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Reformationszeitliche Bildpolemik auf rheinischem Steinzeug

Im folgenden Beitrag sollen zwei Neuerwerbungen aus der Steinzeugsammlung des Rhei- 

nischen Landesmuseums vorgestellt werden, die zugleich den Einstieg in das bisher wenig 

erforschte Gebiet der reformationszeitlichen Bildpolemik auf rheinischem Steinzeug bie- 

ten: eine Siegburger Interims- oder Antichristschnelle und ein kleiner Siegburger Trich- 

terhalskrug mit dem Papst-Teufel-Doppelkopf in zweien seiner drei Auflagen.

Der Trichterhalskrug wurde 1956 bei Ausschachtungsarbeiten in Eschmar bei Sieglar ge- 

funden und 1974 vom Museum aus Privatbesitz erworben (Abb. 1-2) E In seiner Form - 

Wellenfufi, eiformiger Gefafikorper mit Bandhenkel, Trichterhals - und in dem Dekora- 

tionsschema mit drei runden Reliefauflagen entspricht er vollig einem Gefabtyp, der im 

16. Jahrhundert vor allem in Siegburg in grofien Mengen hergestellt wurde. Nach den 

GefaEproportionen und der Art der Auflagen ist dieses Exemplar wohl um die Mitte des 

16. Jahrhunderts entstanden, moglicherweise auch noch etwas spater. Von den drei Auf

lagen enthalt die mittlere (Dm. etwa 6 cm) eine Rosette aus Eichenlaub und Eicheln, die 

wiederum ganz im Rahmen des iiblichen bleibt. Was aber diesen Trichterhalskrug zu ei

nem Rarissimum macht, das sind die beiden etwas kleineren Medaillons (Dm. etwa 5 cm) 

zu seiten des Flenkels1 2: Sie zeigen in einer rahmenden Bliitenranke den Doppelkopf des 

Papstes mit der Tiara und des Teufels mit Hornern und Satyrohren. Die beiden Profil- 

kopfe sind vexierbildartig miteinander verschmolzen, so daE sie den Mund gemeinsam 

haben, dab aber des einen Nase zugleich das Kinn des anderen ist. Die Matrize mit dieser 

Darstellung wurde rechts vom Henkel mit dem Papstkopf nach oben abgedriickt, links 

vom Henkel steht die Teufelsfratze zuoberst. Man brauchte also den Krug nicht auf den 

Kopf zu stellen, um den Hintersinn des Doppelkopfs zu entdecken.

Die Aussage dieser Darstellung ist wohl kaum miEzuverstehen: Papst = Teufel, Papst 

und Teufel sind eins. Eine solche Gleichsetzung von Papst und Teufel bzw. Antichrist ist 

um diese Zeit, um die Mitte des 16. Jahrhunderts, langst ein fester Topos fur die Prote-

1 Inv.-Nr. 74.4219. Bruch am Hals geklebt, Teil des WellenfuBes erganzt. H. 16 cm. - H. Brodefier, Ein be- 

merkenswerter Siegburger Trichterhalskrug in Troisdorf-Eschmar.Troisdorfer Jahresh. 4, 1974, 54 f. - I. 

Krueger, Papst und Teufel, Ein neuerworbener Siegburger Trichterhalskrug. Das Rhein. Landesmus. Bonn 

4/1975, 54 ff.

2 Ein weiteres erhaltenes SteinzeuggefaB mit dem Papst-Teufel-Doppelkopf ist mir nicht bekannt geworden, 

wofiir aber moglicherweise auch der Mangel an Bestandskatalogen zu den Steinzeugsammlungen vieler grofier 

und kleinerer Kunstgewerbemuseen verantwortlich ist.
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1 Trichterhalskrug mit Papst-Teufel-Medaillons. Rheinisches Landesmuseum Bonn.

stanten3. Sie wurde verbal immer wieder in Streitschriften, Pamphleten, Pasquillen u. 

dgl. formuliert und fand auch haufig bildlichen Ausdruck in drastischen, z. T. sogar aus- 

gesprochen unflatigen Darstellungen, besonders in der Graphik. Beispiele dafiir gibt es 

schon vor der eigentlichen Reformationszeit, z. B. in einem Flugblattholzschnitt des spa- 

ten 15. Jahrhunderts gegen Papst Alexander VI. (f 1503), der eine abscheuliche Teufels- 

gestalt mit flammender Tiara und der Beischrift Ego sum Papa, zeigt4. Allgemeingut der

3 Der in den Briefen des Johannes (1. Joh. 2,18.22; 2. Joh. 7) erwahnte Antichrist, der grofie Liigner und Ver- 

fiihrer, wird in Texten und bildlichen Darstellungen der Reformationszeit (und auch schon im Mittelalter viel- 

fach) meist synonym fur Teufel gebraucht. Siehe dazu: O. Erich, RDK I (1937) 720 ff. s. v. Antichrist.

4 E. u. J. Lehner, Devils, Demons, Death and Damnation (1971) Abb. 220.
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2 Trichterhalskrug mit Papst-Teufel-Medaillons. Rheinisches Landesmuseum Bonn.

reformatorischen Seite war die Uberzeugung von der Identitat Papst = Antichrist zumin- 

dest seit 1520, seit Martin Luther zu dieser Auffassung gekommen war und sie in der 

Folgezeit auch lautstark vertrat5. Die Aussage des Medaillons mit dem Papst-Teufel- 

Doppelkopf auf unserem Trichterhalskrug wird aber noch deutlicher und in ihrem Stel-

5 So gilt Luther auch schon als Initiator der um 1520 entstandenen Holzschnittfolge von Lucas Cranach d. A. 

’Passional Christi und Antichrist? (erschienen 1521), die in aufierst wirkungsvoller Weise Szenen aus dem Le- 

ben und der Passion Christi mit solchen aus dem verweltlichten und korrupten Leben des Papst - Antichrists 

konfrontiert. Noch 1544 verfocht Luther die These von der Identitat des Papstes mit dem Antichrist / Teufel 

in seiner Schrift ’Contra Papatum a Diabolo Fundatum1 (deutsch 1545: ’Wider das Papsttum vom Teufel ge- 

stiftet').
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3 Protestantische Schmahmedaille mit Doppelkopf Papst-Teufel und Kardinal-Narr, 16. Jahrhundert.

lenwert verstandlicher, wenn man die Vorgeschichte - und z. T. auch das Nachleben - 

dieser Darstellung kennt. Wahrend in den weitaus meisten Fallen die Topfer fiir ihre Re- 

liefbilder graphische Vorlagen benutzten6, lafit sich fiir den so pragnant polemischen 

Doppelkopf ein bestimmter Medaillentyp als Vorbild nachweisen7.

Zu den wichtigsten Propagandamitteln in den grofien konfessionell-politischen Streitig- 

keiten des 16. Jahrhunderts gehorte neben dem Medium der Flugblatter und Flugschrif- 

ten auch die in der Renaissance so beliebte Gattung der Medaillen. Fine solche propagan- 

distische Medaille brachte die papstlich-kaiserliche Partei in Deutschland vermutlich zu- 

erst 1530 oder wenig spater heraus: Sie zeigt recto den Doppelkopf von Papst und Kaiser 

mit der Legende LETABITVR IVSTVS IN VIRTVTE TVA, verso den Doppelkopf eines 

Kardinals und eines Bischofs mit der Umschrift CONSTITVES EOS PRINCIPES 

SVPER OMNEM TERRAM. Beide Texte sind aus Psalmversen abgeleitet: aus Ps. 20,2, 

Domine, in virtute tua laetabitur rex und Ps. 44,17, Pro patrib us tuis nati sunt tibi filii, 

constitues eos principes super omnem terram. Die Medaillen dieses Typs demonstrieren 

also bildlich die Einigkeit von Katholischer Kirche (vertreten durch Papst, Kardinal und 

Bischof) und weltlicher Obrigkeit (vertreten durch den Kaiser8); mit den aus Psalmversen 

abgeleiteten Legenden erklaren sie diese Herrschaftsstruktur als die von Gott eingesetzte 

und daher allein rechtmafiige.

Die Demonstration von Macht, Einigkeit und Gottgefalligkeit war aber gewib weniger als 

Selbstbestatigung der papstlich-kaiserlichen Partei in Deutschland gedacht, sollte viel- 

mehr deren Gegenpartei, namlich die protestantischen Stande Nord-, Mittel- und Siid-

6 Speziell zu den Vorlagen der Topfer siehe B. Lipperheide, Das Rheinische Steinzeug und die Graphik der Re

naissance (1961).

7 F. P. Barnard hat diesen Medaillentyp, dessen Vertreter in Sammlungs- und Auktionskatalogen nicht allzu 

selten begegnen, in einer monographischen Studie behandelt: Satirical and Controversal Medals of the Refor

mation. The Biceps or Double-Headed Series (1927). Die folgenden Ausfiihrungen zu den papstlichen und 

antipapstlichen Doppelkopf-Medaillen stiitzen sich im wesentlichen auf diese Arbeit.

8 Im Februar 1530 hatte Karl V. in Bologna vom Papst (Clemens VII.) die Kaiserkrone empfangen.



Reformationszeitliche Bildpolemik auf rheinischem Steinzeug 263

4 Protestantische Schmahmedaille mit Doppelkopf Papst-Teufel und Kardinal-Narr, Mitte 16. Jahrhundert. 

Germanisches Nationalmuseum Niirnberg.

deutschlands, warnend beeindrucken, die unnachgiebig auf den in der Confessio Augu- 

stana (1530) formulierten Grundsatzen ihres neuen Glaubens beharrten und sich 1531 im 

Schmalkaldischen Bund gegen die Religionspolitik des Kaisers zusammenschlossen. Die 

wohl in dieser Zeit - Anfang der 1530er Jahre - konzipierte Medaille mit den Doppel- 

kopfen Papst - Kaiser und Kardinal - Bischof wurde auch noch sparer, u. a. wahrend der 

Jahre des Konzils zu Trient (1545-1563), mit geringfiigigen Veranderungen herausgege- 

ben.

Inzwischen hatte aber, wahrscheinlich schon sehr bald nach dem Erscheinen des papst- 

lich-kaiserlichen Prototyps9, die protestantische Partei zum Gegenschlag ausgeholt, in

dem sie den satirisch-polemischen Gegentyp zu dieser Medaille herausbrachte (Abb. 

3-4). Diese protestantische Persiflage zeigt nun recto statt des Papst-Kaiser-Doppelkopfs 

den von Papst und Teufel (wie auf unserem Trichterhalskrug), verso statt des Kardinal- 

Bischof-Doppelkopfs den eines Kardinals und eines Narren. Die Legende der Vorderseite 

lautet: ECCLESIA PERVERSA TENET FACIEM DIABOLI, wobei natiirlich das ’Ec- 

clesia perversa* nicht nur die umgedrehte, umgekehrte Kirche als eine Art Gebrauchsan- 

weisung zu dem Vexierbild meint, sondern auch, in wortspielerischer Abwandlung von 

’Ecclesia universa* die verderbte, pervertierte Kirche.

Die Umschrift der Riickseite erlaubt zwei Lesarten10: STVLTI ALIQVANDO SA- 

PIENTES oder SAPIENTES STVLTI ALIQVANDO. Die erste Version, die an den 

Vers Intelligite insipientes in populo: et stulti oliquando sopite (Ps. 93,8) anklingt, hatte 

den Sinn: die Narren, d. h. die von der romischen Kirche zum Narren Gehaltenen, sind 

nun endlich weise geworden. Das paht aber m. E. nicht recht zu der Darstellung, so dab 

wohl die andere Lesart plausibler ist: Sapientes stulti oliquando, die Weisen, d. h. die Au- 

toritaten der katholischen Kirche, sind nun endlich als Narren erwiesen. Diese Auffas-

9 Das friiheste Datum auf einer dieser protestantischen Medaillen ist 1542 (Barnard a. a. O. 5), jedoch sind - 

wohl etliche der meist undatierten Exemplare schon friiher entstanden.

10 Barnard a. a. O. 17.
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sung lafit sich noch zusatzlich stiitzen durch eine Variante dieses Medaillentyps mit Le- 

genden in deutscher Sprache, auf der beim Kardinal - Narr zu lesen ist: WISHE1T. IS. 

VERKERT. IN.SOTHEIT. ROM.IN.I.C.ZZ. W (Romer 1,22: Dicentes emm se esse sa

piences, stulti facti sunt) 11. Eine alte Tradition schreibt die Konzeption dieser Schmahme- 

daille Nikolaus von Arnsdorf (1483-1565) zu, dem Freund und strikten Anhanger Martin 

Luthers, jedoch gibt es dafiir keinerlei Belege, so dab die Frage nach dem Erfinder der so 

iiberaus pragnanten Medaillenformulierung offen bleiben mub12.

Dieser Medaillentyp bzw. seine emblemartigen Darstellungen haben sich jedenfalls als 

auberordentlich wirkungsvoll und langlebig erwiesen. Es erschienen im 16. Jahrhundert 

zahlreiche Neuauflagen (mit kleinen oder groberen Abwandlungen) in Deutschland, der 

Schweiz und den Niederlanden, herausgegeben sowohl von Lutheranern als auch von 

Calvinisten. Der Typ wurde aber auch in Glaubensstreitigkeiten spaterer Zeit wieder auf- 

gegriffen, so z. B. in England im Zusammenhang mit dem ’Popish Plot" von 1678 13. Viele 

der erhaltenen Exemplare sind durchbohrt oder mit Osen versehen, sie wurden also of- 

fenbar als Zeichen der Konfessionszugehbrigkeit an Ketten oder Schntiren getragen. An- 

dere finden sich in Spielsteine eingelassen oder wurden als Griff von Pfeifenstopfern um- 

gearbeitet14.

Neben den haufigen Neuauflagen der Papst-Teufel-Medaille und dem Umfunktionieren 

vieler Exemplare zu Gebrauchsgegenstanden gibt es als weiteren Beweis fur die Populari- 

tat dieses Medaillentyps (unter Protestanten, natiirlich!) die Ubernahme der Doppelkopf- 

darstellungen in andere Gattungen des Kunstgewerbes. Das ist ein Phanomen, das uns im 

Zusammenhang mit dem neuerworbenen Trichterhalskrug besonders mteressiert. Von 

den folgenden Objekten mit dem Papst-Teufel-Doppelkopf - solche, die nur den Kardi- 

nal-Narr-Doppelkopf zeigen, lasse ich hier aufier acht - sind mir leider einige nur aus der 

Literatur bekannt, so z. B. ein geschnitzter Dame-Brettstein der Sauvageot’schen Samm- 

lungen im Louvre15 und einige Gemmen16. F. P. Barnard weist auch darauf hin, dab die 

Doppelkopf-Darstellungen noch im 18. Jahrhundert nicht selten auf hollandischen Ta- 

baksdosen vorkommen (Abb. 5)17.

11 Barnard a. a. O. 24 Nr. 97.

12 Barnard a. a. O. 5.

13 Barnard a. a. O. 9.

14 Spielstein mit eingelassener Medaille: Barnard a. a. O. Nr. 41; Pfeifenstopfer mit Medaille als Griff: ebd. 120 

Nr. 89. Ein weiteres Exemplar eines solchen Pfeifenstopfers besitzt das Niemeyer Nederlands Tabacalogisch 

Museum Groningen, das es uns freundlicherweise zum Fotografieren ausgeliehen hat.

15 Erwahnt: A Demmin, Beschreibendes Verzeichnis seiner Sammlungen (1882) 30. Dieser Spielstein stammt 

aber moglicherweise erst aus dem 19. Jahrhundert (Barnard a. a. O. 16 Anm. 10).

16 Barnard a. a. O. Nr. 171; 172.

17 Barnard a. a. O. 43, bei Nr. 173. Fotos von einer weiteren derartigen Tabaksdose und Erlauterungen zu ih- 

ren Darstellungen verdanke ich Herrn G. A. Brongers vom Niemeyer Nederlands Tabacologisch Museum in 

Groningen. Die ovale Messingdose (im Besitz dieses Museums) ist auf Deckel und Unterseite mit relativ gro- 

ben Gravierungen verziert. Auf dem Deckel sind die Wappen der sieben niederlandischen Provinzen eingra- 

viert, mit der Beischrift ’De 7 Provensieh Die Unterseite zeigt in einem mittleren Feld eine allegorische Dar- 

stellung: der gekronte hollandische Lowe, in einer Vordertatze ein Btindel von sieben Pfeilen als Symbol der 

Provinzen, in der anderen ein erhobenes Schwert, verteidigt ein Lamm, das den Glauben, in diesem Fall den 

streng reformierten Glauben, reprasentiert. Aus Wolken dariiber fliegen Pfeile nach rechts, sie sind vermut- 

lich auf den Papst-Teufel-Doppelkopf zu beziehen, der rechts in einem gesonderten Feld eingraviert ist. Ent- 

sprechend ist links von der mittleren Darstellung der Kardinal-Narr-Doppelkopf wiedergegeben. Beide 

Doppelkopfe sind tibrigens so grob vereinfacht und verballhornt, dafi sie ohne Kenntnis der Vorbilder kaum 

verstandlich waren. Der Boden einer ahnlichen Tabaksdose mit entsprechenden Gravierungen wurde von der 

1743 gesunkenen ’Hollandia* geborgen. Er ist im Katalog 252 ’Kunstveilingen Sotheby Mak van Waay‘, Am-



Reformationszeitliche Bildpolemik auf rheinischem Steinzeug 265

5 Hollandische Tabaksdose, 18 Jahrhundert (Unterseite). Niemeyer Nederlands Tabacologisch Museum 

Groningen.

Nach diesem Exkurs mag es kaum noch verwundern, dab der polemische Papst-Teufel- 

Doppelkopf sich auch in der Keramik findet. Da ist zunachst ein merkwiirdiger kleiner 

Krug aus braun-gelbgriin glasierter Hafnerware im Wiesbadener Museum, ein anthropo- 

morpher Sturzkrug mit kleinem Bandhenkel in der Art der Kolner und Siegburger Stein- 

zeug-Sturzkriige (Abb. 6)18. Er hat die Gestalt eines dickbauchigen Mannes mit langem 

zweispitzigem Bart. Sein Rock (mit Pluderarmeln) ist vorn auseinandergerafft, so dab auf 

dem Bauch ein grohes rundes Medaillon (ca. 5,5 cm Dm.) sichtbar wird, das den bewufi- 

ten Doppelkopf enthalt, und zwar so, dah in Ruhestellung (wenn der Krug leer auf der 

Offnung steht) der Teufelskopf oben ist19. Wahrend dieser Krug zu Demmins Zeiten 

noch als Werk des Augustin Hirschvogel in Niirnberg gait, wurde er von O. v. Falke ei- 

ner kleinen Gruppe von kolnischen HafnergefaEen zugeordnet20, in die u. a. auch zwei

sterdam 1975, als Nr. 391 aufgefiihrt und auf S. 145 abgebildet. Die Darstellungen werden in diesem Katalog 

allerdings offenkundig mifiverstanden. - Bei diesen hollandischen Tabaksdosen scheint es sich um einen fest- 

stehenden Typ gehandelt zu haben, dessen Entstehung und Deutung eine eigene Untersuchung verdient.

18 Ehemals Sammlung Demmin. Inv.-Nr. D. S. 308. Kopf des Mannes und Trichterhals erganzt. H. 21,5 cm. - 

Demmin a. a. O. (Anm. 15) 30 Kat. Nr. 308. - O. v. Falke, Kolner Hafnergeschirr. Jahrb. f. Kunstsammler 

4-5, 1924-1925, 40-44 (erwahnt S. 41). - Barnard a. a. O. (Anm. 7) 42 Nr. 168. - Katalog Kunstgewerbe- 

museum Berlin, Ausgewahlte Werke (1963) erwahnt bei Nr. 78.

19 Die Umkehrdarstellung der Medaille eignet sich besonders gut zur Wiedergabe auf einem solchen, ebenfalls 

zum Umdrehen gedachten Sturzkrug. - Der Text in Demmins Katalog strotzt tibrigens von Ungenauigkei- 

ten, auch die Zeichnung gibt das Medaillon seitenverkehrt wieder. In Wirklichkeit ist der Doppelkopf (wenn 

der Teufel zuoberst steht) nach links gewendet, genauso wie bei unserem Trichterhalskrug und gerade umge- 

kehrt wie bei den Medaillen.

20 Vgl. Anm. 18.
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grobe anthropomorphe Sturzkriige in Zwolle und im Berliner Kunstgewerbemuseum ge- 

horen21. Die Verwandtschaft mit dieser Gruppe wird noch augenfalliger, wenn man bei 

dem Wiesbadener Stuck die irrefiihrenden (und bisher nirgends erwahnten) Erganzungen 

abrechnet und sich statt der jetzigen Kopfbedeckung einen hohen ’spanischen Hut‘ vor- 

stellt und statt der verkiimmerten kelchformigen Offnung die fur solche Sturzkriige nor

male Trichteroffnung. Das nahezu 70 cm hohe Exemplar in Berlin, wohl der Willkomm 

einer Kolner Zunft22, tragt in ganz ahnlicher Weise wie der Wiesbadener Krug ein Me

dallion auf dem Bauch, das allerdings grofi und reprasentativ das Kolner Stadtwappen an- 

stelle des polemischen Doppelkopfs zeigt.

Abgesehen von dem Kolner Hafnerkrug in Wiesbaden findet sich der Papst-Teufel-Dop- 

pelkopf (nach heutigem Wissensstand) nur noch auf rheinischem Steinzeug, womit wir 

wieder zum Ausgangspunkt, dem neuerworbenen Trichterhalskrug, zuriickkehren. J. B. 

Dornbusch kannte schon Anfang der 1870er Jahre ’Krugfragmente mit dem Bilde der be- 

kannten Spottmedaille: Kopf des Papstes mit der Tiara und umgekehrt eine Narrenfrat- 

ze‘, die in den Siegburger Scherbenlagern gefunden wurden23. Obgleich diese Beschrei- 

bung auf unsere Darstellung nicht genau zutrifft, meint Dornbusch doch mit grobter 

■Wahrscheinlichkeit den Papst-Teufel-Doppelkopf und hat bei seiner Erwahnung nur irr- 

tiimlich Vorder- und Riickseite des Medaillenvorbilds miteinander vermengt. Leider wis- 

sen wir nichts tiber die Anzahl derartiger Krugfragmente oder ihren Verbleib. Ebensowe- 

nig nachprtifbar sind die Angaben im Versteigerungskatalog der Sammlung Hugo Gar- 

the24. Dort wird als Nr. 48 ’Ein dgl. (Coiner Kriigelchen) mit 3 Rosetten, mit dem be- 

kannten spottischen Doppelkopf: Papst und Teufel, Hohe 16 cm‘ angeboten. Diese Be- 

schreibung scheint - einschlieblich der Hohe - auf ein genaues Gegenstiick zu unserer 

Neuerwerbung zu deuten. Unklar bleibt nur, wieviele der drei Auflagen den Doppelkopf 

zeigten und wie zuverlassig die Herkunftsangabe Koln in einem Auktionskatalog dieser 

Zeit ist, d. h. ob es sich tatsachlich um ein Strick aus Koln/Frechen handelte oder viel- 

leicht doch um einen weiteren Siegburger Trichterhalskrug.

So oder so, durch den kolnischen Hafnerkrug in Wiesbaden und den Siegburger Trich

terhalskrug im Rheinischen Landesmuseum Bonn sowie die von Dornbusch erwahnten 

Scherben ist belegt, dab der Papst-Teufel-Doppelkopf nach dem Vorbild der protestanti- 

schen Schmahmedaille von den Siegburger Ulnern ebenso wie von den Kolner Duppen- 

und Kachelbackern benutzt wurde, und mit grower Wahrscheinlichkeit auch von den 

Kolner Kannenbackern25. Ob dabei die Siegburger ihre motivischen Anregungen wie so 

haufig aus Koln empfangen haben oder einmal umgekehrt, ist bei so sparlichem Beweis-

21 Zu dem Exemplar in Zwolle: B. Dubbe, Ein Kolner Hafnerbecher. Keramos 9, 1960, 3-10. - Zu dem Berli

ner Stuck: Katalog Kunstgewerbemuseum Berlin, Ausgewahlte Werke (1963) Nr. 78.

22 Wohl Zunftpokal der Kolner Hafner (Duppen- oder Kachelbacker), obgleich diese im 16. Jahrh. keine ei- 

gene Zunft bildeten, sondern, wie auch die Steinzeugtopfer (Krug- oder Kannenbacker), der Steinmetzgaffel 

angeschlossen waren.

23 J. B. Dornbusch, Die Kunstgilde der Topfer in der abteilichen Stadt Siegburg und ihre Fabricate. Ann. Hist. 

Ver. Niederrhein 25, 1873, 1-130, bes. 71.

24 Teil 1, Koln (1877).

25 Trotz ihrer unterschiedlichen Arbeits- und Brennweisen und einer gewissen Konkurrenz hatten die Hafner 

und die Steinzeugtopfer in Koln offenbar engen Kontakt. Nach den Funden aus der 1951 in der Streitzeug- 

gasse ergrabenen Topferei zu urteilen, haben sie den dortigen Topferofen sogar gemeinsam benutzt (natiirlich 

nicht gleichzeitig). Siehe dazu F. Brill, Die Topferei in der Streitzeuggasse zu Koln. Veroffentl. Koln. 

Geschver. 29, 1969, 255-274.
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6 Sturzbecher mit Papst-Teufel-Medaillon, Koln, 16. Jahrhundert. 

Museum Wiesbaden.
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7 Siegburger Interims-Schnelle. 

Rheinisches Landesmuseum Bonn.

8 Koln-Frechener Interims-Schnelle.

Kunstgewerbemuseum.

Staatliche Museen Preufiischer Kulturbesitz, Berlin.

material nicht zu entscheiden, zumal das Wiesbadener wie das Bonner Stuck sich nur 

vage datieren lassen.

Die zweite Neuerwerbung des Rheinischen Landesmuseums, eine sog. Interims- oder 

Antichristschnelle (Abb. 7; 11; 15), ist nach Form, Grobe und Dekorationssystem erne 

gewohnliche Siegburger Schnelle mit Bandhenkel und drei hochrechteckigen Auflagen 

zwischen je drei Wulstringen oben und unten26. Ihren besonderen Wert verdankt sie 

einmal der iiberdurchschnittlichen handwerklichen Qualitat mit den vorziiglich scharf 

gepragten Reliefs, zum anderen dem kultur- und religionsgeschichtlich mteressanten In

halt der Bildauflagen.

26 Inv.-Nr. 77. 1660. Zwei feine Haarrisse oberhalb der mittleren Auflage, sonst vorziiglich erhalten. Nach- 

tragliche Zinnmontierung mit Stempel: bekronte Rose zwischen I (?) und H. - H. ohne Deckel 24,5 cm. - 

Exemplare des Typs Antichristschnelle sind zwar bei M. L. Solon, The Ancient Art Stoneware of the Low 

Countries and Germany 1 (1892) 99 f., Falke und Koetschau (siehe unten Anm. 29 und 30) abgebildet und 

erwahnt, aber naher behandelt wird diese Gruppe zuerst bei Lipperheide a. a. O. (Anm. 6) 19 f.
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9 Siegburger Interims-Schnelle.

Museum Siegburg.

10 Raerener Interims-Schnelle.

Hetjensmuseum Dusseldorf.

Bevor wir uns den Darstellungen zuwenden, seien zunachst die Parallelstiicke zu dieser 

Schnelle angefiihrt, soweit sie mir bekannt geworden sind:

1. Siegburger Schnelle, Berlin, Kunstgewerbemuseum27

2. Siegburger Schnelle, Hamburg, Museum fur Kunst und Gewerbe28

3. Siegburger Schnelle, Siegburg, Stadtisches Museum (Abb. 9; 13; 17)29

4. Kbln-Frechener Schnelle, Berlin, Kunstgewerbemuseum (Abb. 8; 12; 16)30

5. Raerener Schnelle, Dusseldorf, Hetjenmuseum (Abb. 10; 14; 18)31

27 Inv.-Nr. K 1381. Mit Zinnmontierung (ohne Stempel). H. ohne Deckel 26,1 cm. Aus der Koniglichen 

Kunstkammer Berlin.

28 Inv.-Nr. 1876.104. Mit Zinnmontierung. H. ohne Deckel und Fufiring 26,2 cm. Aus altem Besitz der St. 

Katharinenkirche in Hamburg.

29 Inv.-Nr. K 729. Geklebt und mit zahlreichen kleinen Erganzungen. H. 25 cm. Aus der Sammlung Hetjens. 

Mittlere Auflage abgebildet bei K. Koetschau, Rheinisches Steinzeug (1924) Taf. 11.

30 Inv.-Nr. F 3304. Mit Zinnmontierung. H. ohne Deckel 29,3 cm. Aus der Sammlung Figdor. Abb. der Auf

lage rechts vom Henkel in: O. v. Falke, Das rheinische Steinzeug 1 (1908) Abb. 39.

31 Inv.-Nr. E 102. Mit Zinnmontierung. H. ohne die Zinneinfassung 28,5 cm. Auflagen links vom Henkel und
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11 Siegburger Interims-Schnelle, Bonn. 12 Koln-Frechener Interims-Schnelle, Berlin.

Den Auflagen der Siegburger Schnellen in Berlin, Hamburg und Bonn liegen offenbar 

dieselben (Sandstein-)Matrizen zugrunde; sie stimmen in alien Details vollkommen uber- 

ein. Kleine Grofienunterschiede haben sich wohl beim Auflegen der noch feuchten Ton

reliefs oder beim Brand ergeben32. Die iibrigen drei Schnellen weisen die gleichen Dar- 

stellungen jeweils mit geringfiigigen, rein formalen Varianten auf. Auch die Abfolge ist 

immer gleich, mit Ausnahme einer Umstellung bei der Siegburger Schnelle in Siegburg. 

Das Raerener Exemplar in Dusseldorf bringt die Darstellungen (und die Anordnung) sei- 

tenverkehrt. Aus den kleinen Varianten in den Reliefs (siehe unten) ergibt sich, dafi die 

Auflagen der Siegburger Schnelle in Siegburg (Version Siegburg I) denen der Koln-Fre-

in der Mitte abgebildet bei Lipperheide a. a. O. (Anm. 6) Abb. 5; 7. Inschrift der linken Auflage (fehlerhaft) 

zitiert bei H. Hellebrandt, Raerener Steinzeug, in: Steinzeug aus dem Raerener und Aachener Raum (1977) 

103 Nr. 77.

32 Die Hohe der Auflage links vom Henkel (mit dem Baum) betragt beim Berliner Exemplar 17,8 cm, beim 

Hamburger 17,7 cm und beim Bonner 17,2 cm.
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13 Siegburger Interims-Schnelle Siegburg. 14 Raerener Interims-Schnelle, Diisseldorf.

chener Schnelle besonders nahestehen und sicherlich in enger Anlehnung an das ’Kdlner‘ 

Vorbild entstanden sind. Fur solche Ubernahmen ’kdlnischer‘ Motive durch Siegburger 

Formenstecher gibt es ja zahlreiche Beispiele. Die Reliefs der Raerener Schnelle wiederum 

stimmen in den Details eher mit denen der drei anderen Siegburger Schnellen in Berlin, 

Bonn, Hamburg iiberein (Version Siegburg II) und sind offensichtlich seitenverkehrt und 

leicht vereinfacht nach diesen kopiert worden.

Die Koln-Frechener Schnelle ist sicher die alteste von den genannten Beispielen. Sie wird 

um die Mitte des 16. Jahrhunderts oder nicht viel spater entstanden sein. Von den beiden 

Siegburger Versionen erscheint die zweite als eine Weiterentwicklung, sie steht dem 

’Kolner' Vorbild ferner und wirkt feinteiliger, aber weniger lebendig. Sie ist mit grofier 

Wahrscheinlichkeit spater als die Version I anzusetzen, wobei der zeitliche Abstand aber 

keineswegs grofi sein mufi. Beide Siegburger Fassungen dieser Sujets lassen sich in die 

Stilstufe um 1570 einordnen. Ihre Autoren, so verschieden auch ihre Temperamente wa- 

ren, gehdren beide letztlich in die Nachfolge des F. Trac, dessen Qualitat sie allerdings 

nicht erreichen (man beachte nur die ungeschickten Proportionen und Bewegungen der
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15 Siegburger Interims-Schnelle, Bonn. 16 Kbln-Frechener Interims-Schnelle, Berlin.

Figuren). Die Raerener Schnelle, die die Version Siegburg II voraussetzt, ist demnach 

noch etwas sparer, etwa um 1580, zu datieren33.

Stellvertretend fur diese Gruppe der Interims- oder Antichristschnellen beschreibe ich 

bier das Bonner Exemplar: Die erste Auflage (Abb. 7), rechts vom Henkel, zeigt links 

stehend Christus, in langem Gewand und mit Kreuznimbus; er schiebt mit beiden Han- 

den den Teufel nach rechts weg. Die Teufelsgestalt hat Horner und Bocksohren, Fleder- 

mausfliigel und hangende Briiste, Krallenhande und Klauenfiihe, eine zweite Gesichts- 

maske vor dem Bauch, geringelten Schwanz und Zotteln an den Oberschenkeln. Beide 

Figuren stehen auf Bodenwellen, die durch kordelartig gekerbte Linien angedeutet und 

mit stihsierten Pflanzen (Grasbtischeln und einem Miniaturbaumchen) bewachsen sind.

33 Die Datierung ’um 1550' bei Lipperheide a. a. O. (Anm. 6) 69 und Bildlegenden, ist sicher zu frtih und be- 

ruht wohl einfach auf einem Irrtum. Die Schnelle wird dort zugleich auch der Werkstatt des Jan Emens zu- 

gewiesen, von dem man bisher frtihestens Arbeiten aus der zweiten Halfte der 1560er Jahre kannte. Erst in 

jiingster Zeit wurde ein noch friiheres Datum, 1558, von einer Raerener Schnelle des Jan Emens bekannt 

(O. E. Mayer, Fiinfundzwanzig Jahre Grabungen im Raerener Land, in: Steinzeug aus dem Raerener und 

Aachener Raum [1977] 202).
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17 Siegburger Interims-Schnelle, Siegburg. 18 Raerener Interims-Schnelle, Dusseldorf.

Eine Rollwerkkartusche uber ihren Kopfen enthalt die Inschrift: PACK. DICH./TEV- 

FEL .IN/INTRVM34.

Die mittlere Auflage (Abb. 11) enthalt ein Ungeheuer mit drei Kopfen auf zopfartig ver- 

flochtenen Halsen. Der linke Kopf tragt einen Turban (Turke), der mittlere, langbartige 

eine Tiara (Papst) und der jugendlich-bartlose Kopf rechts hat zwei Flugel neben sich 

(Engel). Von den beiden Fiihen des Ungetiims hat einer Vogelkrallen, der andere 

Schwimmhaute; der Leib zeigt links einen schuppigen Riicken, auf dem Bauch eine Teu- 

felsfratze, deren Mund Feuer speit. Rechts unten in der Ecke des Bildfeldes, vom gewun-

34 Varianten: Bei der Schnelle in Siegburg ist die Inschrift z. T. erganzt, scheint aber genau gleich geschneben 

zu sein. Die Figuren dagegen sind grbfier und wirken praller und lebendiger. Statt des Baumchens steht zwi- 

schen den Beinen des Teufels eine Pflanze mit drei gekerbten Blattern, ein Detail, das sich sehr ahnlich auch 

auf der Kbln-Frechener Schnelle in Berlin findet (dort aufierdem noch weitere Blumen). Die Inschrift auf 

dem Kbln-Frechener Exemplar liest sich: PACK DICK I DOFEL. IN I INDROM. Bei der Raerener 

Schnelle wirken die Figuren insgesamt trockener und steifer, die Bodenandeutung weist als Bewuchs nur 

noch das Baumchen der Version Siegburg II auf. Neu ist ein Stock in der erhobenen Rechten Christi. Die In

schrift weicht nur in einem Buchstaben ab: PACK DICH / TEVFEL IN / INTROVM.
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denen Schwanz des Untiers beiseite gedriickt, stehen (elf) Sterne35. In der dritten Auflage 

(Abb. 15), links vom Henkel, fiillt ein Baum die ganze Hbhe des Bildfeldes. An den 

Asten hangt allerlei kirchliches Gerat: eine Ablafibulle, ein Leuchter, eine Art Monstranz 

(?), ein Wimpel und ein Kelch, ein Weihrauchbehalter und ein Rauchfafi, ein Weih- 

wassereimer und -wedel (?). Links neben dem Baum stehen Geistliche, von denen der 

vorderste, ein Bischof, den Stamm festhalt, wahrend der Monch hinter ihm und eine an- 

dere, fast ganzlich verdeckte Figur mit langen Gabeln einen Ast des Baumes stiitzen. 

Rechts erscheint Christus, der mit einer Axt in die Wurzeln des Baumes hackt. Eine In- 

schrifttafel fiber seinem Kopf verkiindet: DAS VNKRVT I WIL ICH AVS I ROTEN 

VND I WERFEN ES I INS FEVR /. Auf der Bulle an dem Ast links ist zu lesen: 

DROITI / ANLAIT I36. Da diese Darstellungen aus sich heraus kaum verstandlich sind, 

ist es notig, Vorbilderbereiche und Verwandtes aufzuzeigen und die Schnellengruppe in 

einen wenigstens skizzenhaft angedeuteten Kontext zu stellen.

Am 15. Mai 1548 trat das ’Augsburger Interim' als Reichsverordnung in Kraft, mit dem 

Karl V. - nach seinem Sieg fiber den Schmalkaldischen Bund bei Mfihlberg 1547 - den 

konfessionellen Streitigkeiten in Deutschland ein vorlaufiges Ende setzen wollte. Vorlau- 

fig heifit bis zur Entscheidung durch das Konzil (zu Trient), das damals bereits seit drei 

Jahren tagte und erst nach weiteren fiinfzehn Jahren zu einem AbschluB kommen sollte. 

Das Augsburger Interim gestand den Protestanten als Hauptkonzession den Laienkelch 

und die Priesterehe zu, verlangte aber im fibrigen weitgehende Aufgabe ihres lutherischen 

Standpunktes, u. a. hinsichtlich von Rechtfertigungslehre, Kirchenbegriff, Mebgottes- 

dienst, Sakramentslehre und Zeremonien. Das Interim sollte zunachst fur alle Reichs- 

stande gelten, seine Giiltigkeit wurde dann aber auf diejenigen Obrigkeiten beschrankt, 

die sich vom alten katholischen Glauben abgewendet hatten, wurde also zum Ausnahme- 

gesetz gegen die Evangelischen. Das Interim stiefi bei beiden Seiten auf Widerstand. Die 

meisten Katholiken lehnten es ab wegen der Zugestandnisse an die Evangelischen und 

weil der Papst nicht konsultiert worden war, die Protestanten als die eigentlich Betroffe- 

nen bekampften es mit noch ungleich grofierer Vehemenz.

Nachdem Kurffirst Moritz von Sachsen, im Bund mit den oppositionellen deutschen Ffir-

35 Varianten: Bei der Schnelle in Siegburg (Abb. 13) als einziger ist diese Auflage nicht in der Mitte, sondern 

links des Henkels angebracht, im iibrigen ist dort das Ungeheuer genau gleich gestaltet, nur viel volumino- 

ser, wie auch bei der Koln-Frechener Schnelle (Abb. 12). Dagegen wirkt die (wie iiblich seitenverkehrte) 

Darstellung auf dem Raerener Exemplar (Abb. 14) trockener und etwas vereinfacht.

36 Varianten: Die Darstellung auf der Schnelle in Siegburg - dort ausnahmsweise in der Mitte (Abb. 17) - un- 

terscheidet sich wieder stilistisch: alle Figuren und z. T. auch die Gegenstande sind grbfier und praller. Auch 

die Anordnung der kirchlichen Gerate weicht etwas ab; an dem Baum hangt aufierdem noch eine zweite Bul

le. Die Kopfe der beiden vorderen Geisthchen sind leider erganzt, so dafi nicht ganz sicher (obwohl sinnvoll) 

ist, ob wirklich der rechte eine Tiara trug. Bei dem Koln-Frechener Exemplar (Abb. 16), das sonst in vielen 

Details mit diesem Siegburger Stuck iibereinstimmt (2. Bulle rechts am Baum, Armhaltung der Geistlichen) 

hat die entsprechende Figur jedenfalls keine Tiara, sondern eine Art Mitra. Die Inschriften auf der Schnelle 

in Siegburg lauten: DAS. VNKRVT I WIL. ICH. AVS. I RODDEN VN I WERFEN . ES I INS. FEVR. I 

Auf der linken Bulle: DROITIA I (L) AITIS /, auf der rechten Bulle: I (N NO I M)INE (Fehlstellen einge- 

klammert). Die Koln-Frechener Schnelle hat viel ’natiirlicheres* Laubwerk und weitere Pflanzen unten; die 

Inschriften auf den beiden Bullen sind vollig unleserlich, in dem Feld fiber Christus steht die Version: DAS. 

ONKROT I WIL. ICH.OS I ADEM. VN/WERFEN. II I DAS . FAVIR /. - Bei der Raerener Schnelle 

(Abb. 18) hat die Darstellung wieder den iiblichen Schrumpfungsprozefi durchgemacht - besonders deutlich 

bei den verkiimmerten Laubbiischeln -, folgt aber sonst eng der Version Siegburg II (nur eine Bulle, Armhal

tung der Geistlichen). Die Inschriften lauten hier: DAS VNCRVT I WIL ICH AVS I RATEN EIID I 

WERFE IIS / INS FEVR / und auf der Bulle: DRVITI AIILAT.
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sten, gegen den Kaiser zu Felde gezogen war und ihn zur Flucht gezwungen hatte, wurde 

1552 im Passauer Vertrag auch das Interim aufgehoben. Den Bekennern der Augsburgi- 

schen Konfession wurde freie Religionsausiibung zugesichert, zunachst bis zu einem 

neuen Reichstag, endgiiltig dann 1555 im Augsburger Religionsfrieden.

Der Proteststurm der Evangelischen gegen das Interim (das Augsburger und auch das 

Leipziger, eine im Dezember 1548 fur Sachsen erarbeitete Variante) auberte sich mit der 

ganzen Drastik jener Zeit in einer Flut von Literatur-Flugschriften und Flugblattern, 

Predigten, Gedichten, Liedtexten37 und natiirhch auch in bildlichen Formulierungen. Ein 

Zentrum des Widerstandes gegen das Interim war Magdeburg, und dort ansassige streit- 

bare Lutheranhanger wie Nicolaus von Arnsdorf, Erasmus Alber und Mattias Flacius II- 

lyricus standen vermutlich als Initiatoren hinter emem Grofiteil des Propagandamaterials 

gegen das Interim, das von dieser Stadt als ’Unseres Herrgotts Kanzley‘ ausging38. Aus 

Magdeburg stammt offenbar auch die Form einer Personifizierung des Interims, die sich 

als nahezu kanonisch in bildlichen Darstellungen durchsetzte: der ’Interimsdrache‘ mit 

den drei Kbpfen von Papst, Turke und Engel, mit einem Schwanz, der Sterne hinwegfegt 

und meistens auch mit zwei verschiedenen Fuben (mit Vogelkrallen und Schwimmhau- 

ten) und einer feuerspeienden Teufelsfratze auf Bauch oder Gesab. Dieses Ungetiim ist 

deutlich abgeleitet aus dem siebenhauptigen Drachen der Apokalypse (12,3 f.), dessen 

Schwanz den dritten Teil der Sterne wegfegt. Die Dreizahl der Kopfe des Interimsdra- 

chens spielt moglicherweise auf die drei Autoren des Interims an (die beiden Reformka- 

tholiken Julius Pflug, Bischof zu Naumburg, und Michael Helding, Weihbischof zu 

Mainz, und den evangelischen brandenburgischen Hofprediger Johann Agricola). Dafi 

einer der Kopfe die Papsttiara tragt, versteht sich fast von selbst, da ja der Papst die ange- 

feindete katholische Kirche reprasentiert und im protestantischen Verstandnis gleichbe- 

deutend mit dem Antichrist war, als dessen Tochter oder Braut das Interim in den Texten 

angesprochen wird. Der Turke andererseits, eine hochaktuelle Figur in jenen Jahrzehnten 

der unmittelbaren Bedrohung durch die Tiirken, war im damaligen Sprachgebrauch Syn

onym fiir den Gottlosen und Unglaubigen. Der Kopf des Engels schheblich, der hier am 

ehesten verwundern mag, vertritt den Aspekt des Heuchlerischen, des ’englischen' 

Scheins, der trtigerisch die Gefahren des Interims verdeckt. Die drei Kopfe und auch alle 

anderen Einzelheiten des Interimsdrachens sind erklart in einer ausfiihrlichen Interpre- 

tatio figurae dominae Interim zum Titelholzschnitt ernes Berner Drucks (siehe unten). 

Dort erfahrt man u. a., dafi der Adlerfufi des ’Keysers gwalf und der Krotenfuh ’der 

gottlosen gstalf bedeuten und dab die verdrangten Sterne die Christen sind, die das Inte

rim ’verduncklen* will39.

Es ist auffallig, dab in den Texten durchaus andere ’Bilder‘ fiir das Interim gebraucht 

werden, z. B. die ’Heilige‘ bzw. ’zart schone frawen Interim/, das ’schbne heuchelische

37 Joh. Erdmann Bieck, Das dreyfache Interim (Leipzig 1721). - E. Weller, Die Lieder gegen das Interim. Se- 

rapeum 19, 1862, 289-297.

38 Um die Stadt zur Annahme des Interims - eines Reichstagsbeschlusses ! - zu zwingen, wurde die Reichsexe- 

kution gegen sie beschlossen. Moritz von Sachsen, damals noch auf seiten Karls V., belagerte Magdeburg 

vergeblich vom Sept. 1550 bis Nov. 1551, bis er sich von der Partei des Kaisers lossagte und das Belage- 

rungsheer im folgenden Jahr 1552 gegen den Kaiser fiihrte. - Zu den in Magdeburg gedruckten Flugschriften 

gegen das Interim: F. Hiilfie, Beitrage zur Geschichte der Buchdruckerkunst in Magdeburg. Geschbl. f. 

Stadt. u. Land Magdeburg 17, 1882, 60 ff.

39 Abgedruckt bei Lipperheide a. a. O. (Anm. 6) Anm. 55.
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und gladstreichende Ketzlein, genant Interim', der ’Grickel Interim' (?)40, dafi aber diese 

anderen Metaphern anscheinend nicht dargestellt wurden.

Erne Zusammenstellung der Anti-Interims-Darstellungen, soweit sie mir bekannt gewor- 

den sind, mag an dieser Stelle niitzlich sein. Dabei ist zu bedenken, dab diese zufallig er- 

haltenen und zufallig bekannt gewordenen Objekte nur einen geringen Bruchteil der da- 

mals kursierenden ausmachen:

Holzschnittillustrationen

1. Titelholzschnitt (6,4 x 6,9 cm) eines Magdeburger Drucks o. J. (1548/9), in dem an er- 

ster Stelle das Lied ’von Grickel Interim' steht. Zeigt den dreikopfigen Drachen am 

Pulte eines Magisters mit Eselsohren stehend .41

2. Titelholzschnitt (7,6 x 6,1 cm) eines Berner Drucks (bei Math. Apiarius) von 1552 ’Die 

heilig fraw Sant Interim'. Zeigt allein den Drachen mit den drei Kopfen auf verflochte- 

nen Halsen, mit ’Adler und Krottenfufi', feuerspeiendem Teufelsmaul auf dem Bauch 

und gewundenem Schwanz, der ftinf Sterne nach unten wegdriickt .42

3. Bilderflugblatt ’Die heilig Frau Sant Interim'. Stellte laut K. Schottenloher ’die kaiser- 

hche Verordnung als dreikopfiges wildes Ungettim mit emem Teufelsmaule dar, das 

hollisches Feuer speit'. Schottenloher gibt leider sonst keinerlei Angaben zu diesem 

Blatt, auch keinen Aufbewahrungsort .43

4. Bilderflugblatt (Blattgrofie 41,2 x 36,5 cm) ’Des Interims und Interimisten warhafftige 

abgemalte figur und gestalt daraus I yderman sonderlich bey dem Bretspiel und der 

grofien Kannen mit Bier yhr andacht und messig leben erkennen kan‘. ’Durch Pancra- 

tius Kempff, Brieffmaler zu Magdeburg', o. J. (± 1550). Holzschnitt dem Meister BP 

aus der Werkstatt Cranachs d. J. zugeschrieben. Koloriertes Exemplar in Ntirnberg, 

German. Nationalmuseum, H B 235 (Abb. 19) .44

In der Mitte gotzenbildartig auf einer Saule der Interimsdrache mit den drei Kopfen, 

verschiedenen Fiiben, feuerspeiendem Teufelsmaul, Schwanz, der Sterne wegfegt. An 

der Saule aufgehangt und in den oberen Ecken jeweils von einem Mbnch hochgehalten, 

Tafeln mit Liedtext und Noten fur vier Stimmen (1. o. Discantus, r. o. Altus, unten 

Tenor und Bassus): BEATVS VIR QVI NON ABUT IN CONSILIO IMPIORVM. 

SELIG IST DER MAN. DER GOT VERTRAVEN KAN VND WILLIGT NICHT 

INS INTERIM. DAN ES HAT DEN (beim Alt: EIN) SCHALK HINTERIM. Zu 

seiten der Saule die Interimisten, singende Monche und Weltgeistliche, darunter an-

40 Weller a. a. O. (Anm. 37) passim.

41 H. Zimmermann, Vom deutschen Holzschnitt der Reformationszeit. Archiv. f. Reformationsgesch. 23, 

1926, 107. Der Drache angeblich kopiert nach dem des Flugblatts Geisberg 923.

42 Weller a. a. O. (Anm. 37) 290. - Lipperheide a. a. O. (Anm. 6) 20 Anm. 49; 50 Abb. 8.

43 K. Schottenloher, Flugblatt und Zeitung (1922) 207. - Auch Lipperheide konnte kein Exemplar eines solchen 

Flugblattes ausfindig machen (a. a. O. [Anm. 6] Anm. 47).

44 M. Geisberg, Der deutsche Einblatt-Holzschnitt, Lfg. 10, 33 (1924) Nr. 923. - J. Wolf, Ein bisher unbe- 

kannter Spottdruck auf das Augsburger Interim. Zentralbl. f. d. Bibliothekswesen 42, 1925, 9-19 (bes. 11 f.). 

- Zimmermann a. a. O. (Anm. 41) 106 f. - H. Schmidt, Bilder-Katalog zu Max Geisberg (1930) 160. - Aus- 

stellung ’Aus der Friihzeit der evangelischen Kirche‘, Miinchen 1959, Kat. Nr. 182 Abb. 21. - Lipperheide 

a. a. O. (Anm. 6) 20 Anm. 51 Abb. 9 (Ausschnitt). - M. Geisberg u. W. L. Strauss, The German Single-Leaf 

Woodcut 1500-1550 Bd. 3 (1974) 856. - W. L. Strauss, The German Single-Leaf Woodcut 1550-1600 Bd. 2 

(1975) 502 Nr. 1 (hier Pancratz Kempf zugeschrieben).
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19 Bilderflugblatt gegen das Interim mit Holzschnitt des Meisters BP, Magdeburg, um 1550.

scheinend auch evangelische. Links neben der Mitteltafel hat einer die Inschrift IN

TERIM auf dem Gewandsaum, zeigt mit einem Taktstock auf die Bafistimme. Hinter 

der Tafel links der ’Schalk‘ mit Narrenkappe, rechts ein Mann, der aus einer ’groben 

Kannen mit Bier‘ trinkt; Aufschrift auf dem Humpen INTRAIM (= in ihm, hinein in 

ihn), offenbar verballhornt aus Interim analog zu HINTERIM im Liedtext. Rechts 

auEen Mann im Talar, der ein Buch mit gemaltem Brettspiel vorweist45. Quintessenz 

des gereimten Textes unten: Gottes Reich I die Christenheit I stehet nicht im // singen 

I Lesen I Essen / Trincken / oder Cleidern // wie des Bapsts Kirche I Sondern im 

glauben // Liebe / gericht I und gerechtigkeit //.

5. Vier als Tischblatt zusammengehdrige Holzschnitte (je 35,5 x 26,5 bzw. 27,8 cm) mit 

dem vierstimmigen Satz desselben Liedes ’Beatus vir...‘. Wohl Magdeburg, o. J. 

(± 1550). Musiksammlung der Preubischen Staatsbibhothek, Berlin46.

Zeigt zusammengesetzt in jeder Ecke eine Tafel mit einer Notenstimme, dahinter auf-

45 Vgl. dazu die Bemerkung vom Magdeburger Stadtschreiber Heinrich Merkel in seinem ’Auffgesetzten War- 

hafften Bericht der von Kayser Carolo V sampt Chur-Fiirsten und Standen des Heil. Rom. Reichs Anno 

1550 am 16. Sept, vorgenommenen Belagerung' (von Magdeburg): ’Die Lehre des Interims ist an ihr selbst 

gantz schimpfflich und verachtlich gehalten worden. Man hat das Interim auf Bretspielen gespielet, geflucht, 

gesungen, als: Seelig ist der Mann / Der Gott vertrauen kan; / und willigt nicht ins Interim, I Denn es hat ein 

Schalck hinter ihm. Auch Hunde und Katzen darnach genennet, also daft es Gott Lob gar vergessen und wie 

der Rauch erloschen' (Zitiert nach Wolf a. a. O. 10 f.).

46 Wolf a. a. O. 12-19 mit Abb. - Die Fiille hieroglyphenartiger Anspielungen in diesem Tischblatt ware einer 

eigenen Untersuchung wert, sie ist bei Wolf langst nicht vollstandig und m. E. auch nicht immer richtig ge- 

deutet worden.
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ragend die singenden Stimmreprasentanten. In einer Bildhalfte, Kopf gegen Kopf, 

Diskant (= Monch, aus dessen Mund allerlei Teufelsgestalten stromen) und Tenor 

(= Kardinal, vor sich Adler mit Flote in den Fangen), in der anderen Bildhalfte Alt 

(= Prophet?, laut Wolf Bauer mit Basilisk auf der Schulter) und Bah (= Geistlicher im 

Chorhemd, laut Wolf Patrizier, vor sich Teufel mit langem Fuchsschwanz am Porta- 

tiv47). In der Mitte der Langsseiten jcweils ein Tanzpaar, einmal Teufel und Monch 

mit erhobenem Kelch, in dem ein kleiner Monch steckt, gegeniiber Monch und Non- 

ne. Wohl parodistische Anspielungen auf die beiden Hauptkonzessionen des Interims, 

Laienkelch und Priesterehe. In der Mitte des Blattes der Interimsdrache als Dingent 

mit Taktstock: er hat ausnahmsweise nur den Papstkopf (Tiara mit Wiirfelkreuz), 

sonst wieder zwei verschiedene Ftihe, feuerspeiende Maske am Gesafi, germgelten 

Schwanz. Sterne sind nicht dargestellt.

6. Bilderflugblatt (58,3 x 37,2 cm) ’Also spricht Gott / Dis ist mein lieber Son an wel- 

chem ich wolgefallen hab DEN Solt Ihr horenh Wohl Magdeburg, ca. 1549/51. Text 

von Erasmus Alber, Holzschnitt anonym, Cranach-Umkreis. Koloriertes Exemplar 

Berlin, Staatl. Museen Preufiischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett (Abb. 20)48.

Zeigt in einer Landschaft Christus mit der Kreuzfahne als Auferstandenen auf dem In- 

terimsdrachen stehend. Der Drache hat auf verschlungenen Halsen drei Kopfe: Papst, 

Engel (Beischrift: Der Teufel kumpt in einer gstalt eins Engels), Turke. Lbwenartiger 

Leib mit Vorder- und Hinterpranken, geringelter Schwanz, der Sterne einschlieht. 

Links oben Gottvater, von dem aus die Taube auf Christus zufliegt, rechts oben leeres 

Kreuz fiber Hbhle mit schlafenden Wachtern. Im Text von Erasmus Alber, einem der 

frtihesten und eifrigsten Gegner des Interims, fordert Christus die Glaubigen auf, al- 

lein auf sein Wort zu horen und das Interim zu mibachten.

M e d a i 11 e n

Tntenmstaler', gepragt in Magdeburg (und auch an anderen Orten ?), 1549 ff. (Abb. 21; 

22)49. Es sind zahlreiche Pragungen mit geringftigigen Varianten der Legenden und der 

Darstellungen bekannt. Sie zeigen recto: Christus weist den Interimsdrachen ab (dessen 

Gestalt wie auf dem Flugblatt in Ntirnberg), Umschrift: PACKE. DI. SATAN . DV. 

INT(E)RIM oder auch hochdeutsch: PACKE DICH SATANVS DV INTERIM. Verso: 

Taufe Christi, Umschrift: DIT. IS. MIN. LEVE. SON. DEN. S. GI. HO. oder hoch

deutsch: DIS. IST. MEIN. LEVER. SON. DEN. SOLT. 1R. HOREN.

Es bleiben schlieBlich noch zwei Anti-Interims-Darstellungen zu erwahnen, die - wie 

auch die ganze Gruppe der Interims-Schnellen und wohl auch die spateren Typen der In- 

terimstaler - nach dem Passauer Vertrag vom August 1552 entstanden sind, d. h. zu ei

ner Zeit, als sich Polemik gegen das Interim eriibrigte, weil es nicht mehr giiltig war.

47 Der Fuchsschwanz gait als Symbol der Unaufrichtigkeit, vgl. den Text zum Flugblatt ’Der Fuchsschwanz- 

Verkauf im Katalog zur Ausstellung ’Die Welt des Hans Sachs', Niirnberg 1976, Kat. Nr. 216.

48 E. Koerner, Erasmus Alber (1910) 120 f. - Ausstellung ’Von der Freiheit eines Christenmenschen‘, Berlin 

1967, Kat. Nr. 102.

49 F. v. Schrotter, Beschreibung der neuzeitlichen Miinzen des Erzstifts und der Stadt Magdeburg 1400-1682 

(1909) 100 f. Taf. 20. - Lexikon der Numismatik, hrsg. H. Fengler, G. Gierow u. W. Unger (1976) 157 s. v. 

Interimstaler. - Lipperheide a. a. O. (Anm. 6) 20 Abb. 6 (Umzeichnung).
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20 Bilderflugblatt mit Text von Erasmus Alber, Magdeburg, um 1550. Staatliche Museen PreuBischer 

Kulturbesitz, Berlin, Kupferstichkabinett.

1. Kupferstich (14,5 x 19,4 cm) des Cranach-Schiilers Peter Gottlandt (tatig in Sachsen 

1548-1572). Monogrammiert PG, datiert 1552. Vorhanden u. a. in den Kupferstichka- 

binetten der Staatl. Museen Preubischer Kulturbesitz, Berlin, und des Germanischen 

Nationalmuseums Ntirnberg (Abb. 23)50.

50 Ausstellung ’Von der Freiheit eines Christenmenschen*, Berlin 1967, Kat. Nr. 155. - F. W. H. Hollstein, 

German Engravings, Etchings, and Woodcuts 10 (1975) 194 Nr. 6.
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21 Interimstaler, Magdeburg, 16. Jahrhundert.

22 Interimstaler, Magdeburg, 16. Jahrhundert.

Zeigt das Christkind zu Pferde als St. Georg, das mit der Kreuzfahne als Lanze den 

dreikopfigen Interimsdrachen totet. Als Behausung des Drachens eine (Kirchen-)Ruine 

mit der Beischrift COLLAPSA ECCLESIA PAPAE, in der Hohle rechts hangend 

ABLAS BRIE. Im Hintergrund die Prinzessin der Georgslegende mit einem Lamm, 

links hinten Stadtprospekt von Magdeburg. Uber Christus/Georg Gottvater und die 

Taube, in der linken oberen Ecke lateinische Distichen, in denen die Darstellung als 

die Befreiung der (evangelischen) Kirche in Gestalt der Prinzessin durch Christus in 

Gestalt des Hl. Georg erlautert wird. Der Drache wird durch ein Wortspiel als das In

terim benannt: BESTIA SAEVA TRICEPS QVAE NOMEN (erganze: Interim) AB 

INTERIMENDO TRAXERAT / HIC CHRISTI CVSPIDE FIXA CADIT... Da 

nach der Inschrift die Befreiung bereits vollzogen ist, mub der Stich kurz nach dem 

Passauer Vertrag, im letzten Drittel des Jahres 1552 entstanden sein.

2. Interimspokal aus dem Ltineburger Ratssilber, Liineburg, Jochim Gripeswoldt, 1553. 

Silber getrieben, gegossen, graviert und vergoldet, H. 60 cm (Abb. 24)51.

Zeigt als Schaft die Gestalt des segnenden Christus, auf dem dreikopfigen Interimsdra

chen stehend. Auf der vierpassigen Kuppa vier Szenen mit begleitenden Bibelzitaten: 

Taufe Christi I Versuchung Christi I Christus als Prediger I Verklarung Christi. Auf 

dem Deckel in Medallions Reliefs von je zwei knienden Figuren: Papst und Kardmal I

51 K. Pechstein, Goldschmiedewerke der Renaissance. Kunstgewerbemus. Berlin Kat. 5 (1971) Nr. 12 (mit fru

iterer Literatur).
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23 Peter Gottlandt, Kupferstich zur Uberwindung des Interims, 1552. Germanisches Nationalmuseum 

Niirnberg.

Kaiser und Konig I Priester und Monch I zwei weltliche Herren; als bekronende Dek- 

kelfigur die babylomsche Hure auf dem siebenkbpfigen Tier der Apokalypse, die von 

den Knienden angebetet wird52. Der Pokal wurde schon 1552 von dem Liineburger 

Biirgermeister Franz Witzendorf privat in Auftrag gegeben und von dessen Sohn dem 

Rat geschenkt. Die Inschrift auf seinem Fub kennzeichnet ihn als eine Art Monument 

des Sieges uber das Interim: INTERIM ORTVM AVGVSTAE VINDELICORVM 

SVB CAROLO QVINTO IMPERATORE MAXIMO ANNO SALVTIS 

MDXLVIII. EX TINCTVM VERO AVSPICIIS MAVRITII ELE(C)TORIS ET 

CONFOEDERATORV(M) AN(N)O 1552.

Die Zusammenstellung der bisher bekannten Darstellungen gegen das Interim bestatigt, 

dab die meisten davon in Magdeburg konzipiert wurden. Der enge Kontakt der Interims- 

gegner in dieser Stadt erklart auch die vielen formalen und inhaltlichen Gemeinsamkeiten 

in den Bildpragungen. Wenige Grundgedanken werden immer wieder variiert: a) Der 

iibergeordnete Gedanke, dab allein das Wort Christi, das Evangelium, mabgeblich sei, 

nicht aber das Interim, wird verbal belegt durch die Zitate Matth. 3,17 und 17,5 oder 

bildlich durch die entsprechenden Szenen: Taufe oder Verklarung Christi, b) Das Interim 

ist eine der Versuchungen des Teufels und wird von Christus analog zu den drei anderen

52 Auf die Zusammenhimge dieses Pokals mit dem Holzschnitt des Erasmus-Alber-Flugblatts und dem Stich 

von Peter Gottlandt kann an dieser Stelle nicht naher eingegangen werden, ebensowenig wie auf die Ver- 

wandtschaften unter den anderen Anti-Interims-Darstellungen.
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24 Interimspokal aus dem Luneburger Ratssilber, 1553. Staatliche Museen PreuBischer Kulturbesitz, Berlin, 

Kunstgewerbemuseum.

Versuchungen abgewiesen. c) Das Interim als eine Verkorperung des Bosen wird von 

Christus besiegt und vernichtet (werden), indem er es unter seinen Fiiben zertritt oder in 

Gestalt des Hl.Georg mit der Kreuzstab-Lanze durchbohrt.

Die Liste zeigt auch, dab der Interimsdrachen nicht nur wahrend der eigentlichen Kam- 

pagne gegen das Interim, d. h. in der Zeit vom Mai 1548 bis August 1552, Verwendung 

land, sondern auch noch danach. Kurz nach dem Passauer Vertrag erscheint er in Dar- 

stellungen, die das aktuelle Ereignis des Sieges tiber das Interim feiern (Stich von Peter 

Gottlandt, Liineburger Pokal), spater - dies gilt vor allem fur die Siegburger und Raere- 

ner Interims-Schnellen und wohl auch fur die spateren Typen der Interimstaler - zur Er- 

innerung an diesen Sieg, als Selbstbestatigung des protestantischen Glaubens und zugleich 

natiirlich weiterhin als antipapstliche Polemik. Schlieblich zeigt die Aufstellung, dah sich 

eine direkte Vorlage fur die Steinzeugtopfer, die den Typ der Interims-Schnelle schufen,
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bisher mcht gefunden hat. Aber mit den zufallig verfiigbaren Beispielen von Anti-Inte- 

rimsdarstellungen ist doch wenigstens der Vorbilderbereich umrissen und zwei der 

Schnellenauflagen werden nun ohne weiteres verstandlich: die mittlere mit dem ’kanoni- 

schen‘ Interimsdrachen und die linke mit der Versuchung Christi, die ihre Parallelen auf 

den Interimstalern und in der Versuchungszene auf dem Liineburger Pokal hat. Auch die 

Inschrift dieser Auflage PACK DICH TEVFEL IN INTRVM ist m. E. als verballhornte 

Variante der Legende auf den Interimstalern zu verstehen PACKE DICH SATAN DV 

INTRIM . (Die Beispiele fur bis zur Sinnlosigkeit entstellte Inschriften auf Steinzeug sind 

ja Legion.)

Die Darstellung der dritten Auflage der Intenms-Schnellen ist mir in Zusammenhang mit 

der Polemik gegen das Interim sonst nicht bekannt. Da aber zu den heftig angefeindeten 

Inhalten des Interims die Wiedereinfiihrung katholischer Zeremonien gehorte, erscheint 

es sinnvoll, wenn in diesem Zusammenhang hier allerlei Gerate des katholischen Kultes, 

einschlieElich der so oft angeprangerten Ablafibullen, als ’schlechte Friichte‘ eines Bau- 

mes dargestelk werden, den Christus abhackt. Es ist also durchaus moglich, dab es Vor- 

lagen gab, die diese Allegorie mit anderen Anti-Interims-Darstellungen kombinierten 

(z. B. Flugschriften-Illustrationen) oder sie durch einen entsprechenden Text als Schmah- 

bild gegen das Interim auswies (etwa auf einem Flugblatt)53.

Ein Vorlaufer der zu vermutenden direkten Vorlage fur das dritte Schnellenrelief hat sich 

aber zumindest erhalten, namlich ein Bilderflugblatt (39,3 x 36,5 cm) ’Christus spricht I 

Ein yede pflanz die Gott mein hymelischer vater nicht gepflanzet hat I wird aufigereut 

und in das fewr geworffen I Matthei. xv/ (Abb. 25; Niirnberg 1532, Text von Hans 

Sachs, Holzschnitt von Erhart Schoen. Vorhanden: Brit. Mus., London; ohne Text Ber

lin, Staatl. Museen PreuBischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett)54. Dargestellt ist cin 

eingezaunter Weingarten. Darin im Hintergrund vier diirre Baume, die lauter ’Zubehdr‘ 

des katholischen Glaubens tragen: Monchskapuzen und ’Pfaffenhiite‘, Kasel, Bucher und 

Fastenspeisen, Monstranz, Weihrauchfafi, Glocke, Portativ u. a., schlieblich Marienkult- 

bild, Rosenkranze und papstliche Bulle (mit unleserlicher Aufschrift). Dieser letzte Baum 

ist gesondert eingezaunt und wird vom Papst selbst behiitet, zwei andere werden von 

Monchen gepflegt, den vierten rodet Gottvater mit einer Hacke. Uber dem Mantelbausch 

Gottvaters eine Inschrifttafel: ’Vil hirten haben meinen Weingarten / verwustet. Sy zer- 

tretten meinenn I erbteil Jerem: 12 (Jeremias 12,10). Sy reden ge I sicht Ires herzen nicht 

vom munde I des herren . . / (Jeremias 23,16) (Rest unleserlich). Links neben Gottvater 

Christus als Gekreuzigter an einem Weinstock, darunter ein Becken, aus dem ein Fltifi- 

chen hervorflieBt. Im Vordergrund weitere Weinstocke und Engel, die dtirres Holz sam- 

meln und ins Feuer werfen. Links im Bild eine Kanzel mit Prediger und Zuhdrern, dazu

53 Es ist vielleicht auch moglich, diese Darstellung im Zusammenhang mit dem ’Adiaphoristischen Streit', dem 

Streit um die Adiaphora, die ethisch indifferenten ’Mitteldinge‘, zu sehen. Dieser schon zu Luthers Zeiten 

entbrannte Streit wurde durch. das Interim neu angefacht: Zur Durchsetzung des Leipziger Interims wurden 

Kultus und Kirchenregiment als Adiaphora erklart. Siehe Artikel ’Adiaphora' (F. Lau) und ’Adiaphoristi- 

scher Streit' (W. Maurer) in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Handworterbuch fur Theologie 

und Religionswissenschaft 1 (1957) 94 ff.

54 Geisberg a. a. O. (Anm. 44) Nr. 1140. - H. Rottinger, Die Bilderbogen des Hans Sachs (1927) 20 f. 58 (Nr. 

529). - H. Schmidt a. a. O. (Anm. 44) 197. - A. Kriicke, Der Protestantismus und die bildliche Darstellung 

Gottes. Zeitschr. f. Kunstwiss. 13, 1959, 73. - Ausstellung ’Von der Freiheit eines Christenmenschen', Ber

lin 1967, Kat. Nr. 161. - H. Zschelletzschky, Die drei gottlosen Maier von Niirnberg (1975) 219 ff. - Aus

stellung ’Die Welt des Hans Sachs', Niirnberg 1976, Kat. Nr. 127. - Geisberg u. Strauss a. a. O. (Anm. 44) 

1087.
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ein Schriftband: ’Selig synnd die das Wort gottis horen / unnd es behalten Auch danach 

handeln' (Lukas 11,28). Der Text zu diesem Holzschnitt ist das Spruchgedicht des Hans 

Sachs ’Ein klag Gotes fiber seinen Weinberg, verwiistet durch menschen lehr unnd ge- 

bott‘, das auf allerlei Bibelzitaten zu den Metaphern Weinberg - schlechter Weingartner - 

unfruchtbarer Baum basiert und in dem Gottvater beklagt, wie die schlechten Hirten 

bzw. verfiihrerischen Lehrer mit ihrer falschen Lehre semen Weinberg ’das ist sein hey- 

lige gemein‘ verdorben haben.

Die Verwandtschaft des dritten Reliefs der Interims-Schnellen mit diesem Bilderflugblatt 

ist evident, wenn auch die hochrechteckige Schnellenauflage quasi nur einen Extrakt aus 

der breit geschilderten Allegorie vom Weinberg Gottes, dem Weingartner Gottvater und 

Christus, dem rechten Weinstock (Joh. 15, 1-7) bringt. Die vier katholische Requisiten 

tragenden Baume des Holzschnitts, die von Monchen und dem Papst gehegt bzw. von 

Gottvater gerodet werden, sind im Relief zu einem einzigen verschmolzen, der von der 

einen Seite von Geistlichen gestiitzt wird, wahrend von der anderen Seite Christus in die 

Wurzeln hackt. Auch die Inschrift der Schnellenauflage DAS VNKRVT I WIL ICH AVS 

/ ROTEN VND WERFEN ES / INS FEVR ermnert an die Uberschrift des Flugblatts. 

Wahrend diese Uberschrift aber praktisch eine Kontamination von zwei wortlichen Mat- 

thaus-Zitaten ist (Matth. 15,13 ’. . . Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht ge- 

pflanzt hat, die werden ausgerissen‘ und Matth. 7,19 ’Ein jeglicher Baum, der nicht gute 

Friichte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen‘ bzw. Matth. 3,10 ’Es ist schon 

die Axt den Bitumen an die Wurzel gelegt. Darum welcher Baum nicht gute Frucht 

bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen‘), ist der Ausspruch Christi auf dem Re

lief eine freiere Paraphrase dieser Bibelstellen. Das Wort Unkraut fallt dabei aus der Me- 

tapher vom unfruchtbaren, schlechte Friichte tragenden Baum heraus und laBt das 

Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen (Matth. 13,24-30) anklingen. Text und Dar- 

stellung des Flugblatts von 1532 richteten sich allgemein gegen die Irrlehren und Irrlehrer 

der katholischen Kirche. Dagegen ist im Kontext mit den beiden anderen Schnellenaufla- 

gen das Relief vermutlich auch wieder im engeren Anti-Interims-Sinn zu verstehen: Das 

auszurottende Unkraut, der Baum mit den schlechten Friichten, ware dann nicht generell 

’menschen lehr und gebotf, sondern unter diesen irrefiihrenden menschlichen Geboten 

speziell das Interim.

An die Interims-Schnellen lafit sich unmittelbar eine weitere Siegburger Schnelle ’mit 

Darstellungen reformatorischen Gedankenguts1 anschliefien, deren einziges Exemplar 

(soweit bekannt) sich im Diisseldorfer Hetjensmuseum befindet (Abb. 26-28)55. Diese 

wohl um 1570 entstandene Schnelle - ebenfalls aus der Nachfolge des F. Trac - ist wieder 

mit drei hochrechteckigen Auflagen zwischen Wulstringen verziert. Alle drei Bildfelder 

sind nach demselben Schema gegliedert: zuunterst eine zweizeilige Inschrift, dariiber eine 

Hausfront mit spitzem Giebel, vor dieser Kulisse drei stehende Figuren bzw. ein Sym

bol.

Die Auflage rechts vom Henkel (Abb. 27) fiigt sich wie ein Dominostein an das dritte 

Relief der Interims-Schnellen. Die Inschrift unten lautet: WILCHER BVM NICHT 

GOT I FRVCHT BRENGT. W. ABG. (Matth. 3,10 bzw. 7,19). In der Tiiroffnung ein 

Baum, aus dessen Krone eine menschliche Biiste aufragt, mit einem nicht eindeutig be- 

nennbaren gitterartigen Gegenstand in der Hand (Harfe ?). Beischrift tiber der Tiir: DER

55 E. Klinge, Siegburger Steinzeug (1972) Kat. Nr. 256.
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25 Bilderflugblatt mit Holzschnitt von Erhart Schoen und Text von Hans Sachs, Niirnberg 1532.

MENSCH. An einem Zweig links des Stammes eine Glocke, am Boden ein Stundenglas, 

zwischen beiden die Zahl XII. Links neben der Tur Christus, der mit einem Hammer an 

die Glocke schlagt. Neben seinem Kopf die Buchstaben MA. Rechts neben der Tur der 

Tod als Knochenmann, tiber seinem Kopf die Beischrift: MORS. In Kniehohe des Todes 

’schwebend‘ (d. h. nicht richtig in der Hand des Knochenmanns) eine Axt, eine weitere 

am Boden liegend. Im Baumstamm unten bereits eine Kerbe. Der Giebel mit einer Pal- 

mette verziert und mit einem adlerartigen Vogel bekront, Tiirme im Hintergrund.

Die Auflage links vom Henkel (Abb. 28) hat als Inschrift unten: DER DEVFEL BLEST 

DEM I FARESER DEN GITZ IN. In der Tur ein bartloser Mann in Gelehrtentracht 

(Pharisaer) mit einem Rauchfafi in der Rechten, zu beiden Seiten daneben je eine Teufels- 

gestalt, die einen Blasebalg auf die Ohren des Pharisaers richtet. Beim linken Teufel, des- 

sen Leib mit Schwaren bedeckt ist, die Beischrift: GITS. Giebelverzierung und Hinter- 

grundsarchitektur ahnlich wie beim vorigen Relief.

Bei der mittleren Auflage (Abb. 26) lautet die Inschrift unten: WER NIT SO DER 

RECHT DOR I INGIT DER IS EIN DEFVMORD (Dieb und Morder, vgl. Joh. 10,1). 

In der Tiiroffnung Christus, an dem von beiden Seiten je ein Schaf hochspringt, ein wei- 

teres steht rechts vorn. Zur Rechten Christi Paulus, auf Christus deutend, mit grofiem 

Schwert als Attribut. Zur Linken Christi ein jugendlich-bartloser Mann, offenbar Johan

nes, der mit einer Hand auf Christus, mit der anderen auf eines der Schafe weist. Im Gie

bel ein Spruchband mit verballhornter Inschrift: ICH BIN(D) AHR ZOM LEBEN / 

RECH DVRIN. Auf dem Dach oben zwei Manner mit hohen Mtitzen, die je ein Schaf 

tragen, zwischen ihnen eine Teufelsbiiste. Diese beiden Manner werden jeweils von ei-
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26 Siegburger Schnelle mit Schafstall Christi. 27 Siegburger Schnelle mit Schafstall Christi.

Hetjensmuseum Dusseldorf. Hetjensmuseum Dusseldorf.

nem Kmenden auf der Dachschrage angebetet, links von einem Monch mit der Beischrift: 

PHARES, rechts von einem Weltlichen (?), mit der Beischrift: DER TVRCK.

Insgesamt zeichnet sich diese Schnelle durch ihr ungewohnlich einheitliches Dekorations- 

system aus. Jede Auflage ist in sich symmetrisch und - fiber den sockelartigen Inschriften 

- geradezu architektonisch ’gebauth Auf der Schnelle flankieren wieder die beiden im 

Beiwerk weitgehend ubereinstimmenden Nebendarstellungen die mittlere Hauptdarstel- 

lung. Schon von der Konsequenz der formalen Gestaltung her kann man hier auch auf 

inhaltliche Konsequenz schlieBen, auf ein einheitliches, durchdachtes Gesamtprogramm 

(was ja bei den Bildprogrammen des Siegburger Steinzeugs keineswegs die Regel ist). Es 

wird sich leider wohl nicht mehr klaren lassen, wie das Programm dieser Schnelle zu- 

stande kam: ob der Topfer bzw. Formenstecher eine konkrete Vorlage tibernehmen 

konnte, ob er die Konzeption eines Beraters ausfiihrte oder ob er selbst unter Benutzung 

von verschiedenen, ferner liegenden Vorbildern dieses dreiteilige Dekorationsschema zu- 

sammengestellt hat.

Fur die beiden seitlichen Auflagen sind mir keine bildlichen Quellen bekannt; sie sind
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28 Siegburger Schnelle mit Schafstall Christi. 

Hetjensmuseum Dusseldorf.

moglicherweise nach gangigen Metaphern und mit gelaufigen Bild-Vokabeln in Analogic 

zu der mittleren Darstellung gebildet worden. Das Relief rechts vom Henkel mit seiner 

bilderratselartigen Gestaltung56 illustriert quasi das Kapitel von der Bufipredigt des Tau- 

fers in der Wiiste (Matth. 3,1-12), aus dem ja auch die Sockelinschrift stammt (Vers 10). 

Fine Mahnung an das nahe Ende und Gericht bedeutet m. E. die Glocke, an die Christus 

schlagt, mit der Zahl XII (zwolfte Stunde). Die Buchstaben MA bei Christus sollen wohl 

auf Matthaus als Quelle weisen. Auch die Assoziation an den schon von Luther im Kate- 

chismus (4. Hauptst. 1. B.) verwendeten Terminus ’Matthai am letzten‘ mag hier berech- 

tigt sein57. Die Axt des Todes, die schon eine Kerbe in den Menschenbaum geschlagen

56 Der Bilderratsel-Charakter fallt gerade an vielen der protestantischen, gedanklich iiberfrachteten Darstellun- 

gen auf, er hangt aber natiirlich auch mit der im Humanismus aufgekommenen Mode der Hieroglyphik und 

Emblematik zusammen.

57 Liest man die Buchstaben MA mit der Zahl XII zusammen, so stbfit man wieder auf eine der Stellen vom 

Baum, der an seinen Friichten erkannt werden soil und auf einen Hinweis auf den Tag des Gerichts (Matth. 

12,33 ff.).
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hat, verbildlicht den Beginn von Vers 10: ’Es ist schon die Axt den Baumen an die Wur- 

zel gelegt. . ./

Bei der gegeniiberliegenden Auflage gibt uns die Sockehnschrift kemen direkten Hinweis 

auf eine Bibelstelle. Die Inschrift richtet sich allgemein gegen den ’Geiz‘ des Pharisaers, 

der vom Teufel eingegeben sei - wobei Geiz im Sprachgebrauch des 16. Jahrhunderts die 

Bedeutung von Habgier hat. Und Pharisaer, wie schon im Neuen Testament angedeutet 

und noch heute verstandlich, war ein Synonym fur den Heuchler und ’falschen Prophe- 

ten‘, den Irrlehrer, d. h. aus protestantischer Sicht den Katholiken58 59. Die Habgier des 

Pharisaers ist biblisch zu belegen, z. B. aus dem 2. Kap. des 2. Petrus-Briefs, das von 

Gottes Gericht fiber die Irrlehrer handelt und wo es in Vers 3 heiht: ’Und aus Habsucht 

(avaritia) werden sie mit erdichteten Worten an euch ihren Vorteil suchend Die Habgier 

der katholischen Kirche, manifestiert vor allem im AblaEhandel, war von Anfang an ein 

bevorzugter Angriffspunkt fur die Polemik der Protestanten. Das Einblasen mit einem 

Blasebalg im Sinne einer negativen Inspiration war ebenfalls ein im 15./16. Jahrhundert 

sehr gelaufiges Bildmotiv. Es sei hier nur an die (Diirer zugeschriebene) Darstellung des 

thronenden ’Endkrist' (Antichrist) in Sebastian Brants Narrenschiff erinnert, der einen 

Geldsack (avaritia!) in der Rechten halt und dem ein Teufel auf diese Weise einblast, oder 

an Cranachs d. J. groBen Holzschnitt ’Unterschied zwischen der waren Religion Christi I 

und falschen Abgottischen lehr des Antichrists in den furnehmsten stficken159. Dort 

schwebt fiber dem protestantischen Prediger inspirierend die Taube des Hl. Geistes, da- 

gegen empfangt der katholische Prediger (ein Monch) seine Eingebung mittels Blasebalg 

von einem Teufelchen. Auch bei diesem Blatt ist durch den Ablahhandel im Vordergrund 

der Avaritia-Aspekt besonders hervorgehoben.

Die mittlere Auflage illustriert das Gleichnis von Christus als gutem Hirten und vom 

Schafstall Christi, Joh. 10,1-16. Die Sockelinschrift zitiert (in Kurzform) den Beginn die- 

ser Parabel: ’Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht zur Tur hineingeht in den 

Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Rauber/ Das RECH 

DVRIN in der verballhornten Inschrift im Giebel gibt noch einmal ein Echo dieses 

Spruchs (wahrend der Anfang des Spruchbands moglicherweise ein Rudiment aus Joh. 

14,6 ist: ’Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben‘). Christus, der Hirte ’der aber 

zur Tur hineingehf (10,2) oder auch von sich sagt ’Ich bin die Tur zu den Schafen1 

(10,7), wird hier in der Tur des Schafstalls zwischen seinen Schafen dargestellt. Die Figu- 

ren auf dem Dach dagegen sind die Diebe und Rauber, die anderswo hineinzusteigen ver- 

suchen und die Schafe stehlen wollen, d. h. die auf anderen Wegen als allein fiber den 

Glauben an Christus selig werden wollen und andere auch auf diese Irrwege zu ziehen 

trachten. Diese Eindringlinge sind hier durch die Kleidung als Monch bzw. durch die 

Beischriften als Pharisaer und Turke gekennzeichnet, wodurch die Darstellung ihren po- 

lemischen, antikatholischen Akzent erhalt.

Auch die beiden Apostel neben Christus weisen auf die protestantische Provenienz dieser 

Darstellung, vor allem Paulus. Da die Rechtfertigungslehre des Paulus einen Grundge- 

danken der protestantischen Lehre ausmachte, war er der evangelische Apostel par excel

lence, so sehr, daft ’paulinisch1 zeitweise gleichbedeutend mit evangehsch gebraucht wur-

58 F. Lepp. Schlagworter der Reformationszeit (1908) 62 ff.

59 Geisberg a. a. O. (Anm. 44) Nr. 654/5. - Farbig abgebildet im Katalog ’Von der Freiheit eines Christenmen- 

schen‘, Berlin 1967, S. 159.
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29 Schafstall Christi, Holzschnitt 1524. Nachschnitt nach einem Bilderflugblatt von Sebald Beham, 

Niirnberg 1524.

de60. Johannes, der Lieblmgsjiinger Christi und Lieblingsevangelist Luthers, steht hier 

wohl als Autor des Gleichnisses vom guten Hirten und Schafstall Christi.

Im Gegensatz zu den beiden anderen Reliefs hat das Thema ’Schafstall Christ? eine lan- 

gere Bildtradition. Es taucht in der Zeit der friihen und besonders heftigen konfessionel- 

len Polemik um die Mitte der 1520er Jahre - wieder einmal - auf Flugblattern der refor- 

matorischen Seite auf. Das alteste bekannte Beispiel ist ein Bilderflugblatt (34,5 x 24,5 

cm) ’Der Schafstal Crist?, Niirnberg 1524, mit einem Holzschnitt von Sebald Beham und 

einem Spruchgedicht von Hans Sachs (Abb. 29). Ein Original dieses Flugblatts hat sich 

nicht erhalten, wohl aber ein Nachdruck des Augsburger Druckers Heinrich Steiner noch 

aus demselben Jahr 1524 mit einem qualitativ schwacheren Nachschnitt der Beham’schen 

Darstellung61. Diese zeigt einen Stall, in dessen Tur Christus zwischen Schafen steht.

60 Lepp a. a. O. (Anm. 58) 35 f. - H. v. Einem, Diirers vier Apostel. Anz. Germ. Nationalmus. Niirnberg 

1969, 100.

61 Geisberg a. a. O. (Anm. 44) Nr. 221. - Schmidt a. a. O. (Anm. 44) 52. - A. Legner, Der Gute Hirte (1959) 

34. - Zschelletzschky a. a. O. (Anm. 54) 250-253. - Ausstellung ’Die Welt des Hans Sachs', Niirnberg 1976, 

Kat. Nr. 9 (mit weiterer Literatur). - Geisberg u. Strauss a. a. O. (Anm. 44) Bd. 1, 202.
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Von rechts kommen Vertreter verschiedener Stande auf ihn zu, alien voran ein Bauer. An 

den Stall sind von beiden Seiten Leitern gelegt, uber die zahlreiche Menschen in den 

Schafstall zu dringen versuchen, unter ihnen Monche, Nonnen und andere katholische 

Geistliche. Diesen Eindringlingen liest links ein Engel aus einem Buch vor, der neben 

Christus und dem ’GotloB haufF einen der Sprecher in Hans Sachsens Gedicht aus- 

macht.

Vermutlich wenig spater, auch noch um die Mitte der 1520er Jahre, entstand ein anderer 

Holzschnitt (19,2 x 28,1 cm, von einem Flugblatt ?) zum Thema Schafstall Christi, der 

dem Monogrammisten MS zugeschrieben wird (Abb. 30). Vorhanden u. a. im Germani- 

schen Nationalmuseum Niirnberg (HB 24)62. Die Darstellung ist in diesem Blatt noch 

wesentlich detailreicher und in der Tendenz daher deutlicher. Der Schafstall hat einen ka- 

pellenartigen Anbau, auf dessen Dach der Papst sitzt und sich von zwei Knienden den 

Fufi kiissen lafit. Von rechts herankommende Leute werden von einem Kardinal, einem 

Bischof und einem Monch dort hinaufgewiesen. Links dagegen zeigen zwei Apostel ei

nem vornehm gekleideten Mann, der gerade im Begriff ist, Almosen zu geben, den Weg 

zum Schafstall Christi: nicht die guten Werke sind der rechte Weg, sondern allein der 

Glaube an Christus (Rechtfertigungslehre). Christus steht wieder in der Tur des Schaf- 

stalls und hat den Schlussel einem Laien tibergeben (Luthers Gedanke vom Laienpriester- 

tum). Im Hintergrund weitere Szenen aus der Parabel vom guten Hirten. Das Thema 

wurde nach der Mitte des 16. Jahrhunderts, zur Zeit der Gegenreformation, wieder auf- 

gegriffen. U. a. sind (mindestens) zwei Stichversionen aus den Niederlanden bekannt: die 

eine wurde nach einer Zeichnung von Pieter Brueghel d. A. von Philipp Galle gestochen; 

sie ist 1565 datiert63. Bei diesem Stich steht Christus als Guter Hirte, ein Schaf auf den 

Schultern tragend, in der Tur des Stalls, fiber ihm auf dem Tiirbalken die Inschrift EGO 

SVM OSTIVM OVIUM. Von beiden Seiten brechen die Diebe und Rauber gewaltsam in 

den Stall ein und zerren Schafe heraus. Die Eindringlinge sind hier nicht ostentativ als 

Katholiken gekennzeichnet (obgleich links offenbar auch ein Monch unter ihnen ist), so 

dafi die Darstellung nicht eindeutig als antikatholisches Tendenzblatt erscheint, sondern 

als nicht parteigebundene Illustration der biblischen Parabel. Es ist aber auffallig, wie 

sehr das Herauszerren der Schafe aus dem Stall, d. h. aus der wahren Kirche und Ge- 

meinde Christi, betont wird, ein Motiv das in den friiheren Holzschnitten gar keine Rolle 

spielte. Damit soil moglicherweise auf die Bestrebungen der Gegenreformation angespielt 

werden, die Protestanten aus ihrem neuen Glauben herauszureiben und zum katholischen 

zuriickzubringen, so dafi der alte polemische Sinn doch erhalten ware, sich nur - aus 

Riicksicht auf den Kiinstler und Verleger (?) - nicht so offen zu erkennen gibt. Evident 

ist dagegen die agressive Einstellung gegen die katholische Kirche bei einem anderen, an- 

onymen Kupferstich des spaten 16. Jahrhunderts64, bei dem zahlreiche katholische Kleri- 

ker von verschiedenen Seiten in den Stall einbrechen, darunter auch ein vielkopfiges apo- 

kalyptisches Ungeheuer mit der Papsttiara.

Diese beiden niederlandischen Stichversionen des Themas sind hier nur erwahnt zum

62 E. Beitz, Allegorien der Reformationszeit. Zeitschr. f. christl. Kunst 34, 1921, 165-167. - Zschelletzschky 

a. a. O. (Anm. 54) 253 f. (in Anmerkung 252 weitere Literatur). - Geisberg u. Strauss a. a. O. (Anm. 44) Bd. 

1, 142 (dort Barthel Beham zugeschrieben).

63 C. G. Stridbeck, Bruegelstudien (1956) 346 Anm. 30. - F. W. H. Hollstein, Dutch und Flemish Etchings, 

Engravings and Woodcuts 3 (o. J.) 273. - Zschelletzschky a. a. O. (Anm. 54) 252; 254.

64 Stridbeck a. a. O. 197 Abb. 54.
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30 Schafstall Christi, Holzschnitt des Monogrammisten MS (oder von Barthel Beham?), um 1525.

Beweis fur die Langlebigkeit und Bekanntheit des Sujets ’Schafstall Christi' als protestan- 

tische Kampfdarstellung65; als Vorbild oder Anregungsquelle fur den Topfer der Schnelle 

in Dusseldorf kamen sie nicht in Frage. Ebenfalls nicht als Vorbilder, wohl aber als bild- 

liche Parallelen sind schlieblich noch zwei weitere Fassungen des Themas anzufiihren, die 

unser Formschneider mit Sicherheit gekannt hat. Da ist zunachst ein Holzschnitt von 

Virgil Solis in seiner Folge der ’Biblischen Figuren', die zuerst 1560 bei Sigmund Feyer- 

abend in Frankfurt erschienen, spater auch als Textillustrationen in Bibelausgaben iiber- 

nommen wurden66. Wie nun schon ganz gelaufig, steht dort Christus zwischen Schafen 

in der Tur des Stalles; er spricht zu einem Hirten, der sich auf einen langen Kntittel 

stiitzt. An der linken Seite des Stalls die Diebe und Rauber, einer auf der Leiter, einer un- 

ten durch ein Loch in der Wand kriechend; beide sind bei aller Winzigkeit eindeutig als 

Monche zu erkennen.

Wenig spater, 1564, brachte Sigmund Feyerabend eine zweite Folge biblischer Holz- 

schnitte heraus, die ebenfalls in der Folgezeit in zahlreiche Bibelausgaben Aufnahme 

fand: ’Neuwe Biblische Figuren des Alten und Neuen Testaments', von Jost Amman 

nach Zeichnungen von Johann Bocksperger geschnitten. Auch unter diesen Holzschnit- 

ten ist eine Version des Schafstall-Gleichnisses, die, obwohl grower und detailreicher,

65 Dab Flugblatter mit diesem Thema in der 2. Halite des 16. Jahrh. im Handel waren, ergibt sich auch aus 

dem Nachlafi des 1588 verstorbenen Ntirnberger Kurzwaren- und Kunsthandlers Cornelius Caimox. Unter 

allerlei Kurzwaren und kleinen Geschenkartikeln, Olbildern, Altarbildern und Druckgraphik verschiedenster 

Art enthalt das Nachlafiverzeichnis auch politische und religiose Flugblatter, darunter auch den ’Schafstall' 

(K. Schottenloher, Flugblatt und Zeitung [1922] 149 f.).

66 Ph. Schmidt, Die Illustration der Lutherbibel (1962) 236 f. - Lipperheide a. a. O. (Anm. 6) 25 f.
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deutlich von der des Virgil Solis abhangig ist67. Die Eindringlinge sind dort drei Monche 

und (laut Ph. Schmidt) ein reformierter, nicht lutherischer Geistlicher. Die Komposition 

des Virgil Solis wurde, wie viele andere seiner biblischen Figuren68, von den Siegburger 

Stemzeugtopfern ziemlich genau - einschlieblich der Monchs-Einbrecher - iibernommen, 

so z. B. auf einer Schnelle des F. Trac im Hetjensmuseum69 und auf einer groben 

Schnelle mit dem Datum 1570 von Hans Hilgers, von der in fast alien groberen Stein- 

zeugsammlungen Exemplare erhalten sind70. Weniger deutlich ist die Abhangigkeit vom 

Holzschnitt des Virgil Solis bei einer Rundauflage eines Siegburger Pullenfragments in 

Siegburg71.

Die polemische Note in diesen kleinen Holzschnitten und Reliefauflagen sollte man wohl 

nicht iiberbewerten. Die ’Diebe und Rauber‘ im Mbnchshabit sind bei den Bibelillustra- 

tionen nicht allzu gewichtige zeitkritische Details, ahnlich wie die Papsttiara des apoka- 

lyptischen Tiers, die von Anfang an relativ fest zur Tradition der Illustrationen in Lu- 

therbibeln gehorte (auch bei Virgil Solis und Jost Amman hat das Tier die Tiara). Bei den 

groberen Reliefs der Schnelle, von der wir ausgegangen sind, ist dagegen die antikatholi- 

sche Tendenz bewufit und deutlich. Die szenische Schilderung der biblischen Parabel ist 

hier in erne symmetrische Komposition von geradezu monumentaler Eindringlichkeit 

umgeformt worden. Ein direktes Vorbild dafiir mub weiter auf der Suchliste stehen (ohne 

viel Erfolgsaussichten); bisher lafit sich nur, wie oben versucht, der Bereich der Vorlaufer 

und verwandten Darstellungen aufzeigen.

Der Papst-Teufel-Doppelkopf, die Auflagen der Interims-Schnellen und die Schafstall- 

Christi-Schnelle sind drei Beispiele antikatholischer Polemik auf rheinischem Steinzeug, 

die sich deutlich als Nachfahren protestantischer Flugblatter bzw. Schmahmedaillen er- 

wiesen haben. Weitere Darstellungen dieser Art sind sicherlich noch zu entdecken, zum 

Teil verbirgt sich wohl auch in bisher ungedeuteten allegorischen Reliefauflagen eine ahn- 

liche Tendenz72. Dazu kommen dann noch andere antiklerikale Spott- und Schmahdar- 

stellungen, die nur bedingt der konfessionellen Polemik zuzurechnen sind, z. B. die 

kleine Rundauflage mit einem Monch, der auf eine nackte Frau eindringt, auf Siegburger 

Trichterhalskrtigen73 oder der Fries des Jan Emens mit den Ubeltaten der Pfaffen (1590),

67 Schmidt a. a. O. 245-247; 260.

68 Lipperheide a. a. O. (Anin. 6) passim.

69 Inv.-Nr. A 446. Klinge a. a. O. (Anm. 55) Kat. Nr. 251. - Lipperheide a. a. O. (Anm. 6) Abb. 18; 19.

70 u. a.: Hetjensmuseum Dusseldorf, Inv.-Nr. E 6. Klinge a. a. O. (Anm. 55) Kat. Nr. 289. - Lipperheide 

a. a. O. (Anm. 6) 38.

71 B. Astor-Dechange, Die Pulle. Ein Gefalltyp des Siegburger Steinzeugs. Heimatbl. Rhein-Sieg-Kreis 1977, 

53 f.

72 Das Rhein. Landesmus. Bonn besitzt den Gipsabdruck einer grofien runden Siegburger Tonmatrize (Dm. 11 

cm, Inv.-Nr. 35.601), die 1935 in Siegburg gefunden wurde und deren allegorische Darstellung vermutlich 

eine Anspielung auf politisch-religidse Zeitereignisse enthalt: Merkur (mit Fliigelhut, Fliigelschuhen und 

Schlangenstab) und Venus (mit flammendem Herzen in der Hand) reichen sich die Rechte fiber einem ’Al

tar', hinter dem die Halbfigur Jupiters (mit Krone und Szepter) auftaucht. Rechts im Blickfeld der Fuchs 

(mit Monchskapuze auf der Kanzel) als Ganseprediger. Uber den Gottheiten: IVPITER. SONN. VENVS. 

1590., fiber dem ’Altar1: BONAFIDE. Eine Deutung dieser Allegorie steht noch aus. - Ebenfalls in die kon- 

fessionelle Polemik gehorten offenbar Schmahdarstellungen vom Anfang des 17. Jahrh. aus Frechen, die aber 

nur dokumentarisch erwahnt sind: eine Karikatur auf die katholische Auffassung vom Sakrament der Ehe (in 

despectu jugis sacrificii) und die Verspottung eines messelesehden Monches. Siehe L. Ennen, Geschichte der 

Stadt Koln 5 (1880) 383; W. Bienert, Ursprung und Friihgeschichte der evangelischen Kirchengemeinde Fre

chen. Veroffentl. Koln. Geschver. 19 (1957) 50 f.

73 Klinge a. a. O. (Anm. 55) Kat. Nr. 383. - Ein fragmentarischer Trichterhalskrug mit dreimal dieser Auflage 

auch im Rhein. Landesmus. Bonn Inv.-Nr. 26.223.
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der auf Raerener und Westerwalder Kriigen Verwendung fand74. Solche Satiren gegen die 

Monche und Pfaffen haben eine eigene Tradition, die bis weit ins Mittelalter zurtick- 

reicht, sie sind keine spezifische Erscheinung der Reformation und brauchen auch bei- 

leibe nicht von protestantischer Seite auszugehen.

Voraussetzung und Stimulans fur die antikatholischen Darstellungen auf rheinischem 

Steinzeug (und natiirhch auch in anderen bildnerischen Medien, von den literarischen 

Gattungen ganz zu schweigen) war die konfessionell hochst gespannte Lage, die auch an 

den Topferorten Koln/Frechen und Siegburg herrschte. Weder in der erzbischoflichen 

Stadt Koln noch in der ’abteilichen Stadf Siegburg war ja die Einwohnerschaft einmiitig 

katholisch; ganz im Gegenteil gab es beiderorts auch starke reformatorische Neigungen, 

die zeitweise geduldet, zeitweise streng verfolgt wurden75. In Koln waren die Jahre 

1542/3 bis 1547 ftir die reformatorisch Gesinnten giinstig, als Erzbischof Hermann von 

Wied sich nach langem Zogern zu einer Reformation in lutherischem Sinne entschlossen 

hatte. Auch dessen Bruder Friedrich von Wied zeigte sich wahrend seiner Amtszeit als 

Erzbischof 1562-1567 der Reformation nicht ganzlich abgeneigt76. Ein strikter Anhanger 

der papstlichen Partei und Verfechter der Gegenreformation war dagegen Hermanns 

Nachfolger Adolf von Schauenburg (1547-1556), in dessen Amtszeit auch die Verkiindi- 

gung und Durchfiihrung des Augsburger Interims fiel. Trotz Verfolgung und Diskrimi- 

nierung gab es aber weiter zahlreiche Protestanten in Koln, die sich zu mehreren heimli- 

chen evangelischen Gemeinden unterschiedlicher Richtungen zusammenschlossen. Sie 

hielten ihre Gottesdienste teilweise in Privathausern ab, gingen z. T. auch zum sonntagli- 

chen Kirchgang oder zu kirchlichen Amtshandlungen in die Nachbarorte Frechen und 

Bachem, wo es seit den 1540er Jahren mit obrigkeitlicher Duldung protestantische Ge

meinden gab. Von grower Bedeutung war auch der Strom von Glaubensfltichtlingen aus 

den Niederlanden seit den spaten 1560er Jahren, von denen sich besonders viele in Koln 

niederlieben.

Auch in Siegburg wechselten Zeiten der Toleranz gegeniiber reformationsfreundlichen 

Biirgern mit solchen gegenreformatorischer Strenge. 1549 stellte der Rat mit Duldung des 

Abtes den streitbaren lutherischen Pradikanten Peter von Mayen ein, der 1550 auf Betrei- 

ben des Kolner Erzbischofs Adolf von Schauenburg und des Bonner Archidiakons abge- 

setzt wurde. In einer Anklageschrift gegen ihn heifit es u. a.77: ’Item veracht des keysers 

Interim, Reformation unseres g(nadigen) h(errn) von Collen (Adolf von Schauenburg), 

statuta provinciblia proxime edita, in summa ceremonias ecclesiae‘ - ein Passus, der stark 

an die Gesinnung erinnert, die im Bildprogramm unseres Trichterhalsbechers und der (in 

Siegburg spateren) Interims-Schnellen Ausdruck fand. In den 1560er Jahren waren die in 

Siegburg und Umgebung tatigen Geistlichen in ihrer Einstellung schwankend, verrichte- 

ten aber wohl in der Mehrzahl ihren Dienst nach reformatorischer Weise78. Einen Hohe-

74 Falke a. a. O. (Anm. 30) Bd. 2, S. 34. - Exemplare u. a. in Berlin, Kunstgewerbemuseum, und in Koln, 

Kolnisches Stadtmuseum. Das bei Falke abgebildete Exemplar tragt den Namen des ’Jan Allers', eines Schif

fers und Steinzeug-Grofihandlers aus Nimwegen. Das bestatigt die naheliegende Vermutung, dab Abnehmer 

fur Gefafie mit derartigen Darstellungen sich u. a. in den protestantischen Niederlanden fanden.

75 Naheres dazu u. a. bei L. Ennen, Geschichte der Stadt Koln 4; 5 (1875/80); Bienert a. a. O. (Anm. 72); H. 

Keim, Reformatorische Bewegungen in und um Siegburg, in: Heimatbuch d. Stadt Siegburg 2 (1967) 

197-264.

76 Keim a. a. O. 210.

77 Keim a. a. O. 205; 252 f.

78 Keim a. a. O. 209 f.
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punkt erreichte die reformatorische Bewegung in Siegburg in den Jahren 1568 bis 1572, 

als die Siegburger Burger mit Dietrich Lipper einen entschiedenen Anhanger der Augs- 

burgischen Konfession als Pfarrer einstellen konnten, zunachst offenbar mit Einverstand- 

ms des Abtes. Nach der Absetzung von Dietrich Lipper 1572 begann dann fur die prote- 

stantischen Burger Siegburgs die ernsthafte Verfolgung und schliefilich die Vertreibung 

aus der Stadt.

Unter den Protestanten an den Topferorten waren mit Sicherheit auch eine ganze Reihe 

Steinzeugtopfer. Einer der Griinde fur die feindselige Haltung des Kolner Rats gegentiber 

den dortigen Steinzeugtbpfern und fur deren Vertreibung aus der Stadt um die Mitte des 

16. Jahrhunderts war vermutlich die suspekte religiose Gesinnung unter den Krugbak- 

kern79. Wie erwahnt gab es in Frechen, dem Zufluchtsort fiir die meisten aus Kbln ver- 

triebenen Topfer, seit den 1540er Jahren eine evangelische (anfangs eher lutherische, seit 

1578 reformierte80) Gemeinde, zu deren Stiitzen gerade auch die Topfer gehorten, die als 

selbstandige Handwerksmeister vom Grundherrn wirtschaftlich unabhangig waren81. 

Auch fiir Siegburg ist eine reformationsfreundliche Einstellung verschiedener Ziinfte, 

darunter auch der Topfer, bezeugt82, und die Abwanderung vieler Siegburger Topfer in 

den Westerwald gegen Ende des 16. Jahrhunderts war sicherlich bei manchen eine Folge 

ihrer Konfessionszugehbrigkeit.

Die Herstellung von Steinzeug mit antikatholischen Darstellungen erfolgte also vermut

lich z. T. aus eigener Initiative protestantischer Topfer, z. T. sicher auch fiir protestanti- 

sche Auftraggeber. Abnehmer fiir solches ’schandlich Geback* fanden sich sowohl in un- 

mittelbarer Nahe83 als auch in den entfernteren Exportgebieten, z. B. sicherlich unter den 

niederlandischen Calvinisten und den norddeutschen Lutheranern. Leider ist die Prove- 

nienz fast aller Interims-Schnellen und der Schafstall-Christi-Schnelle nicht weiter als bis 

ins 19. Jahrhundert zuriickzuverfolgen. Die einzige Ausnahme bildet die Schnelle in 

Hamburg: Bevor diese Interims-Schnelle 1876 als Geschenk ins Museum kam, war sie 

’seit unvordenkbaren Zeiten‘ in der Hamburger St. Katharinenkirche aufbewahrt gewe- 

sen84. Es ist durchaus denkbar, dab sie schon im spateren 16. Jahrhundert in den Besitz 

dieser Kirchengemeinde kam - woraus sich hbchst interessante Perspektiven fiir die Ver- 

wendung dieser Schnelle ergaben!

Im Normalfall waren die Schnellen mit antikatholischen Darstellungen wohl genau wie 

andere reich verzierte Schnellen kostbares Tafelgeschirr, das sowohl als Trinkgefafi be- 

nutzt werden konnte, als auch als kunstvoll und sinnreich verziertes Prunkstiick zur 

Schau gestellt wurde. Die Provenienz der Schnelle in Hamburg aus Kirchenbesitz erbff- 

net nun aber die Moglichkeit, dafi diese Interims-Schnelle - und vielleicht noch andere 

SteinzeuggefaEe mit polemisierenden Darstellungen - liturgische Verwendung fanden, 

etwa als Lavabo-Kanne oder sogar als Abendmahlskanne gedient haben85. In dem religio- 

sen Klima des 16. und 17. Jahrhunderts ware das durchaus moglich.

79 Dazu u. a.: F. Brill, Die Tbpferei in der Streitzeuggasse zu Koln, in: Aus kblnischer und rheinischer Ge- 

schichte. Veroffentl. Koln. Geschver. 29 (1969) 263.

80 Bienert a. a. O. (Anm.'72) 46.

81 Bienert a. a. O. (Anm. 72) 9.

82 Keim a. a. O. (Anm. 75) 221.

83 Der Trichterhalskrug mit den Papst-Teufel-Medaillons kam in Eschmar als Bodenfund zutage, die Frechener 

Schmahdarstellungen (vgl. Anm. 72) wurden unverfroren in Koln feilgeboten.

84 Inventareintrag.

85 Vermutung von Dr. J. Rasmussen, Mus. f. Kunst und Gewerbe, Hamburg, in einem Brief vom 25. 7. 1978.
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Bei diesem ersten Versuch, anhand weniger Beispiele das Thema der reformationszeitli- 

chen Bildpolemik auf rheinischem Steinzeug anzuschneiden, sind viele Fragen offen ge- 

blieben. Weitere Nachforschungen waren sicherlich lohnend, da gerade dieses scheinbar 

abseitige Thema Einblick in verschiedene kulturhistorisch und religionsgeschichtlich in- 

teressante Zusammenhange erlaubt.

N a c h t r a g : Nach der Drucklegung dieses Artikels ist im Kunsthandel (Auktion bei Christie’s, Laren/Hol- 

land, 5. 4. 1979, Kat. Nr. 1560) eine weitere Siegburger Interims-Schnelle aufgetaucht. Diese weist die bekann- 

ten drei Darstellungen seitenverkehrt - wie das Raerener Exemplar - auf und tragt das Datum 1591.
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