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Ofenkachel mit Bild des thronenden Kaisers, Südtirol, Ende 15. Jahrhundert, 25 x 22 x 10 cm, Inv.-Nr. A 3076 (Fotos: Monika Runge).
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Bilder am Kachelofen
Ofenkacheln zwischen Dekor, Bekenntnis und Repräsentation 

BLICKPUNKT APRIL.  die Präsentation im raum 23 der 
dauerausstellung, die das thema der spätmittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen raumerwärmung insbesondere in 
gestalt des Kachelofens vor augen führt, wird seit einigen 
monaten um eine anzahl bis dahin im depot verwahrter 
Kacheln ergänzt. sie nahmen die Plätze von objekten ein, 
die in den raum 2 umzogen, wo unter dem titel „mittel-
alterbilder“ in die schausammlung mittelalter eingeführt 
wird. 

Zu diesen gehört etwa ein braun glasiertes Keramikele-
ment mit dem Bild des thronenden Kaisers unter einem mit 
sternen verzierten Baldachin. das motiv des herrschers 
mit den insignien der macht, das am Kachelofen dekorati-
ve absicht und loyalitätsbekundung vereint, war am ende 
des mittelalters besonders in tirol verbreitet. der am aus-
gang des 15. Jahrhunderts entstandene turmofen in der 
landesfürstlichen Burg von meran zum Beispiel, einer der 

einem ofen in dem damals zur sommerfrische erblühten 
obersteiermärkischen dorf aflenz stammen. ein zweites 
stück aus derselben Quelle ist übrigens in der schausamm-
lung zur Volkskunst (raum 206) zu sehen. Zudem wird 
eine identische, wohl vom selben heizkörper herkommende 
Kachel im universalmuseum Joanneum in graz aufbewahrt. 
Vorausgesetzt die kolportierte herkunft der beiden stücke 
des germanischen nationalmuseums entspricht der rea-
lität, liegt die einstige Platzierung jenes raumerwärmers 
im spätgotischen nordflügel des aflenzer Propstei- und 
Pfarrhofs nahe, dem einzigen historisch bedeutenden Pro-
fangebäude dieses ortes. denn künstlerisch gestaltete Öfen 
dieser art waren seinerzeit grundsätzlich nur für repräsen-
tative räume bestimmt.
Ähnliche Kacheln, die die halbfigur des Kaisers samt Wap-
pen und spruchbändern allerdings unter einer Baldachin-
architektur zeigen, entstanden damals übrigens auch in 
stein am rhein. davon zeugen eine grün glasierte Kachel 
im museum allerheiligen in schaffhausen sowie ein ganzer 
ofen aus ravensburg im landesmuseum Württemberg in 
stuttgart. 

Biblische Gestalten aus Sachsen

die anderen vier der neu in der dauerausstellung präsen-
tierten Kacheln schenkte 1887 der loburger oberpfarrer 
ernst Wernicke (1836—1913), ein aufgrund zahlreicher 
kunsthistorischer Publikationen ausgewiesener Kenner 
der nordmitteldeutschen Kunst und langjähriges mitglied 
der Provinzialkommission für denkmalpflege in der preu-
ßischen Provinz sachsen. er hatte sie auf einem acker 
nahe einer schäferei am rand seines Wohnortes, der heu-
te nach möckern – etwa 30 Kilometer östlich magdeburgs 
– eingemeindeten ackerbürgerstadt, gefunden. drei nahezu 
quadratische, aus ein und demselben model stammende 
stücke zeigen die in eine Bogenstellung gesetzte halbfigur 
einer dame, die inschriftlich als ester bezeichnet ist und 
somit die hauptfigur des gleichnamigen alttestamentlichen 
Buches vorführt. eine vierte Kachel gibt das ins halbpro-
fil gedrehte Bildnis eines herrn in einem Brustpanzer und 
mit federgeschmücktem hut wieder. diese in ein ähnliches 
architektonisches rahmenwerk gesetzte Büste stellt sanhe-

Ofenkachel mit Brustbild des Kaisers und Wappen, Steiermark, um 1490, 
20 x 20 x 18 cm, Inv.-Nr. A 1394.

Ofenkacheln mit der Halbfigur der Ester, nördliches Sachsen, 2. Viertel 
16. Jahrhundert, ca. 13,5 x 13,5 x 7 cm, Inv.-Nr. A 1580-A 1582.

ältesten erhaltenen Kachelöfen überhaupt, besteht unter 
anderem aus mehreren reihen von Kacheln mit dem unter 
einem Kielbogen thronenden Kaiser. auch eines der ein-
gangs erwähnten stücke trägt das Bild des Potentaten in 
form einer einem schild applizierten Büste mit Zepter und 
reichsapfel. Wahrscheinlich ist damit Kaiser friedrich iii. 
(1415—1493) gemeint. neben einem unleserlichen schrift-
band bezeichnen drei Wappenschilde seine herrschaft über 
die herzogtümer Österreich und steiermark sowie das hei-
lige römische reich. 
das unglasierte, 1878 als geschenk des in graz residie-
renden grafen franz von meran (1839—1891) ins museum 
gelangte objekt aus dem späten 15. Jahrhundert soll von 
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rib (in der luther-Übersetzung der Bibel sennacherim) dar, 
einen assyrischen König (um 745—681 v. chr.), der unter 
anderem Jerusalem belagerte, seinen angriff aber abbrach 
und daher von der Bibelexegese sowohl zu den feinden des 
Volkes israel gerechnet wurde als auch ein exempel der 
macht Jahwes repräsentiert, der sein auserwähltes Volk 
beschützt. 

diese Kacheln vertreten einen im zweiten Viertel des 
16. Jahrhunderts mittels zahlreicher abformungen weit ver-
breiteten typ. in gestalt unterschiedlichster modifikationen 
wurde er in fast allen teilen deutschlands hergestellt. ele-
mente dieses typs bildeten die Bestandteile von Öfen, die 
biblische figuren, aber auch Personifikationen von tugen-
den und freien Künsten vor augen stellten. 

die unterschiedlichen dimensionen unserer ester-Kacheln 
einerseits und der Kachel mit dem Bildnis des sanherib 
andererseits lassen darauf schließen, dass sie nicht zum 
selben ofen gehörten. darüber hinaus deuten verschieden-
farbige bzw. fehlende glasuren sowie beim Brand entstan-
dene Verformungen darauf hin, dass der loburger fund 
wohl ausschussprodukte einer hafnerwerkstatt umfasst, 
also nicht brauchbares material, welches man vielleicht 
sekundär zur Befestigung eines feldwegs benutzt hatte. da 
solcherart praktischer einsatz anderweitig nicht mehr ver-
wendbarer erzeugnisse fast grundsätzlich aus lokalen oder 
regional nahe liegenden Quellen kam, ist zu vermuten, dass 
der entsprechende handwerksbetrieb in loburg oder einer 
unweit davon gelegenen Kommune ansässig war. oder soll-
ten diese Kacheln doch die reste von Öfen eines auswärti-
gen töpfers darstellen, mit denen räume der mitte des 16. 
Jahrhunderts im Besitz der familie von Barby befindlichen 
loburger Burg, des örtlichen rat- oder des dortigen Pfarr-
hauses beheizt wurden? 

Wärme, Schönheit, Selbstdarstellung

neben ganzen Kachelöfen gehören ofenkacheln zu den 
seit der gründungszeit des germanischen nationalmuse-
ums systematisch gesammelten Bestandsgruppen. der von 
1866 bis 1891 amtierende museumsdirektor august essen-
wein (1831–1892) widmete der gattung des Kachelofens 
aufmerksamkeit vor allem, weil dieser „für die annehm-
lichkeit des hauses besonderen Werth“ besessen habe, das 
heißt für die rekonstruktion der alltäglichen lebenskultur 
vergangener Zeiten von herausragender Bedeutung sei. die 
einzelkachel dokumentiere darüber hinaus, schrieb er im 
1868 publizierten Bestandskatalog der Bauteilesammlung, 
„ein gebiet, auf dem die töpferei vortreffliches leistete, auf 
dem sie sich hoch über die gewöhnliche handwerkstätigkeit 
erhob“.

heute interessieren uns Kacheln zudem als Bildträger, die 
mit ihren motiven und Programmen auf intentionen der 
Besteller und auftraggeber, etwa deren selbstdarstellung, 
schließen lassen. schließlich kam solch bildreichen Öfen 
über die naheliegende praktische funktion hinaus die auf-
gabe zu, stand, ästhetische, religiöse oder politische einstel-
lungen ihrer eigentümer zu demonstrieren.

Herrscherbildnisse aus Nürnberg

Während man sich im 16. Jahrhundert etwa mit Öfen, die 
biblische themen oder gestalten abbilden, als guter pro-
testantischer christ darstellen konnte, dessen glaube fest 
auf der heiligen schrift basiert, vermochte die reihung von 
regentenporträts den anspruch auf die Zugehörigkeit des 
ofenbesitzers zur irdischen herrschaftselite zu signalisie-
ren. ein nürnberger ofen im hornzimmer der Veste coburg 
beispielsweise zeigt in diesem sinne auf den Kacheln Profil-
bildnisse biblischer, römisch-antiker und zeitgenössischer 
herrscher. 

das germanische nationalmuseum besitzt eine darstel-
lung des sultans süleyman i. (1496–1566) von einer wei-

Ofenkachel mit dem Brustbild des Sanherib, nördliches Sachsen, 2. Viertel 
16. Jahrhundert, 15,3 x 13,5 x 7 cm, Inv.-Nr. A 1579.

Ofenkachel mit dem Profilbildnis des Sultans Süleyman I., Nürnberg, um 
1540, 25 x 25 x 5,5 cm, Inv.-Nr. A 961.
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teren dieser auf quadratische model der Jahre um 1540 
zurückgehenden serie. der auf blauem grund inschriftlich 
als „soliman“ bezeichnete, nach rechts gewandte Kopf mit 
oberlippenbart und turban zeigt einen der bedeutendsten 
osmanischen herrscher und der mächtigsten regenten des 
16. Jahrhunderts überhaupt. unter seiner leitung hatte das 
heer der hohen Pforte unter anderem ungarn erobert und 
war 1529 bis Wien vorgedrungen. sein nürnberger Bildnis 
folgt einer gegen 1524 von constanzo da ferrara (um 1450 
bis nach 1524) in neapel gegossenen Porträtmedaille bzw. 
einem darauf fußenden holzschnitt des anonymen italieni-
schen Kupferstechers aa von 1526. 
eine andere, noch größere und wohl nur wenig jüngere 
nürnberger Kachel trägt in einem dem quadratischen spie-
gel eingeschriebenen medaillon das inschriftlich bezeich-
nete Profilporträt des römischen Kaisers Vespasian (9–79). 
das Bildnis des lorbeergekrönten gibt den ersten herrscher 
der flavischen dynastie wieder, der das reich politisch und 

ke und zeitgenössische cäsaren miteinander in Beziehung 
setzten. auf der nürnberger Kaiserburg stand bis zur Zer-
störung im Zweiten Weltkrieg ein tönerner heizkörper, des-
sen unterbau vier große, allerdings farbig glasierte Kacheln 
trug, die wohl aus eben dieser Werkstatt kamen. sie gaben 
ebenfalls imperatorenköpfe wieder, die inschriftlich als Ves-
pasian und claudius (10 v. chr. bis 54 n. chr., reg. ab 41) 
bezeichnet waren.

Eine Kachel mit dem Wappen der Franziskaner

Vielfach bilden Wappen die repräsentanten des auftrag-
gebers und eigentümers am ofen selbst. Vom heizkörper 
eines klösterlichen Prunkraums stammt eine großforma-

Ofenkachel mit dem Profilbildnis des Kaisers Vespasian, Nürnberg, Mitte 
16. Jahrhundert, 55 x 50 x 8 cm, Inv.-Nr. A 3476.

Ofenkachel mit dem Franziskanerwappen, wohl Bamberg, 1708, 55 x 51 x 11 
cm, Inv.-Nr. A 3936.

finanziell stabilisierte, zu den erfolgreichsten regenten 
des imperiums gehörte und in seiner regierungszeit groß-
bauten wie das Kolosseum in rom errichten ließ. hinsicht-
lich der straffen gesichtsbildung entspricht die Büste dem 
münzbild des im Jahr 72 geschlagenen denars mit dem 
Profilbildnis des Kaisers. ob dem schöpfer des ofenkachel-
models eine solche münze vorlag oder eine zeitgenössische 
nachahmung bzw. graphische abbildung des antiken Vor-
bilds, ist heute kaum noch zu entscheiden.
aus derselben nürnberger hafnerwerkstatt und der glei-
chen serie stammen zwei identische medaillonkacheln mit 
dem Bildnis Kaiser maximilians i. (1459–1519) im hambur-
ger museum für Kunst und gewerbe sowie im museum of 
fine arts in Boston. sie geben einen hinweis auf die Bild-
programme entsprechender Öfen, die möglicherweise anti-

tige, grün glasierte Bildkachel, die sich seit 2005 in muse-
umsbesitz befindet. sie zeigt das Wappen des franziska-
nerordens und ist auf ihrer Vorderseite gut sichtbar auf 
das Jahr 1708 datiert. das emblem besteht aus dem Kreuz 
chris ti, vor dem sich zwei aus Wolkensäumen ragende 
arme mit durchbohrten handflächen diagonal kreuzen. 
Während der nackte arm für christus steht, vertritt die 
bekleidete gliedmaße den heiligen franziskus (1181/82–
1226), der die Wundmale des heilands 1224 auf dem la 
Verna empfing. seine stigmatisation macht ihn zum „alter 
christus“, den „zweiten“ christus, und gilt als äußeres 
Zeichen seiner radikalen nachfolge Jesu. die dornenkrone 
und das von drei nägeln durchbohrte herz am fuße des 
Kreuzes ergänzen die aussage des zentralen christlichen 
Zeichens unmissverständlich, dass christus nämlich durch 
leiden und tod die menschheit erlöst hat. der lorbeer-
kranz, das alte siegessymbol, verdeutlicht die Verwandlung 
des todes christi durch seine auferstehung in den triumph 
über tod und teufel. 
mit hoher Wahrscheinlichkeit war die großformatige Bild-
kachel zentrales schmuckelement einer ofenfrontseite. 
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ihre offensichtliche datierung könnte auf die ausstattung 
des mit dem heizkörper einst bestückten raumes, mög-
licherweise sogar den neubau oder die renovierung des 
entsprechenden gebäudetrakts, hinweisen. der Vorbesitzer 
ersteigerte das objekt im Bamberger Kunsthandel. Weite-
re Kenntnisse zur Provenienz liegen nicht vor. stilistisch 
spricht nichts gegen die herkunft aus franken. daher darf 
zumindest spekuliert werden, dass das stück aus Bamberg 
selbst stammt.

die stadt beherbergte ein franziskanerkloster, das 1806 
säkularisiert und 1811 abgebrochen wurde. allerdings gal-
ten die Konventsgebäude anfang des 18. Jahrhunderts als 
ruinös und baufällig und wurden 1718/19 neu errichtet. 
die installation eines prächtigen ofens wenige Jahre zuvor 
scheint wenig plausibel. als denkbarer standort käme 
daher vielmehr das örtliche Kapuzinerkloster st. heinrich 
und Kunigunde in frage. die 1648 bis 1653 errichteten Bau-
ten des 1826 aufgelösten Bamberger Konvents dieses aus 
den reformbestrebungen im 16. Jahrhundert hervorgegan-
genen franziskanischen Bettelordens mussten 1878 einem 
schulneubau weichen. Über den Verbleib ihrer einrichtung 
ist bis auf einige inventarstücke der Klosterkirche nichts 
überliefert. möglicherweise bezeugt unsere Kachel einen 
ofen dieser Konventsgebäude.

Landleute und Soldaten aus Ostpreußen

in einem bäuerlichen anwesen in usdau (heute uzdowo) 
stand einst ein ofen, von dem eine reihe 1899 angekauf-
ter und jüngst restaurierter fayencekacheln erhalten blieb. 
die historische Bausubstanz des ostpreußischen, nahe 
neidenburg (heute nidzica) am südrand der allensteiner 
seenplatte gelegenen dorfes wurde im Zuge der schlacht 
bei tannenberg im august 1914 fast vollständig zerstört. 

auch aus diesem grund ist genaueres zur Platzierung des 
ofens inzwischen nicht mehr zu ermitteln. die quadrati-
schen Bestandteile seiner außenhaut, weiß glasierte und 
mit scharffeuerfarben in grün, gelb, manganrot und Vio-
lett bemalte tonelemente, weisen naive formen auf, die 
ähnlich auch von volkstümlicher gebrauchskeramik geläu-
fig sind. diese Bildwelt besteht neben Blüten, Vögeln und 
ornamenten, Blumentöpfen und Windmühlen aus füsilie-
ren mit abgestelltem gewehr und Kavalleristen auf grotes-
ken Kleppern. ein militärtrompeter taucht auf, ein stolzer 
offizier mit ordensgeschwellter Brust, eine skurrile Wild-
schweinjagd und schließlich bäuerliches Volk. dabei wird 
die Begegnung zweier mit typischen gerätschaften ausge-
rüsteter landmänner von einer herzförmigen „sprechblase“ 
kommentiert: offenbar macht sich ein als matku (matthias) 
bezeichneter schelm über den arbeitseifer seines Kumpels 
Kuba (Jakob) lustig, da dieser nicht nur wie jener einen 
rechen, sondern zugleich einen dreschflegel und somit 
zwei arbeitsinstrumente mit sich führt. in masurisch, der 
sprache der im südlichen ostpreußen bis in die mitte des 
20. Jahrhunderts ansässigen masowier, eines westslawi-
schen Volksstamms, der aus dem 1945 unter polnische 
hoheit gestellten landstrich fast vollständig in die Bundes-
republik übersiedelte, ist hier wohl freundlich-humorvoll 
die arbeitsmoral thematisiert. 

eine der Kacheln belegt sogar den schöpfer und die ent-
stehungszeit des ofens mit der inschrift „andreas Zalew-
sky Z niborka dnia 20tego serpsen roku 1836“ (andreas 
Zalewsky aus neidenburg am 20. august 1836). Bedau-
erlicherweise ist über diesen hafner aus neidenburg – 
nibork ist die masurische und alte polnische Bezeichnung 
der stadt – bisher nichts bekannt. augenscheinlich war 
der tönerne, in derbem geschmack dekorierte heizkörper, 
den der handwerker so präzise datierte, für einen Kunden 
masurischer muttersprache bestimmt. dass der ofentöpfer 
dieselbe nationalität besaß, bezeugt die für die masuren 
typische Verbindung des deutschen Vor- mit dem polni-
schen nachnamen. noch im Zusammenhang der Volkszäh-
lung von 1900 bekannten sich 31,7 Prozent  der einwohner 
des landkreises neidenburg zum entsprechenden idiom als 
muttersprache. 

die reste des heizkörpers sind heute von mehrfacher 
Bedeutung, zunächst als dokumente der regionalen ofen-
hafnerei und volkstümlichen fayenceproduktion im süd-
westen ostpreußens. darüber hinaus dürfen sie als beredte 
Zeugnisse für das leben in einer von zwei Volksgruppen 
bewohnten und daher mehrsprachigen grenzregion ange-
sehen werden, wie sie bis zum Zweiten Weltkrieg in mit-
teleuropa vielfach bestanden, durch die Vertreibung der 
deutschen aus dem osten und sogenannte ethnische säu-
berungen, die auch andere Volksgruppen betrafen, inzwi-
schen aber entschieden dezimiert worden bzw. weitgehend 
verschwunden sind. schließlich spiegelt die Bildwelt nicht 
nur einen bodenständigen, vom bäuerlichen alltag gepräg-

30 Kacheln von einem Ofen, Andreas Zalewsky, Neidenburg, 1836, je 
23,4 x 17-17,5 x 6 cm, Aufnahmen vor bzw. während der Restaurierung, 
Inv.-Nr. A 3066/3067.
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ten humor, sondern auch die Bedeutung des militärs in der 
damaligen lebensordnung; neidenburg war ab 1717 preußi-
sche garnisonstadt. 

Ein Holbein-Bildnis aus dem Nürnberger Rathaus

in ganz anderer Weise reflektiert ein am ende des 19. Jahr-
hunderts gearbeitetes exponat aspekte der zeichenhaften 
wie repräsentativen absichten der Bildwelt des Kachel-
ofens. Von einem einst im nürnberger rathaus, vielleicht 
in dessen unter leitung von august essenwein 1885 bis 
1889 errichteten erweiterungsbau platzierten heizkörper 
stammt ein grün glasiertes element aus hellgrauem scher-
ben mit dem namentlich bezeichneten Brustbild hans hol-
beins d. J. (1497/98–1543), einem der bedeutendsten deut-
schen maler der renaissance. das reliefplastische Bildnis 
wurde 1955 bei der ruinenberäumung des kriegszerstörten 
Komplexes gefunden. 
der hersteller von Kachel bzw. ofen konnte bisher nicht 
namhaft gemacht werden. allerdings ist zu vermutet, dass 
das stück ein Produkt der nürnberger firma J. f. P. haus-
leiter oder der damals ebenfalls ortsansässigen Plastischen 
Kunstanstalt c. W. fleischmann ist. das Vorbild für das 
keramische Porträtrelief dagegen lässt sich konkret bestim-
men. es handelt sich um einen vom dresdner illustrator 
und graphiker hugo Bürkner (1818–1897) gefertigten 
holzschnitt. er war Bestandteil des von ludwig Bechstein 
(1801–1860) erstmals 1854 in leipzig edierten sammel-
bandes „Zweihundert deutsche männer“, der bis 1890 in 
vier weiteren, vielfach ergänzten auflagen erschien. Bürkel 
wiederum hatte die holbeinsche, damals als selbstporträt 
betrachtete Kreidezeichnung eines jungen mannes mit aus-
ladendem Barett im Basler Kunstmuseum zum Vorbild sei-
ner graphik genommen.

Vermutlich bildete jener ofen eine ganze reihe prominen-
ter deutscher Künstler und geistesgrößen der renaissance 
ab. solch eine „Bildnisgalerie“ im kommunalen Verwal-
tungsgebäude nürnbergs wäre demzufolge ein Beispiel 
dafür, wie sich die stadt im 19. Jahrhundert als heraus-
ragendes Zentrum der ersten großen Blütezeit bürgerlicher 
Kultur in deutschland darzustellen versuchte, als ort alter 
deutscher größe schlechthin. dekor, zeichenhaft vermittel-
tes Bekenntnis zu tradition und geschichte sowie daraus 
folgende repräsentative absicht und anspruch auf geltung 
verschmolzen hier in besonderer und eigentümlicher Weise.

 Frank Matthias kaMMel
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Fragment einer Ofenkachel mit dem Brustbild Hans Holbeins des Jüngeren, 
Nürnberg, um 1885/90, 18 x 11,5 x 4,2 cm, Inv.-Nr. A 3461. Depositum der 
Stadt Nürnberg.

Hans Holbein der Jüngere, Hugo Bürkner, Dresden, 1854, Holzstich in Ludwig 
Bechsteins „Zweihundert deutsche Männer“, 11 x 9 cm.


