
STUDIEN ZUR OESCHICHTE 
DER DEUTSCHEN RENAISSANCE-fAYENCEN . 

V on 
W ALTER STENO EL. 

I. 
D i e V o r ~ e c h i c h t e. 

mach ni t vil prangens 
(vgl. S. 521. 

I 11 ~einen .. Recherches sur la prioriie de la renaissance de l'arl allentand" 
{1862) hat Aug-u ie De mm in die kerami~che Leg-ende von dem Bre.lauer 

Grahmal aus Lkm Ende des 1\. Jahrhunderis aufge ·tellt, die dann von J ;( n nick e 
weilergesponnen wurde und, obwohl sie hereib 1881 ihre Widerlegung fand 1 ) in 
C. i lt e s spaterem AuLaiz liher die Salzhur~er Fayencen de · 18. Jahrhunderi · 
noch einmal wieder auflel ie. Es handelt ich nicht um , terre cui le emaillee" \\ ie 
Demmin nach Auinpsie annehmen zu mi.i sen glauhte und auch nicht wie e pater 
ausdrlicklich hief3 tll11 Fayence, sondern um bemaJten Kalkstein. Demmin Irrtum 
i.l tnn so merkwlirdiger, als dieser hedeutende ammler nicht nur die huntglasierten 
llafnerarbeiten der Renaissance zur Geni.i!;e kannle, sondern selbst eines der Denk· 
m;iler hesaf3, die \\ ir heute an den An fang der eschichie der deuischen fayence· 
inkunabeln siellen miissen, n;imlich ein sp;iigoiisches BauveLai.zstlick aus Ton mii 
Zi111H;Iasur und Blaumalerei, das den Kopf Chri~ti in derh modellieriem I lochreliel 
zeigl (,\ hh. 1). Es isl in der Beschreihun.~ seiner ammlun.~ unter Nr. 260 auf.t;efiihrt 
und hefindel . ich heuk im Landesntuseum na::-saubcher Alterilimer in Wieshaden . 
Die Plalte mif3t 36 x. 48 cm und isi 5 cm Jick. Gleichartige Relief · bewahren das 
Gennani ·che Mu eum (A bb. 3 ), lie Kg!. Porzellan ammlung in Dresden (Ab b. 2), 

1) Vgl. S hksiens Vorzt'it in Bild und Schrift, Bd. Ill, Br~slau 188 1, S. 495. 
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das Gras ·i-Mu ·eum in Leipzig und das ' tadtmuseum ebendort.. Auf t.lem Exemplar 
des Grassi-Museum steht in einem I arallelogramm-Cartellino unier dem Kopf das 
Wori Salvator blaugemall in gotiscllen llarakieren. Einer der Kopfe des Leipziger 
Stadtmu eums hat die Unterschrift illesu . Alle cliese Reliefs tammen aus Leipzig. 
Sie waren ehedem - diese genaue An~abe verdanke icll A. K u r z w e I I y - in der 
Auf3enwand de Dormitoriums des w11 1500 erhauten Dominikanerklo iers Paulinum, 
das sich i.iber der tadtmauer erlloh, eingefi.igt. Die Reille der Tafeln war mit grlin-
glasierten gotLchen Blatt tahen ~erallmt und zwischen den einzelnen Relief waren 
hunt- (z. T. ziegelroi-) glasierie Leisten m it je drei Rei iefrosetten ein"elassen. 

Es muG auffallen, daf3 man diese Christuskopfe, die eigentlich nur einzeln gedacllt 
sein konnen und, wie die Versclliedenheit der Unter cllriften hezw. das Fehlen von 
solcllen heweist, sicher nicht ursprLinglich fUr eine einlleitliche erie hestimmt waren, 
in !anger Reihe nebeneinander anhrachte. Die Vermutung lie~t nahe, daf3 es sicll 
llier vielleicht Lnn Ri.ickstande eine Artikel der anscheinend damaJ · (um 1500) in 
keramischer Beziehung bereits wichti.~en Leipziger Me e handelt Die bunten 
Rahmenleisten ind jedenfall ·chon fi.ir den Zweck gearbeitet, die Einfassung der 
Kopfe zu bilden und somit hi>chst wahrscheinlich in Leipzig, wo auch unglasierie 
Baukeramik zu ~leicller Zeit eine Rolle gespielt hat, entstanden. Von den Fayence-
platten konnen wir dies zunachst nicht behaupten. Analogieen dazu sind nicht 
bekannt ~ewort.len. Da · Blau hat sich z_ T. fast schwarzlich gebrannt und auch die 
tri.ihe, ris ige Glasur, die tn1gleichm~if3ig ,gegangen" (gewisserma8en geronnen) isi, 
seizt eine l:lnc;ere Tradition der Fayenceiechnik kaum voraus, selb ·t wenn man 
in Reclmung zieht, daf3 die tarke de Reliefs L1ie Schwierigkeiten des Brandes 
erhohte. 

Noch probl matischer ist die hereits von Essen we i n ~) ang·esclmittene r:rage 
nach den Vorbildem jener blau-weif.len Gemf3e, die in ~iid- und westdeutschen Ge-
malden des 15. Jahrhunderts, so u. a. hei Mu I is c her (Ahb. 7) und c h i.ic hI in, 
aber auch in der Ni.irnberger cllule bi ·weilen begeg-ne11- Manche der fraglichen 
Fayencen, vornehmlich in niederlandischen Bildern, wie den Gemalden des Meisters von 
r: I em a 11 c lassen sich a! italienische (speziell florentinische) Majoliken 3) erkennen. 
Bei anderen Beispielen hleiht es zweifelhaft, ob wires i.iherhaupi mit Fayencen zu tun 
ha ben und nicht vielmehr m it einer I rdenware in der Art der (be ·onder in der Eg-erer 
Gegend seit dem Ende des 17. Jahrhunderts nachweisharen) Geschirre, deren blau-
bemalte weif3e Anguf3schicht unter heller Bleiglasur durch cheint. lmmerhin di.irfte 
es sich in diesen Fallen tun Erinnerun.~shikler wirklicher Anschauung einheimi cher 
Keramik handeln. Das gilt auch von dem hlauweif3en Fliesenfuf3boden des Genter 
Altars (Ahb. 8). Bode bf3i die Fra_ge offen, ,oh ihn der Klinstler in Portugal 
oder Spanien sah, oder ob er niederHindische Arbeit ist". Fi.ir die letztere Annahme 
spricht der Um tand, daf3 die ,Muster den Charakter der gleichzeitigen unglasierten 

2) Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorzc it N. F. X XII (1875). 
3) Vgl. Bode im Jahrb. d. Kgl. preull. Kunstsamml. XI X, S. 208. Ein ganL ahnlicha 

Majolikakrug wie Jer, den Memling in einem G~m:Ude der Berliner Galerie abgebildet hat, begegnet 
7 .. B. norh in B. Zeitbloms Eschacher Altar. - B~kannt ist das Vorkommen eines spanisch-mauri-
srhen Alharellos im Portin:tri-Ait:tr. - Vg-1. auch unten Abb. 51, 62 u. 90. 
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Abb. 7. Multscher, Berlin. 

Flie:en in den iederlanden und in Deul chland zei(en 4)''. Doch ·ind niederHintli.che 
Fayenceinkunabeln, die alter ''~iren al die Antwerpener Erzeugni --e des italienischen 
Majolikamalers Guido Sa vino ( 1 547) oder der .p~iteren Werkstai.t der V room in 
I laarlem 6) bi her nichl nachc;ewiesen. 

Die in Ahb. 4- 5 wiedergegebenen hellblau gemalten Fayence-Fiiesen, die sich 
im Germani ·chen Mu eum befinden - weitere Exemplare besitzt da - Bayeri ·che 
National-Mu eum - sind wohl deut chen Ursprungs. Die Llll!;ewohnliche iarke 

4) a. a. 0. S. 209. 
5) Vgl. A. Pit in Oud Holl and XXVII. Jahrgang. 

Abb. 8. nenter i\ltar. 



26 STl JDJE :-< I UH <, LS< Ill< 111 1. IJLH !JIUIS< liE N RJ:: NAISS A'i<,L- 1 AY L'<LL'I. 

(es , iml 4 cm dicke Backsteine von ea. 1 Kilogramm Gewicht bei einer Flache von 
12 cm im Quadrat) WH darauf schliel3en, daO wir hier Jnkunabeln der Fayence· 
fliesenteclmik vor uns haben. Zu vergleichen waren etwa die Flie~ en des Schwanen· 
ordensaltars der Ansbacher Gumbertu kirche, der von dem Grof3meister des Ordens, 
dem Markgrafen Albrecht Achilles im Jahre 1484 g-estiftet worden ist und Wolgemuts 

chi.iler Martin chwarz von Rothenhurg zugeschriehen wird. Flir den Ful3boden 
der Verki.indigung ,,·ie der Geburt der Maria (Abb. 6) sind nur zwei verschiedene 
Muster verwendet. Das eine besteht aus kreuzwei ang-eordnden Lilien, es konnte 
also mit Rlicksicht auf den religii.ben Sitllt des Ordens ge\dihli sein und das amlere 
ist das Adler· Wappen des Stifters. Die Annahme eines von de m Klitdler kopier-
ten wirklichen Fuf3bodenbelags wlirde sich Jemnach erlibrigen, wenn nicht die 
crhaltenen tlicke bewiesen, dal3 es analog gebildete Fliesenmuster tatsachlich gegeben 
hat: Jie eine Platte zeigt ~ihnlich wie im Bild kreuzweis angeordnete Lilienmotive 
und die amlere enth~ilt wie dart ein heraldische Motiv: das ungeteilte FIUgelwappen 
mi t na tlirlicher Fl Ugelstellung, wie e (s. in R.) in iederbayern die Prantl unJ in 
Franken die Prait fUhrten. Vielleicht ist e kein Zufall, wenn im markgraflichen 
Kriege gegen Ni.irnberg in der Mitte des 15. Jahrhunderts ZLI-<llnmen mit eben jenem 
Markgrafen, der den chwanenordensaltar stiftete, eitt Prait (Cunz von Pr) erscheinL 
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Abb. 9. Wi~n, Ocstareichische Museum. 
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Abb. 10 (vgl. S. 40). Zurich. 

11. 
Die ()fen. 

Das ~llie .- ie datierie Beispiel einer flachen Fayencekacllel hesitzt das iisterreicllische 
Museum fiir Kunst und Industrie in Wien. Das Stlick tr~lgt die Jahreszalll 1 s;; 
(Ahh. 9). Dargestellt ist in Blaumalerei die Ges ·hichte \'on Da\'id und Rathseha 
au. dem 2. Buch amueli.'. Die Gri.H3e !er Platte hetr~lgt 184 3(i2 mm. Auf3er 
hlau i:i auch etwa. g-elh verwendet uml zwar ein kr~lltiges Chronu~elh flir die Kugeln 
am Turban Dnid: und flir einig-e treifen am Armel der Bath.eha, wahrend die 
llaare der hei !en Frauen ganz leichi gelhlich ge!iint . ind. , echs Jahre jlin~er ist ein 
.t;anzer Ofen mit lllustratinnen zum 1. uml 2. Buch • amuelis, der elledem im geb!-
lichen Seminar in Brixen stand und ich ge!(emdrtig- in der ammlung Eugen 
1\1 i 11 er zu A i c h h o I z in Wien hefindet (Ahb. 11 15, 18 21 ). A uch hi er hemerkt 
man in der Rlaumalerei an eini.e:en ~ tell en (Kronen und Gewandverbr~lmungen) gelb, 
d.tneben grlin. A us derselhen Werk:iatt stammen Z\\ ei 23 cm hreite und 33 cm hohe 
Flachkacheln im Germani-;chen Museum (Abb. 16 u. 17). Die Inschriften mii der 
\n.t;ahe des dem 1. Buche amuelis eninommenen Texte. zu den Darstellungen 
~ind hier wie dnrt aul • pruchh~lndern mit flatiernden Zipfeln angehracht. Zu hlau 
und gelh kommt \\ ieder grlin (malachiig-rlin) hinzu. Das m it gel hen Punkten 
.t;eflill!e Git!erwer!... und die Rezeichnun!!; der Fi.t;uren lurch .~;rnf3e Beischrif!en ist 
diesen Einzelkacheln sowohl '' ie den Bildern des Ofens von 1539 eigenHimlich. 
Die Ornamenie de: letz1eren kehren fa i unver~lndert wieder an einem zwei Jahre 
jlim;eren, 1 S 11 datierien und ausschlief3Jich in Blaumalerei dekorierten ( fen der 
< ,r;[flich v ilczekschen • ammlung auf Burg Kreuzensiein (Ahh. 22 25). der a us 
diesem Grunde und mi! Riicksichi auf . eine Provenienz (er '' urde in Lanna a. d. 
Ebch hei J\\eran en\Orhen) der gleichen :lidtiroler WerksiaH zuzu chreihen ist. 
Man vergleiche im einzelnen ei\\ a noch die Architekturen de. in hh. 24 wieder-
~e.t;ehenen imsonhilde. und der I llu:tration zu t. amuelis 1 ~ (Ahh. 14). Die Tafeln 
im Ornament (Ahh. 23) enthaiten teils die Jallreszahl 1 '41, tt'ils die Buchstahen 
I. L. D. ,\. . Das Oherrreschol3, das aus drei Kachelreihen mit Bildern zur I lerkuks-
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Abh. 11 - 1+. 
Detail-; /ll Ahb. 15. 



Abb. 15. Wien, Slg. 1'\\iller zu Ait:hhol..:. 





20. 21. 

Abb. 1 -21. Details zu Abb. 15. 

Mitteilun~en a us de m Germanischen Nationalmuseum 191 t. 3 
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sag-e und zur Ge ·chichte im ·on gebildet wird, ist we entlich hoher al der Unterbau. 
Da i t auch bei einem (nicht in Fayence herge tellten) Brixener Renai sance-Ofen von 
gleichem Aufbau in der ammlung- Figdor der Fall. Der Fayenceofen von 1539 
weicht von die em Typu in.ofern ab al ein Oberge. chof3 nur aus zwei Kachelreihen 
be. teht und daher im Verhaltni. zu niedrig wirkt. Er ist off en bar nicht voll tiindig, 
wie denn auch mehrere . einer ornamentalen Teile erganzt ind. Vielleicht waren die 
Ni.irnber,t;er Kacheln ur pri.inglich zugehorig 6) 

Da Germanische Mu eum be itzt noch eine kleinere Fayencekachel, deren au 
blau, mangan, hraung-elb, malachitgriin sowie schlecht eingehranntem Rotbraun ge-
bildete Flachmalerei das Wappen de durch Kai er Maximilians Kanzler beriihmt 

gewordenen Ge chlecht 
eingefiigten H erz. chilLI. 

Abb . 25. Slg. Wilczek . 

der arentheim darstellt, ohne den im 17. Jahrhundert 

6) Angaben i.iber die Maf3e des Wiener Ofens, dessen Photographien wir der Liebens-
wi.irdigkeit des Be itzers verdanken, waren z. Z. nicht erhaltlich. Fi.ir die Aufnahmen und die 
Erganzung meiner Notizen i.iber den Ofen auf Krcuzen tein bin ich A. Walcher von Molthein 
verpflichtet. Ebenso sprechen wir alien anderen Sammlungsvorstanden. deren Entgegenkommen 
die lllustrierung dieses Aufsatzes ermoglichte, unseren verbindlichsten Dank aus. Abb . 74 ver-
danken wir Herrn Hof-Antiqunr Rosenbaum (Frankfurt a. M.), Abb. 84 Herrn Lo kner in 
WUrzburg. 

3* 



Abb. 26. Berlin. 
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Tirol 7) hat demnach gewi13 einen bedeutenden Anteil an der deutschen Fayence-
lahrikation des 16. Jahrhunderts gehabt. Es entsteht die Frage, ob von den erhaltenen 
Ge ·chirren das eine ouer das andere auch auf Tiro! zu lokalisieren i t. V on den Eulen 
soil pater die Rede ein. E enwein hat von dem im Germani chen Mu eum auf-
hewahrten Teller mit der Jahre zahl 1531 angegeben, dal3 er von einem MUnchener 
Handler erworben wurde, der vie! mit Tiro! verkehrte. Die er Teller war frUher 
vollig Ubermalt. Un -ere Ab h. 94 zeigt ihn in gereinigtem Zustand ohne die in der 
ehr ungenauen alten Reproduktion bei E enwein und Jannicke wiedergegebenen 

Erganzungen. Die Art, wie der Rand hier mit tellenweise unter der Hand ver-
chrumpften Pila termotiven dekoriert i t, lal3t vermuten, dal3 der Hafner, der das 
tUck au fi.ihrte, in einer Werkstatt arbeitete, wo Pila ter von Wandbrunnen oder 

Ofen bemalt wuruen. FUr das Kopftuch und den Haar chmuck der portratierien 
Frau ist gelb reichlich zur Anwendung gekommen - auch die Ketten und der 
Fingerring ind gelb - wahrend mang-an fehlt. Der Durchme er des Teller betra~t 

Abb. 27. Detail zu Abb. 28-29. 

265-268 mm, sein Ge\\ icht 695 gr. Die pa to e, an den besonders dicken Stellen 
fat chwarze Blaumalerei de Randes erinnert in mancher Beziehung an da · Orna-
ment auf dem Henkel einer Kanne im Bayer. Nationalmu eum (Abb. 28-29}. Diese 
gilt al chweizer Arbeit. 0. v. Fa I k e ) hat in ihren bildlichen Darstellungen 

7) Zum Vergleich heranzuziehen ist vielleicht auch eine spatere Gruppe volkstiimlicher 
siidtiroler Fayencen mit Blaumalerei, die z. B. im Museum f. osterr. Volkskunde in Wien durch 
den Albarello no. 25,0-ll und die Kachel 24,932 (auf letzterer eine Vase, mit Ranken und karrierten 
Friichten) vertreten i t. 

8) Amtl. Berichte aus den Kg!. Museen, Jahrg. XXX, S. 167. Fiir freundliche Oba. 
lassun~ des Klischees der Kachel (Abb. 26) sind wir der Redaktion der Amtlichen Berichte 
verpflichtet, ebenso wie der Direktion des Schlcsischen Museums fiir Kunstgewerhe und Alter-
tiimer in Breslau fiir die Klischees zu Abb. 83 und 97 und der Direktion des Mu eums fiir Kun t 
und Kunstgewerbe in Hamburg Jiir das Klischee zu Abb. 44. 
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eine g-ewis ·e Almlichkeii. mit dem i.il des icolau Manuel Deui.sch gefunden und 
darauf hingewiesen, dal3 die Glasmalereitechnik de Auskrai.zens der Farbe an 
enw~en tellen zur Anwendung gekommen ist. Die Nimben von Maria und dem 
Christu ·kind, das Haar, der Thron, die Ku rein, m it denen die Kopfbedeckung des 
I I erode ahnlich wie der Turban Da vids in der Bathsebakachel von 1533 besetzt ist, 
unci Teile des Fu13ornameni. sind gelb, das Slut der ermordei.en Kinder mangan. 
Die Hohe der Kanne betragt 240 mm, der untere Durchmesser 145 mm, ihr Gewicht 
1 kg 130 gr. 

Die Anfang-e Jer spaterhin o entwickelten Schweizer Fayenceindu trie sind um 
die Mitte de 16. Jahrhunderi.s nur schwer erkennbar. Der herrliche Stanser Fayence-
ofen van 1566 im chweizerischen Lande museum (Abb. 30) hat - in der bunten 
weil3gehohten Scharffeuermalerei fallt besonders ein tiefe leuchtendes Dunkelgriin 
auf- noch vie! Verwandtschaft mit der lebhaften Farbigkeit der italieni chen Majo-
liken. Auf derselben Linie steht eine 1557 datierte Wappenkachel in ZUrich und eine 
Bildplatte mit dem tark weil3 gehohi.en Gemalde der Enthaupi.ung Johannis im 
Berliner Kun tgewerbemuseum. Ehen owenig bietet die vermutlich in Luzern ent-
·tandene Bekronungskachel mit der Jahre zahl 1542 und den Wappen der Muntprat 
von Spiegelberg und de Luzerner Geschlechts der Goldli (Ahb. 10, die Ranken de 
Grunde sind blau in blau gemalt) Anhaltspunkte fiir die Annahme, daf3 die altesten 
Fayencetopfer der Ostschweiz in der gleichen Weise gearbeitet haben wie die 
besprochene siidtiroler Werkstatt. 

Auch die aus der Sammlung Lanna in das Berliner Kunstgewerbemuseum 
gelangte Fayencekachel (Abb. 26) mit der van dem ent prechenden Bild der Kanne in 
Miinchen (Abb 27) stilistisch stark abweichenden Darstellung der Geburt Chri ti gilt 
al Schweizerisch. In der Blaumalerei sind nur sparlich weif3e Lichter aufgesetzt. An 
einigen Stellen findet sich gelb (wie bei der Bathsebakachel in ver chiedenen 
NUancen), mangan und grUn. I m Format i t diese Kachel van den hochrechteckigen 
Tiroler Bild- Kacheln verschieden, wahrend die breite Pinselfiihrung (s. etwa den Kopf 
des Joseph) doch den Samuelkacheln ('. den Kopf des Samuel in der Abb. 16) ver-
glichen werden kann. 

Die 1526 datierte im onschale de Germanischen Mu eum (Abb. 32) steht 
mit ihrer scharferen Betonung der Konturzeichnung und der zarten Tu chierung 
der Binnenformen der Miinchener Kanne (vgl. das Detail Abb. 27) naher als der 
Berliner Kachel. Van den Sim ondar tellungen des 15 Jahre jiingeren Tiroler Ofens 
(Abb. 22 u. 24) ist das Bild ikonographi eh verschieden. Dart i t im on bartig, 
hier jugendlich und bartlo . Derselbe Unterschied be teht iibrigens auch zwischen 
der eh ale und H. Burgkmair Holz chnitt B. 6 (Ab b. 31 ), den der Monogram mist 
van 1526 offenbar gekannt hat. Die Ge amtdispo ition der Gruppe, die Gewand-
partie unten rechts und die Lagerung der Extremitaten des imson - besonders 
des rechten Arms und der im Schlaf leicht gekri.immten mit dem Ri.icken lose 
auf dem Boden aufliegenden Hand - i t in beiden Fallen ahnlich. Doch steht 
der Fayencemaler seinem Vorbild, van diesen Erinnerungen abge ehen, vollkom-
men frei gegeni.iber; fi.ir ein zeichneri ches Konnen spricht besonder die ela ti-
che Gestalt des die Tore van Gaza tragenden Simson im Hintergrund links. 

Es besagt deshalb auch wenig fiir die Hypothese schweizeri chen Ursprung der 

.\bb. Ji 
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Abb. 31. H. Burgkmair, B. 6. 

chale, wenn wir zuf3Jlig nachweisen konnen, daf3 der elbe Holzschniit Bur •kmairs 
(d. h. uer in unserer Abbildung nicht wiedergegebene, nicht alien Abzi.i~en 
umgeuruckie Tabernakelrahmen) zur ~leichen Zeit in einer chweizer Gla ·malerei-
werk tatt 9

) genau (wenn man von der Verki.immerung eini •er Motive ab ieht) kopiert 
worden ist., namlich fi.ir eine Wappen -cheibe de · im Jahre 1526 gestorhenen David 
von Winkelsheim, Abts von t. Georg zu ten a. Rh. Unter den 1onogrammen 
der chweizer cheibenmaler der ersten Halfte des 16. Jahrhun lert be •egnet, 
wie uns Herr Direktor Lehmann freundlichst mitteilt, die an der Ri.ick eite der 
Fayence angebrachte Signatur nicht; wir kommen darauf noch zuri.ick. ( . 87). 

Erworben wurde die chale im Jahre 1870 und zwar, wie E enwein ange-
geben hat, von einem tirnberger Antiquitatenhandler. Der Durchmes er betragt 
255 mm, das Gewicht 600 gr. Die Farben sind: blau, licht malachitgrtin (die Erde), 
mangan (die Dacher) und gelbbraun (die Armel, da Haar und die chuhe 
des schlafenden Simson, die Tore von Gaza und die Kugeln der Dacher rechts). 

9) Vgl. Rahn im A1ueiger f. Schweizer. Altertum~kunde 1901, S. 66. 



Abb. 32. G. M. 
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Abb. 33. 

I I I. 
D i e W a n d h r u n n en. 

Da. Berliner Kun tgewerbemuseum hesitzt einen rumo en und . tark re tau-
rierten Wandhrunnen von Fayence mit der wesentlich in blau und mangan ausgeflihrten 
Darstellung von ChrL tu und der amariterin in der Ni che, die von zwei Pilastern 
m it hlauem Flachornament flankiert und von einem blau-weil3en Architrav hekriint \\ird. 
Den nheren Ahschlul.l hildete ein Giehel mit blau-weif3er Reliefmu. chelfUIIun~. Die:er 
Wandhrunnen tr;i~t die Jahreszahl1562 (Abb. 34). Er i t als degenerierter Ahkiimmling-

Abb. 3-J.. 

eine. ahnlichen Wandhrunnens zu hetrachten, den Ahh. 35 wiedergiht. taH de · 
DreieckgieheL finden wir hier (Abh. 33) einen kielbog-enftirmigen Auf ·atz mit Delphinen, 
der mit bunten Bleig-la uren in der Farben timmung der Preuningkrtige dekoriert ist · 
der zinngla ierte Architrav, an dem Berliner Exemplar . chmucklos, ist mit griil3ten-
teils weif3 au ge. partem und mangan konturiertem hlauem Flachornament he malt; 
die nur fragmentarisch erhaltenen, in der Abbildung erganzten Pila ter • ind voller 
dekoriert aL in Berlin. Die bildliche Dar tellung ist in heiden Fallen gleichartig. 

hrL tus er cheint links, die amariterin recht von dem Ziehbrunnen, der 1562 
jedoch nur au. der Mauer uml de m unmoti viert in der Luft . chwebenden Rad m it 
anhangendem eil he teht, wahrend er in der alteren Au. fi.ihrung o au sieht wie wir 
ihn aus spat,goti.chen Illu:trationen der Bihel telle (z. B. aLt- einem ·hrothlaH) 
kennen : da. von Balken getragene mit chindeln gedeckte Dach L t kielhogenfi.irmig 
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Abb. 35. 

ge chlos en. Eine Nachwirkung des spatgotischen Formgeflihls kommt hier auch 
in den Pflanzen de Vordergrunds zum Ausdruck. Es sind die steifen chilfkolben, 
die in spatgotischen Holzschnitten bisweilen begegnen. Eben o ist die I nschrift noch 
in gotischen Charakteren gehalten. ie bezieht sich auf die betreffende Stelle de_ 
Johannesevangeliums, die durch die Darstellung illustriert wird: ,und zu hand 
kamen sein iungern und wunderten sich das er redt mit dem weyb .... Darumb 
das weyb lieO iren krug (hydriam) und gieng in die stat". Link im Hintergrund 
kommt die Schar der JUnger zum Vorschein, vorn steht der Krug - er hat noch 
gotische Form- und rechts im Hintergrund bemerkt man eine Kirche als Symbol 
der Stadt. In Berlin ist aus dem Johanne zitat das aufgelO te Je usmonogramm 
J H S geworden, die JUnger fehlen, die kleine Kirche ist aus der Ferne in demselben 
Maf3stab in den Vordergrund ver etzt und tatt des vom Text geforderten Kruges 
hemerkt man eine magere zweihenklige Vase. 

Wahrend das FigUrliche beider Wandbrunnen beweist, daf3 die Verfertiger 
zeichnerisch wenig geschulte Hafner waren, ist der farbige Charakter des alteren 
Exemplars interessant. Auf einer gekrackten graulich-weif3en Gla ur, die stellen· 
weise einen leichten tich in GrUnliche hat, stehen mangan, blau (beide Farben 
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auch gemischt, da Blau mangan konturiert) und malachitgrtin gut zusammen. Gelb, 
das an einigen Stellen aufgesetzt wurde, hat sich ganz matt gebrannt. Von 
eigenartig dekorativer Wirkung i t die Wolbung der ea. 38 cm breiten und 78 cm 
hohen Nische mit den beiden gekreuzten Rankenzweigen (1562 statt dessen eine 
flachgemalte bunte Mu chel, die das Giebelmotiv wiederholt). Mehrmals erscheint 
eine gro13e Bltite mit zwei ver,chlungenen Zungen (Abb. 62). Dieser Bltite begegnen 
wir in einer dritten Nische wieder (Abb. 37), die in kleineren Abmessungen 
(32,5 x 58 cm) gehalten i t und, wie das Loch in der Mitte, durch das die Glasur 
bereii durchgeflossen i t, heweist, ebenfalls zu einem Wandbrunnengehau, e 
hestimmt war. Hier wie dort findet ich ferner das Motiv der in ein Knotchen enden-
den, rebenartig geschlangelten Linie, die zur unauffalligen Fi.illung dient und die 
maleri che Wirkung erhoht. Beiden Rankennischen gemeinsam i t auch die technLche 
Eigentlimlichkeit, dal3 ich auf der Rtickseite da Gewebe einer groben Leinwanu 
abgedrtickt hat. In dem warmen leicht rot.lichen WeiO der Glasur unter chei let 
, ich die kleine ische von dem groOeren Brunnen, dessen mehr grtinlich-grauliche 
Tonung wohl wesentlich aut das and ere Format zurtickzuftihren ein dtirfte. Die mangan 
konturierte, kraftige, z. T. pa tose Blaumalerei (auch die im amariterinnenhrunnen 
manganfarbigen chlangenlinien .ind hier hlau) i t an mehreren Stellen de , tark-
,!.('ewO!bten Randes etwa zerflossen, ein Obel tand, den der Hafner vorausgesehen 
zu haben scheint, da er einige Ranken im cherben einritzte ohne sich dann allerdings 
streng an die Vorzeichnung zu halten. Dieses Verfahren JaOt darauf schlieOen, daB 
man in der Werkstatt, in der die Fayencenischen gebrannt wurden, gewohnt war, 
m it den leichtfltis igen Bleigla uren zu arbeiten. In der Tat i t der Aufsatz der griil3eren 

i che hunt gla iert. Hier bemerkt man ebenfall eingeritzte Trennung. linien. Ah-
gesehen von der chle ischen Renais ancekeramik findet ich die Ritztechnik vor-
nehmlich, wiewohl nicht au chliel3lich, in Salzburg. Bei der Frage nach der Herkunft 
der drei Wandbrunnen mochte denn auch Salzburg, an de en patere Weif3ge chirr-
dekoration die ynthese mangan-blau anklingt (ohne daB diesem Umstand zunach t 
gro13ere Bedeutung beizume sen ware), al ein Lokalisationspol in Betracht zu ziehen 
, ein. Der and ere Pol ware Ntirnberg. E, sprechen jedenfalls manche Momente 
dafUr, dal3 der Entstehungsort in dem Streifen gesucht werden muO, der niirdlich 
lurch die Linie Ntirnberg-Amberg und tidlich durch das Innviertel begrenzt wird. 

Der Berliner Wandbrunnen i t in Mtinchen erworben worden, wahrend die 
heiden anderen von lirnberger Antiquaren gekauft ind. Und zwar fand sich Lier 
altere amariterinnenbrunnen im achlaO des i.irnberger Antiquar eumann. 
Die kleinere i che besaB frtiher eine Handlerin in Landshut, die sie ihrer eits au 
einem abgeri senen Renai ancehaus in Amberg erhalten haben will, eine Angabe 
die in ofern fragwtirdig er cheint al die Vorbesitzerin jene_ Hauses das einstige 
Vorhandensein der i che in Abrede stellte. 

DaB die reichliche Anwendung von Zinnoxyd in Verbindung mit Kobaltblau 
in der alzburger Kunst hon ziemlich frtih eine Rolle spielt, beweist die nach den 
For chungen W a I c her v on M o It he i n1 0) in der Werk.tatte de Hafner 
K hop i. J. 1604 au geftihrte Flie enmalerei, deren techni che Vollkommenheit 

10) Kunst uml Kunsthant!werk XIII (1910) S. 547 f. 
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Abb. 42. G. M. 

eine litngere Tradition des Fayenceverfahrens voraussetzt. Die Fliesen sind. wie 
Walcher bemerkt, auf der Ruckseite mit ein paar kreuzwei e und schief geflihrten 
Einschnitien versehen, damit sie sich be ser mit dem Mortel verbinden konnien. 
Dieselbe Technik (die freilich auch an anderen Orten bekannt gewesen sein kann) 
i tan den Pi la, tern des Berliner Wandbrunnens zu beobachten, der ja als der spaie. te 
in der Reihe dem Fliesengemalde zeitlich am nachsten kommt. 

Mit Gewif3heit als Salzburger Fabrikat zu betrachtende Fayencen des 16. Jahr-
hunderts sind allerdings z. Z. nicht namhaft zu machen. Doch sei in diesem Zusammen-
hang auf eine rhombische Fayencefliese des Germanischen Museum hingewiesen 
(Abb. 42). Ein mit sicherem Pinsel in Blaumalerei flott skizziertes modisches Paar 
in der Tracht der 90er Jahre des 16. Jahrhunderts ist hier auf3erordentlich glucklich 
in ein Rund komponiert. Die Hohe betragt 44 cm, die Breite 26 cm, die Dicke 
27 mm. Zwei blaugemalte Fayencefliesen von derselben Form mit den gleichen 
Zwickelmotiven oberhalb und unterhalb eines mittleren Kreises, der nur von einem 
weniger gut gezeichneten antikischen Kopf gefUJJt wird, befinden , ich im Museum 
Francisco Carolinum in Salzburg, wo fi.ir die in Rede stehende Frage auch noch ein 
balusterformiges Fayencestuck in Betracht kommt. 

Der prachtvollen Ranke de Khop'schen Fliesengemaldes in der Gabrielskapelle 
liegt mutmaf3lich ein Entwurf des leitenden Architekten Elia C a t e 11 o zugruncle, 
ie ist daher flir etwa fruher in der Salzburger Keramik ublich gewesene Ranken-

motive nicht zum Vergleich heranzuziehen. In der Spaltung des Rankenstiels, wie 
sie die Mitte der kleinen Nische besonders deutlich zeigt, kann eine gewisse Ahnlich-
keit mit den Ranken de bekanntenMadonnentellersvon 1530(Abb. 93u. S. 87) gefunden 
werden, umsomehr als letzterer in der Gla ur und im Blau die er ische gleichi. 
Auch das lilienformige Schlul3stlick in der MiHe der ische findet hier ohen rechL 
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zur ot eine Analogie. Weiterhin ware bezi.iglich der kleinen chlangenlinien der 
Wandbrunnen vielleichi auf einzelne verki.immerte Zweige am Rande de Madonnen-
teller hinzuwei en (, . he onder zwischen der dritten und vierten We lie recht oben). 

Der Teller wurde von dem i.irnberger Antiquar G e u de r erworben, und zwar 
im Dezember des Krieg jahrs 1870 ; die Annahme liegt daher nahe, da8 er damals 
in altem Ni.irnberger Familienbesitz locker geworden i t. ein Gewicht hetragt 
1590 gr, der Durchme er 405 mm hi 41 o mm. Der eh er ben hat sich im Brande 
verzogen, woran die in Anbetracht des primitiven Ofen fiir das gro8e Format zu 
geringe tarke chuld sein di.irfte. 

Das in der Dekoration der kleinen Nische heobachtete Prinzip der symmetrLch 
entwickelten Doppelranke begegnet auch onst unter den Fayenceinkunabeln, so 
hei dem gleichfalls in i.irnberg (von dem Antiquar G. Mussel, 1882) erworhenen 
kugelfOrmigen Sti.ick in Berlin (K.-G.-M.), auf das noch in anderem Zusammenhang 
(Kapitel IV) zuri.ickzukommen ein wird (Abb. 36). ehen der Zinnglasur ind hier 
wieder Bleiglasuren (eine gri.ine und eine gelbliche) verwendet, fUr die reliefierten 
Blatter und pitzen. Auch ein Albarello des Germani chen Museums (Abb. 41 u. 
101) ist m it einer Doppelranke ymmetri eh verziert. Die Vorderseite zeigt neb, t 
der Jahreszahl 1583 ein Allianzwappen von Bayern und Wi.irttemberg, das Essen-
wein auf Richard Pfalzgrafen zu Simmern (1578- 98) und seine Gemahlin Emilie 
(t 1589) bezogen hat. Die gleiche Jahreszahl 1583 Uber einem aus den Buchstaben 
H und A gebildeten Monogramm tragt eine ki.irzlich vom Bayeri chen National-
mu eum erworbene kleine Brunnennische von Fayence mit verbauerten und ver-
ki.immerten Ran ken in Blaumalerei ; sie stammt nach A us age de Verkaufer au 
Mi.ihldorf a. Inn. Au dem lnnviertel, und zwar von der Frauenin el im Chiem ee 
kommt auch eine bauchige Fla che de Mu eum fi.ir deut che Yolk kunde in Berlin 
(Kat. Il . 516). Ihre wei8e Glasur hat jenen tich ins Rotliche, der fi.ir die mei ten 
der Fayenceinkunaheln o charakteri tisch ist. Der einzige Dekor be, teht in gedoppel-
ten blauen treifen, die oben und unten den Gefa8korper umziehen. Eine ganze 
Rei he ahnlicher Fla chen und Fla chchen von der chlankeren Form der in Abb. 66 ff. 
wiedergegebenen Kannen, oh ne deren Ausgu8rohr und nur mit je drei Ringen umzogen, 
bewahrt die pharmazeutische Abteilung de German. Mu eum,; ihre Provenienz L t 
nicht mehr zu ermitteln. Im achla8 des elben i.irnherger Antiquar , au dem 
der altere amariterinnenbrunnen tammt, fand sich ein gleichartiges Fla chchen . 
Auch eine mit Ranken dekorierte Fla che des BreJauer Museum (Abb. 40) sei hier 
erwahnt. 

AI wichtig tes Denkmal der Renais, ancekeramik de, Innviertels ware nachst 
dem 1554 daiierten Heller-Epitaph de Germanischen Mu eum 11) - darge tellt 
i 1. die Dreieinigkeit frei nach Di.irer, freier als in Loy llering teindenkmalern -
der Wandbrunnen mit Pyramus und Thisbe zu nennen, der au der ammlung 
G e don 1901 um einen pottpreis in das Bayerische Nationalmuseum kam (Abb. 43)-
Beide befanden ich ehemals in Was erburg a. Inn und wahrscheinlich sind ie auch 
Llort enL tanden. Akten der Wa serburger Hafnerzunft ind I eider nicht mehr vor-
handen, wahrend die von anderen Gewerben ich am Ort erhalten haben. Aber 

11) Publiziat von Stegmann in J cn .Mitteil. a. d. Ga m. Mu5. 1898. 
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noch heute findet man in diesem altertlimlichen Stadtchen einige alte Hafnerhau er 
hezw. deren Wahrzeichen, aus dem 17. Jahrhundert stammende unglasierte Terra-
kottarelief de feuerloschenden Heiligen Florian (den auch mehrere oherosterreichi che 
1-Iafnerzechen im Siege! flihrten). Da selbe Heiligenbild zeigt das buntglasierte 
Relief einer alteren i che in der Form einer ziemlich grot3en goti chen Hohlkachel, 
die einst in einem geistlichen Hause in Wa serburg eingemauert war und jetzt in dem 
kleinen Stadtmuseum daselb t aufhewahrt wird. FUr die RU tung de. Heiligen 
ist das namliche dunkle Kleisterblau verwendet, da an den Kapitalen de Heller-
Epitaphs auffallt. Letztere hat m it dem Pyramus- und This he- Brunnen das Neben-
einander von Bleiglasur und Zinnglasur gemeinsam. In reiner Fayence mit blauem 
Flachornament sind bei beiden die Pilaster ausgeflihrt, wie da auch bei den ama-
riterinnenbrunnen der Fall ist. Von jenen hat der altere die gleiche Form des Archi-
travs wie der Liebesbrunnen, wahrend hei dem Berliner Exemplar die Verkropfun~ 
fehlt. Ji.ingere Wandbrunnen von ahnlichem Aufbau, in rotem Marmor ausgeflihrt, 
babe ich noch mehrfach in Wasserburger BUrgerhausern angetroffen, darunter einen 
v. J. 1643 mit der lnschrift ,mach nit vi! prangens", die die en tudien zur Ge chichte 
der deutschen Renais ancefayencen als Motto vorangestellt wurde, weil sie We en 
und Wert der Gattung trefflich kennzeichnet: die besten der deutschen Fayence-
inkunabeln sind weniger augenfallig und prachtig als die italienischen Majoliken, 
ihr vornehmster Reiz liegt in der eigenartigen Warme der salmigen Gla. ur. 
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Abb . 44. Hamburg. 
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IV. 
Dal3 die beiden kleinen 1544 datierten Ringflaschen in Sigmaringen (Abb. 46 

u. 48) und Mlinchen (Ab b. 45 u. 47) a us derselben Werkstatt stammen wie der gleich-
zeiiige Albarello in Ulm (Abb. 49 u. SO) kann nicht zweifelhaft sein. Wohl i t die 
Palette ver chieden. Die Blaumalerei des Albarello wird im Portrat durch Mangan 
(Armel, Mieder, Fed er- der Hut selbst i t malachitgrUn) reichlich belebt, wahrend die 

igmaringer Fla che Iediglich Blau aufweist und in MUnchen (imOrnamentdesgewolbten 
Rlicken ) wieder malachitgrUn hinzukommt. Aber es bedarf nur eines Vergleichs der 
malerisch flU sigen Ranken, die den Ring der Flaschen au flillen, mit dem treifen, 
der das Bild der jungen Frau rahmt, um den unmittelbaren Zusammenhang zu er-
kennen. Mit den Ringflaschen ebenso nahe verwandt ist der Teller des Hamburgi-
schen Mu eums (Abb. 44) . Da Diruta-Motiv, da in perennierender Folge hier als 
Ramlornament erscheint, ist das elbe, das man an der Kehrseite der Fla chen (Abb. 
45- 46) oben im Ring bemerkt. Die tilisierung des we entlich groberen italienischen 
Vorhilds - man vergleiche etwa die etwas patere Diruta- chi.issel mit dem Wappen 
de · Pap tes Juliu · Ill. (1550- 1555) au der ammlung Bourgeois (Abb. im 
Auktion katalog und im Jahre ber. des Hamb. Mu . f. 1905, . 35) - timmt in 
beiuen Fallen o genau i.iberein, daf3 ein direkter Zu ammenhang auch hi er ange-
nommen werden muf3. Der Durchme er des Teller betragt 356-358 mm, sein 
Gewicht 1052 gr. 

Wenn in Deut chland die Geschirre Dirutas mehr als andere Majoliken zur ach-
ahmung reizten -die kleinen braunen Uisterflecken, die hie und la bei den deut chen 
Inkunabeln, z. B. an der Rlickseite der noch zu besprechenden Facherschale (Abb. 63) 
und im Kopf der fri.ihen KurfUrsteneule (Abb. 104) vorkommen, sind allerdings wahr-
scheinlich nur ein Zufallsergebnis- o erklart sich das wohl darau , daB sie durch ihren 
madreperla-LUster den pani ch-mauri chen Fayencen verwandt sind, und diese, deren 
malerischerDekorfri.iher schon KUn tier wie Hugo van der Goes entzUckt hatte, 
waren zu der Zeit als der Hamburger Teller und die Ringflaschen gemalt wurden auch in 
Deut chland ge.chatzt, wie aus einer telle der wenige Jahre pater (1547) in Urnberg 
er chienenen Architektura des Rivius hervorgeht ( . XLIII): , Un fur das er t so 
merck das die kunst des Haffner werck , Plastice genant wirt, in solcher kunst werden 
alle werck 'Von erden oder leimen gemacht, wol ertrucknet und hernach auf3gebrant 
nachmal kunstlichen gemalet, mit olfarben, olches aber i t bey den alten der brauch 
gewe en, aber di er zeit bedurffen un ere haffner zu jrem werck keiner maler mehr, 
in onderheit in Italia und Hispania, un auch di er zeit an etlichen orten in Teutsch-
lanJt, al o da ie jre ge chier, und wa si fur olche gefaf3 von erden formieren, der-
ma.sen malen kunden, und vergla suren, da in olch kein maler Ieichtliche nach-
thun wirt, also da - in Hi pania, furnemlichen zu Valentz, di e kun t auffs letzte 







49. 

Abb. 49-50. 
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Abb. sr. Detail der Pieta von Martin Schaffner in Stuttgart. 

al o hoch gesti ren, das man auch solchen ge chirrn hat ein treffliche schone g-oldt-
farb geben kunden, im feur, welche kun t aber diser zeit hey wenigen hekannt". 

Ober die Herkunft der oben zu ammengestellten Gruppe i t nur folgendes 
ermiUelt. Der Hamburger Teller stammt au einer tuttgarter ammlung, die 

igmaringer Fla che i t in Aug burg gekauft; der Albarello, den der Verein fi.ir 
Kun t und Altertum in Ulm und Ober chwaben 1850 al - Ge chenk von einem 
Mitglied, dem Miln termessner K a - t erhielt (vgl. Verhandlungen de Vereins u w. 
VII. Bericht, Ulm 1850, S. 15) wurde, wie mir die Witwe de Geschenkgebers ver-
icherte, von diesem hochstwahrscheinlich ,auf lem alten Markte" in Ulm erworben 12). 

Es spricht also zunach t vie! flir die Annahme schwabischen Ursprungs, wenn man 
hinzunimmt, daf3 der Charakter der beiden Portrats dem ·chwabischen Typus zum 

Abb. 52. 
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mimlesten nicht ferne stehi.. In dem Schraubdeckel tier Mlinchener Fla che, Liber 
deren Provenienz ich nichL mehr ermitteln Jal3t, ist eine kleine dreizinkige Krone 
uml darunter ein rami che E eingeschlagen, eine Marke, die, wenn auch neueren 
Datum , doch vielleicht zur Bestimmung der Herkunft helfen kann. 

Die RUck eite de Ulmer Albarello (Abb. 49) wird von einer Ranke ge chmUckt, 
die sich ahnlich wie bei der ohen be prochenen Brunnenni che (Abb. 37) und dem 
pateren Albarello m it !em wi.irttembergi chen uml hayerLchen Wappen (Abb. 41) 

aus einer Va e nach beiden eiten ymmetri eh entwickelL Die Blatter die er Ranke, 
die al freie und vergro13erte achbildung der venetiani chen Porcellanaranken auf-
g-efal3t werden kann, ind in wenigen flotten ZUgen mii. dem vollen Pinsel gemalt 
derge tall, dal3 der Duktus deutlich _ plirbar bleibt. Die gleiche Art von BlaHmalerei 
finden wir an der Laibung beider Ringflaschen und he onders klar vorn an der 

chulter des MUnchener Exemplars. Hier ind drei .olcher Blatter vereinigt. Nehen 
dem Mittelblatt bemerkt man kurze chnorkelhakchen von der umgekehrten Form des 
U-Bogens. lsolieri. tritt diese, Motiv (Abb. 57) auch auf in einer chale(Abb. 63 u. . 86), 
die hin ichtlich der Leuchtkraft der Gla ur und des Blau den Ringflaschen ehr nahe 
:teht, den en ie auch in den Proportionen ahnelt. Der Mittelkreis verhalt _ ich hi er zu 
lem au13eren Umri13 genau so wie bei den Ringfla chen der Durchme er de Loch. 

zum Gesamt lurchme ser. Die Facher der Schale sind mit der Hand geformt, wie ja 
auch die Hund ·kiipfe der Ringfla chen frei modelliert sind (in igmaringen energischer 
al in MUnchen). Die chale hesitzt einen Ful3 nach italieni cher Art, der wie bei 
der imsonschale (Ahh. 32) keine Gla ur hat, wahrend bei beiden Ringfla chen auch 
die lnnen.eite de Fu13es von der Glasur Uberzogen i t. Die. er Unterschied erklari. 
sich jedoch darau., dal3 die i.iber dem Fu13 und in den Hund kOpfen durchlochten 
Flaschen an einer chnur ganz in den Gla urbottich eingetaucht werden konnien 
ohne eine Achille ferse zu hinterla en. Erwahnt ei noch, dal3 man im Ful3 der 
Facher. eh ale einige verspritzte Gla urkUgelchen hemerkL olche weil3e Perlchen 
finden sich, et was dicker, auch im Ful3 einer 1596 datierten eh ale de Germanischen 
Museums (Abh. 64), deren Blaumalerei an mehreren tellen durch Obermalung mit 
Gelh eine schmutzig; olivgrUne Tonung angenommen hat. Das Portrat einer der 
Mode der Zeit ent prechend .o ganz ander al die Frauen auf Fayencen des zweiten 
Jahrhundertviertel (Abb. 9, 14. 32, 43, 44, 50, 94) gekleideten Dame wird hier ~ihn
lich wie das Dreiblatt im piegel der Facher chale von einer unauffalligen Wellen-
linie gesaumt. Diese Linie ist fiUchtig mit weichem Pinsel gezogen und erklart ich 
wie der Portratrahmen de, Ulmer Albarello (links oben) deutlich erkennen lal3t 
al · eine der Fayencetechnik mehr gema13e maleri che Umbildung des in anderen 
Fallen wie e cheint au der Riiziechnik der Gla cheihenmalerei unveranderi Uber-

12) Im Ulmer Museum befindet sich noch ein dem Verein von der Schuhmacherswitwe 
Wahl1851 verehrter, in mehr bauerlicher Art blaugemalter Fayenceteller v. J. 1625 mit dem Brust-
bild eines Magisters in Talar. Beigeschrieben sind die Buchstaben M(agister). I. F. Der den Vor-
namen bezeichnende zweite Buch tabe ist ein deutliches I und kaum als L zu lesen, weshalb sich 
eine Deutung auf den damals in Hamburg als Verlagsbuchhandler lebenden, aus Franken stammen-
den Astronomen und Magister Georg Ludwig Frobeniu , mit dessen Portrilt von Schubler der 
Dargestellte Ahnlichkeit hat, verhietet. Analngieen zu dem Randdekor die ~. Tellers habe ich 
bisher nicht gdunden. 
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nommenen spitzigen I Hikchenhorte. Am oberen Ran je de Ulmer Alharello begegnet 
Ieztere in Verbindun,e; mit dem Emailmotiv der dr i Plinktchen Liber den Bo,e;en-
spitzen, da sich ,e;Ieichzeitig an kalthemalten GHisern z. B. an der kleinen Bee her. eh ale, 
die Martin Luther 1546. einem Freunde Ju tu. Jona .chenkte (jetzt aut der Nlirnberger 

tadtbibliothek) und auch chon an emaillierten Venezianer GliL ern (vgl. z. B. amm-
lun.t; pitzer r. 29) beobachten Hi8L Da selbe Randmu ter in Verdoppelung zeigt 
eine Fayencekanne au der ammlung M in u to 1 i im Berliner Kun tgewerbemu eum 
(Ahb. 39), deren am Boden angebrachte ignatur P W al Pfau Winterthur zu deuten 
zun~ich t kein Anlaf3 vorliegt, wenn auch ander eit die zerfa erten Blatter ihrer 

Abb. 54. Miinchen. 

Ranke mit dem besprochenen BlaHmotiv (Abb. 57) augen cheinlich nicht verwandt 
sind. Denn die bleibt noch in aufgelOstem ZtL tan j der ur prlinglichen Au -
fiihrung .ehr almlich, wie ein Slick auf die grof3e chiissel von 1593 im Germani chen 
Museum zeigt, die abgesehen von der grlinen Kette lediglich blaugemalt U (Abb. 53). 
Man verg-leiche auch den Rand dieser chlisselmit !em Rand einer typischen chweizer 

·hus.el der 90er Jahre (Ahb. 54). Hier wie dort ein nicht in ich fortlaufend ge-
. chin. ener, ondern au. einzelnen Zweigen ~ehildeter Kranz, hier wie dart zu eiten 
tier BHitter kleine Hakchen. Es kann jedoch trotz di~er allgemeinen Oberein. timmun.t; 
von stilisti.cher Verwan H.chaft keine Rede .ein. Die von hunten Viigeln helebten 

chweizer Ranken wirken :chon de halb ranz ander , weil ·ie vie! dichter ind und die 
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kleeblattfOrmig aus drei Klecksen gebildeten Blatter unter cheiden sich sehr wesent-
lich von den pitz ausgezogenen BHittern der Portratschlissel. Man bemerkt die letztere 
Art von Blai.tmalerei Ubrigens auch an der bereits im Zusammenhang mit den Wanct-
brunnen besprochenen Kugel des Berliner Kunstgewerbemu eums (Abb. 36) und bei 
dem altesten und dem jUngsten Stuck einer Gruppe von Schalen mit gekerbtem Rand. 
Die er te in der bis zum Jahre 1630 zu verfolgenden Reihe dieser chalen hefindet 
sich im Bayerischen Nationalmu eum. Sie ist 1610 datiert und enthalt die Dar-
tellung von Adam und Eva (Abb. 55). Die nachste Jahre zahl, 1613, steht auf einer 
chale der Kg!. Altertlimersammlung in Stuttgart und auf einer anderen im Germani-

schen Museum. Da Nlirnberger Stuck zeigt einen Fleischer und ein Madchen m it langen 
Zopfen, das einen Stier bei den Hornern packt. In Stuttgart i t eine nackte Frau 
dargestellt, die eine Korallenkette auf der Bru t tragt und zwischen zwei von Saulen 
flankierten Gebauden steht. Die aulen sind durch Punkte bezw. sich kreuzende 
Wellenlinien marmoriert. Es folgen zwei Schalen von 1617 im Bayerischen ational-
mu eum mit je einer Standfigur im Zeitko tum (Abb. 56), die offenbar als PortraL 
anzu prechen sind. I m Kostlim begegnet hi er der gestreifte Herren toff von 1593 
wieder, au13erdem ist der Charakter der Zahlzeichen 1593 und 1617 ahnlich, man 
vergleiche besonders die auch in der Schale von 1596 nicht anders geschriebene 
erste 1. Gegenilber den alter en Fayence-Portrats fallt auf, da/3 die Gestalten 
in ganzer Figur erscheinen und sich somit dem Rund weniger gut einfligen 
als die fri.iher Ublichen Brustbilder. Es ist moglich, dal3 Standfiguren auf Stangen-
pokalen in der Art der Londoner Glaser des Urnberger Patriziers Jacob P r a u n 
und einer Frau die Anregung gegeben haben. Aus dem Jahre 1618 _tammen zwei 
Schalen im Germanischen Museum, die sich von alien librigen durch eine energischere 
Krauselung de Randes und das Fehlen einer gemalten Borte unterscheiden. Auch 
vermil3t man hier die sonst i.iblichen Blilten tauden und bemerkt statt dessen je zwei 
Baume, deren drei Zweige mit Bi.ischeln lanzettformiger Blatter be etzt ind. Die 
eine dieser Schalen bildet eine Modedame ab, die andere zeigt in etwas mi13-
gli.ickter Zeichnung Adam allein im Paradiesgarten, wie er vor einem niedrigen, 
a us zugespitzten Latten gebildeten Zaun stehend den Apfel pfli.ickt. 1 n derselben 

ammlung hefindet sich noch eine 1623 datierte Schale mit der tandfigur des AposteL 
Jacobus; sie wird von einer an gleichzeitige Stickereien erinnernden di.innen Ranke 
mit verschiedenen Feldblumen und kleinen Vogeln dazwi chen gerahmt. An der 
Innenseite de Randes zieht sich eine zitterige Wellenlinie hin. Das Berliner Kunst-
gewerbemuseum hat aus dem gleichen Jahre eine Schale mit einem Paar im Zeit-
kosti.im (abgebildet bei Falke, Majolika, 2. Aufl. S. 188). Diesegehort, wie die bei-
ge chriebene Zahl 30 zu erkennen gibt, zu einer Lebensalterfolge, von der sich weitere 
Sti.icke z. z. nicht nachwei en lassen. In beiden Exemplaren von 1623 steht je 
zweimal ein lateinisches A. Das Datum 1630 endlich findet ich auf einer chale 
in Mi.inchen, die einen Vogel zwischen Blattstauden abbildet. 

Die Zeichnung ist bei manchen Stlicken der Gruppe schlecht, daHir i t diefarbige 
Wirkung vorzi.iglich. Es handelt sich nicht eigentlich um Blaumalereien. Da Blau 
tritt nicht starker hervor als die ilbrigen, anfangs noch spiegelnd glatt, spater mehr und 
mehr rauh eingebrannten Scharffeuerfarben grlin, gelb und mangan. Der au kurzen 
gegen Hindigen Blattchen gebilclete Kranz, der wiederholentlich in der Gruppe da Rand-
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Abb. 57. Abb. 58. Abb. 59. 

Abb. 60. Ab b. 6 t. 

Abb. 62. 
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muster bildet, kommt ahnlich vor auf einer 1609 dat.ierten chweren chale des Ger-
mani chen Museums. Hier herr cht noch die Blaumalerei vor, auch fehlt die durch 
Daumeneindri.icke hergestellte Kerbung des Randes, fi.ir die es Majolikaanalogieen 
~ibt (z. B. die chale r. 153 der Sammlung Spitzer, mit grol3em weiblichem Brust.-
bild und italienischer Inschrift). Darin, dal3 die Formgebung nicht der Topferscheibe 
allein Uberlassen blieb, kann eine prinzipielle Almlichkeit m it frUheren tucken wie der 
Facherschale, den Ringflaschen, der Berliner Kugel gefunden werJen. 

Von den alteren Fayencen kommt dem farbigen Charakter der Schalen mit 
gekrauseltem Rand am nachsten der Berliner Wandbrunnen mit der flachgemalten 
bunten Mu chel in der Nischenwolbung. Auch die Eigentumlichkeit durcheinander-
gerUhrter Farben (blau und mangan, blau und gelb) findet ich hier wie dort, be-
sanders in der Malerei der Wolken. Hinsichtlich der Mischfarben kann ebenso auf die 
Portratschale von 1596 verwiesen werden, die gleichfall olche Wolkenkreisel auf-
weisi.. Ferner kbnnten die verschlungenen taubfaden einiger der Bli.iten tauden 
in den chalen (Abb. 60; Detail aus der i.irnberger chale von 1613) an das BIUten-
motiv der verschlungenen Zungen (Abb. 62) in den alteren Wandbrunnen erinnern. 
Doch wird in dieser Beziehung vorlaufig kein direkter Zusammenhang zu konstruieren 
sein, so lange sich nicht Zwischenglieder finden. Eher noch dUrften sich die verschlun-
~enen Staubfaden der Schalen erklaren als Neu. tilisierung der frUher besprochenen 
U-Bogen, die das alte Pinselblai.i.motiv begleiten. Man vergleiche z. B. am Rand des 
Teller von 1593 die BIUte oben in der Miti.e dicht am inneren Rand. Auch die apfel-
kernfOrmigen kleinen Blattflecken die e Randes kehren augen cheinlich in den 

chalen an den Stielen der tauden wieder. ie sind nur mit Konturen ver ehen. 
Die Konturierung ist es auch, die hier da Leitmotiv der alteren Gruppe, wie e sich 
etwa im Spiegel der Eicherschale in Reinkuli.ur darstelli. (Abb. 57) oweit zersetzt. 
dal3 es kaum wieder erkannt wird. Man kann diesen Zersetzungsprozel3, der 1610 
(Abb. 58) noch kaum begonnen hat, im Anfangsstadium an den unteren Zweigen 
der Damenschale von 1617 (Abb. 59) tudieren. 1630 kehrt dann da alte Pin el-
motiv noch einmal wieder. Eine andere Art von BIUten tau len (Abb. 61) begegnet 
in tui.tgart (1613) wie in Mi.inchen (Herrenschale von 1617). 

Was die Provenienz betrifft, so i 1. aus Es enwein otizen zu entnehmen, dal3 
die Schalen mit. Wellenrand im Germanischen Museum eben o wie die chale von 
1596 und der Pori.ratteller von 1593 ,alle in Urnberg oder de sen Umgebung ge-
funden" wurden. Von der Jakobusschale von 1623 lal3t sich mit Hilfe des Zugangs-
registers noch nachwei en, dal3 ie 1861 von Picker t in i.irnberg erworben ist. 
Die gleichzeitige Berliner Schale kann nur bis auf die Kunst.kammer zurUckverfolgt 
werden. Auch Uber die Herkunft. der Mi.inchener Schalen Jal3t ich nichts mehr er-
mitteln. Die Facherschale wurde ebenso wie die Kugel im Ni.irnberger Handel er-
worben. Vielleicht gelingt es durch einen gli.icklichen Zufall einmal, die Personlich-
keit der Portrat.s von 1593 und 1596 zu identifizieren; dem Bikinis von 1596 liegt 
ja, wie die Kreuzlagen in der Malerei verraten, ein g-raphisches Vorbild zugrunde. 
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Abb. 65. London. 

V. Die Werk tatt des Monogrammisten LS. 
Es ist notwendig, die Werk tatt des Monogrammisten L S in die Betrachtung 

der deutschen Renais ancefayencen einzubeziehen, wiewohl ihre signierten Arbeiten 
erst dem zweiten und dritten Jahrzehnt de 17. Jahrhundert angehoren. Das Datum 
1618 tragen zwei verschiedene Schraubflaschen im Kg!. Kun tgewerbemu eum in 
Dresden (Abb. 67) und eine dritte (Abb. 82) im Germanischen Museum, ferner eine 
Schale im Berliner Kunstgewerbemuseum und ein Teller, der in dem Markenbuch 
von Chaffers unter den unbekannten italienischen Majoliken al in der Sammlung 
Falcke in London befindlich aufgefilhrt i t, jedoch in der Ver i.eigerung der amm-
lung lsaac Falcke bei Christies (am 19. April1910) nicht vorkam. Aus dem Jahre 
1621 stammt eine cudello-Schale (Abb. 84) der ammlung Lock ne r (Wtirzburg-) 
und von 1629 ein Deckelpokal im Berliner Kunstgewerbemu eum. Nicht datiert 
aber bezeichnet ist eine Kanne im Bayer. ationai-Museum in Mtinchen (Abb. 
70). Die ignai.ur wurde hier zweimal angebracht. Da eine Mal ist das Mono-
gramm aufgelo t: L , da and ere Mal so geschrieben, da£3 das S, da sonst da 
L zu schneiden pflegt, im Winkel des Buch tabens steht, an den Ui.ng balken 
angelehnt. Man wird also L al lnii.iale des Vornamens und als lnii.iale de 
Zunamens zu betrachten haben, wiewohl der letztere Buch tabe in der Regel 
etwas kleiner un j dtinner au gefallen ist. Damit wtirde ich zugleich unser frtiherer 
Ver uch erledigen, einen Portratteller des Briti chen Mu eum (Abb. 65), dessen 

ignatur durch die ver chrankten Buchstaben C und L gebildet wird, in diesen 
Zusammenhang zu bringen, au dem er schon durch die ruck eitige Datierung 
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{1583, 10/Januarii) herausfallt. Nur die Schale von 1526 war so, nach italienischer 
Art, bezeichnet, sonst stehen die deutschen Zahlen nie unten, eine Regel, die von der 
Kachel- oder der Scheibenmalerei ahgeleitet zu sein scheint, wie denn noch spater die 
au Nlirnberger Glaserwerk tatten hervorgegangenen Schmelzmaler grund atzlich nicht 
den Boden der Fayencen signierten. Der Monogrammist L S hat das auch nur 
au nahmsweise {1621) getan. V on einem V er uch, eine Personlichkeit zu iden-
tifizieren, mli en wir zunachst ab ehen. icht signiert, aber unbedenklich der 
Werkstatt zuzu chreiben, sind noch zwei gleichartige kleine Albarellotopfchen, 
wovon das eine (Ahb. 85) in da Germanische Museum, da andere in die Muster-
sammlung der Bayeri chen Lande gewerbeanstalt gekommen i t, ferner vier Kannen 
im Germanischen Museum (Ab b. 66, 68, 69, 71 ). Weiterhin gehoren zu der Gruppe 
ein Gefal3, dessen Form sich aus drei Fal3chen zusammensetzt, in der Bayerischen 
Landesgewerbeanstalt, und zwei Albarellotopfe im Markischen Museum in Berlin (Abb. 
86 und 87). Letztere sind bereits 166o datiert, also ein Jahr vor der Begrlindung 
der ersten deutschen Fayencemanufaktur nach hoJlandisch-franzosischem Muster 
(wenn man von der gleichfalls unter hollandi chem Einflul3 stehenden Danziger 
Fliesen-Fabrikation des 17. Jahrhunderts und den alteren Hamburger Fayencen 
absieht, deren meist porzellanartig glasige Glasur eine von den Renai sancefayencen 
grundver chiedene Teclmik vorau setzt). Das pateste Datum der Werkstatt steht 
auf einer Wasserbla e im Germani chen Museum (Abb. 73): 1666. 

Der Charakter der L S-Ornamentik, deren Spiraltendenz sich be onders an einer 
der Kannen (Abb. 68) auslebt, i t im aJlgemeinen durchau zeichneri eh. Man darf 
annehmen, dal3 tiche die Anregung gegeben haben. Be onder auffallend ist die 
Vorliebe fUr Schraffuren, ferner die an Gewohnheiten der Kalligraphie erinnernde 
Unterscheidung von Grund- und Haar trichen. Hie und da, be onders an der 
in Abb. 68 wiedergegebenen Kanne und an der kleinen Flasche in Dresden 
kommt neben der Konturzeichnung breite (ma ive) Pinselmalerei vor. Den Langs-
schraffuren sind bisweilen Querschraffuren wie ein Riegel vorgelagert, so an den 
Albarellen von 1660 (Abb. 80), an einer der Kannen (Ab b. 71) und an dem Drillings-
fal3chen. An der grol3eren Schraubflasche in Dresden und an den Topfen des Markischen 
Museums sind auch die Stiele quer gestrichelt. Ein mehrfach in der Gruppe unauf-
faJlig begegnendes Motiv i t das in einem winzigen Kreissektor eingeschlossene kleine 
Kreuz: z. B. bei dem kleineren Alharello von 1660 (Abb. 87) am Ansatz des Orna-
mentgewachse links und an einer der Kannen (Abb. 69) in den linken oberen Ecken 
der Ful3zone. 

In rechteckig begrenzte Felder eingeteilt i t der Dekor bei der Kanne in Mlin-
chen und bei den in Abb. 68, 69 und 71 wiedergeg-ebenen i.irnberger Kannen. 

Bei einigen Sti.icken zieht sich durch das Ornament wie eine versehentlich 
stehengebliebene Hilfslinie ein Bogen hindurch, namlich an einer der Kannen (Ab b. 71) 
und an dem kleinen Albarello (Abb. 85). 

Ein und da elbe Bli.itenmotiv find et sich in verschiedener Ausbildung: an der 
i.irnberger chraubflasche (Abb. 82), an den durch Abb. 85 repra entierten kleinen 

Topfchen (Abb. 76), an den Albarellen in Berlin (Abb. 80) und an der Was erblase 
von 1666. Den ursprlinglichen inn lal3t wohl die grol3ere chraubfla che in 
Ore den am besten erkennen. Hier erscheint die Mittel pitze al eines cter Kelch-
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blatter, tleren verki.irzte An icht die rahmentlen Voluten zeigen, wahrend die mit 
kleinen Krei en gefi.illten chuppen wohl eine Beerenfrucht bedeuten soli en: Ab b. 75. 
Eine andere Bli.itenform (in Abb. 78 ohen rechts), die man in der Hohlkehle le: 
griif3eren Topfes von 1660 und an den Ni.irnherger Kannen bemerkt, bildet in 
hreiterer Pin elzeichnun.~ den einzigen Dekor eine kleinen Ti)pfchens im Gennani-
. eh en MLLeum wo nur noch an der chulter eine Borte hinzukommt, die eine 
fllichtige Au fi.ihrung der Fragezeichen- Borten der chraubfla chen (vgl. auch das 
Au guGrohr der Kannen) dar tellt. E i 't da elbe Flechtband-Motiv, das bereits 
an tier Facher chale hegegnete. 1660 sine! darau. fa. t parallele, gerade triche 
geworden. 

Was die Anfange der WerkstaH hetrifft, so kommen als Vorstufen de hilufigen 
Motivs Abh. 78 vielleicht die Ranken der Ringflaschen (Abb. 47-48) in Betracht. 
Auch hei manchen der oben im I I I. Kapitel hehandelten tiicke konnen moglicher-
weise Beziehungen zu der L -Ornamentik gefunden werden. o Hif3t ich da 
Motiv der Abb. 78 an einigen Rankenteilen de kleinen Wandhrunnen (Abb. 37) 
unter UmsUintlen wiedererkennen, z. B. recht am Rand ziemlich unten untl in der 
Mitte unterhalb der lilienfOnnigen Rankenverkni.ipfung, wie denn auch zwischen 
die,er Nische und der Berliner Vase (Abh. 58), die das gleiche Motiv zeigt, eine 
nahere Verwandtschaft zu he tehen scheint: man vergleiche besondet" die tellen, 
wo die Gla ur et was zerlaufen ist. 

An der griil3eren chrauhfla.che in Dre.den (Abh. G7) fimiet ich ein Motiv 
(Ahh. 77) des Architravs des alteren amariterinnenhrunnens (Ahb. 35) wieder. Der 
B rliner Wandbrunnen hat taU de •. en die Figur Abh. 79 Z\\ischen den Zahlen de. 
Datum und im !in ken Pi la. ter uml letztere tritt genau so wieder auf an der kleineren 
chraubflasche in Ore den. Auch ist es vielleicht kein Zufall, daf3 iie Form der 

Zahl 2 in dem Datum der Berliner ische (Abb. 34) und in dem Datum der 
chale von 1621 (Abb. 84) - beide almeln .ich zudem in der gekrackten Gla.ur 

- i.ibereinstimmt. 
Einzelheiten de Ornament , wie die zuletzt genannten Sternrosetten, ehenso 

da. Flechtband erinnern an da Email des frankischen teinzeugs hezw. der 
Gia er des 17. Jahrhunderts. Da:. elbe gilt von de m freilich auch anderw;lrL 
(z. B. in Winterthur) damals beliehten Maig!Ockchenmotiv, da. die Dekoration der 
kleinen Fla che in Dresden beherrscht. An Kreul3ener pri.iche klingt ferner die 
In chrif1. des Berliner Deckelpokal, an, der die Ge talt einer Topferscheibe hat. End-
lich stimmt da Modell der chraubfla.chen von 1618 mit dem hekannten Modell 
von Kreuf3en i.iherein, das dort ein tweilen nicht fri.iher als 1622 nachzuwei. en isP 3

). 

Auf eine frankische Heimat der Gruppe deutet auch die chale von 1621, die 
inmitten eines dreifachen chuppenkranzes das Wappen de in Thurnau (zwischen 
Kuhnbach und Bayreuth) ansaf3igen Geschlecht der Grafen von Giech enthalt 
( hb. 84). Dazu kommt, daf3 die Provenienz der i.ibrig-en Sti.icke, wo ie hekannt 
ist, auf Lirnberg- wei t. o i t tier Deckelpokal des Berliner Kun tgewerhemu.eum. 
1R82 von Roe -h und Zimmermann (als, i.irnher~er Fayence") ~ekauft, der kleine 

13) Vgl. hier und zu Llem fnlgenden K.tpitel meinc frliheren Ausfi.ihrungen in den Mitt. 
a. d. Gwn. Mus. 1908. 





Abb. 83. 

Slg. Lockner. 
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Albarello de Gewerbemu eum · (vgl. Abb. 85} 1872 von Antiquar Heerdegen in 
tirnberg und die Va e (Abb. 38) 1885 von Profe or Bergau in tirnberg. 

Die beiden Apothekergefaf3e le MarkLchen Museum -tammen au Uiheck, 
de .. en Wappen ie an der Vorder. eite tragen. (Ein in der Gla ur verwandter Topf 
im GermanLchen Museum hat da Wappen von Li.inebur~.) In Ltiheck elh t kommt 
derartige Keramik jedoch, wie un , Herr Direktor chaJer freundlich t mitteilt. 
nicht vor. Oa der Monogrammist L auch ftir eine . ach. Lche Apotheke gearbeitet 
hat (die Wa erbla. e de GermanLchen Mu eum enthalt ebenfall da . ach i che 
Wappen), i t in jener vereinzelten Be tellung kein Anlaf3 gegeben, ihn in ord-
cleut eh land (etwa in der Nahe de zwLchen 15 50- 1566 tatigen tatius von Otiren) 
zu suchen. vielmehr werden wir eine Werk tait wenn nicht in i.irnberg elh t, 
_o loch in Franken oder Thiiringen mit einiger WahL'Cheinlichkeit lnkali ieren dtirfen. 
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Abb. , X. 

V I. D i e H i r s c h v o g e 1 h y p o t h e s e. 

In der Werkstatt, die Augu tin Hirschvogel von 1531-1535 mit dem 
einer alten Hafnerfamilie - Hafner namen Nickel hegegnen in den Ni.irnberger 
Bi.irgerli ten bereits in den letzten Jahrzehnten de, 15. Jahrhunderts - ent tam-
menden Han ickel betrieb, sind Fayencen mit Blaumalerei hergestellt worden. 
Denn e geht owohl au der Nachricht eudorffers wie aus einer Urkunde 
hervor, daf3 die von Oswald Reinhard in i.irnberg eingefi.ihrte Technik der 
damal in Venedig i.iblichen ent prach. An sich ware ~ ja denkbar - und es i t 
diese Vermutung auch schon be, timmt geauf3ert worden - da(l es sich bei ,der 
venetiani chen Arbeit mit dem chmelzen und Glaf3werck" um die Herstellung von 
venetianLchem Glas gehandelt hatte. Aber einer olchen Auffassung wider pricht 
einer eit jene Ratsverordnung, in der Hir chvogel geradezu al ,Hafner" tituliert 
wird, und andererseits i t auch der Ausdruck ,glaf3werck" im damaligen prach-
gebrauch als gleichbedeutend mit glasierter Topferwar nachweisbar. Es ware 
daher eigentlich mi.if3ig, die Frage aufzurollen, welche Art von Glasern von der 
Firma Hirschvogel und Nickel herge tellt sein konnten. Am ehesten wird man an 
eine durch auOerlich aufge chmolzene weif3e Schni.ire und horizontale Flechtbander 
auffallen ie Gruppe von farblo en Glasern denken, die dann al Nachahmungen 
de venetianischen Latticiniogla es zu gelten hatien. Das Germanische Mu eum 
hesitzt von ier genannten orte u. a. ein von Pickert erworbenes tangenglas 
(Abb. 91 ). Die e, hat vie! Ahnlichkeit m it einem Glas, das in einem 1544 
datierten Gemalde von Geor~ Pen c z in Berlin neben dem Portratierten (dem 

i.irnberger Maler Erhart S c h w e t z e r) zu ehen ist und ich als eine zwi chen 
6• 
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der konischen Becherform Venedi~ und der deut chen tangengestalt vermittelnde 
Obergang form gibt (Abb. 89). Georg Pencz stand der Firma Hirschvogei-Nickel 
nicht fern, wie au den Rat verHi en (Hampe r. 2120 und 2209} hervorgeht: 1535 
tritt er ,fi.ir Augu tin llir chvogel und Han Nickel" (die Firma) und 1536 fUr 
Hans ickel (den damals alleinigen lnhaber) al Bi.in:;e auf, da zweitemal unter 
Garantie auf ein Jahr. Man konnte al o versucht sein, hier einen Zu ammen-
hang zu konstruieren. Demgegeni.iber ist jedoch zu sagen, daf3 wir keine Belege 
daflir haben, daf3 eine i.irnberger Hi.itte damal im tande war solche GHi.ser zu brennen. 
Was eudorffer 1547 von dem i.irnberger Brillenmacher Hans Eh em ann be-
richtet (,er nahm ein e ben hoc h Venedi eh Trinkgla , that den Boden hinweg, 
hrennet das Gla an der eiten auf und breitet es im Feuer au wie ein eben Papier, 
und machet kry i.allene Brillen Jarau ") scheini. da Gegenteil zu beweisen und noch 
Jeui.licher pricht ein Eintrag in dem kulturgeschichtlich i.iberaus intere santen Un-
kostbuch de Ni.irnberger Patriziers Paulu Be ha i m: ,(Ni.irnberg) 1561, adi 27 sep-
tember zalt flir 9 weyf3e, ,g"latte, dicke ( ic !) venedi che drinkgleser 1 fl. 1 1h 2 ..71 '· 

(= Mitt. d. V er. f. Ge eh. d. tadt Nhg. VI I, S. 143)- Da Wort ,venedi eh" be-
zeichnet in diesen Fallen schwerlich nur die Art allein, -ondern auch die Provenienz. 
Oberdies i t es erwie en, daf3 tangengla er noch am Ende de 16. Jahrhunderts 
fi.ir den deut chen Markt in Venedig herge tellt wurden. 

Beide Auffa sungen, die Annahme, daf3 Oswald Rei n h a r d die kera-
mische Technik in Ni.irnben~ verbesserte, und die andere, daf3 er das Arcanum 
der venetiani -eh en Gla macher besal3, wi.irden si eh auf halber Linie bege~nen, 

wenn man annehmen wollte, daf3 von Hir chvogel eine Obertragung de venetia-
ni chen Glaseremails auf das keramLche Gehiet ange treht wurde. Es ware dann an 
da franki che teinzeu~, m it dem die L -Werk:tatt ja ein wichtige Modell ge-
meinsam hat (Abb. 67 u. 82), zu denken. Das Email isi. jedoch die_em Material ebenso 
wie de m deutschen Glas 1 1) noch mimle ·tens ein Vierteljahrhundert nach H irsch-
vogel Tod fremd geblieben. AI - I nkunabeln von Kreuf3en sind hochst wahrscheinlich 
jene beutelfonnigen Krau en, die ich in den Mitteil. a. d. Germ. M us. 1908 ( . 63 f. bezw . 

. -A. 25) zu ammengestellt hahe - der Gruppe schliel3t -ich noch der be onders reich 
moni.ierte Rai.spokal in Erfurt an - zu bei.rachten. A. Walcher von Moli.hein hat das 
,c;ele~entlich der Publikation de zugehorigen Exemplar der Sammlung Figdor 
des naheren erortert (Kun t und Kun thandwerk 1909 . 20). Letztere Krau e 
zei,gt in kalter Malerei die Allianzwappen eine Grafen von 1-Ienneberg und das 
Datum1579. Ein Jahr ji.inger i-t da im Bayer. ationalmu eum aufbewahrte Exem-
plar mit einer Kreuzigungsgruppe und dem Wappen der Abtei Her feld. Auch hier 
i t die Malerei noch in Olfarben au gefi.ihrt. 

Wenn eudorffer die Erzeugnisse der Fayencewerksi.att naher charakteri iert 
durch den Zu atz ,auf antiquitetische Art, als waren sie von Metall go en", so sind 
eine Worte wohl nichi. so genau zu nehmen. Hoch twahr cheinlich hat der Rechen-

14) Vgl. zu der Ietzteren Frage jetzt R. Schmidt im Jahrb. d. Kgl. Preuf3. Kunstsl. 1911, 
S. 279 ff. Zu der Peringer- Frage (Mitt. a. d. G. M. 1908 und Schmidt a. a. 0.) - es handelt 
sich wahrscheinlich um emailliertes Beinglas - ist noch nachzutragen, dall auf3er dem Museo 
Correr auch die Eremitage in Petersburg ein entsprechendes FHischchen besitzt (frdl. Mitteil. 
von Herrn Direktor J. Brinckmann). 
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meister, als er die Nachricht im Jahre 1547 niederschrieb, das Architektur- und Per-
speki.iv-Kompendium seines Kollegen R i vi us, das im gleichen Jahre in Nlirn-
berg im Druck er chien, bereits in cler Hand gehabt. Rivius bildet ( . XVII-XX) 
eine ganze Rei he ,antiquischer Bockal" ab, mit einer Anwei ·ung, ,nit allein solche 
geHi wie angezeigt onder vi! ander der g-leichen n a c h Anti qui s c h er m o n i er 
cler Bocal, begrebnus gefal3, neu zu erfinden". Ftir die ldentifizierung der Fayencen, 
die Neudorffer meint - ob er ie wirklich gesehen hat ist mehr als zweifelhafi, es 
klingt eher al ob er nur etwas hatte Hiuten horen und einen modernen Au druck 15) 

anbringen wollte - i t jecloch m it diesen, Peter F I o t n er zugeschriebenen, z. T. frei 
nach Cesariano gearbeiteien 1-Iolzschnitten nichis gewonnen, wie denn schon Rivius 
selbst erklart, dal3 die ·e Vorbilder nur cum grano sal is zu versiehen eien (S. XVI I): 
,so mag er mancherley proporcion olcher gefel3 und fi.irnemlich der aniiquischen 
Bockal finden. Aber die hohe sampt dem mundstuck und deckel, desgleichen die 
ftif3lein seien in sonderheit geordnet aus rechtem verstandt ein verstendigen Golcl-
schmiclts unci der gleichen kunstreichen handwerckern nach erforderung der materi 
darvon solche gefal3 gemacht werden sollen". 

Die italieni chen Majolikatopfer haben sich allerdings in solchen Formen -
Piccolpa so nenni sie , vasi a bronzo antico" - versucht. eii der Miite des 16. Jahr-
llllnderts sind in Italien an Meiallgefal3e erinnernde, durchbrochene oder gebuckelte 
mit wenig Blau und Gelbbraun dekorierie, grol3tenteils weil3e Fayencen al Massen-
exportartikel fi.ir die schweizerischen und osterreichi eh en AI pen Hinder, fi.ir Stiddeutsch-
land und Bohmen (aber auch fi.ir Frankreich) hergestellt worden, wobei abgesehen 
von den Wappen auch in den GeHil3i.ypen bi weilen (jedoch elten) auf den Geschmack 
der Abnehmer Ri.icksicht genommen wurde, wie das z. B. bei einer in zwei Exem-
plaren bekannten Schnelle mit dem Wappen eines Ulmer Pai.riziers der Fall ist. Mit 
den deutschen Renaissancefayencen hat dieses Weil3geschirr, das dann seit dem 
17. Jahrhundert in Bi:ihmen Nachahmung fand, keinerlei Gemeinschaft. Die Glasur 
i t beinartig und grundverschieden von der warm en Tonunl( unserer I nkunabeln. 
!m einzelnen vergleiche man etwa die in Abb. 63 wiedergegebene deuische Facher-
schale mit einer gerippten Schale jener Gruppe, von der u. a. Dr. Figdor ein 
Exemplar v. J. 1619 besitzt. In leizierem Fall (Abb. Kunst und Kun thand-
werk 1909 S. 42, zwei Schalen des gleichen Modells bewahrt die Mu ter ammlung 
der Bayer. Landesgewerbeanstalt, eine dritte v. J. 1618 steht gegenwartig im 
Berliner Handel) sind die blauen Rippen i.iber den blechartig umgebogenen Rand 
- der ganze Charakter der Falten i t blechern - durchgefi.ihrt, wahrend bei der 
deutschen Renaissanceschale die kraftige Modellierung des I nneren nach aul3en 
durch eine Hohlkehle abgeschlossen wire!. Manche Sti.icke der haufigen Ware (so 
schon ein 1560 datierter Teller eines I mhofschen Service im Germani eh en Museum) 
tragen die in Jannickes Markenverzeichni unter Nr. 247 wiedergegebene Signatur, 
die wie eine durch ihr steiermarkisches Allianzwappen um 1611 datierbare Schale 

15) Synonym mit welsch oder italienisch ist der Ausdruck hier jedenfalls nicht, son~t 
hiitle Neudorffer sich an dieser Stelle wohl kaum anders au~gedriickt als cta wo er berichtet, 
ctal3 ,Hanns Stengel ... auf welsche und deutsche Art gleichwie Georg Schreiner ... 
vie! schone Schreinerwerk machten" und ,dal.l derselbe Stengel mit cterselben welschen Arbeit 
cter erste gewesen sein soli". 
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Abb. 92. Dresden . 

der Kg!. Porzellan ammlung in Dre den bewei t, eine Faentiner 16) Werkstatt bezeichnet 
(Abh. 92). Es eri.ibrigt sich damit der Versuch, das in dem Monogramm enthaltene 
R mit der Triester Majolikafabrik in Beziehung zu bring-en, die einem gewis en 
Peter Re i c h e r, BUrger zu Laibach, 1534 privileg;iert wurde. Eher J:iOt ich das 
Monogramm der im on- chale von 1526 (Abb. 32), deren _chweizerischer Ursprung 
ja zum minde ten zweifelhaft i t, auf Peter Reicher beziehen, insofern e unschwer 
al P R aufgeiO t werden konnte. Man mi.iOte dann, wa nicht unwahrscheinlich 
ware, annehmen, daO dem GroObetrieb schon eine mehrj;ihrige Praxi · vorau gin~ . 
Anderseits di.irfte - wa zuer t E. W. B r a u n vennutete - ange ichts der Ni.irn-
berger Provenienz noch immer mit der Moglichkeit zu redmen ein, daf3 0 wald 
Reinhard sich mit dem R auf der Ri.ickseite verewigt hat. 

Das am deutlich ten au gesprochene Renaissanceornament der ganzen Folge 
der Inkunabeln ist wohl, wenn wir von den Tiroler Ofen absehen, die Bordi.ire des 
bereits im Zusammenhang mit diesen gewi.irdigten Tellers von 1531 (Abh. 94). Von 
einem Ki.in tier, der wie Hit .. chvogel die Prinzipien der Renaissanceornamentik 
theoretisch und prakti eh heherr chte, kann die e VerkrUmmung einer Pila terfi.illun.~ 
von ur pri.inglich auf teigender Tendenz jedoch nicht herri.ihren. Da Muster enthalt 
zudem eine Reihe von miOver tandenen Einzelheiten. Be onder das Va enmotiv i t 
wiederholt bi zur Unkenntlichkeit verklimmert. Ahnliche UnregeltnaOigkeiten bezw. 
Gedankenlosigkeiten ·ind auch an den Zwi ·chengliedern der Wellenranke de Ma-
donnentellers von 1530 zu bemerken (Abb. 93 u. S. 51). Die BordUre a! Ganzes gibt 
·ich da zwar al nati.irliches Randmu ter - der innere Kranz i t i.ibrigens al Rosen-
kranz zu deuten - doch nimmt sie nicht recht Bezug auf ia · Bild im piegel, in ofern 
die Vertikale der stehenden Madonna nicht mit Casuren der undulierenden Ranke 
zusammenfallt, die ·eitlich rechts unten beginnend, wie e scheint im um rekehrten 

16) Das gleicharlige sachsische Hofscrvice im kg!. Johanneum (WeilJgeschirr in urbina-
tis ·hen Patanazzifonnen m it de m iichsi chen Wappen) ist, wie Herr Dr. Zimmem1ann freund· 
lichst mittei!t, wahrscheinlich idmlisch mit einem in Si en a bestellten ServiLe. 
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Abb. 95. G. M. 

inne de Uhrzei ers gezogen s hlie3lich mit J m Platz nicht au kommt, ~odal3 am 
Ende der Flul3 in tocken ~erat. Die ei 'entlichen Ge etze der antiquLchen Manier 
ind jedenfall hier noch weni~er zu erkennen, wenn auch !er keramL ·hen chonheit 

auf die e \\'ei e kein Eintra ~;e ·chehen i t, da o im Ge~enteil ahnlich wie bei 
orienta!Lchen Teppichen, der Charakter fer nai,·en Handarbeit (der vornehnde 
Reiz von I nkunaheln auf jedem Gebiet) deutlich zum Au- !ruck kommt. 

Anderer eit zei !i: eine im Geist ier Renai ~ance ent\\Orfene. blauweil3 ~emalte 
Kanne (Abb. 90) in einem Bild von Georg Pencz. der foch ,,·ie oben erwahnt zu der 

i.irnherger \\.'erk tatt in Beziehun~en ..:tand, keine V en\ andt..:chaft m it den erhaltenen 
Fayencen 17). 

Am icheL ten auf . i.irnberg bezw. des. en nahere oder weitere Um 'ebun r (Fran-
ken, Thi.iring-en) zu lokaJi·ieren in j fie Arheiten der \\'erkstatt de ,,1ono~rammden 

L . Man wird faher von die en ausr;ehen mi.is~en. wenn es ilt Anha!Lpunkte i.iber 
da · Au . ..:ehen der Fayencen de_ i.irnber rer RadiereL Hir.clno re] zu gewinnen. 

Graphi..:che Vorhilder ~etzt lie ~chraffierte L -Ornamentik ja voraus. In 
den ei renti.imlichen Bo enlinien, die - ich bi,weilen wie Hilf kon~ truktionen durch 
die Ranken ziehen (vr;l. Abb. 71 und Ahb. 85. auch bei der Va.e Abb. 8 U iies der 
Fall), di.irfte am ehesten ein Zu..:ammenhan~ mit manchen Ra iierun en Hir..:ch\'ogel 
~;efunden werden. Hir cln·ogel, der Verfa ·er de~ au.dri.i ·klich zum utzen je 
Kun thandwerk bestimmten Geometriebi.ichlein ·, de en lllu, trati nen zum ~ol3en 
Teil Krei kon-truktionen jaUellen. hat .::olche Hilf kreLe hie und da mit Absicht-

17) Den Hinweis auf die~e Kanne vcrdanke h:h Hcrrn Oir ktor E. W. Braun, die un era 
Abbildung zugrunde liegende Aquarcllkopie llcrm Geheimrat K. \ oem1ann. Hier sei au·h des 
in Abb. 95 wiedergegebenen Fragments einer Schale mit der Darstellung des Zweikampfs zwischen 
David und Goliath gedacht, deren Entstehung in limberg jedoch dadurch nicht bewie en ist, 
dal3 das Stli k in limberg (gelegentlich des grol3en Hochwas ers im Frlihjahr t909) gefunden 
wurde. 
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Abb. 96. G. M. 
Schalchen mi t dem Wappen des Bamberger Bischofs 

Johann Philipp v. Geb~attel (urn 1600). 
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lichkeit im Ornament tehen lassen, o z. B. in dem treifen am Korper der Kanne 
B. 94 (F r i e d r i c h, Tafel X X I I I) und an tier chulter der Kanne B. 95 (Ab b. 88), 
deren runder Korper ehenfalls ein Produki. de · ZirkeJ · i ·t. 

Auch aus tier Tabache, dal3 in der L -Werkstatt das figlirliche Moment, da 
I Iirschvog-els chwach te eite war, von der verzeichneien Berliner Rhetorica ab-
ge ·eh en, keine Rolle spielt, wahrend anderer eit · dort (untl noch mehr in der i.ech-
nisch auf derselben Linie stehenden un I zweifello · durch einen Kiln tier von dem 
Rang I Iir chvogels in:pirieri.en Eulenwerkstalt) die I Ieraldik, Hir chvogels zweites 
I Iaupt >ebiet ne ben dem Ornameni.stich, g-epflegt wurde liel3e ich ein Tropfen auf 
die Mlihle der I lirschvogelhypothe e herau ·destillieren. Wir wlirden jedoch alien 
Boden unter den Flif3en verlieren, wollten ,,·ir weiterg-ehen und betonen, daf3 das 
Monogramm L almlich wie e !er Inhaher der Fayencewerk tatt chrieb von dem 
Niirnher~er Radierer Lorenz ' t r a u c h (I- 54- 1636) gebraucht wurde, des en til 
(in der ' trichfltlmtn.c;, nicht in Einzelheiten) an I IirxhvogeJ · Ra iierungen erinnert. 



Abb . 97. Slg. Wilczek. 

VII. Die Eulen. 
Von den Fayenceeulen der Renaissance ist in der keramischen Literatur zuerst, 

und zwar von Albert J a c que mart {1873) das seitdem ver chollene Exemplar 
der Sammlung Alexandre d e 1 a H er c h e in Beauvais beschrieben warden. Diese 
Beschreibung18), die nicht genau ist, wird durch die Angaben des Katalogs der Verstei-
gerung der Sammlung de la Herche erganzt: , Vase en forme d'oiseau de proie decon! 
de trois personnages en relief sous une arcade de la renaissance; au revers: Guillaume 
Tell abattant la pomme sur la tete de son fils. Bleu et or. XVI. siecle (Nuremberg)". 
Die Vorderseil.e mit einem Liebespaar und einem schalkhaften Narren unter einer 

18) Vgl. J., Histoire de la ceramique, S. 379: ,Parmi les oeuvres Ies plus anciennes et Ies 
plus remarquables de I'Allemagne, nous devons mentionner un vase destine a etre donne en prix 
par une compagnie de tireurs d'arc. Ce pot a la forme d'un oiseau de nuit dresse sur ses pattes 
velues, la tete formant couvercle; le fond est un email blanc releve de touches bleues qui dessinent 
Ies mouchetures du plumage; mais, sur le milieu de la panse, l'email est interrompu, et un beau 
bas-relief modele a la main represente Ies dignitaires de la corporation revetus du splendide costume 
qu'on retrouve dans le triomphe de Maximilien. Certes, s'il etait permis de hasarder un nom a 
propos d'une oeuvre aussi exceptionnelle, nous dirions que le celebre Hirschvogel en est I'auteur ; 
il y a de plus que le talent d'un potier, il s'y trouve la science d'un statuaire de gout; cette piece 
est l'une des perles de la collection de M. de la Herche, de Beauvais". 

J acquemart knlipft daran noch folgende Bemerkung: ,L'histoire de !'art ceramique alle-
mand est tout entiere a creer; rien de serieux n'a ete dit ace sujet, et Iorsque Ies savants de cette 
contree se mettront a l'oeuvre, des revelations inattendues etonneront Ies curieux. Une belle 
ass iette du musee de Sevres prouve que la majolique etait en honneur sur Ies bords du Rhin comme 
sur le littoral de l'Adriatique; de riches armoiries, d'elegantes arabesques y sont melees a des 
legendes Iatines ou allemandes et le chiffre du revers, forme de Iettres gothiques annonce 
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Arkade gibt un ere Abbildung 100 wieder. Jch habe das Stuck noch nicht elb t 
ge ehen, da sein Verbleib (in einer Pari er Privat ammlung) er t in Ietzter tunde 
ermiHelt werden konnte, und muf3 daher mit einem Urteil zurlickhalten. Auf 
den er ten Blick fallt auf, daf3 der Kopf dieselbe Form hat wie der fa! che Kopf 
der Landauschen Eule in der ammlung Figdor (Abb. Kun t und Kun thandwerk 
1909, S. 24). E i. t jedoch nicht nur moglich, sondern ogar wahrscheinlich, 
daf3 die er nach jenem kopiert wurde. Denn da Exemplar Figdors stammt aus 
der Pariser ammlung pitzer , der da Modell flir die Erganzung am ehe ten 
in der durch Jacquemart in die Literatur eingeflihrten Eule ge ucht haben dlirfte. 
Bei letzterer entspricht die besondere Form des Schleier den gedrungenen Laufen, 
die bei dem Landauschen Kauz wie bei alien librigen der Gruppe schwach und hoch 
sind. Am nachsten verwandt in der Kopfbildung ist die Eule der Stuttgarter Alter-
tlimersammlung (Abb. 102). Hier besteht der Schleier aus einem gemalten flachen 
Kranz von grof3en Federn, wahrend er onst convex i t und von einer Reihe (mei t 
einge tochener) kleiner Kreise zwi chen radialen Linien bezw. Furchen geschmlickt 
wird. Die an der Rlickseite de de la Herche-Exemplar modellierte Oar tellung des 
Tellen chusses i t an ich nicht bedenklich, da sie seit Etterlin Chronik {1507) auf 
Denkmalern des ( chweizer) Kun tgewerbes nicht selten vorkommt 19). Da Relief cl er 
Vorderseite ist wesentlich besser a! die wappenhaltenden Figuren der Graflich Wilczek-
. eh en Eule (Ab b. 97) . Da de la Herche- Kauzchen hat wie a !le anderen echten Fayence-
eulen de 16. Jahrhundert nur die eine Scharffeuerfarbe blau in der weif3en Gla ur und 
i t im librigen an einigen tellen kalt vergoldet. Kalte Bemalung i t der ganzen Gruppe 
eigenti.imlich. In die er WeLe i t bei den mei ten tucken der an der Bru t de 

assa LL patrie Lie l' ariiste. Nou avons vu d'autres ouvrages signe de igles evidemment germa-
niques, et que des analogies de style avaient fait classer aussi parmi les majoliques italienne ". 

Auch in diesem Falle ist Jacquemarts Beschreibung nicht genau. Das fragliche Zeichen 
ist an der Vorderseite am Rande des Spiegels angebracht, unterhalb eines flatternden 

11X Spruchbands m it den Buchstaben AG- W-GA. V on den beiden Wappen stimmt das eine 
Liberein mit der bei Sibmacher (Preuf.l. Edelleute Taf. 316) gegebenen Beschreibung des 

Wappens der Milich, ,eines im vorigen Jahrhundert bei Goldberg in Schlesien begliterten Geschlechts". 
Nach ,Des Schlesischen Adels anderer Teil oder Fortsetzung schlesischer Curiositaten" von Johann 
Sinapius war diese Familie im 16. Jahrhundert in Freiburg i. Br. ansassig. Das andere, das einen stei-
genden Greifen (nach links) enthalt, ist schwerer eindeutig zu bestimmen. Unterhalb der Wappen 
steht in einem Tafelchen die Jahreszahl 1548. Die Umschrift (in groOen lateinischen Buchstaben) 
lautet : Quos Animis Equis Hos Stemmate Junxit Eodem Non Sors Sed Fata Prosperiore Deus. 
Die ,eleganten Arabesken" bestehen nur aus einigen dlinnen Schnorkeln. Das eine Wappen ist 
wie das Spruchband und die Fas ung des Datumtafelchens in breiter weif.l gehohter Malerei 
ausgeflihrt, das andere in scharfer Federzeichnungsmanier. Mit den besprochenen deutschen Fayen-
cen ist der Teller, den wir dank dem glitigen Entgegenkommen der Verwaltung des Musee 
Ceramique hier zum ersten Male reproducieren konnen (Abb. 98), ebensowenig verwandt wie 
ein Teller des South Kensington Museums, dessen Photographie (Abb. 99) uns durch die 
Direktion dieses Instituts in liebenswUrdiger Weise zur VerfUgung gestellt wurde. 

19) Immerhin sei in diesem Zusammenhang erwahnt, daf.l vor etwa 30 Jahren, wie Herr 
Dr. Angst in ZUrich freundlichst mitteilt, ein Berner Antiquitatenhandler begann, falsche Fayence-
eulen m it schweizerischen Wappen und historischen Darstellungen bemalt in den Handel zu bringen. 
Ein solches Exemplar befand sich bis vor wenigen Jahren im Historischen Museum in Bern. 
Bekannter si nd die Fleischmannschen Fayenceeulen, die noch heute in Sulzbach we iter fahri-
ziat wcnlen. Ein Ex~mplar von diesem Typus be~itzt z. B. die Kgl. Kunstschule in Urnberg. 
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Vogels angebrachte child mit dem zweik()pfigen Adler bemalt, so bei der Eule des 
tadtmuseum in Kaufbeuren (Ahb. 103), deren Wappen fri.iher versehentlich al da 

nur den halben Adler und zwei terne enthaltende Wappen die, er Stadt ange prochen 
wurde; fern er hei de m Kauzchen auf Bur~ Kreuzenstein - die Be, chreihung- im 
Katalog der pezialau stellung- von Kriigen und kru~artigen Gefal3en im Osterreich. 
Mu eum in Wien, 1881, gibi. noch den Doppeladler an, der jetzt abgeblattert ist -
und bei zwei Exemplaren v. J. 1560 im Fur ·tlich SchwarzburgLchen chlol3 in Gehren. 
Bei dem einen ist tier Kai erliche child rnit der Kette de Ordens vom goldenen Vliel3 
umhangt (Ab b. 81 ), hei dem anderen (Ab b. 1 OS) von den childen der ieben Kurfliden 
umgeben, ebenso wie an einem driti.en Exemplar vom Jahre 1560 in Breslau, wo die 
kalte Malerei sich nichi. erhalten hai. (Ahh. 83). Den Archetyp die er Kurfi.irsten-
eulen gibt Abb. 104 wieder. Die teilweLe durch die feHe Gla ur verdeckte Model-
lierung des Gefieder ist hier weniger scharf al bei dem kleineren gleichfalls undatieri.en 
wappenlo en Gegenstand unserer Titelvignette. Die einzelnen pia ti chen Federn sind 
quer gerippt und m it Lang strichen bemalt wie da auch bei den 1 540 und 1543 datierten 
Eulen in Koln (Abb. 106- 107) und Kaufbeuren der Fall i t. tilistisch steht da 
tuck der Kaufbeurer Eule am nach ten . Man vergleiche besonders die maleri che 
trichelung rings um den chnabel und die Form des grof3en childes; nur ist de sen 

Umschlag in Kaufbeuren chon weniger reich gegliederL Die Form der Krone 
hleibt bei den jllngeren Kurfi.irsteneulen ahnlich, doch fehlen hier die (rot bemalten 
Perlchen), die man am Reifen und an den aul3eren tegen des alteren Exemplars 
bemerkt. Besonder dra tisch zeigt ich der Unterschied im chnitt und der An-
ordnung der kleinen childe. 

Die fri.ihe Kurfi.irsteneule tammt aus einer alten Tiroler Familie und laf3t 
sich dort his in das 18. Jahrhundert zuri.ickverfolgen. Der damalige Be itzer war 
Bergwerksbeamter in chwaz. Vorher war die Familie in der Gegend von Meran 
an as ig. In chwaz ist jedenfalls auch das o nahe verwandte Kaufbeurer Kauzchen 
einmal gewesen. Di es stammt aus dem Besitz der Hormann von Guttenberg-. 
AI Urbe itzer komrnt der u. a. au der Ge chichi.e der deut chen Renai sancemedaille 
bekanni.e Georg Honnann in Bei.racht, der in chwaz be i.itert war und dort auch 
(1545) in das Hospital ein Fen ter tiftete. E mag ein Zufall ein, daO diese friihen 

ti.icke beide auf Tiro! weisen. immt man jedoch hinzu, daf3 die techni che Eigen-
Himlichkeit kalter Bemalung in der 1533 begri.indeten Gla hi.itte des unweit von 

chwaz gelegenen Hall i.iblich war, und dal3 andererseits um 1540 gerade in der 
Gegend von Meran und Brixen eine Werk tatt Hir Fayencen mit Blaumalerei 
nachgewie en werden kann, o cheint e nicht au ge·chlos en, dal3 wir die Eulen-
werk i.att in Tiro! zu suchen haben. Mit dieser Hypothe e wi.irde auch die 
andere Vermutung-, dal3 die Eulen, besonders die mit dem habsburgi chen 
Doppeladler ge chmlickten al Kai erliche Ehrenge chenke aufzufa sen sind, 
zum mindesten nicht in Widerspruch _ tehen. Urkundlich zu erharten ist die 
letztere Annahme allerdings zurzeit nicht. Doch HlOt ·ich folgendes dafi.ir geltend 
machen. 

Da Kaufbeurer Exemplar bezeichnet . chon eine Tradition als ein Kai erliche. 
Ehreng, echenk, und die e Oberlieferung cheint bei der hervorragenden tellun.~ 

ihre mutmaOlich er ten Besitzers - Georg Hormann war an dem Kaufhau der 
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Fugger beteiligt - nicht unbegrUndet zu sein. Aus einer 1539 datierten Urkunde 
de tatthaltereiarchiv in Innsbruck (11. Jahrb. d. kun thist. Samml. d. Allerh. 
Kai er h., r. 2141) ersehen wir, daB er damals zu der dortigen Regierung in Beziehung 
tan d. Und wenn a us einer llofzahlamtsrechnung von 15 53 (a. a. 0. V JJ r. 4875) 

hervorgeht, daB Ferdinand I. zwei groBen Aug burger Kaufherrn zwei Trinkgla er 
zum G chenk machte, auf denen ,irer Romi eh. Khgl. maj. Wappen" gemalt waren, 
o kommt die e Analogie unserer Hypothese noch weiter entgegen. Auch die Herkunft 

der 1540 datierten Kolner Eule mit dem Kessenring chen Wappen (Abb. 106 und 
107) ware unschwer in die em Sinne zu deuten. Da Wappen i t wenn nicht 
urspri.inglich auf den Oberlinger BUrgermeister Jacob Kes enring auf dessen gleich-
namigen Sohn, den Doktor beider Rechte zu beziehen, der 1539 heiratete. Der 
BUrgermei ter hatte ich im Bauernkrieg verdient gemacht und erhielt zur Belohnung 
1528 von Kaiser Karl V. den Wappenbrief, der sich auf dem Rathaus in Oberlingen 
noch erhalten hat, und chon drei Jahre zuvor bezahlte die lnnsbrucker Kammer zwei 
vergoldete Geschirre, die fUr die zwei BUrgermeister in Oberlingen als Geschenk der 
fi.ir tlichen Durchlaucht be timmt waren. Jacob Kes enring der jUngere war, wie 
eine nachtragliche otiz auf dem Wappenbrief seines Vaters be agt, der Rom. Majestat 
Ferdinand I. und nach des en Ableben Erzherzogs Ferdinandi zu bsterreich Rat 
und Diener. Erst im Jahre 1547 erhielt er als ein Zeichen besonderer kai erlicher 
Gun t eine Wappenverhesserung in Gestalt einer goldenen Krone. Die Krone in 
tier kalten Malerei des Wappenschildes der 7 Jahre frliher datierten Eule konnte 
nachtraglich hinzugefUgt ein. Ob die Krone an der pla tischen Helmzier (oder 
gehoren die drei Zacken zur Lowenmalme ?) erganzt i t, mUBte untersucht werden. 
Bei einer etwaigen Unstimmigkeit ware die Jahre zahl 1540 als ein Erinnerung,-
datum aufzufassen. 

Der er t klirzlich (von R. Schmidt im .,Cicerone" 1910) in die Literatur 
eingefilhrte Adler der Ye te Coburg, der au der Eulenwerkstatt stammt, 
tragt das Khuenburg che Wappen. Man kann diese. auf Johann G. v. Khuenburg 
heziehen, der Mund chenk, spater Truchsel3 des Kai ers Rudolf IJ. und eit 1604 
niedero terreichischer Regimentsrat war. Denn da der Adler hin ichtlich der ltmen-
zeichnung der Federn mit dem spate ten Exemplar der Eulengruppe (Ahh. 102) 
- der chlul3 de Datum 1561 ist Uberdies undeutlich - Uberein timmt, steht 
nicht im Wege, ihn wesentlich pater zu datieren als das Landausche Kauzchen 
von 15 54 de sen Gefieder chon ebenso (in genauer zeichneri eh er Nachbildung der 
~llteren pia ti eh gerippten Form) behandelt ist. Da Amt eine Kaiserlichen Mund-
chenk wUrde jedenfall der Annahme, dal3 der Urbe itzer des Adlerpokal die en 

al: kaiserliches Ehrenge chenk erhalten hat, am be ten entsprechen. Bei einer 
fri.iheren Datierung kame wohl vornehmlich cler auch durch sein schone Exlibris 
bekannte Michael von Khuenburg in Betracht, der vom 16. Juli 1554 bis 1566 
ErzhLchof von alzburg war. Die flir diesen Fall naheliegende Annahme, dal3 der 
Adler auf eigene Bestellung des Erzbi chof in alzburg elbst ausgefUhrt ei, i t 
kaum wahr cheinlich. Die Form des Reichsadler ware o nicht erklart. Auch 
wi.irde, da gewi13 nicht nur die Eulen au clerselben Werk tatt hervorgegangen ind, 
die erzhischOfliche Re idenz in der Geschichte der deut chen Renai ancefayencen an 
die er_ te telle ri.icken, und dam it sti.inde dann die Tat. ache in Wider. pruch, dal3 
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m it Au nahme de Madonnentellers, der Jacobu. chale und der auch in protestani.ischer 
Gegend moglichen Wandbrunnen - die amariterinnen iarstellung ( :,Go1t i t ein 
Geist, und die ihn anbeten, die mU sen ihn im Gei t anbeten") ist in der chweiz 
sogar ehr beliebi gewesen - die katholi.chen Motive, die . p~lter die alzhurger 
Keramik doch vullig heherrschen, unier den lnkunaheln fehlen. Auch wenn man 
erwagt, clal3 letzlere einer freieren Zeii angehiiren, hliehe ein solches Verhalini. un-
verstandlich. Eher liel3e sich also bei einer Beziehun((" auf den Erzhi chof denken, 
daB cler Adler ihm vom Kai.er ge.chenkt wurde, vielleichi 1555 anHll3lich des Aug.-
hur rer Religion fried ens. 

Die Kurfi.irsten-Eulede. Schle.i.chen Museum. (Ahb. 83) . iammt aus fi.irsilichem 
Besiiz. ,Die er lukuhrieremle Vogel von 183 Jahren" i. t ausweislich eines durch die 
Jahre zahl 1560 am Ful3 des Pokals auf 1743 da iierien Zetiels, der im I nneren liegt, 
,des Durchl. FUr t Radziwils gewesen". Wahrscheinlich hefand sich das ii.ick in 
dem zu Anfang des 18. Jahrhunderis aufgelit ten Radziwilschen Kahineit 20). Falls. 
wie anzunehmen, die Eule alter Familienbesitz ck RadziwiLchen Fi.ir.ienhau. es 
gewe en ist, o komrnt als Urbesitzer in Betracht Nicolau. VI. von Radziwil, Palatin 
von Wilna, Grol3mar.challund Erzkanzler des GroBh. Litthauen, auch Generalkapiian 
zuBrzeec, Boris.owund zawlin. Dieem und JohanniV. ,wurdecl.d.Aug.burg 
10. December 1547 der ihrem Vater. hruder 1518 erteilte Reichsfi.irstenstand erneuert 
und zur Reichsherzogswi.irde erweitert. d. d. Wien 10. Juli 1553 erhob ferner Kai er 
Ferdinand I. zu Gun ten Nicolau VI. da die em gehiirige chlol3 ziedlowiec zu 
einer Reich grafschatt. Der elbe Nicolau. wurde Protestant, liel3 1563 die er. le 
Bibel in Polni che libersetzen und tarb 1567" ( ibmacher). 

Da Kauzchen aut Burg Kreuzenstein (Abh. 97) war fri.iher al alte. Familien-
ti.ick im Be itz einer Griifin Alma y-Wilczek in Linz. Da .(("emalte Medaillon mit 

einem Ti.irkenkopf, oben aut dem Deckel, konnie darauf deuien, daB diese Gefal3, 
ahnlich wie die in einer Hofzahlamtsrechnung von 1557 (= VI I. Jahrb. d. K.-S. d. 
allerh. K. No. 4941) autgeti.ihrten silbervergoldeten Pokale als Gnadenge chenk fi.ir 
ritterliche Verhalten im Felde gegen die Tlirken bestimmt war. 

Auf hochadelige I lerkunft Jal3t auch die Kette des Ordens vom goldenen VlieB 
an dem einen Gehrener Exemplar (Abb. 81) schlie13en. AI Urhe itzer kommt Johann 
Gi.inther (t 1586) in Betracht, der durch die nach de m Tode Gi.inther X I. (15 52) 
erfolgte Teilung Arnstadt mit Gehren erhielt. Leider hat ich im FUr tl. chwarz-
hurgi chen Archiv bisher keine ein chHigige Urkunde .~efunden. E lal3t ich z. Z. 
auch nicht entscheiden, oh dem Umstand Bedeutun~ beizumes en i t, daB da. 
chwarzhurgLche Hau eit alters (1518 in die er WUrde bestatigt) zu den ,vier 

Grafen des hi. Rom. Reiches" gehort, und dal3 in der Quaiernioneneinteilung de 
Reiches auf den Fittichen de Adler (z. B. auf den Reichsadlerglasern) 21

) unmiitel-

20) Vgl. K. Masner im Jahrb. des Schlcs. Mus. f. Kunstgewerbe u. Alterti.imer, 11. Bd . 
Bre lau 1902, S. 100. 

21) Das im Schwarzburgischen Denkmalerinventar als im Schlosse Gehren befindlich 
aufgefi.ihrte Reichsadlergbs von 1$60 (das Datum der beiden Reichsadlereulen !) ist dort nicht 
vorhanden, also entweder den Weg anderer Glaser gegangen, wie der in der Literatur wieder-
holt erwahnte, aber nicht mehr nachweisbare Reich adkrhumpen von 1517, oder identisch mit 
einem no h im Schlosse tehenden Reich adlerglas von 1596. 
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bar unter Schwarzburg Cilly aufgeftihrt wird, das im 16. Jahrhundert ein Lehen 
jener Familie von Landau war, deren Wappen das Kauzchen bei Albert Figdor tragt. 

Bei dem Vorhandensein von nicht weniger als drei Exemplaren in dem einen 
Schlof3 Gehren (Titelvignette, Abb. 81 u. 105) dtirfte im tibrigen auch mit der 
Moglichkeit zu rechnen sein, daf3 die Eulenwerkstatt nicht weit von dort zu suchen 
i t, urn so eher als wir von der ,grof3en aus Ton gebrannten Eule", die das 1583 
aufgenommene Inventar der Burg eidek bei Arnstadt auffi.ihrt, nicht sagen konnen, 
ob sie identisch i t mit der be onder grof3en, a \le anderen in den Maaf3en tibertreffenden 
Kurftirsten-Eulev. J.1560, die heute in Gehren steht, oc.ler ob ie etwa gar als viertes 
Stuck innerhalb des kleinen Bezirks zu gel ten hat. I m Stadtmuseum zu Arnstadt 
befindet sich ein blaubemaltes Fayencegefaf3 in Gestalt eine 11 uhns, da in A. selbst 
(unter dem Hau am Markt Nr. 1) und zwar im Schutt de Bran de vom 7. Augu t 
1581 gefunden wurde und mit den Eulen technisch verwandt. i t (Ab b. 72) 22); die 
Zeichnung der Schuppen ist im i.ibrigen ahnlich wie bei den L -Fla chen, und an 
die Punktierung des Halse erinnert noch der Lowenkopf der Was. erblase v. J. 1666 
(Abb. 73)- Ferner hat ein Albarello in der Altertum. sammlung in Feuchtwangen, 
der seiner ganzen Beschaffenheit nach in den (weiteren) Krei c.! er I nkunabeln ge-
hbrt (wenn er seiner i.iberaus rohen, ganz verbauerten Malerei wegen auch tief in 
clas 17. Jahrhundert zu versetzen sein dlirfte), das Schwarzburgische Wappen. 

Die Frage nach der Herkunft. cler Fayence-Eulen muf3 unter diesen Umstiinden 
ein Ratsel bleiben. Verschiedene Hi.dte konnen den Anspruch erheben, das est an 
ihren Mauern gehabt zu haben. 

Lief3e sich die Geschichte der deut chen Fayenceinkunaheln auf die im 
vorigen Kapitel erorterte Hypo these aufhauen, so hief3e e. Eulen nach A then, dem 
A then der deutschen Renaissance tragen, wenn man unvoreingenommen und oh ne 
Hirschvogel oder Neudorffer zu erwiihnen die Moglichkeit beri.ihrt, laf3 die Kauzchen 
in Ni.irnberg entstanden sein konnt.en. Zugunsten Ntirnbergs ware jedenfalls geltend zu 
machen, daf3 die dem Datum nach alt.este, die Kessenringsche Fayenceeule, dem blei-
glasierten, auf3en steinzeugartig braunen, innen schwarz-grlinen und im Scherhen 
rot.en Exemplar der Grof3herzoglich Badi chen Kunstkammer, an dem cla kalt 
bemalte Wappen der Ntirnbergischen Familie von Praun angebracht ist, im Modell 
ahnelt. Die Form des Schildes und das Blattwerk sind gleichartig modelliert, 
auch die Maaf3e st.immen ungetahr i.iberein. Auf3erdem gibt. es sogar eine ki.irzlich 
aus dem grof3en Kunsthandel in den Besitz des K. K. oesterr. General-Konsul Freih. 
Max von Goldschmidt- Rothschild i.ibergegangene Fayenceeule m it einem Hohen-
zo\lerischen Wappen, das auf einen Ni.irnberger Burggrafen bezogen wird und von 
dieser ist auch bereits behauptet worden, daf3 sie aus demselben Ofen stamme 
wie das mit den librigen Exemplaren unmit.telbar verwamlte Kauzchen in Stuttgart 
(Abb. 102), de sen heraldischer chmuck, wie schon K. M a ne r richtig bemerkt 
hat, durch die pia tischen Helmzieraten von Urach und Teck, sowie die weif3 auf 
blauem Grunde im 3- Felde ausgesparte Reich sturmfahne als das Wappen des 
Herzogtums Wtirttemberg bestimmt ist. 

22) Den Nachweis dieses Stiicks verdanke ich M. Sauerlandt. 
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Es genligt ein Blick auf die Abbildung der ,Hohenzollerneule" (Abb. 74), daO 
da · eher einem Spatzen als einer Eule gleichende ti.ick zu unserer Gruppe gar 
keine Beziehungen hat. Ganz abgesehen von den Augen, die bier hervorgequollen, 
on t in dem chleier eingebettet ind, und abgesehen auch von der in dem elben 
Formempfinden liegenden Art, wie der Vogel das Wappen an der Brust vor treckt, 
ist ein grund atzlicher Unter chied darin zu erkennen, daO die Laufe vom Korper 
abgesondert sind, dergestalt daO die Idee eines Pokal , de en Hohlraum an der 
ohle dem unteren Durchme er ent pricht, aufgegeben scheint. Diese Grundform 

de Pokal ist ja bei alien Stlicken der Gruppe (das Arnstadter Huhn und ein 
indirekt 23

) zugehOriges Kauzchen der Sammlung A. Walchers von Moli.hein ein-
geschlos en) zu beobachten, und man kann sagen, daO ihr Profil dem der Kannen 
au der L -Werk tatt gleicht, die in Abb. 66ff. wiedergegeben sind. Der letzteren 
i t die Eulenwerkstatt auch darin verwandt, daO beide als einzige charffeuerfarbe 
Kobaltblau verwenden. 

E bleibt ahzuwarten, flir welchen Punkt im weiten Reich der Hypothesen sich 
klinftig durch chlagende Momente finden werden. Die chweiz dlirfte in die em 
Kapitel ganz au zuschal1.en sein, trotz de frLihen Datum der Eule, die aus 
dem nahen Oberlingen stammt, und trotz der schweizeri chen Oar tellung an dem 
Exemplar au der Sammlung de la llerche. Das Vorkommen von Kurflirstenwappen 
spricht entschieden gegen chweizer Ursprung, wie Herr Dr. A n g s t schon frliher 
betont hat 24). 

Wa - die Bedeutung der Eulen betrifft, .o laOt sich eine eindeutige ErkHirung 
wohl kaum geben. Jacquemart erklart das Kauzchen der ammlung de la Herche, 
an dem sich allerdings ein entsprechendes Motiv findet. als Preis einer Arm-
hrust chlitzengeseiLchafL Daf3 man chiHzenprei e in der Form von Eulen im 
16. Jahrhundert kannte, bewei t eine Kai erliche Hofzahlamtsrechnung vom 4. Janner 
1568 Liber einen von dem Wiener Goldschmied Erhart Hipflkofer gefertigten 
, ·iJbernen Kauzen", welcher als Be tgabe flir das Kaiserliche FreischieOen be timmt 
war. Eine olche Bestimmung i t jedoch bei alien anderen tlicken zum mindesten 
fraglich und bei einigen, wie den mit Privatwappen oder der Kette des goldenen 
VlieOes dekorierten, sogar recht unwahrscheinlich. 

Der Umstand, daO der mutmal31iche Urbe itzer de Kaufbeurer Kauzchen 
an den chwazer Bergwerken beteiligt war, in Verbindun~ mit der Tatsache, daf3 die 
frlihe Kurflirsteneule vor mehreren Generationen im Besitz eine chwazer Berg-
werksbeamten gewe en ist (weiter al auf diesen reicht ihr tammbaum nicht zurlick), 
konnte der Vermutung Raum geben, daf3 die Bedeutung die er achtvogel vielleicht 
in einer Beziehung auf die Tatigkeit des im Dunkeln arbeitenden Bergmann zu 

23) Auf3er Blau ist hier - fi.ir die Ui.ufe - statt kalter Vergoldung Scharffeuergelb zur 
Anwendung gekommen. Der Kopf des schonen Sti.icks, da wie die Wilczeksche Eule aus Linz 
stammt, ist - schon in alter Zeit - in Holz kurios aber trotzdem nicht i.ibel erganzt. Zu den 
apokryphen rechne ich die am Sockel gri.in glasierte Eule m it de m Wappen von Oxenfurt ( ? ), 
die mit der Sammlung Jean Hirsch (Ansbach) 1902 bei Lfpke vetsteigert wurde (Abb. Katal. 
13 12 no. 126 ). 

2-+) Herr Dr. Angst halt fi.ir die einzige Eule, die wohl der Schweiz zuzuschreiben ware, ein 
verschollenes Exemplar mit dem Wappen der Grafen von Lenzburg. 
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suchen sei. Aber auch damit ware eine allgemein gliltige Deutung kaum ge-
wonnen. 

Dal3 die fUr die rheini chen Steinzeugeulen zutreffende Erklarung au dem 
Synonymon Ulner:::Topfer fUr die besprochenen Fayencen nicht gelten kann, er-
gibt sich aus ihrer Provenienz bezw. den Wappen, die bewei en, dal3 die e GefaOe 
nicht der einfachen Hafnerphantasie ihren Ursprung verdanken, sondern auf Be-
stellung gearbeitet wurden. Es ist daher auch nicht geholfen mii. dem Hinweis, dal3 
die Topfer aller Orten, in Japan wie in Italien und selb t in Pommern, vielleicht 
mii. Ri.icksicht auf die nachtliche Beobachtung des feurigen Glasurofens gern au 
Ton ein Kauzchen bilden. 

Haufig begegnet auf kunstgewerblichen Denkmalern der Renaissance ein von 
kleinen Vogeln angegriffener Uhu. Bei chriften wie , Vill Neidhart ha ben mich" 
oder , Ich pin eyn vogel und heys di Ay! I Und ver mich hasset den chent dy Pay! 
( = Beule, Beulenpe t)" deuten darauf hin, dal3 diese Darstellungen die Abwehr 
von Neid und Widersachern, also Trotz und Wehrhaftigkeit symbolisieren, Begriffe, 
die mit der Idee des ein Wappen (in den meisten Fallen das kai erliche Wappen) 
tragenden Vogels wohl zu verbinden waren. 

Ein diamantgerissene Glas des 16.-17. Jahrhunderi (in Reichenberg) enthali. 
das gleiche Motiv inmitten von Rebenzweigen, und in einer Zeichnung von 
J. A m man im Cabinet des dessins des Louvre sieht man die von kleinen Vogeln 
umschwarmte Eule in einem Gestrauch, das aus der Pelzmi.itze eines die Vollerei 
und Trunk ucht oder da chlaraffenleben vorstellenden Reiters wachst: an den 
Zweigen des Ge trauchs hangen Speisen (ein Fisch, Wi.ide, eine gebratene Ente), 
um den Hals des Mannes baumelt eine Bretzel, auf der rechten Hand halt er ein 
grol3es knortzigtes Stangenglas und in den chwanz der Mahre ist eine Angster-
flasche eingeflochten. 

Es cheint also, dal3 die Eule in symbolische Beziehungen zum Trunk ge-
bracht wurde. 

In diesem Zusammenhang -ei auch eines Aberglaubens gedacht, der in dem 
bekannten Gel3ner chen Vogelbuch im 16. Jahrhundert aufgezeichnet ist: ,So man de 
truncknen die eyer des kutzen drey tag im weyn ze trincken gibt, wird inen den weyn 
erleiden und so er dann den weyn getruncken, wirt er den weyn ha en und also zi.ichtiger 
le ben, dieweyl durch dil3 die nati.irlich hitz gemiltert wird" 2 5 ). I eh mochte glauben, 
dal3 ich die er Aberglauben auf eine aturbeobachtung gri.indet: die mei ten Eulenarten 
konnen, wie B re h m angibt, Wa er monatelang entbehren. Damit steht nur schein-
bar in Widerspruch, wenn man im Frankfurt-Sachsenhausener Dialekt unter dem 
Ausdruck, Volleul" einen Betrunkenen versteht. Denn das chimpfwort, das almlich 
schon Fischart braucht, wenn er die lu i.igen Bri.ider anredet: ,ir schlaftrunkene 
wolbesoffene Kauzen und schnauzhan" 26 ) bezieht si eh offenbar auf die eigenti.imlichen 
Er cheinun,gen der Verdauungstatigkeit, das Kotzen (Kutzen) eines Kauzes (oder 

25) Dieses Zitat verdanke ich A. Walcher v. Molthein. 
26) Zitiert zu dem Artikel, Kauz" in Grimms deutschem Worterbuch, wo auch a us spaterer 

Zeit eine ahnliche Stelle angezogen ist: ,ein junger mensch, der einem ver offenen kauz von studenten 
~o ahnlich sahe als ein ei dem andern" (Stillings Wanderschaft. 1778). 

Jc lt1 
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Kutzen) 27
). Brehm g-ibt da von eine an chauliche Be chreibung: ,(Der scharfe 

Magensaft zersetzt alle Nahrung - haufig ganze Vogel -in kurzer Zeit). Knochen, 
Haare und Federn ballen ich zu Kugeln zu ammen und werden dann unter hoch L 
ergotzlichen Bewegungen gewtihnlich an hestimmten Orten au ge pieen. Dahei 
·perren die Eulen den chnahel weit auf, nehmen den Kopf tief herab, treten von einem 
Bein auf andere, kneifen die Augen zu ammen, wlirgen und ·chlitteln und entladen 
sich endlich de· gedachten Balles oder Gewolles". Wir gehen vielleicht nicht fehl, 
wenn wir den derb nati.irlichen Anschauungen de · 16. Jahrhundert ent precheml 
bei tier Deutung ~chliel31ich auf die e Analogie zu der von Pazaurek gefundenen 
ErkHirung der Ang terform hecondere Gewicht legen und die Kauzchenpokale als 
cherzgefal3e auffas, en. 

Eigentlich ist ja die Frag-e nach dem inn des Motivs mi.il3ig. Ober den Grund 
seiner Beliebtheit wird jedenfalls nicht im Zweifel ·ein, wer, sei es durch per onlichen 
Be itz oder 011-t mit einer dieser Eulen in intimere Beziehungen gekommen ist. 
okh ein Kauzchen tut e · manchen Men ·chen an und es i t typi eh, wenn K. Ma ·ner 

berichtet, dal3 cler Direktor der Bre lauer tadtbibliothek von der frliher dort 
aufbewahrten Eule, a! er in ihre Oberweisung an das Mu ·eum willigte, -ich nur ungern 
trennte, , weil da tuck ihm lieb geworden war". 

27) Bei Grim m wie bei Srhmeller fehlt diese naheliegende Erklarung, der das in den J:oetreffen-
den Artikeln zu ammenge ·tellte Material nicht wider~pricht. 


