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blIckpunkt JAnuAR.  der pekuniäre Wohlstand von 
Zünften und zunftähnlichen handwerkskorporationen hing 
im Wesentlichen von deren Kopfstärke ab, weil die turnus
mäßigen Beiträge – die auflage bzw. das „auflaggeld“ – den 
hauptsächlichen Zufluss an Bargeld ausmachten. im unter
schied hierzu hing der requisitenbestand einer zünftigen 
Vereinigung nicht unmittelbar mit ihrer mitgliederzahl 
zusammen, da insbesondere kostbare stücke häufig indi
viduell gestiftet wurden. aufgrund der finanziellen Potenz 
einzelner mitglieder konnte auf diesem Weg auch eine 
relativ kleine Korporation wie beispielsweise die nürnber
ger lebküchner kostbare stücke aus edelmetall bzw. sogar 
edelmetallschmuck für ihren Willkommpokal erwerben. 
Bemerkenswert ist in dieser hinsicht, dass eines der ältes
ten überhaupt bekannten stücke aus dem spektrum des 
heute sogenannten Zunftsilbers ein gestiftetes gefäß ist, der 
„Pecher“ der nürnberger färber. das stück wird an dieser 
stelle zunächst vorgestellt und anschließend in seinem kul
turgeschichtlichen Kontext gewürdigt.

Der Becher und sein Futteral

der getriebene silberbecher mit der inventarnummer hg 
8090 wurde zusammen mit seinem bemalten holzfutteral 
mit der inventarnummer hg 8091 im Jahr 1920 aus nürn
berger Privatbesitz erworben. er ist 202,8 g schwer, 13,5 
cm hoch und weist einen Bodendurchmesser von 6,5 cm 
und einen randdurchmesser von 11 cm auf (abb. 1). seine 
randzone, lippenrand genannt, ist auf einer Breite von 0,8 
cm aus funktionalen gründen (hygiene, Korrosionsschutz) 
vergoldet. unterhalb der Vergoldung ist bemerkenswert 
grob eine dreizeilige inschrift eingraviert. die erste Zeile 
lautet: „der / erBar / friderich / reVther / schaf
haVser / genant / rodhferBer / had“. das letzte 
Wort findet sich über dem ersten der zweiten Zeile, sodass 

ein semantisch anknüpfender lesefluss gewährleistet ist: 
„dem / erBarn / hantWerBercKs / die ferBer / aVf 
/ ir / drincKstVBen / disen / Pecher / geschaft“ 
(abb. 2). deutlich größer und über etwa die hälfte des 
Becher umfangs ist in der dritten Zeile die Jahreszahl „1548“ 
zu lesen. ob die inschrift in dieser Wortreihenfolge zu lesen 
ist, steht zu vermuten, doch lässt sich dies nicht beweisen. 
Klaus Pechstein schlug die nicht inschriftliche reihenfol
ge und lesart „der / erBar / friderich / reVther / 
schafhaVser / genant / rodhferBer / had / disen 
/ Pecher / geschaft / dem / erBarn / hantWer
BercKs / die ferBer / aVf / ir / drincKstVBen“ vor. 
aufgrund welcher Überlegungen er hierfür plädierte, ließ er 
leider unerklärt.
in den Boden des Bechers ist die unziale „fr“, ein Beschau
zeichen, nämlich das gotische, rückläufige „n“ für nürn
berg, sowie der auf die Kontrolle des silberfeingehalts 
hinweisende tremolierstrich zu erkennen. ein meisterzei
chen fehlt zwar, doch waren dieselben erst ab 1541 vorge
schrieben. einen konkreteren und damit datierenden hin
weis liefert allerdings das nur bis ca. 1534 gebräuchliche 
Beschauzeichen. Von daher spricht nichts gegen eine recht 
sichere datierung des Bechers zumindest in die Zeit vor 
1541. somit dürfte der Becher eher etwas älter sein, als die 
inschriftliche Jahreszahl in der dritten inschriftenzeile ver
muten lässt. die eingeritzten initialen „fr“ könnten sich 
naheliegenderweise auf friedrich reuther, den stifter des 
Bechers, beziehen und wären in diesem fall als Besitzer
zeichen anzusprechen. ob reuther den Becher schon einige 
Zeit besaß, bevor er sich zu der stiftung entschlossen hatte? 
der vorliegende Becher ist – soweit bislang bekannt – das 
einzige museal erhaltene stück an nürnberger „Zunftsil
ber“ der ersten hälfte des 16. Jahrhunderts und steht damit 
noch deutlich vor dem gestaltgefäß der nürnberger schnei

Abb. 2: Detail des Bechers der Nürnberger Färber, Nürnberg, vor 1534; Silber, getrieben, vergoldet, graviert; Inv.-Nr. HG 8090.
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der, dem berühmten „fingerhutpokal“ von 1586 (inv.nr. 
hg 8384), am anfang der chronologischen reihe derartiger 
requisiten im Bestand der germanischen nationalmuse
ums. die streng geometrische trichterform des Bechers ist 
konventionell und zeitgenössisch auch in anderen mate
rialien zu beobachten: die nürnberger flaschner schufen 
gleichartige Becher aus verzinntem eisen beispielsweise als 
sechsteilige sätze an einsatzgefäßen für ihre zum transport 
von getränken gedachten kugeligen speisflaschen. in der 
fachliteratur werden derartige trinkgefäße als „trompeten
becher“ bezeichnet.

das 14,8 cm hohe futteral des Bechers ist eine der Kontur 
des Bechers angepasste, gedrechselte laubholzbüchse mit 
flachem stülpdeckel, die einen randdurchmesser von 11,5 
cm aufweist (abb. 3). die Büchse ist außen flächig grün 
angestrichen und besitzt schauseitig einen Blattkranz, 
in dem das handwerkszeichen der tuchmacher sowie 
eine Zahl zu sehen sind. das Zeichen setzt sich aus zwei 
gekreuzten Weberschiffchen, einer distelkarde, Krone und 
Zepter sowie flankierenden Burgunderkreuzen zusammen. 
im Bereich der distelkarde ist die Jahreszahl „1769“ zu 
lesen. auf der oberseite des deckels sind zwei ringförmige 
inschriften zu lesen. außen stehen vier namen: „Joh: chri
stoph erdle / Joh: leonhardt Bilz / Joh: Paulus stellwaag / 
Johs […].“ innen steht der satz „iher Weisheit hr. Joh: georg 
Kassenbach“. im Zentrum des deckels findet sich ein acht
strahliger stern. 

Funktion des Bechers in der Trinkstube 

neben seinem status als ältestes zünftiges trinkgefäß aus 
nürnberg belegen die ersten beiden Zeilen der Wandungs
inschrift in doppelter hinsicht auch die funktion des 
Bechers. Zum einen ist er als stiftung mit einem konkreten 
namen verbunden und somit als ein memorialobjekt anzu
sehen. diese feststellung ist nicht unerheblich, weil die 
inschrift vor der erst Jahrzehnte später einsetzenden archi

valischen Überlieferung konturiert, dass sich zumindest 
dieser eine nürnberger färber explizit als spezialisierter 
rotfärber verstanden hat und als solcher auch in erinne
rung bleiben wollte. in diesem Zusammenhang gilt es auch 
darauf hinzuweisen, dass der Becher für den stiftenden 
friedrich reuther zugleich ein Kommunikationsmedium zu 
lebzeiten war. er stellte sich als erfolgreicher handwerker 
dar, der seine Korporation auf diesem Weg symbolisch wie 
unmittelbar an demselben beteiligte und sich hierdurch 
sicherlich zusätzliche anerkennung und respekt versprach. 
aus welchem grund der Becher nicht irgendwann einge
schmolzen wurde, ist nicht quellenmäßig nachzuvollziehen. 
seinen status als integratives memorialobjekt kommt aber 
in der anschaffung des futterals im Jahr 1769 zum aus
druck. auf dessen Wandung ist – auf den ersten Blick irri
tierenderweise – das herrlich ausgeführte handwerkszei
chen der tuchmacher zu sehen; der deckel weist inschrift
lich fünf namen auf, außen die der vier Zeichenmeister, 
innen den des stifters. Beide elemente verweisen darauf, 
dass die rotfärber ein teil der tuchmacher und färberkor
poration waren, also eine facette eines kombinierten hand
werks darstellten. demnach sollten der Becher und das fut
teral auf der ebene des objekts eine zu diesem Zeitpunkt 
bereits seit Jahrhunderten bestehende gewerbliche Vereini
gung symbolisch besiegeln. 

Der Becher als Teil des Zunftsilbers

der Becher verdeutlicht mit seiner singulären (Zeit)stel
lung mittelbar auch den Wert des Zunftsilbers und den 
umgang mit solchen Werten. da silber viel mehr als gold 
das eigentlich umlaufende münzmetall darstellte, waren 
derartige gefäße immer auch willkommene anlageobjekte 
für schlechtere Zeiten, wenngleich sie vorrangig eher nicht 
mit dieser profanen motivation verschenkt bzw. erworben 
wurden. der wertvolle Werkstoff silber korrespondierte 
zunächst vielmehr mit dem hohen symbolischen Wert der 

Abb. 3: Becher HG 8090 und Becherfutteral; Nürnberg, 1769; Laubholz, gedrechselt, gefasst; Inv.-Nr. HG 8091.
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schenkungshandlung. im fall des Bechers gelang es fried
rich reuther somit ganz sicher, seinen gewerkgenossen 
ehre zu erweisen, ihnen zu schmeicheln und ihn in deren 
augen als redlichen, weil erfolgreichen handwerksgenos
sen erscheinen zu lassen. immerhin dürfte er nicht ohne 
grund inschriftlich als „erBar“ angesprochen worden sein. 
offen ist natürlich, ob reuther die inschrift gravieren ließ 
oder die beschenkte Korporation.

der charakter von solchermaßen geldwerten anlageobjek
ten kommt allerdings auch darin zum ausdruck, dass sil
berne requisiten bei knappem Kassenstand kurzfristig als 
Pfand dienten, etwa 1725 bei den schreinern ein „silber 
stick“, das als sicherheit für geliehene „2 fl.“ (fl. = florin/
gulden) diente. nach einer gewissen aufbewahrungszeit 
konnte gestiftetes Zunftsilber auch als regelrechte Wert
stoffreserve angesehen worden sein. die nürnberger sattler 
ließen 1728 jedenfalls einen 1615 „zum ewigen gedechtnus“ 
gestifteten „silbere Becher“ einschmelzen, um vom erlös 
ihre funeralrequisiten reparieren und im speziellen ihre 
Bahrtuchschilder durch Vergolden optisch aufwerten zu 
können. daneben spielten gesamtgesellschaftliche Widrig
keiten eine rolle beim deshalb oft nur mehr oder weniger 
zufälligen erhalt des Zunftsilbers. in dieser hinsicht sind 
vor allem Kriege als einflussgröße zu nennen. so retteten 
die nürnberger drechsler bei eintreffen der revolutionären 
„frantz sißischen Kriegs heere“ ende Juni 1796 ihre „bok
kal“ zunächst in ein Versteck innerhalb der stadt und ent
zogen sie auf diesem Weg der gefürchteten Plünderung. 
am 19. august waren sie aber dennoch gezwungen, ihre 
silbergegenstände der stadt zu übergeben, weil diese das 
Korporationssilber zur Beschaffung der zur finanzierung 
des französischen revolutionsheers notwendigen – Kon
tributionen genannten – summen heranziehen musste. 
einer Wegnahme der requisiten kamen die drechsler nur 
dadurch zuvor, dass sie der stadt den geldwert der stücke 
bar auszahlten. anderen nürnberger gewerken war dieser 
Weg mangels verfügbarer Barschaft nicht möglich – deren 
Zunftsilber verschwand für immer, wie einzelne handwerk
sinventare nach 1800 zeigen. ein großer ausverkauf an 
Zunftsilber setzte anfang des 19. Jahrhunderts nach dem 
anschluss nürnbergs an Bayern ein. die Buchbinder etwa 
verkauften bereits 1808 ihren „silber vergulte Pocal nebst 
den 9 schildchen“, während die gürtler erst 1851 „vier 
stück silber und vergoldete leichenschildchen und ein sil
bern Becher“ verkauft haben. diese Verkäufe spiegeln wohl 
die symbolische entwertung des altüberlieferten requisi
tenbestands wider, der sich auf die reichsstädtische Zeit 
bezogen hatte. da sich die Zeiten buchstäblich gewandelt 
hatten, waren in manchen gewerken bestimmte requisiten 
überflüssig geworden. dass die requisitenbestände in die
ser Zeit eine anpassung durchliefen, belegen einige über
malte Klapptafeln aus den handwerksherbergen. auf deren 
malschichten des 17. und 18. Jahrhunderts kamen die neue 
situation spiegelnde.   

Der Rest des Inventariums

mit der auflösung der Zünfte bzw. gewerbevereine oder 
innungen in Bayern im Jahr 1868 wurden letztmalig große 
teile des Zunftsilbers versilbert, indem nürnberger Juwelie
ren eine große Zahl an edelmetallgegenständen angeboten 
wurde. die örtlichen drechsler verkauften in diesem Jahr 
an den Juwelier christian Winter neben ihrer handwerks
lade und der sammelbüchse, einer „sanduhr aus elfen
bein“, auch zwei silberne Pokale und vier silberne schil
der, bei denen es sich um kleinformatige Kerzenschilder 
gehandelt haben könnte. mit einer gewissen enttäuschung 
stellten die Verantwortlichen des germanischen national
museums 1869 fest: „leider fanden jedoch einige innun
gen für gut, die gegenstände zu verkaufen. Wir glauben 
vermuthen zu dürfen, dass hiesige und fremde antiquitä
tenhändler, die sich zur Zeit bei einer größeren antiquitä
tenauction hier befinden, durch geheimes Wirken zu diesen 
Beschlüssen beigetragen haben, wie auch unmittelbar nach 
denselben einige gegenstände an fremde antiquitäten
händler verkauft worden sind, ehe das germanische muse
um oder das bayerische nationalmuseum in münchen, das 
eine aufforderung an die Zünfte in Bayern erlassen hatte: 
dinge, die etwa verkauft werden sollten, ihm zuerst anzu
bieten, – in der lage waren, die gegenstände erwerben zu 
können. umso anerkennenswerther sind die Beschlüsse 
der innungen, welche die von ihren Vorfahren ihnen über
lieferten gegenstände der Zukunft aufbewahren zu müssen 
glaubten, und wir werden wol in nächster nummer, wenn 
von allen innungen über ihr eigenthum verfügt sein wird, 
weitere mittheilungen über diese frage mit nennung aller 
einzelnen zum schlusse bringen können. es ist ja über 
ähnliche fragen an allen orten deutschlands in jüngster 
Zeit verhandelt worden, so dass das germanische museum 
von der nation die ehrenpflicht hatte, am orte seines sit
zes wenigstens in dem angedeuteten sinne zu wirken, und 
sich verpflichtet fühlt, öffentlich rechenschaft abzulegen, in 
welcher Weise und mit welchem erfolge dies geschehen ist.“

 Thomas schindler 
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