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Nur die Linie zählt
Der Rechentisch auf einem frühneuzeitlichen Model

BLICKPUNKT MAI .  Übergänge und Wandlungsprozes-
se im historischen alltag lassen sich bis zu einem gewis-
sen grad auch anhand von einzelüberlieferungen aus 
der kaum zu umreißenden Bandbreite der historischen 
sachkulturellen hinterlassenschaft beobachten. entschei-
dend ist dabei, das objekt als Bruchstück mit schnitt-
stellen anzusehen und nicht als monolithisches relikt. 
Während der museal überlieferte frühneuzeitliche objekt-
horizont der unteren Bevölkerungsschichten häufig nur 
noch schlaglichtartige deutungen mit gröberer textur 
zulässt, erlauben die Bruchstücke aus dem gesichtskreis 
der gesellschaftlichen eliten häufig auch konkretere, etwa  
mentalitätsgeschichtliche einblicke. das hier besprochene, 
um 1600 zu datierende model aus der abteilung Kunst-
handwerk bis 1800 eröffnet zwei Perspektiven auf kul-
turgeschichtlich miteinander unmittelbar in Verbindung 
stehende Prozesse: den einzug einer rechenhilfe in den 
alltag des 16. Jahrhunderts sowie deren symbolische Ver-
wendung in der visuellen Kommunikation um 1600.

„Rechnen auf der Linie“

rechentische sind Brückenmöbel, deren arbeitsflächen 
eingeschnittene skalen aus längs- und Querlinien aufwei-
sen. die Querlinien zeigen aufsteigend die definierten Zahl-
werte 1, 10, 100, 1000, usw. an. die räume zwischen den 
linien werden ebenfalls aufsteigend von den numerischen 
Zwischenschritten 5, 50, 500, usw. belegt. diese einfache, 
einem abakus ähnliche skalierung ermöglicht eine Viel-
zahl an durchaus komplexen Berechnungen. gleichartig 
definierte skalen finden sich auch als transportable Vari-
ante in form von sogenannten rechentüchern oder -bret-
tern. als Zählmittel verwendete man auf rechentischen u. 
a. münzähnliche Jetons, die deshalb sogenannten rechen-
pfennige, deren Zählwert sich jeweils aus der Position auf 
der skala ergab. das funktionsprinzip des „rechnens auf 
der linie“ erlangte in mitteleuropa seit dem ausgehenden 
15. Jahrhundert, spätestens aber im frühen 16. Jahrhun-
dert auch außerhalb des professionellen handels und han-
delns grundlegende Bedeutung für Kalkulationen aller art. 
in diese Zeit datiert einerseits eine große Zahl an theore-
tischen wie praxisnahen schriften, etwa das Bamberger 
Blockbuch aus dem späten 15. Jh., das rechnungsbuch 
des Johannes Widmann zu eger, das rechnungsbüchlein 
des Johannes Böschensleim aus esslingen, sowie, das 
bekannteste seiner art, adam ries` „rechnung auff den 
linihen [...]“, die beiden zuletzt genannten von 1518. ande-
rerseits lehrten professionelle rechenmeister das Bewäl-
tigen mathematischer aufgaben mittels rechentischen, 

-tüchern oder auch -brettern. neben rechenmeis-tern fan-
den vor allem stereotype darstellungen des  habgierigen 
Kaufmanns am rechentisch nach 1500 eingang in das 
motivspektrum der zeitgenössischen grafik. dabei stand 
in der regel wohl nicht die illustration der Konfrontation 
des einzelnen mit dieser rechenart im alltag im Vorder-
grund, sondern die Kritik im umgang mit geld, vor allem 
die des als unchristlich, meint ungerecht empfundenen 
Zinswesens. im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts 
wurden rechenmeister und Kaufleute am rechenbrett als 
motiv auch auf den rechenpfennigen selbst dargestellt. als 
modelmotive sind sie um 1600 belegt. das „rechnen auf 
der linie“ fand darüber hinaus in sprichwörtlicher Verwen-
dung auch eingang in den populären sprachschatz, worauf 
etwa die „Wahrhafftige reiß-Beschreibung“ des hierony-
mus Welsch von 1658 hindeutet: „sehr wol und weißlich 
wird gesagt/daß es mit einem menschen/in dieser unbe-
ständigen Welt/nicht anders als mit einem rechenpfennig 
beschaffen/dann derselbige vil/wenig Vil/oder gar nichts 
gelten kann/alles nachdem er von einem rechenmeister 
oben auff die linien der tausenden/oder auf die geringere 
gelegt/oder gar wider auffgehaben wird.“ das Bild im Zitat 
deutet an, wie tief sich diese Kalkulationsmethode auch in 
die alltägliche gedankenwelt eingegraben haben konnte. 
der simplifizierende Vergleich dieser rechenart mit dem 
Koordinatensystem der eigenen lebenswirklichkeit inner-
halb der göttlichen ordnung bot sich zur selbstvergewisse-
rung in bestimmten situationen scheinbar an.

Beschreibung des Models

in dem hochrechteckigen Bildfeld steht in einer archi-
tektonischen Kulisse mittig rechts vor einer verputzten 
Wand ein bärtiger mann hinter einem rechentisch bzw. 
einem tisch, auf dem ein rechentuch oder rechenbrett 
liegt. der mann trägt eine Pelzmütze und ist erkennbar mit 
einem mantel mit Pelzkragen bekleidet. sein unterkörper 
ist abgesehen von einem unterschenkel hinter dem tisch 
nicht zu erkennen. der mann ist dem Betrachter zugewen-
det. der rechentisch mit geschweiften Beinen und starker 
Platte steht auf einem schachbrettartig gegliederten fußbo-
den. mit seiner linken hand hat der mann einige rechen-
pfennige auf die linien der skala gesetzt, neben seiner 
linken hand liegen weitere bereit. seine rechte hand weist 
zu einem am Kopfende des tischs stehenden mann, der im 
Profil dargestellt ist. dieser ist deutlich weniger aufwändig 
gekleidet und hat seine hände vor der Brust gefaltet. Über 
dem mann mit den gefalteten händen steht in vier Zeilen 
„VergiB uns [u]n ser sculd“. unmittelbar hinter dem 
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spruch sind die initialen „Bc“ des modelstechers zu erken-
nen. links im hintergrund durchschreiten zwei sich umar-
mende männer ein turmartiges stadt- oder Burgtor. 

Kontext des Model-Motivs

die lehren martin luthers verbanden eine neue sicht auf 
die Botschaften des neuen testaments mit einem daran 
orientierten Verhaltenskodex zur daseinsbewältigung im 
alltag. Bildmedien spielten als multiplikatoren bei der 
Verbreitung und festigung dieser lebenshilfen als Über-
setzungsmittel eine wesentliche rolle. die nachfrage nach 
grafischen Blättern mit religiös-erbaulichen motiven aus 
dem neuen testament etwa bedienten heftig konkurrieren-
de handwerker bzw. deren Verleger, aber auch geschäfts-
tüchtige Künstler. als besonders verkaufsfördernd erwies 
sich die mit grafischen mitteln relativ einfach zu bewerk-
stelligende stereotypisierung zentraler akteure und Bot-

schaften. so verlieh die an werkstattübergreifende nor-
mierung erinnernde darstellung von luthers antlitz auf 
diesem Weg dem sich verbreitenden Protestantismus ein 
konkretes gesicht. der aus unterfranken stammende Base-
ler Buchdrucker adam Petri (1454-1527) beispielsweise 
profilierte sich ausgesprochen erfolgreich mit der heraus-
gabe reich bebilderter lutherischer (Kampf-)schriften. für 
das vorliegende model ist sein mehrfach aufgelegtes Werk 
„martin luther: ein merklich nütz predigt wie man on ver-
schuldung mit zytliche[n] gut umb gan sol. item von dem 
zinßkauff oder iärlicher gülte, auch von dem Wucher“ von 
exemplarischer Bedeutung, weil der titelholzschnitt zu den 
mittelbaren Vorlagen des stücks zu zählen ist. der holz-
schnitt zeigt einen sitzenden martin luther als rechen-
meister am rechentisch. luther hält in der rechten hand 
ein säckchen (mit rechenpfennigen?), während er mit 
seiner linken auf die mit rechenpfennigen belegte ska-

la vor sich weist. rechts hinter ihm ist 
ein großer fensterbogen zu sehen, der 
den Blick des Betrachters auf ein von 
Bäumen umstandenes, turmbewehr-
tes, burgähnliches gebäude lenkt. ob 
hierin ein hinweis auf das von luther 
wohl um 1528/29 komponierte „eine 
feste Burg ist unser gott“ zu sehen ist, 
mag offen bleiben. das Blatt als ganzes 
bringt aber einen Baustein der leh-
re luthers, den, dass gute christen in 
anlehnung an matthäus 5, 42 zinslos 
leihen sollen, zum ausdruck. das vor-
liegende model nimmt auf diesen sozi-
alkritischen topos Bezug, wenngleich 
das motiv seitenverkehrt orientiert ist, 
luther durch einen Kaufmann ersetzt 
wurde und dem grafischen Blatt dar-
über hinaus der mahnende spruch 
des models fehlt. die seitenverkehrte 
anordnung des motivs erklärt sich mit 
der funktion des models als matrize. 

Interpretation des Model-Motivs

das gesamtmotiv setzt sich aus zwei 
teilmotiven zusammen. im Zentrum 
steht die szene mit den beiden Per-
sonen in der angedeuteten stube des 
Kaufmanns. dieser stellt offensichtlich 
eine Kalkulation an. Was er berechnet, 
deutet indirekt der spruch, bei dem 
es sich um die fünfte Bitte aus dem 
Vaterunser (matthäus 6, 12) handelt, 
an: die schuld desjenigen, der vor dem 
tisch steht. dessen demütige haltung 
und gestik weisen ihm die rolle eines 
Bittstellers zu. die Vergebung seiner 
schuld muss durch den, der hinter dem 

Model mit Kaufmann und Bauer. Meister „BC“. Darstellung der fünften Bitte VERGIB UNS [U]N SER SCULD. 
Laubholz. L: 18,7 cm; B: 13,8 cm; H: 3,8 cm. Inv.-Nr. HG 1225.
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tisch steht erfolgen. es handelt sich um das in dieser Zeit 
immer wieder in Bildern zitierte Paar des Kaufmanns und 
Bauers, um in sozialer hinsicht den gegensatz von „oben 
und unten“ auszudrücken. der Kaufmann galt als inbegriff 
des reichtums, der Bauer als inbegriff der armut. setzt 
man die stube wiederum in Bezug zum Katechetischen 
hauptstück, dem grundwissen jedes getauften christen, 
eröffnet sich dem Betrachter eine eindeutige interpreta-
tionsrichtung. die Kaufmannsstube wird demnach zum 
schauplatz einer moralisch-theologischen ermahnung. 
hierzu eignet sich gerade ein solcher raum auch beson-
ders gut, da er in der zeitgenössischen Wahrnehmung als 
ort exakt definierter und definierbarer größen schlechthin 
galt. das keine eigenen interpretationen zulassende Prin-
zip des „rechnens auf der linie“ kann hier den ebenso 
klaren aussagen der Bibel zu einer christlichen lebensfüh-
rung gegenübergestellt werden. 

Modelherstellung

erst seit anfang oder der mitte des 16. Jahrhunderts wur-
den model zunehmend aus holz, nicht mehr überwiegend 
aus stein oder ton gefertigt. die formschneider schufen 
einerseits die druckmodel zur herstellung von grafischen 
Blättern, andererseits stellten grafische Blätter häufig auch 
die Vorlagen für model dar. für detailreiche holzmodel mit 
entsprechend feinen graten und komplexen darstellungen 
eigneten sich die sehr harten, kurzmaserigen sorten Birn-
baum und Buchsbaum. Bis anfang des 17. Jahrhunderts 
kam vor allem hirnholz, d. h. quer zur faser geschnitte-
nes holz, zur Verarbeitung. Zunächst wurden die abgela-
gerten rohlinge in dicke scheiben oder Bretter gesägt und 
plan gehobelt. in die rückseiten der scheiben oder Bret-
ter wurde ein loch gebohrt, sodass der rohling drehbar 
fixiert werden konnte und damit einfacher zu bearbeiten 
war. anschließend wurde die Vorlage des umzusetzenden 
motivs entweder frei hand gezeichnet oder mittels eines 
Pauspapiers oder -kartons auf das zu bearbeitende holz-
stück übertragen. mit schnitzwerkzeugen unterschiedli-
cher stärken und schneidenbreiten wurden die Konturen 
des gesamtmotivs sowie die der einzelmotive anschließend 
spanend herausgearbeitet. 

Modelverwendung

Plastische Bildwerke waren in der frühen neuzeit (1500-
1800) genauso präsent wie grafische, etwa auf siegeln, 
gefäßen oder auch nahrungsmitteln. Bei gleichbleibenden 

motivfolgen, auch bei serieller herstellung, beruhten diese 
Bildwerke meist auf dem einsatz von masse umformenden 
matrizen. außerhalb der töpferei und metallbearbeitung 
wurden relativ kalte oder von hand knetbare massen wie 
Wachs oder teig, aber auch Pappmaché in model gegossen 
bzw. gedrückt. die ästhetischen Qualitäten der modelmoti-
ve resultieren einerseits aus der Übersetzungsleistung 
des modelstechers und andererseits aus der Konsistenz 
der verarbeitenden teigmischung oder masse. Je feiner 
und detailreicher die schnitzereien und Kerbungen ange-
legt sind, desto feinkörniger muss die plastisch bildbare 
masse sein. Wie verbreitet model bzw. mit modeldekoren 
versehene Waren um 1600 tatsächlich waren, ist rückbli-
ckend nicht mehr sicher zu entscheiden, die geringe Zahl 
an erhaltenen stücken dieser Zeit kann nicht unbedingt als 
fingerzeig gelten. das vorliegende stück weist eine außer-
ordentlich gute erhaltung auf, unterlag demnach nie einer 
intensiven oder dauerhafteren nutzung. die feine ausfüh-
rung der arbeit und Komplexität der darstellung spricht 
eher für eine matrize, die allenfalls zu besonderen anläs-
sen, z. B. zur herstellung von Keksgebäck oder Kuchen-
dekorationen bei schauessen, bzw. selbst als schaustück 
im häuslichen Bereich verwendet wurde. dass der künst-
lerische Wert den konkreten nutzwert überwog, erscheint 
plausibel, ist jedoch nicht bewiesen.
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