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Nach „Nieder Land“ und für „Bulgarische Weiber“? 
Mustertafeln der Nürnberger Flitterschläger

BLICKPUNKT MAI .  das mengenmäßig produktivste 
frühneuzeitliche handwerk nürnbergs ist heute nur noch 
wenigen fachleuten, Wissenschaftlern und sammlern 
ein Begriff. es handelt sich um die flitterschläger, in den 
nürnberger Quellen auch als flinder- oder flinderlein-
schläger bezeichnet. ihr in großzahl hergestellter „Kleinig-
keitskram“ waren dekorativ gestaltete messingplättchen in 
vielerlei Variationen, die anderen gewerken zur Weiterver-
arbeitung dienten. schneider veredelten mit den goldgelb 
glänzenden flittern textilien, schuster erhöhten ihren 
absatz mit prächtig funkelnden schuhen. Johann ferdi- 
nand roth wies darüber hinaus 1801 darauf hin, dass  
flitter in erheblicher Zahl auch in Klöstern verarbeitet 
worden seien – zur optischen aufwertung der sogenann-
ten Klosterarbeiten, fatschenkinder usw. flitter wurden 
in großen mengen hergestellt und in als „Briefe“ bezeich-
neten chargen zu mehreren hundert gehandelt. die nürn-
berger flitterschläger scheinen über Jahrhunderte hinweg 
einen massenmarkt mit europäischer dimension bedient 
zu haben. Weil die einzelnen flitter hohen Qualitätsan- 
sprüchen genügen mussten, wurden seit 1610 mustertafeln 
zur Qualitätskontrolle geführt. 14 solcher tafeln aus dem 
17., 18. und 19. Jahrhundert haben sich – nicht zufällig – in 
den sammlungen des gnm erhalten. 

Flitterschläger

um 1720 waren in nürnberg laut gewerbestatistik neun 
flitterschläger sowie neun rechenpfennigmacher tätig. 
tatsächlich handelt es sich aber nicht um 18 handwerker. 
Vielmehr arbeiteten die flitterschläger seit jeher auch als 
rechenpfennigmacher und umgekehrt. amtlicherseits 
meinten beide Bezeichnungen den gleichen handwerks-
zweig. in den nürnberger ratsverlässen finden sich „flin-
derlin“, „flinderle“ und „flinderlein“ als handwerkliche 
Produkte der goldschmiede schon vor der mitte des 16. 
Jahrhunderts. diese fertigten aus dünnem edelmetallblech 
sowie -drähten und edelmetallhaltigen legierungen flitter 
bzw. flinder etwa für die bekannten flinderhauben von 
Bräuten. der älteste bekannte hinweis auf in erster linie 
mit messing arbeitende flitterschläger datiert ins Jahr 
1572, indem ein rechenpfennigmacher auch als hersteller 
von „geflinder“ angesprochen wird. rechenpfennigmacher 
wiederum zählten zur sammelkorporation der messing-
schaber und spengler. dass die herstellung von kleinfor-
matigen Beschlagplättchen auch schon vor 1572 teil der 
arbeit eines rechenpfennigmachers gewesen sein konnte, 
geht aus einem artikel von 1568 zur handwerksordnung 
hervor. darin zählt spangenarbeit zum Beschlagen von [...] 
sesseln zu den gängigen Produkten eines rechenpfennig-

machers (spange = Blech; spengler = Blechschmied). im 
frühen 17. Jahrhundert trat die Bezeichnung flitterschlä-
ger gleichberechtigt neben die der messingschaber und 
rechenpfennigmacher. das handwerk galt spätestens seit 
1634 als gesperrt, das heißt, die flitterschläger durften 
nürnberg weder verlassen noch weiterwandernde gesellen 
beschäftigen. 

Flitter 

in gatterers „technologischem magazin“ von 1790/91 
werden flitter als „nach unzähligerley mustern vermittels 
eigener, mit einem schneidenden rande und irgendeinem 
gepräge versehener stempel ausgehauene stücke“ bezeich-
net. es handelt sich demnach ganz allgemein um metall-
plättchen mit reliefierten schauseiten, die mittels eines 
stempeleisens mit schneidendem rand aus einem größeren 
Blech geschlagen wurden. diese trenn- und Prägewerkzeu-
ge wurden nicht nur von den sigelgrabern, sondern auch 
von den flitterschlägern selbst hergestellt. und dies wohl 
nicht zuletzt deshalb, weil sie dutzende oder hunderte Pun-
zen unterschiedlichster größen und motive nebeneinander 
verwendeten und funktionsfähig erhalten mussten! das 
motivspektrum der flitter reichte von einfachen kreisrun-
den scheiben über Perlstableisten und Buckelscheiben, Pal-
metten, eichenblätter und eicheln, glocken und schellen, 
engeln und engelsköpfen, tierdarstellungen, Varianten von 
sonne, mond und sterne, dem gekreuzigten christus und 
bekrönten marieninitialen, Weinreben und Kreuzen, Blu-
men und Blüten bis hin zu kaiserlichen bzw. königlichen 
Porträtköpfen, Kronen und doppeladlern. Besonders inter-
essant sind motive von rechenpfennigen als flitterversion, 
etwa der einmaster der berühmten schiffspfennige, ludwig 
iV. als Profil oder figuren der römischen mythologie. sol-
che ikonografischen Belege können nicht nur dazu beitra-
gen, motivische dauerbrenner auszumachen, sondern sie 
werfen auch ein schlaglicht auf die Verkaufsstrategien und 
potenziellen absatzmärkte des gewerbes der rechenpfen-
nigmacher und flitterschläger. die in einer kaum über-
schaubaren formenvielfalt gearbeiteten Plättchen repräsen-
tierten als einzelstücke keinen geldwert. an sich waren die 
folienartig dünnen, überwiegend aus messing oder einer 
allenfalls gold- bzw. silberhaltigen legierung gefertigten 
Plättchen vielmehr wertlos. für das 18. Jahrhundert sind 
materialstärken einzelner flitter von 0,04 mm nachgewie-
sen (Z2014_39, nr. 87 oder Z2014_41, nr. 79). manche der 
flitter scheinen mit einer lackschicht überzogen worden 
zu sein, was ihnen bis heute einen gegenwärtig nicht näher 
spezifizierbaren Perlglanzeffekt verleiht. eine dekorative 
Wirkung entfalteten die flitter erst in größerer Zahl und 
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in entsprechend großen stückzahlen 
wurden sie auch ver- bzw. gekauft. 
insofern wird auch nachvollziehbar, 
weswegen das meisterstück der flit-
terschläger laut Zedlers universal-
lexikon von 1735 „7000 aus subtilem 
messing vermittelst derer Puntzen 
geschlagene und erhabene loewen-
gesichter“ umfasste – und zwar in 
gleichbleibender Qualität.

„Musterdaffeln“

in die Zeit um 1600 fällt eine gestei-
gerte nachfrage nach dekorativen 
massenartikeln, so auch nach flit-
tern. Jedenfalls hatte der gewerbe-
zweig der flitterschlägerei eine 
genügend große Bedeutung erlangt, 
dass der rat der stadt die bestehen-
de handwerksordnung um einen 
artikel zur Qualitätskontrolle und 
chargenvereinheitlichung erwei-
tern ließ. seit dem 15.12.1610 hatten demnach alle aktuell 
tätigen flitterschläger eine mustertafel mit jeweils allen 
exemplaren der von ihnen angebotenen flitter in der 
handwerkslade zu hinterlegen. die geschwornen meister 
mussten mindestens einmal im monat alle Werkstätten 
überprüfen und stichprobenartig die vorgefundenen flit-
terchargen mit den referenzstücken auf den tafeln ver-
gleichen. den hintergrund der scharfen Kontrollen erklärt 
der einleitende satz des entsprechenden artikels in der 
handwerksordnung: zu viele man-
gelexemplare und Betrugsfälle bei 
der Bestellmengenbearbeitung aus 
mangel an gehabter ordnung. 14 
tafeln aus dem 17., 18. und 19. Jahr-
hundert verblieben bis 2009 in der 
im Jahr 1917 als schenkung des soh-
nes des letzten handwerkvorgehers 
der flitterschläger, messingschaber 
und rechenpfennigmacher ins gnm 
gekommenen handwerkslade. als 
norm solcher tafeln galten recht-
eckige Papier- oder Pappformate, ent-
sprechend der angebotsmenge auch 
als Klapptafeln, auf die die einzel-
nen flitterplättchen genäht zu sein 
hatten. darüber hinaus mussten die 
Plättchen fortlaufend nummeriert 
sein, was wohl insbesondere Ver-
wechslungen zwischen den mitunter 
sehr ähnlichen stücken identischen 
motivs, aber unterschiedlicher grö-
ße vorbeugen sollte. die mutmaßlich 
älteste tafel mit 71 aufgenähten flit-

tern in form von Blüten unterschiedlicher größen, Varian-
ten von sternen, einem engelskopf, schellen absteigender 
größen, einem löwenkopf sowie Blättern (Z2014_29) zeigt 
ein meister- oder Werkstattzeichen. es handelt sich um 
eine geprägte Kartusche als Perlkreis, die die initialen hs 
über einem galoppierenden Pferd fasst. dieses Zeichen 
weist die tafel als Warenprobe von hans i. schollenberger 
[1611 meister] bzw. dessen sohn hans ii. schollenberger 
[1641 meister] aus. Zwei weitere tafeln tragen das gestem-

Detail der Mustertafel von Michael Leykauf, u. a. mit Palmetten, Eicheln und Weinreben. 

Detail der Mustertafel von Michael Leykauf, u. a. mit unterschiedlich großen Sternen und Blüten.
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pelte meisterzeichen von Johann georg Kunstmann [1761 
meister], einen Viertelmond mit gesicht im Profil sowie 
den initialen igK in einem Blattkranz. sie verweisen dar-
auf, dass sich die angebotspalette eines flitterschlägers 
mit der Zeit verändern konnte, sowohl im umfang als 
auch in den motiven der flitter. so sind auf die jüngere 
der beiden tafeln (Z2014_30) deutlich weniger Plättchen, 
aber immer paarweise eine größere und eine kleinere 
Variante des gleichen motivs, genäht. das ältere exem-
plar, eine zweiseitige Klapptafel und zugleich die quan-
titativ umfangreichste tafel überhaupt, zeigt 225 num-
mern, wobei sich nur 181 unterschiedliche flitter erhal-
ten haben. auf dieser mit der Jahreszahl 1775 datierten 
tafel sind von vielen flittern bis zu drei größenvarianten 
befestigt. Von den insgesamt 14 tafeln sind lediglich drei 
mit 1724, 1775 bzw. 1779 datiert. einzelne tafeln sind 
außenseitig oder innenseitig mit hinweisen auf konkrete-
re exportziele versehen, etwa mit „nach Weimar“ (Z2014_
30) oder mit „nach niederland gehende musterdaffel“ 
(Z2014_22). andere weisen den namen des handwerkers 
auf, so etwa „michael leykauf “ [1724 meister] (Z2014_
28), „Bern gotz“ [Johann Bernhard gotz, 1750 meister] 
(Z2014_31) und „michael memdörffer“ (Z2014_39). auf 
manchen tafeln stehen innen charakterisierende informa-
tionen wie etwa „dinne dantes“, „dicke dantes“ (dantes = 
Bayerisch-fränkische Bezeichnung für rechenpfennige), 
„aufhänger-stücke“, „Kreuzlein“ oder „3 Königs medaille“ 
(alle Z2014_38). die Beschriftung gerade dieser muster- 
tafel offenbart, dass einzelne meister wohl in unterschied-
lichen materialstärken gearbeitet haben und sich die Ver-
arbeitungsqualität und damit der Preis auch nach dem 
materialeinsatz richten konnte. 

Die Reichweite des Flitterhandels

als erstabnehmer des „Kleinigkeits-
krams“ der flitterschläger kom-
men zunächst Zwischenhändler in 
Betracht, denn noch im 19. Jahrhun-
dert  war der unberechtigte Verkauf 
von flittern in nürnberg verboten. 
als deren wichtigste Kundenkreise 
können Privatpersonen, textil- und 
lederverarbeitende handwerke sowie 
Klöster angenommen werden. neben 
dem lokalen und regionalen absatz 
spielte der überregionale handel 
eine bedeutende rolle. in Bezug auf 
Privatpersonen als endkunden den-
ke man über die „geflinterte haube“ 
der mägde – in Bildform belegt etwa 
in Johann david tyroffs „deutlichen 
Vorstellung der nürnbergischen 
tracht“ von 1766 – hinaus beispiels-
weise auch an die linzer goldhau-
ben als Brautschmuck. des Weiteren 
sei an die viel zitierte, mit nürnber-
ger flittern benähte tracht der „Bul-

garischen Weiber“ aus der 1685 und 1711 in nürnberg auf 
deutsch publizierten reisebeschreibung des engländers 
eduard Browns erinnert. ebenfalls vermeintlich konkre-
te handelswege nach „moscow / hungarn und spanien“ 
beschreiben lexikalische angaben des 18. Jahrhunderts, so 
in mappergs handelsmagazin. inwieweit solche angaben 
zutreffend sind, ist offen. es könnte sich dabei lediglich 
um floskeln handeln, die auf einen potenziellen oder ver-
muteten absatzmarkt hinweisen sollen. Vielleicht wurden 
die absatzmärkte für flitterwaren einfach mit denen für 
rechenpfennige gleichgesetzt. und diese wurden bekann-
termaßen über Kaufleute en gros „zu den engellendern 
und niederlendern“, nach „frankreich“ und „hispanien“ 
verkauft, fanden ihren Weg nach „ostindien“ und „West-
indien“. der gegenwärtige forschungsstand lässt diesbe-
züglich bedauerlicherweise jedoch keine nachvollziehbare-
re einschätzung zu. 
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Mustertafel mit 95 Flittern. Nürnberg, Michael Leykauf, dat. 1724. Pappe, Messing. Breite: 35,9 cm, Höhe: 
26,6 cm. Inv.-Nr. Z2014_28.


