
Kulturgut
GERMANISCHES
NATIONAL
MUSEUM

www.gnm.de

a u s  d e r  f o r s c h u n g  d e s  g e r m a n i s c h e n  n a t i o n a l m u s e u m sIII. Quartal 2013 | Heft 38

Glaskasten für die Zunft
Schilder des 19. Jahrhunderts für Nürnberger Handwerkerherbergen

BLICKPUNKT JULI .  der schwerpunkt musealer Zunftfor-
schung ruht weitgehend auf der erfassung und interpreta-
tion von frühneuzeitlichen stücken, also Belegstücken der 
„klassischen“ Zeit des zünftigen „alten handwerks“. neu 
entstandene requisiten des 19. Jahrhunderts stoßen auch 
als exponate demgegenüber kaum auf interesse. dies mag 
zum einen daran liegen, dass deren handwerkliche Quali-
tät nicht mehr an die frühneuzeitlicher stücke heranreicht. 
Zum anderen gilt das 19. Jahrhundert gemeinhin aber auch 
als Zeitalter der abschaffung der Zünfte, weswegen man in 
dieser Zeit korporativ angeschafftem wohl auch weniger 
kulturgeschichtliche relevanz zuspricht. im folgenden Bei-
trag wird diese beengte Perspektive hinterfragt, indem die 
zwei stubenschilder, das der nürnberger schleifer und das 
der nürnberger seifensieder, in ihrem spannenden hand-
werksgeschichtlichen Zeitkontext vorgestellt werden. 

Das Schleiferschild

das germanische nationalmuseum verwahrt zwei der fünf 
museal überlieferten herbergsrequisiten der nürnberger 
schleifer. Bei den stücken handelt es sich um das herbergs- 
oder stubenschild (inv.-nr. Z 1129) sowie die handwerks-
lade (inv.-nr. Z 1127), die beide nahezu zeitgleich im Jahr 
1840 entstanden sind (abb.1). die drei anderen und teil-
weise deutlich älteren Zunftrelikte sind eine frühneuzeit-
liche Klapptafel, welche bisweilen auch als irtentafel oder 
Klapptafel angesprochen wurde, eine zinnerne Zunftkanne 
und zwei Zinnbecher, die sich seit 1974 nach rücküber-
tragung vom germanischen nationalmuseum wieder im 
Besitz der museen der stadt nürnberg befinden. Während 
die Klapptafel immer wieder als Bildbeispiel für derartige 
einrichtungsgegenstände von handwerkerherbergen in der 
handwerksforschung rezipiert wurde und die handwerksla-
de jüngst im anzeiger des germanischen nationalmuseums 
Würdigung erfahren hat, steht solches für das stubenschild 
noch aus. eine kritische Würdigung des für den handel und 
die eigenversorgung nürnbergers mit Klingen bis ins 19. 
Jahrhundert so außerordentlich wichtigen schleiferhand-
werks steht ebenfalls noch aus, wohl nicht zuletzt deshalb, 
weil dessen archivalische dokumentation äußerst lücken-
haft erscheint. in den verfügbaren wissenschaftlichen dar-
stellungen der eisen verarbeitenden gewerke in nürnberg 
werden die schleifer jedenfalls weitgehend ausgeklammert, 
obwohl das schleifen von Klingen untrennbar mit deren 
herstellung verbunden war.
das herbergsschild zählte wahrscheinlich bereits zu den 

Abb. 1: Herbergsschild der Nürnberger Schleifer; Nürnberg, 1840; Holz, Glas, 
Textil; Inv.-Nr. Z 1129 (Foto: Monika Runge, GNM). 

nürnberger „Zunftaltertümern“ der 1870 gegründeten 
„ab theilung 30 Zunftwesen, corporationen und gesell-
schaften“, in der „nach auflösung der Zünfte in Bay-
ern (1868) das übrige inventar der alten handwerke, die 
gewerblichen insignien und emblemen, laden, urkunden 
und schildern, auch die silbernen Zunftpokale“ als deposi-
ta erfasst wurden. ob sie allerdings zu den von august von 
essenwein zu solchen erklärten „denkmälern der aufgelö-
sten Zünfte“ zu rechnen sind, die ab 1886 in einem neu ein-
gerichteten schauraum gezeigt wurden, ist demgegenüber 
fraglich, weil diese ohnehin räumlich beengte Präsentation 
in erster linie auf die darstellung der frühneuzeitlichen 
Zunftgeschichte abhob. die weitere objektgeschichte des 
stücks ist überhaupt etwas unklar, offenbar auch, weil es 
hauptsächlich in den depots aufbewahrt wurde und nicht 
intensiver verwaltungsmäßig betreut werden musste. es 
weist allerdings auch einen weitgehend authentischen 
erhaltungszustand auf, der auf die konsequente konserva-
torische Betreuung der gegenstände als musealien zurück-
zuführen ist. 
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Dokumente zur Geschichte der Lade und des Schilds

Von besonders großem interesse ist zunächst die gedruckte 
Widmungsschrift zum anlass des erwerbs der lade durch 
die schleifer im Januar 1840 (abb. 2). es ist dies bislang 
das einzige derartige schriftstück, das aus dem nürnber-
ger handwerk bekannt geworden ist. die Widmungsschrift 
beschreibt das möbel nicht nur einigermaßen genau, son-

machen zu lassen, zur aufbewahrung der cassa und die-
se auf die herberge (die sich damals bei hrn. Kühl in der 
blauen glocke auf dem Kornmarkt befand) zu bringen, wo 
am 2. februar 1840, als am stiftungstage dieser lade, jeder 
unterzeichnete das erste mal wieder 12 kr. auflegte und 
so alle vier Wochen fortgesetzt wurde. Zum andenken des 
erstmaligen Zusammenkommens auf der herberge, wur-
de ein neues schild gestiftet, welches aus zwei vergoldeten 
löwen, die einen stein halten, bestand. dieses schild koste-
te 8 fl. 36 kr. das gehäuß über das schild kostete 4 fl. 48 
kr.“

Das neue Herbergs- oder Stubenschild der Schleifer als Realie

das schild ist ein schmaler, rechteckiger glaskasten mit 
Kuppeldeckel, dessen inneres das eigentliche handwerks-
zeichen birgt. der untere rand des Kastens erhält durch 
eine umlaufende leiste mit dreipassförmigen aussägungen 
Kontur. in den Pol der Kuppel ist ein eisernes Öhr gedreht, 
das zum hängen des Kastens an den in die gasse ragenden 
ausleger der herberge gedient hat. auf einer seite ist die 
Verglasung des Kastens zu öffnen, indem einfache messing-
haken zur seite gedreht werden. das handwerkszeichen im 
inneren setzt sich aus zwei aufrecht stehenden, vergoldeten 
löwen, welche in ihren Pranken einen scheibenförmigen 
schleifstein halten, zusammen. die löwen stehen auf einem 
flachen Podest. auf dem schleifstein sind zwei gekreuzte 
häcker appliziert. unterhalb des schleifsteins ist zwischen 
zwei niedrigen, vergoldeten Pfosten ein leicht gewelltes 
und durchhängendes tuch angeordnet. in der mitte des 
tuchs ist die inschriftliche Jahreszahl „1840“ zu erkennen. 
Vom Pol der Kuppel hängt ein buntes seidenband auf den 
schleifstein herab. die äußere wie inhaltliche gestalt des 
schleiferschilds lässt mittelbare Bezüge zu einem weiteren 
in der sammlung des germanischen nationalmuseums 
erkennen. dabei handelt es sich um das 1830 entstande-
ne herbergsschild der nürnberger seifensieder (inv.-nr. Z 
1735), bei dem ebenfalls in einem rechteckigen glaskasten 
zwei plastische, vergoldete löwen auf einem flachen Podest 
zwischen sich typische Produkte dieses handwerks halten, 
unterschiedlich geformte und strukturierte seifen. Weitere 
Beispiele dieses offenbar in nürnberg zwischen 1830 und 
1860 verbreiteten typs herbergs oder stubenschild sind 
von drei weiteren gewerken überliefert.
ein herbergsschild kennzeichnete ein Wirtshaus nach 
außen sowohl als offiziellen Versammlungsort des turnus-
mäßig tagenden handwerks als auch als leicht zu identifi-
zierende anlaufstation für ortsfremde gesellen auf Wander-
schaft. es diente demnach repräsentativen wie alltagsprak-
tischen Zwecken. die gestaltung des handwerkszeichens 
musste dementsprechend beiden gesichtspunkten rech-
nung tragen.

Das Schild der Seifensieder

das 50 cm hohe, 39 cm breite und 12 cm tiefe gehäuse 
des schilds der seifensieder besteht aus einem rundum 
verglasten, rechteckigen Korpus mit pyramidenstumpfarti-

Abb. 2: Widmungsdruck zum Erwerb des Herbergsschildes und der Hand-
werkslade; Nürnberg, 1840; Papier, bedruckt; Pappe; o. Inv.-Nr. (Foto: Monika 
Runge, GNM).

dern enthält relativ ausführliche hintergrundinformatio-
nen aus der Perspektive der handwerker darüber, wie-
so die lade überhaupt neu angeschafft wurde. sie stellt 
somit ein kulturgeschichtliches dokument außerordentlich 
hohen ranges dar. aus diesem grund sei das schriftstück 
an dieser stelle vollständig zitiert: „seit mehreren Jahren 
besitzen die gesellen der hochlöblichen rauh-, hohl- und 
schwertschleifer-Profession eine Kranken-unterstützungs-
Kassa, wo anfangs jeder geselle wöchentlich 3 kr. einlegte, 
einmal aber aus uns unbekannten ursachen aufhörten zu 
legen, und beschlossen, dass jeder ausgelernte den ersten 
sonntag als geselle 1fl. 30 kr. einlegen sollte, um auch 
gleich an theil zu haben. eine Zeitlang legten auch die hrn. 
meister, hörten aber wieder auf und so ging es auch in der 
ordnung fort, dass jeder Kranke welcher antheil hatte, 
wöchentlich 1 fl. 12 kr. erhielt, bei einem sterbefall aber 
12 fl., bis zum 10. august 1838, wo durch Zwistigkeiten 
die lehrjungen die lagen nicht mehr holen durften; mithin 
hatte also das legen ein ende, bis zum neuenjahr 1840, wo 
die gesellen einsahen, dass es der cassa nachtheilig wäre, 
wenn nicht wieder gelegt würde und treten einige Kranken-
fälle ein, daher wurde also beschlossen, eine eigene lade 
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gem dach, auf dessen ecken und in dessen Zentrum pilz-
förmige Knäufe angebracht sind (abb. 3). rechts und links 
neben dem zentralen Knauf finden sich eisenösen zum 
aufhängen des schildes. gefügt sind die glasscheiben des 
gehäuses über mit nuten versehene und vernagelte schma-
le holzleisten. geöffnet wird das gehäuse, indem der seitli-
che hakenverschluss der Klapptür bewegt wird. im inneren 
stehen sich auf einem rechteckigen Podest zwei heraldische 
löwen mit sechszackigen Kronen und Zeptern in den Pran-

nürnberg im 19. Jahrhundert äußerst verbreitet war. im 
Bestand des germanischen nationalmuseums befinden sich 
neben dem der memminger hutmacher (inv.-nr. Z 1833) 
auch noch das der nürnberger Zirkelschmiede (inv.-nr. 
Z 1680), der nürnberger Bürstenmacher (inv.-nr. Z 2035) 
und der nürnberger fassmacher (inv.-nr. Z 2047). auffällig 
ist an dieser auswahl, dass die jüngeren exemplare einen 
sechseckigen glaskasten besitzen und keinen rechteckigen 
mehr. auch sind bei diesen exemplaren die Verbindungs-
stege der glasplatten aus messing. Während die gewandelte 
form mit einer gewandelten schildmode zu erklären sein 
könnten mag in der neuen materialauswahl bei den stegen 
auch ein höherer funktionswert eine rolle gespielt haben 
– messing ist gegenüber Wind und Wetter dauerhafter. in 
Bezug auf die tatsächliche anbringung der glaskästen an 
den außenseitigen herbergsauslegern ist festzuhalten, dass 
bislang, abgesehen von den spärlichen archivalischen hin-
weisen, bislang keine zeitgenössische abbildung bekannt 
geworden ist, die ein solches schild in funktion zeigt. die 
dünnen glasplatten und die relativ schlanken streben spre-
chen jedenfalls nicht unbedingt für die Wetterfestigkeit der 
schilder. Waren sie womöglich doch für den innenbereich 
gedacht, z. B. zur markierung einer stube oder eines tischs 
als Versammlungsplatz eines gewerks? die reparaturko-
sten für außen angebrachte schilder müssten jedenfalls 
hoch gewesen sein, nur finden sich in den rechnungen 
und rechnungsbüchern der Besitzer der beiden hier vor-
gestellten schilder keine ausgaben für reparaturen. die-
ser Befund überrascht nicht, da sich an den schildern zwar 
gebrauchsspuren, jedoch keine reparaturen feststellen las-
sen. 

 Thomas schindler
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Abb. 3: Herbergsschilder der Nürnberger Seifensieder; Nürnberg, um 1830; 
Holz, Glas; Inv.-Nr. Z 1735 (Foto: Monika Runge, GNM).

ken gegenüber. Zwischen ihnen sind fünf seifen zu einer 
kleinen Pyramide gruppiert. Bei den seifen handelt es sich 
zuunterst um ein großes barrenförmiges und mit laven-
delblättern bemaltes stück. auf diesem sind zwei Würfel 
mit marmorierung angeordnet. darauf steht ein weiterer, 
andersartig marmorierter Würfel. die spitze dieser Pyrami-
de bildet eine kugelförmige seife, die wiederum auf ande-
re art und Weise marmoriert ist. auf dem Podest ist auf 
einer seite die inschrift „dieses schild hat / iac: Knie-
WitZ aus mannheim / ioh: Vogel aus nÜrnBerg / 
errichtet im iahr 1830“ zu lesen. Bemerkenswert an 
diesem schild ist nicht nur die gestalterische nähe zu dem 
zehn Jahre jüngeren der schleifer. gleiches gilt vielmehr 
auch für die abmessungen, vor allem die übereinstimmen-
den maße in Breite und tiefe. hiermit liegt wohl ein indiz 
dafür vor, dass modische Vorlieben einfluss auf die gestal-
tung solcher handwerksrequisiten besessen haben. somit 
handelt es sich nicht um rein funktionale gegenstände, 
die zur Wegleitung für wandernde gesellen gedient haben. 
Vielmehr scheinen solche schilder auch als repräsentati-
ve ausdrucksmittel aufgefasst worden zu sein, mit denen 
dem Zeitgeschmack rechnung getragen werden konnte. da 
dieses schild dem gewerk von den inschriftlich genann-
ten geschenkt worden sein dürfte, liegt gleichermaßen 
ein Belegstück für deren individuelle Vorstellung von der 
gestaltung eines solchen gegenstands als geeignetes aus-
drucksmittel der Korporation vor.
die schilder der schleifer und seifensieder sind nur zwei 
Beispiele dieses typs herbergsschilds, der nicht nur in 


