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Zwei Naturforscher, ein Gärtner 
und ein Geistlicher

Kölner Wachsbildwerke von Caspar Bernhard Hardy und Ludwig Hagbold

blIckpunkt FebRuAR.  schon die alten römer verwen
deten Wachs zur herstellung von Porträts. das material 
lässt einen bemerkenswerten grad an Wirklichkeitsnähe 
zu, der durch Polychromie und die einbeziehung anderer 
materialien, wie textilien, darüber hinaus noch gesteigert 
werden kann. nicht zuletzt aufgrund ihres Verismus dien
ten Wachsporträts in der frühen neuzeit dem totengedächt
nis. Kleinformatige Bildnisse waren vorrangig medien der 
privaten erinnerungskultur, und diese stücke blieben oft 
über generationen in familienbesitz. das germanische 
nationalmuseum bewahrt eine reihe solcher Wachsporträts. 
die in der schausammlung „renaissance Barock aufklä
rung“ ausgestellten exemplare repräsentieren mit nürnber
ger arbeiten den lokalen schwerpunkt der sammlung. aber 
auch in dresden, frankfurt und mannheim entstandene 
stücke sind im museum vertreten. eines der bedeutendsten 
deutschen Zentren der Wachsbildnerei des 18. Jahrhunderts 
war hier bis vor kurzem allerdings nicht präsent: Köln.

Ein „gefälliger“ Gärtner

im letzten drittel des 18. Jahrhunderts hatte sich die Kunst 
der Wachsplastik auch in der rheinmetropole etabliert. ihr 
bedeutendster Vertreter war caspar Bernhard hardy (1726—
1819). der geistliche, der zeitlebens als Vikar am Kölner 
dom wirkte, hatte sich die entsprechenden fähigkeiten 
und fertigkeiten autodidaktisch angeeignet. er dilettierte in 
verschiedenen künstlerischen techniken, erfolgreich in der 
Ölmalerei und in der herstellung von modellen für Bronze
güsse. mit seinem Bruder Johann Wilhelm (1720–1799), 
einem apotheker, entwickelte und baute er physikalische 
instrumente. Berühmt machte ihn allerdings seine klein
formatige Wachsplastik. Zeitgenossen, zu denen namhafte 
adlige und gelehrte sammler zählten, lobten den reiz sei
ner entwürfe, den einfallsreichtum der Physiognomien und 
die Präzision der modellierung. er bossierte seine in ver
glaste Kastenrahmen gesetzten figuren mittels aus formen 
gegossener und individuell nachgearbeiteter Köpfe sowie 
gliedmaßen und applizierte ihnen aus farbigen Wachsblät
tern geschaffene bzw. geschnittene Kleidungsstücke. auf
grund der Kombination seriell hergestellter elemente mit 
individuell modellierten teilen besteht sein Werk aus einem 
hinsichtlich der motive zwar überschaubaren, im einzelnen 
jedoch äußerst variantenreichen repertoire.

mit spendenmitteln der skulpturensammlung konnte 2012 
eines seiner bekannten Werke aus dem Kunsthandel erwor
ben werden, eine allegorie des herbstes. in seiner ent

Abb. 1: Der gefällige Gärtner, Caspar Bernhard Hardy, Köln, um 1780/90, 
farbiges Wachs im verglasten und vergoldeten Holzkastenrahmen, H. 21 cm, 
B. 18 cm, T. 5,5 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 3460 (Foto: Georg Janßen).

stehungszeit um 1780/90 wurde das jetzt in raum 46 aus
gestellte stück unter dem titel „der gefällige gärtner“ ange
boten. die auf eine grau monochromierte glasplatte model
lierte figur zeigt einen Jüngling in beigefarbener Weste 
mit Brusttuch, grüner Joppe und schwarzem schlapphut 
vor einem mit grünem stoff bedeckten tisch, auf dem obst 
ausgestellt ist. Zwischen Zitronen, Kürbissen und melonen 
steht dort ein geflochtenes, mit blauen trauben gefülltes 
Körbchen. der junge mann entnahm dem Behälter soeben 
eine rebe und präsentiert sie einem imaginären Betrachter 
in der erhobenen rechten. 
der „gärtner“ gehört zu einer Jahreszeitenfolge, wobei er in 
zwei vordergründig durch die Körperwendung unterschie
denen Versionen überliefert ist. hardy verkaufte ihn nach
weislich sowohl als element der vierteiligen folge als auch 
separat, vornehmlich wohl als gegenstück zu der auch als 
„die kokette gärtnerin“ bezeichneten Personifikation des 
sommers. Bis heute sind mehrere in unterschiedlichem 
maße divergierende exemplare der polychromen Plastik 
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 Abb. 3: Porträt Isaac Newtons, John Simon, London, um 1720/25, Mezzo-
tinto, 352 x 252 mm (Foto: National Portrait Gallery London).

in öffentlichem wie Privatbesitz überkommen. das nun 
im germanischen nationalmuseum beheimatete Bildwerk 
ist makellos erhalten. es reflektiert ein motiv der damals 
außerordentlich beliebten französischen genremalerei. 
außerdem bezeugt es die von Zeitgenossen des Künstlers 
geschätzte dynamik der Komposition und die farbenpracht 
der Werke hardys beispielhaft.

Newton und Franklin

noch bevor hardy in den 1780er Jahren genredarstellun
gen und allegorien zu bossieren begann, hatte er sich einen 
namen als schöpfer kleinformatiger Porträts zeitgenössi
scher Berühmtheiten gemacht, so Josephs ii., friedrichs 
des großen, rousseaus und Voltaires. exemplarisch wird 
dieses segment seines schaffens im museum seit dem ver
gangenen Jahr von einer schenkung vertreten, die herr dr. 
ulrich schleehauf aus dossenheim bei heidelberg tätigte. 
sie besteht aus den beiden in den üblichen Kastenrahmen 
geborgenen hüftbildern der naturforscher Benjamin frank
lin (1706—1790) und isaac newton (1642—1726). 

newton, der unter anderem die gravitationsgesetze ent
deckte und das spiegelteleskop entwickelte, war auf zahl
reichen Wissensgebieten zwischen Physik und astronomie 
innovativ tätig und wurde von der deutschen gelehrten
welt des 18. Jahrhunderts hoch verehrt. der sachsenWei
ßenfelser hofastronom eberhard christian Kindermann 
(1715 bis um 1770/80) beispielsweise meinte in seiner 
1744 gedruckten „Vollständigen astronomie“, der „berühm
te newton“ habe „beynahe mehr als natürlichen Verstand 
besessen“. franklin wurde vor allem aufgrund seiner for
schungen zur elektrizität, aber auch als erfinder der glas
harmonika hoch geschätzt. immanuel Kant (1724–1804) 
feierte ihn bereits in seinem 1756 gedruckten aufsatz 
„Betrachtungen der seit einiger Zeit wahrgenommenen 
erderschütterungen“ als „Prometheus der neueren Zeit“. 
Wieland (1733–1813) bezeichnete ihn als „solon der Plane
ten“ und lessing (1729–1781) verglich ihn mit homer. Vor 
allem der 1783 in der „Berliner monatsschrift“ unter dem 
titel „etwas über Benjamin franklin“ gedruckte aufsatz 
des Juristen Johann erich Biester (1749–1816) machte sei
ne Person als Prototypen des klugen, fleißigen und selbst
bewussten, charakterstarken und politisch aktiven Bürgers 
bekannt und nicht zuletzt aufgrund seiner aus eigener 
Kraft überwundenen herkunft aus niederem stand zu einer 
ikone der aufklärung.

die beiden als Pendants konzipierten Bildnisse in jeweils 
stürmischer Körperbewegung mit leichter Wendung der 
häupter in die entsprechende gegenrichtung zeigen diese 
Persönlichkeiten mit fein ausgearbeiteten und von konzen

 Abb. 2: Hüftbildnis Isaak Newtons, Caspar Bernhard Hardy, Köln, um 
1780/85, farbiges Wachs im verglasten und vergoldeten Holzkastenrahmen, 
H. 19,5 cm, B. 16 cm, T. 6 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 3481 (Foto: Monika Runge).
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trierten Blicken gekennzeichneten gesichtern. der ergraute 
franklin trägt weißes hemd, grüne, mit goldenem tressen
besatz gezierte Jacke und violetten mantel, newton über 
dem weißen hemd eine braune Joppe, einen gleichfarbigen, 
grün gefütterten mantel sowie eine grüne, pelzverbräm
te Kappe. Beide halten ein Buch in den händen. der links 
im hintergrund scheinbar einer stele aufgetragene spruch 
„eripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis“ (er entriss 
dem himmel den Blitz und das Zepter den tyrannen) preist 
franklin als erfinder des Blitzableiters und seine Verdiens
te an der unabhängigkeit der nordamerikanischen Kolonien 
von der englischen Krone. Zitiert ist eine berühmte sentenz 
des französischen Ökonomen annerobert Jacques turgot 
(1727–1781). er hatte sie kurz vor der ankunft franklins in 
Paris in einem Brief vom 5. Juni 1776 an Pierre samuel du 
Pont de nemours (1739–1817) mitgeteilt und ausdrücklich 
als entwurf einer inschrift für zukünftige franklinPorträts 
apostrophiert. tatsächlich tragen zahlreiche der bald darauf 
angefertigten Bildnisse diese angabe.

andere exemplare der beiden Wachsbildwerke, etwa der 
franklin im landesmuseum Württemberg in stuttgart, zei
gen im hintergrund profilierte stelen, die kommentieren
de, im Wortlaut leicht variierende inschriften tragen. der 
newton fast immer beigegebene text, das sogenannte „epi
taph“ des londoner dichters alexander Pope (1688—1744), 
„nature and natures laws / lay hid in night. / god said let 
newton be / and all was light“ (die natur und das naturge
setz lag durch nacht verborgen. gott sagte, es werde new
ton und alles wurde hell), fehlt am nürnberger stück.

die beiden Porträts, die unser museum nun in leicht lädier
ten ausführungen besitzt, basieren auf graphischen Vor
lagen. das haupt newtons folgt einem zwischen 1709 und 
1712 geschaffenen Porträt des londoner malers James 
thornhill (1675–1734), das sich in Woolsthorpe manor, 
dem geburtshaus newtons in colsterworth (lincolnshire), 
befindet. John simon (1675–1751), ein aus frankreich ein
gewanderter londoner stecher, verhalf dem gemälde bzw. 
der Bildfindung mittels eines um 1720/25 angefertigten 
schabkunstblattes, das hardy vorgelegen haben dürfte, zu 
enormer Popularität. 

merkwürdigerweise schilderte der Kölner Bossierer newton 
mit einer Pelzkappe, wiewohl dieser weder auf dem genann
ten Blatt noch auf einer anderen zeitgenössischen darstel
lung mit einer solchen Kopfbedeckung erscheint. demge
genüber ist sie für franklin verbürgt. als der amerikani
sche staatsmann 1776 in Paris eintraf, löste seine Persön
lichkeit nicht zuletzt aufgrund seines natürlichen habitus 
Begeisterung aus. anstelle einer Perücke trug er, selbst in 
gesellschaft, sein graues, schlicht nach hinten gekämmtes 

  Abb. 4: Hüftbildnis Benjamin Franklins, Caspar Bernhard Hardy, Köln, um 
1780/85, farbiges Wachs im verglasten und vergoldeten Holzkastenrahmen, 
H. 20 cm, B. 15,8 cm, T. 6 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 3482 (Foto: Monika Runge).

  Abb. 5: Porträt Benjamin Franklins, Louis Jacques Cathelin, Paris, um 
1780, Kupferstich, 312 x 237 mm (Foto: The Library of Congress Washington).
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schen „epigramms“ als Pendant zum sinnspruch auf dem 
hintergrund des franklinPorträts.

Ein bedeutender Priester

im gegensatz zur orientierung hardys an Vorlagen vertritt 
ludwig hagbold (1784–1846) die modellierung „ad vivum“ 
(nach dem leben), das heißt angesichts des modells. Von 
diesem nach hardy bedeutendsten Kölner Wachsbossie
rer besitzt das museum seit 2013 das monochrome Profil
porträt des geistlichen Johann hüsgen (1769–1841). es ist 
ein geschenk von herrn ludwig gierse aus Köln. das am 
linken armansatz signierte Brustbild aus weißem Wachs, 
das einem quadratischen verglasten rahmen eingesetzt 
ist, erhebt sich auf einer korbförmigen Konsole und zeigt 
eine korpulente gestalt in einem vor der Brust geknöpften 
rock mit hochgeschlossenem Kragen. ein markanter, auf 
der Kalotte kahler schädel mit doppelkinn und eine haken
förmige nase kennzeichnen den Kopf. 
Zur entstehungszeit des Porträts gehörte der dargestellte 
zu den führenden Klerikern des erzbistums Köln; außer
dem zählt er zu den namhaften gestalten des frühen poli
tischen Katholizismus in deutschland. 1792 zum Priester 
geweiht, war er zunächst schulvikar in seinem heimatort 
giesenkirchen (heute teil mönchengladbachs), bekleidete 
ab 1798 Pfarrstellen in oberdollendorf, himmelgeist (heute 
düsseldorf) sowie richterich bei aachen und stieg 1816 zum 
schulrat in aachen auf. 1820 wurde er zum ehrendomherrn 
an der Kathedrale des gleichnamigen Bistums berufen, fünf 
Jahre später zum domdechanten und generalvikar des nach 
den napoleonischen Wirren wiedererrichteten erzbistums 
Köln. in der ihm nach dem tod von erzbischof graf ferdi
nand august von spiegel (1764–1835) und nach der gefan
gensetzung dessen nachfolgers clemens august freiherr 
von drosteVischering (1773–1845) übertragenen funktion 
des Kapitelsvikars verstrickte er sich in die auseinander
setzungen um die päpstliche Verurteilung der lehren des 
Bonner dogmatikers georg hermes (1775–1831). in den 
Kontroversen um den „hermesianismus“, der in den „Köl
ner Wirren“ gipfelte, dem Konflikt zwischen preußischem 
staat und katholischer Kirche um die Wahrung kirchlicher 
unabhängigkeit, war er vor allem um die Vermeidung von 
Konfrontationen bemüht, agierte aus diesem grund jedoch 
weitgehend ohne klares Profil.
ludwig hagbold, der die Kölner Bürgerschaft zu Beginn des 
19. Jahrhunderts hinsichtlich ihrer kleinplastischen Por
trätwünsche bediente, besaß in der hohen geistlichkeit der 
rheinmetropole einen potenten auftraggeber. den umfang
reichsten Bestand seiner zwischen acht und elf Zentimeter 
hohen Profilbildnisse in rechteckigen beziehungsweise 
ovalen gehäusen bewahrt heute das Kölner museum für 
angewandte Kunst. darunter befinden sich sechs überein
stimmende Porträts des Priesters und Kunstsammlers fer
dinand franz Wallraf (1748—1824), zwei Bildnisse des Juris
ten heinrich gottfried Wilhelm daniels (1754—1827), drei 
caspar Bernhard hardys sowie eines von hüsgen. neben 

Abb. 6: Profilbildnis des Kölner Domkapitulars Johann Hüsgen,  Ludwig Hag-
bold, Köln, um 1830, Wachs in verglaster Holzrahmung, H. 19 cm, B. 19,5 cm, 
T. 4,2 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 3470 (Foto: Monika Runge).

haar offen oder unter einer grauen Pelzkappe. später avan
cierte der famose Pelz sogar zum synonym für „amerika
nomie“, das heißt demokratischen und freiheitlichen geist. 
als es der orientalist ferdinand von eckstein (1790–1861) 
in seinem 1824 in der Zeitschrift „der staatsmann“ erschie
nenen aufsatz „lafayette und der amerikanismus“ benutz
te, konterte dessen Kritiker ludwig Börne (1786–1837) in 
einer seiner miszellen mit der rhetorischen nachfrage, wer 
die revolution nach frankreich gebracht haben solle: „die 
gefütterte Pelzmütze des doktor franklin. also eine Pelz
mütze ist schuld an der französischen revolution?“ 
die von hardy benutzte Vorlage müsste also ein Porträt 
gewesen sein, das das bekannte epigramm turgots in der 
urfassung trägt, aber franklin ohne Pelzkappe zeigt. eben 
diese beiden anhaltspunkte vereint der um 1780 in Paris 
veröffentlichte, auf einer Zeichnung von anna rosalie fil
leul (1752–1794) fußende stich von louis Jacques cathelin 
(1738–1804). er zeigt franklin als vor seinem arbeitstisch 
sitzende halbfigur im offenen rock mit abgelegter Brille 
und sprechender gestik.
insofern lag dem Wachsbildwerk, das also frühestens 
anfang der 1780er Jahre entstanden sein kann, ein aktuel
les Bildnis franklins zugrunde. Vermutlich hatte hardy von 
der Pelzmütze gehört, deren träger aber bei der anferti
gung seines Porträtpaares verwechselt. so dürfte sein new
ton zur Pelzmütze gekommen sein. das fehlen des im fond 
des newtonBildnisses angebrachten epigramms, das die 
anderen bekannten ausführungen der Wachsplastik – meist 
auf angedeuteten stelen – tragen, legt noch einen weiteren 
schluss nahe: dass das nürnberger exemplar zu den frü
hesten dieser Bildnisse zählt. erst bei der herstellung von 
weiteren repliken bediente sich hardy wohl dann des Pope
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monochromen Bildnissen schuf hagbold auch mehrfarbige 
Wachsporträts. Von einer – wie hardy reproduktive Ver
fahren nutzenden – herstellung in Kleinserien ist grund
sätzlich auszugehen. schon die Überlieferung des hüsgen
Bildnisses in drei exemplaren – neben nürnberg im Kölner 
museum für angewandte Kunst und in grevenbroicher Pri
vatbesitz – spricht dafür.

Würdigung

die vier dem museum in jüngster Zeit geschenkten bzw. 
gekauften Werke der Kölner Wachsplastik des späten 18. 
und frühen 19. Jahrhunderts füllen eine merkliche lücke 
in der sammlung der gattung. mit ihnen ist Köln nun als 
eines der damals wesentlichen künstlerischen Zentren im 
deutschen sprachraum vertreten, mit hardy und hagbold 
sind es zugleich die bedeutendsten rheinischen repräsen
tanten der kleinplastischen spezies. mit einer allegorie, 
den Bildnissen zweier prominenter europäischer gelehrter, 
die mittels graphischer Vorlagen entstanden, sowie des Por
träts einer lokalen, aber überregional bedeutsamen Persön
lichkeit, deren Bildnis zweifellos „nach dem leben“ gearbei
tet wurde, decken sie das spektrum der dort gängigen moti

ve und geläufigen arbeitsweisen prinzipiell ab. sie sind 
instruktive Zeugnisse der künstlerischen Wachsbildnerei 
in ihrer letzten Blütezeit und zugleich dokumente der sam
mel, Wohn und erinnerungskultur von adel, Bürgertum, 
Klerus und gelehrten in den Jahrzehnten um 1800.   

 Frank maTThias kammel
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