, der Ruhe i n der of fenen N a t u r f inde t . A u c h da war — w i e i m 
«Schrecken i m Bade» — «die schöne Nacht herabgestiegen, v o l l wunder 
m i l d e n Duf tes , so silberglänzend u n d s t i l l , w i e n u r e in D i c h t e r davon 
träumen kann» — u n d die L iebenden f i n d e n nach dem Zusammenbruch 
ihrer W e l t Ruhe unter e inem «Granatapfelbaum, der seine Zweige , v o l l 
duftender Früchte, w e i t ausbreitete». I n der Verlobung in St. Domingo, 
k o m m t das A a r e - I d y l l wörtlich z u m A u s d r u c k , w e n n Gustav v o n der R ied , 
gebürtiger Schweizer, T o n i beschreibt, «welch e in kleines E i g e n t u m , f r e i u n d 
unabhängig, er an den U f e r n der Aare besitze; eine W o h n u n g bequem u n d 
geräumig genug, sie u n d auch ihre M u t t e r . . . d a r i n aufzunehmen.» D i e 
Familie Schroffenstein, o b w o h l vor dem E i n z u g auf die I n s e l bereits i n 
D r u c k gegeben, w a r zweifel los i n Kleists W o h n u n g am T o r überarbeitet 
w o r d e n . Sylvester scheint die W i r b e l der Schadau vor A u g e n zu haben, w e n n 
er sich u m das Segelboot sorgt, das gefährlich schwankt u n d das U f e r n i cht 
erreichen k a n n . Bis i n den Amphitryon k l i n g t die Sehnsucht nach dem ver
lorenen Paradies nach. A l k m e n e k lagt über den al lzu lästigen R u h m u n d 
gerne gäbe sie das D i a d e m «für einen Strauss v o n Ve i l chen h i n , u m eine 
niedre Hütte eingesammelt». I n dem bereits erwähnten Br ie f v o m ersten 

Blick auf die Blümlisalp und den Niesen von der oberen Insel bei Thun 
Umrissradierung von M . Wocher (1760—1830) 



M a i schi ldert K l e i s t sein I n s e l - I d y l l i n dichterischer Sprache, u n d gerade 
daher dar f n i c h t übersehen w e r d e n , dass sehr häufig der D i c h t e r m i t dem 
Ber ichter durchgeht : 

Jetzt leb i ch auf einer I n s e l i n der A a r e , am Ausf luss des Thunersees, 
recht eingeschlossen v o n A l p e n , eine V i e r t e l M e i l e v o n der Stadt. E i n 
kleines Häuschen an der Spitze, das wegen seiner Ent legenhe i t sehr 
w o h l f e i l w a r , habe i ch für sechs M o n a t e gemietet u n d bewohne es ganz 
a l le in . A u f der Inse l w o h n t auch we i t e r n i e m a n d , als n u r an der andern 
Spitze eine k le ine Fischer fami l ie , m i t der i ch schon e i n m a l u m M i t t e r 
nacht auf den See gefahren b i n , w e n n sie Netze e inzieht u n d a u s w i r f t . 
D e r V a t e r hat m i r v o n z w e i Töchtern eine i n m e i n H a u s gegeben, die 
m i r die W i r t s c h a f t führt; e in freundl ich- l iebl iches Mädchen, das sich 
ausn immt , w i e i h r Taufname : Mädeli . M i t der Sonne stehn w i r auf, sie 
p f lanzt m i r B l u m e n i n den G a r t e n , bere i tet m i r die Küche, während 
i ch arbeite für die Rückkehr zu E u c h ; d a n n essen w i r zusammen; 
sonntags z ieht sie ihre schöne Schwyzertracht an, e in Geschenk v o n m i r , 
w i r schiffen uns über, sie geht i n die K i r c h e nach T h u n , i c h besteige 
das Schreckhorn, u n d nach der A n d a c h t kehren w i r beide zurück. W e i t e r 
weiss i ch v o n der ganzen W e l t nichts mehr . 

H i e r s t i m m t schon etwas n i c h t . Das Schreckhorn führt seinen N a m e n n i c h t 
zu U n r e c h t u n d war zu Ze i t en Kle ists noch n i c h t e i n m a l erobert . K l e i s t 
bezwingt also den Bergriesen n u r p latonisch auf d e m Papier . E i n e zweite 
Möglichkeit wäre, dass er zwar «Schreckhorn» schrieb, aber das «Stockhorn» 
meinte . Dieses Massiv w a r al lerdings schon zu damaliger Z e i t eine besondere 
A t t r a k t i o n für Bergsteiger; jedoch hat es eine Gipfelhöhe v o n 2190 M e t e r n 
u n d ist d a m i t auch heute noch eine anstrengende Tagestour. Mädelis sonn
tägliche E r b a u u n g hätte w e i t über das N o r m a l e gehen müssen, u m K l e i s t 
genügend Z e i t für A u f - u n d Abs t i eg zu geben. W e n n aber n u n e indeut ig 
feststeht, dass Kle ists dichterische Phantasie h ier K o b o l d schlägt, l i egt es 
dann n i c h t auch nahe, anzunehmen, dass es sich m i t d e m Liebesglück eben
so verhält? Bisher ist es noch n i c h t gelungen, das Mädeli auf e indeutige 
Weise zu eruieren. 

I n der fünfbändigen Minde-Pouetschen Ausgabe v o n Kle ists W e r k e n f i n d e n 
w i r i m B r i e f band u n t e r der N r . 59 eine Fussnote, die sich auf das Mädeli 
bezieht: «Elisabeth Magdalena Stett ier , 20 . J u l i 1777 geboren. D i e Schilde
r u n g des idy l l i schen Zusammenlebens m i t i h r u n d der regelmässigen Bestei
gung des Schreckhorns ( ! ) , die natürlich freie E r f i n d u n g seiner d ichter isch 
arbeitenden Phantasie is t , zeugt für die glückliche S t i m m u n g Kleists». I n den 
A n m e r k u n g e n des Herausgebers E r i c h Schmidt heisst es jedoch, ebenfalls 
unter N r . 59 : « D e r Name der Fischerfamil ie w a r ,Gatschet ' , nach Z o l l i n g 
( H . V . K l e i s t i n der Schweiz, S. 6 3 ) » . Z u r Bekräftigung führt E r i c h Schmidt 
dann das Reisetagebuch der Fr i eder ike v o n P a n n w i t z an. Kle is ts Schwester 
Auguste — er nannte sie G u s t e l — hatte i m Januar 1802 i h r e n V e t t e r W i l 
h e l m v o n P a n n w i t z geheiratet. A u s dieser Ehe ents tammten die Töchter 
Fr ieder ike u n d Auguste , die m i t i h r e r Tante U l r i k e 1834 eine Reise u n t e r 
nahmen. Diese Reise w u r d e am 26. Augus t i n G u l b e n angetreten u n d 



führte über M i t t e l - u n d Süddeutschland d u r c h die Schweiz nach Nizza ; sie 
w u r d e am 10. M a i 1835 beendet. A u s Frieder ikes Tagebuch erfahren w i r , 
dass d ie d r e i D a m e n auf der H i n r e i s e i n I n t e r l a k e n abstiegen, u m v o n d o r t 
aus die «kleine Insel» zu besuchen, «auf der O n k e l H e i n r i c h so lange Z e i t 
gewohnt hat». I n f o l g e schlechter Führung u n d schlechten W e t t e r s scheiterte 
der am 6. September 1834 unternommene Versuch , v o n T h u n aus die Inse l 
m i t e inem K a h n zu erreichen. D r e i Tage später w i r d das U n t e r n e h m e n auf 
d e m L a n d w e g w i e d e r h o l t , u n d diesmal b r i n g t der Führer die D a m e n «nach 
der grösseren der be iden I n s e l n , die noch i m m e r d e m früheren Besitzer der 
be iden I n s e l n , H e r r n Gatscher, gehört, die k le inere ist . ve rkauf t . — » . A u f f a l 
l end i s t , dass sowoh l Fr ieder ike w i e auch Auguste i n i h r e n Tagebüchern n u r 
v o n der «kle inen» u n d der «grossen» I n s e l sprechen, n i c h t aber v o n der 
«Delosea-Insel» . M a n dar f annehmen, dass diese Bezeichnung — wäre sie 
i m V o l k s m u n d gebräuchlich gewesen — auch v o n den einheimischen Füh
r e r n der D a m e n gebraucht w o r d e n wäre, u n d somit auch unter diesem N a m e n 
i n den Tagebüchern erwähnt würde. 

Soweit es den V e r k a u f der «kleineren» I n s e l angeht, hat Fr ieder ike recht. 
I m K a u f b r i e f v o m 5. März 1830, T h u n - G r u n d b u c h N r . 1 1 , f o l . 457 , ist jedoch 
n i c h t v o n der «kle inen» I n s e l die Rede, sondern es heisst d a r i n , «dass der 
wohlgeborene hochgeachtete H e r r , H e r r Nico laus R u d o l f Gatschet, M i t g l i e d 
des k l e i n e n Raths u n d Präsident des Appelat ionsgerichts der Stadt u n d 
R e p u b l i k B e r n . . . d e m wohlgeehr ten H e r r n , H e r r n G o t t l i e b Eyen . . . die 
sogenannte obere Insel bey T h u n . . . m i t zwey darauf be f ind l i chen Behau
sungen . . . i n bester F o r m v e r k a u f t habe.» D i e amtl iche U r k u n d e also be
zeichnet die I n s e l als die «sogenannte obere» u n d n i c h t die «kle ine» Inse l . 
D e r Name des Verkäufers aber ist n i c h t Gatscher, sondern Gatschet. Bezieht 
sich n u n der unbefangene Leser auf die A n m e r k u n g zu N r . 59 des Br ie fban
des, so muss er zu der A n n a h m e k o m m e n , der Besitzer der I n s e l sei m i t dem 
Fischer «an der andern Spitze» ident isch — er muss also g lauben, dass 
Kleists «Mäde l i » Magdalena Gatschet w a r . D i e i n Friederikes Reisetage
buch erwähnte «Madame Gatscher» ist — w i e i n den Berner Burgerrode ln 
nachweisbar — eine El i sabeth Magdalena Gatschet ; sie w a r eine geborene 
Delosea u n d hatte den u m viele Jahre älteren N i k o l a u s Samuel R u d o l f Gat 
schet geheiratet, L a n d v o g t v o n B u r g d o r f u n d später Präsident des Appe la 
tionsgerichts der Stadt u n d R e p u b l i k B e r n . 
W a r u m die Kle i s t forschung auch heute noch an der v o n Z o l l i n g überlieferten, 
doch recht zwei fe lhaf ten Namensgebung festhält, ist n i c h t ganz verständlich. 
W e r i n T h u n nach der «Delosea-Insel» f ragt , erhält n u r e in bedauerndes 
Kopfschütteln. Z u r Z e i t , als die Gatschets Eigentümer der I n s e l w a r e n , hies-
sen diese die « obere » u n d die «untere» I n s e l . I m K a u f b r i e f v o m 16. J u n i 
1848, T h u n - G r u n d b u c h N r . 2 1 , f o l . 265 , heisst es ebenfalls, «das H e r r 
G o t t l i e b E y e n . . . d e m H e r r n A d o l f v o n G r a f f e n r i e d . . . die sogenannte 
obere Insel be i T h u n . . . en tha l tend zwe i Wohnhäuser . . . auf recht ver
b ind l i che Weise v e r k a u f t hat» . Bis 1930 ist i n al len we i teren E intragungen 
i m G r u n d b u c h T h u n i m m e r n u r v o n der «sogenannten oberen Insel» die 
Rede. D i e U r k u n d e v o m 13. O k t o b e r 1930, Tagebuch A , N r . 1468, erwähnt 
die «Besitzung am Scherzligweg» erstmal ig als die «sog. Kleist-Insel». D i e 



letzte diesbezügliche U r s c h r i f t v o m 19. März 1956 spr icht v o n e inem «Brük-
kenkop f z u m Kleist-Inseli». Diese Bezeichnung hat sich während der letzten 
Jahrzehnte al lgemein i n T h u n eingebürgert — u n d n i c h t n u r i m V o l k s 
m u n d , sondern auch auf den amt l i chen Stadtplänen u n d Ans i ch t skar ten . 
V ie l l e i ch t wäre es an der Z e i t , dass auch die K le i s t f o rschung der S t imme 
des Vo lkes Gehör schenkte, die auf so schöne A r t den D i c h t e r ehr t u n d 
seine E r i n n e r u n g wach hält, o b w o h l z u m allgemeinen Bedauern das «Kleist-
Hüsi» le ider n i c h t mehr erhalten ist . 
El isabeth Magdalena Gatschet scheidet also als «Mäde l i » i n e indeutiger 
Weise aus. W e r aber ist Magdalena El i sabeth Stett ier , die nach Z o l l i n g 
«durch neuerl iche Untersuchungen des Professors A r n o l d H i d b e r . . . als 
die Fischertochter auf dem Delosea-Insel i eruiert» wurde? Z o l l i n g sagt w e i 
t e r h i n , dass H i d b e r diese Feststel lungen i n den «Burgerrodeln» i n T h u n u n d 
Bern machte. A u f diesbezügliche Nachforschungen gab die Burgerkanz le i zu 
Bern am 16. Januar 1969 die A u s k u n f t , dass die Nachschlagungen El isa
beth Magdalena Stett ier , geb. 1777 betre f fend , ergebnislos geblieben seien. 
I m bürgerlichen Taufregister sei sie n i ch t aufgeführt, ebenso sei sie i m 
bürgerlichen Stammregister, B l a t t «Stettier» n i c h t zu f i n d e n . H i n z u k o m m t , 
dass eine Fischerstochter schwerl i ch i n den Burgerrode l i n Bern reg istr iert 
w u r d e . Z w a r ist i m Staatsarchiv zu B e r n eine El i sabeth Magdalena Stett ier 
m i t dem G e b u r t s d a t u m v o m 20. J u l i 1777 eingetragen, aber sie ist aus 
a l tem Berner Geschlecht u n d darf daher w o h l k a u m als die Fischertochter 
auf der «oberen Insel» angenommen w e r d e n ; dies ist jedem k l a r , der m i t 

Das Fischerhaus von Scherzligen mit dem Blick auf das Kleisthaus 
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den Schweizern A r c h i v e n v e r t r a u t is t . Indessen scheint die M e i n u n g des 
Or tspfarrers v o n T h u n , dass Kle is ts «Mädel i» w o h l Magdalena F u r e r gewe-
sen sei, keineswegs a l lzu abwegig . Z o l l i n g ber ichte t darüber : 

D a die Fischerei auf der obern I n s e l (das Häuschen an der Spitze 
steht schon längst n i c h t m e h r ) seit Menschengedenken v o n der 
Scherzliger F a m i l i e F u r e r gepachtet ist ( Z o l l i n g schreibt noch 
«Scherzi ingen» heute «Scherz l igen») so spr icht der greise D e k a n v o n 
T h u n die V e r m u t u n g aus, dass Mädel i — D i m i n u t i v v o n M ä d e , Magda-
lene, u n d e i n n o c h heute i m Ober lande überaus verbre i te ter N a m e — 
wahrsche in l i ch Magdalene Furer geheissen u n d , d i e w e i l d ie Fama v o n 
i h r schweigt , ke ine besonders merkwürdige Z u k u n f t ver lebt habe. 

Zo l l ings Feststel lung, das Häuschen an der Spitze stehe schon längst n i c h t 
mehr , ist r i c h t i g , doch erwähnt er n i c h t , dass es neu err ichte t w u r d e . D e r 
K a u f b r i e f v o m 5. März 1830 g i b t «die obere Behausung u n d das Lehen-
haus u n t e n » an. Bemerkenswer t i n d e m V e r t r a g is t , dass der Verkäufer , 
Präsident Samuel R u d o l f Gatschet , sich der Fischereirechte versichert u n d 
dies doch wahrsche in l i ch , u m seinen bisher igen Pächter i n d e m «Lehenhaus 
unten» abzuschirmen: « V o n diesem K a u f e ist jedoch ausgenommen das 
Fischezen Recht, welches sich der h g b n . Verkäufer vorbehal te t .» D i e « K a u f 
Be i l e» v o m 22. J u n i 1848 erwähnt ebenfalls «das obere u n d das untere 
H a u s » ohne w e i t e r e n Zusatz. I n d e m «Zufert igungs-Ansuchen» v o m 7. J u n i 
1860 heisst es jedoch i n bezug auf das untere H a u s : «das untere ( n e u e ) » . I m 
A b t r e t u n g s b r i e f der M a r i a v o n G r a f f e n r i e d v o m 4 . Dezember 1864 w i r d 
ebenfalls das untere H a u s als «das untere ( n e u e r b a u t e ) » bezeichnet. A u s 
diesen E i n t r a g u n g e n ist e i n d e u t i g zu schliessen, dass das alte Fischerhaus 
zwischen 1848 u n d 1860 abgebrochen u n d neu erbaut w u r d e . I m Z u f e r t i -
gungs-Ansuchen der Johanna M . C. v o n G r a f f e n r i e d v o m 6. Dezember 1909 
ist es u n t e r N r . 7a als e in « für Fr . 1400 brandversichertes Gar tenhaus» ein-
getragen. U n t e r dieser N u m m e r u n d d e m gleichen T i t e l w i r d es sei tdem i m 
G r u n d b u c h T h u n geführt , jedoch bezeichnet es auch heute noch die Be-
s i tzer in als «das F ischerhüsl i» — u n d auch heute noch haben die Furers die 
Fischerei i n Scherzligen u n d auf der A a r e gepachtet — u n d auch heute noch 
w i e damals w e r f e n sie i h r e Netze i m Thunersee aus. «Das alte F ischerhaus» , 
w i e es i n T h u n heisst, steht n o c h heute unverändert neben d e m alt-
ehrwürdigen «Scherzl ig-Kirchl i» . A n der Südostseite trägt es die 
folgende A u f s c h r i f t : I n Got tes g w a l t o H e r r g ib glück u n d l i b i , f r i d e n , so 
w i r t ess a l t» . A n der Nordwestse i te i n R i c h t u n g gegen die Aare lautet die 
A u f s c h r i f t : « G e h a u e n d u r c h A b r a h a m Röt t i schwei ler / u n d Magdalena 
Schneitter i m 1724 Jahr / G o t t uns allezeit w o l l b e w a h r » ; daneben an der 
gleichen Seite: «Al les was d u thus t das t h u weiss l ich / u n d gedencke an 
D e i n ende» . 

A u s einer E i n t r a g u n g v o m 28. März 1838 i m G r u n d b u c h der Stadt T h u n , 
B a n d 14, Seite 169, geht hervor , dass die W i t w e des Fischers u n d Schiffers 
K u r t R u d o l f F u r r e r , K a t h a r i n a geborene F lück , v o n O b e r h o f e n , w o h n h a f t zu 
Scherzligen, i h r e m Sohn Samuel F u r r e r , v o n O b e r h o f e n , w o h n h a f t zu Scherz-
l i g e n , auf Rechnung zukünft igen Erbgutes die Liegenschaft Seestrasse N r n . 



3 7 — 3 9 b , T h u n , abgetreten hat . Ferner heisst es i n diesem A b t r e t u n g s b r i e f 
wört l ich : « E i n d u r c h die A b t r e t e r i n v o n i h r e m i m Jahre 1823 verstorbenen 
E h e m a n n R u d o l f F u r r e r , ererbtes u n d d u r c h diesen l e t z t e r n zufolge K a u f -
Briefes v o m 10. u n d 24. A p r i l u n d 7. A u g u s t - M o n a t 1762 v o n Hans Zoss 
erhandeltes H a u s , nebst dabei b e f i n d l i c h e n Bauten u n d H o f s t a t t , ungefähr 
180 K l a f t e r gross . . . » H i e r a u s ist e i n d e u t i g zu schliessen, dass zu Kle is ts 
Z e i t e n das «a l te» Fischerhaus bereits i m Besitz der F a m i l i e Furer w a r . Es 
muss v o r 1762 v o n A b r a h a m Röt t i schwei ler an H a n s Zoss übergegangen sein. 
W e n n m a n bedenkt , i n welcher Weise Kle is ts dichterische Phantasie bezüg-
l i c h der Besteigung des Schreckhorns K o b o l d schlägt, so dar f auch w o h l 
k a u m die Schi lderung seines Zusammenlebens m i t Mädel i wörtUch genom-
m e n w e r d e n . V i e l m e h r ist zu v e r m u t e n , dass sein Verhäl tn is zu d e m Fischer-
mädchen ebenso p la tonisch w a r w i e seine Besteigung des Schreckhorns. Es 
ist dabei zu berücksicht igen, dass eine i n t i m e Liebschaf t v o r den A u g e n des 
Vaters i n d e m damals noch streng pur i tan ischen T h u n w o h l allgemeines 
Aergernis erregt hätte . D i e C h r o n i q u e scandaleuse schweigt aber darüber. 
A u c h erscheint die i m Br ie f an U l r i k e v o m ersten M a i 1802 ausgedrückte 
Sehnsucht nach d e m K i n d ja n i c h t ers tmal ig ; K l e i s t hat sie mehr fach auch 
W i l h e l m i n e gegenüber z u m A u s d r u c k gebracht. W i e sehr m a n auch d e m 
einsiedlerischsten u n t e r den deutschen D i c h t e r n e i n n i c h t n u r erträumtes 
Liebesglück gönnen möchte — die E i n t r a g u n g e n i n T h u n weisen n ichts 
nach. Es ist also anzunehmen, da die « F a m a » gänzlich v o n Magdalena Furer 
schweigt , dass sie e in den bürgerl ichen G e p f l o g e n h e i t e n gemässes L e b e n 
geführt hat . W e r i m m e r auch das Mädel i sei — K l e i s t ver lebte glückliche 
Tage m i t i h r auf seiner I n s e l . Es w a r d e m D i c h t e r al lerdings n i c h t beschie-
den , lange i n seinem Inselparadies zu leben. Schon hier muss er gefühlt 
haben, dass er d e m Guiskard n i c h t gewachsen w a r ; er f lüchtet sich n u n i n 
K r a n k h e i t . Bereits i m A u g u s t schreibt er aus B e r n an seinen Schwager 
W i l h e l m v o n P a n n w i t z , dass er d r i n g e n d G e l d brauche, da er bereits seit 
z w e i M o n a t e n k r a n k i n B e r n l iege; er möge es auf seinen H a u s a n t e i l er-
heben. W e i t e r h i n b i t t e t er i h n , den Betrag an d e n i h n behandelnden A r z t 
u n d A p o t h e k e r W y t t e n b a c h i n B e r n zu überweisen. Interessant ist seine 
M i t t e i l u n g , er sei bereits u m 70 französische Louisdors g e k o m m e n , w o r u n -
ter auch dreissig seien, die er sich d u r c h eigene A r b e i t v e r d i e n t habe. Es 
k a n n k e i n Z w e i f e l bestehen, dass m i t diesen dreissig L o u i s d o r s das H o n o r a r 
gemeint is t , das i h m Gessner a m 18. März 1802 als T e i l b e t r a g für sein 
D r u c k m a n u s k r i p t der Familie Schroffenstein vorauszahlte . K l e i s t b l e i b t bis 
M i t t e O k t o b e r i n B e r n . U l r i k e erfährt d u r c h i h r e n Schwager v o n P a n n w i t z 
v o n der E r k r a n k u n g des Bruders , n i m m t sofort G e l d auf u n d reist i n die 
Schweiz. Sie fährt v o n Basel bis B e r n d u r c h bewaf fnete T r u p p e n , die sie aber 
ohne H i n d e r n i s passieren lassen; sie erreicht B e r n u n d f i n d e t den B r u d e r 
bereits gesundet. N a c h d e m sich die Lage i n der Stadt etwas b e r u h i g t hat , 
fährt sie m i t i h m auf seinen W u n s c h nach T h u n , u m «seine l iebe A h r I n s e l » 
kennen zu lernen . D i e Geschwister v e r b r i n g e n d o r t mehrere Tage, machen 
k le ine Fussreisen u n d k e h r e n i m m e r wieder zur I n s e l zurück. 
M i t t e O k t o b e r verliess K l e i s t d ie Schweiz; U l r i k e u n d der junge W i e l a n d 
beglei teten i h n . D i e G e d e n k t a f e l , d ie nach d e m A b b r u c h des Kleisthauses 



an der Südostspitze der I n s e l angebracht w u r d e , scheint daher n u r z u m T e i l 
r i c h t i g . D o r t steht zu lesen: « A u f dieser I n s e l w o h n t e der D i c h t e r / H e i n r i c h 
v o n K l e i s t 1 8 0 2 — 1 8 0 3 » . Dies hat jedoch seine Berecht igung, w e n n m a n i n 
Rechnung ste l l t , dass K l e i s t auf seiner z w e i t e n Schweizer Reise i m fo lgenden 
Jahr w i e d e r u m mehrere Tage i n T h u n verbrachte , u n d dass er aus nahelie-
genden G r ü n d e n während dieser Z e i t w i e d e r auf seiner Inse l w o h n t e . D i e 
Geschwister reisten i n Beg le i tung v o n L u d w i g W i e l a n d , der wegen seiner 
scharfen Zunge v o n der neuen Regierung des Landes verwiesen w a r ; der 
W e g g i n g über Basel, E r f u r t nach W e i m a r . L o u i s b l i e b gegen alles A b k o m -
m e n i n E r f u r t be i einer a l ten Bekannten , U l r i k e reiste v o n W e i m a r a l le in 
nach F r a n k f u r t an der O d e r w e i t e r , K l e i s t aber g i n g zu d e m al ten W i e l a n d 
nach Ossmannstedt . V o n d o r t n u n er fahren w i r , was auf der Aare- Inse l 
entstanden w a r . 

A u f Drängen W i e l a n d s eröffnet K l e i s t sich i h m e n d l i c h u n d gesteht, dass er 
an e inem Trauersp ie l arbeite , «aber e in so hohes u n d vo l lkommenes I d e a l 
d a v o n seinem Geiste vorschweben h a b e » , dass es i h m noch i m m e r n i c h t 
gelungen sei, es zu v o l l e n d e n ; zwar habe er schon viele Szenen niederge-
schrieben, sie aber i m m e r w i e d e r vern ichte t , da sie seinen V o r s t e l l u n g e n 
n i c h t entsprochen hät ten . N a c h v ie len vergebl ichen Versuchen, etwas aus 
K l e i s t herauszulocken, ge l ingt es W i e l a n d schliesslich, « ihn so t reuherz ig zu 
machen» , i h m mehrere Szenen daraus «aus d e m Gedächtnis vorzudeklamie-
r e n » . W i e l a n d ber ichte t darüber an den F r e i h e r r n v o n W e d e k i n d am 10. A p r i l 
1804: 

I c h gestehe I h n e n , dass i c h erstaunt w a r , u n d i c h glaube n i c h t zu v i e l 
zu sagen, w e n n i c h Sie versichere: W e n n die Geister des Aeschylus, 
Sophokles u n d Shakespeare sich vere in ig ten , eine Tragödie zu schaffen, 
so würde das sein, was Kle is ts Tod des Guiskard des N o r m a n n s , sofern 
das Ganze demjenigen entspräche, was er m i c h damals hören Hess. V o n 
diesem A u g e n b l i c k an w a r es be i m i r entschieden, K l e i s t sei dazu ge-
boren , die grosse L ü c k e i n unserer damal igen L i t e r a t u r auszufüllen, 
die (nach meiner M e i n u n g wenigstens) selbst v o n Goethe u n d Schiller 
noch n i c h t ausgefüllt w o r d e n ist . 

E i n J a h r h u n d e r t später bestätigt R i l k e die W o r t e W i e l a n d s i n e inem Br ie f an 
die Fürst in M a r i e v o n T h u m u n d Taxis . V o m Prinzen von Homburg spr icht 
er u n d v o m Guiskard-Vragment, «wunderschön ist das alles u n d so b l i n d 
u n d r e i n gekonnt , so aus den T i e f e n einer har ten N a t u r herausgebrochen». 
Das also w a r es, was auf d e m I n s e l i entstanden w a r ! Darüber hinaus w a r 
die Familie Schroffenstein vo l l endet , die ersten Szenen des Zerbrochnen 
Kruges w a r e n entstanden, Leopold von Oesterreich w u r d e k o n z i p i e r t — 
u n d zweife l los gehören auch das Erdbeben von Chili u n d die Verlobung 
in St. Domingo i n die Nachbarschaft der Familie Schroffenstein. Vergegen-
wärtigt m a n sich dabei , dass die ganze Schaffensperiode n u r wenige M o n a t e 
umfasste, so gleicht sie e inem lang verhal tenen V u l k a n a u s b r u c h . A l s Suchen-
der hatte K l e i s t d ie Schweiz betreten , als e in u m sich wissender D i c h t e r 
verlässt er i m O k t o b e r 1802 seine Inse l u n d k e h r t — w e n n auch n u r für 
kurze Z e i t — i n die H e i m a t zurück. 



U n d was bietet sich heute d e m Besucher, w e n n er das «Kle is t - Inse l i» b e t r i t t , 
w e n n er sich n i c h t d u r c h das mächtige, schmiedeeiserne T o r abschrecken 
lässt, das die I n s e l w i e e in verlorenes Paradies v o n der Aussenwel t abzu-
schliessen scheint? Z w a r versperr t das eiserne T o r den Zugang z u m Steg, 
der zur I n s e l führt , doch empfängt die jetzige Bes i tzer in , F r a u D i r e k t o r 
Schütz, jeden Kle is tverehrer , der Einlass begehrt , auf das herzlichste u n d 
öffnet i h m das « S e s a m » . E i n asphalt ierter W e g , l i n k s u n d rechts v o n gepfleg-
ten Blumenanlagen umsäumt, führt zur Schützschen V i l l a . D e r inzwischen ver-
storbene D i r e k t o r Schütz hat die I n s e l i m Dezember 1939 i n v e r w a h r l o s t e m 
Zustand e r w o r b e n u n d sie zu e inem k l e i n e n Paradies u m g e w a n d e l t . E r 
err ichtete i n der M i t t e der I n s e l e in prächtiges Landhaus u n d Hess für den 
Gär tner e in geräumiges Schweizerhaus erbauen. Das Kle is thaus w u r d e l e i -
der bereits i m Februar 1940 niedergerissen; den Platz aber, w o es gestan-
den hat te , gestaltete der Vers torbene zu einer würdigen Gedenks tä t te u m , 
wofür alle Kle is t l i ebhaber i h m dankbar sein so l l ten . Seine W i t w e , eine 
l iebenswürdige Siebzigerin, b e w o h n t m i t ihrer Haushäl ter in den L a n d s i t z . 
A u f f r e u n d l i c h e Weise w i r d der Besucher v o m G ä r t n e r nach seinem Begehr 
gefragt. E t w a s verlegen u n d schonend ber ichte t er, dass das «Kle i s t -Hüsi» 
le ider abgebrochen sei, er w o l l e aber gern die Stelle zeigen, w o es einst 
gestanden habe. 

A u f e inem gepflegten, v o n B l u m e n u n d B u s c h w e r k umstandenen P l a t t e n w e g 
gelangt m a n zur Südostspitze der I n s e l . H i e r b ie te t sich d e m Besucher e in 
A n b l i c k , der überrascht u n d versöhnt . D e r G r u n d r i s s des ehemaligen H a u -
ses ist m i t S te inpla t ten ausgelegt, der I n n e n r a u m ist gepflegter Rasen, i n 
dessen nördlichem D r i t t e l eine schöne Stechpalme steht. M a n w i r d r u h i g 

Das alte Schloss Schadau i n Scherzligen mi t dem Stockhorn 
Kopie von Bourgeois nach A . Kauw (1615—1682) 



u n d nachdenkl i ch . D i e al ten L i n d e n stehen noch w i e einstmals, u n d sie rau-
schen w i e zu Kle is ts Z e i t e n . E i n Mäuerchen m i t e inem Rosenspalier, w o 
einst w o h l das Mädel i d ie B l u m e n pf lanzte , zeigt d ie südliche Begrenzung; e i n 
zweites , spiegelgleich, d ie nördliche. A n der ehemaligen Anlegestel le be f in -
det sich die bereits erwähnte M a r m o r t a f e l . M a n d e n k t an Z o l l i n g , d e m es 
gelungen w a r , «die S tät te v o n Kleis ts k u r z e m G l ü c k aus f indig z u machen» , 
u n d w i r d etwas t r a u r i g . Damals , also e twa 1880, diente das Kleis thaus der 
F a m i l i e des Besitzers v o n G r a f f e n r i e d , e inem Berner Patr iz ier , als Sommer-
w o h n u n g . Z o l l i n g beschreibt es als e inen einstöckigen Bau aus Riegel-
m a u e r n m i t e inem französischen Mansardendach, das sich verschlafen fast 
bis zur Terrasse senkte. E i n e n E i n d r u c k v o m I n n e r n des Hauses übermit te l t 
d ie Beschreibung des T h u n e r Heimatforschers Schaer-Ris, der v o n dem 
niederen T ü r c h e n ber ichte t , d e m schmalen u n d bloss z w e i M e t e r hohen G a n g 
u n d einer K ü c h e , d r e i auf v i e r M e t e r i m G e v i e r t ; dazu e i n schmaler W o h n -
r a u m i m West f lüge l , fünf auf d r e i M e t e r gross, u n d ebenso i m ersten 
Stock. H i e r w a r e n einige W a p p e n i n die w i n z i g e n Fensterscheiben «ge-
kr i tz t» , v o n e inem or thographisch uns ichern H a n d w e r k e r w o h l . Diese Fenster-
scheiben w u r d e n b e i m A b b r u c h des Kleisthauses gerettet ; sie zieren, n u n -
mehr i n B l e i gefasst, d ie Fenster i m W o h n z i m m e r der Schützschen V i l l a . I m 
Esszimmer steht e in sechseckiger T i sch , der ebenfalls aus d e m Kleisthaus 
gerettet w e r d e n k o n n t e . A l l e s andere bewegliche M o b i l i a r sol l v o r d e m 
E i n z u g des neuen Besitzers gestohlen w o r d e n sein, während die I n s e l unbe-
w o h n t w a r . N a c h d e n k l i c h u n d etwas t r a u m v e r l o r e n geht m a n den Plat ten-
w e g zurück; es versöhnt z u wissen, dass die Pflege einer l i t e r a t u r h i s t o r i -
schen Denks tä t te i n besten H ä n d e n ist . 

W i e aber k o n n t e es z u m A b b r u c h des Kleisthauses k o m m e n ? W ä r e es i m 
vergangenen J a h r h u n d e r t geschehen, würde m a n sich n i c h t w u n d e r n . D o c h 
erfolgte der A b b r u c h erst 1940. M a n versichert , dass dies heute t ro tz der 
hohen Restaurierungskosten k a u m noch geschehen könnte . A b e r auch damals 
gab es recht hef t ige K o n t r o v e r s e n , u n d le ider hat m a n sich für die radikale 
Lösung entschieden. Das «Ober länder Tagbla t t» b r i n g t während des Februar 
1940 nachfolgende A r t i k e l : 

Das Kleisthaus wird abgebrochen 

N a c h d e m v o r 8 Jahren das Springhaus i n H o f s t e t t e n , i n w e l c h e m sich Jo-
jannes Brahms 1886 bis 1888 aufgehalten hat , der Strassenverbesserung 
z u m O p f e r gefal len is t , w i r d n u n auch das idyl l i sche Häuschen auf d e m 
o b e r n I n s e l i abgebrochen. E i n e v o m E i n w o h n e r v e r e i n gestiftete T a f e l e r in -
nerte daran , dass h ier i n den Jahren 1802 u n d 1803 der Dichter von Kleist 
g e w o h n t u n d gedichtet hat . . . 

Zum Abbruch des Kleisthauses 

. . . W i r f i n d e n an O r t e n , w o grosse Menschen gelebt u n d unsterbl iche 
W e r k e geschaffen haben, Z u f l u c h t , A n d a c h t u n d A n r e g u n g . . . U n d i m m e r 
w a r i c h f r o h , dass auch i n T h u n e i n G e b ä u d e , eine I n s e l , m i t E r i n n e r u n g e n 
an e inen bedeutenden Menschen v e r b u n d e n is t . 



. . . V o r e inigen Jahren betrat i c h z u m erstenmal die bedeutungsvol len R ä u m e 
des Kleisthauses. W i e entzückten m i c h die schöne Lage, die Abgeschlossen-
hei t , der B l i c k v o n der k l e i n e n Terrasse auf die H o c h a l p e n , aus denen das 
smaragdene Wasser strömt, das so vieles fernhält , was aus der nüchternen 
heut igen W e l t auf die Inse l herüberdringen u n d e inem w e h t u n könnte . 
I c h begleitete Freunde an die A a r e , Schri f ts te l ler , auch solche aus d e m 
A u s l a n d , u n d sie f r e u t e n sich, das Kle is thaus , dieses K l e i n o d , dieses W a l l -
fahrtszie l v ie ler F r e m d e n k e n n e n zu lernen . 

Le tz ten Fre i tag -führte m i c h m e i n W e g w i e d e r e i n m a l zur Scherzl igenkirche. 
Es w a r einer jener w u n d e r b a r e n Februartage, die den Vorfrühl ing verkün-
den. D i e Nachmittagssonne durchleuchtete die v o n f e i n e m D u n s t erfüllte 
L u f t . Plötzl ich erschreckte m i c h e in verdächtiges K r a c h e n , u n d n u n sah 
i ch d o r t , w o früher unter hohen U l m e n das Kle is thaus s tand, n u r noch eine 
R u i n e . T r a u r i g ragte das nackte G e b ä l k i n die L u f t . D a w u r d e es m i r schwer 
ums H e r z . 

. . . W i r leben i n einer Z e i t , die o f t weder die k l e i n e n noch die grossen 

Hei l igtümer schont. Das Kle is thaus hätte u n b e d i n g t erhal ten w e r d e n müssen. 

Dies wäre m i t Sevageldern möglich gewesen. 

Wissen die Menschen, was sie zerstörten? E i n L i t e r a t u r h i s t o r i k e r , der, ein-

geladen v o n der Kunstgesel lschaft , über «Kle is t i n T h u n » sprach, bezeichnete 

die Inse l als e in Symbol . . . . F . J . Begert 

Zum Abbruch des «Kleisthüsis» 
Zur Aufklärung 

M a n hat sich i n T h u n i n verschiedenen Kre isen über den A b b r u c h des al len 
alten T h u n e r n l iebgewordenen Kleisthüsis begrei f l icherweise aufgehalten u n d 
das plötzliche V e r s c h w i n d e n der Stät te dichter ischen Schaffens bedauert . 
Z u r Aufklärung des ganzen Herganges sei hier folgendes festgestel l t : 
D i e Kle is tbes i tzung gehörte bisher einer belgischen D a m e . Diese hat das 
Häuschen schon seit Jahren n i c h t mehr b e w o h n t u n d es le ider auch n i c h t 
u n t e r h a l t e n , so dass es vollständig d e m V e r f a l l g e w e i h t w a r . . . D u r c h die 
jahrelange V e r w a h r l o s u n g w a r n i c h t n u r die I n s e l vollständig v e r w i l d e r t , 
sondern es w a r auch n a m e n t l i c h das Kleis thüsi i n e inen u n r e t t b a r e n Z u s t a n d 
geraten. D e r neue E igentümer hat te den W i l l e n , w e n n irgendmöglich das 
Häuschen zu r e t t e n u n d es für seine Z w e c k e als Ferienhaus w i e d e r ins tand 
zu stel len. Das G u t a c h t e n mehrerer Bausachverständiger g i n g aber e i n s t i m m i g 
d a h i n , dass eine r i cht ige Ins tandsetzung auch m i t sehr grossem Kosten-
a u f w a n d n i c h t möglich sei, da das ganze G e b ä l k d u r c h das jahrelange E i n -
d r i n g e n des Wassers u s w . ganz morsch w a r . . . 

Das Kleis thaus ist v e r s c h w u n d e n — eine G e d e n k s t ä t t e ist gebl ieben. N o c h 
i m m e r l iegt das K l e i s t - I n s e l i « in der A a r e , am Ausf luss des Thunersees, 
recht eingeschlossen v o n A l p e n , eine V i e r t e l m e i l e v o n der S tadt .» D i e 
Kleistschen Menschen aber, die d o r t entstanden, stehen auch heute noch 
r u n d u n d bündig v o r uns. 



Das Kleisthaus kurz vor dem Abbruch 1940 

K l e i s t ist n u n be i W i e l a n d , u n d dieser e r m u t i g t i h n , den Guiskard zu v o l -
lenden. M i t der Hartnäckigkei t eines Besessenen arbeitet der D i c h t e r . M a n c h -
m a l scheint er d e m Z i e l näher z u k o m m e n u n d ber ichte t f r o h e n M u t e s der 
Schwester, er habe i h r i n k u r z e m «viel F r o h e s » zu schreiben, d e n n er nähere 
sich «al lem E r d e n g l ü c k » . D o c h d a n n w i e d e r entzieht sich i h m der Stoff , u n d 
Sorge u n d A n g s t , dass i h m der grosse W u r f miss l ingen könnte , übermannen 
i h n . 

A u s v ie len Gründen ist seines Bleibens auch bei W i e l a n d n i c h t , u n d Kle i s t 
muss « ü b e r k u r z oder lang» wieder f o r t . E r geht nach L e i p z i g , ohne recht 
zu wissen, w a r u m — u n d so ist auch dieser A u f e n t h a l t w e n i g s i n n v o l l . E r 
n i m m t U n t e r r i c h t « in der D e k l a m a t i o n » b e i e inem gewissen Kerndörfer , 
w e i l er g laubt , sein Guiskard müsste — gut d e k l a m i e r t — eine bessere W i r -
k u n g haben als schlecht vorgeste l l t . I m G r u n d e aber weiss er n i c h t recht, 
w o h i n . Z u r R ü c k k e h r zu den Seinen i n F r a n k f u r t an der O d e r k a n n er sich 
n i c h t entschliessen; so zieht er Dresden v o r , w e i l er h o f f t , d o r t unge-
stört arbei ten zu können. V o r a l lem aber w a r e n d o r t F reunde : Fouque, Rühle , 
P f u e l , u n d die Schwestern K a r o l i n e u n d H e n r i e t t e v o n Schlieben. A u c h i n 
Dresden arbeitet K l e i s t m i t der gleichen Verbissenhei t a m Guiskard, der 
sich aber nach w i e v o r seinem Z u g r i f f entzieht . Sein vergebliches R ingen , 
das Unlösbare zu lösen, b r i n g t i h n der Selbstverwüstung nahe. D a w a r es der 
treue F r e u n d P f u e l , d e m es gelang, das verdüsterte G e m ü t Kleists ins rechte 
Mass zurückzuführen, i n d e m er E h r f u r c h t u n d Verständnis für die dämonische 
V e r z w e i f l u n g des Freundes zeigte. E r ahnte, was der A u f e n t h a l t i n T h u n für 
Kle is ts dichterisches I n g e n i u m bedeutet hat te , u n d so wusste er eines Abends 
geschickt das Gespräch auf den Zerbrochnen Krug zu l e n k e n . D a b e i äusserte 



er Z w e i f e l an Kle is ts k o m i s c h e m T a l e n t u n d reizte i h n d a d u r c h i n solchem 
Masse, dass dieser i h m die ersten d r e i Szenen des i n T h u n k o n z i p i e r t e n 
Lustspiels aus d e m Stegreif i n d ie Feder d i k t i e r t e . E i n w o h l g e m e i n t e r H e i -
lungsversuch — doch die " W i r k u n g w a r n i c h t v o n langer Dauer . P f u e l 
k o n n t e n i c h t länger die sich erneut steigernde V e r z w e i f l u n g m i t ansehen, 
noch weniger k o n n t e er den F r e u n d i n seiner N o t a l l e in lassen. W a s lag 
näher, als i h n d o r t h i n z u b r i n g e n , w o er den Guiskard begonnen hat te , w o 
er z u m ersten M a l f r e i u n d glücklich gewesen w a r ? So f o r d e r t e er K l e i s t , 
als dessen Todessehnsucht ins Bedrohl iche w u c h s , zu einer gemeinsamen 
Fusswanderung i n die Schweiz auf u n d b o t i h m an, so lange v o n seinem G e l d 
zu leben, bis der Guiskard v o l l e n d e t sei — e in w a h r h a f t edelmütiges A n -
gebot! D o c h auch dieses M a l versah U l r i k e , d ie getreue Schwester, den 
B r u d e r m i t den nötigen M i t t e l n , o b w o h l sie n i c h t v i e l v o n den erneuten 
Schweizer Plänen h i e l t . 

K l e i s t begab sich zunächst nach L e i p z i g , v o n w o er i n Beg le i tung Pfuels am 
20. JuH 1803 seine zwei te Schweizer Reise antrat . A m Tage seiner Abre ise 
erh ie l t er einen B r i e f W i e l a n d s , dessen I n h a l t gerade das w a r , was er 
brauchte , u m i h n erneut z u w e i t e r e r A r b e i t an seinem Guiskard zu e r m u t i g e n . 
N i c h t s — schreibt W i e l a n d — sei d e m Genius der he i l igen M u s e unmöglich, 
u n d K l e i s t müsse seinen Guiskard v o l l e n d e n , auch w e n n der ganze Kaukasus 
u n d A t l a s auf i h n drücke. W e r aber t r o t z dieser E r m u t i g u n g das gleiche 
helle L i c h t e r w a r t e t , das Kle is ts Br ie fe während seiner ersten Schweizer 
Reise u n d während seines A u f e n t h a l t s i n T h u n ausstrahlten, sieht sich ge-
täuscht. N a c h e inem Abschiedsgruss an d ie Schwester a m T a g der Abre ise 
stockt jeglicher B r i e f v e r k e h r bis z u m 5. O k t o b e r , als er i n G e n f u n t e r 
grösster Sammlung den h e r r l i c h e n u n d zugleich q u a l v o l l e n B r i e f an U l r i k e 
abfasste, auf den später n o c h eingegangen w e r d e n so l l . Dieses Schweigen 
mag den A n s c h e i n erwecken, dass weder d ie Reise noch der erneute 
Schweizer A u f e n t h a l t seine befreiende W i r k u n g auf den D i c h t e r ausübten. 
D a keine Br ie fe Kle is ts über diese Z e i t vor l i egen , ausser d e m an H e n r i e t t e 
v o n Schlieben v o m 29. J u l i 1804, also e in Jahr später , is t d ie Forschung sogar 
über den Reiseweg auf die spärlichen A n g a b e n angewiesen, die T i e c k u n d 
Bülow viele Jahre später v o n P f u e l e rh ie l ten . 

D i e be iden Freunde reisten meist zu Fuss. Sie k a m e n nach B e r n u n d gingen 
v o n d o r t nach T h u n , w o K l e i s t w o h l für kurze Z e i t auf seiner I n s e l R u h e 
zur A r b e i t f a n d . H i e r hat te er das R i n g e n u m den Guiskard begonnen, hier 
h o f f t e er es zu v o l l e n d e n . N i c h t n u r das Mädel i w a r w i e d e r u m i h n , sondern 
auch der F r e u n d ; u n d es w i l l scheinen, dass K l e i s t bereits h ier die mythische 
Gestal t des A c h i l l für seine Penthesilea k o n z i p i e r t e , w e n n auch die V o l l -
endung des Guiskard s ich nach w i e v o r seinem G r i f f entzog. W e n n d e m so 
ist — u n d z w e i spätere Br ie fe sprechen dafür — , so is t auch der zwei te 
T h u n e r A u f e n t h a l t v o n grösster W i r k u n g ; d e n n m i t der Penthesilea erfüllt 
K l e i s t , was er m i t d e m Guiskard versprochen h a t t e : «e ine gewisse Ent -
deckung i m Gebiete der K u n s t » — den G r u n d e i n f a l l , das Archaische m o d e r n 
zu sehen. 
Das D a t u m dieses T h u n e r A u f e n t h a l t e s lässt sich n u r ungefähr festlegen. 
U l r i k e ber ichte t i n äusserster K n a p p h e i t über diesen d u n k l e n Lebens-



abschnit t ihres Bruders , u n d ohne jegliche Datumsangabe. Sie erwähnt aber 
i n i h r e m Ber icht die W e r d e c k s . A d o l p h i n e v o n W e r d e c k führte e i n Reisetage-
b u c h , das genaue D a t e n enthält . A m 7. A u g u s t 1803, so g i b t sie an, machte 
sie b e i T i s c h die Bekanntschaft des Buchhändlers u n d Verlegers Gessner, 
eines Sohnes des I d y l l e n d i c h t e r s . V o n i h m erfährt sie, dass P f u e l u n d K l e i s t 
lange i n B e r n auf die W e r d e c k s gewarte t , sich aber schliesslich nach T h u n 
begeben hät ten, u m v o n d o r t aus m i t i h n e n wei terzureisen. W e n n m a n 
bedenkt , dass K l e i s t u n d P f u e l erst a m 20 . J u l i d ie Reise v o n L e i p z i g aus 
angetreten h a t t e n , muss geschlossen w e r d e n , dass n u r e i n T e i l des Wegs zu 
Fuss bewält igt w o r d e n w a r , da sie of fenbar bereits A n f a n g A u g u s t i n B e r n 
w a r e n . Es besteht k e i n G r u n d , F r a u v o n W e r d e c k s O r t s - u n d Zeitangaben 
zu b e z w e i f e l n . Danach zu schliessen, k a n n aber k a u m — w i e Z o l l i n g annahm 
— v o n e inem längeren A u f e n t h a l t i n T h u n die Rede sein. U n t e r d e m D a t u m 
v o m 12. A u g u s t ber i chte t sie v o n einer gemeinsamen W a n d e r u n g nach den 
Reichenbachfal len; e inen T a g später f i n d e n w i r eine äusserst w i c h t i g e E i n -
t ragung i n i h r e m Reisetagebuch; sie besagt, dass der Guiskard K l e i s t wieder 
nach T h u n zurücktr ieb: 

D e r unschlüssige K l e i s t hatte zehnmal uns versichert , er würde uns 
nach Schwyz beglei ten, u n d zehnmal w i e d e r gesagt, es ginge n i c h t an — 
e n d l i c h beschloss er, nach T h u n zurückzukehren, u m sein Pests tück 
( e i n Trauersp ie l , das dünkt m i c h «die Numat ia» heissen sol l te) zu 
v o l l e n d e n . 

Jedoch k a n n auch dieser erneute A u f e n t h a l t i n T h u n n i c h t v o n al lzu langer 
Dauer gewesen sein; d e n n aus d e m inzwischen leider v e r l o r e n gegangenen 
z w e i t e n T e i l des Reisetagebuchs g i n g hervor , dass die Werdecks bereits am 
2 1 . A u g u s t m i t den F r e u n d e n i n e inem Gasthaus i n Bel l inzona w i e d e r zu-
sammentrafen, v o n d o r t gemeinsam die Reise for tsetzten u n d sich am 29. A u -
gust i n Crevola endgültig t r e n n t e n , v o n w o K l e i s t u n d P f u e l nochmals 
nach T h u n zurückkehrten. Dieser d r i t t e T h u n e r A u f e n t h a l t i m gleichen 
Jahr muss der längste gewesen sein, d e n n v o n d o r t g i n g es w o h l d i r e k t nach 
G e n f , v o n w o w i r am 5. O k t o b e r w i e d e r v o n K l e i s t hören. A b e r auch dieser 
A u f e n t h a l t k o n n t e den K u m m e r , der d e m D i c h t e r damals «fressend ans 
H e r z nagte» , n i c h t beseit igen — der G u i s k a r d erwies sich als mächtiger. 
K l e i s t glaubte sich übermannt , u n d die scheinbare Niederlage w a r i h m 
f u r c h t b a r . Das G e d i c h t w i r d zur f i x e n Idee u n d führt i h n später — d u r c h 
eine zunehmende G e m ü t s k r a n k h e i t gesteigert — «wie v o n einer F u r i e getrie-
b e n . . . über Genf , L y o n , Paris nach Boulogne sur M e r » . E r muss jedoch 
zwei fe l los , als er T h u n für i m m e r verliess u n d sich nach G e n f begab, zuvor 
Gessner i n B e r n aufgesucht haben, d e n n a m 5. O k t o b e r berichtete er der 
Schwester: «Gessner hat m i c h n i c h t bezahlt , meine unselige S t i m m u n g hat 
m i r v i e l G e l d gekostet» — e i n äusserst w i c h t i g e r H i n w e i s i n bezug auf den 
Guiskard. Es könnte sich daraus schliessen lassen, dass K l e i s t sich i n seiner 
«unseligen S t immung» m i t d e m F r e u n d überworfen hat te u n d infolgedessen 
n i c h t bezahlt w u r d e . W i e bereits erwähnt , hatte Gessner i h m a m 18. März 
1802 das H o n o r a r für d ie F a m i l i e Schroffenstein ausgezahlt; aus d e m Br ie f 
an W i l h e l m v o n P a n n w i t z v o n A u g u s t 1802 aus B e r n geht hervor , dass sich 



dieser Betrag auf 30 französische Louisdors bel ief . Es k a n n sich n u n i n 
dem Streitgespräch entweder u m einen Restbetrag für die Familie Schroff en-
stein gehandelt haben oder u m eine Vorauszahlung auf den n o c h u n v o l l -
endeten Guiskard. D a aber die Gessnersche V e r l a g s b u c h h a n d l u n g zu diesem 
Z e i t p u n k t bereits b a n k r o t t w a r , hätte K l e i s t ohnedies, selbst w e n n das 
Guiskard-yiznusknpt d r u c k f e r t i g vorgelegen hät te , n i c h t h o n o r i e r t w e r d e n 
können. 

Diese Ent täuschung t r u g dazu b e i , d ie völlige V e r z w e i f l u n g u n d K r i s e aus-
zulösen, die K l e i s t bereits i n Dresden befürchtet hat te . Seit achtzehn M o n a t e n 
rang er m i t dem Stoff , f o l t e r t e seinen Genius i n übermenschl icher A n s t r e n -
gung, suchte das Unerre ichbare zu erreichen, bis sich sein Geis t verdüsterte . 
D i e E r w a r t u n g e n , die er i n W i e l a n d , den Freunden u n d der F a m i l i e hervor-
gerufen hat te , g laubte er n i c h t erfüllen zu können — u n d so versank er i n 
Resignation u n d Todessehnsucht. I n G e n f verfasst er a m 3. O k t o b e r 1803 i n 
einer Stunde äusserster K o n z e n t r a t i o n jenen h e r r l i c h e n , t i e fgre i fenden Br ie f 
an U l r i k e , i n d e m er d e m q u a l v o l l e n u n d vergebl ichen R i n g e n u m den 
Guiskard entsagt u n d sich als überwunden b e k e n n t : 

D e r H i m m e l weiss, meine teuerste U l r i k e ( u n d i c h w i l l u m k o m m e n , 
w e n n es n i c h t wört l ich w a h r i s t ) , w i e gern i c h e inen B l u t s t r o p f e n aus 
m e i n e m H e r z e n für jeden Buchstaben eines Briefes gäbe, der so an-
fangen k ö n n t : «mein G e d i c h t ist fer t ig» . A b e r , D u weisst , w e r , nach 
d e m Spruch w o r t , mehr t u t als er k a n n . I c h habe n u n e in H a l b t a u s e n d 
h i n t e r einander folgender Tage, die Nächte der meis ten m i t eingerechnet, 
an den Versuch gesetzt, zu so v i e l e n Kränzen noch einen auf unsere 
F a m i l i e herabzur ingen: jetzt r u f t m i r unsere hei l ige Schutzgött in z u , 
dass es genug sei. Sie küsst m i r gerührt den Schweiss v o n der S t i rne , 
u n d tröstet m i c h , « w e n n jeder i h r e r l i eben Söhne n u r ebenso v i e l täte , 
so würde unserm N a m e n e i n Platz i n den Sternen n i c h t f eh len» . U n d 
so sei es d e n n genug. Das Schicksal, das d e n V ö l k e r n jeden Zuschuss 
zu i h r e r B i l d u n g zumisst , w i l l , denke i c h , d ie K u n s t i n diesem nördlichen 
H i m m e l s s t r i c h noch n i c h t re i fen lassen. T ö r i c h t wäre es wenigstens, 
w e n n ich meine Krä f te länger an e in W e r k setzen w o l l t e , das, w i e i c h 
m i c h e n d l i c h überzeugen muss, für m i c h zu schwer is t . I c h trete v o r 
e inem zurück, der noch n i c h t da is t , u n d beuge m i c h , e in Jahrtausend i m 
voraus, vor seinem Geiste . D e n n i n der Reihe der menschl ichen 
E m p f i n d u n g e n ist die jenige, die i ch gedacht habe, u n f e h l b a r e i n G l i e d , 
u n d es wächst i r g e n d w o e i n Stein schon für d e n , der sie einst aus-
spr icht . . . 
D i e Höl le gab m i r meine ha lben Talente , der H i m m e l schenkt dem 
Menschen e i n ganzes, oder gar keins . 

K l e i s t verliess die Schweiz, das L a n d , i n d e m er z u m D i c h t e r g e w o r d e n w a r , 
n u r als e in scheinbar Geschlagener. Z w a r hatte der Guiskard sich stärker 
erwiesen als sein D i c h t e r , u n d er hatte m i t i h m — so glaubte er wenigstens 
— eine Nieder lage er lebt ; j edoch w a r es eine jener Nieder lagen , aus denen 
der Geschlagene, w e n n er über lebt , als Sieger hervorgeht . 



I n Paris v e r t i e f t K l e i s t sich noch e i n m a l i n seinen Guiskard. W a s aber seinem 
Geist so s t rahlend vorschwebte , verdüsterte n u n sein G e m ü t , u n d i n äus-
serster V e r z w e i f l u n g verbrannte er das M a n u s k r i p t . W a s sonst noch an 
N i e d e r s c h r i f t e n i n Paris v e r b r a n n t w u r d e , entzieht sich unserer K e n n t n i s ; 
ebensowenig wissen w i r , ob d ie i m D o p p e l h e f t des « P h o e b u s » für A p r i l / 
M a i 1808 veröffent l ichten zehn Szenen d e m i n Paris v e r b r a n n t e n M a n u -
s k r i p t ident i sch s i n d , ob er sie i m K o p f behal ten hat te , oder ob sie e inen 
neuen E n t w u r f dars te l l ten . W i e d e m auch sei: auch i n der uns überl ieferten 
fragmentarischen F o r m gehört der Guiskard m i t z u d e m V o l l k o m m e n s t e n , 
was auf d e m G e b i e t der dramatischen K u n s t je geschaffen w u r d e . Kleists 
Z u s a m m e n b r u c h am Guiskard w a r v o n der gleichen H e f t i g k e i t w i e sein 
Z u s a m m e n b r u c h an K a n t . Jedoch ist es l e i c h t f e r t i g u n d oberf lächl ich, auf-
g r u n d dieser geist igen Katas t rophen den D i c h t e r als pathologisch abzutun u n d 
demzufolge schliessen z u müssen, dass er n ichts als pathologische Menschen 
geschaffen habe. F ü r die moderne K l e i s t f o r s c h u n g ist es noch n i c h t e i n m a l 
v o n Interesse, w i e w e i t K l e i s t N e u r o t i k e r w a r oder n i c h t ; v o n W i c h t i g k e i t 
ist n u r , dass er seine Neurosen n i c h t sorgsam v o n der Aussenwel t abschloss, 
dass er seine rauschenden Feste n i c h t h i n t e r verschlossenen Fensterläden 
fe ierte , sondern dass er diese Neurosen i n schöpferischer T a t nach aussen 
kehr te , dass sie dichterischer A u s d r u c k w u r d e n i n den e inmal igen Kleistschen 
Menschen : d e m G u i s k a r d , d e m P r i n z e n , d e m Kohlhaas , der Penthesilea, der 
A l k m e n e , i n T o n i u n d Käthchen . K l e i s t hat k e i n e n neuen M y t h o s gebracht, 
w e n n n i c h t den M y t h o s der menschl ichen Seele. D i e W a h r h e i t , d ie er kün-
det , ist n i c h t die W a h r h e i t der W e l t , sondern die W a h r h e i t einer e inmal igen 
menschl ichen Seele. Schicksal heisst für K l e i s t , der W a h r h e i t seines Wesens 
fo lgen zu müssen; i n der W a h r h e i t des anderen zu leben, heisst für i h n — 
l i eben ; u n d l ieben heisst, bedingungslos zu ver t rauen . U n d so schaut uns 
Spätgeborene der D i c h t e r , der i m Zeichen der W a h r h e i t starb, m i t f ragenden 
A u g e n an, da w i r i n der V e r w o r r e n h e i t unserer Z e i t n i c h t müde w e r d e n , 
uns misszuverstehen. 

D u aber, T h u n , b is t ausgezeichnet v o r v ie len Städten. A l s e in Suchender k a m 
K l e i s t zu D i r , als e in Um-sich-Wissender schied er: 

U n d es ist v o r t e i l h a f t , den Genius 
B e w i r t e n : gibst d u i h m e i n Gastgeschenk, 
So lässt er d i r e in schöneres zurück. 
D i e S tä t te , die e i n guter M e n s c h betrat , 
I s t e i n g e w e i h t ; nach h u n d e r t Jahren k l i n g t 
Sein W o r t u n d seine T a t d e m E n k e l w i e d e r . 

( G o e t h e : Tasso, Z . 7 7 — 8 2 ) 



Hessische Töpfergesellen in Heimberg 

Zu den Beziehungen zwischen hessischer und ferner Keramik 
VonWolfgangGresky 

Heimberger Keramik 

W e n n die Besucher des T h u n e r Schlossmuseums v o m Ri t tersaal bis zur H ö h e 
der N a g e l f l u h hinabsteigen, k o m m e n sie i n d e m e i n d r u c k s v o l l e n K e l l e r r a u m 
m i t seinem mächtigen eichenen U n t e r z u g u n d den d r e i Stützen i zu der v o r 
e twa zehn Jahren d o r t aufgestel l ten Töpferei -Ausstel lung. G u t e P h o t o g r a p h i e n 
m i t inhaltsreicher Beschr i f tung , zahlreiche Beispiele der bäuerl ichen K e r a m i k 
aus H e i m b e r g , v o r a l l em e in h ierher übertragener Töpfero fen z u m Brennen 
des Geschirrs verkünden v i e l v o n diesem W i r t s c h a f t s z w e i g . K i n d e r stehen 
i m m e r w i e d e r s taunend v o r der grossen T o n f i g u r 2 v o n 1865 « W i l h e l m 
T e i l m i t seinem K n a b e n » , während die Erwachsenen, besonders w e n n sie 
Kenner s i n d , m i t F r e u d e n die Fe inhe i ten des D e k o r s u n d der Farbgebung an 
den fe inen K u n s t w e r k e n b e w u n d e r n , die i m H a n d e l i m m e r seltener zu 
e r w e r b e n s i n d u n d indessen hohe Preise erzielen. 

Es ist s i n n v o l l , dass diese beachtl iche H e i m b e r g - S a m m l u n g i m T h u n e r 
Schloss untergebracht is t , i n dessen Nähe dieses Töpferdor f l i eg t , le ider s i n d 
w e r t v o l l e Einzels tücke oder sogar ganze Sammlungen auch nach auswärts 
g e k o m m e n , so dass m a n v o r a l lem nach B e r n u n d W i e d l i s b a c h b e i S o l o t h u r n 
gehen muss, w e n n m a n solche K e r a m i k sehen w i l l , aber Einzels tücke s i n d 
auch bis Nürnberg (Germanisches M u s e u m ) , H a m b u r g ( M u s e u m für K u n s t 
u n d G e w e r b e 3 ) , Cambr idge u n d L o n d o n g e k o m m e n 

V o n der Nachbarschaft H e i m b e r g - T h u n her ist es zu verstehen, dass die 
wissenschaftl iche W ü r d i g u n g dieses Kunstzweiges auch i n T h u n e r Veröf fent -
l i chungen gefunden w e r d e n k a n n . So legte der Kustos des Schlossmuseums 
schon 1961 k u r z nach der A u f s t e l l u n g der S a m m l u n g eine A r b e i t « U e b e r d ie 
Anfänge der Töpfere i i n H e i m b e r g » v o r w i e er auch 1969 i n seinem 
schönen H e i m b e r g - B u c h « e in K a p i t e l über « D a s Töpfergewerbe i n H e i m -
berg» brachte , dessen W e r t besonders d u r c h acht B i l d t a f e l n erhöht w i r d , d ie 
einige schöne Stücke zeigen u n d E i n b l i c k i n solche Töpferwerks ta t t ermög-
l i chen . 

D i e H e i m b e r g e r Töpfere i ist n u r i m R a h m e n der Geschichte der gesamten 
Schweizer K e r a m i k r i c h t i g zu würdigen. So w u r d e nachgewiesen, dass die 
erst i m 18. J a h r h u n d e r t a u f k o m m e n d e H e i m b e r g e r T ö p f e r k u n s t v o n Lang-

1 B i l d des Raumes i m Jahresbericht des Museums 1959 gegenüber S. 12 
- Abgebildet Jahresbericht 1960 gegenüber S. 5 
^ Katalog der Ausstellung der Sammlung Konrad Strauss, Al te deutsche Bauern-

schüsseln, Hamburg 1963 
* Wyss, Bauernkeramik S. 5 

S. Literaturverzeichnis Buchs, Töpferei 
" S. Literaturverzeichnis Buchs, Heimberg 



nau ^ her beeinflusst w u r d e . W a s die alte L i t e r a t u r erarbeitete ,̂ l iegt n u n 
seit 1966 i n einer umfassenden wissenschaft l ichen u n d zugleich verständlich 
geschriebenen A r b e i t v o r , d ie R o b e r t L . Wyss als eines der «Berner H e i m a t -
bücher» herausgab. Ueber «Berner Bauernkeramik» k a n n m a n n u n d u r c h die 
58 A b b i l d u n g e n u n d die 14 farb igen B i l d t a f e l n m i t i h r e n sauberen u n d 
e i n d r u c k s v o l l e n R e p r o d u k t i o n e n , w i e vor a l lem d u r c h die gut f u n d i e r t e n 
tex t l i chen Ausführungen dieses Kenners Verständnis für V o l k s k u n d e u n d 
Töpfere i g e w i n n e n , so dass L a i e n i m al lgemeinen auf die alte L i t e r a t u r 
verzichten können. 

1) Töpferwerkstätte i n Heimberg 

^ Das Töpferei-Museum i m O r t gehört also auch zu den für unsere Fragestellung 
wichtigen Stätten 
S. Literaturverzeichnis, besonders Aeschlimann und Hoffmann-Krayer 

" S. Literaturverzeichnis Wyss, Bauernkeramik 



Bernische und hessische Keramik 

I m m e r schon hat m a n b e i bodenständigem G e w e r b e Beziehungen z u anderen 
Landschaften nachweisen können. Dass f r e m d e Gesel len auf i h r e r W a n d e r -
schaft d i e T e c h n i k u n d A r t der W e r k e i h r e r H e i m a t m i t b r a c h t e n , g e w a n n 
ebenso Bedeutung , w i e die Tatsache, dass v ie le T ö p f e r H e i m b e r g s i h r e 
Frauen aus dem t radi t ionsre ichen Töpferor t L a n g n a u h o l t e n . Z u d e m fanden 
viele W a r e n w e i t über die U m g e b u n g hinaus Absatz . F ü r den hessischen 
Töpferor t W a n f r i e d an der W e r r a ist für 1600 e in Absatz der W a r e n bis 
nach B r e m e n u n d N o r d f r i e s l a n d nachgewiesen, der al lerdings d u r c h den 
Wasserweg Werra -Weser begünstigt w u r d e i " . Ganz entsprechend hatte ja 
auch die Aare-Schi f fahrt i h r e Bedeutung , w e n n auch i n H e i m b e r g eine der 
v ier Schiffermeisterschaften den T r a n s p o r t regelte. U n t e r den v ie len Personen 
u n d Lasten, die i n den sechs Sommermonaten 1825 befördert w u r d e n , w a r e n 
auch 34 H u t t e n Töpferwaren i i . 

Für die Berner K e r a m i k hat m a n Beziehungen z u m S c h w a r z w a l d u n d zu 
W ü r t t e m b e r g nachweisen können u n d merkwürdigerweise stiess m a n 
auch auf das «Rätse l , dass P r o d u k t e der hessischen Töpfere i den Berner 
Geschirren gleichen w i e e i n E i d e m andern» A l s m a n n u n nach Bezie-
hungen zwischen B e r n u n d Hessen suchte, f a n d m a n , dass Berner i m 17. u n d 
18. J a h r h u n d e r t nach Hessen auswanderten i * . D a die hessische Töpfere i 
aber wesent l i ch älter ist als die bernische — sie ist schon i m 14. J a h r h u n d e r t 
nachgewiesen — , muss m a n eher m i t e inem E i n f l u s s Hessens auf B e r n 
rechnen. A l s Kenner i n M a r b u r g d a r a u f h i n die N a m e n der Schweizer T ö p f e r 
prüften, fanden sie aber d a r u n t e r n u r e inen hessischen i«, so dass der Beweis 
für hessischen E inf luss auf diesem W e g n i c h t erbracht w e r d e n k o n n t e . 
A b e r gerade für H e i m b e r g ist für 1794 e in «Meis ter M a r t i n H e i l aus H e s s e n » 
bezeugt u n d w e n n die F a m i l i e H e i l als «e in Geschlecht der k l e i n e n 
Gemeinde Thungschnei t , d ie je tzt zu H e i m b e r g gehör t» , b e k a n n t ist dürfen 
w i r das als Beispiel eines hessischen Töpfers ansehen, der i n der Schweiz 
seine neue H e i m a t f a n d . Dass d u r c h solche M e i s t e r die bernischen Töpfer -
w a r e n n o c h mehr als d u r c h k u r z f r i s t i g h ier arbeitende w a n d e r n d e Gesellen 
«hessisch beeinf lusst» w u r d e n , i s t verständlich. «Hess ischen E inf luss» k a n n 
man als e inhei t l i che Grösse voraussetzen. W ä h r e n d i n a l ten Z e i t e n die ein-
zelnen Töpferzentren Unterschiede aufwiesen, w a r e n diese i m 18./19. Jahr-
h u n d e r t alle zusammengewachsen, so dass eben die hessische Töpfere i e in 
z ieml ich einheit l iches B i l d b o t . 

1» S. Meyer-Heisig, Er ich : Deutsche Volkskunst, 1954, S. 29 
" Buchs, Heimberg S. 28 

Schwab, Geschirrindustrie S. 70 
i=* Jahresbericht des Historischen Museums Bern 1915 S. 22, s. auch Schwab S. 67 
" Schwab, Geschirrindustrie S. 67/69 
1̂  Strauss, Töpferkunst S. 4 

Schwab, Geschirrindustrie S. 69 
1̂  Ebenda S. 59 

Auskunft Buchs 



Interessant wäre es auch, die Bezeichnungen für V e r t r e t e r dieses Gewerbes 
zu untersuchen. I n Hessen gab es für T o p f die Bezeichnungen H a f e n , G r o p e 
u n d e in v o m lateinischen «ol la» abgeleitetes W o r t , so dass die H a n d w e r k e r 
H a f n e r , G r ö p e r oder auch E u l n e r genannt w u r d e n . 

E i n e n bedeutenden Be i t rag zu solch hessisch-bernischen Beziehungen zeigte 
1963 eine A u s s t e l l u n g über Bauernkunst i m al ten K o r n h a u s i n W i e d l i s b a c h , 
w o der A r z t D r . O b r e c h t eine bedeutende Sammlung K e r a m i k zusammenge-
tragen hat te , d ie für diese A u s s t e l l u n g w e i t g e h e n d d u r c h M ö b e l u n d Hausra t 
(besonders T r u h e n ) aus be iden Gebie ten ergänzt w u r d e , besonders das 
Universi tätsmuseum M a r b u r g hatte reiche Schätze zur Verfügung gestellt . 
D e r Verfasser ist dafür dankbar , dass der jetzige Betreuer der Sammlung i n 
W i e d l i s b a c h , H e r r C. Gisep, i h m K o p i e n v o n Ze i tungsber ichten über diese 
A u s s t e l l u n g zusandte, aus denen die V e r w a n d t s c h a f t der M o t i v e u n d Gestal-
t u n g überzeugend d e u t l i c h w i r d . 

Es ist zu verstehen, dass b e i der W i c h t i g k e i t solcher Fragen die Beziehungen 
zwischen hessischer u n d bernischer Töpfere i auf mannigfa l t ige Weise unter-
sucht w e r d e n müssen. V o r a l lem sollte v o m erhaltenen Bestand her e in 
V e r g l e i c h durchgeführt w e r d e n . Das ist d u r c h die Tatsache erschwert , dass 
die zahlreichen Gegenstände w e i t h i n verstreut s i n d , i n Hessen müssten vor 
a l l em die Bestände der M u s e e n i n Kassel u n d M a r b u r g untersucht w e r d e n . 
E i n e r der besten K e n n e r der hessischen V o l k s k u n d e u n d K e r a m i k , der i n -
dessen verstorbene Professor K a r l R u m p f i n M a r b u r g , hatte sich diese A r b e i t 
v o r g e n o m m e n , die meines Wissens n i c h t zustandekam i». Le ider l iegt auch zu 
w e n i g B i l d m a t e r i a l v o r , u n d zudem ist die Schwarz-Weiss-Wiedergabe i n 
a l ten W e r k e n 20 so unzulänglich, dass gerade über die so w i c h t i g e Farbgebung 
nichts e r k a n n t w e r d e n k a n n . E i n B a n d über hessische K e r a m i k , der d e m 
W e r k v o n Wyss 21 g l e i c h k o m m t , f e h l t noch . 

E i n anderer W e g , solche Beziehungen zwischen Hessen u n d der Schweiz 
nachzuweisen, ist d u r c h geschichtliche, besonders famil iengeschicht l iche For-
schung gegeben. Das ist der A n s a t z p u n k t des vor l iegenden Beitrags, der auf 
eine hessische Töpfer fami l ie h i n w e i s e n w i l l , aus der wandernde Töpfer-
gesellen aus d r e i Genera t ionen nach der Schweiz g ingen. 

Die hessische Töpferfamilie Pistor 

(siehe Anlage 1: Töpferfamilie Pistor) 

D e r Verfasser, d u r c h all jährliche Besuche d e m T h u n e r Schlossmuseum eng 
v e r b u n d e n , w i e auch m i t d e m hessischen R a u m u m M a r b u r g v e r t r a u t , w a r 
1965 sehr er f reut , als er zufällig i n e inem Zeitungsaufsatz 22 erste Spuren 

Seine Arbei t über Marburger Geschirr (s. Literaturverzeichnis) war mir leider 
nicht zugänglich, so dass ich nicht weiss, wieweit dort die Beziehungen zu Bern 
berührt wurden. 

2» Beispiele dafür die Tafeln bei Strauss und Hoffmann-Krayer 
21 R. L . Wyss, Berner Heimatbuch S. 100/103 

S. Literaturverzeichnis Wissenbach, Brief 



M a r b u r g e r Beziehungen nach T h u n f a n d . A l s die A n s c h r i f t der Verfasser in 
dieses Zeitungsbeitrages e r k u n d e t w a r , führte e in Br ie fwechsel zu i h r e n 
früheren Zeitungsaufsätzen 3̂ u n d besonders z u i h r e m B u c h über die Stadt 
G e m ü n d e n , i n der diese Töpfer famil ie zuhause w a r . Schliesslich ermöglichte 
anregende persönliche Fühlungnahme e in K e n n e n l e r n e n der kostbaren Be-
stände aus Famil ienbesi tz i m O r i g i n a l oder i n der U e b e r l i e f e r u n g ^4. 

I n d e m nordostwärts v o n M a r b u r g gelegenen Städtchen G e m ü n d e n an der 
W o h r a betreute eine Töpfer fami l ie M ö b u s die städtische Ziegelhütte ^5. I n 
diese F a m i l i e heiratete 1797 der T ö p f e r J ö r g Pis tor e i n , dessen Tät igkei t i n 
H e i m b e r g uns beschäftigen w i r d . H e u t e leben i n G e m ü n d e n i n der 6. Genera-
t i o n noch Namensträger der F a m i l i e u n d F r a u Else Wissenbach, deren M u t t e r 
eine geborene Pistor w a r . Unsere Uebersicht 2« zeigt diese Zusammenhänge: 

2) Platte, Heimberg 1786 

S. Literaturverzeichnis Wissenbach, Tagebuch 
S. Anlage 2, Dokumente der Familie Pistor 

-•̂  Ausführliche Würdigung bei Wissenbach, Gemünden S. 107 f f . 
S. Anlage 1 , Töpferfamilie Pistor 



W ä h r e n d C h r i s t o p h Pis tor , dessen V a t e r v o n Rheinhessen nach M a r b u r g 
e ingewandert w a r , sich als Steinhauermeister i n M a r b u r g betät igte , w u r d e 
sein Sohn G e o r g T ö p f e r . D u r c h seine E i n h e i r a t i n die F a m i l i e M ö b u s b l ieben 
auch sein Sohn, E n k e l u n d U r e n k e l , i n G e m ü n d e n w o h n e n d , diesem Berufe 
t r e u . 

V o n F r a u Wissenbach, die an der Geschichte i h r e r F a m i l i e sehr interessiert 
is t , w u r d e n die erhal tenen D o k u m e n t e durchgearbei tet u n d w e i t g e h e n d i m 
D r u c k vorgelegt 27. Diese lassen uns v i e l aus der Z e i t w a n d e r n d e r H a n d -
werksburschen lebendig w e r d e n , w i e w i r diese W e l t auch aus den L i e d e r n der 
«guten alten Ze i t» k e n n e n . 

Jörg Pistors Wanderschaft 1782 - 1 7 9 5 

(siehe Anlage 3: Jörg Pistors Wanderweg) 

Ueber J ö r g Pistors L e b e n g i b t uns hauptsächlich sein Tagebuch A u s k u n f t 2«. 

E r n e n n t es: « M e i n e Reise-Beschreibung benebst al lerley Begebenheiten so-
w o h l auf meiner W a n d e r s c h a f t als i n m e i n e m E h e s t a n d e » . L e i d e r fehlen i n 
diesem M a n u s k r i p t e die Seiten 6 3 — 6 6 (S t rassburg) , u n d v o r a l l em ist zu 
bedauern, dass es abbr i cht , als P i s tor Schweizer B o d e n b e t r i t t , so dass gerade 
die uns interessierenden K a p i t e l v o n H e i m b e r g als v e r l o r e n angesehen w e r d e n 
müssen. 

G e o r g Pis tor w u r d e am 14. Januar 1763 i n M a r b u r g geboren. Sein V a t e r 
starb schon 1769. D i e M u t t e r gab G e o r g i m A p r i l 1778 be i d e m Meis ter 
H e i n r i c h Mül ler 29 i n die L e h r e , d a m i t er das Töpferhandwerk erlerne. A l s er 
1781 Geselle w u r d e , hat te er L u s t , i n die F r e m d e z u gehen, aber erst 1782 
k o n n t e er das Einverständnis seiner M u t t e r f i n d e n , so dass er e n d l i c h am 
29. O k t o b e r 1782 — zunächst m i t e inem anderen Gesellen — seine 15 Jahre 
währende Wanderschaf t antreten k o n n t e . 

I n recht anschaulicher A r t ber ichte t der aufgeschlossene 19jährige v o n sei-
nen A b e n t e u e r n . E i n m a l h a t t e n sie «einen Studenten z u m Reisegefährten, der 
uns kurze Z e i t machte, w o w i r sehr vergnügt re is ten» . I n F r a n k f u r t «sperrten 
sie M a u l u n d Nasen auf» , i n M a i n z staunten sie über die v i e l e n Schiffe, i n 
Strassburg über die 243 Brücken der Stadt. Sehr schön können manche Einzel -
he i ten d u r c h die B i l d e r der Gesel lenbriefe veranschaulicht w e r d e n , w i e das 
Darmstädter Beispie l u n t e n zeigen w i r d . 

M i t einer «Pelzkappe zu W e i h n a c h t e n als L o h n » w a r e n damals die Gesellen 
zuf r ieden . D i e schönen Mädchen spiel ten auch i h r e R o l l e , w e n n man i m 
Gasthof e inkehr te , oder die T ö p f e r w i t w e n , m i t denen m a n damals eine 
W e r k s t a t t erheiraten k o n n t e . O f t er tönten W a n d e r - u n d H a n d w e r k s l i e d e r , 
« W i r sungen eins, auf einer B a n k si tzend», des Pfarrers Töchter le in schmun-
zelte, u n d seine E l t e r n n a h m e n k e i n G e l d für die erfr ischende M i l c h u n d das 
Frühstück . 

S. Literaturverzeichnis Wissenbach und Pistor 
S. Literaturverzeichnis Pistor, Tagebuch 
Er gehörte einer alten Töpferfamilie an, s. Strauss a. a. O . S. 34 und 37 



Natürlich ist auch v i e l über die Töpfere i u n d das Zünft ige gesagt: dass m a n 
i n M a i n z «die Rheinische Fason» am besten fassen könnte , dass e in «ander 
T o n u n d Scheiben nebst F a c o n » üblich wäre , dass das «Grosse Geschirr 
machen» erst e r lernt u n d die « O f e n a r b e i t » verschieden gehandhabt w u r d e . 
Solche N o t i z e n würden uns ja gerade interessieren, w e n n sie H e i m b e r g 
beträfen. 

V i e r Jahre arbeitete J ö r g Pis tor be i d e m Meis ter M a r t i n H e i l i n H e i m b e r g . 
O b er schon v o r h e r wusste , dass dieser sein L a n d s m a n n hier w i r k t e ? O b er 
deswegen hier A r b e i t annahm? Dass Pistor auf d e m W e g e nach Hause acht 
W o c h e n i n B e r n arbeitete, sagt sein Gesel lenbrief . W o er zwischen seiner 
Strassburg- u n d H e i m b e r g - Z e i t , also v o n 1 7 8 9 — 1 7 9 1 w e i l t e , ist le ider gar 
n i c h t bekannt , wahrsche in l i ch verbrachte er diese z w e i Jahre auch i n der 
Schweiz. O b etwa w e i t i m O s t e n , i n Berneck w i e sein E n k e l K o n r a d ? 
Ebenso anschauliche w i e gewicht ige D o k u m e n t e über diese Reise l iegen 
ausser d e m Tagebuche i n den fünf Gesel lenbriefen J ö r g Pistors v o r . W e i l 
der W o r t l a u t aller U r k u n d e n nach festem Z u n f t b r a u c h fast gleich is t , genügt 
es, die U r k u n d e aus T h u n i m W o r t l a u t wiederzugeben, o b w o h l unsere n u r 
nach K o p i e n angefert igten A b b i l d u n g e n n i c h t alle E i n z e l h e i t e n gut erkennen 
lassen. A l l e fünf Gesel lenbriefe w u r d e n h ier i m B i l d wiedergegeben, w e i l 
selten so viele U r k u n d e n v o n e inem Gesellen erhal ten s ind u n d w e i l ferner 

3) Gesellenbrief des Jörg Pistor aus Marburg, 1782 



auch die künstlerische Ges ta l tung diese Schreiben zu l iebenswerten u n d 

anschaulichen D o k u m e n t e n macht . F r e i l i c h ist auch unsere Zusammenste l lung 

der Gesel lenbriefe J ö r g Pistors n i c h t vollständig. E r brachte noch mehr 

solcher «Kundschaf ten» m i t nach Hause, w i e solche Gesellenarbeitszeugnisse 

genannt w u r d e n , die an j edem neuen A r b e i t s p l a t z d e m Jungmeister v o r z u -

legen w a r e n 3 0 . L e i d e r gingen die U r k u n d e n v o n 1782 ( M a i n z ) , 1789 

(Strassburg) u n d 1791 ( O r t ? ) v e r l o r e n . 

D i e M a r b u r g e r U r k u n d e ( A b b . 3 ) ist v o n Rokokoschnörke ln der Mozar tze i t 

umgeben. Sie zeigt e i n getreues A b b i l d der Stadt. Rechts sehen w i r die 

E l i sabethkirche , an der Jörgs V a t e r m i t be i Erneuerungsarbei ten tätig w a r ^ i . 

Ueber der S tadtkirche ragt auf d e m Berg das Landgrafenschloss auf. F ü r die 

Töpferzunft aber besonders aufschlussreich ist am u n t e r e n R a n d i n der M i t t e 

d ie A b b i l d u n g einer Z u n f t s i t z u n g m i t T r u h e , U r k u n d e u n d Schreibgerät . So 

w i e die H a n d w e r k s b u r s c h e n zu be iden Seiten dieser D a r s t e l l u n g schr i t t auch 

J ö r g Pis tor 1782 fröhlich i n die W e l t , der Schweiz entgegen. 

A u c h der F r a n k f u r t e r Gesel lenbrief ( A b b . 4 ) hat noch die Muschelornamente 

des R o k o k o . I n jenen M o n a t e n des Jahres 1784, als Pis tor h ier arbeitete, 

schrieb Goethes M u t t e r i m H a u s am Grossen H i r s c h g r a b e n manchen Br ie f 

an i h r e n Sohn i n W e i m a r . ' . 

4) Gesellenbrief des Jörg Pistor aus Frankfurt , 1784 • 

Klassizistisch-schlicht dagegen ist schon die Darmstädter U r k u n d e ( A b b . 5 ) . 

Das M o n o g r a m m i m W a p p e n s c h i l d verkündet , dass damals Landgraf L u d -

w i g I X . ( 1 7 6 8 — 1 7 9 0 ) regierte. Sicher d u r c h s c h r i t t auch unser Töpfergesel le 

das Neue T o r ( = F , M i t t e u n t e n ) . D i e A n s c h a u l i c h k e i t der b i l d l i c h e n Darste l -
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5) Gesellenbrief des Jörg Pistor aus Darmstadt, 1787 

l u n g legt nahe, an dieser Stelle e i n m a l e inen Auszug aus d e m Tagebuch 
wiederzugeben 3 2 ; « I c h muss sagen, dass es m i r i n D a r m s t a d t ausserordent-
l i c h gefallen hat . Das machten die z w e i H o f h a l t u n g e n , da es abends öfter 
L u s t b a r k e i t e n gab, wegen öfters a n k o m m e n d e n Fürst l ichen Herrschaf ten . 
U n d das schöne G l o c k e n s p i e l ! Welches m i c h wegen seiner A n n e h m l i c h k e i t 
bewog, anderthalb Jahr auf d e m Boden des Hauses zu schlafen. A u c h den 
schönen H e r r e n g a r t e n , der z u m Vergnügen bis abends 9 U h r o f f e n b l i e b . 
Das schöne Exerzierhaus, d a r i n n e n 16 r u n d e O e f e n s tunden, welche i m W i n -
ter be i d e m Exerzieren geheizt w u r d e n . I c h w u r d e b e i der Besicht igung ver-
sichert, dass an d e m H a n g w e r k 60 Tausend Zentner Eisen w ä r e n » . 
Es lag nahe, für den T h u n e r Jahresbericht den Gesel lenbrief aus dieser Stadt 
i m W o r t l a u t wiederzugeben. A n dieser Stelle braucht über das S t a d t b i l d 
( « b e y L u d w i g Bentely Kupfers techer i n B e r n , m i t H o c h o b e r k e i t l i c h e m P r i -
vi legio») nichts gesagt zu w e r d e n . Das K i r c h l e i n v o n Scherzligen b i l d e t zu 
den Bergen am rechten Aareufer e inen w i r k s a m e n S c h w e r p u n k t . D e r Waisen-
V o g t Johannes Engemann gehört diesem al ten T h u n e r Geschlecht an ^s. Das 
Waisenhaus stand damals i n Stef f isburg-Stat ion (heute B u r g e r - S p i t a l ) . D a es 
u n m i t t e l b a r an der Zulg-Brücke lag, an der eine Z o l l s t a t i o n eingerichtet w a r , 
dürfte i n der h a n d s c h r i f t l i c h e n Einfügung der U r k u n d e «bey der Zol-brug» 
zu lesen sein, was ohne diese Kenntnisse zunächst als n i c h t zu deutendes 

32 Pistor, Tagebuch S. 143 
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imm mi ein Ißtfam 
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6) Gesellenbrief des Jörg Pistor aus Thun , 22. Februar 1795 

«Hol-brug» gelesen w a r . A l l e s passt zu d e m Wissen der K e n n e r : Diese 
Brücke w a r die einzige Brücke ausserhalb der Stadt («ussen h e r » ) u n d lag 
zudem d e m Töpferzentrum sehr nahe. 

Jörg Pistors Gesellenbrief aus Thun vom 22. Februar 1795 

Die kursiv gesetzten Wörter sind handschriftlich i n das vorgedruckte Formular ein-
gefügt. 

W I R O b m a n n u n d e in E h r s a m H a n d w e r k derer Haffneren i n L o b l i c h e r 
Stadt T h u n bey der Zol brug ussen her i n der Hochmögenden Schweizeri-
schen R e s p u b l i k B E R N , 

bescheinen h i e r m i t , dass gegenwärtiger Gesel l , Namens Jörg Pister v o n 
Marburg aus Hessen gebürtig, so 32. Jahr al t , u n d v o n Statur Mitelmässig 
auch Munden H a a r e n ist , bey uns a l lhier 4. J ahr -Wochen i n A r b e i t gestanden, 
u n d sich solcher Z e i t über t r e u , f leissig, s t i l l , f r iedsam u n d e h r l i c h , w i e ei-
n e m jegl ichen Gesellen gebühret , verha l ten hat , welches W i r also attestieren, 
u n d desshalben unsere sämtliche M i t - M e i s t e r e diesen Gesellen, nach H a n d -
w e r k s Gebrauch , überal l zu fördern, geziemend ersuchen w o l l e n . 
T h u n den 22ten Hornung des E in tausend , S iebendhundert 95ten Jahrs. 
O b m a n n . Meis ter , w o obiger Gesel l i n A r b e i t gestanden 
Johannes Engemann Martin Heil 
Alt Weyssen Vogt 
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7) Gesellenbrief des Jörg Pistor aus Bern, 1795 

E i n d e u t i g klassizistisch d u r c h seine a n t i k e n M o t i v e ist die w u n d e r b a r e U m -
r a h m u n g des e i n d r u c k s v o l l e n Bildes v o n B e r n 3 4 m i t seinen grossen Häusern 
u n d der gewal t igen Bergkette der Vier tausender i m H i n t e r g r u n d . Bei e inem 
k u r z e n Besuch i m Staatsarchiv B e r n k o n n t e n leider keine A k t e n über das 
«Ehrsam H a n d w e r k der H ä f n e r » gefunden w e r d e n , i n denen etwa die 
N a m e n ( O b m a n n Samuel Scheuermeister u n d Pistors Meis ter Samuel D a v i d 
Fätscher in) zu f i n d e n gewesen wären. 

A m 19. A p r i l 1795 verliess J ö r g Pis tor B e r n , am 30. A p r i l k a m er i n Frank-
f u r t an 35. O b er nach M a r b u r g zu seiner M u t t e r zurückkehrte oder gleich 
an anderer Stelle arbeitete, ist n i c h t genau bekannt . D a der 34 jährige am 
18. J u n i 1797 d u r c h seine H o c h z e i t m i t A n n a Margare tha M ö b u s zu Gemün-
den i n diese Töpfer fami l ie einheiratete , ist anzunehmen, dass er nach seiner 
R ü c k k e h r aus der Schweiz i n G e m ü n d e n A r b e i t f a n d . 

E i n e n schönen Abschluss dieses Kapi te l s b ie te t e in Br ief seines Bruders 
Peter, der erst 1769 nach seines Vaters T o d e geboren w a r u n d , wegen seiner 
besonderen Begabung als B i l d h a u e r ausgebildet, nach L ü b e c k verzogen w a r , 
w o er später auch starb. Dieser Br ie f v o m 23. A u g u s t 1797 ist schon an 
den «Häfner -Meis ter» George Pis tor i n G e m ü n d e n addressiert u n d b r i n g t 
die Glückwünsche zur H o c h z e i t des Bruders i n recht persönlichem T o n . 

Das B i l d wurde schon wiedergegeben i n Wissenbach, Gemünden Tafel 10, S. 113 
und Wissenbach, Tagebuch N r . 16 

'^'^ Auskunft Wissenbach 
S. Anlage 2 Dokumente Pistor 



Peter, o b w o h l sechs Jahre jünger als Jörg , hatte schon F r a u u n d eine k le ine 
Tochter . A l l e d r e i w a r e n zur H o c h z e i t nach G e m ü n d e n eingeladen gewesen, 
d o c h : « O ! es s ind so vie le Berge, T ä l e r , W ä l d e r u n d Flüsse zwischen u n s » . 
I n dieser empf indsamen A r t w i r d entschuld ig t , dass auch nach einer so langen 
T r e n n u n g ( w o h l seit 17821 eine Durchführung der Reise nach G e m ü n d e n 
n i c h t W i r k l i c h k e i t w u r d e , t r o t z der grossen Sehnsucht. « W i r haben uns e in 
I d e a l v o n Freude u n d Vergnügen v o r g e m a h l t ! W i e , w e n n es möglich sein 
könnte , w e n n uns G o t t noch d ie einzige W o n n e dieses Lebens z u t e i l w e r d e n 
Hesse, euch, meine L i e b e n , n u r noch e i n m a l z u sehen, uns untere inander 
kennenzulernen u n d zu u m a r m e n ! O ! der blosse Gedanke hat schon so 
v i e l A n n e h m l i c h e s , ist schon eine Sel igkeit , die sich n u r e m p f i n d e n , aber 
n i c h t beschreiben lässt .» 

Es ist ers taunl ich , w i e g e w a n d t i n der Z e i t der Klass ik , nach den Jahrzehnten 
der E m p f i n d s a m k e i t , solche H a n d w e r k s m e i s t e r i h r e Mut tersprache beherrsch-
ten u n d gestalteten. « D e i n getreuer B r u d e r bis zur A s c h e » scheute für den 
T r a n s p o r t eines Geschenkes d ie v i e l e n U m s t ä n d e : « W a s die k l e i n e n Haus-
haltungsgerätschaften b e t r i f f t , so zuhause für die zu erwartende k le ine 
F a m i l i e gewöhnlich b e i der H o c h z e i t Übermacht w e r d e n , haben w i r hier 
etwas beigelegt» , u n d auf der Adresse zeigt die Angabe «beschwert m i t 
2 V i e r t e l Louisdors» , dass das H a n d w e r k solcher Meis ter «goldenen B o d e n » 
hatte . 

Dietrich Pistor in Heimberg ca. 1825 

A l s zweites K i n d w u r d e d e m Hochzeitspaar v o n 1797 am 26. März 1802 e in 
Sohn geboren, der d e n B e r u f des Vaters er lernte u n d auch auf Wanderschaf t 
g i n g . Le ider s ind v o n i h m keine D o k u m e n t e auf uns g e k o m m e n , so dass w i r 
n u r die Famil ienüberl ieferungen wiedergeben können ^7. Diese besagt, dass 
H e r m a n n D i e t r i c h auch i n H e i m b e r g gewesen sei u n d die al ten Leute e r f reut 
gerufen hät ten : « D e r Sohn v o n J ö r g ist d a ! » A e h n l i c h w i r d es d a n n eine 
G e n e r a t i o n später w i e d e r ber ichte t , als D i e t r i c h s Sohn K o n r a d 1848 i n H e i m -
berg vorsprach, fast 60 Jahre, nachdem sein Grossvater d o r t gearbeitet hatte . 
D ie t r i chs W a n d e r u n g dürfte zwischen 1820 u n d 1825 zu dat ieren sein. 
V o n D i e t r i c h s Bewährung i m väterl ichen B e t r i e b bis z u seinem T o d e 1865 
wissen w i r aus der Geschichte G e m ü n d e n s le ider geben uns aber keine 
Q u e l l e n A u s k u n f t darüber , w i e der i n der Schweiz erworbene « W e l t m ä n -
nische B l i c k » n u n auch A n r e g u n g e n aus d e m fernen L a n d verarbeitete oder 
w i e D i e t r i c h , fal ls er w i e sein V a t e r längere Z e i t i n H e i m b e r g gearbeitet 
haben sol l te , d o r t hessischen E i n f l u s s ge l tend machte. 

A n dieser Stelle sei D i e t r i c h s F r a u Johanna, geb. W i e d e r i c h ( 1 8 0 6 — 1 8 7 6 ) 
genannt, w e i l sie als M u t t e r K o n r a d s diesem während seiner Wanderschaf t 
besorgte Br ie fe schrieb, d ie w i r u n t e n z u m T e i l z i t i e ren w o l l e n . A u c h v o n 
e inem Berl in-Besuch 1861 ist e i n inhaltsreicher B r i e f v o n i h r erhal ten 
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Wissenbach, Gemünden S. 108 
Wissenbach, Brief 



Konrad Pistors Wanderschaft 1847-1849 

(siehe Anlage 4: Konrad Pistors Wanderweg) 

D e r d r i t t e i n der Schweiz w a n d e r n d e Töpfergesel le P is tor w a r K o n r a d , der 
v o n 1829—1904 lebte u n d nach seiner R ü c k k e h r ebenfalls seiner H e i m a t -
stadt G e m ü n d e n u n d seinem G e w e r b e t r e u b l i e b . V o n i h m l iegt e in reich-
haltiges D o k u m e n t v o r , dessen D a t e n w i r i m wesent l ichen wiedergeben, 
e in « W a n d e r b u c h » , das i m Pappeinband der Z e i t 64 Seiten umfasst , denen 
nützliche «Mei len-Zeiger» angeheftet s i n d , d ie ganz entsprechend unseren 
H i l f s m i t t e l n für A u t o f a h r e r die E n t f e r n u n g e n zwischen grösseren Städten 
wiedergeben. Interessant ist auch e in Verzeichnis der i n d e n einzelnen 
Ländern gel tenden Münzen. V o r d e m eigent l ichen W a n d e r b u c h s ind vier Sei-
ten vorgeheftet , d ie i n köstl ich-moralischer A r t «Väter l i che W o r t e an reisende 
Handwerksgesel len» b r i n g e n . « I n h a b e r hat sein H a n d w e r k unzünftig ge lernt» , 
bedeutet w o h l , dass er als Meis tersohn i m väterl ichen Betr iebe ausgebildet 
w u r d e . D i e Gül t igke i t des Wanderbuches l ie f n u r «bis 1849, w o Inhaber 
seiner Mil i tärpf l icht G e n ü g e le isten muss» . E i n A u s z u g aus der Z u n f t o r d n u n g 
(S. 4 — 6 ) ist für das G e w e r b e interessant, während eine V e r o r d n u n g v o n 
1840 (S. 7 — 8 ) die pol i t i sche U n r u h e der Z e i t widerspiege l t , w e n n vor A n -
schluss an uner laubte V e r b i n d u n g e n g e w a r n t w i r d . I n der hessischen H e i m a t 
w a r ja d a n n tatsächlich R e v o l u t i o n , als Pis tor unterwegs w a r . 
A m 20 . A u g u s t 1847 w u r d e i n der für G e m ü n d e n zuständigen Kreisstadt 
Frankenberg eingetragen: « W i l l morgen früh W a n d e r s c h a f t antre ten» . D i e 
v o n uns wiedergegebenen D a t e n bezeichnen jewei ls den T a g der A b m e l d u n g , 
bis zu d e m h i n i n sechs O r t e n jewei ls die A r b e i t s z e i t l i e f , was m i t den ein-
fachen W o r t e n «arbei te te h ier» oder «war klaglos hier i m Diens t» ( K u p p e n -
h e i m b e i Rastat t ) v e r m e r k t w u r d e . I n S teckborn bestät igte m a n am 3 1 . O k t o -
ber 1848: «Producent hat seit l e tz tem visa i n Wagenhausen m i t g u t e m 
Zeugnis gearbei te t» . 

D i e Wanders t recke könnte kar tographisch k l a r dargestel l t w e r d e n . F ü r die 
Schweizer Wege musste i c h A u s k u n f t e r b i t t e n * " , z u m a l e in paar O r t s n a m e n 
n i c h t gle ich i d e n t i f i z i e r t w e r d e n k o n n t e n . A m 14. A u g u s t 1848 w a n d e r t e 
Pistor v o n Basel südwärts nach G r e l l i n g e n , das zwei te D o r f i m A m t L a u f e n . 
V o n da erreichte er w o h l über Bre i tenbach u n d den Passwang-Pass Baisthal 
u n d v o n da die Berner Grenze b e i N i e d e r b i p p . Bis zu der Häusergruppe an 
der Kantonsgrenze So lo thurn-Bern , der D ü r r m ü h l e , hat te der Wanderbursche 
ca. 35 k m zurückzulegen. A m nächsten Tage w a n d e r t e er über W i e d l i s b a c h 
— den O r t des heut igen K e r a m i k - M u s e u m s — u n d d u r c h Solothurner Gebie t 
w i e die Stadt selbst, nach K r a l l i g e n , w o er w i e d e r Berner G e b i e t erreichte. 
Es w a r auch w i e d e r eine tüchtige Tagesleistung v o n 25 k m . 
W ä h r e n d Ende A u g u s t grosse Städte genannt s i n d , erreichte Pis tor über 
Schaffhausen u n d Stein a. R h . d a n n a m Untersee das k le ine Wagenhausen, 
w o er z w e i M o n a t e arbeitete. D e r W e g nach d e m St. Gal l i schen Berneck am 
R h e i n ( b e i St. M a r g r e t h e n ) führte über St. F iden-Tabla t , den heute ein-
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gemeindeten V o r o r t i m O s t t e i l v o n St. G a l l e n , u n d d u r c h das Appenzel ler 
V o r d e r l a n d . Zügig w a n d e r t e P is tor i m Sommer 1849 v o n Berneck über 
Donaueschingen u n d F r a n k f u r t nach Hause. 

Diese nüchternen D a t e n , zu denen le ider n i c h t e in ausführliches Tagebuch 
t r i t t , f i n d e n an einer Stelle d u r c h die F a m i l i e n t r a d i t i o n lebendige Ergänzung. 
Konrads T o c h t e r erzählte ihrer T o c h t e r was sie v o m V a t e r wusste : K o n -
rad Pis tor , e in schöner M a n n m i t langen L o c k e n , befre i te sich am R h e i n f a l l 
v o n Schaffhausen v o n seinem i h n plagenden G ü r t e l , den er t r o t z der teuren 
Silberschnalle i n den R h e i n f a l l w a r f . 

E ine wei tere menschliche Ergänzung zu den nüchternen D a t e n des W a n d e r -
buches K o n r a d Pistors b r i n g e n uns z w e i Br ie fe seiner M u t t e r , die beide i m 
Jahre 1848 geschrieben sein müssen, aber le ider ke ine D a t i e r u n g b r i n g e n , so 
dass w i r n i c h t genau wissen, w o sie den Sohn damals erre icht haben. D e r 
erste Br ie f muss i m Sommer 1848 geschrieben sein, w e i l die M u t t e r v o n re-
volutionären U m t r i e b e n i n M a r b u r g u n d Kassel u n d v o n K r a w a l l e n i n 
benachbarten O r t e n erzählt . Sie g i b t d e m Sohn nach diesen Erlebnissen aus 
der Revolut ionsze i t den Rat : «Lass vorgehen, was da w i l l , l ieber K o n r a d , 
lass D i c h ja v o n n iemanden überreden, j emanden e in H a a r zu kränken, 
was D i c h nichts angeht, w o sich schon so viele unglücklich gemacht haben. 
W a r t e D e i n e m Geschäf t , w i e D i r ' s z u k o m m t , u n d d a m i t fer t ig !» 
W i e angebracht solch mütter l icher Rat w a r , m e r k e n w i r , w e n n w i r uns aus-
malen , was Pistor selber unterwegs er lebt haben dürfte . V i e l l e i c h t erreichte 
i h n dieser Br ie f i n K u p p e n h e i m be i Rastatt . Damals hatte Heckers «badi-
scher Aufs tand» , den die Schlacht be i K a n d e r n beendete, das L a n d erregt. 
E i n Jahr später w a r K u p p e n h e i m H a u p t q u a r t i e r des preussischen Generals 
V. G r ö b e r n . V o n der P o l i t i k u n d Weltgeschichte aber zurück zu den mensch-
l i chen W o r t e n der M u t t e r . R ü h r e n d k l i n g t es, w e n n sie zeigt, w i e nahe sie 
sich d e m fernen Sohn v e r b u n d e n fühlt , den sie m i t i h r e m Segen beglei tet : 
« S o , liebes Konrädchen, habe i c h m i c h heut A b e n d recht schön m i t D i r 
u n t e r h a l t e n , u n d ist m i r so w o h l u n d z u f r i e d e n , als wärst D u be i m i r u n d u m 
m i c h h e r u m . So lebe ferner fröhlich u n d z u f r i e d e n i n D e i n e n W a n d e r j a h r e n . 
D e r l iebe G o t t sei D e i n Führer , w e n n D u v o n da weitergehst , u n d führe 
D i c h i n andre schöne Gegenden, w o D u recht v i e l Schönes siehst u n d lernst 
u n d auch a n n i m m s t , was D i r nützlich is t . So sei v o n D e i n e m V a t e r u n d m i r 
herz l ich gegrüsst. U n d ble ibe ferner m e i n l ieber K o n r a d , u n d w e n n D u der 
b le iben w i l l s t , d a n n weisst D u , was D u t u n musst . Behalte l i eb D e i n e M u t t e r 
Johanna P i s t o r » . 

A l s dieser Br ie f wahrsche in l i ch i m M a i 1848 nach K a r l s r u h e oder K u p p e n -
h e i m geschrieben w u r d e , h o f f t e die M u t t e r noch , den Sohn i n e inem V i e r t e l -
jahr w i e d e r zuhause begrüssen zu können. So scheint der lange W e g über 
die Schweiz gar n i c h t v o n A n f a n g an geplant gewesen z u sein. V i e l l e i c h t 
brachte es dann gerade das W a n d e r n i n f r e m d e n L a n d e n m i t sich, dass 
K o n r a d sehr lange n i c h t nach Hause schrieb, was seiner M u t t e r grossen 
K u m m e r bereitete , w i e e i n zwei ter erhaltener Br ie f k l a g t . Dieser dürfte i m 
Dezember 1848 geschrieben sein, da v o n e inem Schlachtfest gesprochen 

Auskunft Wissenbach 



w i r d u n d H o f f n u n g auf R ü c k k e h r des Sohnes «in d e m Neuenjahr» aus-
gesprochen ist . D e r Br ie f Konrads , der e n d h c h e in Lebenszeichen brachte, 
w a r w o h l für W e i h n a c h t e n gedacht, da er den W u n s c h geäussert hat te , «die 
Feiertage m i t uns zu ha l ten» . 

D e r A n f a n g des viersei t igen Briefes l aute t : «Herzl ich l ieber K o n r a d ! Dass 
D u so lange n i c h t geschrieben, hat m i r den meisten Schmerz verursacht , 
i c h glaubte D i c h , L i e b l i n g , schon v e r l o r e n u n d u m D i c h die schwarze K l e i d e r 
tragen zu müssen, schreckliche Gedanken , auf die oder jene A r t seist D u ums 
L e b e n g e k o m m e n , bis w i r e n d l i c h D e i n Br ie fchen erh ie l ten , welches uns 
D e i n noch liebes L e b e n u n d gutes W o h l s e i n verkündete . Lasse uns n i c h t 
wieder so lange w a r t e n auf e inen B r i e f » . D i e letzte Seite des Briefes zeigt 
so recht , w i e eine besorgte M u t t e r u m den Sohn draussen i n der Fremde 
bangt u n d m i t der ganzen F a m i l i e für i h n da ist . W i r geben den rührenden 
W o r t l a u t wieder , z u m a l der Br ie f wahrsche in l i ch nach Berneck g i n g u n d i h r 
Gruss dem d o r t i g e n Meis ter gal t . 

«Das Auguste (hessischer Sprachgebrauch) hat D i r e inen schönen G e l d b e u t e l 
v o n Rot-schatt ierter Seide gehäkelt u n d w i l l auch was n e i n sparen, bis D u 
k o m m s t . Sollte D i r etwas v o r f a l l e n u n d D u seiest G e l d benötigt , so schreib 
m i r auch, bevor D u Deine Reise hierher n i m m s t . Schick e in Br ie f chen, so 
werde i c h etwas nach F r a n k f u r t schicken, w e n n v ie l l e i ch t De ine Schuh oder 
Stiefel nichts mehr nutzen oder das Reisegeld alle i s t . T r a g i m m e r Sorge 
für De ine Gesundhei t u n d n i m m D i c h n u r inacht , dass D u d u r c h eigene 
Schuld n i c h t k r a n k w i r s t . Uebrigens muss i c h D i c h d e m Allerhöchsten i n 
Schutz befehlen. E r mag D e i n liebes, gutes H e r z c h e n l e i t en u n d führen die 

8) Vorderseite der Flasche des Konrad Pistor, 1849 



Wege , die D u gehen sollst . Sei f leissig u n d z u v o r k o m m e n d , gefällig gegen 
H e r r n u n d Frau M e i s t e r u n d alle Angehörigen i m Hause . . . » 
A u s der Schweiz brachte K o n r a d Pis tor e in kostbares Erinnerungsstück 
m i t , das der Verfasser kürzlich b e i F r a u E . Wissenbach i n G e m ü n d e n i n 
Ruhe betrachten k o n n t e . Es ist eine «Boute i l l e» , eine f a r b i g u n d kunst -
v o l l gestaltete T r i n k f l a s c h e aus T o n , die 2,5 c m stark, e inen Durchmesser 
v o n 13,5 c m hat . L e i d e r ist der Flaschenhals abgebrochen, w i e auch die 
be iden Oesen für die u m die Flasche laufende Schnur, an der i h r Besitzer 
sie u m den H a l s hängen k o n n t e , w e n n er auf Wanderschaf t w a r . D a die 
Flasche n i c h t v i e l mehr als e inen V i e r t e l l i t e r fasst, dürfte der I n h a l t n i c h t 
für den D u r s t , sondern m e d i k a m e n t e n a r t i g zur Stärkung b e s t i m m t gewesen 
sein. 

Unsere A b b i l d u n g zeigt die Vorderse i te der Flasche, auf der über e inem 
Bären der N a m e K o n r a d Pis tor geschrieben steht. D i e r u n d u m laufende 
I n s c h r i f t 43 l aute t : 

Lass, wenn w i r tr inken u n d wenn w i r essen. 
Uns Deiner Güte nie vergessen. 
Durch Massigkeit u n d frohen M u t 
Gedeih uns alles noch so gut. 

D i e Rückse i te hat die U m s c h r i f t : 

Mädchen, Liebe und der Wein , 
die müssen stets beisammen sein. 
Denn ein Jüngling ohne Wein , 
U n d ein Mädchen ganz allein, 
Das müssen zwei verrufne Dinge sein. 

D a Pistor n u r i m A u g u s t 1848 d u r c h den K a n t o n B e r n k a m , die Flasche 
aber 1849 d a t i e r t is t , P is tor aber i n a l len M o n a t e n des Jahres 1849 bis zu 
seiner H e i m r e i s e i n Berneck w e i l t e , is t anzunehmen, dass dieser B ä r auch 
als W a p p e n dieser Stadt aufgefasst w e r d e n k a n n u n d n i c h t den Berner 
Bären m e i n t . Es ist f r e i l i c h b e k a n n t , dass die F a m i l i e n t r a d i t i o n 4̂ be i diesem 
«Abschiedsgeschenk v o n F r e u n d e n » anders d e n k t u n d v o m «Berner B ä r e n » 
u n d «eindeutig Thuner -Langnauer A r b e i t » spr icht . 

Künftige Aufgaben ^ 

H i e r müsste ört l iche Forschung einsetzen. Sicher k ä m e m a n b e i der Suche 
nach Paral le len zwischen hessischer u n d Schweizer K e r a m i k auch w e i t e r , 
w e n n m a n die Töpfersprüche vergleichen würde , d ie auf hessischen u n d 
Schweizer Gefässen zu f i n d e n s i n d . N a c h Angabe des Töpfermeis ters L u d -
w i g M ö b u s aus G e m ü n d e n , der 1937 als 78 jähr iger starb, u n d nach münd-

-̂ Nach Wissenbach, Gemünden Tafel 27 S. 320, wo beide Seiten abgebildet sind 
"•̂  Text nach Wissenbach, Gemünden S. 321 
'̂̂  Wissenbach, Gemünden S. 184. Nach H . Buchs stammt die Dekoration eindeutig 
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l ieber U e b e r l i e f e r u n g i n der F a m i l i e P is tor w u r d e n solche Töpfersprüche 
zusammengetragenes, v o n denen e in T e i l auch auf T e l l e r n belegt is t , die 
u m 1800 v o n deutschen T ö p f e r n i n Pennsylvanien gefert igt w u r d e n 4«. W i e 
auf diese A r t Beziehungen zwischen N o r d a m e r i k a u n d Hessen bewiesen 
w u r d e n , könnten auch solche zwischen Hessen u n d der Schweiz aufgezeigt 
w e r d e n . 

Deshalb sol l ten Landes- u n d Or ts -Kenner die S tät ten w i c h t i g nehmen, i n 
denen K o n r a d Pis tor arbeitete. Das ist Wagenhausen be i Stein ( 2 7 . A u g u s t 
bis 3 1 . O k t o b e r 1848) u n d Berneck ( M i t t e N o v e m b e r 1848 bis z u m 27. M a i 
1 8 4 9 ) , während er merkwürdigerweise i n H e i m b e r g n u r k u r z Fühlung n a h m . 
D o r t k o n n t e n ja doch n u r die ganz A l t e n noch v o n seinem Grossvater Jörg 
wissen, dessen W i r k s a m k e i t i m O r t 53 bis 57 Jahre zurücklag. Diese A l t e n 
aber sollen nach Famil ienüberl ieferung auf die N a c h r i c h t h i n : « Jörgs E n k e l 
ist d a ! » schnell i m Hause seiner Gastgeber zusammengekommen sein. 
Kenner des Landes u n d des Töpfergewerbes müssten bei der Geschichte 
v o n Wagenhausen u n d Berneck ansetzen, u m zu klären, welche T r a d i t i o n 
i n diesen O r t e n herrschte u n d ob wei tere Beziehungen nach Hessen h i n 
aufzuzeigen s ind . I n Berneck e twa — das der Reiseführer «ein altes H a n d -
werkerdorf» nennt — , blühte seit langem die Töpfere i . Interessant is t , dass 
diese i m 19. J a h r h u n d e r t , also gerade i n unserer «Pis tor -Ze i t» , m i t H e i m b e r g 
V e r b i n d u n g hatte , was s o w o h l d u r c h H e i r a t e n v o n H e i m b e r g e r i n n e n nach 
Berneck, w i e auch d u r c h gleiche D e k o r a t i o n s m o t i v e nachgewiesen w e r d e n 
k o n n t e A u s L iebe zu den V o r f a h r e n u n d v o m W i s s e n u m deren A r b e i t 
i m Berner Lande her hatte E . Wissenbach das schon e i n m a l m i t r i c h t i g e m 
E m p f i n d e n für Konrads Grossvater so f o r m u l i e r t : « J ö r g Pistor w a r vie le 
Jahre i m Berner O b e r l a n d u n d hat die M a r b u r g e r Töpferkunst i n Farbe, 
F o r m u n d D e k o r nach d o r t verpflanzt» . 

Dass diese B e h a u p t u n g d u r c h ei fr ige Forschung noch überprüft u n d erhärtet 
w e r d e n muss, dazu sollte dieser Be i t rag anregen, der den Schweizer Interes-
senten zunächst n u r v o n der Geschichte einer hessischen Töpfer fami l ie her 
e in Beispiel für solche d u r c h d r e i Generat ionen nachweisbaren Beziehungen 
aufzeigen w o l l t e . 

Verzeichnet bei Wissenbach, Gemünden S. 319—321 
Aeschlimann, Langnau-Töpferei S. 16 
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Anlage 1: Die Töpferfamilie Pistor 

Christoph Pistor 1719—1769 

Steinmetz i n Marburg 

Georg Pistor 1763—1842 1791—1795 

Töpfer i n Gemünden Arbei t i n Heimberg 

A . M . Möbus, Einheirat Töpferei Gemünden 

Hermann Dietr ich Pistor 1802—1865 

Töpfer i n Gemünden 

Johanna Wiederich: Briefe an Sohn Konrad 

Konrad Pistor 1829—1904 

Töpfer i n Gemünden 

ca. 1825 

Besuch i n Heimberg 

1848 

Besuch i n Heimberg 

Sohn Tochter (11 . K i n d ) 

Familie Pistor Frau Else Wissenbach 

i n Gemünden 

42 



Anlage 2: Original-Dokumente der Familie Pistor 

I . I m Besitz von Frau Else Wissenbach i n Gemünden 

1) Tagebuch Jörg Pistor 1782 f f . 
2) Haushaltungsbuch Jörg Pistor 1797 f f . 
3) Brief des Peter Pistor 1797 
4) Wanderbuch Konrad Pistor 1847 f f . 
5) Bouteille des Konrad Pistor 1849 
6) Briefe der Johanna Pistor 1848, 1861 
7) Photo Konrad Pistor und Frau 
8) Vier Gesellenbriefe für Jörg Pistor i n Kopien 

I I . I m Besitz der Familie Pistor i n Gemünden 

9) Vier Gesellenbriefe für Jörg Pistor (Originale) 
10) B i l d Hermann Dietr ich Pistor (Gemälde) 

Anlage 3: Wanderweg des Jörg Pistor 1782—179ß 

nach seinem Tagebuch und den Gesellenbrief en 

Datum Stationen Arbeitsort Arbeitsdauer 

1781 Marburg Gesellenprüfung 
* 2 9 . 10. 1782 ab Marburg Marburg 1 Jahr 5 Wochen 

1 . 11. 1782 an Frankfurt Frankfurt 14 Tage 
? 11. 1782 Mainz Mainz 7 Monate 
25. 6. 1783 nach Bierstadt (Wiesbaden) Bierstadt 4V2 Monate 
10. 11. 1783 nach Frankfurt 

" 28. 12. 1784 ab Frankfurt Frankfurt 1 Jahr 6 Wochen 

" 2 4 . 6. 1787 ab Darmstadt Darmstadt 2V2 Jahre 
? 7. 1787 an Strassburg Strassburg 1 Jahr 7 Monate 

14. 2. 1789 ab Strassburg 
1789 an ? 
1791 ab ? Schweiz ? 2 Jahre 

" 2 2 . 2. 1795 ab T h u n T h u n 4 Jahre 

" 19. 4. 1795 ab Bern Bern 8 Wochen 

30. 4. 1795 an Frankfurt 

" = Gesellenbriefe, s. A b b . 3—7 



Anlage 4: Wanderweg des Konrad Pistor 1847—1849 

nach seinem Wanderbuch 

Abmeldung 
Tag O r t Arbeitsort Arbeitsdauer 

20. 8. 1847 Frankenberg 

22. 8. Marburg 

25. 8. Hanau 

17. 11. Heidelberg Heidelberg 2V2 Monate 

17. 12. Karlsruhe Karlsruhe 1 Monat 

19. 12. Rastatt 

8. 5. 1848 Kuppenheim bei Rastatt Kuppenheim 4V2 Monate 

10. 5. Baden 

7. 8. Baden Baden 3 Monate 

14. 8. Basel 

14. 8. Grellingen 

15. 8. Dürrenmühle 
16. 8. Kralligen 

17. 8. Bern 

19. 8. T h u n 
22. 8. Luzern 

23. 8. Zug 

25. 8. Zürich 

27. 8. Schaffhausen 

31. 10. Steckborn (Untersee) Wagenhausen 2 Monate 
14. 11. St. Fiden-Tablat (St. Gallen) 

27. 5. 1849 Berneck Berneck 6 Monate 

31. 5. Donaueschingen 

4. 6. Frankfurt nach Hause 
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Tierreste aus römischer Zeit vom Schwäbis 
(Gemeinde Steffisburg) 
1961 und 1967 beim Bauen der Verbandsmolkerei Thun gesammelt 

Von Franz Michel 

I m A b s c h n i t t «Kurze Fundber ichte» des Jahresberichts 1962 des H i s t o r i s c h e n 
Museums Schloss T h u n ber ichte t der Konservator Hermann Buchs: «Mol-
kere i -Neubau Schwäbis : D i e A u s h u b a r b e i t e n an der bis 4 m t ie fen , sehr gros-
sen Baugrube führten besonders am N o r d w e s t r a n d ständig k le inere Stücke 
v o n römischen Leistenziegeln u n d v o n T u f f q u a d e r n i n v o r w i e g e n d 2—2,5 m 
T i e f e zutage. T r o t z sorgfältiger Beobachtung k a m e n keine w e i t e r e n Funde 
z u m V o r s c h e i n , u n d eine auffällige Häufung f a n d sich n i c h t . Es handel t sich 
b e i m Boden u m re inen Flusskies, durchzogen v o n Sandschichten, Aufschüt-
tungen der K a n d e r u n d der Z u l g , te i lweise auch Ablagerungen der zurück-
gestauten A a r e . . .» W ä h r e n d dieser A r b e i t e n , i m N o v e m b e r 1 9 6 1 , übergab 
m i r H e r r Buchs v i e r ansehnliche K n o c h e n des Rindes . Sie w u r d e n i n der 
T ie fe i m gleichen Bereich w i e das M a t e r i a l aus römischer Z e i t gefunden. 
A m 28. Dezember 1967 erschien i m « T h u n e r T a g b l a t t » eine kurze Einsen-
d u n g «Neue Spuren römischer Besiedelung i m Schwäbis . D a n k der A u f m e r k -
samkeit des Trax-Maschin is ten F r i t z B a u m a n n gelang es, i n der Baugrube 
für die M o l k e r e i e r w e i t e r u n g ( e t w a 80 m n o r d w e s t l i c h der ersten F u n d -
stelle) i m Schwäbis e indeut ige Spuren römischer Besiedelung festzulegen. 
R u n d 60 c m u n t e r der ehemaligen Ober f läche erschien m i t einer grossen 
A u s d e h n u n g , festgestellt s ind bis jetzt gegen 300 Quadra tmeter , eine d u r c h -
s c h n i t t l i c h 15 cm mächtige schwarz-graue, sehr zähe K u l t u r s c h i c h t . I n i h r 
fanden sich unzählige Ziege lbrocken e i n d e u t i g römischer H e r k u n f t . D i e Ver-
schiedenart igkeit der Reste, es handel t sich u m Dachziegel , Bodenpla t ten , 
R ö h r e n für eine W a r m l u f t h e i z u n g , W a n d p l a t t e n , aber auch Gefässscherben 
s ind v e r t r e t e n , lässt auf e in grösseres B a u w e r k schliessen. D o c h fehlen bis 
jetzt Spuren v o n aufsteigendem M a u e r w e r k oder v o n F u n d a m e n t e n vollstän-
d i g . Starke V e r k o h l u n g , geschmolzene Meta l l res te u n d Schlacken dürften 
auf eine Brandkatas t rophe h i n d e u t e n , u m so mehr als k le inere Holzres te 
u n d Nägel eine te i lweise H o l z k o n s t r u k t i o n nahelegen. T i e r k n o c h e n u n d 
Zähne s ind ebenfalls v e r t r e t e n . D e r schönste F u n d ist bis jetzt e in grosser 
eiserner Schlüssel . H . B . » I m Jahresbericht des T h u n e r Museums für das Jahr 
1967 ist dieser Schlüssel zusammen m i t Nägeln u n d Topfscherben abgebil-
det . D e r Ber ichterstat ter ergänzt die Ausführungen ungefähr obigen I n h a l t s 
folgendermassen: « . . . D a m i t drängt sich der Schluss auf, der O r t liege i m 
Bereich eines römischen Präfurniums, das zu e inem grösseren G e b ä u d e , w o h l 
zu e inem G u t s h o f gehörte . . .» ^ 

' Das Präfurnium ist die Feuerstelle des m i t warmer L u f t geheizten römischen 
Gebäudes; auf der hintern Seite des Hauses gelegen, war es oft dem Platz benach-
bart, w o allerlei A b f a l l liegen blieb. 



I m Ber icht für das Jahr 1968 w i r d die Fundste l le nochmals k u r z erwähnt : 
B e i m A n l e g e n v o n Kanalgräben über den Platz zwischen den Molkereigebäu-
den w u r d e die Schicht m i t Kohleneinschlüssen u n d Bruchstücken römischer 
Ziegel w i e d e r angeschnitten, ohne dass nennenswerte F u n d e geborgen w e r d e n 
k o n n t e n . 

A u c h die i m Dezember 1967 gesammelten Tierreste w u r d e n m i r v o n H e r r n 
Buchs z u m S t u d i u m übergeben. Es s i n d , jeden Spl i t ter mitgezählt , bloss 25 
Stück . 

D i e v ier grossen K n o c h e n aus e twa 2,5 m T i e f e s i n d h e l l ge lb l ich-braun m i t 
d u n k l e r e n F lecken; die später, bloss e t w a 60 c m u n t e r der Oberf läche gesam-
mel ten Stücke s ind entweder beinahe e i n h e i t l i c h b r a u n oder, stark zersp l i t te r t , 
auf der ehemaligen Aussen- w i e Innensei te auf he l lerem G r u n d r e i c h l i c h 
russig gef leckt . 

Zusammenfassend lässt sich festhal ten, dass die F u n d e v o n Ziegelbruch-
stücken, T o p f S c h e r b e n , eines Schlüssels u s w . , obgle ich geringen W e r t e s , k l a r 
für die H e r k u n f t aus römischer Z e i t sprechen. I h r e Lagerung i n z w e i so 
verschiedenen Boden t ie fen ist rätselhaft . H i e r sei e i n Erklärungsversuch an-
gedeutet: 

— D i e gefundenen M a t e r i a l i e n mögen ungefähr gleich alt sein. 
— Z u r Z e i t , als sie als A b f a l l hingeschüttet w u r d e n , w a r diese U f e r l a n d -
schaft der A a r e i n der H ö h e kräft ig gegl iedert . Es ist denkbar , dass die 
grossen K n o c h e n , u m sie wegzuschaffen, i n e i n nahes Al twasser des Flusses 
geworfen w o r d e n s i n d . Diese Stelle w u r d e später d u r c h überraschend gewal-
tige Hochwasser der rechtsufr igen Bächle in aus d e m Nagel f luhgebie t u n d 
d u r c h die K a n d e r m i t Kiesen u n d Sauden überschüttet . 

Lage des Fundor tes : Landeskarte der Schweiz 1:25 000 , B l a t t 1207; 613 800 / 
179 150. 
H e r r n Buchs danke i c h herz l i ch für das M a t e r i a l ; ebenso danke i c h H e r r n 
D r . H . - R . S t a m p f l i v o m N a t u r h i s t o r i s c h e n M u s e u m B e r n für sein helfendes 
Interesse. 

Die Tierreste 
I . H A U S T I E R E 

Das Hausrind 

a) die K n o c h e n v o m Jahr 1961 aus 2,5 m T i e f e 
Schul terblat t 2 Bruchstücke l i n k s 

Schwäbis 1 
Engehalbinsel, Bern 

Schwäbis 2 (Stampfli, m i ) 
Hüfingen 

(Dannheimer, 1964) 

Kleinste Länge 
am Hals 61,5 54,0 62 n285 39—72 M w . 55,2 

Länge der 
Gelenkfläche 63,5 (65) n255 44—80 M w . 62,0 

Breite der 
Gelenkfläche (56) (52) n244 37—66 M w . 5 1 , 1 



I n der Var ia t ionsbre i te der Scapulae erwachsener R i n d e r v o n der römischen 
Z i v i l s i e d l u n g Hüf ingen ( b e i Donaueschingen) l iegen die be iden Beispiele v o m 
Schwäbis i n der M i t t e oder le icht darüber. Das grössere Fragment mag e inem 
Bruchstück v o n der Engehalbinsel entsprechen. 

A u c h e in Oberschenkelknochen l i n k s m i t einer Länge v o m G e l e n k k o p f aus 

v o n 372 m m u n d e in Schienbein l i n k s m i t der Länge v o n 374 m m sprechen 

für e in mittelgrosses R i n d . 

b ) alle n u n zu besprechenden Tierreste s tammen v o n den Bauarbei ten des 
Jahres 1967 aus e twa 60 c m T i e f e . 
D e m ersten Backenzahn M i des U n t e r k i e f e r s rechts ist die h intere W u r z e l 
abgebrochen; sie f e h l t . Seine Länge v o n 22,5 m m u n d die Bre i te v o n 15,5 m m 
weisen i h n e inem mit te lgrossen (b i s k l e i n e r e n ? ) R i n d aus römischer Z e i t 
z u . 

D i e fo lgenden sechs Bruchstücke oder Sp l i t t e r s ind so beschaffen, dass 
man an T e i l e n v o n G e l e n k p f a n n e n , kennzeichnenden rauhen Stellen der 
Ober f läche für Muskelansatz oder wenigstens an der Stärke des Diaphysen-
stückes Te i le der Speiche, der E l l e u n d Speiche oder des Oberschenkel-
knochens oder mindestens die A r t erkennen k a n n . 

U n t e r den Tierres ten des Jahres 1967 g i b t es n u r z w e i vollständige K n o -
chen. E i n e r ist der M i t t e l h a n d k n o c h e n (Metacarpus ) rechts des Rindes . E r 
sol l h ier m i t Beispielen anderer F u n d s t e l l e n — i n der Grösse ungefähr ent-
sprechend oder d a n n sehr gegensätzlich — vergl i chen w e r d e n . 

Mittelhand-
knochen Schwäbis 

Manching 
( G . Dürr, 1961) 

Abodiacum 
(/. Boessneck, 1964) 

Lauriacum 
( H . Baas, 1966) 

1 grösste Länge 216 157—196 221 211 213 217 172,5—227 218 

2 grösste Breite 
proximal 67,3 65 64 66 65,5 

3 grösste Breite 
distal 67,9 66,5 (65,5) 68 77 _ 

4 kleinste Breite 
der Diaphyse 37 34,5 35 34 42 38,5 

Index I ( = 4 i n 
•Vo von 1) 17,1 15,6 16,6 16,2 19,4 17,7 
Index I I ( = 2 i n 
"/o von 4) 182 188 183 194 _ 171 
Index I I I ( = 3 i n 
"/o von 4) 184 193 186 200 183 — 

Geschlecht Ochse Ochse Ochse Ochse Stier? Ochse 

I m kel t ischen O p p i d u m be i M a n c h i n g — südlich der D o n a u , nahe bei 
I n g o l s t a d t — h i e l t m a n R i n d e r , w i e es i n der späten Latene-Zei t Brauch w a r . 
F. Schneider, 1958, f a n d M i t t e l h a n d k n o c h e n v o n 160—199 m m Länge . E i n e r 
jedoch, 218 m m lang f i e l aus diesem R a h m e n . D e r A u t o r schreibt dazu: 
«Al ler W a h r s c h e i n l i c h k e i t nach gehört er e inem Ochsen, der d u r c h die R ö m e r 
i m p o r t i e r t wurde.» Schneider hat die ansehnliche Widerr i s thöhe v o n 140 



Mittelhandknochen rechts des Rindes. Masse i n der Tabelle. 

bis 145 c m errechnet. G. Dürr, 1961 , t e i l t die w e i t e r e n Ergebnisse der A r b e i t 
an den Manchinger Rinderres ten m i t . Sie f a n d w i e d e r Zeugnisse für die 
Ochsenhal tung. D e r längste Metacarpus ist i n der Tabel le aufgeführt. Joachim 
Boessneck, 1964, beschreibt für A b o d i a c u m , die S iedlung auf d e m Lorenzberg 
be i Epfach lange M i t t e l h a n d k n o c h e n v o n e inem fragl ichen Stier u n d v o n 
Ochsen. U n d i n der P u b l i k a t i o n über die R i n d e r v o n L a u r i a c u m — L o r c h an 
der Mündung der Enns i n die D o n a u — ber ichte t H. Baas, 1966, v o n w e i -
teren Ochsen-Metacarpen. Es erg ibt sich, dass der M i t t e l h a n d k n o c h e n v o m 
Schwäbis d u r c h seine Länge u n d die übrigen Abmessungen dafür zeugt, dass 
hier das R i n d v i e h auf römische W e i s e gehalten w u r d e . Ochsen w a r e n die 
kräftigen Z u g t i e r e ; geschlachtet gaben sie e inen grossen E r t r a g . 

Schaf und Ziege 

E i n U n t e r k i e f e r f r a g m e n t l i n k s beg innt b e i m H i n t e r r a n d des Foramen men-
tale, enthält das Fach des z w e i t e n Prämolaren u n d den d r i t t e n u n d v ier ten 
Prämolaren als einzige Zähne , ferner noch die I n n e n w a n d des Faches für 
den ersten M o l a r e n . D a das A n s c h w e l l e n des Kieferkörpers b e i m Schaf vorne 
bei den Prämolaren einsetzt, spr icht der schlanke U m r i s s eher für Ziege. 
Ferner g i b t es, ebenfalls zu e inem U n t e r k i e f e r l i n k s gehörend, die M o l a r e n 
1 , 2 u n d 3; besonders M 3 scheint eher i n eine Schafmandibel zu passen. 
E n d l i c h ist noch e in O b e r k i e f e r m o l a r zu erwähnen, v e r m u t l i c h M ^ rechts. 

49 Bruchstück eines Unterkiefers l inks, vermutlich der Ziege. Natürliche Grösse. 



Das Hausschwein 

E i n kleines Bruchstück eines U n t e r k i e f e r s l i n k s umfasst den d r i t t e n M a h l -
zahn. Dieser misst i n der K r o n e , die stark abgenutzt is t , 33 ,1 m m . E. Kuhn, 
1932, erwähnt e inen M 3 u n t e n l i n k s . «Länge 34 m m , ca. 2 — 3 j ä h r i g , m i t 
anderen Tierres ten b e i «Ausgrabungen der Fundamente eines gallo-römischen 
Bauernhauses i n G e r l i n g e n » (D. Viollier) i m Bezirk A n d e l f i n g e n gesammelt. 
F ü r diesen M 3 f a n d F. Luhmann, 1965, u n t e r d e n Tierres ten aus der Römer-
stadt auf d e m Magdalensberg be i K l a g e n f u r t folgende V a r i a t i o n s b r e i t e : n 147, 
M i n . 25, M a x . 36,3, M i t t e l w e r t 30,9 m m . Unser Beispie l l iegt über dem 
M i t t e l w e r t der Eber (30 ,7 m m ) w i e auch der Säue (29 ,8 m m ) v o m Mag-
dalensberg. Beinahe übere inst immende W e r t e t e i l t O . Nanninga, 1963, für 
M a n c h i n g m i t . 

Ebenfal ls aus dem U n t e r k i e f e r l i n k s s tammen e in M i u n d e in M 2 , v e r m u t -
l i c h zu e inem kle ineren T i e r gehörend. A u c h e i n Schul terb la t t f ragment l i n k s 
ist eher k l e i n . M i t einer k le ins ten Halslänge v o n 20,4 l iegt es u n t e r den 
bekannten M i t t e l w e r t e n ; es s t a m m t v o n e inem n i c h t ausgewachsenen T i e r . 
Ferner g i b t es die Bruchstücke einer E l l e p r o x i m a l u n d eines Beckens. 

I I . W I L D T I E R E 

E i n z i g der Hirsch is t v e r t r e t e n d u r c h e in R o l l b e i n , e in Mit te l fussbruchstück 
u n d v ie l l e i ch t noch d u r c h e in n i c h t einzuordnendes Bruchstück einer 
Diaphyse . 

D e r Talus ( = Astragalus oder R o l l b e i n ) l i n k s i s t w o h l an Ecken u n d K a n t e n 
leicht ber ieben, ist aber m i t d e m schon beschriebenen Metacarpus der einzige 
ganze K n o c h e n . U n t e r den verfügbaren Vergleichsmöglichkei ten benütze i ch 
die D a r s t e l l u n g v o n /. Geringer, 1967, über die Paarhufer ohne die B o v i n i 
der H e u n e b u r g - G r a b u n g e n 1959 u n d 1963. 

Talus Heuneburg frühkeltisch)bei Hundersingen Schwäbis 

Grösste Länge 
lateral 60 —57 55 —52,5 53,5 
grösste Länge 
medial 57 —53 51 —49 50,5 
grösste Dicke 
lateral (31)—30,5 29 —28,5 29,5 
grösste Dicke 
medial 34 — 30,5—29,5 30,5 
Breite des 
Caput 37,5—35 32,5—33 32 

Geschlecht männlich weiblich weiblich 

Das Metatarsus-Fragment rechts besteht aus d e m d u r c h Längsspalten ent-
standenen dorsalen T e i l eines p r o x i m a l e n Endes. Seine p r o x i m a l e Bre i te , das 
einzige, was messbar is t , muss v o n 30,4 ergänzt w e r d e n auf 32 oder gar 



Rollbein oder Talus links des Hirschs. 
Masse i n der Tabelle. 

33 m m , d e n n die Gelenkf läche ist aussen n i c h t vollständig u n d der K n o c h e n 
ist stark ber ieben. Das S tück lässt sich a m E n d e der Metatarsen-Reihe v o n 
40,5—33,5 m m anfügen, w i e sie M. Fruth, 1966, v o n der kelt isch-römischen 
Stadt auf d e m Magdalensberg v o r s t e l l t . Es mag e t w a d e m schwachen Meta-
tarsus v o n C a m b o d u n u m ( K e m p t e n ) entsprechen — grösste Länge 267 m m 
v o n d e m /. Boessneck, 1951, sagt, es dürfte sich u m den Rest eines w e i b -
l i chen Tieres hande ln . 

Diese F u n d e v o m H i r s c h passen g u t i n das B i l d der vorgeschicht l ichen u n d 
auch der römischen Jagd. 
Abschliessend k a n n festgehalten w e r d e n , dass be i diesem vergleichenden 
Beschreiben der F u n d e v o m Schwäbis sich jedes messbare Stück ausgezeichnet 
den schon bekannten Dars te l lungen römischer Tierreste anfügen lässt. 

Bruchstück eines Mittelfussknochens rechts 
des Hirschs. M 1:2. 



Ein Wort über den Fundort und das Schioäbis überhaupt 

Dieses Gebie t d i c h t u n t e r h a l b v o n T h u n am rechten U f e r der A a r e hatte 
zuzeiten gewiss fast so sehr u n t e r W a s s e r n ö t e n zu l e i d e n , w i e die n iedr igen 
flachen Te i l e am al ten K a n d e r l a u f v o n A l l m e n d i n g e n u n d U e t e n d o r f . D e r 
G r u n d , der b e i m A u s h e b e n v o n Baugruben zutage k o m m t , spr icht d a n n für 
starke Ueberschwemmungen , w e n n i n der T i e f e die bläulich grauen Kiese, 
Sande u n d L e h m e der K a n d e r angetrof fen w e r d e n . I n Wechsel lagerung, 
häufig jedoch darüber, fo lgen die eher bräunlich-grauen Sande u n d Schotter 
des rechtsufr igen Nagelf luhgebietes . D i e neol i thische S iedlung an der M a r k t -
gasse i n T h u n , k n a p p 800 m v o n der Fundste l le i m Schwäbis e n t f e r n t , lag 
nach der D a r s t e l l u n g v o n P. Beck, 1 9 3 1 , an e inem A a r e a r m . E t w a 2—2V2 m 
unter der Oberf läche stiess m a n auf die K u l t u r s c h i c h t u n d t ra f b e i m Aus-
heben der G r u b e auf die eben angeführten Lockergesteine. Diese Sachlage 
entspr icht jener der t ie feren Fundschicht i m Schwäbis . M i t Recht weis t 
Beck darauf h i n , w i e heute noch be i he f t igen u n d länger dauernden Regen-
güssen die aus d e m w a l d i g e n Nagel f luhgebie t k o m m e n d e n T h u n e r Bächlein, 
der Kra tzbach u n d der G ö t t i b a c h , i n der Aare Schuttkegel anhäufen, die v o n 
der Strömung des Flusses d a n n e inebnend verlagert w e r d e n . So b l e i b t das i n 
steiler De l tasch ichtung v o m Zuf luss aufgeschüttete Geste in endgültig v i e l 
f lacher geschichtet l iegen. I n solcher Weise k o n n t e n die Fundschichten i m 
Schwäbis allmählich verschüttet w o r d e n sein, einerseits v ie l l e i ch t v o m Kratz-
bach, anderseits v o n e inem Gewässer , das d e m N a m e n nach i n üblem R u f e 
stand, nämlich v o m Bösbach . D e r an den Tierres ten haftende Sand ist 
bräunlich-grau gefärbt , er s t a m m t v e r m u t l i c h aus d e m Nagel f luhgebie t . 
I n römischer Z e i t , so ist es denkbar , k o n n t e das Schwäbis «seit Menschen-
gedenken» z u m Siedeln u n d B e w i r t s c h a f t e n geeignet erschienen sein, so w i e 
v i e l später auch wieder . 

I n den Z e i t e n des a l ten B e r n w u r d e n i n der Landschaf t die Steuern als 
Z e h n t e n eingezogen. Es gab beispielsweise den Gewächszehnten, der grosse 
erfasste das eingebrachte Getre ide , der k le ine Obst- u n d Gemüse-Erträge . 
N a c h Chr. Schiffmann, 1911, w u r d e i m Jahr 1726 das Steff isburger Acker-
baugebiet i n den Bez i rk rechts der Z u l g u n d den v i e l grösseren l i n k s der Z u l g 
u n t e r t e i l t . 1742 w u r d e der grössere Z e h n t e n , abgegrenzt d u r c h die Bern-
strasse, zweigete i l t . So ents tand als d r i t t e r Bez i rk der Schwäbiszehnten. D i e 
O b r i g k e i t hatte i n diesem 18. J a h r h u n d e r t v o m T h u n e r Schloss aus w o h l 
e twa auf die hochgehende u n d daher grosse Sorgen berei tende A a r e zu 
b l i c k e n ; m i t B e f r i e d i g u n g aber r u h t e das A u g e auf den Fe ldern des Schwäbis , 
w o das i n der Sommerhitze re i fende G w ä c h s einen g u t e n Z e h n t e n abzuwer-
f e n versprach. 
A u f der ersten Ausgabe des Blattes N r . 353 des Topographischen A t l a s der 
Schweiz i m Massstab 1:25 000 v o m Jahr 1876 z ieht die Isohypse 560 v o n der 
Pulvers tampfe u n d der G l ä t t e m ü h l e am u n t e r n L a u f des Steff isburger Mühle-
baches aareaufwärts d u r c h das G e b i e t der heut igen V e r b a n d s m o l k e r e i . N a c h 
Schiffmann w u r d e die Pulvermühle am Mühlebach u m die M i t t e des 17. Jahr-
hunder t s i n Be t r ieb genommen. Sie f l o g zwischen 1747 u n d 1860 mehrmals 
i n die L u f t . D a b e i k a m e n z w e i m a l Angehörige u n d M i t a r b e i t e r des Pulver-



müUers ums L e b e n . Diese Unglücksfäl le s i n d sehr zu bedauern, u n d der 
Steff isburger Be t r ieb w u r d e daher aufgegeben. I m m e r h i n beweisen sie, dass 
das Pulver am T r o c k e n e n w a r . 
Diese v ie l le i cht überraschend besseren Seiten des Schwäbis bedenkend, w i r d 
man f i n d e n , der L a n d w i r t , der sich zur Z e i t der R ö m e r i m R a h m e n der 
übrigen Besiedlung d o r t niederliess, sei wahrsche in l i ch gar n i c h t so übel 
beraten gewesen. 
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Beobachtungen und kurze Fundberichte 
1 . I m Sommer er fo lg ten i n der U m g e b u n g der K i r c h e A m s o l d i n g e n anlässlich 
der Erneuerungen der Pfrundscheune, des Pfarrhauses u n d der Dependenzen 
grössere Bauarbei ten. D i e Aushübe ergaben, dass das ganze A r e a l starke A u f -
schüttungen v o n älterem Bauschutt aufweis t . Dies w u r d e besonders auch be i 
der Hinterfül lung der Stützmauer längs der Strasse nach Uebeschi v o r dem 
C h o r u n d der K r y p t a der K i r c h e festgestellt . S tücke v o n Belang w u r d e n keine 
geborgen. 
2. B e i m U m g r a b e n f a n d H e r r E . Jegerlehner, Gefangenenwärter , i m G a r t e n 
zwischen Regierungsstat thal teramt u n d Abzugshaus auf der Oberf läche eine 
Silex-Spitze. Es handel t sich u m einen zufälligen E i n z e l f u n d . A l l e s deutet 
darauf h i n , dass das S tück v o r Jahren m i t herangeführtem H u m u s an die 
Fundste l le k a m . H . B. 

a) Zuwendungen i n bar 

Nach dem Versand des Jahresberichtes 1968 durften w i r i n einer grossen Zahl 
kleinerer und grösserer Spenden einen Betrag von Fr. 5107.— entgegennehmen. 
Diese Schenkungen bildeten einen wesentlichen Te i l des Aufwandes für Neu-
anschaffungen, welcher 1969 i m ganzen Fr. 6 6 8 1 . — beanspruchte. W i r danken 
allen Empfängern des Jahresberichtes, die uns durch eine Spende ihre Sympathie 
bezeugten, herzlich. 

b) Geschenke 

Fräulein K . Zaugg, Antiquitäten, T h u n , schenkte uns: ? 

Holzflasche i n Lederfutter, 18. Jahrhundert (1765 H z 365) 
Kuchen-«Tröli», 18. Jahrhundert (1766 H z 366) 
Kugelgiesszange, 19. Jahrhundert (1768 Fw 101) 
Lederbörse, 19. Jahrhundert (1769 L 156) 
Tragkörbchen, 19. Jahrhundert (1770 H z 368) 
Frau Schneider, Uetendorf, schenkte uns einen fein geflochtenen Beerenkratten, 
u m 1900 (1767 H z 367) 

c) Ankäufe 

Schützentaler, T h u n 1969, Silber (1660 Mü 110) 
Lederlochzange (1683 Z 323) 
Kratzer (1684 H z 360) 
Erbauungsbuch von Samuel Lutz, Pfarrer, Amsoldingen, 1736, mit W i d m u n g 
(1685) 
Wanderbuch, 1840 (1686) 
Druckstock aus Holz , u m 1900 (1687 H z 361) 
Druckstock aus Holz , u m 1900 (1688 H z 362) 
Bohrer (1691 Z 322) 
Karabiner 1931 (1696 F w 95) 
Sturmgewehr 1957 (1697 Fw 96) 

Zuwendungen, Geschenke 
und Neuanschaffungen 



Kepi , Guiden Obl t . , 1915 (1698 U H 184) 
» , Pi lot Obl t . , 1915 (1699 UH^JMt^ 
» , Pontonier H p t m . 1915 (1700 U H 186) 
» , Ballon Pionier L t . , 1915 (1701 U H 187) 
» , Dragoner Obl t . , 1915 (1702 U H 188) 
» , M i t r . Obl t . , 1915 (1705 U H 191) 
» , Sapeur Obl t . , 1915 (1707 U H 193) 
» , Sapeur Sdt., 1885 (1708 U H 194) 
» , Justiz H p t m . , 1915 (1709 U H 195) 
» , Mineur , 1915 (1710 U H 196) 
» , A r t . Obl t . , 1915 (1711 U H 197) 
» , A r t . Sdt., 1915 (1712 U H 198) 
» , A r t . Obl t . , 1915 (1713 U H 199) 
» , Telegraphen Obl t . , 1915 (1714 U H 200) 
» , Telegraphen Obl t . , 1915 (1715 U H 201) 

Einmachglas, 19. Jahrhundert (1748 G 117) 
Keramikgefäss, 1750, braun-gelb, vermutlich Bern (1749 K 306) 
Fussglas, geril lt , 19. Jahrhundert (1750 G 118) 
Aquarell , Schloss T h u n vom Schwäbis her, gez. Sam. Prout (1754 B 280) 
Gertel, ca. 1850 (1771 Z 324) 
Kerzengiesser, Gusseisen, 19. Jahrhundert (1772 Z 325) 
Oellampe, Z i n n , u m 1750 (1773 Z 326) 
Gertel, um 1880 (1779 Z 328) 
Kepi , A r t . W m . , 1915 (1781 U H 229) 

» , I n f . W m . , 1915 (1782 U H 230) 
» , I n f . Obl t . , 1915 (1783 U H 231) 
» , I n f . Sdt., 1915 (1785 U H 232) 
» , I n f . Sdt., 1915 (1786 U H 233) 

Kleintierfalle, Holzkasten, 1876 (1869 H z 372) 
Buntscheibe, 1692, von Johann Jacob Tremp, Bürger, Glas- und Flachmaler 
T h u n (1933) 
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