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Reinhard Stupperich 

V Antike Motive auf niederländischen Fliesen in Ostfriesland 

D i e F o r m u l i e r u n g des Titels mag fü r manche Leser 
einen W i d e r s p r u c h in sich bedeuten. Vie len , die 
nieder ländische Fliesen kennen u n d of t gesehen 
haben , w i r d gar nicht b e w u ß t sein, daß es über 
haupt Fliesen mit ant iken u n d mytho log i schen 
T h e m e n gibt . U n d d o c h ist das bei einer Kuns tga t 
tung, bei der der Beg inn der Herste l lung in den 
Nieder l anden noch i m späten 16. J h . , im Manier i s 
m u s , der Endphase der Renaissance, liegt, alles 
andere als erstaunlich. 

D i e m y t h o l o g i s c h e n Fliesen des 17. u n d 18. J h . -
also der Barockze i t - s ind ein P r o d u k t der Rena is 
sance, des großen Versuchs einer bewußten W i e 
derbe lebung der klassischen A n t i k e , ihrer i m M i t 
telalter verschütteten kulturel len u n d künst ler i 
schen Le is tungen , insbesondere während des 15. 
u n d 16. J h . D i e Bi lderwel t der mytho log i schen 
Fliesen greift o h n e U m w e g über das Mittelalter 
direkt u n d eindeutig auf die antiken V o r b i l d e r 
z u r ü c k . N a t ü r l i c h kop ier t u n d exzerpiert sie, w i e 
bei anderen Fliesen u n d auch sonst of t i m K u n s t 
h a n d w e r k der Zeit , in erster L in ie zeitgenössische 
D r u c k g r a f i k , die sich ihrerseits o f t an anderen 
W e r k e n der großen K u n s t , etwa G e m ä l d e n be 
kannter Renaissance -Maler , oder an der O r n a 
m e n t i k anderer Kunstga t tungen , etwa der A r c h i 
tektur o d e r T o r e u t i k , orientiert . D a ß die Ergeb 
nisse dieser K u n s t ü b u n g nicht den W e r k e n der 
A n t i k e entsprechen, sondern unverwechse lbar den 
Stempel ihrer Zeit tragen, ist n u r selbstverständ
l ich. U m ihren Charak ter u n d ihr Verhäl tn is zur 
ant iken K u n s t besser z u verstehen, ist es nütz l i ch , 
sich über den Kenntn iss tand damaliger Künst le r 
u n d die A r t der V e r m i t t l u n g u n d Wei tervermi t t 
l ung der klassischen V o r b i l d e r u n d Bi ld typen klar 
z u w e r d e n . 

In der damal igen Zeit waren weder die großen 
A u s g r a b u n g e n v o n P o m p e j i u n d H e r c u l a n e u m , 
n o c h gar d ie Entdeckungen der griechischen K u n s t 
u n d Arch i t ek tu r in Gr iechen land und Kleinasien 
(abgesehen etwa v o n den vie lkopierten Z e i c h n u n 
gen, die Cyr i acus v o n A n c o n a 1 i m 15 . Jh . v o n 
seinen Reisen mitbrachte) gemacht , die Vorausse t 
zungen f ü r den Klass iz i smus u n d die human i s t i 

sche Bi ldung seit dem späten 18. J h . G r u n d l e g e n d 
fü r die F o r m u n g der Rena i ssance -Kuns t waren 
v ie lmehr die ant iken Bi ldwerke , die man in allerer
ster Lin ie in R o m sowie auch an einigen anderen 
Stätten Italiens noch sehen k o n n t e . Sie k a m e n dort 
z . T . in dieser Zeit durch Zufa l l oder gelegentliche 
Suche wieder ans Tagesl icht u n d waren in Bauten 
öf fent l ich eingemauert oder in den entstehenden 
Sammlungen der Fürsten u n d des A d e l s , des P a p 
stes und dann auch der Stadt R o m selbst für 
Künst le r und Ant iquare zugängl ich. D a b e i w u r 
den die Stücke meist nicht in ihrer besonderen 
historischen Stellung bewertet u n d direkt u n d u m 
ihrer selbst wi l len kopier t , sondern sie w u r d e n v o n 
italienischen Künst le rn und bald auch v o n solchen 
aus d e m europäischen N o r d e n , die sich speziell 
dafür auf ihre I ta l ien-Reise machten , insbesondere 
auch v o n Nieder ländern , in Sk i zzenbüchern fest
gehalten, u m dann als wertvo l ler F o r m e n - , T y p e n -
u n d T h e m e n v o r r a t in der Werks ta t t für die H e r 
stel lung v o n K u n s t w e r k e n aller A r t wei terverwen 
det z u werden2 . Fremde Sk izzenbücher und der 
S c h m u c k solcher K u n s t w e r k e w u r d e n o f t auch 
ihrerseits wieder v o n anderen Künst le rn z u m glei
chen Z w e c k kopier t . In erster Lin ie handelt es sich 
bei den erhaltenen antiken W e r k e n naturgemäß 
u m Steinplastik, Reliefs v o n historischen M o n u 
menten und v o r allem v o n Sarkophagen u n d G r a b -
mälern sowie verschiedene Statuen. B r o n z e w e r k e 
waren meist längst e ingeschmolzen , Malerei nur in 
beschränktem M a ß erhalten. Eine Ro l l e spielten 
daneben natürl ich auch W e r k e der Kle inkuns t , w i e 
sie in Kirchenschätzen oder fürst l ichen S a m m l u n 
gen erhalten bl ieben, G e m m e n und auch M ü n z e n , 
denen die Sammler schon f rüh ihr Interesse w i d 
meten . V o r al lem waren es w o h l die m y t h o l o g i 
schen Sarkophag-Rel ie fs , die in den S k i z z e n b ü 
chern der Zeit u n d in den M o t i v e n der K u n s t einen 
gewicht igen Pla tz e innahmen. A u c h in den Fl ie 
senbi ldern ist dieser Ein f luß mehrfach gebrochen 
n o c h spürbar, wie besonders die Seewesenbilder 
v o r A u g e n führen . V o n großer Bedeutung war 
dann etwa auch die E n t d e c k u n g u n d A u s w e r t u n g 
der D e c k e n g e w ö l b e der D o m u s A u r e a , des „go l -
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denen H a u s e s " v o n Kaiser N e r o in R o m 3 . E ine 
Re ihe v o n my tho log i s chen Tab leaus waren in g ro 
ße ornamenta le f lächengl iedernde K o m p o s i t i o n e n 
eingelegt. D i e in diesen verschütteten „ G r o t t e n " 
v o n den Küns t le rn abgemalten R a n k e n , in denen 
sich al lerhand dekorat ive F iguren u n d phantast i 
sche Fabelwesen in stark manierierter Dars te l 
lungsweise tummel ten oder ganz integriert waren , 
führten z u einer wahren M o d e der G r o t e s k e n -
Malerei u n d beeinf lußten stark die dekorat ive 
K u n s t der Zeit , n icht nur in der A r c h i t e k t u r o r n a 
ment i k der Renaissance, sondern auch e twa in der 
D r u c k g r a p h i k bei B i l d u m r a n d u n g e n u s w . , u n d 
w i r k t e n sich v o n da in allen Bereichen des K u n s t 
h a n d w e r k s aus. 

N i c h t z u vergessen ist, daß d ie K u n s t n u r einen 
A s p e k t der K u l t u r s t r ö m u n g e n der Renaissance 
darstellt u n d nicht vorstel lbar ist o h n e den H i n t e r 
grund des H u m a n i s m u s , der breiten O r i e n t i e r u n g 
an ant iken Vor l äu fe rn in anderen Bere ichen, der 
a l lgemeinen klassischen B i l d u n g u n d K e n n t n i s der 
ant iken Li teratur , auch bei den Küns t l e rn selbst 
u n d ebenso natürl ich be im K u n d e n k r e i s u n d b e i m 
weiteren P u b l i k u m als den angesprochenen B e 
trachtern4 . 

D e n E in f luß der B i lderwel t attischer V a s e n m a 
ler oder griechischer T e m p e l s k u l p t u r e n darf m a n 
in der K u n s t dieser Zeit also n icht suchen, w e n n 
sich auch gelegentlich d o c h ganz erstaunl iche 
Ü b e r e i n s t i m m u n g e n ergeben. G r u n d s ä t z l i c h sah 
die Renaissance v ie lmehr die klassische griechische 
K u n s t i m m e r als eine E inhe i t und - o h n e sich 
dessen w i rk l i ch b e w u ß t z u werden - d u r c h die 
Bri l le der klassizist ischen römischen K u n s t der 
Kaiserzei t . D i e so übermit te l ten E lemente k o n n t e 
sie als maßgebende Beispiele ihren eigenen W e r k e n 
z u g r u n d e legen u n d entsprechend d e m steten 
W a n d e l des eigenen Zeitstils u n d der geistesge
schicht l ichen E n t w i c k l u n g weiterverarbeiten. 

W e n n auch die mittelalterl ichen Vors te l lungen 
v o n myth i schen u n d dämon i schen W e s e n , die 
ihrerseits - w e n n auch o f t n icht mehr ganz klar -
aus ant iker T rad i t i on erwachsen waren3 , sicher für 
die Au fnahmebere i t scha f t u n d Interpretat ion ent 
sprechender ant iker B i l d t ypen in der Renaissance 
eine R o l l e gespielt haben, so kann man ihnen selbst 
d o c h k a u m direkte Bedeutung für die A n t i k e n r e 
zep t i on zusprechen. W e r ein römisches Sarko 
phagrel ief als V o r b i l d für die eigene künst ler ische 
Tät igke i t n a h m , k o n n t e etwa mi t Dro l e r i en oder 
e twa D ä m o n e n an e inem romanischen oder got i 
schen Kapi te l l o . ä. nicht m e h r viel anfangen. 
G e r a d e auch der formale A s p e k t der klassischen 
K u n s t w e r k e , ihr fü r naturentsprechend gehaltener 

Stil , ihre Formensprache , spielte ja i m Bereich der 
b i ldenden K u n s t eine wicht ige Ro l l e bei der A u f 
n a h m e u n d N a c h a h m u n g der antiken V o r b i l d e r ; 
daran wo l l t e m a n b e w u ß t anknüpfen . W e n n sich 
gelegentl ich i m Bereich des K u n s t h a n d w e r k s ent 
fernte Ä h n l i c h k e i t e n mi t mittelalterl ichen B i l d u n 
gen ergeben, so liegt i m G r u n d e eher eine Paral lel 
ersche inung v o r , eine entsprechende formale E n t 
f e rnung v o m klassischen V o r b i l d durch geringeres 
K ö n n e n oder mange lnde Schulung der H a n d w e r 
ker , die ihrerseits ihre Vor l age meist schon in 4. 
o d e r 5. H a n d nachbi ldeten. A u c h i m Bereich der 
Fl iesen liegt das so, und m a n kann sich freuen u n d 
es viel leicht auch dem fo rmenden E i n f l u ß der 
„k lass ischen" M o t i v e zuschre iben, daß sich gerade 
unter den m y t h o l o g i s c h e n Fliesen einige beson 
ders schöne , w i rkungsvo l l e und durch geschickte 
A u s n u t z u n g der beschränkten Mittel des Fl iesen
malers bestechende Stücke bef inden. 

D e n fo lgenden Betrachtungen liegen keine s y 
stematischen Forschungen u n d Bestandsaufnah
m e n z u g r u n d e , v ie lmehr sind nur die wen igen 
Stücke mi t gesicherter P roven ienz aus N o r d w e s t 
deutsch land, meist Ost f r ies land, zugrundegelegt , 
d ie m i r bei me iner Beschäft igung mi t m y t h o l o g i 
schen T h e m e n auf Fliesen zufäl l ig bekannt g e w o r 
den s ind. Ü b e r H a m b u r g u n d Nord f r i e s l and z . B . 
l iegen m i r k a u m A n g a b e n v o r , o b w o h l dor t an sich 
m e h r m y t h o l o g i s c h e Fl iesen z u erwarten sind. E i n 
S c h w e r p u n k t liegt in der Stadt N o r d e n , einer alten 
Hafens tadt i m N o r d w e s t e n Ost fr ies lands. V o r den 
Zers törungen des 2. Wel tkr iegs müssen die ent 
sprechenden Fl iesenbestände in der größeren, 
reicheren Stadt E m d e n ähnl ich, nur bedeutender 
gewesen sein6 . D e r al lergrößte Te i l aller Fl iesen 
dieser A r t ist längst o h n e Feststel lung der H e r 
k u n f t zerstreut oder zerstört , nur weniges über 
haup t noch feststellbar. 

A u s d e m f rühbarocken ehemaligen Herrenhaus 
der Fami l ie Kette ier v o n 1662 am M a r k t in N o r 
den , in d e m seit 1780 die Mennon i t enk i r che unter 
gebracht ist7, s tammt eine Serie v o n Fl iesen der 2. 
H ä l f t e des 17. J h . mit b lauem, r u n d e m Bi ld in 
mangan farbenem R a h m e n , die erst 1982 i m Z u g e 
eines U m b a u s meist als Fußleisten i m T reppenhaus 
u n d an mehreren Feuerstel len des Haupthauses 
freigelegt u n d entfernt w u r d e n ( A b b . V . l ) . D u r c h 
das Desinteresse der Verantwor t l i chen u n d der 
H a n d w e r k e r w u r d e n sie z . T . zerstört , der Rest 
d u r c h den K u n s t h a n d e l „gerettet". 

D i e relativ fein gemalten Bi lder zeigen einerseits 
d ie v o n dieser Ze i t an üb l ichen Landschaf ten m i t 
H ä u s e r n , M ü h l e n , K i r c h e n , laufenden u n d s i tzen 
den H i r t e n u s w . , daneben k o m m e n aber einige 
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M o t i v e v o r , die später selten oder gar nicht m e h r 
begegnen, näml ich Burgen mit Z i n n e n u n d R u n d 
t ü r m e n ( A b b . V . l h ) , B runnen , T e m p e l c h e n in 
klassischer B a u o r d n u n g u n d andere M o n u m e n t e , 
die w i e abgekürzte Ruinendarste l lungen w i r k e n , 
u n d schließlich sogar - i m F iguren format etwas 
herausfal lend - Erotendarste l lungen ( A b b . V . l f u. 
I)8. D a b e i ist dieses B i l d p r o g r a m m wahrschein l ich 
gar nicht so heterogen, w ie es auf den ersten B l i ck 
erscheinen mag. M a n m u ß sich v o r A u g e n halten, 
daß das später übl iche Themenreper to i re der e infa 
cheren Fliesen damals eben n o c h nicht herausge
bildet und selbstverständlich war . Solche „klass i 
schen" u. ä. M o t i v e w u r d e n aus d e m Bi lderreper 
to ire der Fl iesenmaler bald weggelassen, denn 
dami t konn ten die meisten A b n e h m e r u n d o f f e n 
sichtl ich auch schon die Fl iesenmaler selbst n icht 
viel anfangen. So haben sie z . B . den Socke l des 
Spr ingbrunnens als abgekürzte Dars te l lung eines 
Hauses mißverstanden und auch bei den Säulen
ruinen ist w o h l n icht alles ganz richtig wiedergege
ben ( A b b . V . l c, g u. j). Ursprüng l i ch dagegen 
w u r d e n sie gemeinsam aus W e r k e n der D r u c k g r a 
p h i k ü b e r n o m m e n , die ihrerseits die B i lderwel t 
der manierist ischen u n d f rühbarocken M y t h o l o 
gie- u n d Landschaf tsmaler aus d e m U m k r e i s etwa 
v o n C l a u d e Lorra in u n d Poussa in weiteren gebi l 
deten kunst l iebenden Kreisen vermittelten9 . D i e 
sem P u b l i k u m entsprach aber der K u n d e n k r e i s der 
niederländischen Fliesenhersteller in seinen A n 
sprüchen und Erwar tungen n u r sehr bedingt . D i e 
meisten konn ten d ie e inheimischen Landschaf ten 
m i t Häusern , Land leuten u n d Haust ieren w o h l 
verstehen, nicht aber die A b k ü r z u n g e n „klass i 
scher" südl icher Landschaf ten mi t ant iken R u i 
nen10 u n d myth i schen Figuren. Klassische B i l d u n g 
u n d Schulung i m Betrachten u n d D e u t e n dieser 
I k o n o g r a p h i e war d ie Vorausse tzung z u m V e r 
ständnis dieser M o t i v e und v o n dami t v e r b u n d e 
nen A n s p i e l u n g e n u n d tieferen S inngebungen. 
H i e r w u r d e dagegen in der f ik t iven B i lderwe l t 
arkadischer H i r ten idy l l en nur k o n k r e t das al ltägli 
che Berufsb i ld des H i r t e n w a h r g e n o m m e n , aus der 
Palette der auf den V o r b i l d e r n nur H i n t e r g r u n d 
u n d Be iwerk b i ldenden Arch i tek turen w u r d e v o r 
al lem das heimat l iche D o r f w iedererkannt u n d 
akzept iert . 

In der übl ichen exzerpthaften A r t , die m a n v o n 
der V e r w e r t u n g anderer graphischer F l iesenvor la 
gen kennt , hat der Fl iesenentwerfer jewei ls n u r 
eine F igur oder einen B a u m b z w . eine G e b ä u d e 
gruppe aus der Vor lage ausgewählt , einerlei o b aus 
V o r d e r - oder H in te rgrund . D i e eine Fliese setzt 
m i t e inem zweisäul igen T e m p e l mi t aus ladendem 

bewachsenem G e b ä l k ( A b b . V . l m ) ein häufiges 
H i n t e r g r u n d m o t i v der klassischen Landschaf ten 
C l a u d e Lorra ins in den Kre i s rahmen der Fliese. 
U n k l a r bleibt , o b es sich u m eine Sakralarchitektur 
o d e r u m einen G r a b t e m p e l handelt oder viel leicht 
u m die R u i n e eines größeren Tempe l s , z u m a l da 
d ie Wiedergabe auf der Fliese mit der an die Säule 
s toßenden kah len Nebense i te mit T ü r einiges an 
technischer K larhe i t z u w ü n s c h e n übr ig läßt. E ine 
andere Fliese zeigt ein tempelartiges B a u w e r k u n d 
daneben ein sonderbares kleines M o n u m e n t ( A b b . 
V . l k ) . Z w e i w o h l kor in th ische Säulen auf h o h e n 
Basen tragen einen überwachsenen Arch i t rav . D a 
z w i s c h e n ist unten ein Stück Mauer gemalt , da r 
über ein ovales O b j e k t , das an dieser Stelle ganz 
unverständl ich ist. V ie l le icht war in der Vor l age 
ein rud imentär erhaltener T r i u m p h b o g e n gegeben, 
dessen B o g e n r u n d u n g u n d Durchgangsquader 
w e r k mißvers tanden u n d z u e inem brunnenart igen 
G e b i l d e umgewande l t w u r d e . D e r g locken förmige 
Socke l mit g e s c h w u n g e n e m U m r i ß daneben ist, 
w i e die V e r k ü r z u n g andeutet , i m G r u n d r i ß recht 
eckig vorzuste l len u n d trägt einen kopfar t igen 
A u f s a t z . D e m K o n t e x t entsprechend k ö n n t e ein 
altarartiges G r a b m a l , ein Sarkophag oder ein g r o 
ßer geschwungener Socke l mit R e l i e f t o n d o ge
m e i n t sein, auf d e m irgendein mißverstandenes 
k le ines Arch i tektur te i l , e twa ein Säu lenstumpf , 
o d e r sogar eine Büste oder ein Statuenfragment 
liegt. E ine M ö g l i c h k e i t wäre auch, daß hier ein 
ganz zentrales M o t i v der arkadischen H i r t e n l a n d 
schaft gemeint ist, das v o n G u e r c i n o u m 1620 
aufgebrachte u n d in der Ver s i on v o n Poussa in z u 
großer W i r k u n g g e k o m m e n e m e m e n t o m o r i des 
„ E t in A rcad ia ego":1 1 V o r e inem großen Sarko 
phag m i t geschwungenem Pro f i l stehen einige H i r 
ten u n d entz i f fern die lateinische Inschri f t , in der 
ihnen der T o t e mittei l t , daß auch er e inmal , w ie sie, 
in der g lück l ichen Idy l le v o n A r k a d i e n gelebt hat. 
H i n t e r dem G r a b steht e ine dunk le Ru ine . N i c h t 
Poussa ins G e m ä l d e selbst, aber das M o t i v k ö n n t e 
h ier - natür l ich w i e i m m e r ohne die zugehör igen 
H i r t e n - a u f g e n o m m e n sein, ohne daß v o n den 
M a l e r n noch irgendetwas d a v o n verstanden w u r 
de . A u c h hinter d e m taubenturmart igen R u n d b a u , 
d e n eine Fliese neben e inem ausruhenden H i r t e n 
zeigt ( A b b . V . l i ) , könn te ursprüngl ich irgendein 
römischer K u p p e l b a u m i t tempelart igem Eingang 
in der A r t des Pan theon in R o m stehen, w i e er bei 
C l a u d e Lor ra in e twa mehr fach in den Landscha f t s 
h in tergründen v o r k o m m t . 

G e n a u s o w i e bei den Fliesen aus der N o r d e r 
M e n n o n i t e n k i r c h e liegt der Fal l wahrscheinl ich bei 
anderen Fliesenserien des späteren 17. J h . m i t 
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arkadischen Schäferszenen unter fe ingezeichneten 
B ä u m e n in Landschaftsdarste l lungen meist in g ro 
ß e m Kre i s , zu denen an sich eingestreut jeweils 
auch einige erzählerische mytho log i sche M o t i v e 
gehören1 2 , so etwa Cepha lus u n d Procris , O r p h e u s 
unter den T ieren, A p o l l o u n d D a p h n e , Pan u n d 
Syr inx , A c t a e o n u n d D iana , damals besonders 
bel iebte Geschichten . I m Laufe des späten 17. und 
f rühen 18. J h . w u r d e n diese ausführ l ich erzählen
den B i ldermot i ve dann in den F l iesenmanufaktu 
ren in ihre Einzelbestandtei le b z w . - f iguren aufge
löst , die z . T . gar n icht mehr kennt l ich waren. A l l e 
diese Mythendars te l lungen haben eine A s s o z i a t i o n 
zu den arkadischen Idy l l en , u n d die H i r tenszenen 
ihrerseits gehörten in die myth i sche Sphäre. A u c h 
in den V o r b i l d e r n i m Bereich der D r u c k g r a p h i k , 
die n o c h nicht aufgefunden s ind, müssen diese 
M y t h e n - und Hir tenb i lder zusammengehör t ha 
ben , o b n u n in festen B i l d p r o g r a m m e n oder etwa 
in Stichserien nach verschiedenen W e r k e n eines 
Malers . 

D i e Haup tque l l e aller Kenn tn i s der klassischen 
M y t h o l o g i e in Renaissance u n d B a r o c k , sozusagen 
die m y t h o l o g i s c h e B ibe l dieser Zeit , waren die 
M e t a m o r p h o s e n Ov ids 1 3 . V o n diesem W e r k gab es 
eine große A n z a h l m i t Stichen durchgehend i l lu 
strierter A u s g a b e n , u n d tatsächlich setzen danach 
drei - heute äußerst seltene - Fliesenserien die 
M e t a m o r p h o s e n direkt ins B i ld . Sie k o n n t e n aber 
o f fenbar nur an wen ige reiche Ge lehr te in den 
nieder ländischen Städten abgesetzt w e r d e n ; in 

Deu t sch land ist bisher ke in einziges Exemp la r 
nachweisbar . N i c h t durch diese I l lustrationsserien 
z u den M e t a m o r p h o s e n sind die m y t h o l o g i s c h e n 
B i lder in den anderen Serien angeregt, o b w o h l ihre 
T h e m e n in den M e t a m o r p h o s e n v o r k o m m e n . 
V i e l m e h r sind sie v o n der al lgemeinen m y t h i s c h 
idyl l ischen Ikonograph ie der Maler u n d K u p f e r 
stecher angeregt, die ihrerseits allerdings in her
vorragendem M a ß aus den M e t a m o r p h o s e n lebte. 

So ist es besonders bei den Hirtenf l iesenserien, 
z . B . bei den feingemalten f rühen Hir tenf l iesen im 
großen Kreis mi t k le inem Schäferpaar unter gro 
ßen Bäumen. A u f einer Fliese, die v o n e inem H o f 
in der N ä h e v o n Esens in Ost f r ies land s tammt 
( A b b . V . 2 a), kniet ein M a n n , der einen H u n d an 
der Le ine führt und einen K ö c h e r auf dem R ü c k e n 
trägt, mit e inem Pfeil in der H a n d vor der unter 
e inem B a u m ruhenden Schäferin. Diese ist durch 
eine A r t K r a n z oder vielleicht K r o n e ausgezeich
net. A l s Erk lärung k o m m t nur der bei O v i d aus
führ l ich erzählte und in der f rühen N e u z e i t sehr 
beliebte tragische M y t h o s v o n der attischen K ö 
nigstochter Procr is und ihrem schönen, v o n A u r o 
ra, der G ö t t i n der Morgenrö te , u m w o r b e n e n 
M a n n Cepha lus in Frage14. A u s argwöhnischer 
Ei fersucht schlich sie ihm auf der Jagd - i m G e 
büsch versteckt - nach und w u r d e von d e m unfeh l 
baren Pfei l , den sie selbst i h m geschenkt hatte, 
töt l ich getroffen. Dargestellt ist demnach die W i e -
dererkennungsszene. A u f einer weiteren Fliese 
gleicher A r t ( A b b . V . 2 b) verfolgt ein H i r t mi t Stab 
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u n d Tasche eine davon lau fende Frau, m i t ähn l i 
cher Hir tentasche, beide also of fens icht l ich e infa 
che H i r t e n . In ähnl icher A r t begegnet unter diesen 
Hir tenf l iesen auch die Darste l lung der V e r f o l g u n g 
der N y m p h e D a p h n e durch den G o t t A p o l l o u n d 
ihre Re t tung durch V e r w a n d l u n g in einen L o r 
beerbaum (griechisch daphne) , die gemäß O v i d s 
Beschre ibung, w ie schon in der A n t i k e , d u r c h v o n 
ihren A r m e n usw. aufsprießende Z w e i g e angedeu 
tet wurde1 5 . H i e r hat also of fens icht l ich das m y 
tho log ische Bi ld die a n o n y m e H i r t enszene ge
prägt : A u f unserer Fliese überschneiden die ausge
streckten H ä n d e der Schäferin den B a u m hinter 
ihr , so daß man n o c h stärker an dieses M o t i v 
erinnert w i rd . 

W a r den erzählenden B i ldern ant iker Sagen w e 
gen ihres kompl i z ie r ten H in tergrundes u n d ent 
sprechend der T e n d e n z z u m E i n z e l m o t i v ke in 
großer Er fo lg auf den Fliesen beschieden, so steht 
es immerh in etwas besser mi t einigen m y t h i s c h e n 
E inze l f igurentypen . Ero ten oder A m o r e n , die m i t 
d e m griechischen oder lateinischen W o r t f ü r L iebe 
bezeichneten Liebesgötter , w u r d e n als k leine, 
meist nackte, geflügelte K i n d e r dargestellt, o f t mi t 
Pfei l u n d Bogen bewaf fnet . Sie waren für die 
spätere Zeit die a m leichtesten eingängigen oder 
sogar verständl ichen myth i schen W e s e n u n d h a 
ben als harmloses Sinnbi ld der L iebe auch die 
christ l iche Zeit meist unbeeinträchtigt übers tan 
den , z u m a l sie zur N o t auch als Engel interpretier
bar waren . Seit der Renaissance w u r d e n sie in der 
K u n s t der N e u z e i t dann so häuf ig in allen m ö g l i 
chen F u n k t i o n e n dargestellt, daß sich die neutrale 
ital ienische Beze i chnung P u t t o für sie e inbürgern 
k o n n t e . 

D i e alte Person i f ika t ion der L iebe , die anfangs 
gelegentl ich, e twa bei H e s i o d , als große U r m a c h t 
vorgestel l t w u r d e , w a r i m griechischen M y t h o s 
ursprüngl ich der eine gött l iche Sohn der o l y m p i 
schen L iebesgött in A p h r o d i t e . D i e typ i sche D a r 
stel lung m i t F lügeln u n d mi t Pfei l und B o g e n tritt 
in der griechischen K u n s t seit spätarchaischer Zei t 
( E n d e des 6 . J h . v . C h r . ) in großer Zah l auf. I m 
Lau fe der Zei t wechsel te sein Lebensalter , der 
jugendl iche G o t t w u r d e z u m K i n d - so s c h o n auf 
d e m Ost f r ies des Par thenon auf der A k r o p o l i s in 
A t h e n - und schl ießl ich häuf ig z u m d ick l i chen 
K l e i n k i n d . Schon f rüh in der K lass ik des 5. J h . 
v . C h r . w u r d e diese Gestal t auch vervie l facht , u m 
als G r u p p e die M u t t e r A p h r o d i t e zu u m s c h w ä r 
m e n o d e r auch einfach den L iebre i z einer darge
stellten Figur auszudrücken. 1 6 D a b e i w u r d e dieser 
V o r g a n g o f fenbar dadurch vereinfacht , daß m e h 
rere griechische Begri f fe für L iebe diesen L iebes 

göt tern als N a m e n beigelegt werden k o n n t e n . Es 
gab auch O r t e w i e etwa Megara , w o der L iebesgott 
entsprechend in dreifacher Gestalt ku l t i sch verehrt 
wurde . 1 7 N a c h der E i n f ü h r u n g in die K u n s t w a r 
der Schritt z u r quasi a n o n y m e n Verv ie l fachung z u 
dekorat iven Z w e c k e n u n d idyl l ischen Dars te l lun 
gen etwa i m G e s c h m a c k des sog. reichen Stils seit 
E n d e des 5 . J h . v . C h r . n icht mehr schwer . D i e 
K u n s t dieser Ze i t k o n n t e allerdings k a u m auf d ie 
Renaissance w i r k e n . D e r direkte E i n f l u ß k a m über 
d ie römische K u n s t , insbesondere die Re l ie fkunst . 
H i e r waren A m o r f i g u r e n in den verschiedensten 
Z u s a m m e n h ä n g e n anzutref fen . N e b e n d e m ü b l i 
chen V o r k o m m e n i m M y t h o s und in der k o n k r e 
ten B i l d f u n k t i o n als Verursacher und als A n d e u t e r 
der L iebe f and m a n es in römischer Zei t auch 
re izvo l l , d ie k le inen Gesta l ten einfach in allen 
mög l i chen Tät igke i ten u n d Berufen Erwachsener 
darzuste l len, u m sich an d e m inneren Kont ras t der 
B i lder z u f reuen, so in allen mög l i chen dekorat iven 
Genrefr iesen u n d - b i l d e r n ; in der f rühen N e u z e i t 
w a r dieses T h e m a w o h l besonders auf Sarkopha 
gen f ü r K i n d e r erhalten.18 D a n n w u r d e n E r o t e n 
häuf ig auch schon abstrakt v o n ihrer F u n k t i o n als 
L iebesgötter z u Person i f i z ierungen , e twa für J a h 
reszeiten, ve rwende t u n d schließl ich sogar - v ie l 
le icht au fgrund der Verwandtscha f t m i t der ant i 
k e n Person i f i z ie rung v o n Schlaf u n d T o d als gef lü 
gelten F iguren - schlafend, in trauernder H a l t u n g 
oder m i t gesenkter Fackel in der H a n d zur K e n n 
ze i chnung der sepulkralen Sphäre an Gräbern a n 
gebracht. G e r a d e auch diese A b k ö m m l i n g e oder 
Var ianten der L iebesgötter s ind auf G r a b m ä l e r n 
u n d Rel iefs an Sarkophagen häufig in die f rühe 
N e u z e i t ü b e r n o m m e n u n d haben auf die Küns t l e r 
der Renaissance u n d Folgeze i t große W i r k u n g 
gehabt1 9 ; m a n denke etwa an die häuf igen Dars te l 
lungen der fälschl ich so genannten Todesgen ien . 

G e r a d e die B i lder in allen mög l i chen ihrer G e 
stalt an sich vö l l ig widersprechenden Tät igke i ten 
begri f fener Ero ten sind natürl ich besonders re i z 
vo l l , u n d so w u n d e r t es n icht , w e n n sie sogar den 
W e g in die F l i e senprodukt ion ge funden haben 
( s . o . A b b . V . l f u. 1). E i n mi t e inem speziel len 
M y t h o s verbundenes antikes M o t i v unter diesen 
Travest ien ist die G r u p p e v o n Ero ten , die mit den 
W a f f e n des Kr iegsgottes A r e s spielen, w ä h r e n d 
dieser in den A r m e n A p h r o d i t e s schläft, ein schon 
in der f rühen Renaissance v o n den Malern gern 
w ieder aufgegriffenes Thema . 2 0 E inze lne mi t W a f 
fen spielende oder Sche inkämpfe aus führende E r o 
ten gibt es auf zahlreichen Fliesen (vgl . schon auf 
e inem römischen G e m ä l d e A b b . V .3 ) . Solche u n d 
m i t anderen Tät igke i ten befaßte oder auch n u r 
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Abb. V.3 Kämpfende Amoren auf Ziegen reitend, römischer Wandgemälde-Fries, 3. Viertel 1. Jh. n .Chr . 
Pompeji, Haus der Vettier. 

herumstehende Ero ten sind sicherlich aus größe
ren G r u p p e n herausgelöst , w ie sie auf B i ldern v o n 
K ü n s t l e r n w ie Poussa in und seinen Zeitgenossen 
häuf ig v o r k o m m e n . G a n z e G r u p p e n etwa v o n 
mus i z i e renden A m o r e n , wie sie Poussa in einmal 
gemalt hat, werden in mehreren Fliesenserien des 
f rühen 18 . Jh . variiert. E in ige Var ia t ionen dieses 
T h e m a s s ind z . B . in der A m a l i e n b u r g i m N y m -
phenburger Park in M ü n c h e n als Bi ldfe lder in die 
pilasterartige Wandg l i ederung eingeschlossen.21 

D a s etwas ungeschickt gemalte Fl iesenbi ld eines 
auf e inem großen H u n d reitenden Eros ( A b b . V . 4 ) 

dürf te in die U m g e b u n g v o n Bi ldern w ie denen 
v o n auf Z iegenböcken reitenden oder sich mi t 
Leoparden balgenden Eroten Poussains zu rückge 
hen. A n r e g u n g für letztere M o t i v e gaben zwe i fe l 
los römische d ionys ische Rel iefs und ähnl iche 
Bilder22 , bei denen Eroten den z u r U m g e b u n g des 
Weingot tes Bacchus gehörenden T ieren zugesellt 
s ind u n d so die N ä h e von W e i n u n d L iebe andeu 
ten (vgl. A b b . V . 3 u. V .5) . Ausgefa l lener und w o h l 
o h n e antikes V o r b i l d ist dagegen ein p inke lnder 
Eros ( A b b . V .6 ) . H ier haben w o h l Bi ldserien 
spielender K i n d e r die A n r e g u n g gegeben, unter 

Abb. V.4 Amor , auf Hund reitend, blau. 2. H . 17. Jh. 
Pewsum, Ostfriesland. Privatbesitz. 

Abb. V.5 Weinlesende Amoren, römischer Sarkophag 
in Bettform mit zwischen den Beinen herabhängendem 
Bildteppich, in Flachrelief wiedergegeben, Seitenan
sicht, bald nach M. 3. Jh. n. Chr. R o m , San Lorenzo. 
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denen dieses M o t i v auch v o r k o m m t . 2 3 Bereits in 
den Bereich der Seewesen gehört schl ießl ich ein i m 
Wasser s c h w i m m e n d e r Eros auf einer weiteren 
Fliese aus N o r d e n ( A b b . V . 7 ) . W i e d e m d i o n y s i 
schen konn ten sich auch d e m mar inen „ T h i a s o s " 
(dazu s .u . ) schon in der A n t i k e gern Ero ten 
zugesel len, vermittelt v o r al lem durch die Dars te l 
lung der L iebesgött in V e n u s als Seegottheit. 

Z u r G l i ederung größerer Fl iesenf lächen in 
reicheren Häusern w u r d e n häufig ornamenta le 
R a h m u n g e n benutz t . Sowei t es sich n icht u m 
speziel le An fer t igungen handelte, waren die e in
ze lnen Fliesen meist für bel iebig lange K o m b i n a 
t ion auf A n s c h l u ß gearbeitet. Besonders beliebt 
waren dabei Rankenornamente . W i e in den me i 
sten Bereichen gerade der dekorat iven K u n s t der 
Renaissance u n d auch noch des Barock s tammten 
die formalen A n r e g u n g e n dafür letztl ich v o n ant i 
ken Vorb i ldern . 2 4 Solche R a n k e n s ind meistens 
nicht nur mit V ö g e l n und allerhand T ie ren , s o n 
dern auch Fabelwesen und Ero ten bevö lkert u n d 
werden für den Betrachter o f t eigentlich erst da
durch re izvol l . D i e se mi t F iguren belebten R a n k e n 
gehen auf die dekorat ive K u n s t der Spätklassik 
z u r ü c k , heute bekannt d u r c h die T o r e u t i k und 
Vasenmalere i des 4 . J h . v . C h r . ; ihr F o r m e n r e p e r 
toire w u r d e i m He l l en i smus wei terentwicke l t , u m 
in der römischen Kaiserzeit seine B lü te in allen 
Bereichen der K u n s t zu haben. W ä h r e n d das vege-
tabile O r n a m e n t g e f ü g e und die A n b r i n g u n g der 
F iguren darin rein nach der Phantasie u n d im 
W i d e r s p r u c h z u jeder Statik k o m p o n i e r t s ind, 

werden die T ie re u n d menschl ichen Figuren selbst 
in den R a n k e n - sieht m a n v o n den Mischwesen 
u n d den gelegentl ich aus B lütenke lchen heraus
wachsenden Figuren ab - immer mögl ichs t na tur 
getreu wiedergegeben. D iese Regel gilt schon i m 
4 . J h . v . C h r . u n d in entsprechendem Verhä l tn is 
auch n o c h für die späten Nach fahren auf den 
n ieder ländischen Fliesen. A u c h für die A u s w a h l 
der W e s e n , die die R a n k e n o r n a m e n t e der Rena is 
sance u n d des Barock belebten, waren die ant iken 
V o r b i l d e r z u m großen Te i l maßgebl ich . Eine g ro 
ße R o l l e spielten dabei auch die sogenannten G r o 
tesken, die v o n den G e m ä l d e n des G o l d e n e n H a u 
ses v o n N e r o in R o m angeregt waren (s. o . ) . I n das 
Reper to i re der Fl iesenmaler kam natürl ich nur eine 
beschränkte A u s w a h l , so vor al lem V ö g e l u n d 
Ero ten , weniger M i schwesen und Ranken f iguren . 
D a n e b e n w u r d e die I konograph ie auch durchaus 
s innentsprechend wei terentwickel t , etwa w e n n 
neben al tbekannte wundersame V ö g e l , w i e d ie 
P fauen , weitere aus der N e u e n W e l t , die Papagei 
en, traten. 

E in besonders ausgefallenes M o t i v , das d e m 
barocken G e s c h m a c k entgegenkam u n d sich des 
halb in dieser Zei t besonders weit verbreitete, war 
die gedrehte Säule.25 A l l e rd ings w u r d e sie auch 
vorher schon öfters a u f g e n o m m e n , sogar schon i m 
Mittelalter , u n d zwar , we i l sie sich auf ein k o n k r e 
tes V o r b i l d mi t sakraler Bedeutung bezog , näml i ch 
die gedrehten Säulen i m Petersdom in R o m , die 
dor t ursprüngl ich wahrschein l ich den Ba ldach in 
über dem Petersgrab getragen haben u n d angebl ich 

v 
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Abb. V.9 Weinranke, 
blau, 18. Jh. Norden, in situ 

Abb. V.10 Ornamentran
kenfliese mit Amoren, 
mangan,2. H. 18. Jh. Gete
lo, Grafschaft Bentheim. 
Privatbesitz 

aus dem T e m p e l in Jerusalem s tammen sol lten. Sie 
gehören in kleinasiatische Trad i t i on , entsprechen
de spätantike Fragmente s ind z . B . in Ephesos 
gefunden worden . D i e Säulen im Petersdom haben 
kor inthische Kapitel le und h o h e gegliederte Basen, 
ihre Schäfte wechseln zwischen geriefelten Partien 
u n d solchen, die mit belebten R a n k e n überzogen 
sind. Dieser Wechse l widerstrebt an sich dem 
M o t i v der umlaufenden D r e h u n g und aufstreben
den R a n k e n und w u r d e nicht in allen N a c h b i l d u n 
gen wiederhol t . In der späteren W e i t e r w i r k u n g 
setzte sich der durchgehend mi t R a n k e n überzoge 
ne gedrehte Schaft durch. Bei e inem Pilasterpaar, 
das noch bis v o r k u r z e m in e inem 1791 errichteten 
Bauernhaus in Neßmers ie l an der W a n d saß ( A b b . 
V . 8 , siehe A b b . X I V . 7 3 ) , s ind die marmor ier ten 
gedrehten Säulen schon ganz unplast isch, ohne 
räumliche Tiefenangabe, gemalt.26 In den w e c h 
selnden R a n k e n v o n Rosen u n d W e i n sitzt jeweils 
ein A m o r b z w . ein traubenpickender V o g e l . D i e 
Socke lzone ist mit einer Personi f ikat ion der L iebe 
w ie mit e inem Relief geschmückt , einer Frau in 
ant ik is ierendem G e w a n d mi t drei kleinen nackten 
K i n d e r n , derer sie sich ann immt . D e m Mange l an 
Räuml i chke i t entspricht das Fehlen des an sich 
obl igator ischen Kapite l ls ; statt dessen steht oben 
einfach eine B lumenvase auf d e m Schaft. D e r 
Maler hat hier also das Säulenmot iv o h n e V e r 
ständnis für dessen Eigengesetzl ichkeit umgeb i l 
det. Häuf iger ist bei den Fliesen dagegen eine 
einfache freie R a n k e , meist W e i n , in der verschie
dene T iere u n d Eroten sitzen u n d herumklet tern . 
D a b e i hat gerade das M o t i v der Ero ten in W e i n r a n -
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Abb. V. l l Seewesenfliesen, umgeben von Schiffsfliesen, blau, bald 
nach Mitte 17. Jh.; Norden, in situ 
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ken eine alte Geschichte . Traubenlesende Ero ten 
w u r d e n in der römischen A n t i k e häufig darge
stellt; s chon damals konnten o f t Wein lesebi lder 
durch We i ter ranken der W e i n r e b e n bel iebig aus
geweitet oder andererseits in Rankengef lechten 
gerade wein lesende Ero ten eingesetzt werden (vgl. 
A b b . V . 5 ) . A u f Fliesen ist ein entsprechendes 
Beispiel einer W e i n r a n k e mit ähnl ichen Pfauen 
u n d e inem anderen V o g e l , aber auch aufsteigenden 
Ero ten in e inem H a u s in N o r d e n ( A b b . V . 9 , z . T . 
n icht ganz korrekt versetzt) als Schmuck am K a 
m i n r a n d und als Türe in fassung verwendet 
w o r d e n . 

A b e r auch in andersartigen B l ü t e n - R a n k e n - O r 
namenten w u r d e n ganz entsprechend und in U b e r 
e i n s t i m m u n g mit der sonstigen dekorat iven Kuns t 
des B a r o c k Ero ten eingefügt. So schwebten bei 
spielsweise auf e inem lockeren Arrangement einer 
Ornament f l i e se des 18. J h . ( A b b . V .10) z w e i E r o 
ten m i t einer k le inen R a n k e in der H a n d spiegel
s ymmetr i s ch aufeinander zu , o h n e irgendwelchen 
K o n t a k t mi t den übrigen O r n a m e n t e n darüber 
und darunter zu haben. D iese Fliesen stehen quasi 
zw i schen den Rapport f l iesen u n d den Rankenp fe i 
lern, das O r n a m e n t füllt einerseits die ganze F lä 
che, hat aber andererseits nur oben u n d unten 
A n s c h l u ß , so daß sich eine Serie v o n B l u m e n t ö p 

fen m i t herabhängendem Blat twerk ergibt, z w i 
schen denen die Ero ten vermit te ln u n d so in der 
Serie den E i n d r u c k des belebten Rankenpfe i lers 
hervorru fen . 

M y t h o l o g i s c h e niederländische Fliesen sind in 
Deu t sch land insgesamt, vergl ichen mit der Viel fa l t 
in den N ieder landen selbst, relativ selten. E ine 
einzige G r u p p e my tho log i s cher T h e m e n k o m m t 
in Nordwes tdeu t sch land etwas häufiger v o r : die 
Seewesen auf Fliesen in der 2. Hä l f te des 17. Jh . 2 7 ; 
u n d auch sie beschränken sich eigentlich auf O s t 
friesland. H i e r sind in erster L in ie Stücke aus 
N o r d e n , also aus Bürgerhäusern einer alten See-
u n d Hafenstadt , bekannt . D e r Z u s a m m e n h a n g 
zw ischen dem mit der Seefahrt verbundenen T h e 
m a u n d dem Kundenkre i s v o n Kap i tänen und 
anderen Seeleuten und Seehandel treibenden K a u f 
leuten ist o f fens icht l ich ; häuf ig sind auch Schif fs 
fl iesen mit den Seewesen z u s a m m e n versetzt, die 
aus der gleichen M a n u f a k t u r und der gleichen 
Fliesenserie kamen . Dieser Z u s a m m e n h a n g hat 
z . T . of fensicht l ich schon bei den Vor lagen bestan
den. A u f Stichen v o n Segelschiffen und Seekarten 
m i t Schiffen sind häufig leere Stellen i m Meer mi t 
Darste l lungen einzelner Seewesen oder ganzer 
G r u p p e n verziert. 
E ine ganze G r u p p e dieser Seewesenfliesen saß in 

Abb. V.13a-b 2 Seewesenfliesen, 
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Abb. V.14 Nereide auf Triton, A m o r auf Delphin sitzend, römisches Sarkophagdeckelfragment, 2. H . 2. Jh . 
n. Chr. Leiden, Rijksmuseum van Oudheden Pb 72 (im 17. Jh. in der Sammlung Six in Amsterdam). F. L. Bastet, H . 
Brunsting, Corpus Signorum Classicorum. Zutphen 1982, Nr. 256 Taf. 73 

Abb. V.15 Geburt der Venus aus dem Meer: Venus, begleitet von A m o r , in Muschel, getragen von Tritonen, auf 
denen Nereiden reiten, im Wasser kleine Seeungeheuer und ringsum Amoren. Römischer Sakophag, 1. H . 3. Jh . 
n. Chr. Rom, Galleria Borghese. Rumpf a. O . 36 f. Nr . 92 Taf. 36 

zwe i Z i m m e r n eines alten, bald nach der Mi t t e des 
17 . Jh . gebauten N o r d e r Hauses an der W a n d , 
z . T . z u s a m m e n mi t gleichartigen Schiffsf l iesen 
( A b b . V . 1 1 - 1 3 ) . V o n den ursprüngl ich v o r h a n d e 
nen Fliesen ist w o h l nur ein kleiner Tei l übrig. I m 
Lau fe der Zei t w u r d e n bei U m b a u t e n o f fenbar 
i m m e r wieder störende Tei le der Ver f l iesung ent 

fernt , z . T . auch wieder verwendet u n d mi t neue 
ren z u s a m m e n versetzt , z. T . w o h l zerstört oder in 
den Kuns thande l gegeben. A u c h die n o c h an der 
W a n d dokument ie r ten Fliesen saßen of fens icht l ich 
n icht mehr an der ursprüngl ichen Stelle aus der 
Ze i t der Hers te l lung , w ie die ungle ichmäßigen 
Beschäd igungen u n d Fugen u n d an anderer Stelle 
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Abb. V.17 Nereide auf stierköpfigem Seewesen, Detail aus römischem Relieffries 
Ära, 1. H. 1. Jh. v. Chr. München, Staatliche Glyptothek 

M i s c h u n g mit unterschiedl ichen, z . T . m e h r als 
100 Jahre jüngeren Fliesen zeigt. T r o t z d e m darf 
m a n d a v o n ausgehen, daß sie zur ursprüngl ichen 
Auss ta t tung des Hauses gehören. Ä h n l i c h e Fliesen 
aus derselben Har l inger M a n u f a k t u r , z . T . mit den 
gleichen M o t i v e n , s tammen aus weiteren N o r d e r 
H ä u s e r n ( A b b . V . 1 8 - 1 9 , 2 1 - 3 2 ) . D a z w i s c h e n be
f inden sich auch einige stilistisch abweichende, 
e infacher gemalte Meerwesenf l iesen derselben 
Zei t , d ie aber ebenfalls aus Har l inger P r o d u k t i o n 
s t ammen . D i e H a u p t g r u p p e ist besonders fein 
gemalt u n d zeichnet sich durch die ef fektvol le 
W i e d e r g a b e der g ischtschäumenden Meereswel len 

m i t dünnen krakeligen Strichen u n d wässriger 
T ö n u n g aus, die Seewesen sind drastisch bewegt , 
gekonnt mi t mehrfacher Schattierung gemalt u n d 
in ihrer z. T . prallen Körper l i chke i t plastisch u n d 
eindringl ich dargestellt. D i e Seewesen bi lden, 
w e n n sie in größerer G r u p p e dargestellt werden , 
den sogenannten Meeresthiasos;28 die Mög l i chke i t 
z u r B i l dung dieser G r u p p e nutzen im G r u n d e auch 
die Fliesen durch ihren seitlichen A n s c h l u ß des 
Wasserstrei fens. D e r Th iasos ist eigentlich der 
lärmende Schwärm v o n Satyrn und Mänaden , die 
D i o n y s o s , den G o t t v o n W e i n und Rausch , beglei 
ten. Entsprechend dieser Vors te l lung w u r d e in 
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Abb. V.18 Nereide auf Delphin, blau, 3. V. 17. Jh. 
Norden. Privatbesitz 

späterer Zei t auch eine o f t nicht weniger w i lde 
Begleiterschar v o n Seewesen für Meeresgötter ge
schaffen und zu ähnl ich dekorat iven B i l d k o m p o s i 
t ionen w i e der eigentl iche Th iasos verwendet . D e n 
ältesten Seethiasos in der griechischen K u n s t stell
ten die Nere iden dar, die T ö c h t e r des alten Meeres 
gott Nereus . Sie helfen ihrer Schwester Thet i s , 
deren Sohn Ach i l l , dem bedeutendsten griechi 
schen H e l d e n i m K a m p f gegen T r o j a , eine neue 
R ü s t u n g v o m Schmiedegott Hepha i s tos zu über 
br ingen. Üb l i cherwe ise sitzen sie alle h intere inan
der, jede auf e inem großen Fisch oderSeeungeheuer 
und halten i rgendeinen Te i l der R ü s t u n g oder 
W a f f e n . Schon bald machte sich aber dieses d e k o 
rative M o t i v v o m A c h i l l m y t h o s unabhäng ig und 
k o n n t e anderen Meergöt tern als Begle i tung zuge 
sellt oder auch für sich dargestellt, eventuel l auch 
auf Sarkophagen o . ä. mi t der M ö g l i c h k e i t z u einer 
tieferen S inngebung versehen werden ( A b b . 
V.14—16). A u f den römischen Sarkophagen und 
anderen Bi ldern aus G r a b z u s a m m e n h a n g scheint 
fü r manchen Betrachter die D e u t u n g , daß die 
Seewesen den T o t e n zu den Inseln der Seligen im 
west l ichen O z e a n hinübertragen, u n d dami t die 
Mög l i chke i t einer Fortex is tenz nach d e m T o d , 
suggeriert w o r d e n z u sein.29 D i e Reit t iere der 
Nere iden boten natürl ich i m m e r Ge legenhe i t zu 
phantasievol ler K o m b i n a t i o n ; mit der Ze i t stellten 
die halb menschengestalt igen T r i t one ( A b b . V .14 
u. 16, s . u . ) oder Seekentauren ( A b b . V . 1 5 ) einen 
großen Te i l der Träger , die sich zugle ich auch mi t 

Abb. V.19 Neptun im seepferdgezogenen Wagen, 
blau, 3. V. 17. Jh. Norden. Privatbesitz 

den Nere iden beschäft igen konnten . Solche Paare 
d o m i n i e r e n besonders auf der großen A n z a h l r ö 
mischer Meerwesensarkophage . V o n diesen m u ß 
ein starker I m p u l s auf die neuzeit l iche K u n s t aus
gegangen sein. A u f der anderen Seite w u r d e n 
gerade in römischer Zei t die Meeresthiasoi , die sich 
u m N e p t u n u n d V e n u s auf der Musche l k o n z e n 
trierten, gern z u dekorat iven Z w e c k e n , z . T . sogar 
in sehr großen f lächendeckenden K o m p o s i t i o n e n , 
e twa auf M o s a i k e n , verwendet . D a b e i läßt sich 
natür l ich die Viel fa l t der Seewesenformen u n d der 
F igurenverb indungen besonders günstig ausspie
len. Themat i s ch bl ieben diese Seewesen auch in 
nachant iker Zei t besonders präsent; in der f rühen 
Renaissance w u r d e n sie schnell wieder dargestellt 
u n d die Seegötter mi t ih rem v o n den Sarkophagen 
u s w . besonders gut bekannten Ge fo lge umgeben . 
G e r a d e dieser A s p e k t des Th iasos ist schl ießl ich 
auch in erster L in ie auf den Fliesen a u f g e n o m m e n 
w o r d e n , d e n n s o w o h l N e p t u n als auch V e n u s in 
der Musche l w u r d e n in denselben Serien w ieder 
ho l t zw i schen den Seewesen abgebildet. 

D i e Nere iden k o m m e n dabei auf den Fliesen n u r 
selten vor , v o n ihrer ursprüngl ichen Bedeu tung ist 
n ichts geblieben. E ine sitzt auf einer Seekuh u n d 
hält sich an deren K o p f fest, hinter ihrem K o p f 
flattert ihr Mante l wie eine runde Fo l ie e m p o r -
auch das eine ü b e r n o m m e n e feste ant ike B i l d f o r 
me l ( A b b . V . l l p , vgl . römische Rel iefs A b b . 
V . 1 6 - 1 7 ) . Drast ischer w i r k t eine andere Fliese: 
E i n e Nere ide steht auf e inem D e l p h i n , den sie mi t 
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Abb. V.20 Amor im delphingezogenen Wagen. Rö 
misches Wandgemälde, wie Abb. V.3 

Abb. V.22 Triton mit Krummsäbel und Schild, blau, 
3. V. 17. Jh . Norden. Privatbesitz 

Abb. V.23 Triton mit erhobener Fackel, blau, 
3. V. 17. Jh. Norden. Privatbesitz 

einer A r t Züge l lenkt , u n d hält in der L i n k e n einen 
gefangenen kleinen Fisch ( A b b . V .18) . 

N e p t u n , griechisch Pose idon , der oberste G o t t 
des Meeres , ist an seinem A t t r i b u t sofort kenn t 
l ich:3 0 D e r D r e i z a c k , ursprüngl ich z u m Fischfan
gen bes t immt , gehört schon bei seinen frühesten 
Dars te l lungen archaischer Zei t z u ihm. Pose idon 
fährt schon bei H o m e r (Ilias 13,23-30) über das 
Meer m i t e inem W a g e n , der v o n seinen g o l d m ä h -
nigen Pferden so schnell gezogen wird , daß die 
Achse das Wasser nicht berührt ; u n d dabei werden 
auch schon die Seeungeheuer erwähnt , die so for t 

Abb. V.21 Seewesen, blau, 3. V. 17. Jh . Norden. 
Privatbesitz 

z u ihrem H e r r n h e r a n k o m m e n . Dargestel l t w u r d e 
das erst viel später, aber die Homers te l l e war 
A n r e g u n g für die bi ldl iche Fassung, besonders in 
der K u n s t der späteren A n t i k e . Sonst lag für den 
Meeresgott als Reitt ier neben Pferd und Stier auch 
schon f rüh das Mischwesen des H i p p o k a m p e n , 
des Seepferds, nahe. A u c h die Gespannp ferde 
w u r d e n später gelegentlich durch H i p p o k a m p e n 
ersetzt ( A b b . V .16 ) , der W a g e n sogar, in A n l e h 
nung an den der V e n u s (s .u . ) , durch eine große 
Musche l ersetzt, eine Fassung, die in der N e u z e i t 
dann o f t als selbstverständlich aufgefaßt w u r d e 
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u n d so auch in den seltenen Fl iesenbi ldern N e p 
tuns ( A b b . V . 1 9 ) auftaucht. 

D i e V e r b i n d u n g der Liebesgött in V e n u s (grie
chisch Aphrod i te ) 3 1 m i t d e m Meer ist an sich nur 
sekundärer A r t . Sie rührt v o n dem alten M y t h o s 
der G e b u r t der A p h r o d i t e aus dem S c h a u m des 
Meeres her. D a s w u r d e in der griechischen K u n s t 
als Aufs te igen aus d e m M e e r dargestellt ; in späte
rer Zei t w u r d e dafür dann als leicht erkennbares 
u n d gefälliges Sinnbi ld die Musche l g e n o m m e n , in 
der die G ö t t i n auf dem M e e r s c h w i m m t . V o n 
A n f a n g an w i rd A p h r o d i t e auch gern m i t ihrem 
kle inen Sohn Eros , der sich o f t in der A r t kleiner 
K i n d e r eng an seine Mut te r schmiegt, dargestellt. 
E r u n d seine gleichartigen Brüder u m s c h w ä r m e n 
ihre Mut ter u n d dienen ihr sogar z u m Z i e h e n ihres 
W a g e n s . In römischer Ze i t w u r d e sie so z u m 
Mi t te lpunk t eines großen Seewesen -Th iasos ; N e 
reiden und Ero ten umgeben u n d bed ienen sie; 
T r i tonen ziehen oder tragen ihre Musche l (s. A b b . 
V . 1 5 ) ; aus der Musche l w i r d ein Musche lwagen . 
Be ide F o r m e n , V e n u s in der Musche l s tehend und 
in e inem v o n Seewesen gezogenen Musche lwagen , 
w u r d e n in der Renaissancemalerei in bedeutenden 
W e r k e n dargestellt, beide Vers ionen k o m m e n 
auch in verschiedenen T y p e n auf den Fl iesen vor . 
A u f einer der Fliesen in N o r d e n ( A b b . V . l l j ) 
h o c k t V e n u s h inten in der z u e inem b e q u e m e n 
F o n d hochgezogenen Musche l , auf deren v o r d e 
rem E n d e der k le ine A m o r mi t Peitsche w i e auf 
e inem K u t s c h b o c k den z iehenden F isch lenkt. 
H i e r ist ein weiteres antikes Seethiasosmot iv einge
m i s c h t : D i e W a g e n r e n n e n fahrenden A m o r e n 
w u r d e n gelegentl ich e inmal auf Rel ie fs variiert, 
i n d e m ihre W a g e n v o n Fischen durchs Wasser 
gezogen w u r d e n ( A b b . V .20 ) . G r u n d s ä t z l i c h war 
der v o n Seewesen gezogene W a g e n aber n icht auf 
V e n u s beschränkt , sondern gehörte ebenso z u m 
V o r r e c h t der anderen wicht igeren Seegött innen, 
v o r al lem A m p h i t r i t e s , der Frau N e p t u n s . H ä u f i 
ger ist die auf einer K u g e l in der M u s c h e l stehende 
V e n u s ( A b b . V . l l n ) , d ie statt eines Mante l s nur 
eine i m W i n d geblähte Fahne w i e ein Segel hält. 
H i e r hat sich in der I k o n o g r a p h i e der Renaissance 
einer der B i l d t y p e n für For tuna , die o f t abgebi lde 
te G l ü c k s - oder Schicksalsgött in3 2 , m i t d e m Bi ld 
der L iebesgött in vermischt , m i t der sie nach ant i 
ker Vors te l lung o f fenbar z . T . auch f ü r ve rwand t 
gehalten wurde . So k o n n t e in der N e u z e i t der 
gleiche T y p u s m i t der Beze i chnung F o r t u n a oder 
V e n u s versehen werden , was z u V e r w i r r u n g A n l a ß 
gab. T r o t z der A n s p i e l u n g auf die Schaumgebur t 
d u r c h d ie M u s c h e l kann es sich bei diesen G ö t t i n 
nen in der Musche l also auch u m eine andere 

G o t t h e i t hande ln , w i e ja auch Raphae l in se inem 
b e r ü h m t e n G e m ä l d e die Nere ide Ga la thea in d ie 
sem T y p u s vorstel lt . 

N i c h t n u r als Ku t scher , sondern auch in anderen 
Tät igke i ten mischen sich die A m o r e n gerne in den 
Seethiasos u n d toben i m Wasser dazwischen u m 
her. A u f den Fl iesen k o m m t auch ma l ein i m 
Wasser s c h w i m m e n d e r A m o r v o r ( s . o . , A b b . 
V . 7 ) , häuf iger stehen sie aber z . B . auf dem K o p f 
eines D e l p h i n s ( A b b . V . l l a , b u. k , vgl . auch die 
römischen Rel iefs A b b . V . 1 4 u. 16) u n d halten 
Facke ln u n d d a m p f e n d e Schalen (viel leicht K o h l e 
becken? ) in den H ä n d e n . E i n m a l lassen sich auch 
gleich z w e i v o n e inem D e l p h i n tragen ( A b b . 
V . l l e ) , der größere sitzt b e q u e m auf se inem K o p f , 
der k le ine m i t e inem D r e i z a c k in der H a n d steht 
auf se inem Schwanz . Schließlich steht einer in 
lässiger P o s e auf d e m K o p f seines D e l p h i n s u n d 
p inke l t ins Meer ( A b b . V . l l g ) , w i e es ja auch ein 
A m o r auf einer anderen Fliese ( A b b . V . 6 ) tat, in 
deu t l i chem Kontras t z u r Vors te l l ung v o n seiner 
e igent l ichen F u n k t i o n - auch Liebesgötter haben 
mensch l i che Bedürfn isse . 

Be i der M e h r z a h l der Seewesen handel t es sich 
u m T r i t o n e n , d . h . M i schwesen , ha lb M a n n ha lb 
F i sch , oder deren weib l iches Gegens tück , i m deu t 
schen meis t „ M e e r j u n g f r a u " genannt. D e n T r i 
ton3 3 kenn t m a n bereits aus der f rühen gr iechi 
schen K u n s t . D ieser M i s c h w e s e n t y p u s w u r d e in 
der Zei t der A u s b i l d u n g der griechischen m y t h i 
schen I k o n o g r a p h i e in der f rühen archaischen Ze i t 
z u r Dars te l lung aller mög l i chen Meeresgötter ge
w ä h l t , d a n n aber auf einen bes t immten , eben 
T r i t o n , festgelegt. D a T r i t o n ke ine ausgeprägte 
eigene M y t h o l o g i e besaß, sozusagen keine eigene 
Persön l i chke i t entwickel te , k o n n t e sich dieser e in 
gängige Seewesentypus dann später z u einer A r t 
G a t t u n g v o n untergeordneten - unk lar , o b göt t l i 
chen oder ha lbgöt t l i chen - Seewesen entwicke ln . 
A l s solche werden sie dann auch gern i m m e r 
häuf iger als Träger u n d - da halb menschengesta l 
tig - zugle ich auch Partner der N e r e i d e n g e n o m 
m e n . Ursprüng l i ch gab es nur den männ l i chen 
T r i t o n ; aber w ie bei anderen Ga t tungen a n o n y m e r 
m y t h o l o g i s c h e r W e s e n w i e Kentauren u n d Satyrn 
w u r d e schl ießl ich auch hier das we ib l i che G e g e n 
s tück d a z u gebildet. D u r c h die K o n k u r r e n z der 
N e r e i d e n w a r ihnen in der A n t i k e n u r geringe 
E n t w i c k l u n g s m ö g l i c h k e i t gegeben. Erst in der 
Spätant ike k o m m e n die Seefrauen öf ter vor , al ler
d ings z . T . schon umgedeutet auf andere W e s e n 
w i e e twa d i e Sirenen, d ie ja eigentlich V o g e l k ö r p e r 
haben . So lebten sie auch i m Mittelalter weiter.34 

I m Mitte la l ter w u r d e n aber auch die Vors te l lungen 
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Abb. V.24 Triton mit Keule, blau, 3. V. 17. Jh. Nor
den. Privatbesitz 

Abb. V.26 Seefrau mit Speer, blau, 3. V. 17. Jh. 
Norden. Privatbesitz 

v o n we ib l i chen Wassergotthe i ten , den N i x e n des 
Märchens 3 5 , die e twa den N y m p h e n der A n t i k e 
entsprachen, in diese f remde ant ike B i l d f o r m ge
gossen. D u r c h dieses I n t e r m e z z o war in der R e 
naissancezeit für die W i e d e r a u f n a h m e des in anti 
ken Rel iefs usw. angetrof fenen B i ld typus natürl ich 
im N o r d e n der B o d e n besonders gut vorbereitet. 
In d e m Bereich der G r a p h i k , der für die Fliesen als 
Vor l age diente, hatten die ursprüngl ichen ant iken 
M y t h e n nur noch sehr untergeordnete Bedeutung , 

Abb. V.27 Seefrau mit Keule, blau, 3. V. 17. Jh. 
Norden. Privatbesitz 

war die Geschichte der Nere iden k a u m präsent. 
D a h e r erklärt sich, daß die Nere iden auf den 
Fliesen den Seejungfrauen an Zah l weit nachste
hen. Deren B i ldung mit F i schschwanz ab den 
H ü f t e n entspricht den ant iken Vorb i ldern . N u r 
ein Beispiel fällt durch zusätz l iche Flügel und 
flossenartige Kral len etwas heraus ( A b b . V . 2 1 ; 
Flügel auch bei A b b . V . l l o ) . 

A u s dem alten N e r e i d e n m y t h o s m ö g e n die W a f 
fen ü b e r k o m m e n sein, die manche Seewesen auf 
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Abb. V.28 Seewesen mit Schlapphut und Tabakspfei
fe, blau, 3. V. 17. Jh. Norden. Privatbesitz 

den Fliesen (und auf deren Vor lagen) tragen; aller
d ings haben jetzt die Seewesen mit F i s chschwanz 
die W a f f e n adaptiert u n d scheinen der Ges t i k nach 
z . T . selbst in wü tenden K ä m p f e n befangen z u 
sein:36 E in bärtiger M e e r m a n n schwingt seinen 
türk ischen K r u m m s ä b e l (seitenverkehrt in der 
L i n k e n ) und schützt sich mi t e inem Schi ld gegen 
einen Angre i fer auf der nächsten Fliese ( A b b . 
V . l l h u. 22), andere schwingen mi t d rohenden 
Gebärden Fackeln ( A b b . V .12c u. 23 ) ; auch in 
anderen Fliesenserien gibt es keu lenschwingende 
( A b b . V .24) u n d bogenschießende M e e r m ä n n e r 
( A b b . V .25 - die neuzeit l iche Dars te l lung des 
Sternbi lds „Schütze" in dieser A r t m i t F isch

s chwanz hat ke inen ant iken U r s p r u n g , denn der 
Schütze ist ursprüngl ich der große Jäger O r i o n ) . 
O b eine Meer f rau mi t d icken Tangblät tern i m 
H a a r ( A b b . V . 2 6 ) ihren Speer gegen einen Fe ind 
oder eher z u m Fischfang hebt, bleibt unk lar ; eine 
andere Meer f rau schwingt eine große stachelbe
wehr te K e u l e ( A b b . V . l l m u. 27), eine weitere 
eine d icke zünge lnde Schlange ( A b b . V .12b) . Z w e i 
Schlangen in den H ä n d e n hält auch ein Seewesen, 
das gar n icht in e inem F i schschwanz , sondern in 
e inem P ferdekörper endet ( A b b . V .12a , vgl. A b b . 
V . 1 5 ) , also ein See -Kentaur . Ä h n l i c h wie bei den 
bewaf fne ten Ero ten m u ß die Küns t le r vor al lem 
der innere Kont ras t z u den an sich ja fr iedl ichen, 
s ich in Gö t t e rnähe u n d seliger Idy l l e aufhaltenden 
Seewesen gereizt haben ; man sah in diesen K ä m p 
fen viel leicht die t obenden Gewa l ten u n d Ge fahren 
des Meeres s innbi ld l ich wiedergegeben. I n der 
A n t i k e lag der Re i z des inneren Kontras ts mehr in 
der Besänf t igung und Z ä h m u n g der w i l den , schau
rig aussehenden Seeungeheuer, die schon bei H o 
m e r (s. o . ) e rwähnt w i r d , durch die Seegötter u n d 
die schönen Nere iden . 

A u f den Fliesen selbst w u r d e auch in d iesem 
Bereich gern über das ant ike V o r b i l d hinaus, aber 
innerhalb v o n dessen Bi ldgesetz l ichkei t , weiterge
d ichtet : Es gibt n icht n u r T r i t onen m i t A h r e n g a r 
ben unter d e m A r m ( A b b . l l o , vgl . die römische 
Nere ide A b b . V .15 ) , sondern sogar solche mi t dem 
Schlapphut des 17. J h . u n d einer T o n p f e i f e i m 
M u n d ( A b b . V.28) .3 7 Es werden ganze Fami l ien 
gebi ldet : E i n e Seefrau hält säugend ihr K i n d -

Abb. V.29a-b Seefrauen, sich im Spiegel betrachtend, blau, 3. V. 17. Jh. (a) Norden, (b) Ostfriesland. 
Privatbesitz 
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Abb. V.30 Triton mit Horn, von hinten gesehen, 
blau, 3. V. 17. Jh. Norden. Privatbesitz 

Abb. V.32 Capricorn, blau, 3. V. 17. Jh. Norden. 
Privatbesitz 

ebenfal ls mi t F i schschwanz - auf dem A r m ( A b b . 
V . l l c ) , eine andere trägt ihr kleines K i n d rittlings 
auf d e m S c h w a n z spazieren u n d bekränzt es ( A b b . 
V . l l f u. i). D e r K r a n z in der H a n d einer weiteren 
k ö n n t e auch für eine G ö t t i n bes t immt sein. W i e d e r 
andere verr ichten mi t ten auf der See häusl iche 
Tät igke i ten wie das Spinnen mi t der Spindel ( A b b . 
V . 1 3 b ) oder das Betrachten i m Spiegel ( A b b . V .29 ) 
- eine uralte B i l d f o rme l für die Schönheit . Schließ
l ich u m a r m t sich ein Paar auf einer Fliese so heft ig, 
daß die Seefrau dabei schon aus dem Wasser 
gerissen w i r d ( A b b . V.13a) . Sein ureigenes Ins tru -

Abb. V.31 Triton mit Horn, blau, 3. V. 17. Jh. Nor
den. Privatbesitz 

ment , das Musche lhorn , ist dem T r i t o n selbst auf 
den Fliesen geblieben. Ein v o m R ü c k e n gesehener 
T r i t o n bläst mit d icken Backen hinein ( A b b . 
V .30) . Bei dem länglichen H o r n , in das ein wei te 
rer wie in eine Fanfare bläst ( A b b . V . 3 1 ) könn te 
ebenfalls daran gedacht sein; aber auch eine T r o m 
pete, die m o d e r n e An t i kenze i chner d e m Tr i t on 
gelegentlich aus Versehen gaben38, wäre v o r 
stellbar. 

D i e Fische und Seeungeheuer des Th iasos sind 
meist auch schon in der A n t i k e im Seethiasos 
vertreten, in den T y p e n macht sich selbst bis zu 
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den Fl iesenbi ldern hin n o c h die verpf l ichtende 
K r a f t der ant iken Bi ldtradi t ion in der Zei t ihrer 
R e z e p t i o n bemerkbar : D e r H i p p o k a m p , das See
p ferd , zog den W a g e n N e p t u n s ; die Seekuh3 9 trug 
eine Nere ide ; der Seekentaur k a m v o r ; ein C a p r i -
corn4 0 , ein Z iegenbock mit F i schschwanz ( A b b . 
V . 3 2 ) , in der A n t i k e die übl iche Dars te l lung des 
Sternbi lds „S te inbock" ( A b b . V .33 ) u n d dadurch 
z. B . Leg ionsze ichen mehrerer v o n A u g u s t u s und 
Ca l igu la gegründeter römischer Leg ionen , 
s c h w i m m t ruhig auf einer anderen Fliese, die 
wahrscheinl ich aus N o r d e n s tammt. D i e meisten 
Fische des Th iasos sind - w i e in der A n t i k e (vgl. 
A b b . V .14 , 16, 20) - D e l p h i n e , deren anhängl iches 
W e s e n und intelligentes Verha l ten m a n i m m e r 
schon beobachtet hatte. So empfah len sie sich als 
Begleiter und Träger der Meeresgötter . Bei den 
e inzelnen Fischen auf Fliesen gibt es allerdings 
n o c h andere Bi ldquel len . E in W a l , der auf seiner 
Wasser fontäne ein Fäßchen tanzen läßt ( A b b . 
V . l l l ) , w i rd w o h l in den K o n t e x t der Seewesen-
Schiffe-Serie gehören ; mancher andere F isch dür f 
te aber aus einfachen Fischkata logen, in denen die 
verschiedenen Fischgattungen vorge führ t w u r 
den4 1 , kopiert sein. 

D i e arkadischen Idy l len u n d A n t i k e n r e m i n i s z e n 
zen auf den Fliesen der späteren M e n n o n i t e n k i r c h e 
in N o r d e n stehen mi t am A n f a n g der fo lgenden 
H i r t e n - und Landschaftsf l iesenmalerei , stellen 
aber an sich eine ausgesprochene Seltenheit dar. 
D e r größte Te i l der my tho log i s chen Fl iesen in 
Ost f r ies land ist aber Seewesen gewidmet , andere 
T h e m e n sind dagegen z u vernachlässigen. Dieser 
S c h w e r p u n k t ist i m v o n Seehandel u n d Fischerei 

bes t immten Küstenbere ich auch verständl ich. 
R ings u m ihre Schiffe h e r u m sahen die H a u s b e 
w o h n e r so die unbekannten und unberechenbaren 
Krä f te des Meeres i m B i l d gefaßt an der W a n d . 

So gut w i e alle m y t h o l o g i s c h e n Fliesen in O s t 
fr iesland gehören in die 2. Hä l f te des 17. J h . D a 
nach ging der An te i l my tho log i scher T h e m e n auf 
Fliesen sow ieso stark z u r ü c k und die speziel leren 
Mytho log ie f l i e sen w u r d e n v o r al lem für den enge
ren ho l ländischen M a r k t hergestellt und k a u m in 
größerer Z a h l export iert . Anderersei ts erreichten 
die niederländischen Fl iesen erst seit der 2. H ä l f t e 
des 18. J h . in größerem M a ß auch das n o r d w e s t 
deutsche B innen land . Themat i sch w ie wir tschaf ts 
geschichtl ich ist es also kein W u n d e r , daß die 
angesprochenen my tho log i s chen Fliesen so gut 
w i e ganz auf Ost f r ies land beschränkt sind. A l l e 
diese f rühen Fliesen in Ost f r ies land s tammen i m 
übr igen aus Har l inger P r o d u k t i o n und w u r d e n 
o f fenbar z u r See verschickt oder vielleicht auch 
v o n den Ost f r iesen selbst aus West fr ies land ge
holt .4 2 A l s der Fl iesenhandel später andere W e g e 
über L a n d u n d durch die B innenschi f fahrt e inbe 
z o g , entsprach den neuen Käuferkre isen in 
D e u t s c h l a n d auch s c h o n ein gewandeltes B i ld re 
pertoire. W a r e n z u v o r schon die klassischen L a n d 
schafts idy l len u n d antikisierende R u i n e n falsch 
oder unvers tanden geblieben und alle s törenden 
E lemente aus d e m B i l d p r o g r a m m gestrichen w o r 
den , so ging jetzt auch der Ballast der Seewesenbi l 
der über B o r d , zu denen man keinen Bezug m e h r 
hatte. W a s an B i ldern über die realistischen A l l 
tagsdarstel lungen h inausging, w u r d e jetzt in erster 
L in i e aus den Bibel i l lustrat ionen geschöpft , deren 
R e p r o d u k t i o n auf Fliesen stark z u n a h m . G r ü n d e 
für den W a n d e l m ö g e n die E inbez iehung anderer 
Käuferkre ise , die kein tieferes Verständnis für die 
klassischen M o t i v e mitbrachten, teilweise auch ein 
anderer Lebensbere ich der A b n e h m e r u n d v o r 
al lem auch ein gewandeltes Verhäl tn is zur Realität 
u n d auch eine z u n e h m e n d e Rel igiosität in dieser 
Ze i t der A u f k l ä r u n g u n d zugleich des P iet i smus 
gewesen sein. 

Abb. V.33 Sternzeichen Capricom (Steinbock), De
tail der sog. Gemma Augustea, einer ideologisch ideali
sierenden Darstellung der iulischen Kaiserfamilie, 
Flachrelief auf einem großen Halbedelstein, l .H . 1.Jh. 
n. Chr. Wien, Kunsthistorisches Museum (Photo nach 
Abguß) 
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41 z. B. 473 Afbeeldingen van Vissen. Rivier-, zee- en Strand-

vissen in Köper gesneden door Matthias Merian. Amster
dam 1660. 

42 Daher ist es beispielsweise auch unwahrscheinlich, daß 
eine nach Mitteilung von J. Pluis in Rotterdam hergestellte 
Fliese mit sich im Spiegel betrachtender Seefrau (Abb. 
29b), die nach Händlerangabe „aus Ostfriesland" stammen 
soll, tatsächlich dort und nicht in Holland an der Wand 
gesessen hat. Für die Einordnung der übrigen hier bespro
chenen Fliesen als aus Harlinger Produktion stammend -
nur bei der mangangesprenkelten Serie aus der Mennoni-
tenkirche in Norden läßt sich das noch nicht ganz sichern 
- , und für das Lesen dieses Artikels möchte ich Jan Pluis 
ganz herzlich danken. 


