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Wappenkartusche mit Hafner, Meister H. F., Donauwörth, 1552, Ton, gebrannt, mehrfach gebrochen, fragmentiert, H. 24,5; Br. 19 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 2507 (Foto: Sebastian Tolle)
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Handwerkerstolz
Bildwerke als Spiegel ständischen Selbstbewusstseins

BLICKPUNKT JaNUar . im Wiener museum für ange-
wandte Kunst wird eine teilweise vollplastisch modellier-
te und farbig glasierte Kachel aufbewahrt, die unter einer 
doppelarkade zwei irdenware fertigende töpfer an dreh-
scheiben zeigt. ein von links hinzutretender Kunde ver-
spricht laut inschrift unter der szenerie dem handwerker 
Wein, worauf ihm höchste sorgfalt zugesagt wird. dem von 
rechts kommenden, um arbeit vorsprechenden gesellen 
ist auf seinen lobpreis des handwerks hin anstellung ver-
heißen. das 1561 datierte, dem salzburger hafner thomas 
strobl d. Ä. zugeschriebene stück gilt als meisterwerk der 
spätrenaissance und ist als angeblich einst im Zechen-, das 
heißt Zunfthaus der salzburger hafner aufgestelltes schau-
stück sprechender repräsentant handwerklicher fähig-
keiten und dokument von leistungskraft sowie ausweis 
selbstreflexiven standesstolzes zugleich.

Eine Hafnerdarstellung aus Donauwörth 

hinsichtlich des Bildmotivs besitzt die Plastik eine klei-
nere, schon 1552 entstandene Parallele im germanischen 
nationalmuseum (titelbild). Vermutlich ließ der frag-
mentarische Zustand des seit 1932 im Bestand befind-
lichen stücks eine Veröffentlichung bisher wenig attraktiv 
erscheinen. das damals bereits beschädigte objekt wurde 
aufgrund kriegsbedingter Verlagerung mitte des 20. Jahr-
hunderts nochmals in mitleidenschaft gezogen, sodass 
heute etwa ein drittel der substanz fehlt, einschließlich 
der Köpfe zweier figuren. nach angabe des Vorbesitzers 
stammt es aus einem donauwörther haus, in dem über 
mehrere generationen hinweg töpfer wohnten und wirk-
ten.
das aus unglasiertem ton bestehende relief zeigt einen 
von Pilastern getragenen dreiecksgiebel, unter dem ein 
hafner einen topf abdreht. hinter ihm steigt eine von 
einem landsknecht und einem gerüsteten eskortierte roll-
werkkartusche auf, die wie ein Wappenschild mit helmzier 
und akanthuslaub geschmückt ist. aus dem gekrönten 
helm schließlich ragt der oberkörper einer barbusigen 
frau, deren von früchten umwundenes haupt einen mit 
beiden händen gehaltenen tontopf trägt. die ansonsten 
leere Kartusche weist die datierung und die initialen gf 
auf, die den bisher namentlich nicht in erfahrung zu brin-
genden schöpfer der Plastik bezeugen.
salzburger wie donauwörther handwerkerdarstellung fol-
gen einem typ, den auch gleichzeitige holzschnitte -- etwa 
in einer augsburger ausgabe von Polydore Vergilius „Buch 
von den erfindern der dinge“ (1537) oder in dem von Jost 
amman (1539—1591) illustrierten „ständebuch“ (1568) -- 
vertreten. nachweislich gaben diese Blätter mehrfach auch 

Hafner, Holzschnitt aus Polydore Vergilius „De rerum inventoribus“, Augs-
burg, 1537, 72 x 80 mm, Sign. 4˚ V 458 Post-Inc.

Hafner, Holzschnitt aus Jost Ammans „Ständebuch“, Frankfurt, 1568, 80 x 60 
mm, Sign. 8˚ L 2083 (Foto: Deutsche Fotothek Dresden)
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Hauszeichen einer Handwerkerherberge mit Produkten der Schlosser, Nürn-
berg, zwischen 1560 und 1569, Sandstein mit Resten farbiger Fassung, H.  
59 cm, Br. 51,5 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 3441 (Foto: S. Tolle)

Vorlagen für plastische darstellungen ab, beispielsweise 
die breitbeinig an drehscheiben sitzenden Werkmänner im 
schrein und auf den flügeln einer aus der obersteiermark 
stammenden Zunftlade von 1616 im steiermärkischen lan-
desmuseum in graz. War etwa auch die donauwörther 
Plas tik einst teil eines solchen innungsutensils oder als 
solches gedacht? 

Abbildung von Gerät und Erzeugnis

neben darstellungen des handwerkers selbst führen Zunft-
laden dem Betrachter oft die Produktpalette des jeweiligen 
handwerks stolz vor augen. die damit verbundene intenti-
on selbstbewusster Präsentation von fertigkeiten des eige-
nen gewerbes besaß auch ein nürnberger hauszeichen, 
das 2010 konserviert und seit mitte letzten Jahres im raum 
138 des museums ausgestellt ist. unvermerkt blieb beim 
ankauf des reliefierten steins aus dem hiesigen antiquitä-
tenhandel 1899, welches anwesen er einst kennzeichnete. 

Grabepitaph des Schneiders Hans Lienner d. Ä., Nürnberg, 1566, Messing-
guss, H. 28 cm, Br. 24 cm, Inv.-Nr. Gd 102 (Foto: S. Tolle)

Grabepitaph der Rotschmiedewitwe Margaretha Mayr, Nürnberg 1606, Mes-
singguss, H. 28 cm, Br. 37 cm, Inv.-Nr. Gd 225 (Foto: S. Tolle)

Grabepitaph des Beutlers Hans Wolfhart, Nürnberg, 1538, Messingguss, H. 
28 cm, Br. 27 cm, Inv.-Nr. Gd 215 (Foto: S. Tolle)
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eine schildförmige, von tierköpfen gehaltene Kartusche 
bildet Produkte des nürnberger schlosserhandwerks ab, 
dem sich spätestens 1565 auch die uhrmacher angeschlos-
sen hatten: schlüssel, türschloss, tischuhr und Zahnrad. 
da die letzte Ziffer der Jahreszahl mit der unteren rechten 
ecke des Blocks verloren ging, lässt sich die anfertigung 
des monuments allein zwischen die Jahre 1560 und 1569 
eingrenzen. Vielleicht entstand das Bildwerk im gefolge 
des Zusammenschlusses von Plattschlossern und uhrma-
chern mitte jenes Jahrzehnts. Wahrscheinlich markierte es 
die handwerkerherberge, die Versammlungsstätte der Kor-
poration, in der man beriet, Beschlüsse fasste, lehrlinge 
lossprach und meister aufnahm, aber auch feste und fei-
erlichkeiten beging. als teil des städtischen systems sym-
bolischer Kommunikation war es auf jeden fall informati-
onsträger und unterrichtete über die funktion des damit 
gezierten gebäudes. Wandernden gesellen zeigte es den 
ort der Zusammenkunft der Zunftgenossen an. Zugleich 

Bildfigur des Rotschmieds Peter Vischer d. Ä., Nürnberg, letztes Drittel 16. Jahrhundert (Vorder-, Rückseite und Unterseite der Basis), Messingguss, ursprüng-
lich vergoldet, H. 6,5 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 3456. Dauerleihgabe Sammlung Werner Bibl, Gelsenkirchen (Fotos: Werner Bibl) 

erfüllte es repräsentative Zwecke hinsichtlich der Bedeu-
tung des vorgeführten handwerks und seiner Produkte.
Vergleichbare stolze Bekundungen des sozialen stands 
und handwerklichen Könnens mittels Bildern von erzeug-
nissen waren in nürnberg auch fester Bestandteil der früh-
neuzeitlichen sepulkral kultur. die sogenannten epitaphi-
en, auf die sandsteinkenotaphe der städtischen friedhöfe 
montierte messinggüsse, tragen auf handwerkergräbern 
neben inschriften und hausmarken nicht selten Produkte 
des gewerbes, die bildhaften Kürzeln gleich den Berufs-
stand des familienoberhaupts und damit sozialen status 
der ganzen sippe bekunden. so steht beispielsweise eine 
geöffnete schneiderschere für die Profession des 1566 
verstorbenen und auf dem Johannisfriedhof begrabenen 
hans lienner. eine fein gearbeitete gürtel- oder falkner-
tasche signalisiert die zu lebzeiten geübte tätigkeit des 
im Jahr 1538 verschiedenen Beutlers hans Wolfhart, der 
ebendort bestattet ist. und auf dem grabmal der 1606 ver-
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blichenen rotschmiedewitwe margaretha mayr sieht man 
zwei gekreuzte handfeuerspritzen, zwei gewichte und 
einen messingleuchter, typische Produkte des nürnberger 
metallgewerbes. Weitere in jener hinsicht aussagekräfti-
ge Zeugnisse dieser gattung findet der museumsbesucher 
übrigens in raum 135, in dem Zunft- und handwerksge-
schichte thematisiert werden. 
in katholisch geprägten regionen versahen Zünfte oder 
vergleichbare Korporationen, die nicht selten zugleich die 
funktionen geistlicher Bruderschaften wahrnahmen, die 
von ihnen in kirchlichen umzügen benutzten Prozessi-
onsstangen mit Zeichen ihres handwerks in gestalt spe-
zifischer arbeitsgeräte oder typischer Produkte. so wird 
ein um 1720 entstandenes, im raum 132 präsentiertes 
stück aus lienz in osttirol am schaft von mehlsack, mühl-
rad, Brezel und semmel als eigentum einer von müllern 
und Bäckern gebildeten Vereinigung ausgewiesen. ein 
nur wenig älteres süddeutsches stangenpaar, das in der  
Kartäuserkirche steht, trägt in diesem sinn am schaft  
je drei Kinderengel mit Werkzeugen des Bauhandwerks. 
Kelle, hammer, stechzirkel, richtscheit, Winkelmaß,  
triangel und Brecheisen bezeichnen die instrumente als 
güter einer Korporation von maurern und steinmetzen. 
Wie der künstlerische aufwand signalisiert diese bildhaf-
te Präsenz selbstbewusstsein, außerdem wirtschaftliche 
Potenz und Bedeutung der Berufsvereinigung im lokalen 
sozialgefüge. 

Eine Figur des Gießers Peter Vischer 

Kehren wir noch einmal zum Bild des handwerkers selbst 
zurück. seit Kurzem beherbergt das museum eine entspre-
chende darstellung besonderer art. eine nur 6,5 cm große, 
jüngst als dauerleihgabe aus der gelsenkirchener samm-
lung Werner Bibl nach nürnberg gelangte Plastik stellt 
uns den namhaftesten Vertreter des hiesigen rotschmiede-
handwerks vor augen. der messingguss kopiert augen-
scheinlich das berühmte Porträt Peter Vischers d. Ä. an 
dem von seiner hütte im Wesentlichen 1508/09 und 1514 
bis 1519 geschaffenen sebaldusgrab in der gleichnami-
gen nürnberger Kirche. Jene figur des in arbeitskleidung 
gezeigten Werkmeisters mit meißel und (seit 1924 verlore-
nem) hammer gehört zu den wichtigsten Künstlerporträts 
der deutschen Kunstgeschichte. schon im 16. Jahrhundert 
galt sie, so in den von Johann neudörfer 1547 edierten 
„nachrichten von Künstlern und Werkleuten in nürnberg“, 
als repräsentant eines der vornehmsten Vertreter arbeit-
samer und tugendhafter Künstler.
die kleinformatige nachbildung dürfte ebenfalls in nürn-
berg entstanden sein. Von ihrem berühmten Vorbild unter-
scheidet sie sich allerdings nicht nur in den dimensionen. 
sie zeichnet sich auch durch weitgehende Vereinfachung 
der formen aus. Konturen wie Binnenstrukturen, etwa bei 
Bartfrisur, lederschürze, Beinkleidern und schuhen, sind 
merklich summarischer aufgefasst, teilweise simplifiziert. 

die rechte, den hammer haltende hand steht nicht frei vor 
dem leib, sondern liegt am Körper an. differenzen weisen 
zudem die rückseiten auf. Während das original eine um 
hals und hüften gebundene schürze und einen faltenlosen 
rock wiedergibt, zeigt die nachbildung sich kreuzende, in 
schulterblatthöhe verknüpfte schürzenträger und einen ab 
der hüfte in vertikale Parallelfalten strukturierten rock. 
man muss annehmen, dass der schöpfer unserer figur 
die rückseite seines Vorbilds nicht kannte. die oberfläche 
der Kleinplastik weist zahlreiche kleine, als gussfehler zu 
erkennende unebenheiten auf. reste einer edelmetallauf-
lage bezeugen zudem ihre einstige Vergoldung. drei vorn 
und zu beiden seiten in die einfach profilierte Plinthe 
gebohrte löcher belegen ihre sichere Befestigung auf einer 
uns heute unbekannten Basis. 
mehrere fragen drängen sich auf. Wer schuf diese reduk-
tion, wann entstand sie und welche funktion besaß sie? 
War sie schmuck eines Kleinmöbels oder teil eines uten-
sils, das zur ausstattung eines der Versammlung der rot-
schmiedeinnung dienenden raumes gehörte? erfüllte sie 
vielleicht wie die salzburger Zunftkachel und das tonbild-
werk aus donauwörth ihren Zweck auf diese Weise in der 
darstellung des handwerks schlechthin?
auch die fragen nach schöpfer und datierung unserer 
Kleinplastik stehen im raum. dass sie in der frühneuzeit 
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gedrungene Bildung der formen und einfache plastische 
strukturierung der oberfläche erinnern jedenfalls an eine 
gruppe nürnberger Kleinbronzen des ausgehenden 16. 
Jahrhunderts, deren künstlerische Qualität jener der in der 
ersten Jahrhunderthälfte in der reichsstadt entstandenen 
güsse nachsteht. die hersteller solcher Kleinbildwerke, 
wie des vergoldeten, auf einer einfach profilierten Plinthe 
stehenden landsknechts im germanischen nationalmuse-
um, ließen sich bisher nicht ermitteln. gemeinhin werden 
sie als arbeiten von nachfolgern der Werkstatt des georg 
labenwolf (um 1520-1585) bezeichnet. auch die ursprüng-
liche funktion solcher figuren ist ungeklärt. Von einigen 
dieser vergoldeten Kleinbronzen wird vermutet, dass sie 
als schachfiguren dienten. das kommt für unsere rot- 
schmiedefigur sicher nicht in frage. War sie vielleicht 
Bestandteil eines herbergsschildes oder eines Zunftschran-
kes? in solchem Zusammenhang sind figürliche, aller-
dings meist aus holz bestehende kleinplastische arbeiten 
bekannt. oder diente sie als deckelaufsatz einer Kanne? 
hier also besteht akuter Klärungsbedarf, der nicht zuletzt 
durch den neuzugang nun einmal mehr deutlich gemacht 
ist. Wenn die kleine gießerfigur demnächst einen Platz in 
der schausammlung im Kontext der handwerksgeschichte 
findet, wird sie nicht zuletzt augenfällige und stetige anre-
gung sein, antworten auf diese und die anderen offenen 
fragen zu suchen.

 Frank Matthias kaMMel

Verwendete Literatur: Konrad Strauss: Kacheln und Öfen der 
Steiermark. Graz 1940. -- Alt-Salzburger Hafnerkunst. Ausst.
Kat. Salzburg 1981. -- Kurt Pilz: Zur Geschichte des Schlosser-
Handwerks in Nürnberg. In: Verbandstag des Bayerischen 
Schlosser- und Maschinenbauerhandwerks. Nürnberg 1965, 
S. 406 – H.P. Lockner: Die Merkzeichen der Nürnberger Rot-
schmiede, München 1981. – Peter Zahn: Die Inschriften der 
Friedhöfe St. Johannis, St. Rochus und Wöhrd zu Nürnberg, 
Bd. 2. Wiesbaden 2008.

entstand, ist anzunehmen. auf jeden fall besitzt sie kei-
ne Ähnlichkeiten mit den im 19. Jahrhundert in mehreren 
größen seriell produzierten nachbildungen bzw. reduk-
tionen der nürnberger gießerei lenz. die in der Präzision 
reduzierten abweichungen vom Vorbild stehen außerdem 
in sichtlichem gegensatz zu Werken, die in betrügerischer 
absicht geschaffen wurden, wie der bekannten, an der 
Porträtfigur des sebaldusgrabes orientierten Büste Peter 
Vischers im louvre. rätselhaft ist das in die musterseite 
der profilierten Basis gravierte s-förmige symbol. unter 
den merkzeichen der nürnberger rotschmiede kommt es 
nicht vor.

Landsknecht, Nürnberg, um 1580, Messingguss, vergoldet, H. 8,5 cm, Inv. 
Nr. Pl.O. 2812 (Foto: S. Tolle)


