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EIN BEITRAG ZUM MARITIMEN KULTURAUSTAUSCH 

IM SUDLICHEN OSTSEERAUM WÅHREND DES 
18. UND 19. JAHRHUNDERTS 

Von 

WOLFGANG RUDOLPH 

Forfatteren har gennem mange år beklædt en forskerstilling ved 
Akademie der Wissenschaften der DDR og har som en af fore
gangsmændene inden for studiet af den maritime kulturhistorie 
publiceret en lang række afhandlinger over lokale småfartøjer, 
både og småskibsbygning samt sejladsen i de østtyske kystegne og 
indre vandveje. Også andre sider af kystbefolkningens tilværelse 
er i de senere år blevet behandlet. 

Die Keramikgattung Stettiner Gut war im Volksleben der siidlichen 
Teile Danemarks seit dem 18. Jahrhundert gut bekannt. Man versteht 
daranter - nach Nørregaard - eine einmal gebrannte, nur auf der 
Schauseite zinnglasierte Irdenware mit apartem Dekor in den Scharf-
feuerfarben blau, tiirkisgriin, gelb und manganviolett. Jetz haben wir 
neue Beweise, dass die Ware zweimal gebrannt wurde, wie Fayence. 
Diese Ware geriet jedoch erst vor wenigen Jahren in das Blickfeld der 
wissenschaftlichen Forschung, als Kaj Uldall in seiner kleinen Schrift 
»Fra Frilandsmuseets samlinger: Keramik« (1959) kurz auch Stettiner-
gods erwåhnte und dazu eine Abbildung brachte. Den ersten Hinweis 
komplettierte Jørgen Ahlefeldt 1967 durch zusåtzliche Angaben. Seit 
1978 arbeitet Anker Nørregaard sehr intensiv an der Publikation eines 
umfangreichen Katalogwerkes iiber das Gesamtvorkommen an Stetti
ner Ware und an der Erforschung der Probleme um die Herkunft dieser 
Stiicke, fiir die Kaj Uldall einen Ursprung in Schlesien, Sachsen und 
Bohmen angenommen hatte1. Auf den ersten Blick scheint die Beschåf
tigung mit dieser Keramik nichts mit der Erforschung des maritimen 
Kulturaustausches im Ostseeraum zu tun zu haben. Dieser Schein tragt 
jedoch. 

Auch in den verschiedenen Landesteilen des siidlichen Ostseekiisten-
gebietes zwischen Schleswig und Pommern war die Gattungsbezeich-
nung »Stettinische Topferarbeit« (Stralsund 1755), »Stettiner Gut« 
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Die Produktionszentren des Stettinergutes und die Wege des Keramikexports. 

Kort over stettinergodsets produktionssteder og vejene ad hvilke lertøjet blev ført til Dan
mark. 

(Flensburg 1762), »Stettinisches Zeug« (Rostock 1764), »Stettiner 
Topferzeug« (Barth 1835) friiher wohlbekannt, wie neue Funde von 
Archivmaterial und Literaturquellen beweisen. Alle Belege handeln 
vom Import dieser Keramikgattung, und zwar - wie fiir Rostock, 
Schleswig und Flensburg ausdriicklich erwåhnt wird - vom Import auf 
dem Wasserwege, der seinen Ausgang in Stettin genommen hat2. 

Kaj Uldall bezweifelte, daB die Stettiner Keramik in dieser Stadt oder 
deren Umgebung auch hergestellt worden ist: Betegnelsen stettinergods 
betyder ikke, at genstandene var tilvirket i Stettin. Auf Grund neuer, 
gesicherter Erkenntnisse mu8 diese Annahme revidiert werden. Bei der 
Stettiner Ware handelt es sich tatsåchlich um pommersche Keramik, die 
im 18. und 19. Jahrhundert in denjenigen Stådten produziert wurde, die 
Briiggemann (1779 und 1784) als Hauptorte des Topferhandwerks in 
Pommern aufzåhlte. 1782 gab es in den 55 pommerschen Stådten, die in 
dem groBeren Teil des Landes lagen, der zum Konigreich PreuBen 
gehort hat, insgesamt 175 Topfermeister, die 86 Gesellen und 54 
Lehrburschen beschåftigt haben3. Es gab damals 9 Stådte, in denen die 
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Schiisseln mit Architekturmotiv. a. Von Insel Usedom (Wahrscheinlich aus dem Lieper 
Winkel). Muzeum Narodowe, Szczecin. Foto Dr. Rudolph, b. Von Monchgut auf Insel 
Riigen. Kulturhistorisches Museum, Stralsund. Foto Dr. Rudolph, c. Von Lolland. Lol

land-Falsters Stiftsmuseum. Museumsfoto. 

Fade med en kirkefremstilling, et arkitektonisk motiv hvis baggrund ikke kendes, a. Fra øen 
Usedom. b. Fra Riigen. c. Fra Lolland. 

Anzahl der Topfermeister mehr als doppelt so groB wie der Landes-
durchschnitt (von 3,1) war - nåmlich (von West nach Ost betrachtet): 
Pasewalk, Stettin, Gartz an der Oder, Greifenhagen, Stargard, Freien-
walde, Treptow an der Rega, Tempelburg und Stolp. Deutlich zeichnen 
sich also zwei Produktionszentren ab: ein westliches mit Pasewalk (6), 
Ueckermiinde (4), Politz (4), Stettin (6), Stargard (6), Gartz (6), 
Greifenhagen (11), Pyritz (5) und Freienwalde (8) - und ein ostliches 
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Zentrum mit Rugenwalde (3), Koslin (5), Schlawe (4) und Stolp (7)4. 
In Stolp lagen alle sieben Werkståtten am Ufer des Flusses Stolpe in 
einer geschlossenen Vorstadtsiedlung, die den Namen »Topferstadt« 
trug. Diese Bezeichnung ist 1793 und 1831 literarisch bezeugt5. Anfang 
der siebziger Jahre fanden Mitarbeiter des »Muzeum Pomorza Srod-
kowego« in Shipsk, bei Baggerarbeiten am FluBufer der friiheren 
Stolper Topferstadt groBe Mengen Keramikscherben: såmtlich von 
zinnglasierter, einfach gebrannter Ware, die in Manier des bekannten 
Stettinergutes bemalt war. Einige Scherben zeigten Datierungen, die 
zwischen 1767 und 1820 lagen. Diese Funde, sowie eine entsprechende 
Ausgrabung in der Altstadt von Koszalin, bei der 1971 ebenfalls 
Stettiner Ware, datiert von 1827, ausgegraben wurde, beweisen die Pro-
venienz der zinnglasierten »Halbfayence« aus pommerschen Topfer-
werkståtten. Damit wird eine bereits fruher von Walter Borchers ge-
åuBerte Ansicht beståtigt, daB im 18. Jahrhundert in mehreren pommer
schen Stådten auch fayenceartige Waren in groBeren Mengen herge-
stellt worden sind. Walter Borchers war in den dreiBiger Jahren Kustos 
fiir die volkskundlichen Sammlungen des friiheren »Pommerschen 
Landesmuseums« in Stettin und hat 1931 und 1933 Studien zur 
volkstiimlichen Keramikproduktion in Pommern publiziert6. 

Schlichte zinnglasierte und bemalte Irdenware wurde in Mittelpom
mern noch bis zum ersten Weltkriege in groBeren Mengen hergestellt 
und auf den alljåhrlichen Topfmårkten von Stettin und Politz ver-
handelt. Trotz schwerer EinbuBen durch die Kriegsereignisse von 1945 
ist der Musealbestand an Stettiner Ware in den beiden Kerngebieten der 
pommerschen Topferei noch immer ganz beachtlich. Das »Muzeum 
Narodowe« in Szczecin besitzt 30 Stiicke von Stettiner Ware, davon 21 
Exemplare aus der alten Sammlung des »Landesmuseums« vor 1945. Im 
»Museum Pomorza Srodkowego« in Slupsk finden sich 26 zinnglasierte 
pommersche Halbfayencen; auch darunter wieder ein groBerer »Altbe
stand« aus den friiheren Heimatmuseen von Stolp, Rugenwalde und 
Koslin. Die schone Sammlung an Stettiner Ware, die das Staatliche 
Museum fiir Volkskunde in Berlin fruher besaB, ist im zweiten Welt-
krieg vernichtet worden. Kleinere Bestande an Stettinergut finden sich 
aber in den Museen von Stralsund, Gohren auf Riigen, Hiddensee und 
Zingst. Umfangreicher werden die Sammlungen von pommerscher 
Irdenware mit Zinnglasur dann erst wieder in Schleswig: in Flensburg 
sind es 27 Exemplare, in Sønderborg 29 Stuck. Aabenraa besitzt 9 
Exemplare, und die Museen auf der Insel Ærø konnen nicht weniger als 
67 Stiicke vorweisen. 

Gelang es also kiirzlich, das Problem der Herkunft von Stettinergut 
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Paartopf (Essentråger), von Insel Hiddensee. Heimatmuseum Insel Riigen, Garz. Foto 
Dr. Weinhold. 

Dobbeltpotte fra øen Hiddensee. 

einwandfrei zu klåren, so bleibt jetzt die Frage, ob sich auch Ein-
zelheiten iiber die Wege der Vermittlung zwischen Produzenten und 
Konsumenten erhellen lassen. Das ist der Fall, denn der Keramikex-
port, die Verschiffung von Topferwaren aus dem mittelpommerschen 
Gebiet rund um Stettin dauerte bis in die Jahre vor dem ersten Welt-
krieg. Aus dieser SchluBphase der Entwicklung Megen sowohl Belege 
der miindlichen Uberlieferung als auch ein interessantes Literaturzitat 
vor. 1936 teilte Fritz Adler, der damals Direktor des Museums zu Stral
sund war, in seiner Monographie iiber die Volkskultur der riigischen 
Halbinsel Monchgut mit: »Im 19.Jahrhundert gab es keine eigene 
Topferei auf Monchgut. Darum kam einmal im Jahr der Topfer aus 
Bergen oder aus Wolgast in die einzelnen Dorfer und breitete seine 
Ware auf Stroh am Strand oder auf einen freiem Platz zwischen den 
Håusern aus. Fiir die Frauen und Kinder war dieser Einkauf fiirs ganze 
Jahr ein Festtag. Es handelte sich um die gleiche anspruchslose Topfer-
ware, welche sich fiir diesen Zeitraum fast an der ganzen pommerschen 
Kiiste wiederfinden låBt: auBen meist unglasiert, innen auf weiBgrauer 
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Zwei Schiisseln, von Insel Riigen (links: aus Lobbe, rechts: aus Altenkirchen). Monch-
guter Museum, Gohren. Foto: Herre. 

To fade fra Riigen. 

Glasur eine griinblaue Blume, ein Tier oder ein Sprach. Von diesen sehr 
phantasiearmen Arbeiten heben sich deutlich eine Reihe groBer Teller 
ab, die in einer breiten, grosstupfigen Manier mit springenden Pferden. 
Laubwerk und Architekturstiicken åuBerst reich bemalt sind. Sicher 
ålteren Ursprungs diirften sie noch ins 18. Jahrhundert zuriickreichen 
und aus einer anderen Gegend eingefiihrt worden sein«7. 

Adlers Beobachtungen werden durch Scherbenfunde aus ungestort 
aufeinanderfolgenden Bodenschichten, die erst jiingst (1979) an meh-
reren Dorfstellen der Halbinsel Monchgut gemacht wurden, aufs Beste 
beståtigt. Es handelt sich dabei wiederam eindeutig um Stettinergut, 
und zwar auch bei den Stiicken mit reicherem Dekor, aus den 18. Jahr
hundert8. 

In den Norden Rugens, zur Halbinsel Wittow, gelangten mittel-
pommersche Topferwaren auf dieselbe Weise. Dariiber schrieb ein Aus-
kunftgeber im Jahre 1952: »Mein GroBvater, der Schutenschiffer 
Johann Wiedemann (1838 bis 1900) hat alljåhrlich in Stettin, wo ein 
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groBer Topfmarkt abgehalten wurde, eine Schutenladung Potterge-
schirr gekauft«, und eine alte Dame berichtete damals: »Da gab es den 
»Potter« Påsch (das war der Schutenschiffer Johann Påske, 1818 bis 
1894) aus Breege. Der kam alle Jahre mit seinem Fahrzeug voll 
Tonwaren, ganz vollgepackt in Heu. Dann kamen die Bauern und die 
Frauen, und kauften Topfe, Milchschiisseln, Teller und Tassen«9. Von 
dem im Museum der Insel Hiddensee befindlichen Essentragetopf 
gibt es die Uberlieferung, daB er aus Greifenhagen an der Oder 
stammt. Die Fahrten der Topferschuten fiihrten bis in den åuBersten 
Winkel des vorpommerschen Boddenreviers: 1969 erinnerte sich der um 
1890 in Damgarten geborene Topfermeister Schultz, daB sein Vater 
noch Geschirr gebrannt hatte. Infolge der Konkurrenz durch massen-
haft in ganzen Schiffsladungen eingefiihrte Stettiner Ware gab er aber 
um die Jahrhundertwende die eigene Geschirrherstellung auf und 
brannte spåter nur noch Ofenkacheln. DaB diese Familieniiberlieferung 
absolut richtig ist, bezeugt eine andere Angabe von 1955, die sich auf 
den Kahnschiffer Gustav Bentzien (1824 bis 1895) bezieht, der in 
Ribnitz beheimatet war - in jener mecklenburgischen Hafenstadt, die 
genau gegeniiber von Damgarten auf der anderen Seite der Miindung 
des Flusses Recknitz liegt. Bentzien hat die Verfrachtung von mittel-
pommerscher Keramik offenbar sehr intensiv wahrgenommen. Sein 
dreimastiger Segelkahn konnte 240 t laden - eine pommersche Schute 
hingegen nur 20 bis 401. Der Enkel von Gustav Bentzien teilte mit, daB 
sein GroBvater einst in Ueckermiinde eine volle Ladung Topferwaren 
gekauft hatte. »Da nun geråde Pfingsten vor der Tiir stand und sich der 
groBe Rostocker Pfingstmarkt nåherte, fuhr mein GroBvater von 
Barhoft statt nach Ribnitz um den DarBer Ort herum iiber See nach 
Wamemiinde. Die Lotsen dort wunderten sich sehr, als sie diesen 
»Dreimastschoner« einlaufen sahen«. Die gewagte Fahrt widersprach 
der Schiffahrtsordnung, denn die ungedeckten pommerschen Haffkåh-
ne waren nur fiir Binnengewåsser zugelassen, nicht aber fiir das Segeln 
auf der offenen Ostsee10. Auf Fahrzeugen der Art und GroBe wie Bent-
ziens Haffkahn hat man »Stettiner Geschirr« noch um 1900 regelmåBig 
auf dem Binnenwasserweg iiber Oder, Havel, mecklenburgische Seen, 
Elde und Sude bis ins Innere von Mecklenburg verschifft. Der Altmei-
ster der mecklenburgischen Volkskundeforschung, Richard Wossidlo, 
notierte damals die Auskunft eines Gewåhrsmannes aus einem Dorf 
nahe Boizenburg: »In Besitz kam friiher im Friihling und im Herbst ein 
Pottschipp mit PotterwoorA1. 

Soweit unsere Kenntnis von der »Potterschiffahrt« der pommerschen 
Schuten und Kåhne. Auf welchem Wege aber gelangten Stettiner 
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Links: Doppelhenkelschiissel, von Flensburg. Stådtisches Museum Flensburg. Museums-
foto. Rechts: Schiissel, mit Spruch: In Allen meinen Taten lass ich Den hochsten. Von 

Sønderborg. Museet på Sønderborg Slot. Museumsfoto. 

T.v. øreskål fra Flensborg. T.h. fad med fyndord fra Sønderborg. 

Keramikwaren an die Schleswiger Kiiste, nach Flensburg, Sønderborg, 
Aabenraa, Haderslev und nach Ærø? Dazu wurde jetzt ein aufschluB-
reicher Beleg von 1756 bekannt. In jenem Jahre erlieB die Stettiner 
Schifferkompagnie eine neue »revidierte Ordnung«, die auch die 
Zahlungen an die Armenkasse dieser Korporation regelte. Danach 
hatte jeder fremde, in Stettin einlaufende Schiffer 6 Pfennige pro Last 
der Ladung abzufiihren, »die holsteinischen Kahnschiffer aber, welche 
am Bollwerk lagen, von jeder Last einen Groschen (= 12 Pfennige)«. 
Und der Kommentator dieser Ordnung erklårte 1866 den Sachverhalt 
noch etwas genauer: »Holstein fiihrte in Stettin Butter, Kåse, Speck und 
Biicklinge ein, welche am Bollwerk stiickweise im Kleinhandel verkauft 
wurden. Diese Verbindung unterhielten in der Regel Holsteiner 
Schiffe«. Als Riickfracht nahmen diese Jachten dann - wie aus Archiv-
material von Schleswig und Flensburg bekannt ist - Stettiner Keramik
waren mit nach Hause12. Im Flensburger Museum befindet sich ein 
Teller, der vom pommerschen Topfer mit dem Namenszug des Flens
burger Jachtschiffers Asmus Christian Puck verziert wurde, der ab 1759 
die in Kappeln erbaute Jacht »Die Liebe« fiihrte13. 

Gelang es uns also, die fiir den Keramikexport aus dem Oder-
miindungsgebiet relevanten Schiffahrtsverbindungen innerhalb des 
Revlers der pommerschen Haffe und Bodden sowie nach der Ostkiiste 
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der Herzogtiimer Schleswig und Holstein (einschlieBlich der Insel Ærø) 
zu erhellen, so bleibt doch vorerst die Frage noch off en, auf welche 
Weise das Stettinergut nach Seeland, Møn, Falster und Lolland 
gebracht worden ist. Wohl gab es auch dorthin stabile Frachtrouten der 
pommerschen Kleinschiffahrt: nåmlich die »Peenefahrt« oder »Copen-
hagenfahrt«. Sie ist seit etwa 1690 aktenkundig und erreichte ihren 
Hohepunkt in der zweiten Hålfte des 18. Jahrhunderts. Um 1850/1860 
kam sie dann allmåhlich zum Erliegen. Dabei handelte es sich um die 
regelmåBig drei- bis fiinfmal pro Jahr durchgefiihrten Reisen der 
sogenannten »Holzjachten«, zur Versorgung der siiddånischen Stådte 
mit Bau- und Brennholz aus den groBen Forsten entlang der Peene, rund 
um das Oderhaff und im Gebiet zwischen Riigenwalde, Stolp und Leba. 
Leider ist bislang kein einziger Hinweis darauf bekannt geworden, daB 
diese pommerschen Holzj achten als Beiladung auch Potterwaren aus 
Stettin oder aus Stolp transportiert haben. DaB derartige Vorlukfrachten 
aber iiblich waren, beweist das Beispiel der Tourenschiffer von der 
Insel Riigen, die auf diese Weise das Hotelporzellan aus den pommer
schen Hafenstådten in die Seebåder der Insel beforderten, als man dort 
um 1890 begann, den Badebetrieb in groBerem Stil zu betreiben. 

Uber den Verkauf des Stettinergutes im Bestimmungshafen besitzen 
wir eine auBerordentlich aufschluBreiche Nachricht von 1812 aus Flens
burg. Damals wurde im »Flensburger Wochenblatt« annonciert: »Ein 
kleiner Theil Stettiner Steinzeug ist preiswiirdig zu haben bei Nis Car
stensen auf der Briicke«. Offenbar haben also die Jachtschiffer den 
Detailverkauf aus dem Laderaum selbst iibernommen. Uber eine ande
re Variante des Klemhandels importierter Topferwaren in den Hafen
stådten der siidlichen Osteekiiste geben zwei pråchtige Kupferstiche 
von Matthåus Deisch Auskunft, die um 1770 die Danziger Ausrufe 
»Stenerne Bottertepp« und »Topky, Top, kupczi« (=T6pfe! Kauft 
Topfe!) illustrierten (Abb.). Wie es am Strand der Dorfer bei Ankunft 
der Schuten mit Potterwaren zugegangen ist, haben Fritz Adler von 
Monchgut und unsere Gewåhrsleute von Wittow auf Riigen beschrie-
ben. SchlieBlich gibt es dann noch einen farbenfrohen Literaturbeleg 
aus einem Reisebericht iiber die Kurische Nehrang im Jahre 1866: »Der 
Aufenthalt bei Pillkoppen diente iibrigens zu beiderseitiger Zufrieden
heit, denn unter den durch die verschiedenen Wimpel oder die Gestalt 
der Segel den Haffanwohnern schon aus der Ferne nach ihrem Heimat-
ort kenntlichen Kåhnen lagen auch verschiedene Niederunger Boote. 
Zwei dieser Kåhne waren mit irdenem Geschirr alier Art beladen, das 
zum Teil auf dem Sand des Ufers ausgestellt, schon Frauen und 
Mådchen des Dorfes in groBer Zahl herbeigelockt hatte, die teils 
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Keramikverkauf am Bollwerk von Danzig. Blatt 1 aus: Matthåus Deisch, Danziger 
Ausrufe, Danzig um 1770. 

Om vandrende handelsmand sælger potter i Danzig omkring 1770. Hans melodiøse gaderåb 
ses i noder og tekst under tegningen. I baggrunden pram fyldt med potter under et interi

mistisk dække. 
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handelnd, teils wenigstens ihr Urteil abgebend den Platz umdrång-
ten«14. 

In dieser kleinen Studie iiber die Schutenfahrt mit Keramikladung 
wollten wir darauf aufmerksam machen, welche oft recht bedeutsame 
Rolle die iiber Jahrhunderte hinweg stabilen Schutenschiffahrtswege 
friiher fiir den internationalen Kulturaustausch gespielt haben, und 
welche Bedeutung die Schutenschiffer als Mediatoren in der Kultur
kommunikation - als raumiiberbriickende und niveauausgleichende 
»Zwischentråger« fiir die Vermittlung von Innovationen - besaBen. 
Diese Prozesse wurden in ihrer ganzen Breite und Tiefe von der mariti
men Ethnologie bislang noch viel zu wenig erforscht. Hingewiesen sei in 
diesem Zusammenhang nur noch auf einige Relationen, deren kultur-
geschichtliche Erkundung besonders vielversprechend sein durfte, und 
die daher mit Vorrang unter die Lupe genommen werden soliten: zum 
B eispiel die Holz- und Fayenceschiffahrt zwischen Holland bzw. Fries
land und Norwegen, dann die Schutenschiffahrt zwischen Siidnorwegen 
und Jutland, die unter anderem zum Import der eisernen Plattenofen in 
ganz Jutland gefiihrt hat, sowie der maritime Kulturaustausch im tradi
tionellen Kiistenhandels-Dreieck Mittelschweden/Siidfinnland/Est-
land, und nicht zuletzt auf die mit der Entwicklung der kleinen Kiisten-
fahrt untrennbar verbundene eigentiimliche maritime Kulturentwick-
lung im Revier der Buchten und Haffe zwischen der Halbinsel Hela und 
dem Miindungsdelta der Memel, wo auf kurzem Kiistenstreifen vier 
Nationen im engen Kulturkontakt standen: Deutsche, Kaschuben, 
Litauer und Kuren, die obendrein noch teils zur romisch-katholischen, 
teils zur evangelisch-lutherischen Kirche und teilweise zu regionalspezi-
fischen Sektenbewegungen (den Surimkimirankem) gehort haben. 
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Alle Ortsnamen werden in historischen Zusammenhången in der friiheren Schreibweise, 
bei Gegenwartsbeziigen aber in der heute amtlichen Schreibung angefuhrt. 

POTTESKIPPERE 
ET BIDRAG TIL DEN MARITIME KULTURUDVEKSLING I 

DEN SYDLIGE DEL AF ØSTERSØEN 

Resumé 

Den keramik, man kalder stettinergods, kan defineres som en gruppe halvfajancer, dæk
ket af hvid tinglasur på den side, der vender mod beskueren og påmalet en egenartet 
dekoration. Varen blev ofte og sidst i perioden for det meste brændt to gange som fajance. 
Stettinergodset var i 1700- og 1800-årene velbekendt i Danmark og især udbredt i 
Sønderjylland, på Ærø, Fyn, Lolland, Falster og Sjælland. Det synes at have været en slags 
prestigekeramik, der hovedsagelig blev anskaffet af småfolk, der ikke havde råd til at købe 
den ægte hjemlige danske eller hollandske fajance. 

Indtil foraylig var man ikke helt klar over, hvor stettinergodset kom fra i Tyskland. Ved 
nye undersøgelser, foretaget dels af Anker Nørregård, Vordingborg, dels af denne artikels 
forfatter, fremgår det dog klart, at Stettinergodset er blevet fremstillet i Pommern siden 
omkring 1720. Det blev produceret af pottemagere, der var organiseret i lav. Der var tale 
om to fremstillingsområder. Det ene omfattende byerne Politz, Ueckermiinde, Pasewalk, 
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Stargard og Greifenhagen havde landsdelshovedstaden Stettin som midtpunkt. Byen 
Stolp i Østpommern var centrum i det andet distrikt. I Stettinområdet fortsatte man at 
fremstille det tinglaserede, enkelt dekorerede lertøj op til første verdenskrig. 

Fra de pottemarkeder, der hvert år blev afholdt i Stettin og Politz, blev denne keramik 
endnu omkring 1900 regelmæssigt på flodpramme og med båd bragt rundt til de fjerneste 
afkroge i de forpommerske vådområder og - gennem det nordtyske flod- og kanalsystem -
helt til Mecklenburg. Vi har arkivalske oplysninger om, at jagtskippere fra Slesvig og 
Holsten siden midten af 1700 årene regelmæssigt bragte stettinergods til Slesvig og Ærø 
som returlast. På udturen var der kød, flæsk, smør, røget fisk og fragt i lasten. En 
skudefart, den såkaldte Peene-København fart, lader sig påvise fra omkring 1690 til 1860. 
Fra de midt- og østpommerske skove sejlede man bygningstømmer og brænde til Køben
havn. Man har lov at antage, at man ved siden af træet også har fragtet stettinergods til 
hovedstaden på disse ture. Artiklens forfatter vil her gerne - pars pro toto - pege på 
skudeskippemes rolle som formidlere i den internationale maritime kulturudveksling i 
Østersøområdet. 
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