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Herakles im Kampf mit dem Drachen Ladon
Eine Bronzeplastik des Manierismus und ihr Vorbild

Blickpunkt septemBer.  1953 erwarb das germani-
sche nationalmuseum im luzerner Kunsthandel eine klein- 
formatige Bronzeplastik, die eine der zwölf aus der grie-
chischen mythologie bekannten taten des herakles zeigt. 
sie gehörte in den letzten Jahrzehnten zu den permanent 
präsentierten exponaten im obergeschoss des galeriebaus. 
auch in der neu gestalteten schausammlung zur Kulturge-
schichte von der renaissance bis zur aufklärung, die im 
kommenden frühjahr öffnet, wird das Bildwerk wieder zu 
sehen sein. da man es erstaunlicherweise bisher nie einer 
näheren kunstgeschichtlichen Betrachtung unterzog, sei 
dies nun endlich nachgeholt.

Thema und Vorbild 

seit der erwerbung gilt die gut 30 Zentimeter hohe Bronze 
als süddeutsches Werk aus der zweiten hälfte des 16. Jahr-
hunderts und als schilderung des herkulischen Kampfes 
gegen die hydra. die Kleinplastik besteht aus zwei einzeln 
gegossenen und dann verlöteten figuren, jener des helden 
mit raumgreifend geschwungener Keule und der des mythi-
schen ungeheuers. herakles, der sich das dem nemeischen 
löwen abgezogene fell um die lenden schlang und vor die 
Brust zog, sodass es über die linke schulter geführt ist und 
das rechte schulterblatt verdeckt, stellt den rechten fuß 
fest und bestimmt auf den fleischigen schwanz des untiers. 
mit beiden händen umfasst er seine knorrige, über die lin-
ke schulter erhobene Waffe, die Keule mit der er Kakus 
besiegte, und holt zum entscheidenden schlag aus. sein 
tierischer gegner, der eine Klaue in seinen rechten unter-
schenkel schlägt, ist ein grimmiges geschöpf der fantasie 
auf zwei läufen mit geschupptem leibe, hautüberzogenen 
flügeln und langem schwanz, schlangenartigem hals und 
vier am unterleib hängenden Zitzen.
  steckdorne an einem fuß, einer Klaue und unter dem 
schwanz deuten auf die ursprüngliche Verankerung der 
gruppe auf einem sicherlich steinernen sockel. eine röhre, 
die unter dem prallen schweif des unwesens in den hohl-
guss eintritt, als auch der entsprechende austritt in dessen 
aufgerissenem maul dokumentieren die einstige funktion 
der Bildgruppe. sie diente als aufsatz eines kleinen haus- 
oder gartenbrunnens.
  Zweifel an der Bestimmung als Wiedergabe der �. tat des 
herakles weckt vorderhand das fabelwesen. hydra, nach 
ihrem aufenthalt in den gleichnamigen sümpfen auch als 
lernäische schlange bekannt, wird in den antiken texten 
nämlich als neunköpfige Wasserschlange beschrieben. 
unsere Bestie dagegen besitzt nur ein einziges haupt. 
Bestätigung findet die neigung zur Korrektur nun in einem 
grafischen Blatt, dass eindeutig die Vorlage für die Bronze 

abgab. es ist ein Kupferstich des reproduktionsstechers 
cornelis cort (1533—1578), der 1563 im auftrag des ant-
werpener Verlegers hieronymus cock geschaffen wurde. 
er gehört zu einer zehnteiligen folge nach gemälden von 
frans floris, des führenden antwerpener malers im drit-
ten Viertel des 16. Jahrhunderts, die 1553 für das haus des 
dortigen Kaufmanns nicolas Jongelinck entstanden waren.
  die dem stich eingefügten unterschriften kommentieren 
die darstellung und deuten sie damit zweifelsfrei: „trVn-
catVm hesPerides etiam fleVere draconem/ raP-
ta QVod eX hortis aVrea Poma forent.“ das heißt: 
den enthaupteten drachen beweinten die hesperiden auch/ 
weil die goldenen Äpfel aus den gärten geraubt worden 
waren. Wir sehen also die elfte der herakles unsterblichkeit 
verheißenden taten, den raub der Äpfel der hesperiden. 
Wenngleich der uns von den antiken schriften als hundert-
köpfiger drache beschriebene ladon auch hier nur ein ein-
ziges haupt besitzt, macht ihn die Beschriftung der szene-
rie über alle diesbezüglichen Zweifel erhaben. die bildhafte 
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schilderung des heroischen aktes folgt jedenfalls der weni-
ger bekannten Version des mythos, nach der der kraftstrot-
zende held den drachen töten musste, der die hesperiden-
gärten bewachte, um an das begehrte obst zu gelangen. die 
hesperiden, mythische nymphen, nämlich hüteten in ihren 
gehegen einen wunderbaren Baum, dessen goldene früchte 
jenem, der sie genoss, ewige Jugend verliehen und von dem 
allein die götter speisten. das Blatt bildet das fabelhafte 
gewächs im hintergrund ab, und in simultaner darstellung 
erblickt man den drachentöter beim Pflücken.

Herkunft und Datierung

also ist die Kleinplastik umzubenennen. das nun richtig 
erkannte thema suggeriert mehr als zuvor die ursprüng-
liche Zugehörigkeit des Bildwerks zu einem kunstvollen 
gartenbrunnen. Vermutlich hatte das monument eine stei-
nerne rückwand, denn die Bronzegruppe ist eindeutig auf 
eine hauptansicht orientiert, die sich an der Perspektive 
der vorbildhaften grafik ausrichtet. die rückseite dagegen 

ist nicht zur Betrachtung konzipiert, der rücken des unwe-
sens etwa bei Weitem summarischer ausgearbeitet als die 
front. 
  darüber hinaus ermöglicht der stich einen instruktiven 
Vergleich mit dem Bildwerk, der die künstlerische Qualität 
des modelleurs eindeutig zulässt. eng hielt sich der dem 
gießer zuarbeitende Künstler an die vorgefundene gesamt-
komposition, und eng orientierte er sich an details, etwa 
Partien der drachenhaut, an den garstigen Brüsten oder 
am fauchenden schlund. dagegen zeigte er das tier stärker 
aufgerichtet, die schwingen in veränderter Position und 
den schwanz in die gegenrichtung geschlängelt. Besonders 
deutlich sticht hervor, dass er hinsichtlich kühner Körper-
drehung und dynamischer gestik des herakles dem Vor-
bild offenbar nichts gleichrangiges entgegenzusetzen ver-
mochte. den mächtigen ausfallschritt, die anordnung des 
die Bewegung des menschlichen Körpers unterstreichen-
den fells und die prächtige muskulöse rückenpartie, die 
die Vorlage vorgibt, erreicht die Bronze bei weitem nicht. 

Herakles im Kampf mit Ladon. Cornelis Cort, Antwerpen, 1563. Kupferstich, 22,3 x 28,5 cm
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  Wer also war der schöpfer dieser Plastik? Wo und wann 
wird sie geschaffen worden sein? corts stiche wurden 
vom cock’schen Verlag „in de Vier Winde“ in antwerpen 
wohl über längere Zeit verbreitet. erst als cocks Witwe das 
unternehmen 30 Jahre nach dem tod des gründers 1601 

an Philis galle und hendrick goltzius verkaufte, legte 
man dort vermutlich keine alten Platten mehr auf. freilich 
kann ein stich auch lange Zeit nach seinem druck noch als 
musterblatt benutzt worden sein. das datum 1563 stellt 
also nicht mehr als einen terminus ante quem dar, den frü-
hesten möglichen Zeitpunkt für die entstehung der Bronze.
  Präzisieren lässt sich die datierung auf der suche nach 
dem ort der entstehung. die engste stilistische Verwandt-
schaft weist das stück mit Werken des nürnberger Bron-
zegusses um 1600 auf, die mit dem rotschmied Benedikt 
Wurzelbauer (1548—16�0) in Verbindung gebracht werden. 
Beispielhaft seien die kleinformatigen neptunfiguren für 
hausbrunnen genannt, die aus jener Werkstatt hervorgin-
gen, das heißt der 1585 von Wurzelbauer übernommenen 
städtischen schmelzhütte. ein „erfolgsprodukt“ des unter-
nehmens, da sogar gegenwärtig noch in sechs repliken 
nachweisbar, war der auf dem delphin stehende neptun 
mit dreizack und muschel. güsse befinden sich heute im 
germanischen nationalmuseum, im Bayerischen national-
museum in münchen, im Kunsthistorischen museum in 
Wien, auf schloss tratzberg in tirol und in Kemptener Pri-
vatbesitz. ein weiteres stück gehört zu den Kriegsverlusten 
der skulpturensammlung der staatlichen museen zu Ber-
lin. 
  diese Werke zeigen eine unserer gruppe ähnliche model-
lierung von antlitz und frisur in gestalt strähnig struk-
turierter lockenwülste. unterschiede sind dagegen in der 
formung der gliedmaßen und der Wiedergabe körperlicher 
Bewegung zu beobachten, aspekte, die die qualitative stär-
ke der neptunfigur offenbaren. Zweifellos versuchte der 
schöpfer des herakles, modernste möglichkeiten der athle-
tischen Körperbildung zu realisieren: die schraubung des 
leibes um die eigene achse. doch scheint er das Wesen 
einer allansichtigen, in vielfältiger anmut posierenden 
figur nicht in der tiefe erfasst zu haben. so offensicht-
lich sein ansinnen ist, die seinerzeit vielfach angestrebte 
figura serpentinata, die charakteristische formel für den 
manierismus schlechthin, exemplarisch umzusetzen, so 
deutlich muss man ihm bescheinigen, dass es ihm zwar 
gelang, physische Kraft ins Bild zu bringen, doch nicht die 
entsprechende spannung wiederzugeben.   
  derzeit lässt sich kein stück anführen, das dem modell-
schnitzer unserer heraklesgruppe zuzuschreiben wäre. 
doch grenzen die stilistischen indizien deren entstehung 
ohne Zweifel auf das nürnberger milieu ein. man wird 
annehmen dürfen, dass sie kurz vor 1600 entstand, der 
Zeit, in der auch Wurzelbauer bemerkenswerte Werke 
manieristischer Prägung goss. Wer das modell für den 
guss anfertigte, bleibt jedoch weiterhin ungeklärt; frag-
lich ist auch die autorschaft Wurzelbauers als gießer. ob 
die Brunnengruppe ursprünglich in einem der nürnberger 
hesperidengärten ihren Platz hatte oder aber für einen aus-
wärtigen Besteller entstand, ist eine weitere offene frage.
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Neptun. Gießerei des Benedikt Wurzelbauer, Nürnberg, um 1600. Bronzeguss, 
Höhe 51,8 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 568. Depositum der Paul Wolfgang Merkel’schen 
Familienstiftung, München


