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Die Renaissanceofen irn landgriiflich hessischen SchloB 
Wilhelrnsburg in Schrnalkaldenffhiiringen 

Hans-Georg Stephan 

Einleitung* 

101 Zuge der auf einem alteren Kondominat beruhenden 1583 erfolgten 
vo llstandigen Ubernahme der Grafsehaft Henneberg und del' Stadt Sehmal
kalden dureh Landgraf Wilhelm IV. von Hessen ( 1532- 1592) wurde das 
nunmehr als Jagd- und Sommersitz dienende auf die Henneberger Burg 
Waltaff zurOekgehende SehloB groBzOgig im Stil der Spatrenaissanee ausge
baut (Taf. I-3) '. Der Abbrueh der imposanten mittelalterliehen Burganlage 
erfolgte in den l ahren 1584/85, der Grundste in fUr den Neubau wurde am 9. 3. 
1585 gelegt, der NordflOgel noeh im gleiehen l ahre vollendet. Am Abschlu B 
der GroBbaumaBnahme stand die Einweihung der SehloBkapelle am 23. Mai 
1590. Zum relati v sehliehten AuBeren kontrastiert heute noeh mehr als ehe
mals die reiehe Innengestaltung. Dem fUrstliehen ReprasentationsbedOrfn is 
und der Mani festation der neuen uneingeschrankten Herrschaft der Landgrafen 
Ober das Nebenland, die gefU rstete Grafsehaft Henneberg war damit GenOge 
getan. In der von den hessischen Stammlanden aus gesehen et was abseils 
gelegenen, zwisehenzeitlieh fUr Hessen gesieherten Besitzung bestand Ober 
lange Zeit hinweg kein AnlaB zu einer erneuten umfangreiehen Bautatigkeit 
am Hauptbau des SehloBes im spateren 17. und 18. l ahrhundert . Diesem 
Umstand ist es zu verdanken, daB die innerhalb weniger l ahre von etwa 1584 
bis 1587/90 weitgehend einheitlieh konzipierte und ausgebaute "Wilhelms
burg" trotz einer tiefgreifenden Umgestaltung des AuBeren im frOh en 19. 
l ahrhundert hinsiehtlieh der Gestaltung der Innenraume eines der am best en 
erhaltenen Beispiele fOr den ftirstliehen SehloBbau der Renaissance im deut
sehen Spraehraum darstellt. 

Aufgrund dieser ungewohnl iehen Konstell ation und mutmaBlieh nieht zu
letzt aueh wegen der vergleiehsweise wohl reeht seltenen Nutzu ng der Of en, 
insbesondere der an sieh bei langanhaltender thermiseher Beanspruehung und 
gegenOber Temperaturweehsel, ganz zu schweigen von mechani seher Kraft
einwirkung, bruehempfindliehen kerami sehen Ofenoberte ile, blieben - ein im 
nordmainischen Deutschland einzigartiger Fall - ftinf Renaissanceofen z. T. an 
ihrem orig inalen Standplatz weitgehend vollstandig erhalten. Einen besonde
ren Stellenwert fUr die Forschung wie 3uch den Museumsbesucher diirfen die 
Of en heute aueh deshalb beanspruehen, weil sie neben dre i Truhen und eine m 
Schrank die einzigen uberkommenen Reste der einst reichen originalen Erst
ausstattung darstellen. 

Bei der Betraehtung ist allerdings zu beaehten, daB die Of en gewiB mehr
fach neu gesetzt wurden, urn die Funktionsfahigkeit zu gewtihrleisten, sowie 
zuletzl zum Zwecke der musealen Prasentation2, Bedauerlicherweise liegen 
dazu nur wenige Unterlagen vor. Der Of en, der im kursaehsisehen Gemaeh im 
OstflOgel aufgebaut bi s 1986 stand, stammt aus dem Zwi schengesehoB im 
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Siidniigel. Er war deshalb urspriinglich kleiner. Im Nebengemach des kur
sachsischen Gemachs wurde er urn eine Kachelreihe erhdht. damit er sich der 
Raumhohe anpaBte. Jetzt steht der Of en in der Hofstube wiederum um eine 
Kachelreihe niedri ger. aber ohne Durchreiche. Der AlI fsa tz wurde urn eine 
schmale Kachel erganzt. Immerh in zeigt ein Vergleich mit dem Denkmal
in ventar von 19 13 zumeist keine, allenfalls geringe Veranderungen gegeniiber 
diesem noch vor der musealen Erneuerung Iiegenden Zustand (Taf 6). Jedes fUr 
herrschaft liche Wohnzwecke genutzte Ensemble mit zugehorigen Vorraumen 
und Kammern war farblich einheitlich gestaltet und wi rd im In ventar von 1587 
als "Gemach'.' bezeichnet, welcher Terminolog ie hier gefolgt ist, um den 
Standort der Of en zu beschre iben. 

Alle Of en sind gekennzeichnet durch e ine n Feuerkasten alls drei GuBeisen
pl atten auf niedrigem Sandsteinsockel, wahrend der Autbau zumindest iiber
wiegend aus bleig lasierten Irdenwarekacheln best eh I. Im heutigen ZustanO, 
nach wiederholter Uberarbei tung, ist nicht immer einfach zu klaren, ob die 
Kache ln mit schwarzlicher Bleiglasur versehen und zusiitzlich graphitiert WUf

den . oder ob unglas ierte StUcke verwendet wurden, die durch "Eisenfarbe" 
einen metallischen Anstrich erhielten. Bei letzterem kam das feine Relief 
besser zur Wirkung. man erreichte eine asthetisch optimale, allerdings gegen
iiber den praktischen Erfordemissen weniger dauerhafte Angleichung an den 
eisernen Unterbau. Oer Scherben ist, soweit dies im aufgebauten Zustand der 
Of en erkennbar ist, durchweg he ll und z. T. kornig (mutmaBlich hoher Sand
ante il ). Es hat den Anschein, als seien fUr die Of en im Arbeitszimmer des 
Landgrafen und im kllrsachsischen Gemach unglasierte. graphitierte Kacheln 
verwendet worde n. Im Tafelgemach (Speisesaal), im Riesensaal (Tanz- und 
Festsaal ) und im FUrstenstuhl (Empore der landgrafli chen Familie) der SchloB
kapelle benlltzte man jedoch glasierte Kacheln . 

B is auf den letztgenannten kle inen Of en waren alle al s H interlader konstru
iert. sie wllrden mithin von einem benachbarten Raum geheizt. Die Aufstellung 
erfo lgte in den groBen Stilen etwa in der Mine einer Schmalseite, im Ri esen
saal befand si ch auf der Gegenseite ein reprasenlali ver offener Kamin (Tar. 4, 
5) . In den kleineren Raumen bevorzugte man Ecklagen, wobei die Nahe des 
Schornsteines aus funktionalen Griinden fUr die Platzwahl entscheidend war. 

Die Kombinat ion von guBei sernem Feuerkasten und keramischem Of en
obertei l ist zeit- und regionaltypi sch. Sie stellt eine reprtiselltati ve, mit den 
hellen und farbenfroh gestalteten Wandfl achen stark kontrastierende, und den
noch in der dunk len Farbwirkung fUr die Spiitrenaissance charakteristische 
Farbzusammenstellung dar. Gleichzeitig ist sie eine optimale Form der Hei
zung. bei der die rasche Wiirmeabgabe des Eisens mit der guten Warme
speicherung keramischer Massen geschickl gekoppelt wurde. Oas einzige 
Defi zi t stel lt - vor all em aus heutiger Sicht - das Fehlen von ZUgen dae Somit 
konnte die Energie nicht all zu effekti v genutzt werden, und die Of en galten 
auch manchem Zeitgenosssen als "Holzfresser". Gleichwohl setzten sich noch 
Uber Jahrhunderte hindurch "Sparofen" nicht durch. Dies verwundert insofern, 
als sich auch in den waldreicheren Regionen Deutschlands wie ThUringen und 
Hessen in den Jahrzehnten um 1600 Klagen und obri gkeitliche Restriktionen 
bedingt durch Verknappung und Verteuerung des BrennslOffes Holz mehrten 
und es nicht an Versuchen der EinfUhrung von anderen Brennmaterialien wie 
Kohle und Torf fehlte . 
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Tar. 1 Ansichl von Stadt und SchloB Schlllalkalden. Federzeichnung von Dili<:h. 1591 - 1600. 
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TaL 2 Rckon"truktion der Schlol3an lage in Schmal~w ldcn urn 1600 mlch Fricdrich La .. "c ([ 895). 
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TaL 3 Grundril3 dc .. Schlo~ .. e .. Wi Ihel rmburg in Schrnall..aldcn nach einer A ufnahrne von 1859 (Weber 
1913. Hand) 1982183). 
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Tar. 4 (links) SchloG Wilhelms
burg in Schmalkalden. der Ka
min im Ricsensaal (Fest- und 
TanLsaal). 

Tar. 5 (unten) Se hi oB Wilhelms
burg in Sehmalkalden. Sehmal
seite des Speisesaales mit 
Kombinalionsofen, farbig ge
faBlen Tur- und Fenslerge
wiindcn und Kassellcndeeke. 
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Tal'. 6 SchloB Wilhclmsburg in Schmalkalcten. Kombin<.llion~6fen in alter Aufslellung (nach BKD Regierungsbclirk Cas~el. Weber. Schlllulkalden 1913). 



Tar. 7 Sch loB Wilhelmsburg 111 Schmalkalden. Gesamtansichl des Of ens in der FLirslen loge der 
Seh lo[{kapelle. 
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Tar. 8 Schlof3 Wilhelmsburg lr1 Schmalkaldcl1. Detailansichten dcs Of ens in der Schlof3kape!Je 
(Schmalsei!c). 
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Tal'. 9 SchloB Wilhelmsburg in Schmalkalden, der keramische Unterbau des Of ens in der Schlor~
kapelle. 
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Tar. 10 SchloB Wilhelmsburg in Schmalkalden, der Kombinationsofcn aus dem ZwischengeschoB 
(spiiter im kursiichsischen Gemach. heute in der Hofstube aufgestellt). 
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Tar. 11 SchloB Wilhelmsburg in Schmalkalden. der Of en aus dem kursiichsischen Gemach (Slirn
seite). 
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Taf. 12 SchloB Wilhelmsburg in Schrnalkalden, del" Of en aus dcm kursiichsischen Gemach (Lang
seite). 
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Ta r. 13 SchloB Wi Ihellllsburg ill Schlllalkalden. die B luttkachel n der erstcn Langscitc des Of ens alls dCIll kursticbsischen GClllilch. 
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ID Tar. 14 SchloB Wilhellllsburg in Schmalkalden, die Blallkachcln del' zwcitcn Langseite des Of ens <IUS dcm kursUch~ischen Gcmach. 



Tar. IS $chloB Wilhelrl1',burg In Schmalkaldcn. Blattkachcln einer Langseite des Ofen~ allS dem 
kun.iichsischen Gernach. 
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Taf. 16 SchloB Wilhehll',burg in Schmalkalden. 81attkacheln einer Lang~eite des Of ens lm kur
sachsischen Gemach. 
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Taf. 17 SchloB Wilhehmburg in Schmalkalden. Bllll1kacheln einer Langseite des Of ens aus dem 
kursiichsischen Gemach. 
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Tar. 18 Sc.:hloB Wilhclm~burg in Schmalkalden. die Blattkacheln dcr Sc.:hmalseite de~ Of ens aus dem 
kursiic.:hsischcll Gemach. 
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TaL 19 Schlol3 Wi 1 hcllll .... burg in Schlllalkalden, die 1I ntere Reihe der B lattkachelll all cler Schlllalseite 
des orens aus delll kursiichsischen Gelllach. 

TaL 20 SchloB Wilhelrnsbllrg in Schmalkalden. die obcre Reihe der Blattkacheln an der Schmalseite 
des Of ens aus dem kur<ich .~ischen Gemach. 
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TaL 21:1 Schlol3 Wilhclm'lburg in Schmallo.alden, tier Of en im landgratlichcn Gemach, 
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Tal'. 21 b SchloB Wi Ihelmsburg in Schmalkalden. die Sli rnseile de~ Of ens i III landgriin ichen Gemach. 
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Tar. 22 SchloB Wilhelmsburg in Schmalkalden. die Kacheln der Stirnseite de ... Ofen~ im land
griiflichcn Gemach. 
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Taf. 23 SchloB Wilhelmsburg in Schmalkalden. Kachelreihe einer Schmalscite und der unteren Partie 
einer Langseite mit Durchreiche des Of ens im landgr::inichen Gem:lch. 
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Tar. 24 SchloB \Vi Ihelm<.,burg in Schmalkalden. Kacheln der Wandpanie einer Lang.,eite des Of ens im 
landgraflichen Gernach. 

Taf. 25 Seh loB \Vi Ihellll~burg in Schmalkalden. die der n ir zugewandlc Langseite des Kombinations
of ens im landgriiflichcn Gcmach. 
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Taf. 26 a SchloB Wilhelmsburg in Schmalkalden. der Kornbinmionsofen im Tafelgemach. 
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Tar. 26 b SchloB Wilhelmsburg in Schmalkalden, der KOlllbinlllionsofen im Tafelgcmach. 
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Taf. 27 SchloB Wilhellll,>burg in Schmalkalden. die Lang~eile des keralllischen Obcrbaus am Of en im 
Tafelgelllach. 
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Tar. 28 Schlol3 Wilhelmsburg in Schmalkalden. die Sockel.wne des Kachelaufsalzes an der Schmal
seite des Of ens im Tafelgel1lach. 

TilL 29 SchloB Wilhelmsburg in Schmalkalden. Detail der Sockelzone an der Langseite des Kachel
aufsatzes am Of en im Tafelgemach. 
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Tat'. 31 
Schlol3 Wilhelms
bllrg in Schmal
kalden. Detail der 
Sockelzone des 
Kachelaufsatzes 
(Durchreiche) am 
Ofcn im Tafel
gcmach. 

Tar. 30 5chlo13 Wilhelmsburg in Schmalkalden. Dewil der Sockelzone des KtlChelallfsatL:es am Of en 
im Tafelgemach. 
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Tar. 32 SchloB Wilhellll~bLlrg in Schlllalkaldcn, die del' Ti.ir abgcw<.lt1dte Langseile des keramischen 
Oberleib alll Of ell irn Tafelgernach. 
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Tar. 33a SchloB Wilhelrnsburg in Schrnalkalden. Detail des TlIrmalltballs am Of en illl Tafelgelllach. 

Tat". 33b Universil:ilsrnllselllll Marburg (lnv. Nr. 15.968), Herkunft unbekl.l1lnl. fragrnelllierte gerade 
Blallkachcl des gleichen Typs wie am Of en im Tafelgemach in Schmalkalden. Forrnal34.3 x 15,5 cm. 
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Tar. 34 SchloB Wilhelmsburg in Schrnalkalden. der Kornbinationsofen irn RiesensaaL 
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Tar. 35 SchloB Wilhclmsburg in Schmalkalden. die Stirnseite de~ "crami~chen Oberteils am Ofcn im 
Riesensaal. 

Taf. 36 5(;hloB Wilhclmsburg in Schmalkalden, die vordere Ede des kcramischcn Oberteils am Of en 
im RiesensaaL 
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Tar. 37 SchloB Wilhelmsburg in Schmalkalden, Detail einer Langseite des keramischen Oberteils am 
Of en im Riesensaal. 
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Tar. 38 SchloB Wilhelmsburg in Schmalkalden. De
tail einer Langseite des kcramischen Oberteib am 
Of en im RiesensaaL 

Tar. 39 SchloH Wilhelmsbllrg in Schmalkalden. Detail 
der hinteren Langseite des keramischen Oberteils am -Of en irn Ricscnsaal. 

Tar. 40a SchloB Wilhelmsburg in Schmalkaldcn. Detail der 
hinteren Langseite mit Slick in die Durchreichc des kera
mischen Oberteils am Of en im RiesensaaL 



TaL 40b Detail dc .. Kombination .. ofen .. am dcm chemaligen lanLlgrailich he .... i"'hcn JOIgdhaus 
Minelhof bei Gen .. ungen. Altkrei .. Met..ungen. SanLl"tein .. ockel daticn 1662, barocker Fcucrka .. ten. 
Blankachel mit Anbetung der Hincn (vgl. Tal'. 40 <I) \\ie im SchloB Wilhchn-.burg.jcdoch mi! Ch\a!> 
abweichcndem Rahmcn und Signaturlci<,\c LUDOWIG ALBRECHT CBildarchi\ Foto-Marburg). 

Tal'. 41 SchloB Wilhclm .. burg in 
Schmalkaldcn, Blkk in Llie Durch
reiche des kcrami-.chcn Obcrtcil .. 
am Of en im Ric .. cn .. aal. 
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Tar. 42 $chlo[\ Wilhellllsburg in Schlllalkalden, Blick in die Durchreiche des keralllischen Oberteils 
am Of en im Ri escnsaal. 
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Tar. 43 GroBformatige Blallknchel des in Schmalkalden am Ofcll irn Riesensaal ruckwiirtig verballlen 
Typs rnit Abendmahlsszene (oh ne Schrirnafel) VOIll Of en all~ SehloB Spangenberg ill) Universitiits
llluseum in Marburg. 
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Taf. 45 SchloB Wilhelnl' .. burg in Schmalkalden. die 
!.;erami"che Kon .. olc.lIl der RUc!.;w:md des Of ens. 

Tar. 44 SchloB Wilhchll'.burg in Schmal!.;alden. Detail tier an tier Rlic!.;W:Hld in der Ful\70ne verrnau 
erlen Tapclenmu"lcr!.;achcln. 
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Taf. 46 Kombinationsofen uus dem landgrafiich hessischen SchloB Spangenberg mit Sockelstein von 
1650, guBeisernem Feuerk<lsten urn 1560 oder etwas spater und Knchcl:mfsatz von 1650 oder erste 
Hulfte 17. Jahrhunden. Kacheln ahnlicher Serien wie am Of en itn Riesensaal in SchloB Wilhelms
burg. vgl. auch die rlickwartige Konsole (Bildarchiv Foto-Marburg, Of en i111 Universitatsmllseum 
M arburg). 
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Tal". 47 An .. icht \on Schmal~aldcn nach Manhiiu<, Mcrian, irn Millelfcld SchloB Wilhclnl' .. burg. 



Die im SchloB Wilhelmsburg zu Schmalkalden verwendeten guBeisernen 
Ofenplatten, zu deren Hauptproduktionsgebieten Hessen und Waldeck zahlten, 
und fUr die etliche Parallelen Yoriiegen, fanden fruhzeitig Beachtung vornehm
lich in der Kunstgeschichte1

• AlIerdings steht eine ausfUhrliche monograph i
sche Abhandlung liber die Eigenart der Schmalkaldener Of en noch aus. Auch 
eine eindringliche neue Bearbeitung der wirtschaftsgeschichtlichen Aspekte 
der regionalen Eisenindustrie gehort noch zu den Desideraten. 

Erhalten sind zwei Of en in den wichtigsten Reprasentationsraumen des 
Schlosses, im Tanz- und Festsaal sowie im offiziellen Speisesaal fUr besondere 
Anlasse, weiterhin je ein Of en aus der Wohnung des Landgrafen Wilhelm und 
aus dem ZwischengeschoB, schlieBlich ein Exemplar in der SchloBkapelle. 
Somit dUffle ein reprasentativer Uberblick zu den aufwendigeren Renaissance
of en stauhart sein. Daneben wird es einfache bfen, z.B. aus den in Thtiringen 
noch lange Zeit verbreiteten Schlissel- und Blattnapfkacheln , gegeben haben. 
Die zeitgenossischcn Schriftquellen bezeichnen die im SchloB Wilhelmsburg 
fUr vornehme WUrdentrager ehemals in stattlicher Zahl vorhandenen Stuben 
(beheizte Wohn- und Arbeitsraume) mit jeweils mehreren Vorraumen und 
Kammern als Gemach. 

Die Anzahl der Of en muB erheblich gewesen sein. Die Gemacher waren mit 
reichen Malereien im Stil des Manierismus versehen und farblich einheitlich 
ausgestaltet. Noch im Jahre 1613, als die Ausstattung des Schlosses im wesent
lichen (angst abgeschlossen war, und lediglich Erganzungen des Bestandes und 
Reparaturen vorgenommen worden sein konnen, lieferte der Fuhrmann Basti
an Krolllingen 42 eiserne Of en auf die Wilhelmsburg. Leider ist dazu nur der 
Fuhrlohn liberliefert (2 Gulden 6 Groschen), wahrend alle sonstigen Angaben 
fehlen (Weber 1913, wie Anm.l, 221). 

Die keramischen Oberteile, die im erhaltenen Bestand nordlich des Mains 
Rarissima darstellen, wurden bisher kaum beachtet und nicht hinreichend 
dokumentiert. LedigJich in einer Arbeit liber Bodenfunde aus Frankfurt an del' 
Oder wurden etliche Kacheln, und zwar nur solche, die dort Parallel en finden, 
behandelt, allerdings mit z. T. abstruser Interpretation und nicht vollstandig 
dokumentiert'. Im folgenden sollen die erhaltenen Of en illl SchloB Schlllal
kalden, die gewiB nur einen Bruchteil des ehemals vorhandenen Bestandes, 
aber vielleicht doch dessen beste. und fUr den gehobenen Standard einigerma
Ben reprasentative Exemplare darstellen, zusammenfassend behandelt werden. 

Eine ausfi.ihrliche Dokumentation und Diskussion del' einzelnen Kacheln 
bleibt weiterhin als Zukunftsaufgabe. Sie wird dann mit wirklich befriedigen
den und weiterfUhrenden Ergebnissen moglich sein. wenn aus Thtiringen und 
Hessen durch Bodenfunde hinreichend ulllfangreiches Vergleichsmaterial vor
handen sein wird. Insbesondere in den neuen Bundeslandern bestehen derzeit 
gute Aussichten, den bislang vollig unzureichenden Kenntnis- und For
schungsstand erheblich zu verbessern. Als Voraussetzung daftir muB nach
drlicklich eine verstarkte Berlicksichtigung der neuzeitlichen Bodenfunde im 
Rahmen der Bodendenklllalpflege gefordert und endlich realisiert werden. 

Der Of en auf der Empore der SchloBkapelle (Taf. 7-9) 

Der in den Dimensionen kleinste und vom Kachelaufbau her einfachste 
Of en steht in del' Slidostecke der Flirstenloge der SchloBkapelle, die illl Marz 
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1590 feierlich eingeweiht wurde und einen der bedeutendsten Sakralbauten der 
deulschen Renaissance darstellt (Taf. 7-9). Auf relativ schlichten Sockel
steinen ruht ein guBeisener Feuerkasten van 76 cm Tiefe, 46 cm Breite und 
82,5 cm H6he, die Gesamth6he des Of ens betragt 204 cm. Der Of en bestehl 
aus 29 (ehem. 39) Kacheln. 

Der Feuerkasten baul sich folgendermaBen auf: Die Halbsaulen an den 
Ecken zeigen vegetabile Ornamente (vornehmlich Akanthus) im Sti! der Re
naissance. die Breilseiten als Hauptmoliv der groBformatigen Platte oben die 
Hochzeit zu Kana mit einer Festtafel im Std der Spatrenaissance oach einem 
Vorbild von Philipp Soldan aus der Zeit urn 1550. Das untere Drittel der Platte 
ist mit mannlichen Portratmedaillons in Tracht der Zeit urn 1600 beiderseits 
eines Satyrkopfes und einer vegetabilen Ornamentik versehen, die sich vor
zuglich dem in der Wilhelmsburg vorherrschenden Stil der Spatrenaissance 
anpaBt. Demnach ist davon auszugehen. daB die Platte unter Verwendung einu 
alteren Vorlage bzw. vorhandener Teilmodel erganzt durch zeitgen6ssische 
Details urn 1600 gegossen wurde. Nach dem Stilvergleich durfte es sich urn ein 
Model des in der Wilhelmsburg maBgeblich tatigen Kunstlers Wilhelm Ver
nukken handeln, das nach Lehnemann (wie Anm. 3, 1984, 20) urn 1605 
entstand. Wenn dies zutriffl, k6nnte der Of en zur o.g. Lieferung von 1613 
geh6ren. 

An den Schmalseiten ist die Kreuzigung (Neues Teslament) dem MOliv des 
Moses mit der ehernen Schlange (Altes Testament) gegenubergeslellt (Taf. 7), 
eine typisch protestantische programmalische, antithetische Bildkomposition, 
die auf die Heilserwartung durch den wahren christlichen Glauben hinweist, 
und diese in eine alttestamentarische Tradition stcllt. 

Der Kachelaufsalz ist ohne besonders ausgepragtes uberleitendes Gesims 
(das aber durchaus ursprUnglich vorhanden gewesen sein kann llnd spater 
verloren gegangen sein mag), nur durch eine flache Platte vom Unterbau 
abgesetzt (Taf. 7, 8, 9). Es bestehl aus einer unteren Reihe annahernd quadrati
scher Blattkacheln, einem Gesims, einem rudimentaren turmartigen Aufsatz 
aus groBformatigen Blattkacheln und einem weiteren Gesims; eine Bekronung 
fehlt. Die Kacheln besitzen einen hellen Scherben und sind schwarzbraun 
glasiert, die Bleiglasur ist dick aufgetragen und wirkt k6rnig, sie beeinnuBt das 
Erscheinungsbild der Kacheln wenig vorteilhaft. Diese Glasur ist zeit- und 
regionaltypisch und weist nicht etwa das Unverm6gen der T6pfer aus. sondern 
eine bewuBte, gezielte Angleichung an den eisernen Unterbau, allerdings auf 
Kosten der Feinheiten des Reliefs. Die Herslellung einer schwarzen Glasur 
beherrschten die T6pfer der Renaissance nicht, es handelt sich durchweg um 
dem Farbton Schwarz angenahene Braun- und Griintone. 

Die untere Reihe ist aus acht, ursprunglich wahrscheinlich neun Blatt
kacheln im Format 18,5 x 20.5 cm zusammengesetzt (Taf. 7-9). Fur die Ecken 
wurden z. T. halbierte Eckkacheln aus der gleichen Serie gefertigl und am 
Schnittwinkel auffallend grob mit einer eindruckverzierten Leiste versehen. 
Letztere kommt an den Kanten auch als Applikation auf zwei an die Ecken 
gesetzlen ganzen Kacheln vor, deren StoBfuge damil kaschiert wird. Der 
Kachelrahmen im Stil der Hochrenaissance zeigt einen flachen Bogen, getra
gen von zwei bartigen Hermenpilastern, deren Arme verschrankt sind; der 
Ubergang zwischen Gestalt und Pilaster wird mit einem Schurz gebildel aus 
Akanthusformen bedeckt. Die Bogenfullung besteht aus einem fortlaufenden 
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vegetabilen Band, der Sockel besitzt eine Buckelquaderung. In den Zwickeln 
sitzell Dreiblattformen in Gestalt von Akanthus und zentralem Punkt. Nach 
unten wird das Bildfeld von einem bri.istungsahnlichen Motiv abgeschlossen, 
del' auBere Rahmen aus Wulst und zwei Leisten ist vergleichsweise breit und 
z. T. wenig sorgfaltig ausgepragt. 

Das Hauptmotiv bilden sitzende musizierende Frauen in weit f1ieBender, 
stoffreicher antikisierender Gewandung in einem etwas ungeschickt darge
stellten. zentraiperspektivisch angeschnittenen Raul11 mit Bogenstellung und 
Mobiliar (wohl einem Kachelofen) bzw. neben einem nur angedeuteten Baum 
(?) als pars pro toto fUr einen Garten bzw. eine Landschaft (Taf. 8, 9). Erhalten 
sind folgende Motive: Frauengestalt mit Querflbte (dreimal), Frauengestalt mit 
Posaune (dreimal) und Frauengestalt mit Gambe (zweimal, ursprUnglich wohl 
dreimal, stattdessen nicht zugehoriges Fragment eingebaut). 

Offensichtlich handelt es si ch urn Ausschnitte nicht einer Serie der Musik, 
sondern der neun Musen. Eine nach Vorlage von Philipp Galle durch Marten de 
Vos gestochene und in Kacheln plastisch umgesetzte, insbesondere nbrdlich 
des Mains verbreitete Serie der Neun Musen aus der Zeit urn 1600 wurde von 
lngeborg Unger an hand Kolner MuseumsbesUinde' herausgearbeitet. Zwar 
sind die Schmalkaldener Kacheln wesentlich einfacher ausgefiihrt und einer 
anderen Vorlage entlehnt, jedoch ermoglichen sie die Identifizierung del' Mo
tive. Demnach diirfte die f1btenspielende Frau als Euterpe, die Muse der vom 
Flbtenspiel begleiteten Iyrischen Poesie anZllsehen sein, die auch mit dem 
ebenfalls vertretenen Instrument Posaune dargestellt wird. Die Dame mit 
Tenorgambe wird als Urania, die Muse del' Astronomie, zu deuten sein. 

Exakte Entsprechungen des Hauptmotives der Schmalkaldener Musenserie 
sowie dort fehlende weitere Musen, allerdings mit abweichenden manieristi
schen Rahmen, werden var allem in si.iddeutschen und schweizer Museen 
aufbewahrt6

. Strauss spricht die Kacheln als Schweizer Gruppe mit Verbrei
lUng in Sliddeutschland an. Dies ist m.E. noch abschlieSend ZlI kliiren, denn der 
Aufbewahrungsplatz in groBen Museen wie dem Schweizerischen Landesmu
sewn in Zurich und dem Bayerischen Nationalmuseum in Mi.inchen ist oh ne 
weiterfUhrende, gesicherte Angaben zu Provenienz wenig verlal3lich. 1111 Ge
genteil flihrt die Herkunft der Miinchener Kacheln von einem Augsburger 
Hafner, dessen Familie aus Bayreuth zugewandert war in eine van 
Schmalkalden nicht allzuweit entfernte Region. MutmaBlich laSt sich die Serie 
noch weiter verfolgen. Die Verbreitung schwerpunktmaBig im Gebiet sUdlich 
des Mains ist m. W. jedoch plausibel. 

Falls der Of en in der vorliegenden Gestalt anniihernd vollstiindig und 
ursprUnglich ist, wurde die Serie der neun Musen nur mjt drei von neun 
Gestalten reprasenliert. Da fUr die Reihe neun Kacheln verwendet wurden, ist 
ein Zufall unwahrscheinlich. MutmaBlich wurden die Motive speziell fiir den 
Standort in der Kirche ausgewahlt. Weniger wahrscheinlich ist die Annahme, 
daB die Werkstatt nur iiber drei verschiedene Modeln verfiigte und deshalb die 
Serie bereits zur Erbauungszeit des Of ens nicht komplett war. Stilistisch ist die 
Entstehungszeit der Modeln fUr die Kacheln m.E. in das letzte Drittel des 16. 
lahrhunderts oder das friihe 17. lahrhundert einzuordnen. 

Die Musen, insbesondere solche derMusik bzw. mit Musikinstrumenten als 
Allribut, eignen sich programmatisch hervorragend fUr die Fiirstenloge der 
Kapelle, in der festliche Gottesdienste mit musikalischer Begleitung stattfan-
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den. Die Bedeutung der Kirchenmusik war nicht zuletzt an den protestanti 
schen Htifen erheblich. Gleichwohl hatte man angesichts des Standortes in der 
Kapelle eher oder zumindest auch im engeren Sinne christliche Darstellungen 
erwartel. 

Uber der zuletzt genannten Reihe folgt ein Gesims aus acht Kacheln beste
hend aus einer schmalen, gerade durchlaufenden Arabeskenranke und einem 
groSflachi gen, gewul steten, vork.ragenden Band aus Akanthusbl attern . An den 
Ecken sind, wie Ublich, groSformatige (stabilisierende) Eckgesimse von 2 I ,5 
cm Kanten lange und I I cm Hohe ei ngebaut, wahrend die Zw ischenstUcke z. T. 
auffa llend kleinformatig sind . 

Der nur (noch?) entfernt turmartig wirkende Aufsatz ist um eine Kachel
breite schmaler als die untere Reihe und weicht stili stisch sowie im Format 
deutlich ab. Er wird aus drei groSen Kacheln von 4 I cm Hohe und 30 cm Breite 
wzUglich vier Eck.kacheln (39 x 6 cm) gebildet (Taf. 7, 8); die RUckseite de, 
Of ens ist lediglich schamottiert. Die wletztgenannten Eckkacheln bestehen 
au s fast vollplast ischen kanne lierten Balustern mit korinthischem Kapitell, die 
auf ein Postament von Groteskenmasken gesetzt sind . Die groSen Blattkacheln 
besitzen einen breiten Rahmen im Stil der Spatrenaissance. Zwei Putten aut" 
einem Ibwenkopfbesetzten Postament mit tanzelnd vorgestelltem Spielbein 
tragen mit betonter Leichtigkeit auf Kopf und emporgehobenen Handen einen 
schwer wirkenden Segmembogen. Zwi schen einem mittigen Puttenkopf mil 
EngelstlUgeln und Roll werk sitzen in den Zw icke ln Knicklaute spie lende 
nackte Putten (Genien). 

Das Zentralmotiv bildet unter einer perspektivisch verkUrzten Musche l die 
Allegorie der christlichen Nachstenliebe in Gestalt einer erwachsenen Frau in 
wei tem, faltenreichen, antikisierenden Gewand, auf ihrem linken Arm ei n sie 
umarmender Saugling, rechts ein groSeres Klei nkind, das ihm einen Apfel 
reicht. Die Unterschrift C HARlTAS steht in einem schmalen Feld unter ihren 
nackten FuBen, wahrend eine dafUr pradestiniert erscheinende groBe, von 
Rollwerk gerahmte Kartusche frei bleibt. 

Fragmente eines ahnlichen Rahmens, vor allem aber das gleiche Zentral
motiv in anderem Rahmen , findet sich im Werkstattbruch der Renaissance
topferei des Cas par Muller in Hannoversch MUnden ( 1606- I 6 I 7, unpubli
ziert). Dort sind aus der gleichen Serie der Kardinaltugenden weitere Motive in 
BruchstUcken belegt. 

Auch die Kacheln mit der Caritas als Allegorie der Nachstenliebe, die den 
FUrsten und seine Familie bzw. den engsten Hof in dem lebensbejahenden 
frbhlich wirkenden antikisierenden Rahmenwerk uber die Mutterliebe an die 
gru ndlegenden Pflichten des Chri stenmenschen erinnern , dUrften bewuSt fUr 
den Aufstellungsort in der Kapelle gewah lt worden sein. Man stellte, treffen 
diese UberJegungen w, den programmati schen lnhalt des Bildes Uber die 
auBere Form, denn es handelt sich um Serienausschnitte verschiedener Her
kunft und abweichender stilisti scher Gestaltung, die hier nicht ganz harmo
ni sch zusammengefUgt wurden. 

Die etwas provinzielle Note gerade dieses, allerdings nach dem Aufstel
lungsorte etwas pri vateren und kleinen Of ens spricht daflir, daB man die 
Kacheln nicht aus Kassel oder einem grbBeren Produktionszentrum, mbgli
cherweise sogar uber die Frankfurter M esse bezog, sondern wahrscheinlich 
von lokalen Handwerkern . Das Repertoire der mutmaBlich ortsansassigen 
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Topfer war. lreffen diese Uberlegllngen w. die librigens durch weilere zu 
erganzen sind (s. ll .). allem Anschein nach begrenzl und konnle den Bedlirfnis
sen ftirsllicher RepraSenlali on nichl in gleichem MaBe gerechl werden, wie die 
fUr den Bau von SchloB Wilhelmsburg eigens angeworbenen auswartigen 
Baumeister, H andwerker und Kiinstler cs vermochten. 

Das obere Gesims des Of ens beslehl aus achl Gesimskacheln. die aus 
ahern ierendem Akanth us und heraldi scher Lilie beslehen. unten abgeschlossen 
durch ein miBverstandenes oder stilisiert abgewandeltes kymaartiges Orna
ment. Die groBen Eckgesimse messen 2 1.5 x II cm (Hohe). dazwischen sind 
sich z. T. kleine Fragmenle als Fiillelemente eingefii gt. Gleicharlige bzw. 
tihnliche Gesimse fallden sich in der Renaissancetopferei des aus dem thiiringi
schen Heiligensladl slam menden Cas par Muller in Hannoversch Miinden. aber 
3uch an anderen Onen in Hessen und angrenzenden Regionen. Beim derzeiti
gen Kenntni sstand erscheint eine Aufli stung und nahere A nalyse !loch verfriiht 
und lelzllich nichl allzu ergiebig. 

Der Of en aus dem Zwischengescho/\ im Siidfliigel, spiiter aufgebaut im 
kursachsischen Gemach, heute in der Hofstube (Taf. 10- 20) 

Ei n wei lerer Aufsalzofen (heule in der groBen Halle mil der Of en plan en
sammlung aufgeslelll) befand sich urspriinglich im ZwischengeschoB des 
Schlosses Wilhel msburg. Er wurde nachweislich in ncuefer Zeit mehrfach 
umgesetzt, zuletzl im keramischen Aufsatz an der Uingsseite U1l1 eine schmale 
Blankachel (aus der ehemali gen Durchreiche) erganzl und besaB ehemals e ine 
Durchreiche. fm Gesims wurden Fehlstellen mit Gipsabgi.issen von den Origi
nalen erganzl. 

Auf einem iidikulaartigen Sandsteinsocke l si tzt der guBeiserne Feuerkasten, 
der vom das ungewohnl ich voll plaslisch ausgeflihrle. und dadurch opli sch 
hervorgehobene landgrafli ch hessische Wappen mil den Inilialen Wilhelms IV. 
in hervorragender kiinslleri scher Qualilal ze igl (Tal'. 10- 12). Es iSI anzuneh
men, daB hier die Auflragsarbeil ei nes begablen Formschneiders vorliegl. die 
hautiger an Of en in offiziellen Raumen der Herrschaft und betont treuer 
hessischer Untertanen verwendet wurde. Der Feuerkasten besitzt 86 Clll Tiefe, 
5 1 cm Breile und iSI 67,5 cm hoch. Der Of en beslehl aus 35 Kacheln . 

Die beiden seillichen PlaHen lhemali sieren das Olwunder von Sarepta 
(Formal 86 x 53 x 66 cm). Die groBformalige Eisenplane im Slil des fOrlge
schrinenen 16. lahrhunderlS iSI flachendeckend mil reicher Renaissance
archileklur, Fassern. Kriigen und Personen ausgefiilll. Sie darf als hervorragen
des, einheitlich komponiertes Erzeugnis der seinerzeit fi.ihrenden hessischen 
Hi.itten des Kloslers Haina angesehen werden. Zumindesl diese Platte zeigt 
keinen ohne weiteres erkennbaren engeren inhaltlichen Zusammenhang mit 
dem keramischen Oberofen. An den Ecken slehen Halbsaulen mil arabesken
art igem Blumenornament. 

DarUber folgl der Kachelaufbau in nahew gleicher GroBe (85 x 51 x 66 cm) 
wie del' Unterbau. Ein unteres Gesims iSl nicht vorhanden oder erhalten, 
weiterhin fehlen Eckkacheln . Etwas abweichend von dem vcr etwa zwei 
l ahrzehnlen prasenlierlen Zusland mil drei Reihen von Blankacheln (HUlh 
1975. Taf. 86, 87) enlschloB man sich bei dem 1986 erfolglen Nellaufball ZlI 

einer leicht veranderten Anordnung des Aufbaus insgesamt. der somit der 
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alteren Fassung nahersteht, und auch zu einer neuen Verteilung der Ein zel
kacheln . 

Auffallenderweise wurden groBe Blattkacheln in dre i und schmale Blatt
kache ln (Leistenkacheln) in zwei verschiedenen Formaten verwendet. Da 
diese sich techn isch, stili stisch und thematisch problemlos zu einem harmoni
schen Aufbau zusammenfUgen, liegt die Annahme nahe, daB die Kombination 
grundsalzlich eine ursprtingliche ist. Allerdings ist in diesem Falle auch die 
nachtragliche Kombination ehemals in verschiedenen Of en verbauter Kacheln 
moglich. 

Di e Slirnseile enthalt in der unteren Reihe zwei groBe Blattkacheln, dartiber 
zwei mittlere (Medaillon-) und eine schmale Blattkachel, oben eine groBe und 
zwei schmale Blattkacheln (Leistenkacheln). Aus dieser Anordnung ergeben 
sich fUr die Langseiten vier Kache ln je Reihe, wobei die mittlere schmaler ist. 
Denkbar erscheint auch eine Anordnung der weniger hohen Formate oben oder 
unten, wobei die be iden Medaillonkacheln mutmaBl ich als Blickfang an der 
Stirnseite dienten. 

Bei nliherer Belrachlung lassen sich sechs verschiedene Rahmen und eben
so vie1e Formate unterscheiden, die jedoch aufgrund weitgehender slil isti scher 
Ahnlichkeiten und der tiberwiegend fes lstellbaren thematischen Zusammenge
horigkeit als Ensemble betrachtet werden konnen. In besonderem MaBe gilt 
dies fUr die Ftirstendarste llungen. 

Abgesehen von den Leistenkacheln besitzen zudem alle Exemplare Putten
kopfe mit Engelsfltigeln als Zw ickelfUllung. Beachtenswert ist in diesem 
Zusammenhang auch die Feststellung, daB der auf einer Medaillonkachel 
vorkommende Prinz Philipp von Oranien ( 1554-16 18) das abgeschnittene 
Brustbild des auf ei ner groBen Blattkachel dargestellten Halbbildnisses aus der 
gle ichen Form ist (Taf. 16). Mehr als nur ein Zufall wird es weiterhin sein, daB 
die einzige andere Medaillonkachel Kaiser Rudolf II. von Habsburg ( 1576-
16 11 ) zeigt (Taf. 20). Hier konnte der katholi sche Kaiser des Heiligen Romi
schen Reiches Deutscher Nation programmatisch dem altesten Sohn des Prin
zen Wilhelm von Oranien als vornehmstem Reprasentanten der calvinistisch
protestanti schen Niederl ande, der wirtschaftlich und politi sch aufstrebenden 
neuen Macht an der nordwestlichen Peripherie des Reiches, die sich damals 
politi sch verselbslandigte gegentibergestellt worden sein. 

Die Niederlander konnen als Haupthandelspartner Hessens in der Renais
sance angesehen werden und spieiten auch als Vermittler des M anieri smus 
sowie weiterer geistiger und kUnstlerischer Stromungen eine groBe Rolle. 
Diese Entwicklung kulminierte in dem Ubertrilt des Landgrafen Moritz zum 
Calvini smus zu Anfang des 17. l ahrhunderts. 

Di e Medaill onkacheln im quadrati schen Format mit 21 ,5 cm Kantenlange 
besitzen neben den vier gefliigeJten Putten in den Zwickeln einen Akanthus
kranz und die den dargeslellten identifizierende Beischrift PHILlPPUS PRI NS 
AVRAN bzw. RUDOLF ROM KE (Taf. 16,20) . Die Schreibweise PRINS mit 
S ist niederl andisch, und wohl kaum als Schreibfehler zu deuten, sondern als 
Indiz fUr die o. g. intensiven Konlakte. ME liegt damit ein Indiz fUr die 
Herkunft des Formschneiders aus den Niederlanden vor, der in diesem Falle 
kaum mit dem Topfe r idenlisch sein kann . 

Alle Ftirsten sind in reicher spani scher Hoftrachl der Spatrenaissance dar
geste llt , bezeichnend sind vor allem die reich gefaltelte Halskrause und die 
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Hute der Manner, die uberdies durchweg als In signien von Reichtum und 
Wurde schwere (goldene) Halsketten tragen. 

Die groBformatigen Blattkacheln (27 x 22.5 cm) besitzen e inen Rahmen mit 
kindlich wirkenden, muskulosen Hermenpilastern, die einen auf Pfe ile rn ru
henden Segmentbogen mit dorischem Kyma stutzen. in den Zwickeln sitzen 
geflu gelte Puttenkopfe (Taf. 13-19). Seltsam uberpropo rtioniert , dadurch aber 
besonders hervorgehoben, wirken die Halbbildnisse, zuma l sie auf einem 
Podest oder e iner Briistung. am Ende eines perspektivi schen FuBbodens, a lso 
im Zentrum einer aufwendigen Architektur. e ingefiig t sind. Dargeste llt sind 
Konig Jakob VI. von Schottland (1578- 1603), Ko nigin Eleonore von Dane
mark und Prinz Philipp von Oranien ( 1554-1618). wobe i nur ersterer zweimal 
vorkommt. Die Umschriften lauten: JAKOB KONING IN SCHOTTLADT, 
DIE KONIGIN V DENEMAR und PHILIPPUS PRINS AVRAN. 

Die im Format kleineren Blattkacheln mit Furstenbildnissen (26 x 15.5 cm) 
besitzen einen ahnlichen, et was verei nfachten Rahmen mit kannelie rten Sau
len ohne Hermen mit schlichtem Podest bzw. Brustung (bes. Tar. 17- 20). 
A llem An schein nach werden hier hochrangige Fursten dargeste llt , die jedoch 
hierarchisch zumeist unterhalb der erstgenannten Herrscher einzuordnen sind. 
Es handelt sich urn Konig Christian von Danemark (1588- 1648), Erzherzog 
Matthias von Osterreich. und Kurfiirst Friedrich Wilhelm von Sachsen ( 1591 -
160 1), van denen ersterer und letzterer je dreimal, die anderen nur einmal 
vorkommen. Vorausgesetzt die Serie stel!t nur zeitgenossische Herrscher dar, 
kann die Fertigung der Model auf die Jahre 159 1/92 ei ngegrenzt werden. Die 
Beischriften lau ten: CHR ISTIANUS KON DEN , MATTIAS IN OSTER IC H 
und FRID WILH KVRS . 

Etwas aus dem Rahmen fa llen moti visch ein Pikenier (Trabant , So ldat mit 
SpieB, SpieBer) und ein Trommler, die ZlI Soldatenserien nach den niederlandi
schen Kupferstechern Hendrik Goltzius ( 1568- 161 7) bzw. Jacob G heyn 11 . 
( 1565- 1629) gehoren (Tar. 14, 15 , 17). Schwer ZlI klaren is t, ob sie in diesem 
Falle als fiirstliche Trabanten anZllsehen sind , was m.E. die plausibe lste An
nahme bleibt . oder ob sic moglicherweise hier Ilachtraglich eingebauI wurden; 
sic werden we iter uoten naher beschrieben (vg!. Of en im Arbeitszimmer des 
Landgrafen). Zugehorig ist ei n mit Inschrift versehenes Ganzbild des Grafen 
Karl von Mansfe ld, eines damals populare n in kaiserlichen Diensten stehenden 
Feldherrn, des Siegers in der Schlacht von Gran 1595 (Tlirkenkriege). 

Ein sekundarer Einbau konnte auch fUr die schmalen hochrechtecki gen 
Blattkacheln (Leistenkacheln ) uberlegt werden, j edoch erscheint deren ur
spriingliche Zugehorigkeit ZlIm Originalofen sehr wahrscheinlich, da derartige 
Kacheln als Zwischenstucke vom Format des Of ens her notwendig waren. Die 
schmalen Blattkacheln , die bei besonders anspruchsvollen Of en ZlI vertikalen 
Reihen (Leisten) angeordncl sein konnen , werden hier wie bei den anderen 
Schmalkaldener Of en, an denen sie vorkommen, als Zw ischenstiicke verwen
det, und zwar ebendort wo der Raum fUr eine Blattkache l mit voller Breite 
fehlt. Es kommen insgesamt neun derartige Kacheln VOf . 

Sechs von ihnen (Format 2 1 x 9,5 cm) zeigen ein nacktes Kleinkind mit 
betend emporgestreckten Handen in guter plastischer Ausfiihrun g (Taf. 20). 
Der Rahmen entspricht dem der mittel groBen Blattkacheln mit Furstenportrat, 
nur besteht die in diesem Falle auf die Bogenmitte ubergreifende Zwickel-
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flillung aus einem vollltenartigen floral en Ornament von arabeskcnartiger 
Wirkung. 

Drei Lei slenkacheln (Formal 28 x 11 cm) zeigen e inen ah nlichen Rahmen, 
bei dem del' SegmeI1lbogen allerdings mehrzonig perspekti visch hervorgeho· 
ben ist und die Zwickelftillung allS einem Dreiblatt von Disteln besteht (Taf. 
17- 20). Das Hauplmol iv bildel ei ne auf der Weltkuge l slehende Lukre lia in 
an tikisierendem. faltenreiehen Gewand. die einen LangdoJch gegen ihre Brust 
hebl. 

LlIkrelia war ein in der Renai ssance beliebtes MOliv. sie gait als Sinnbild 
fUr die lugendhafte JUllgfrau, der ihre Ehre hoher ga it als ihr Leben. Besonders 
in protestanti schen Kreisen verwendete man di eses Bild gern . Die beidell 
Leislenkacheln mil de r Themali sierung von G lauben und hochsle r Reinheil 
und Ehrenhafti gke it bilden eine sinn volle Erg~iI1 zuI1g zur Serie zeitgenossi
seher FLirsten und Herrseher, denen sie als Leitbilder gelten sollten. ebenso wii.! 
dem gemeinen Yolk. 

Der obere AbschluB des Of ens beslehl aus e inem re lali v breilen Gesims von 
neun Kaeheln. wobei eine Eckkachel jewei ls 27 cm lang und 15 cm hoch ist 
(Taf. 10- 12. 15). Die gerade Fl ache nimml e in rosellengefiilltes Flechlband 
alls ahernierenden groi3eren und klei neren Schlaufen ein, dartiber wolbt sieh 
ein Akanthllsband. 

Der Of en im landgriinich hessischen Gemach (Taf. 2 1-25) 

Der Of en neben der Eingangsttir in del' Ecke des Wohn- und Arbeitszimmers 
des Landgrafen ist etwas groBer und aufwendiger als der eben beschriebene. 
jedoch vom Kachelallfsatz her eng mit dem im kllrsachsischen Gemach ver
wandt. Erwahnenswert erschei nt in diesell1 Kontext. daB im der Uberlieferung 
nach als landgrafl iches Sch lafzimmer genulzten Nebenraum ein reich verzier· 
ler Kalllin vorhanden ist. Der Of en ist in die Ausmalung des Raumes !nit der 
Uber de r TUr angebrachlen lahreszah I 1589 e ingebunden. Der Of en beslehl aus 
8 1 Kache ln . 

Besonders das Bildprogramm des Unterbaus mit dem auf cinclll kraftig 
profilierten Sandste insockel stehendcn glli3eisernen Feuerkasten harlllonisiert 
Illit der Groteskenlllulerei der Raullldekorati on. Die Platten wurden vom Mei
Sler der zwei len Kasseler Hofmalerschule. dem aus Kalkar am Niederrhein 
slalllmenden. in Flandern ausgebildeten Wilhelm Vernukken entworfen, sie 
Iragen se in Signum und nuf der Slimseile die lahreszah l 1585 (Taf. 21 a. 
Kartusche im unleren Bildfeld). Die g roBe Seilenpl aue (97 x 80 cm) iSI 
Iliichendeckend mil rcic hem Beschlag- und Ro llwerk verzien . in das PUllen 
eingefUgt sind und dessen tempelartiges Rahmenwerk von Hermcnpi lastern 
getragen wird. Den Mittelpllnkt bildet eine Tarel mit der in antikisierender 
Manicr dargeslellten Gcschiehte von Loth und seincn TOchlern. im Hinter
grund die Sladlsilhouelle von Sodo m. Die Sl irnplalle (60 x 80 cm) zeigl das 
lalldgranich hessische Wappen. An den Vorderecken si nd zwe i fas l vo ll 
plastische Siiu len mil Hcrmcnpilastern und rcichem Roll· Llnd Bcschlagwerk 
sowie Dialllantquadern eingeftigt. Del' eiserne FClIcrkasten is! somit ein selte
nes, stili sti seh einhei tliches Werk von hoher kunstlerischer QualiHit. 

Dartiber erhebt sich ein 1.20 III hoher dreigeschossiger Kachelaufsatz, wo· 
be i die be iden unle re n Reihen e ine den Archilekturcharakler des Of e lls sI ark 
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belonende lorarli ge Offnung besilzen (Tar. 2 I, 25). Die Kache lreihen sind 
lediglich zweimal um eine Sockelbreite gegenUber dem Feuerkasten zurUckge
selzl (Bre ile am Sockel 56 bzw. 50 cm sowie 48 bzw. 43 cm). Insgesaml 
wurden drei etwas abweichende Rahmen fUr drei im Format verschiedene 
Bl attkacheltypen von zwei oder drei Serien verwendet. Hinzu kommen zwei 
unterschiedliche schmale Blallkacheln, e ine Le islenkachel, zwei Typen von 
Gesimsen und eine Bekronung, Eckkacheln fehlen. An diesem Of en si nd 
Kache ln mil soldali schen Darsle llungen mil solchen der Zehn Gebole kombi
nie rt . hinzu Ire len solche der Musen und als Zwische nstUcke Jud ilh mil dem 
Haupt des Holofernes und eine Blumenvase als Lebensbaummoti v. 

In der unteren Rei he do minieren Blatlkacheln aus e iner Bibe lserie sowie in 
der Durchreiche aus e iner AlIegorienfol ge (Taf. 22-24). In der Bibelserie 
werdcn die Zehn Gcbolc mit Geschichten aus dem Alten Testament erlautert. 
Kain erschlagl seinen Bruder Abel diem als lIIuslralio n Win flinft en Gebol .,Du 
sollsl nichl tOten" und wi rd durch die am oberen linken Bildrand sichlbare 
Schrifllafe l mit: V G BO e ingeordnel (Tar. 22, 23). Die Anbelung des Goldenen 
Kalbes durch das Vo lk Israel weisl auf die Einha Jtung des ers len Geboles hin 
.. Du soll sl kei nen anderen GOII haben neben mir", zugehOri g iSI die Tare l I 
G BO (Tar. 23 , 24). 

Der aur einem Balkan stehende harfespieJende Konig David. der um die 
schone. jedoch mit cinem anderen M anne verheiralclc Bathseba wirbt. illu
striert in der Renaissance oft das sechste Gcbot ,.Du soll st nicht ehebrechen" 
und we isl dllZll die Schrifllafel VI GBO 1603 auf (Taf. 24). DargesleJlI iSI 
Balhseba im Bade (dargesle lJt als Renaissancebrunne n) in re izvo Jle r e lllblosler 
Pose mil Sehamluch und Schmuck in Begle ilUng einer Dienerin . Konig David 
blickt von einer reichen italieni schen, mehrgeschossigen Palaslarchitektur, die 
et was naiv ausgefUhrt ist. auf sic herab. Ein zugehorigcs M odel ist aus Bad 
Hcrsfeld bekannt, heute befindet es sich im Uni versitiitsmuseum Marburg7. 

Diese Serie ist otfenbar nicht voll standig und man wird sich fragell dUrfell, 
ob sie ursprung lich am oren im Gemaeh des Landgrafen eingemauert war, 
oder erst sekulld ~ir dort verwendet wurde. FUr den ursprUllglichen Eillbau 
ko nnle die Beobachlung sprechen, daB die Kacheln mil dem Brudermord 
Kains und dem Goldcnen Kalb je dreimal vorkommen. was weni ger pJausibeJ 
erschiene, wenn einstmai s das gcsamte Program m vorhanden war. David und 
Balhsebll sind nur dureh ein Exemplar vertrelen. Die Dalierung 1603 weisl 
eindeutig auf einen spateren Zeitpunkt als der guBeiserne Unterbau mit 1590. 
Auch in diesem Falle konnte an die Lieferung von 16 13 gedacht werden. 

Die Serie der Zehn Gebole zeichnel sich durch e inen perspekli vischen. 
besonders re ieh ausgeflihrten ii.di kularahmen aus. Er e rinnert insgesaml rechl 
stark an die Rahmen der FUrsten- und Soldatenserie, unterscheidet sich von 
dieser j edoch durch die Verslarkung der Archileklur. insbesondere der 
kannelierten Saulen und des mehrzonig verzierten Segmentbogells. des se ll 
Zwickel wiederum genUgelte Puttell enthalten. Die szeni schell Darstellungell 
in antikisierender Gestaltung silld gedrallgt ulld durchaus gekonnt ausgefUhrt . 
Sie erinnern an die von Ingeborg Unger (1 988 , 143- 178) aus Ko lner Beslan
den herausgearbeile le, z. T. 1572 datie rle Bibe lserie. aber auch an die " Re for
mationskacheln" aus dem zweitell und dritten Viertel des 16. l ahrhullderts. Sie 
unterscheiden sich in Details jedoch von beiden, wobei sie ersterer deutlich 
n ~iher stchen. 
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Weiterhin sind, leider an fUr die bildliche Dokumentation unzuganglicher 
Stelle auf der Ruckseite und der Durchreiche des Of ens, neun Blattkacheln 
einer Serie der neun Musen nach von Philipp Galle nach Marten de Vos 
gestochenen VorJagen wohl des letzten Viertels des 16. lahrhunderts zu nennen 
(vgJ. Unger 1988,200--2 13). Sie weichen nur geringfUgig in dem et was kleine
ren Format (27,5 x 18,5 cm verglichen mit 29,5 x 17 cm) von den Kolner 
Exemplaren in minelbreiter AusfUhrung ab. Die Schmalkaldener Kacheln 
durflen demnach auf etwas jungere Sekundarabformungen der Model zuruck
zuftihren sein. Bezeichnend ist der breite, zentralperspektivische, drei stufige 
Adikularahmen aus Pfeilern und vorgeblendeten kannelierten Saulen mit ko
rinthischem bzw. Komposi tkapitelJ. Die Archivohe ist dreizonig ornamentiert, 
darunter folgt ein Tonnengewolbe mit Kassenendecke, in den Zwickeln geflu
gehe Punenkopfe. Der FuBboden besteht wiederum aus quadratischen Planen 
mit runder Vertiefung in der Mitte. Die Musen sind durchweg in langen, 
flieBenden bzw. faltenreichen, aber dennoch korperbetonten antikisierenden 
Gewandern, barfUBig dargestellt. 

In fUnf Exemplaren belegt ist Cleio, die Muse der Geschichtsschreibung, 
stehend in Frontalansicht mit belehrend erhobener Rechter und Schriftrolle in 
der Linken. In zwei Beispielen erhahen ist Melopmene, die Muse des Gesan
ges und der Tragodie, dargestellt als sitzende Figur in sinnend-melancholischer 
Hahung . Auffallend sind die langen Zopfe, ihr Attribut ist ein langes auf den 
Boden gestelltes Blasinstrument, wahrscheinlich ein Bafipommer. den sie mit 
der Linken halt. Mit ebenfalls zwei Kacheln ist eine sitzende Dame mit 
Kopftuch venreten, die eine Tenorgambe spieh. Es handelt sich um Urania, die 
Muse der Astronomie. Offensichtlich ist die Serie in Schmalkalden nicht 
voll standig vertreten. Der Umstand, daB die Einzelmotive jeweils mehrfach 
vorkommen , konnte dafUr sprechen, daB dieses keine Folge sekundarer Selek
tion ist. Noch weniger Sicherheit ist bei der Beantwortung der Frage zu 
gewinnen, ob die Musenserie ursprunglich zum Of en im Arbeitszimmer des 
Landgrafen gehbrte, wenngieich die Musen Zll Zwecken der In spiration wie 
des FleiBes dort wohl plaziert sind. 

Als schmale Blankachel mit dem gleichen Rahmen wie die Lukrezia des 
Of ens in der Hofstube trin an diesem Of en elfmal ludith mit dem Haupt des 
Holofernes auf (Format 10,5 x 30 cm). Sie steht auf einer Kugel , die auf dem 
Planenboden etwas deplaziert wirkt , mit nackten FuBen, in ein fahenreiches 
antikisierendes Gewand gekleidet, mit langem, welligem Haar und hauben
artigem Kopfputz (Taf. 22, 23). Das Gesicht ist triumphierend frontal dem 
Betrachter zugewendet. in ihrer Rechten tragt sie am Schopf den abgeschlage
nen Kopf des feindlichen Feldherrn Holofernes, in ihrer Linken das geschuher
te blanke Schwert , mit dem der Oberlieferung zufolge die Tat vollbracht 
wurde. Diese Kachel ist durchaus denkbar als Bindeglied zur Bibelserie, 
ebenso zu den Musen, vor allem jedoch paBt sie sowohl vom Rahmen her als 
auch the mati sch hervorragend zur Serie der Soldaten. 

Weiterhin kommt in zwei Exemplaren noch eine Leistenkachel mit 
antikisierender Balustervase und reichem BlumenstrauB (Nelken?, usw.) vor 
(Taf. 24). Sie ist vom Format her etwas kleiner und dUrfle nach der Gleichartig
keit des Rahmens der Musenserie zuzuordnen sein. Abgesehen von den Ge
si msen bilden vier flache Leistenkacheln (oh ne Zarge) in Gestalt von bartigen 
Hermenpilastern (Format 27,5 x 16,5 cm; Taf. 25) das einzige architektonische 
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Gliederungse lement. Ihr Unterleib geht in ein lowenkopfbesetztes manieristi
sches Groteskenornament und einen kanne lierten Pilaster iiber und endet in 
einer Raubtierklaue. Man konnte sich sehr wohl vorstellen, daB derartige 
W achterfiguren ursprunglich auch am unteren Architraph angebracht waren. 

Die auffa llend schlichten Gesimse am Obergang zwischen Feuerkasten und 
Kachelaufsatz und zwischen erster und zweiter K achelreihe finden so gut wie 
keine Entsprechungen in archaologischen Funden aus der Zei t urn 1600. Sie 
konnten demnach im 18. oder 19. l ahrhundert eingefiigt worde n se in. urn 
altere, reicher ausgepragte aber schadhafte Gesimse zu ersetzen. Eine Ecke mil 
Muschelornament, die vor l ahrzehnten im mitt leren Gesims eingefiigt war, 
entspricht eher den dekorati ven Prinzipien der Hoch- und Spatrenaissance 
(vg l. Huth 1975, Taf. 99,2) und konnte sehr wohl zur urspriinglichen Di spositi
on gehoren. Allerdings is t es durchaus nicht auszuschlieBen, daB ungewohn
lich einfac he Gesimse eine Angleichung an die be i EisenOfen der Renaissance 
gangigen Gliederungsprinzipien erreichen sollten (s.o.). 

Die obere Reihe besteht aus 4 + 2 x 4 + 2 (Riickseite) Bl attkachel n. wobei 
wie an den Schauseiten der mittleren Reihe die Exemplare der zeitgenossi
schen "Soldaten- und Heerfiihrerserie" dominieren (Taf. 22, 25). Die Seri e ist 
in zwei verschiedenen Formaten ausgeftihrt. die sich lediglich im Rahmen 
geringfiigig unterscheiden. Die breite Bl attkachel (Format 30,5 x 2 1, 5 cm) 
zeigt ranghohe Fursten und Heerfiihrer: Erzherzog Matthias vcn OSlerreich 
und Graf Karl von Mansfeld, den Sieger der Schlacht bei Gran (Tiirkenkriege) 
im l ahre 1595 mit den Beischri ften GRAF CA RL IN MANSFELDT und 
MATTHI AS IN OSTERI CH (Taf. 25). 

Eine zentralperspekti vische Bogenste llung mit dre ifach gestuften Pfeilern 
und vorgeblendeten kannelierten Saulen auf diamantquaderbesetztem Posta
ment und dreizonig verzierter Archi volte. flankiert vcn gefliigeJten Putten
kopfen bildet den Rahmen. Ober einem FuBboden mit rechteck igen Platten 
stehen die Heerfiihrer, wobei ihr vornehmstes Tatigkeitsfeld, die Schlacht im 
offenen Felde, et was unvermittelt durch eine unebene, leicht hiigelige 
Gelandeoberfl ache angedeutet ist. die in ihrer starken Stili sierung in se ltsa
mem Gegensatz zur Detai lfre ude am Architekturrahmen steht. Die Vernachlas
sigung komplexer Hintergrunddarstellungen gegeniiber dem Rahmen und 
Hauptmoti v bildet jedoch allgemein ein Charakteristikum der Ofenkacheln, 
der Keramik und der volkstiimlichen Kunst iiberhaupt. 

Matthias von Osterreich ist langsam voranschreitend dargestellt , er tragt 
weich fa llende Kniebundhosen, dariiber einen Harni sch mit Gansebauch. wo
bei eine wallende Scharpe und ein Degen auf seinen militarischen Rang 
hinweisen. Kurfiirst Georg Wilhelm von Sachsen zeigt abgesehen vom Degen 
keinerlei soldatische Attri bute. sondern hofi sche Kleidung der Spatrenaissance 
mit schweren (Gold-)Halsketten als ei nzigem auffallende n Attribut hoherer 
Wiirden (Tar. 24). Er halt in sei ner Linken e inen Handschuh und ist angetan 
mit einem kurzen Umhang (Schaube) und einer spanischen Halskrause 
("Miihlradkragen"), wie alle dargestellten Personen dieser Serie. Karl von 
Mansfeld tragt vollen Harni sch; der He lm mit hochgeklapptem Visier. Degen. 
Scharpe und Feldherrenstab heben seinen hohen militari schen Rang hervor 
(Taf. 25). 

Der Manste lder kommt vollig gle icharti g dre imal auch in der schmaleren 
Ausfertigung vor (Format 16 x 26,5 cm). Der Rahmen entspricht weitgehend 

77 



der breiteren Ausfli hrung, mi t dem Unterschied, daB Pfe iler und Archi volte nur 
zweistufig sind und bei letzterer ein Eierstab stark hervortritt, wahrend der 
zentralperspekt ivische Fu Bbode n fehlt. Mit d iese l' Rahmengestaltung und in 
Hinblick auf Stil und Thematik zeigt sich ei ne enge Yerwandtschaft , wenn 
nicht Zusammengehorigke it de l' Soldaten- mit der Ftirstenserie des Of ens aus 
dem kursachsischen Gemach. AuBer dem Grafen von Mansfeld zeigen die 
ubrigen acht der insgesamt elf Kacheln dieser Serie Konig Heinrich IV. von 
Frankreich (einmal), Kurftirst Georg Wilhe lm von Sachsen (einmal), einen 
Fahnentrager (einmal), einen Musketier (zweimal) und einen Piquenier (drei
mal). 

Koni g Heinrich IV. ( 1589- 16 10) ist in reicher Hofkl eidung nach links 
schreitend dargestellt , in der Linken ei n Szepter, d ie Rechte am Degenknauf. 
die Beischrift lautet: HEINR KON IN FRAN KR (Taf. 25). Kurftirst Georg 
Wilhe lm von Sachsen ist ebenfall s in reicher spanischer Hoftracht mit kurzem 
Mantel dargestel lt , die Beischrift ist: GEOR WILH KYSAC HSEN (Taf. 24). 

Del' du rch eine Beischrift in Kni ehohe zusatzlich gekennze ichnete Fahnrich 
(beidersei ts der FuBpartie die Inschrift FEN RIC H) halt seine sehr graBe Fahne 
halb eingerallt auf dem Rticken. Er tragt einen Brustharn isch und einen auf
wendi gen Helm. im Ubrigen wie die anderen beschriebenen Personen Knie
bundhosen und Degen (Taf. 24). Schwerer auch im Schenkelbereich und an 
den Armen gepanzert sowie mil spanischem Helm versehen, ist der Piquenier, 
der ebenfa ll s mit ei nem Degen ausgertistet ist und in Kniehohe durch die 
Beischrift TRABANT gekennzeichnet ist (Taf. 22). Ungepanzert , aber schwer 
mi t Pu lversack, Pul verhorn, Kuge ln und Schntiren, Muskete und Auflege
stock, zusatzlich mit Degen beladen ist der Musketier, bei dem eine Beischrift 
fehlt (Taf. 22). 

Den oberen AbschluB des Of ens bilden neun zusammengesetzte Gesims
kacheln mi t Eierstab (unten) und Akanthus (oben), als Bekronung dient ei n 
triglyphenartiges. schmales Band. 

Der Oren im Speisesaal (Taf. 26-32) 

Im Tafelgemach (Speisesaal) der Wilhelmsburg steht e in graBer Aufsatz
of en, der insbesondere durch seinen Doppelturmaufsatz aus dem Rahmen fallt 
(Taf. 26). Er ruht auf einem re ich ausgeftihrten Sockelstein , an der Rtickseite 
ist eine Wandvorl age eingebaut , die den Stand stabili siert und anzeigt, daB 
auch hier ein H interlader vorliegt. Der guBeiserne Feuerkasten zeigt an der 
Stirnseite wiederum das landgrafl ich hessische Wappen in besonders aufwen
di ger Ausgestaltung in einem RolI- und Beschl agwerkrahmen mit den Initi alen 
und darun ter einer Schrifttafel mit vollem Namenszug des Landgrafen Wil
helm sowie del' l ahreszahl 1584. Der Bezug zum Ftirstenhause wird auch auf 
den Seitenplatten durch d ie Wappenschilder mit dem gekronten dreischwan
zigen Lowen (Hessenffhti ringen) und die drei liegenden Hirschgeweihe der 
Grafschaft Wtirttemberg als Wappen der landgrafli chen Gemahlin hergestellt . 
Zwei kannelierte Pilaster mit hohem beschlagwerkverzierten Postament und 
korinthischem Kapitell umrahmen das dreiteilige Zentralmoti v. 

Das Abrahamsopfe r und die Anbetung der ehernen Schl ange als - besonders 
aus protestantischer Sicht - Schltisselgeschichten des Alten Testamentes, wer
den der Kreuzigung mit der daraus resultierenden Heilserwartung gegentiber
gestellt. Abraham ist in zeitgenossischer orientalischer, die anderen Figuren 
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sind in hi stori sierender bzw. antikisierenderTracht dargestellt. Die vorl iegende 
Moti vkombinati on ist ebenfalls von Kacheln aus Serien der Reformationsofe n 
bekannt", war im 16, l ahrhunden mithin beliebt und verbreite!. Wie bei den 
anderen Of en auch ist jedoch keine enge und unmillelbare themati sche Ober
einstimmung zwischen den Sujets auf dem guBeisernen Feuerkasten und dem 
Kachelaufsatz herzustellen, sieht man von allgemeineren Oberlegungen ab. die 
fast immer Verknupfungen ermoglichen, 

Der Oberbau wird durch e in schlichtes Gesims aus Wu lst und Kanten vom 
Feuerkasten abgesetzt und zwar in zwei rechteckigen Aufbauten aus jeweils 
zwei Bl att - bzw, Medai llonkac heln und e iner Le istenkachel an der Breit- sowie 
je einer Kachel beider Typen an den Schmalse iten (TaL 26-3 1), Der oren 
besteht aus 76 Kacheln , Die Medaillonkacheln (Format 21,5 x 21,5 cm) 
entsprechen einem wei t verbreiteten Typ mit Akanthus als Spiegelrand, re lati v 
ungewohnlich sind die geflu gelten Puttenkopfe in den Zwickeln , Letztere 
stellen moti visch eine Verbindung zur Fursten- und zur Soldatenserie her. 
wobei Medaillonkacheln wie die im Tafelgemach auch am Of en des kll r
sachsischen Gemaches vertreten sind und zwar mit der Darstellung von Kaiser 
Rudolf 11. (TaL 28), Zusatzlich wurde das Halbbild des Prinzen von Oranien im 
letztgenannten Of en filr den vorliegenden Of en abgeschn itten und als Brust
bild verwendet (Tal'. 27), Ebenso g ing man vor fUr die Kachel mit KurfUrst 
Friedrich Wilhe lm von Sachsen (TaL 27). 

Wahrend diese Kache ln nur je einmal vorkommen. ist e ine Medaillon
kachel mit Christusponrat zweimal venreten (Tal'. 31). Letztere ist wei traumig 
fU r die Zeit vom zweiten Viel1el des 16. lahrhunderts an belegt' . wobei ihr 
Vorkommen um 1590116 10 als aufschluBre ich fU r d ie - in d iesem Kontext 
ungewohnlich lange - Laufzeit eines be liebten und hervorragend ausgefUhrten 
Kacheltyps bezeichnet werden kann . Ihr iso liertes Auftreten in einem Of en mit 
Furstenponrats erscheint zunachst aus moderner Sicht etwas unmoti viert . je
doch kame ein Einbau als bewllBt gewahlter Hinweis auf d ie christliche -Legitimation der Herrschaft der dargeste llten Flirsten sehr wohl in Betrach!. In 
diesem Falle uberrascht der Einbau an schwer einsehbarer Ste lle in der Durch
reiche, der m. E. eher sekundar ist, wofilr auch die Verwendung ei ner ganz 
andersani gen, vereinze lten, fragmentien en Gesi mskache l wohl des 19. l ahr
hunden s unmitte lbar darunter sprechen konnte (TaL 31). 

Ohne jeden Zweife l vom Zent ralmoti v her der oben genannten Furstenserie 
zugehorig sind die vom Of en im kursachsischen Gemach durchweg berei ts 
bekannten mittelformatigen Bl attkacheln (Format 20,5 x 18,5 c m) mit den 
Busten des Erzherzogs Matthi as von Osterreich (einmal) und des Kurfilrsten 
Friedrich Wilhelm von Sachsen (zweimal; Tal'. 26. 27). 

Hingegen wirkt die im Of en des Landgrafengemachs bereits vertrelene 
Muse Cleio der Geschichtsschreibung stili stisch und thematisch an dieser 
Stelle eher deplazien (Taf. 30). Ahnliche Rahmen mit gedrehten Saulen treten 
in Hessen und angrenzenden Gebieten im letzten Drittel des 16. lInd im fruhen 
17. l ahrhunden auf. M.E. handelt es sich wiederum urn ein Versatzstuck aus 
einem anderen Of en, zu dem auch die bezeichnenderweise an versteckter 
Slelle eingebauten Exemplare aus dem Landgrafengemach gehoren konnlen. 
Allenfall s ware eine Verbindung im Sinne der Legitimation von Herrschaft 
durch Tradition ulld Familiengeschichle herzusteJlen, die jedoch im vorl iegen
den Falle et was konstru iert erscheint. 
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Die von den beiden genannten Of en ebenfalls bereits bekannten schmalen 

Blattkachel n mit Putto in Adorantenhaltung (zweimal) und Blumenvase (vier
mal) sind aufg rund ihrer Funktion eher al s ursprungliche Bestandteile denkbar 
(Tar. 30, 3 1). 

Ober der beschriebenen Reihe aus zehn Bl att - und sechs Leistenkacheln 
fol gt ein reich verzien es, kriiftiges Gesims. Es besteht aus sechs Kacheln mit 
Akanthus und rosettengefUlltem Fiecht band (Format 25.5 x 14,5 cm) und 
stimmt exakt iiberein mit den modelglcichen Gesi msen der bfen aus dem 
kursiichsischen Gemach und dem Riesensaal (Taf. 26-28) im Schl06 Schmal
kalden . 

Daruber folgt ei n im Grundri6 etwa der Zahl Acht entsprechender, durch ein 
Architraph zweigeteilter Doppelturmaufbau aus Tapetenmusterkacheln (Taf. 
26, 27, 32, 33). Bei dem Haupttyp wird Beschlagwerk von reichen, fein 
ausgefUhrten f10ral en Formen der Grotesken uberwuchert bzw. bi ldet erstere, 
den Rahmen fUr ei n Vierblatt aus Akanthus, wobei insgesamt vier Einzel
kacheln zusammen ein vOllstandiges Muster ergeben, wenn die Stucke versetzl 
angeordnet sind (Tar. 33). Dieser Kacheltyp ist im Werkstattbruch von 
Hannoversch Munden ( 1606-1617) vertreten 'O, wobei auch das Format mit 
22 x 20,5 cm ubereinstimmt. Von diesen gebogenen Tapetenmusterkacheln mit 
Arabesken wurden fUr den Tunnaufbau in Schmalkalden 12 ganze und vier 
halbierte Exemplare verwendet. 

Das obere Architraph wird duch jeweils zwei (insgesamt vier) Hermen
pilaster f1 ankiert (Format 30 x 6,5 cm). die denen des Of ens im landgriiflichen 
Arbeitszimmer entsprechen (Taf. 27, 32, vg!. 25). Darunter stell te man ein 
Postament mit Groteskenmaske (Satyr?) mit Teufels- bzw. Bocksgehiirn und 
Liiwenkopf ( 12 x 8 cm). Die Verwendung ei nes grob zurechtgeschlagenen 
nunmehr auffa llend schmalen und erkennbar fragmentierten Gesimses 
(Akanthusbliitterspitzen erhalten, Unten eil fehlt) als Gebiilk uber ihren Kiipfen 
durfle sek undiir sein . Daruber fol gt ei ne Kranzkachel, deren oberes, g lattes 
Gesims nur leicht vorkragt, wobei das hervorragend gearbeitete Groteskenfries 
oben durch ei n dorisches Kyma, unten durch einen Wulst begrenzt wird (Tar. 
27,32, 33 ). Die acht Kranzkache ln (Format 29 x 18,5 cm) zeichnen sich durch 
ei n halbplasti sches, fonlaufendes Groteskenfries aus. Dieses besteht aus 
volutenfiinnig geschwungenem Laubwerk und akanthusart igem Dreiblatt, aus 
dem schl anke Leiber mit hohem Hut (phrygische Mutze) erwachsen. Die 
iiberkragende, frei hlingende Bekriinung mit Fruchtgirlanden, uber den en e in 
Adler mit ausgebreiteten Schwingen schwebt, schlie6t den Of en zur Decke hin 
hiichst wirkungsvoll ab. Das Format dieser Kacheln betrlig t 2 1 x 8 cm, ihre 
Anzahl ist acht. Der Kachelaufsatz ist 12 1 cm hoch, die Gesamthiihe des Of ens 
mi 6t 250 cm, die Breite 62 cm, die Tiefe 94 cm. Die im Scherben hellen 
Kacheln si nd schwarzgrun bis (fast) schwarz glasiert . 

Oer Oren im Fest- und Tanzsaal (Taf. 34 44 ) 

Der grii6te der Aufsatziifen des Schlosses Wilhelmsburg steht im "Riesen
saal", dem gerliumigen Fest- und Tanzsaal, etwa in der Mitte einer Schmalsei
te, auf der Gegenseite ist der ebenfalls reprlisentativste Kamin der Erstausstat
tung eingebaut , eine hervorragende Steinmetzarbeit von Wilhelm Vernukken 
(Tar. 5). Der Of en mi6t insgesamt in der Hiihe 262 cm, in derTiefe 122 cm und 
in der Breite 79 cm. Auf ei nem niedrigen Sandstei nsockel mit Diamantquadern 
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erhebt sich ei n ungewohnlich hoher und groBvolumiger Eisenofen im Format 
van 82 x 110 x 131 cm (Hohe). Die Stirnplane zeigt im minleren und oberen 
Abschnin die gleichen Wappen und Inschrifnafeln wie be im Of en im Tafel
gemach, datiert 1584 (Taf. 34). Der Of en besteht aus 46 Kacheln . Aus der 
schriftlichen Uber lieferung ist zu entnehmen, daB der Of en im lahre 1592 
gesetzt wurde. Unten ist die Geschiehte vom verlorenen Sohn (Heimkehr) 
dureh den fUr HUnen des Klosters Haina tatigen Modelschnitzer lost Luppolt 
159 1 nach e inem Stich van Hans Sebald Beham gestaltet warden . Auf ei ne 
Enlstehungszeit in der Hoch- bis Sptitrenaissance weist die hinzugefiigte 
Groteskenomamentik hin. die sich aus einer Vase entwickelt . 

Die Seitenplanen enthal ten oben links das bereits vom Of e n im Tafel
gemaeh bekannte Model mit Kreuzigung, eherner Schlange und Isaakopfer 
van l ost Luppolt , daneben ein Medaillon mit Gebun und AnbeLUng Chri sti vor 
ei ner reiehen Renaissanee-Ruinen-A rehitektur van Philipp Soldan (um 1540-
1560), umrahmt van Evangeli stensymbolen. Das UllIere Bildfelddrine l fUllen 
vier Einzelbilder: Allegorie des Geizes in antiki sierender Gestalt mit Engels
nUgeln ; eine schone Madonna mit Kind und Szepter (Maria als Himmels
konigin) naeh einem Stieh des westfalischen Kupferstechers He inrieh Alde
greyer: eine vielfigurige Kreuzigungsgruppe und schlieBlich Karl der GroBe, 
dargestellt als schwer gepanzerter spatgotiseher Riner ausgefU hn van Philipp 
Soldan aus Frankenberg in Hessen. 

Zur FUllung der mit 130 x 110 cm auBerordentlieh groBen Plane wurden 
,omit keine neuen Model angefertigl. Vielmehr verwendete man Ei nzel
modeln. die an die 50 lahre all waren neben seinerzeit neuen; auch GroBe. 
Rahmen und Sockel sind jewei ls unterschiedlich . Van e iner Gesamtkompositi
on kann kaum die Rede sein, eher van einer moglichst n achigen Verteilung van 
einigermaBen zusam menpassenden Einzelbildern. Aueh ein ikonographisches 
Konzept ist nieht zu erkennen, zumindest wurde es nieht konsequent rea li siert. 
Allenfalls ist mit einiger MUhe eine Bevorzugung van heilsgesc hichtlichen 
Themen des Neuen Testamentes auszumachen. Die zweifach variierte Kreuzi
gung, die Darstellung der Untugend des Geizes und Karl s des GroBen auf der 
gleichen Plalle lassen eine ZurUckhaltung bei der ikonographisehen Interpreta
tion ratsam ersche inen . Die Ecksaulen des Of ens zeigen norale FrUh
renaissanceformen. 

Uber dem eisernen Feuerkasten erhebt sich e in Kaehelaufsatz van 106 x 78 
x 90 (Hohe) cm, der sieh erheblich va n den anderen im SchloB Wilhelmsburg 
unterscheidel. Im unteren Drinel des Kachelaufsatzes, direkt Uber der Deck
plane des Unterbaus, befindet sieh der Rauchabzug in den Schornstein. Die 
Verbindung zwischen Feuerkasten und Aufsalz ist innen durch Locher in der 
Deckplane hergestellt. 

Der architeklOnische Aufbau wird in diesem Falle stark belOnt, er wirkt wie 
ein Triumphbogen (Taf. 34). An der Stirnseite befindet sieh eine groBformatige 
Blattkachel (Format 59 x 60 cm) mit reichem Archi tekturrahmen (Taf. 35). Auf 
einem Postament mit aufgesetzten Lowenkopfen slehen auf einem Saulen
strumpf ein bartiger Atlant und eine Kariatyde. Beider Oberkorper ist nackt , 
der halblange faltenreiche antikisierende Rock wi rd mit der Rechten angeho
ben, so daB die bis auf einen KniebesalZ nacklen Beine sichtbar sind, das 
Spielbein ist leieht vorgestreckl. Zwischen diesen halbplasti schen, groBen 
Figuren ist ein nacher Bogen eingefUgt, der mit einem textil art igen Mau-
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reskellornalllent reich verziert ist. Dahinter liegt ein ullgewohlllich tiefes Mit
te lfeld , auf dem ehemals ein nahezu vollplas ti sches Wappen angebracht wac 
von dem lediglich die umrahmenden, re ich ausgeftih rten Akanthusblatter und 
ein FIUgel. in einelll Falle mit delll hessisch-thUringischen Lowen in zierlichem 
Rund, erhalten si nd, EinigermaBen deutlich is t noeh der UmriB e iner Helmzier 
erkennbar. im unteren Bildteil eine pagodenartige Form sowie beg leitende 
Korde ln mit Quas t und e ingerollte Akanthusbl tittec Dem nach hande lt es sich 
urn das Wappen der Landgrafschaft Hessen, Dieses wurde anlaBlich der Feier 
der Thronbeste igung Konig Jeromes von Westfa len am 24. Januar 1808 als 
storend empfunden und deshalb abgeschlagen (Handy 1985 . 10). 

An den Ecken stehen zwei groBe, vollpl asti sche. im Querschnitt dre iecki ge 
Hermenpilaster. allsgefUhrt al s bartige M linner mittleren A lters mit in Brust
hohe gebundenem antiki sierenden Rock, dessen Ende von der rechten Hand 
hoehgeha lten wird (Format 46,5 x 7 cm; Taf. 35- 37). Durch diese Geste wird 
das beschlagwerkartige Ornament des Pfeilers besser sichtbac Diese 
Eckkache ln stehen auf einer mit Grotesken (gehornten Lowenkopfe n) und 
dorischem Kyma besetzten Sockelzone. die den gesallltell Of en friesartig 
ulllziehl. wobei durch eine risalitart ig um eine Elementstarke versetzte Anord
nung e ine auBerordentlich effektvolle Wirkung entsteht (Tar. 36- 40); d ie 
Lunge der Kache ln betrtigt zweimal 40 cm. d ie Hohe 17,5 cm. 

Das Hauptbi ld fe ld wird auf jeder Seite des Durehl asses von nur e iner 
Blattkachel Illit den bereits beschriebenen At lanten eingenoll1men. wobei je
doch das Mitte lfeld schmaler ist und eine abweichende Gestal tung zeigt (For· 
mat 44 x 34 cm). Das zentrale Bildfe ld ist vergle ichswe ise ungewohnlich klei n 
und als Nisehe ausgepragt. wobei ein rahmender Eierstab eine zusatzliehe 
Abgrenzu ng herstellt . Im Tympanon. der mit Beschl agwerk verziert is!. blickt 
Goltvater der Weltenbeherrseher, dargestellt als BUste eines alten banigen 
M annes in faltenreichem antikisierendem Gewande, aus den Wolken hervor, 
die Rechte im Segensgestus erhobe n, in der Linken den Re ichsapfe l als We lt· 
sy mbol (Taf. 37-4 1). 

Die Zentralmoti ve wurden offenbar durchweg nie ht fUr d iesen Bl attkache l· 
rahmen gesehaf'f'en, sondern sekundar aus anderen kleinf'onnati geren und im 
Relief fl acheren Serien. mutmaBlich eben nur solchen. die in der Topferei 
vorhanden waren. entnolllmen. An den seit liehen Schauflaehen begegnen 
zweimal deutl ich zu kleine Darstellungen der Justitia in Gestalt einer nackten, 
nur mit einem Lendentuch ihre Scham verhii llenden Frau mit den Attributen 
Schwert und Waage, zusatzlich mit einem Krug und Topf sowie dem Schrift · 
band RECTFER(TIG KEIT) in Kopfhohe und der Jahreszahl 156 1 (Taf. 36-
38). Eine weitere wr gleichen Serie gehori ge Darstellung zeigt die Allegorie 
des Glallbens in Gestalt einer Frau in reich gef1ilteJtem Gewand. das gleich
wohl die Korperkonluren durchscheinen laBt (Taf. 39). Sie steht auf eine m 
Podes!. ihre Attri bute sind Kelch und Kreuz. mit den FiiBen tritt sie eine 
Schlange als Zeichen des Sieges iiber das Bose, iiber ihrem Haupt sind das 
Schriftband GELAVB und die Jahreszahl 156 1 zu erkennen. 

Es handelt sich um die Serie der Cogniti o und der Sieben stehenden Tugen· 
den nach Kupfers tichvorlagen von Hans Sebald Beham von 1539 (Unger 
1988, 132 f.) . Ob die Herste llung der Urmode l wirklich in Koln erfolgte, wie 
Unger meint. oder z.B. in Hessen, ware noeh naher zu untersuehen. kann aber 
beim derzeitigen Forschungsstand m.E. nicht gek lart werden. 
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Offenbar allS einer weiteren. et was groBfonnar igeren und ausgesprochen 
qllaliUitvoll allsgefUhrten. aber ursprunglich fUr einen groBeren Rahmen be
stimmten Bibelserie stammt ein Innenfeld. das sich vom Format her dem 
groBen Rahmen besser anpaBt (TaL 40a). Es zeigl vor einer reichell Renai s
sallce-Ruinen-Architektllf die Anbetung der Hirten im Stalle von Beth lehem 
bei Chri sti Gebllrt . Dazu liegt e ine Parale lle. alle rdings mit abweiehendem 
Rahmen alls dem landgrafli eh hessisehen Jagdhalls Mitte lhof bei GenslIngen 
vor (Ta l'. 40 b). Do rt ist das Bildfeld groBer. es muBte in Se hmalkalden se itlieh 
besehnitten werden. lIm in den Rahmen zu passen. Die Insehrift LUDOWIG 
ALBREC HT in Mitte lhof ko nnte allf den Formsehneider hinweisen. 

Vielleicht ebenfalls dieser Serie zllzllordnen ist am O f en im Schmalkaldener 
Riesensaal je eine Kachel mit Christus llnd lohannes delll T ti llfer sowie eine 
Kreu zigung Illit Maria und l ohannes dem Evangeli sten (zwei Exemplare: Taf. 
40). In Mittelhof ist noeh der SUdenfall vertre ten. womit aliI' nur vier Kaehel
bildern Schlusselthemen der christlichen Heil sgeschichle reprasentiert sind. 
Die Exemplare gehoren m. E. zu Serien alls dem weiteren Kontext der spiiten 
.,Refonnationskacheln ··. Di ese Kacheln sind in der DlIrchreiche vermallert und 
deshalb nul' mit MUhe von auBen her siehtbar. weshalb ei ne be fri edigende 
fotografi sehe Dokumentatio n nieht moglieh war (Abb. 41). 

~ 

Zwei weitere Kacheln reprasentieren einen Typus Illit plastisch hervonre
tendem Sockel und Baldachin. der dem intendienen Ofenallfbau weit ntiher 
kommen diirfte als die sekundar verwendeten Zentralmoti ve des mittleren bis 
sp~iteren 16. l ahrhundert s. die zuvor beschrieben wurden. Erstaunlicherwe ise 
fehlen die anzunehmenden. nach delll ersten Augellschein urspriinglich vorge
sehenen, vo ll - oder halbplastisehen Fig uren. Da keine Stundspuren von ihnen 
vorhanden sind und die Glasur e ine gieiehmaBig dllrehgehende Fl aehe bilde t. 
ist anzunehmen. daB sie auch ehemals nicht vorhanden waren. Die gleiche 
Beobachtung wurde in der Werkstatt der Werraware in Hannoversch Munden 
( 1606- 161 7) fUr ahnliehe Kaehe lfragmente gemacht. Demnaeh ware es ein 
architektoni scher Allfbau ohne den horror vacui der deutschen Renaissance. 
Anders ausgedrUekt hande lt es sieh um in de l' Regio n frUhe Beispiele einer 
klassischen lektoni schen Geslaltung. die den Weg zum Fruhb~~rock hin weisen . 

Allerdings werden im vorliegenden Falle rein praktische Uberlegungen fur 
diese Geslaltung entscheidend gewesen sein, denn in den Nischen am 
Schmalkaldener Of en sind kerallli sche Haken angebracht. die ZUIll Aufh~ingen 
von WassergeHiBen. vielleicht versehen mit duftenden Essenzen. bestillllllt 
gewesen sein werden (Taf. 4 1). Das Format der Kaehe ln betrag t 55 x 44 cm. 

AlIBerdem find en si ch im Innenfeld des Of ens noeh vier Le istenkaeheln mit 
re iehem Groteskendekor. u.a. Sirene. Mann und Wolf (Tar. 4 1. 42). Diese 
Kaeheln sollten. wie andere in den Of en im SehloB Wilhe lmsbllrg an lInzu-

~ 

ganglicher Stelle verbaule Exelllplare. bei nachsler M oglichkeit herausgenom
men und nell dokumelltiert werden. 

An der Rlickfronl des Ofenaufsatzes iSI eine groBc lang-rechtecki ge kerami 
sche Blattkachel mit zahlreichen Figuren angebracht. ZlI der sich an den 
Sehmalkalclener bren ansonsten keine Parallelen naehweisen lassen (vg !. Taf. 
43) . Aufgrllnd des ungiinsti gen Verbaus Illit nur weni gen Zentillletern Abstand 
von der Wand lassen si ch keine all zu detaillierten Au ssagen dazll machen. Es 
handelt sich nach Parallelen jedoch um eine Abendmahlsdarstellung. die bei 
zeitgenoss ische n oren aus Hessen mehrfaeh be legt ist. In Sehmalkalden ist 
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unter der Szene e ine dreizeilige gerahmte Insc hrift vorhanden. die inzwischen 
li ke Handy hinre ichend e ntziffert werden konnte: VNSER HERR . 
IH ESVSC HRISTVS IN DER NACHT D(A)ER VERRATEN WARD NAM 
ER DAS BROD DAN(Z) ET UND BRACHS GAB S SEINEN 
IVNG(E)R(E)N. Die Kache l ist 46,5 cm bre it und 44,5 cm hoch. 

Der obere Abschlu B des Of ens besteht aus der bereits vom Of en im kur
sachsischen Gemach bekannten Gesimskache l mit Flechtband und Akanthus. 
insgesamt wurden von diesen 10 Kacheln verwendet (Tar. 34 40). Die .. goti 
sierenden" Bekronungskacheln aus Bogenformen, d ie in einer heraldi schen 
Lilie zinnenartig enden. sind wiederum etwas zuriickgesetzl. sie verstarken bei 
dem Of en den architektonischen Gesamteindruck. 

A nders als bei den Ubri gen Of en wird der eiserne Feuerkasten rUckwartig 
durch eine aufwendige architektonische O fenmauer aus kerami schen Elemen
ten abgeschlossen (Tal'. 34, 45). Den Sockel bilden gerade, nicht wie iiblid . 
gebogene. Tapetenmusterkacheln. die im Dekor den gebogenen Exempiaren 
des Of ens im Tafelgemach entsprechen (Format 23 x 2 1.5 cm: Taf. 43 . vg!. Taf. 
33). Neben de n vier ganzen und drei halbierten Kacheln dieses Typs kommt 
zusatzlich eine abweichende Variante vor. Letztere entzog sich der fotog rafi 
schen Dokument ion aufg rund ihres Einbaus an entlegener Ste lle. 

Dariiber sitzen Gesimskache ln mit Akanthus, Eierstab und Muschelmoti v, 
auf diesen ein Di amantquader von 32 x 17 x II cm (Taf. 34, 45), der nicht als 
Kachel. sondern als Bauelement mit primar dekorativer Funktion anzuspre
chen isl. 

Der Aufbau besteht aus einer Erkerkonsole in Gesta lt ei ner Frau, deren 
Unterle ib durch eine Volute gebildet wird und in KlauenfiiBen ausWun. Damit 
ist offenbar eine Chimare gemeint, wobei hervorzuheben ist. daB der Oberkor
per nicht wie sonst bei Kacheln mil derarti ger Thematik mil antiki sierender 
Kle idung angetan dargestellt ist, sondern als schone junge Frau der Zeit , wobei 
der iibergroBe Kl auenfuB als drastischer Hinweis auf die Gefahr anzusehen ist, 
die dem Christenmenschen (from men Mann) angeblich von der holden We ib
Iichkeit drohen kann . Auch Mannerfiguren entgingen jedoch e iner derartigen 
Darstellungsweise nicht. wie das Beispiel des auch in anderen Elementen 
vergleichbaren Of ens aus SchloB Spangenberg zeigt (Taf. 46). Die Dame am 
Schmalkaldener Of en tragt ei n enganliegendes korperbetontes Kleid. eine 
medaillonverzierte Brustkette, darumer eine Bluse, urn den Hals eine reich 
gefaltelte spani sche Halskrause, das Haar ist glatt . Das Of en e lement ist 99 cm 
hoch und 9,5 cm bre it , maximal 24.5 cm lInd oben 15 cm tier. Eine Plane auf 
dem Kopf dokumentiert die zumindest urspriing lich vorgesehene Ei nbez ie
hung derartiger Figuren in einen groBeren architektonischen A ufbau, der im 
vorl iegenden Falle sic her nicht zu m Tragen kam und bei diesen keramischen 
Ausfiihrun gen wohl eher als funktionsloses typologisches Relikt anzusehen 
ist. das man aus der Baukunst iibernahm . das allerdings geeignet war. den 
Ubergang zu einer Of en bank zu vermineln und den massiven Kubus des Of ens 
harmonischer in die Raumgestaltung mit Wandmalereien. T ii rgewanden, Stuk
katuren und dem iibrigen Mobiliar einzubinden. 

SchluBbetrachtung 

Die kerami schen Oberteile - wie ahnlich auch die guBeisernen Feuerkasten 
und selbst die Sockelste ine - der Kombinationstifen im SchloB Wilhe lmsburg 
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in Schmalkalden stellen zeit- und regionaltypische Beispiele der l ahrzehnte 
um 1600 dar. Ihre Ausstallung unterscheidet sich grundsatzlich nicht von ( lfen 
in Wohnstuben und Reprasentat ionsraumen wohlhabender Btirger und Bauern 
oder kleiner Adelsfamilien." Lediglich d ie groBformatige Konsole am Of en 
im Riesensaal darf aIs typisches Merkmal ausgesprochen reprasentativer Of en 
angesehen werden. Ahnliches gilt fUr die nur an diesem Of en verwendeten 
groBformatigen Kacheln, insbesonders die tei lzerston e mit dem fti rstlichen 
Wappen an der Stirnseite. Das Zeitalter des Absoluti smus, in dem eine heraus
gehobene fUrstl iche Reprasentat ion gerade auch mit prunkendem Mobiliar als 
wichti ges Element staatlicher Machtdemonstration und herrschaftl ichen 
Selbstverstandni sses angesehen wurde, ktindigte sich allenfa lls an. 

Der Of en in der eher pri vaten Ftirstenloge der SchloBkape lle mu B hinsicht
li ch des Aufsatzes als re lati v bescheiden und besonders in Hinblick auf die 
untere Kache lreihe als ziemlich provinziell bezeichnet werden. De mgegen
Uber wirken die Of en aus dem ZwischengeschoB und dem landgraOichen 
Gemach zwar nicht vom Aufbau, aber doch von der ktinstleri schen Qualitat der 
Kacheln her, anspruchsvoller. Mehr noch als beim Of en in der SchloBkapelle 
ist hinsichtlich der Auswahl der Moti ve eine bewuBte und sorgfalt ige Abstim
mung auf die Bewohner festzustellen: es iiberwiegen Fiirstenportrats. in der 
landgraOichen Stube treten in groBem Umfang Darstellungen aus dem soldati
schen Milieu und solche aus der Bibel und der Anti ke hinzu, die wohl als 
Sinnbilder und Mahnmale fU r die gotlesfUrchti ge, tugendhafte Herrschaft des 
FUrstenhauses zu vers tehen si nd. Der Of en im Tafelgemach setzt d iese Serie 
fon und weist zusatzlich e inen doppelten Turmaufsatz auf, der die dekorati ve 
Wirkung erhoht und eine Annaherung an bzw. Einbindung in die Roll werk
ornamenlik der Wandmalereien mani festiert . 

Stilistisch deutlich abweichend und besonders reprasentati v wirkt der mas
sige Oberbau des Of ens im Festsaal. Der kerami sche Aufsatz trill gegentiber 
dem tiberhohten guBeisernen Feuerkasten allerdings deutlich zurtick und 
gle icht sich diesem durch die wenigen groBformati gen Kacheln an. Letztere 
sind sHirker plastisch und tektonisch geglieden als d ie der Ubrigen Of en. Die 
Zwischenglieder und Rahmen sind anspruchsvoller und gewiB von anderer 
Hand mode lliert als die z. T. 156 1 datierten, im Relief Oacheren und fUr 
kle inere Bl allkacheln bestimmten Ftillungen. Offenbar verfUgte der Topfer 
nicht tiber stilistisch mit den Rahmen abgestimmte Hauptmoti ve. und man 
begnUgte sich, abgesehen von der leider wei tgehend zerstorten Kache l auf der 
Stirnseite mit unvoll kommen angepaBten VersatzstUcken. Dies ersche int fUr 
den Of en im wichtigsten Reprasentationsraum des Schlosses verwunderlich. 
Als Erkliirung bietet sich eine ungewohnlich frtihe Entstehungszeit noch vor 
dem Tode des Landgrafen Wilhelm im l ahre 1593 an. Seinerzeit verftigte man 
in landlaufige n Topfereien noch nicht tiber e in Repertoire an geeigneten 
Zentralmotiven. 

Wenn man annimmt, der Of en im Riesensaal sei urn 1587- 90 gesetzt, ergibt 
sich daraus eine Laufzei t von 25- 30 l ahren fUr das Urmodel der datierten 
Binnenmoti ve. D ie Tatsache, daB improvisien wurde, spricht fUr eine Herstel
lung in Schmalkalden oder in der naheren Umgebung. Die Rahmen wirken im 
nordhessischen und thUringischen Milieu dieser lahre auffallend modern , wes
halb der Frage der Zugehorigkeit zur Erstausstattung nachzugehen ist. 
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Es fa llt auf, daB eine sehr iihnliche Gestaltung bei dem Of en aus dem 
landgraflichen SchloB in Spangenberg mit Sockelstein von 1650 auftritt und 
ebenfall s auf dem Of en aus dem landgraflichen Vorwerk und Jagdhaus Minel
hof bei Kassel mit 1662 datiertem Feuerkasten. In sofern ist man fast geneigt 
von Of en seri en zu sprechen. die van der Herrschaft bevorzugt verwendet 
wurden, In Schmalkalden fehlt alle rdings das Dach, das den archi tektonisc hen 
Aufbau stark hervorhebt und bisher in Funden aus burgerlichcm Milieu nicht 
bekannt ist, und demnach dort uniiblich war. Im Rahmen weitgehend den 
Schmalkaldener Exemplaren entsprechende Kacheln sind weiterhin alls 
Hannoversch MOnden mit Jahreszahl1674 bekannt, letztere wurden nachweis
lich erst im zweitcn Viertel des 18. l ahrhunderts ausgeformt! Demnach liegt 
ei ne Datierung des kerami schen Ofenautbaus in die Zeit um 1650- 1675 nahe, 
Ein derartiger AnlaB kbnnte in del' Neuausstattung zahlreicher Raume gesucht 
werden, die stanfand, als die Landgrafin Hedwig Sophie 1677 in SchloB 
Wilhelmsburg ihren Witwensitz nahm. 

Allerdings ist anzumerken, daB ein Rahmenstlick mit Atlantem und freiern 
1nnenfeld, das den Exemplaren von der Wilhelmsburg auf den e rsten Blick 
zum Verwechseln ahnelt, aus der Topferei von Cas par Muller in Miinden 
vor liegt (1606- 161 7, tiltestes Kachelmodel signiert und datiert 1590), Zwar 
ze igen sich bei naherer Betrachtung kleine Unterschiede, aber offenbar wurde 
die gleiche Vorlage benutzl. Demnach kann nicht ausgeschlossen werden. daB 
del' Of en doch zur Erstauss tattung um 1590 gehbrt oder wenig spate r gesetzt 
wurde, etwa aus Anl aB del' Lieferung von 161 3. 

Wenn die frOhe Datierung zutreffen sollte, handel te es sich um e inen im 
hessisch-thUringi schen Raum seinerzeit besonders rnodernen und reprasentati
ven Ofenaufsatz. H ir einen alteren Zeitansatz konnte allch die Verwendung 
von Binnenmotiven aus der Mine des 16, Jhs, sprechen und die auffj llige 
Tatsache, daB man Oberhaupt ke ine im Format passenden Zentralmoti ve zur 
Hand halle, was um 1670 doch wenig plallsibe l e rscheinL Demnach mbchte 
ich trotz del' genannten Vorbehalte doch einer Entstehung um 1590/9 1 den 
Vorzug geben. 

Bereils angesprochen wurden mehrfach Fragen der Parallelen, del' Datie
rung, del' Hers te llung und der kulturhi storischen Einordnung der Kache ln . 
Insgesamt ist festzuhalten , daB bedingt durch den vergieichsweise fortgeschrit
tenell Forschllngsstand in ei ni gen Orten Niederhessens, Sudniedersachsens 
und Ostwestfalens eine Grundlage fUr solche Betrachtungen gegeben iSL Ei ne 
erschbpfende Behandlung erscheint mir jedoch derzeit nicht stanhart, da diese 
Beobachtungen doch noch punktuell sind, und vor allem aus ThOringen zu 
wenig Materialien bearbeitet sind. 

Die Gliederungselemente de l' Of en auf SchloB Wilhe lmsburg unterscheiden 
sich, wie bereits generell zu den Of en festgestellt, nicht von denen in burgerli
chem Milieu. Sie gehoren durchweg der Stilphase des Manierismus an , auch 
wenn vere inzelt altere typologische Relikte wie Baluster auftauchen, 101 Rah
men der Kacheltbpferei Nordhessens und angrenzender Gebiete sind sie nach 
den derzeitigen Anhaltspunkten in die lahrzeh nte urn 1600 zu dmieren. Die 
Gliederungselemente der fUrstlichen SchloBauss tanung, di e sich in SchloB 
Wilhel msburg erhalten haben , unterscheiden sich nicht von den weit verbre i
teten, in nahezu alien Schichten der Bevolkerung ublichen. Besonders aufwen-
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di ge Bekro nungen fehlen. was aber auch durch spatere Ver lusle Illil bedingt 
sei n kann . 

Zu den einzelnen Kacheln bzw. Kachelserien seien abschl icBend nur noeh 
e in ige wenige An llle rkungen gelllachl , wozu ergiinzend auf die Beschreibung 
der Of en hingewiesen sei. Erschwerend fUr jegJiche befr iedigende Einordnung 
wirkt sich der fUr Thliringen vo llig unzureichende und fUr Hessen illlllle r noch 
sehr ung leichmaGige Forschun'gsstand aus. Wenn mehrfach die MUndener 
Renaissanceto pferei e rwahnt wird. so so li nicht deren besondere Bedeutung 
fUr die Kachelherste!lung oder gar fUr Schmalkalden betont werden. sondern 
liegt de l11 e inzig und alle in die Tatsache zugrunde . daB dort der e inzige um
fan gre iche Werkstattbruchfund der Zeit um 1600 geborgen wurde. In sofern als 
Para!lelen ZlI beobachten sind, zeichnen si ch erste grobe Umri sse kultur
ruumlicher Zusaml11enhllnge ab. die bei Hannoversch MUnden angesichts der 
engen Anbindung an Hessen durchaus plausibel e rschei nen und si ch z. B. auch 
il11 dorti gen Hausbau manifestie ren. 

In del' Miindener Werkstatt begegnet z. B. die Figur der Caritas in nahezu 
ident iseher AusfUhrung wie am Of en in der FUrsten loge der SchloBkapelle. 
aber mit andere m Rahmen. Fur die ebendort verwe ndete n kleinfonn atigen 
Allegorien der Musik liegen bis lang vornehml ich in Sliddeutschl and und der 
Schwei z aufbewahrte Verg leichsstlicke vor. 

Wahrend die Kneheln in der FUrstenloge eher im we iteren regionalen Rah
men oder EinnuBbere ich ThUringens und Hessens he imisch sind . gehoren die 
Blattkacheln der ()fen im kursachsischen und landgraflichen Gemach liberre
gional wei l verbre ite ten. kUnstle risch besser ausgefUhrten Serien an . Die geho
be ne Qualit iit g ilt Ubrigens auch fUr die Gesi mse. 

Das ungewohnlich weitrllum ige, schwerpllnktmiiBi g nordmaini sche Ver
brei tungsgebiet der manieri sti sehen FUrstenkaeheln und der Soldatenkaeheln 
nach Vorlagen in der Art von Hendrik Goltzills bedarf noch e iner exakten 
Umgrenzung. Es re icht bi s nach Skandinavi en und in den Ostseeraum . Abgese
hen van Matthias von Osterreich und dcm Kaiser tauchen nul' mitte l- und 
norddeutsche Fiirslen und au slandi sche Herrscher all s de m in etwa auch durch 
die Verbreitung der Kaeheln abgedeekten Handelsraum der Hanse auf. Eine 
Herkunft der Urmodel aus dem mitteldeutschen Gebiet ist m.E. wahrsehein
lich. Da del' Landgraf von Hessen allgemein in de l' Serie fehlt kann eine 
urspriing li ehc Ferti gung der Urmod.~ l1 e in Hessen 111 . E. allsgeschlossen wer
d~n . Die tilteren kunsthislori schen UberJegungen Uber e inen Meister MF an
geblich aus Lei pzig erseheinen mir zwar grundlegend wichtig. j edoch in der 
vorliegenden Form nieht haltbar. 

FUr die weniger q lla lilatvol1en kleinfo rmaligeren Kache ln liegl hingegen 
a lle in sehon wegen des auss tehenden Nachweises e iner we iten lInd inlensiven 
Verbreilllng ei ne Fertigung in de l' wei teren Region nahe . Z umindest die Auf
ste!lung der oren. wenn nieht die Anferti gung der Uberwiegenden Anzahl der 
Kaeheln. dUrfle dureh lokale T6pfer erfolgt sein. ZLlmal Schmalkalden seiner
zei t e ine del' groBten Sladte in SlidthUringen warn. 

Anmcrkungcn: 

... A nlall fUr die ncuc Aufnahmc dcr Of en in Schrnalkalden wOIr flir den Verfasscr die Bearbci tung der 
Renaissencc( ipferci von H:mnovcrsch Mlindcn in ihrern weiICrcn Korllex l. d ie von der ()ell(schcn 
Forschungsgc lllci nsc haft gcfOrdcrt wurdc. 
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I An weiterfUhrender Literatur seien genannt : Peter Handy. SchloB Wilhelmsburg Schmalkalden. 
Schmalkalden o. J. (1982 oder 1983 ). Friedrich Laske. Ono Gerland. SchloB Wilhelmsburg bei 
$chmalkalden. Dresden 1895. Pau l Weber (Bearbeiter). Die Bau und Kun stdenkmtiler des 
Reg ierungsbezirks Cassel Band 5. Stadt Schmalkalden. Cassel 19 13. 

2 FUr ihr freund liches Entgegenkommen und wichti ge Hilfen und Hinweise danke ich den Mitar
beitern des SchloBmuseums Schmalkalden. insbesondere like Handy. die auch einige Fotos 
anfenigte. Die Mehrzahl der Aufnahmen erstelJte dankenswerterweise Regi na Feldhaus. Einige 
Vergleichsmaterialien wurden mir fre undlicherweise iiber R. Fischer (Uni versitiitsmu seum Mar
burg) vom Bildarchi v Marburg als Abwg wr VerfUgung gestellt. 

3 All gemein : Albrecht Kippenberger. Die Kunst der Ofenplauen. DUsseldorf 1928. Ders .. Die 
deutschen Meister des Eisengusses im 16. Jahrhundert. Marburg 193 1. Ders .. Phi lipp Soldan zum 
Frankenberg. Welzlar 1926. Wingolf Lehnemann. Ei senOfen. Entwicklung. Form. Technik. 
MUnchen 1984. Spezielle Literatur: Peter Handy. Of en pia lien. Museum SchloB \vilhelrnsburg 
Schmalkalden. Of en plan en au s dem 16. bi s 19. Jahrhundert. Sonneberg 0.1. ( 1982 oder 1983). 
Ders .. Der Aufsatzofen im Riesensaal des Schlosses Wi lhelmsburg. SUdthUringer Forschungen 
20. Meiningen 1985. S. 9- 12 und 32-34. 

4 Erns!. W. Huth. Die Entstehung und Entwickl ung der Stadt Frankfurt/OdeT. Berlin 1975. 
5 Ingeborg Unger. Kolner Ofe nkache ln. Die Bestiinde des Museums fUr Angewandte Kunst und 

des Ktiln ischen Stadtmuseurns. Ktil n 1988. bes. S. 200-21 3. 
6 Konrad Strau ss. Die Kache lkunSI des 15. und 16. Jahrhunderts. Bd. 11. Basel 1972. S. 92 fL mit 

Tal'. 162. 163. 
7 H.-P. Mielke . Zur Geschichte des Hcrsfelder Ttipferwesens. Hessische Hei mat 36. 1986.42-47. 

bes. 42 I'. 
8 Wi e zur Mehrzahl der regional verbreitetcn Kachelt ypen fehlen auch zu den Uberregional 

verbreiteten Serien trotz zumeist zahlreicher Einzelnachweise krit ische neue Bearbeitungen und 
Obersichten. Dies gilt nicht zuletzt fUr d ie sogenannten Reformat ionskacheln. die in zumeist 
besonders qual itat vol1er AusfUhrung Leillhemen der Bibel darstellen. z. T. mit Textzitaten au s 
den Zehn Geboten oder dem aposto lischen Glaubensbekenntni s. Vg!. vorerst z.B. Rosemarie 
Franz. Der Kachelofen. Forschungen und Berichte des Kun sthi stori sc hen Institutes der U niversi
tat Graz Band I. Graz 1969. zwe ite Aufiage 198 1. Konrad Strauss. Die Kachelkunst des 15. und 
16.(17.) Jahrhunderts. Bd. I. StraBburg 1966. 11. Basel 1972. 111 . Miinchen 1983 sowie zahl reiche 
region ale Nachweise. z.B. fUr das westfalisch-niedersiichsisch-hessische Nachbargebiet etwa 
bei : Hans-Georg Stephan. Keramik der Renaissance im Oberweserrau m und an der Unteren 
\Verra. Zeitschrift fUr Archaologie des Minelalters Beiheft 7. Koln 1992, bes. S. 78 f. 

9 Vg!. Anm.6 sowie Hans-Georg Stephan. Hausrat aus einem Abfall schacht der Friihrenaissance. 
Westfalen 50. MUnster 1972. S. 149- 178. 

10 Vgl. Hans-Georg Stephan. Archiiolog ische Untersuchungen irn Topferviertel von Hannoversch 
MUnden. Neue Ausgrabungen und Forschu ngen in Niedersachsen 16. Hildeshei m 1983.363-
386, bes. Taf. 124.1. 

1I Vg!. dazu bcs. Hans-Georg Stephan. Kacheln aus dern Werraland . Die Emwicklung der Of en 
k<lcheln vom 13. bis 17. Jahrhundert im unteren Werra-Raum. Sch riften des Werralal vereins 
Witzenhausen Heft 23. Witzenhausen 1991 . 

12 Eine Aufarbe itung der Archi valien hinsichl lich der Topfer in Schmalkalden feh lt noch. Vg!. aber 
die Hinwei se bei Albrecht Kippenberger. Die gOlische Ofen kachel mit der Darstel1ung von 
Waldfrau und Einhorn im Henneberger Museum zu Schmalkalden und Karl Knet sch. 
Schmalkalden am Ende des 16. Jahrhunderts. bcide in Heft 22 des Vereins fUr Hessische 
Geschichte und Landeskunde in Schmalkalden. Schmalkalden 1929. 3- 33. Kippenberger ver
weisl auf 1925 bei Ausschachtungen am Auertor gemachten Werkstattbruch einer Topferei mit 
unglasiener im Scherben hel1er Irdenware sowie auf die archi vali sche Nachricht iiber Hans den 
Topfer vorm Auertor um 1450 (S. 30- 32). 
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