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Jugend und Vergänglichkeit
Putti als Repräsentanten der Vanitas

BlIckpunkt MAI. Putti (lat. Putus = Knabe, Putillus = Büb-
chen), meist männliche, nackte oder spärlich bekleidete 
Kindergestalten mit oder ohne flügel, gehören zu den all-
seits beliebten sujets der bildenden Kunst. seit der italie-
nischen frührenaissance stellt der auf antiken Vorläufern 
basierende figurentyp das Personal unterschiedlichster 
szenen und ensembles dar. oftmals kommt den figuren in 
diesen Zusammenhängen die funktion gefühlvoll mimen-
der oder gestikulierender Kommentatoren zu. 

Von ebenso hoher künstlerischer wie emotionaler Qualität 
geprägte plastische Beispiele im germanischen national-
museum sind etwa die drei gegen 1615 entstandenen Kin-
derengel vom taufstein der leipziger thomaskirche von 
Jürgen Kriebel (um 1580/90–1645), das herzige im selben 
raum 133 ausgestellte Puttenpaar des niederbayerischen 
Bildschnitzers Joseph deutschmann (1717–1787) sowie die 
Putti des in (Bad) landeck (ladek-Zdrój) tätigen michael 

Putto, Michael Klahr, Landeck, 1730, Terrakotta, H. 12,5 cm, Inv.-Nr. Pl. O. 
2444 (Foto: Monika Runge).

Klahr (1693–1742) und des in Würzburg beheimateten 
Johann Peter Wagner (1730–1809), die 1730 bzw. um 1760 
als Bozzetti geschaffen wurden (raum 132). 

namentlich die tönerne Kleinplastik des fast ausschließ-
lich in der grafschaft glatz beschäftigten niederschlesi-
schen Bildhauers Klahr zeichnet sich durch eine außer-
ordentlich malerische Komposition aus. sie wurde wohl 
im Zusammenhang mit der ausstattung der Kirchen von 
schönfeld (roztoki) und neudorf (nowa Wieś) modelliert; 
ähnliche Bildfindungen kennt aber auch sein schon um 
1725 geschaffener mariae-himmelfahrt-altar in der Pfarr-
kirche von glatz (Kłodzko). Üppige rundungen und molli-
ge speckfältchen charakterisieren die pralle Vitalität des 
drolligen Wesens, das sorglos, entspannt sowie in unge-
zwungener haltung auf einem Postament lümmelt. selig 
in sich ruhend scheint es zu sinnieren. Körperlichkeit, hal-
tung und mienenspiel erklären das Knäblein gleichsam zur 
chiffre für traumverlorene Zeitlosigkeit, unbeschwertes 
und grenzenloses dasein sowie scheinbar unvergängliche 
morgenfrische des lebens.

gerade dieser habitus prädestinierte Putti vielfach für die 
sinnbildhafte schilderung des genauen gegenteils die-
ses von ihrer erscheinung signalisierten Wesens, für die 
allegorische darstellung von endlichkeit, Vergänglichkeit 
und tod. als inbegriff von Vitalität kontrastieren sie nicht 
selten die anzeichen und symbole der flüchtigkeit des 
lebens und der sterblichkeit der Kreatur besonders ein-
drucksvoll. sie bilden somit „ausdrucksverstärker“ und 
wirken gegebenenfalls als sprechender hinweis auf den 
innigen Zusammenhang von irdischer Vergänglichkeit 
und dem trachten, das ewige leben zu gewinnen. antike 
grundlagen besitzt dabei beispielsweise das motiv des Put-
tos mit der seifenblase, das auch unter dem Begriff homo 
bulla geläufig ist.

Homo bulla

ein vor wenigen Jahren erworbenes Bildwerk, das um 1630 
in der Wasserburger Werkstatt des david Zürn (1598–1666) 
entstand, stellt es in bemerkenswerter Weise vor augen. 
der Knabe, der mit der rechten ein Blasrohr an den mund 
führt und in der linken eine schale hält, sitzt auf einer 
Konsole und ist ins erzeugen fragiler seifenblasen ver-
sunken. die moralisierende deutung des unscheinbaren 
Vorgangs gibt die inschrift der zugehörigen Kartusche: 
„ein Wasser blas des men/schen leben ist, bedenk daß 
end o frommer christ.“ das Bübchen personifiziert also 
den menschen schlechthin, der nichts als eine schillernde, 
rasch vergängliche luftblase ist und daher sein sinnen und 
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trachten nicht auf den vergäng-
lichen schein des erdenlebens, 
sondern auf die unvergänglichen 
güter des himmels richten soll-
te. Bereits in der vom römischen 
universalgelehrten marcus ter-
entius Varro (116–27 v. chr.) 
verfassten schrift „de re rustica“ 
als umgangssprachliche floskel 
genannt, übernahm erasmus 
von rotterdam (1466–1536) die 
sentenz des homo bulla 1508 in 
seine „adagia“, eine kommen-
tierte sammlung von sprichwör-
tern, die wesentlich zur Popula-
risierung der maxime als meta-
pher für die Vergänglichkeit des 
lebens und aller irdischen güter 
beitragen sollte.
abgesehen von medaillen ist 
die statuette das älteste bekann-
te plastische Beispiel des in 
der deutschen malerei bereits 

seit der Zeit um 1525/30 geläufigen themas. der elegan-
te lederne schnallenschuh mit hohem absatz, den das 
scheinbar ins spiel vertiefte Kind am rechten fuß trägt, 
während der linke nackt ist, unterstreicht die mit dem Bild-
gegenstand attackierte eitelkeit des menschen besonders 
bildhaft. er dürfte eine ergänzung des späten 17. Jahrhun-
derts bzw. der Zeit um 1700 darstellen. ab 1660 began-
nen schnallen die Bänder in der schuhmode abzulösen. 
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren schnallenschuhe 
unverzichtbarer Bestandteil einer noblen erscheinung. die 
rare Kombination von seifenbläser und luxusbekleidung 
bezeugt die besondere Bedeutung dieses stücks für die 
geschichte des Bildmotivs nur einmal mehr. 
die skulptur könnte ursprünglich teil eines größeren 
monuments, etwa eines epitaphs, gewesen sein. aber auch 
die möglichkeit, dass sie einen eigenständigen, der priva-
ten Betrachtung zugedachten gegenstand darstellte, ist 
nicht auszuschließen. Zwei gegen 1790 entstandene, gol-
den gerahmte alabastertäfelchen aus der Werkstatt Johann 
Peter Wagners besaßen diese aufgabe gewiss (raum 121). 
Während das bereits 1958 ins museum gelangte relief das 
motiv des homo bulla schildert, ist sein jüngst erst ange-
kauftes Pendant eine allegorie der memoria, des ehrenden 
gedenkens. trauermotiv, tafel und griffel als metaphern 
für die den tod überdauernde erinnerung sowie rosen als 
sinnbilder der ewigen liebe verbinden den hinweis auf die 
irdische Konstitution, die erkenntnis der unabänderlichen 
Vergänglichkeit des menschen, mit dem trost auf das von 
der nachwelt gepflegte andenken an die tugendhafte Per-
sönlichkeit, einen für die aufklärung charakteristischen 
gedanken.

Homo bulla und Allegorie der Memoria, Werkstatt Johann Martin Wagner, Würzburg, um 1790, Alabaster in 
vergoldeten Holzrahmen, H. 25,3 bzw. 25,5 cm, B. 17,5 cm, Inv.-Nr. Pl. O. 2942 (links)/Pl. O. 3461 (rechts) 
(Fotos: Monika Runge/Georg Janßen).

Homo bulla, Werkstatt David Zürn, Wasserburg, um 1630, Lindenholz, poly-
chromiert, H. 36 cm, Inv.-Nr. Pl. O. 3432 (Foto: Sebastian Tolle).
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Von besonderer drastik ist das motiv des seifenblasenden 
Knaben hier aufgrund des totenschädels, auf das das Kind 
sein Bein stellt. neben dem skelett ist der beinerne schä-
del in der abendländischen ikonographie das symbol für 
tod und Vergänglichkeit schlechthin. 

Der Knabe mit der Fackel

gegen seiner meinung nach makabre darstellungen 
des todes, etwa die sinnbilder des Knochenmanns und 
des schädels, sowie motive, die „alle die ekeln Begriffe 
von moder und Verwesung einschließen“, zog gotthold 
ephraim lessing (1729–1781) zu felde. in seiner 1769 
veröffentlichten schrift „Wie die alten den tod gebildet“ 
versuchte er christliche todesbilder mittels antiker Vorstel-
lungen vom tod als dem „Zwillingsbruder des schlafes“ zu 
korrigieren. in diesem Zusammenhang schlug er die dar-
stellung des Jünglings mit der „erlöschenden umgestürzten 
fackel“ vor, die ihm vom Prometheus-sarkophag im römi-
schen Kapitol geläufig war. dessen auf der Brust des toten 
ausgedrückte fackel galt dem dichter als sinnbild für die 
mit dem tode verlöschenden leidenschaften des men-
schen, der fackelhalter als sublime und damit akzeptable 
Personifikation des todes schlechtweg.

Knabe mit umgestürzter Fackel, Oberschwaben, 1. Viertel 17. Jahrhundert, 
Lindenholz, polychromiert, H. 30,5 cm, Inv.-Nr. Pl. O. 3437 (Foto: Georg 
Janßen).

das motiv selbst war damals allerdings schon längst fester 
Bestandteil der europäischen sepulkralkultur. Zahlreiche 
barocke grabmäler und epitaphien weisen es auf, wenn-
gleich dort nicht die gestalt des Jünglings, sondern die des 
Knaben erscheint. im museum wird das sujet seit kurzem 
von einer anhand von spendenmitteln der skulpturen-
sammlung erworbenen statuette des frühen 17. Jahrhun-
derts vertreten. rundliche Wangen und merkliches doppel-
kinn, kleine nase und schmale augenmandeln verleihen 
dem antlitz des mit einem ebenso knappen wie eleganten 
schleier bekleideten Kindes eine drollige note. die infan-
tile gestalt des Körpers mit gewölbtem Bäuchlein und an 
den gliedmaßen hervortretenden speckwülsten ist kennt-
nisreich wiedergegeben. 
Vermutlich entstand die figur in oberschwaben. mit 
dem breiten gesichtstyp mit kleinen augen und mund, 
geschwungenen augenbrauen und hoch gewölbter stirn, 
mit gezierter Bewegung und puppenhafter gesamtwirkung 
steht sie arbeiten des damals in (Bad) Waldsee und spä-
ter im niederbayerischen Pfarrkirchen beheimateten Bild-
schnitzers Jakob Bendl (um 1585 – um 1655/60) nahe, 
etwa dessen engelshermen an dem 1611/12 gearbeiteten 
chorgestühl der stiftskirche zu Zeil bei leutkirch im all-
gäu. die lokalisierung des Bildwerks ist mit diesem hin-
weis zunächst nur grob umrissen und muss künftig noch 
präzisiert werden. Vollkommen unstrittig ist dagegen seine 
Bedeutung als aussagekräftiger Vertreter eines wichtigen 
barocken Bildmotivs der Vanitas. mit dem rechten arm 
umschlingt das Knäblein das untere ende des schafts einer 
fackel, die umgekehrt auf die fragmentierte Plinthe gestellt 
ist. Weisend streckt es seine leicht geöffnete linke – offen-
bar die aufmerksamkeit des Betrachters animierend - gen 
Boden.
Wahrscheinlich war die statuette also teil eines epitaphs, 
das erhöht in einem Kirchenraum aufgehängt war, und 
sie besaß in diesem Zusammenhang wohl ein gegenstück. 
entsprechende Pendants bildeten neben Knaben mit dem 
totenschädel oder der verlöschenden Kerze oftmals solche 
mit einer sanduhr, die mahnend auf die rasch verrinnende 
Zeit und die kurze spanne des lebens verweist. auch ein 
Knabe mit der seifenblase könnte das gegenüber gebildet 
haben: an die flüchtigkeit des irdischen lebens erinnernd 
und vor der gedankenlosigkeit warnend, es mit eitelkeiten 
zu vertrödeln. 
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