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Brillante Metallgüsse im kleinen Format
Zur Neuordnung der ausgestellten Renaissanceplaketten

neben einer reihe von Plaketten, die unter kulturhistori-
schen gesichtspunkten in die im frühjahr 2010 eröffnete 
schausammlung „renaissance, Barock, aufklärung“ aufge-
nommen wurden, ist ein beachtlicher teil der sammlung 
jener kleinplastischen Kunstwerke aus metall an anderer 
stelle zu sehen. in raum 138, oberhalb der beiden nördlich 
an die Kartäuserkirche anschließenden lichthöfe, präsen-
tieren vier Vitrinen gut 70 objekte dieser gattung. in vier 
Komplexen macht die auswahl den Betrachter mit arbeiten 
Peter flötners, solchen anderer nürnberger meister, ver-
schiedener süddeutscher Kräfte, aber auch außerdeutscher 
Künstler bekannt.
fast sämtliche gezeigten stücke sind Bleigüsse. doch wur-
den auch silber, Zinn und Bronze zur herstellung von 
Plaketten benutzt. der Begriff selbst kommt vom franzö-
sischen „Plaquette“, dünne Platte. anfang des 15. Jahr-
hunderts entstanden die ältesten Zeugnisse der gattung 
in italien. sie entsprangen der tradition kleinformatiger 
reliefs in form von treibarbeiten, die den Zierrat religi-
öser Kultgegenstände bildeten. auch renaissanceplaketten, 
die meist in Kleinserie hergestellt wurden, dienten oftmals 
dem schmuck von gerät und Kleinmöbeln. darüber hinaus 
wurden sie von Kunstfreunden gesammelt und gehörten 
zum geschätzten inventar von Kunstkabinetten. schließ-
lich verwendeten sie Künstler und Kunsthandwerker als 
inspirationsquellen und medien der Übertragung formaler 
muster und motive. so fungierten große runde Bleiplaket-
ten oft als Vorlagen für in treibarbeit ausgeführte scha-
lenböden. diese spezies wird in unserer Präsentation von 
einem um 1570 datierten süddeutschen exemplar mit Jagd-
szenen und dem tod des adonis vertreten. 
im Übrigen ließen sich nicht nur zeitgenössische Künstler 
von den kleinformatigen reliefs faszinieren. eine um 1820 
entstandene grisaille im städtischen museum simeonstift 
in trier belegt die nachhaltige Begeisterung beispielhaft: 
das dem umkreis von Wilhelm tischbein (1751—1829) 
zugeschriebene gemälde reproduziert, wie bisher nicht 
erkannt, eine im germanischen nationalmuseum in zwei 
repliken vorhandene Plakette mit einer darstellung der 
schmiede des Vulkan.

Nürnberger Plaketten

die motivwelt der Plakette beschränkt sich vorrangig auf 
mythologische und religiöse szenen sowie auf allegorien. 
im deutschen sprachraum erlebte die gattung ihre erste 
Blütezeit im schaffen Peter flötners (um 1490--1546). 
der vielseitige nürnberger Künstler schuf unter anderem 
Kalk- und specksteinmodelle für 17 entsprechende seri-
en. stilis tisch orientierte er sich an der zeitgenössischen 
italienischen Kunst. seine szenischen darstellungen sind 

von meisterhaft suggerierter raumtiefe und dramatischer 
inszenierung gekennzeichnet. 
neben ihm schufen auch andere in der reichsstadt tätige 
meister modelle zum Plakettenguss. Zu den bedeutendsten 
Kräften, die zudem die enge Beziehung zwischen Plaket-
ten- und goldschmiedekunst bezeugen, gehörten die gold-

Die Schmiede des Vulkan, Umkreis Wilhelm Tischbein, um 1820. Öl auf Lein-
wand, 20,5 x 20,5 cm. Trier, Städtisches Museum Simeonstift (Foto: Städ-
tisches Museum Simeonstift).

Die Schmiede des Vulkan, Meister AZ, Süddeutschland, 1573, Blei, Durch-
messer 17 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 940.



14 Kulturgut III. Quartal 2012

schmiede und stempelschneider Wenzel (1507/08–1585) 
und hans Jamnitzer (1539–1603) sowie Jonas silber (um 
1540 – um 1590), darüber hinaus mit der Werkstatt des 
gießers Pankraz labenwolf (um 1492–1563) verbundene 
Bildschnitzer. in dieser gießerei entstanden beispielsweise 
zwei erst jüngst als Vermächtnis in die sammlung gelangte 
silbergüsse aus der Zeit um 1545. in gestalt nackter Kna-
ben sind damit allegorien der antiken musen Kalliope und 
Klio wiedergegeben, der Patroninnen aller sich in epik und 
rhetorik bzw. historie und gesang übenden menschenkin-

Allegorien auf Kalliope und Klio, Hans Peisser (Modell), Pankraz Labenwolf 
(Guss), Nürnberg, um 1545, Silber, H. ca. 5 cm, Br. 3,4–3,6 cm, Inv.-Nr. 
Pl.O.3386/3387.

Triumph der Galatea, Hans Peisser, Nürnberg, 1526, Obstholz, H. 30 cm, Br. 
20 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 3459 .

Lot und seine Töchter, Hans Peisser (Modell), Nürnberg, um 1535, Blei, H. 
9,6 cm, Br. 10,7 cm, Inv.-Nr. Pl.O.820.

der. formal an Peter flötners folge der stehenden musen 
orientiert, schuf hans Peisser (um 1500 – nach 1571) die 
modelle dafür. 
der aus haßfurt am main stammende und im Wesentlichen 
wohl in augsburg geschulte Bildschnitzer gehört zu jenen 
Kräften, die sich nach dem der reformation geschuldeten 
einbruch des marktes hinsichtlich kirchlicher Werke der 
profanen Kleinkunst zuwandten, um wirtschaftlich überle-
ben zu können. so schuf er autonome kleinformatige reli-
efs, wie das mit „hans Peisser vo[n] hasfert“ signierte und 
1526 datierte stück, das den triumph der galatea abbildet. 
das Bildwerk, das 2011 im antwerpener Kunsthandel auf-
tauchte und von der nürnberger diehl-stiftung & co. Kg 
dankenswerterweise fürs germanische nationalmuseum 

gesichert werden konnte, kopiert, über Vermittlung eines 
Kupferstichs des bolognesischen Kupferstechers mar-
cantonio raimondi (1480—1534), das bekannte, 1512/13 
von raffael (1483--1520) für die römische Villa farnesina 
geschaffene Wandbild mit der rauschenden meerfahrt der 
die reine liebe verkörpernden nymphe. Vermutlich ent-
stand es im Zusammenhang mit Peissers niederlassung in 
nürnberg, womöglich sogar mit seiner hochzeit 1526 und 
der darauf folgenden erteilung des Bürgerrechts. 
neben solchen Pretiosen schnitzte er modelle für Bron-
zegüsse, etwa den Putto des nürnberger rathausbrun-
nens (raum 133), und für Plaketten. um 1535 entstand 
beispielsweise der Bleiguss mit der darstellung lots und 
seiner töchter. die im alten testament (genesis, Kap. 19) 
erzählte geschichte von der unzucht zwischen dem trun-
kenen greis und seinen nachkommen ist in einer faszi-
nierenden Waldlandschaft inszeniert, die wiederum die 
Vorbildhaftigkeit flötners reflektiert. Während die vor-
angegangene flucht lots und seiner familie unter Beglei-
tung zweier engel aus sodom sowie die erstarrung seiner 
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neugierigen gattin von einer kleinen szene in der linken 
Bildhälfte geschildert wird, ist die schändliche erotische 
sequenz der erzählung ins Zentrum gesetzt: in einer aus 
felsgestein geschichteten grotte nähert sich eine der töch-
ter soeben dem alten auf zärtlichste art, während ihre 
schwester im schatten eines Baumes rechts neben der 
höhle lesend des einsatzes ihrer Verführungskunst harrt. 
Weinkrug und obstteller vor der höhle verweisen auf die 
von den jungen frauen geschaffene atmosphäre, um den 
Vater gefügig zu machen. Besondere Bedeutung besitzt 
das stück nicht zuletzt aufgrund der tatsache, dass es im 
gegensatz zu den meisten anderen renaissanceplaketten 
nur als einzelexemplar überliefert bzw. bekannt ist.

Augsburger Plaketten

in deutschland entstanden Plaketten fast ausschließlich 
in den Kunstzentren des südens. neben nürnberg nahm 
augsburg auf diesem gebiet eine bedeutende stellung 
ein. im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts gewannen 
außerdem der Wittelsbacher hof in münchen und der kai-
serliche hof in Prag als auftraggeber, Käufer und samm-
ler und damit auch als herstellungsorte an Bedeutung. in 
augsburg entstanden unter anderem qualitätvolle arbeiten 
nach modellen des berühmten Bildhauers und medailleurs 
hans daucher (um 1585—1538). ein prächtiger repräsen-
tant seiner fähigkeiten ist die 1522 geschaffene darstel-
lung Kaiser Karls V. auf steigendem ross. 
ebenfalls in den augsburger Kunstkreis gehört der viel-
leicht mit hans Kels d. J. (um 1510—1565/66) oder einem 
seiner Werkstattgenossen gleichzusetzende meister der 
herkulestaten, aus dessen namengebender, um 1550 gefer-
tigten folge die Plakette mit dem säulen tragenden hünen 
ausgestellt ist. eine 1554 datierte reihe von Personifikatio-

nen der sieben freien Künste, lasziv gelagerte halbakte in 
perspektivisch angelegten Veduten, entstand gleichfalls in 
der fugger-stadt. möglicherweise dienten diese reliefs als 
bildhafte Zier von Kleinmöbeln, etwa Kunstkammerschrän-
ken oder sekretären. 
dass augsburg in der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts 
namhafter herstellungsort von Plaketten mit religiösen 
motiven war, bezeugen schließlich eine um 1580/90 datier-
te madonna, die von engeln gekrönt wird, und eine etwa 
gleichzeitige Kreuzigungsgruppe.

Außerdeutsche Plaketten 

Bedeutende italienische Plaketten wurden vornehmlich 
in den künstlerischen Zentren rom, florenz und Padua 
geschaffen. Zu den produktivsten schöpfern der klein-
plastischen Werke zählen der vornehmlich in der ewigen 
stadt tätige galeazzo mondella (1467--1528), der meist 
mit moderno signierte, sowie der goldschmied und stem-
pelschneider Valerio Vincentino (um 1468—1548). Beide 
meister sind im germanischen nationalmuseum mit einer 
gruppe von herkulestaten bzw. szenen aus der Passion 
christi vertreten. 
der flämische, in rom wirkende modelleur und Bildschnit-
zer Jacob cornelisz. cobaert (1535–1615), der in seiner 
Wahlheimat coppe fiammingo genannt wurde, wird von 
einer großen kreisrunden Plakette repräsentiert, die dem 
museum erst vor wenigen Jahren von frau elz Bremen aus 
Krefeld vermacht wurde. sie schildert das fest des sagen-
haften Königs midas zur Begrüßung silens, des für seine 
Weisheit gerühmten sohns des griechischen hirtengottes 
Pan. um sich dessen geistigen Vermögens zu bemächti-
gen, meinte midas, ihn nur fangen zu müssen, und griff zu 
einer list. er ließ dem Wasser einer Waldquelle Wein bei-

Herkules trägt die Säulen, Meister der Herkulestaten, Augsburg, um 1550, Blei, H. 6,5 cm, Br. 13 cm, Inv.-Nr. Pl.O.813.
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mischen und bewirtete die vitale Kreatur damit, sodass sie 
berauscht davon einschlief. das Bildrelief zeigt die ankunft 
des von zwei mänaden seines gefolges getragenen sile-
nos an der bereits mit ausgelassenen festgästen besetzten 
tafel des midas. 
ab mitte des 16. Jahrhunderts entstanden auch in den nie-
derlanden und frankreich Plaketten. Vielfach dienten sie 
dort ebenfalls als Vorbilder bzw. arbeitsmaterial für gold-
schmiede und Zinngießer. ein besonders schönes exem-
plar, das aus einer folge antiker erd- und Wassergottheiten 

stammt, zeigt im querovalen Bildfeld die göttin diana. es 
gilt als Werk der schule von fontainbleau, einer vom hof 
franz i. ausgehenden manieristischen Kunstströmung. 
offensichtlich ist seine Komposition der monumentalen 
nymphe von fontainbleau entlehnt, die Benvenuto cellini 
(1500—1571) im auftrag des französischen Königs 1542/43 
für die goldene Pforte des gleichnamigen schlosses schuf 
und die sich inzwischen im louvre befindet. 
Beispielhaft vertritt so auch unser ovaler guss die funkti-
on der Plakette als Übermittler hervorragender Bilderfin-
dungen und motive. die vor eine hindin gelagerte Patronin 
der Jagd trägt hifthorn und Köcher; der Bogen liegt neben 
dem linken Bein. ein flächenornamental aufgefasster und 
in parallele faltungen gelegter umhang bläht sich, wie bei 
der vorbildhaften nymphe, hinter ihrem rücken und über 
dem hündchen an ihrer seite voluminös auf. 
das gehäuse einer von 1599 datierten tischuhr aus ver-
goldeter Bronze im Württembergischen landesmuseum 
in stuttgart ist mit einer entsprechenden Plakette und den 
sieben zugehörigen götterdarstellungen verziert. da der 
Zeitmesser nachweislich von dem in Wilten bei innsbruck 
tätigen uhrmachermeister hans honefelt stammt, ist jenes 
exponat ein sprechendes Beispiel dafür, dass französische 
Plaketten auch im deutschen sprachraum in der oben 
angeführten Weise zum einsatz kamen.
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Fest des Midas zur Begrüßung Silens, Jacob Cornelisz. Cobaert, Rom, letztes 
Viertel 16. Jahrhundert, Blei, Durchmesser 16,8 cm, Inv.-Nr. Pl.O.3388.

Diana, Fontainbleau oder Paris, um 1550/60, 
Blei, H. 5,8 cm, Br. 8,3 cm, Inv.-Nr. Pl.O.1096.


