
KulturgutIV. Quartal 2012 5

„Ein toller Ke(e)rl“
Zu zwei neu erworbenen Tellern von Theodor Keerl (1862 – 1939)

BLICKPUNKT NOVEmBER.   der name theodor Keerl  
findet zurzeit verdientermaßen Beachtung. ein aktueller 
ausstellungskatalogtitel bezeichnet den Keramikkünstler 
aus landshut zu recht als „meister der glasur“. dieser 
ehrenvolle titel lässt sich an zwei kürzlich in die samm-
lung design gekommenen tellern sehr anschaulich veri-
fizieren. Beide teller (durchmesser 23,6 bzw. 23,2 cm) 
sind aus rötlichem ton von hand gedreht. ihre innensei-
ten sind in dunklem grünbraun engobiert. als kontrastie-
rende dekorfarbe wählte Keerl für beide teller ein helles 
grün, das spürbar auf dem scherben aufliegt. einer von 
beiden hat im spiegel eine hellgrüne libelle als motiv, am 
steigbord verläuft ein dekorband, bestehend aus spiral-
ranken. an einer stelle im spiegel ist ein leicht bläulich 
schimmernder fleck zu erkennen, der wohl auf einen 
leichten Brennfehler hinweist. der andere teller zeigt im 
spiegel drei raubfische, die mit ihren mäulern aufeinan-
der zu gerichtet sind. ihre leiber sind s-förmig geschwun-
gen und muten in der gesamtschau wie ein Wirbelmotiv 
an. der steigbord geht in eine – wenn auch schmale – fah-
ne über, auf der eine Wellenlinie verläuft. Beide geschir-
re schützt eine glänzende Bleiglasur. auf der rückseite  
– am Übergang von Wandung zum Boden – ist jeweils das 
geritzte Keerlsche markenzeichen mit drei ineinander ver-
schlungenen Buchstaben tKl (theodor Keerl landshut) zu 
erkennen. die teller sind um 1910 in dem neu eingerich-
teten chemisch-technischen laboratorium des Künstlers 

in landshut entstanden. ein um 1910 gedrucktes muster-
blatt dieses laboratoriums zeigt beide geschirre neben 
an deren, ähnlich dekorierten und glasierten erzeugnissen.

Theodor Keerls Ausbildung zum Ingenieur

theodor Keerls laufbahn begann zunächst ganz unbe-
rührt von jeder Keramik. 1862 als sohn eines försters 
in schrattenbach (oberallgäu) geboren, scheint der jun-
ge mann über auffallendes talent im Zeichnen verfügt 
zu haben. nach dem ende der schulzeit 1880 begann er 
in münchen – wohl an der Kunstgewerbeschule – ein Zei-
chenstudium. Praktische erfahrungen brachten ihm in 
dieser Zeit nebenbei gefertigte Zeichnungen und entwür-
fe für verschiedene ateliers, aber auch für die Königliche 
hofglasmalerei. im Jahr 1885 bot ihm die Klosterschule 
seligenthal in landshut eine stelle als mal- und Zeichen-
lehrer an. das Zusammentreffen mit dem dortigen Bür-
germeister, dr. gustav gehring, brachte für Keerl die ent-
scheidene Wende. gehring, der sich 1873 nachdrücklich 
für die errichtung der landshuter töpferschule, der spä-
teren staatlichen fachschule für Keramik, eingesetzt hat-
te, erkannte wohl Keerls interesse an email, emaillierung 
und oberflächengestaltung von metallen. gemeinsam ent-
wickelten sie ein Verfahren, eisen an der oberfläche zu 
veredeln. unter dem titel „feinkunstemaillierung“ wurde 
es zum Patent angemeldet. Wirtschaftliches interesse an 
solcher art von oberflächenbehandlung zeigte vor allem 
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die in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts expan- 
dierende gusseisenindustrie, und hier insbesondere das 
eisenhüttenwerk hochstein bei Winnweiler in der rhein-
pfalz. der dortige direktor, freiherr von gienanth, stellte 
auf Vermittlung gehrings theodor Keerl als mitarbeiter 
an. für diesen bot sich nun die möglichkeit, sich in allen 
chemisch-technischen fragen umfassend weiterzubilden. 
Viele der in der gienanthschen fabrik erzeugten Produk-
te für großindustrie, land- und hauswirtschaft erhielten 

zum schutz vor Korrosion emailüberzüge oder resistente 
Beschichtungen. Keerl, der inzwischen eine ingenieuraus-
bildung abgeschlossen hatte, war in hochstein sehr erfolg-
reich gewesen. 

Laboratorium in Landshut

allerdings scheint er sich als Künstler bei allem erfolg 
etwas vernachlässigt gefühlt zu haben. nicht anders ist es 
zu erklären, dass er 1898 seine stelle bei den gienanth-
Werken aufgab und mit seiner frau amalie und der 1894 
geborenen tochter lydia die rheinpfalz verließ, um sich 
wieder in landshut niederzulassen. in der Papiererstra-
ße eröffnete er ein „chemisch-technisches laboratorium 
für Kunst-email“. er pries in annoncen seine fähigkeiten 
in der emaillierung von eisenwaren, Öfen und Kaminen 
an, verkaufte aber auch „schmelzfarben zum direkten 
auftragen auf eisenguss“ oder auch auf Keramik (Porzel-
lan, steingut, majolika, tonwaren). gerade in der Kera-
mik scheint Keerl das für ihn richtige material gefunden 
zu haben. in der landshuter Zeit von 1900 bis 1910 expe-
rimentierte er in großem stil, hatte sich eine töpferwerk-
statt mit zwei Brennöfen eingerichtet und mit einer ton- 
und glasurmühle und anderen für die herstellung notwen-
digen dingen ausgestattet. einzig das drehen der gefäße 
überließ er einem dreher. Bei der Betrachtung der erhal-
tenen gefäße Keerls fällt auf, dass die glasuren überwie-
gend einen sehr dunklen grundton haben. Wie man heute 
nachweisen kann, handelte es sich um borhaltige laufgla-
suren, die Keerl selbst mischte. die gezielt aufgebrachten 
helle kräftigen farbinseln kommen dadurch umso stärker 
zur geltung. Besonders deutlich wird dies bei den aventu-
ringlasuren, die „durch das auskristallisieren des eisen-
oxids“ (mey 2012) einen bemerkenswerten goldschimmer-
effekt hervorrufen.
mit der teilnahme an diversen regionalen ausstellungen 
wurde das fachpublikum auf Keerl aufmerksam. 1912 
errang er bei der Kunstgewerbeausstellung der Bayeri-
schen landesgewerbeanstalt in nürnberg (ehemaliges Bay-
erisches gewerbemuseum) ein diplom und die silberme-
daille der König-ludwig-Preisstiftung. den größten erfolg 
aber brachte die teilnahme an der Weltausstellung in gent 
1913. als einziger deutscher Keramiker bekam er eine 
goldmedaille und erhielt den ersten Preis. im Zuge die-
ser auszeichnung stieg Keerls Bekanntheitsgrad enorm. 
museen (zum Beispiel das Kunstgewerbemuseum dres-
den) erwarben von ihm Keramiken. auch das Bayerische 
gewerbemuseum kaufte für seine sammlung insgesamt 
acht Vasen von Keerl (inv. nr. lga 9210 – 9218). Keerl 
warb mit seinen Kunstkeramiken, die mit „hochaparten 
farbigen glasuren und aventuringoldglasuren“ versehen 
waren. tatsächlich hatte er sich in diesen speziellen Berei-
chen hervorragendes Wissen angeeignet.

Bayerische Kunstkeramik Keerl & Schumann GmbH

der erste Weltkrieg und die Jahre unmittelbar nach 
1918 bereiteten den anfangserfolgen jedoch ein schnel-Marke
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les ende. Keerls Keramiken fanden in einer Zeit, die von 
hunger und inflation geprägt war, keine Käufer. in seiner 
not wandte er sich an Pfarrer lang in arzberg. Über ihn 
gelang ein Kontakt zu carl schumann (1871 – 1926), der 
in dem oberfränkischen ort nahe der böhmischen grenze 
1881 die von seinem Vater heinrich gegründete Porzellan-
fabrik schumann übernommen hatte. schumanns fabrik 
hatte zu diesem Zeitpunkt volle auftragsbücher und konn-
te relativ schnell wie-
der an die wirtschaft-
liche Blüte der Zeit 
vor 1914 anknüp-
fen. dass er sich für 
Keerls Kunstglasuren 
interessierte, hing 
wohl damit zusam-
men, dass schumann 
neben dem klas-
sischen Porzellan-
programm und den 
mit seinem namen 
unmittelbar verbun-
denen durchbruch-
porzellanen in Keerls 
Keramiken ein wei-
teres lukratives 
geschäftsfeld sah. 
gerade der unmit-
telbare Kontrast der 
Keerlschen gefäße 
mit ihren dunklen 
glasuren zu den 
weißen geschirren 
der fabrik scheint 
schumann fasziniert 
zu haben. auf dem 
fabrikgelände errichtete der fabrikbesitzer 1921 deshalb 
für Keerl ein atelier, das unter der Bezeichnung „Bayeri-
sche Kunstkeramik Keerl & schumann gmbh“ firmierte. 
Über 100 modelle umfasste das Produktprogramm Keerls 
in arzberg, das sich dem inzwischen herrschenden art-
déco-stil zugewandt hatte. auch figürliche Kleinplastik 
fertigte er an. doch fehlte den anfangs guten erfolgen ein 
dauerhafter absatz. das lag auch an der aufwendigen und 
teuren herstellung der glasuren, auf die Keerl aber größ-
ten Wert legte, unterschied doch genau dieses Qualitäts-
merkmal seine erzeugnisse von anderen Keramiken. die 
Weltwirtschaftskrise tat ein Übriges, sodass das atelier  
im laufe des Jahres 1933 geschlossen werden musste. 
schon ende 1932 war Keerl wieder nach landshut zurück-
gekehrt. nach wie vor experimentierte der inzwischen 
über 70 Jahre alte Künstler hier in seinem atelier. Zu sei-
nen letzten unternehmungen gehörte 1937 eine ausstel-
lung, die er zusammen mit einem Kunsttöpfer eröffnete. 
am 12. dezember 1939 ist theodor Keerl gestorben.

Keerls spezifische Glasuren
eine ausstellung (märz 2012 bis Januar 2013) im gerä-
temuseum Bergnersreuth (bei arzberg, landkreis 
Wunsiedel) präsentiert alle von Keerl entwickelten 
glasurtypen an unterschiedlichen gefäßen: mattgla-
suren, mehrschichtglasuren und mehrschichtlaufgla-
suren. Besonders auffällig zeigte sich der sogenannte 
Katzenaugeneffekt, helle, gelb-rot-grünliche farbin-

seln auf dunkler, meist blauschwarzer grundglasur. 
anregungen zu diesen sehr wirkungsvollen farbspie-
len in glasuren scheint Keerl durch Kopenhagener 
Porzellane aus der Zeit um 1894 gewonnen zu haben. 
die als geschenk neu in die sammlung gekommenen  
teller erweitern nicht nur die Zahl der bisherigen Keerl-
Keramiken, sondern bereichern die sammlung von 
Jugendstilkeramiken des gnm in bemerkenswerter Weise.

 silvia Glaser
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