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HANDWERKSSIEOEL IM OERMANISCHEN MUSEUM. 
V on Dr. W ALTER STENOEL. 

D ie Gilden und Handwerk vereinigungen haben sich da iegelrechtl) seit dem 
14. Jahrhundert erworben bezw. ertrotzt. Seit dem 16. Jahrhundert bilden 

ihre Siege! innerhalb des allgemeinen Siegelbestand einen erheblichen Prozentsatz. 
Die e bedeutende Gruppe ist ein Stiefkind der Sphragistik, was sich zunach t aus 
ihrer zeitlichen tellung, aber auch daraus erklart, da13 die Handwerksinsignien 
den Heraldiker naturgema13 kaum interes ieren. Der Band des Sibmacher chen 
Werk , der die Beruf wappen behandelt (I, 7) i t wie das kleinere Buch von Gren er2) 

in cler au gesprochenen Ab icht zu ammengestellt, den Handwerk vereinigungen der 
egenwart Vorbilder fur neue Embleme an die Hand zu geben, weshalb dort neben 

Gewerbezeichen de 14. Jahrhundert auch solche der euzeit abgebildet ind. 
Fur sphragi tische Unter uchungen haben diese ammlungen nur bedingten Wert, 
da ie Jediglich das Emblem geben, lo gelO t von dem iegel, ohne die Schrift. 

Eine den phragisti chen Anforderungen ent prechende Publikation uber Hand-
werkssiegel Jiegt bi her nur in einigen Auf atzen von . Nyrop vor, die in der Tids-
skrift for Kun tindu tri 1897 Jf. er chienen. Dort sind danLche und schleswig-hol-
steini che iegel abgebildet. olche Beschrankung auf ein bestimmtes Territorium 
i t anerkannterma13en3

) fur die rationelle Forderung der Siegelkunde am meisten 
zweckdienlich. E liegt nahe, von Mitteilungen uber Handwerkssiegel im Germani chen 
Mu eum eine ahnliche Beschrankung, etwa auf das urnbergi che Gebiet, zu erwarten. 
Eine systematische Durchfuhrung dieses engeren Programms durfte urn so eher 
wunschbar er cheinen, als bisher eine umfa sende Veroffentlichung Nurnbergischer 
Siege! uberhaupt aus teht und auch m. W. noch von keiner Seite ins Auge gefa13t 
wurde. Ober die wenigen offiziellen Siege! der alten Reichsstadt ist wiederholt ge· 

1) V on dem Siegelrecht der Zilnfte wird in einem juristischen Traktat des 17. Jahrh. 
ausfiihrlich geh:llldelt: Th. Hiipingk, De insignium sive armorum prisco et novo jure tractatus 
juridico-historico-philologicus, Nilrnberg 1642, cap. 5, n. 32. 

2) A. Grenser, Zunft- Wappen und Handwerks- Insignien, Frankfurt a. M. 1883. 
3) W. Diekamp, Sphragi tisches: Westdeutsche Zeitschr. f. Gesch. u. Kunst, V. 1886. S. 273. 
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schrieben worden 4). Aber die privaten iegel von Ntirnberg, wo professionelle 
Stempelschneider wirkten und wo von jedem Goldschmied als Mei tersttick u. a. 
ein Siege\ verlangt wurde - was tibrigens auch an anderen Orten der Fall war-
sind noch nicht gesammclt, geschweige denn bearbeitet, wie ja i.iberhaupt ein Werk 
tiber die sphragisti eh en Denkmaler Franken nach Art der Pu blika tion , Rheinischer 
Siege!", die von der Gese\lschaft fi.ir Rheinische Geschichtskunde so ausgezeichnet 
veranstaltet wird, aufs innigste zu wtinschen i t. 

Was nun die ntirnbergischen Hand we r k s siege\ im be onderen anlangt, so 
mochte man zunachst annehmen, daf3 gerade in der vor andern um der Mannigfaltigkeit 
ihres Gewerbslebens willen seit alters vielbertihmten5) Reichsstadt - man denke 
an das romanti che Ktinstlerfest in Keller , Grtinem Heinrich" - eine besonders 
reiche Ernte auf diesem Gebiet einzusammeln ware. Enthalt doch eine in mehreren 
Handschriften i.iberlieferte Zusammenstellung Embleme von nicht weniger als 242 
verschiedenen Gewerben, die ehemals hier au getibt wurden. Wenn man aber die eigen-
artig gelagerten rechtlichen Verhaltnisse6) des Handwerkerstandes im alten tirnberg in 
Berticksichtigung zieht, wird manes im Gegenteil begreiflich finden, daf3 ni.irnbergische 
Handwerkssiegel aus alterer Zeit, d. h. vor der Mitte des 16. Jahrhunderts, tiber-
haupt nicht vorhanden sind, wahrend die Bronzeplatten auf den FriedhOfen von der 
Freude des Handwerkers am eigenen Emblem so beredtes Zeugnis ablegen. Die Ge-
werbetreibenden standen unter dem Regiment einer herrischen Stadtverwaltung. Eine 
selb tandige Zunftverfassung gab es nicht. Ja, die Bevormundung ging so weit, daf3 
die Korporationen ohne Wissen des Rates eigenmachtige Korrespondenzen mit 
auswartigen Ztinften nicht .fi.ihren durften und daher ,in alterer Zeit nicht 
einmal befugt waren, eigenes Siege! zu ftihren. 1518 wollten sich die ge chworenen 
Meister des Mes ererhandwerks ein solches beilegen Kein Handwerk in Ntirn-
berg, lief3 ihnen darauf der Rat sagen, habe je sein eigenes Siege! gehabt und es sei 
nie gestattet worden. Daher konnte man auch ihnen nicht gestatten, sich eines 
solchen zu bedienen. Sie sollten daher und zwar aus diesem Grund und nicht etwa 
zur Strafe, das Siege! ausantworten. Als dann spater die Handwerke Siege! ftihren 
durften, war dieses Recht durch solche Kautelen eingeschrankt, dal3 es so gut wie 
illusorisch war. Die Kandelgiel3erordnung vom 5. Marz 1578 bestimmt ausdrticklich, 
dal3 die geschworenen Meister das ihnen obrigkeitlich zugelassene Handwerkssiegei 
ohne Vorwissen des Rats bei ihren Eiden nicht gebrauchen sollen".7) Obrigens hat 
sich der mit der gleichen Jahreszahl, 1578, versehene und trotz des vorgertickten 
Stils der Kartusche kaum wesentlich jtingere Siegelstempel der Ntirnberger Zinn-
oder Kandelgiel3er erhalten (Abb. 3) und befindet sich im Germanischen Museum. 
Die Stempelscheibe ist silbern und auf eine eiserne Stampfe aufgelegt. Ob Ntirn-
berger Handwerkssiegel alteren Datums nachzuweisen sind, steht dahin. Auch 
in Ntirnberg ist ja, wie das allerorten der Fall war, die Hinterlassenschaft der alten 
Gewerbsvereinigungen bei ihrer Auf!O ung nicht zusammengehalten worden. In das 

4) Litterar. Museum 1778, 4. Stuck, S. 519; - Anzeiger f. Kunde der deutschen Vor 
zeit 11 126; - Mummenhoff, Altniirnberg (Bayer. Bibliothek 22) S. 23. 

5) Reicke, Gesch. der Reichsstadt Nlirnberg, Nbg. 1896, S. 763. 
6) Reicke a. a. 0. S. 253. 
7) Mummenhoff, Handwerk und freie Kunst, Bayer. Gewerbezeitung 1890. 
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Germani 'Che Mti-eum ind noch 17 nilrnber~i che HanLiwerkssiegelstempel gelan~t. 
namlich die der Parchent- und Leinenweber, der chuhmacher, Kammacher, Wagner, 
der Po amentierer, Seiler, Ki.ir chner, attler (Abb. 39), der Buchbinder und 
Futteralmacher (Ab b. 21) zwei tempel der Bilrstenhinder und fi.inf, die ich auf 
da gewerbliche llaupt rebiet der Reich tadt, die Metallverarbeitung beziehen: 
NageLchmiede, tecknadler und Heftleinmacher, Mes er chmiede, Fla chner, 
GUrtler. Ein zweiter iegel tempel der ilrnbere;er Gi.irtler befindet ich heute im 
Jlambur~i chen Mu eum, da 1693 datierte Pet chatt der Urnberger Bi.ittner, de ~en 
Anfertigung das , Ru!!s"- oder Gewerl eauf ichts-Amt !aut Be~cheinigung vom 
17. Juni 1692 g~tattet hatte, in !er ammlung Figdor in Wien. Manche t mpel 
\\erJen ganz verloren gegangen ein; und da viele der in dem genannten Verzeichnis 
emblemati eh illu trierten 242 Gewerhe wahr cheinlich i.iberhaupt kein Siege! fUhrten, 
wiirden achfor. chung-en nach ent prechenden iegeln an Lehrbriefen und anderen 
Urkunden auch nur in seltenen Fallen von Erfolg ein. E muf3te daher davon Ab-
-tand e;enommen werden, in lokalhi torLcher Beziehun Voll tandigkeit zu erreichen. 

Silber 
Gormanisches Museum 

Abb. 2. 

Silber 
Germanisches Museum 

Abb. 3. 

Messing 
Germa nisches Museum 

Abb. 4. 

Die iegelstempel ammlung d German. Museum enthalt aber auf3er den 
ni.irnbergischen auch eine Reihe von Petschaften au wartiger Handwerksvereini-
g-ungen, im ganzen ilber fi.infzig Hick. Die ahrung-sgewerbe ind darunter 
mit 10, die Bekleidung gewerhe mit 9 tempeln vertreten, die Baugewerbe 
mit 6, die textilen Gewerbe mit 8, die Holzverarbeitung mit 3, die Metall-
verarbeitung (Gold chmiede) mit einem, die Lederarbeit mit zwei, die Kramer 
mit einem, endlich die Bader und Chirur~en mit drei tempeln, wozu noch 
mehrere Pet chafte vereinigter Zi.infte kommen, owie der Stempel einer 

chiltzengilde. Aul3erdem ist eine ammlung von Lackausdri.icken alter Hand-
werk iegel tocke vorhanden, die im vergangenen Jahre (1910) bedeutend ver-
mehrt werden konnte, dank dem entgegenkommenden Intere e des Herrn Dr. 
Albert Figdor in Wien, d~ Mu um fUr Kun t und Gewerbe in Hamburg, des Mirki-
chen Mu eum in Berlin, des Mu eums in Altona, des KgL Museums in Ca el und 

des Museum fi.ir Kunst und Kunstgewerbe in Halle, de Grol3h. Bad. General-
lande archivs in KarLruhe, des Grol3h. Hess. Haus- und taat archivs in Darm tadt, 
le Grol3h. G heimen und Hauptarchiv in chwerin, owie der Mecklenburgi chen 
Handel kammer da elb t. des taatsarchivs in Li.ibeck und des KgL Staatsarchivs 
in Marburg. E ind im ganzen i.iber 500 Siege!, die dem Germanischen Museum als 

Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum 1910. 2 
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kulturhistorischer Zentrale auf An uchen giHig~t liberwiesen wurden 8). 76 davon 
gehoren den Nahrung gewerben an9), 54 den Baugewerben 10), 105 den BekleidunRS-
gewerben 11), den textilen Gewerben 56 12), den Ledergewerben 2213), den Holz-
verarbeitung gewerben 6314), den Metall>erarbeitungsgewerben 6615 und verschiedenen 
Gewerben bezw. Verbindungen solcher 42. Endlich sind zu erwahnen drei Siege! 
kurflirstl. hessischer Oberzunftamter (Hanau, Marburg, Schmalkalden), 8 Kramer-
bezw. Schitfer iegel (darunter das goti che der Hamburger Islandfahrer), die dem 
Handelsmuseum, owie 16 Chirurgen- und Badersiegel, die dem medico-historischen 
Kabinett zugute kommen konnen. 

Der Ge amteindruck einer grof3eren Sammlung von Zunftsiegeln leidet u nstreitig 
dadurch, daf3 ein bedeutender Prozentsatz nicht unter den Begritf der Qualitat tallt. 
Denn nicht immer und i.iberall besaf3en die Handwerksvereinigungen die Mittel oder 
den Geschmack, sich ein gut geschnittenes Petschaft zu verschaffen, ja die meisten 
Zunftsiegel sind mehr sachlich als formell interessant. Viele haben lediglich einen 
statistischen Wert fi.ir die Chronologie und Topographie der Handwerksheraldik, 
insofern die Siegeltypen die auf3ere Geschichte der Zlinfte in ihren Wechselbeziehungen 
wiederspiegeln. E i t daher verstandlich, wenn die ganze Gattung innerhalb der 

phragistik, abgesehen von Erorterungen ratselhafter Embleme, wie der Schlange 
der Schmiede 16), keine Rolle spielt und auch unter den Museen nur wenig Freunde 
gefunden hat. Gerade darum mochte es aber angezeigt sein, aus der Masse 
einmal solche Stlicke hervorzuheben, die d~m Durchschnitt qualitativ 
i.iberlegen sind und die beweisen, daf3 wir nicht zuletzt in dieser Gruppe 
die maf3gebenden Hohepunkte des Stempelschnitts seit dem Ausgang 
des Mittelalters zu suchen haben. 

8) Die in technischer Hinsicht schonsten unt~r diesen Lackausdriicken sind die der Samm-
lung Figdor, die Hofgraveur Jauner in Wien be~orgte, und die im Grunde schwarzen, im Relief 
weiLlen des Hamburgischen Museum~. Letztere wurden nach folgendem Rezept hergestellt: 
den mit Terpentin gereinigten lll~d sauber abgetrockneten Stempel reibt man zunachst ganz 
leicht mit Vaselin ein, dann bcstaubt man ihn mit feinem ZinkweiLl, das man jedoch von der 
OberfHiche wieder abreibt, sodaLl es nur in den Tiefen zuriickbleibt, worauf man das Petschaft 
iiber einer Wachskerze wenig einruLlt und - etwas angewarmt - auf den weiLlen, zuvor in 
einem kleinen Tiegel geschmolzenen Lack, der auf einem Karton aufgegossen wurde, kurz aufpreLlt. 

9) Miiller: 18, Muller und Backer: 3, Bilcker: 21, Pfefferkuchenbacker: 3, Fleischer: 21, 
Fischer: 2, Brauer: 7, Tobackspinner: 1. 

10) Maurer: 23, Zimmerleute: 12, Schiefer- u. Ziegeldecker: 2, Glaser : 9, WeiLlbinder: 1, 
Topfer: 7. 

11) Schneider: 39, Schuhmacher: 44, Handschuhmacher: 5, Strumpfstricker u. Barett-
marher: 8, KLirschner: 7, Hutmacher: 1, Periickenmacher: 1. 

12) Leinen- u. Garnweber: 33, Brocat-, Sammet- u. Seidenwirker: 2, Rasch- und 
Altmacher: 1, Tuchscherer: 11, Farber: 9. 

13) WeiLl-, Rotgerber: 9. Sattler, Beutler: tO, Buchbinder: 3. 
14) Tischler: 15, Brettschneider: 1, Engl. Stuhlnncher: 1, Fl tchten- u. Korbmacher: t. 

Bottcher: 22, SteiJ. u. Rademacher: 13, Schiffbauer: 1, Drexler: 9. 
15) Schlosser, Huf-, Waffen-, Nagel chmiedc: 29. Vereinigung der SchloLl-, Spor-, Uhr-, 

Biixen- u. Windenmacher: 6, Kleinuhrrnacher: 2, GroLluhrmacher: 1. Biichsenmacher: 1, Steck-
nadler: 3, Schwertfege•, Mes~erer: 3, ZinngieLler; 5, GelbgieLler: 2, Giirtler: 5, Kupferschmiede:3, 
Goldschrniede: 6. 

16) C. P. Lepsius, Sphragistische Aphorismen I (Halle 1842) S. 16 ff. u. 11, S. 41. 
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Der alte te der im Germani chen Mu eum hefindlichen Gildenstempel dUrfte 
der der Armbru t ·chlitzen von Pari ein (Abb. 42) . Er tammt wie die meisten 
anderen der ammlung au clem Be itz de Geheimrat Warnecke in Berlin, der ihn 
einer. eit von G. J. Bruck in Leipzig erwarb. In Warneckes Veroffentlichung 
einer mittelalterlichen iegel tempel (Deut cher llerold 1887-1892), ist auch 

die er bereit auf~enommen (1887). AI Emblem er ·cheint ein mit geblahtem egel 
nach recht fahrendes chiff, das an Bu~ und Heck die Armbru t zeigt. Ma tkorb 
und Wimpel rag-en in die goti che Minuskelum chrift : ,s: des. le. arb:J.Ietier . du: 
Roy. nostre. ire. et. de. la. ville: de. pari ." Ganz im Sinne phragi tischer Orna-
mentation entsprechen den Perlen de inneren Ramle die weiier gesetzten Knotchen 
an den Planken de prachtvoll tief g-e clmittenen chiff . Taue, Strickleiter und 
au ende Pfeile decken die leeren tellen des Grumle. , ohne doch die Deutlichkeit 

de doppelten Armbru tzeichen zu beeintrachtigen. Ein chiff fUhrten auch die 
Armbru t chlitzen von BrU el im Wappen. L.-A. Delaunay, der die es in einen 
, Etude sur les ancien ne compagnies d'archer , d'arbaletrier et arquebusiers" 
(Paris 1879) nach einem Jeton vom Jahre 1560 abbildet, gibt als Gri.indung jahr 
der Pari er Gilde das Jahr 1359 an . Ob der silberne tempel, dessen Griff in kleinem 
Dreipat3 durchbrochen i t, noch dem 14. Jahrhundert angehOrt. sei dahingestellt. 
Auch hei dem Pet chaft der Hannoveraner Flei chhauer (Abb. 9), das Warnecke17) 

dem 14. Jahrhundert zugewie en hat, Jat3t ich das nicht mit Bestimmtheit agen. 
I Iier sind die Ziegel de Daches im piee;el den Perlen de Randes entsprechend 
kornig geschnitten. Im Torbogen ,goti ches Mat3werk. Die Rtickseite des messingnen 

tempels ist zu einer Ro ette erhoht, die den zum Einzapfen in einen Holz chaft 
be timmten Bronze tumpf mit der . cheibe organi eh verbindet. 

Die bekanntesten deut chen Gilden iegel de 14. Jahrhunderts sind die de 
Kolner Verbund briefs vom Jahre 1396. Die e Urkunde, mit der die Hand· 
werk vereinigungen der Stadt Koln nach einem ieg im Verfas ung kampf ihren 
neuen Bund mit dem Rat besiegelten, wurde in 23 Exemplaren ause;efertigt. Ein 
Exemplar ~elangte in da Archiv de Gennani chen Mu eum . E ist ein Mu eums-
stlick er ten Ran~<! . An dem Pere;ament h~ine;en neben dem iee;el des Rat die 

iegel von 22 Zi.inften. Die Embleme von 16 der ·eJben sind bei Sibmacher wieder· 
gee;eben. Ein Faksimile de ganzen Briefe findet sich in Henr e am Rhyn Kultur-
geschichte des deutschen Volkes ( . 240). Die Wach farbe i t grtin, wahrend die 

17) Deutscher Herold a. a. 0. 
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Schniire, die die Siege! halten, aus griinen und roten SeidenHiden zusammenge-
flochten ind. Gri.in bezw. rot sind auch Schnurfarben der Hallischen Willkiir vom 
Jahre 1316. So heif3t es in einem notariellen In trument vom Jahre 1420, das diese 
Urkunde be chreibt, von dem Siege! des Schuhmachergewerbes: ,Das ebinde insigil 
in Roten gezwernten chibelecht mit gelem wachse gemacht" etc. 18), und von dem 

iegel der Futterer (pabulatores): ,Das runde insigel hangit in griinen czwern fadem 
mit gelem wach e schibelecht" etc.19) wahrend das Backersiegel wie folgt beschrieben 
ist: ,Das vorderste und erste insigel an deme selbin buche hanget in Gelen zwerni 
fadem, als ab ys side were und ist schibelecht mit gelem wach e gemachit" etc. 20

) . 

Zusammenstellungen i.iber die Schnurfarben der Zunfturkunden des 14. und 15. 
Jahrhunderts fehlen. Vermutlich sind diese Farben ehensowenig willki.irlicb wie 
die der gleichzeitigen Kaiserurkunden und Papstbullen. 

Eine Eigentiimlichkeit mancher Handwerkssiegel des 14. und 15. Jahrhunderts 
be teht darin, daf3 sie nur einen Gegensiand zum Emblem haben. Solche Be· 
schrankung hat zur Folge, daf3 das iegelbild deutlich ist, also einem Zweck, die 
Willensbeglaubigung einer bestimmten juristischen Person von anderen rasch und 
sicher zu unterscheiden, am besten entspricht. Zugleich wirkt diese Klarheit kiinst-
lerisch erfreulich. So ist das spitze Schild der Kolner Backer (Sibmacher 63,3) 
an dem genannten Verbundsbrief durch e in e in die Vertikalachse gestellte lang-
liche Semmel gefi.illt und noch vollkommener das Spitzoval des L.einewebersiegels 
von Kyritz (Sibmacher 117,5) durch das konzentrische Spitzoval e in e s Weber-
schiffchens. Entsprechend paf3t sich dem Rund des gotischen Schustersiegels von 
Gottingen (Sibmacher 57,2) das Halbrund der Schneide e in e s Schusterbeils an. 
Und wie ausgezeichnet steht in dem Siege! der Wiirzburger Schneider (Abb. 1} die 
grof3e Scheere auf dem damaszierten Grund, das Feld, das von der Schrift so kraftig 
gerahmt wird, vollkommen beherrschend 1 

Den Vorzug der Einfachheit des Emblems hat auch manches scht:ine Hand-
werkssiegel spaterer Zeit. Nur pflegt seit der Hochrenaissance der Findruck, der sich 
mit der Beschrankung auf ein einzelnes Wahrzeichen erzielen laf3t, durch die be-
wegten Linien der Kartuschenrahmung beeintrachtigt zu werden. Das ist z. B. 
der Fall bei den Petschaften der Ni.irnberger Bi.irstenbinder. !m i.ibrigen entschadigt 
auch hier fiir die scheinbare Annut des Motivs (diesmal eine Biirste) die feine 
Musterung des Grundes, von dem sich das ziselierte Emblem in klarem Relief ab-
hebt. Das eine Siege! (Abb. 5) hat die Umschrift: DER DREY GESCHWORNEI"i 21J scHAV 

SIGELL wahrend die Umschrift des anderen Jautet: S. DES BVRSTENBINDER HANDW. IN 

NVRNBERG. Ob beide gleichzeitig sind - sowohl das 1508 kas ierte Messerersiegel 
wie das 1578 datierte der Zinngief3er war fiir die Meister, nicht fi.ir das Handwerk 
schlechthin, geschweige denn die Gesellen bestimmt - das altere ist, sei dahin-

18) Sibmacher I, 7, S. 51. 
19) Seyler, Gesch. d. Siege!. S. 331. 
20) Sibmacher S. 53. 
21) Se !ten enthalten die Stempel auch die Name n der Vorgeher wie der der Niirnberger 

Stecknadler unci Heftleinmacher am Au!lenrand der Scheibe, zusammen mit der Jahreszahl 
1709, oder als einzige Umschrift im Siegelfelde selbst wie in einem 1709 datierten Weber·Pet. 
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ge te1lt. Jedenfa11 gehoren b ide der Zeit um 1600 an. Der wirkung vo11 bemalte 
chrein de llandwerk , im G. M., tammt aus dem Jahre 1586. 

Wahrend die beiden BUrstenbinder tempel au Me ing: bestehen und einen ge-
clrech elten llolzg-riff haben, i t da nicht mimler feine ieg-el der NUrnberger eber-
d. i. Bohrer chmiede in Ei en und zwar unmiHelbar in die wohl proportionierte 
und im mitueren Teil facettierte eLerne tampfe ge ·chnitten (Ahh. 8) wie die "pateren 

Eisen 
Germanisches Museu m 

Abb. 8. 

uml wenig-er kun t vollen Pet chafte der tecknadler u. Heftleinmacher von Urn-
berg, desgleichen da der chuhmacher. E kommen auch ma sive gedrech elte 

tampfen von Gelbguf3 vor. Die Pet chafte der Weber, der Fla chner unct der Po a-
mentierer von Urnherg sind so gearbeitet. Au ilber bestehen, abge ehen von den 
erwahnten Stempeln der Pari er Armbru t chlitzen und der NUrnberger Zinngief3er, 
noch flinf Stempel der ammlung-, namlich die der Memmin~;er chwarzHirber, der 
Breslauer Bader, der Mi.inchener Tuchhandler, der Kemnater Flei chhacker owie 
einer czechischen Mi.i1lerzunft. - Das ei erne Neber chmied petschaft gehort au -
wei Jich der Binden und der beperlten Schnorkel der Kartu che dem ersten Viertel 
des 17. Jahrhundert an 22}. Die z. T. kornige Damascierung des Jeicht gewolbten 

piegel , die dem zierlich und doch kraftig ge talteten, in die er Form z. B. von dem 

chaft de Marki .:hen '\\u eums. Auch ein 11>82 d.tlierter Kollektivstempel von Wei13enberg 
im Gennanischen Mu eum hat die Vorgehernamen im Felde. 
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Abb. 9. 
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Messing 
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Abb. 13. 

Silber 
Sammlung Figdor 
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Abb. !2. 

Messi ng 
Mecklenburg. Handwerkskammer 

Abb. 14. 
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chonen farbigen Exemplar der Bayer. Landes-Gewerbean talt her wohlbekannten 
Gerat zur wirkung vollen Folie dient, i t be onder reicll und vie! feingliedriger a! 
eh\ a bei dem ~oti eh en chneider iegel. \\'0 zudem Blliten fehlen. 

Fine bllihende Ranke liberzieht auch den piegel des in tein ge chnittenen 
tempel der chuhmacher von onnenfeld (Abb. 11). Die Emhleme, zwei Gerate und 

ein chuh, heben ich hier weniger klar von dem Grunde ab. Die Ranke ist nicht Folie, 
ondern I laupt ache. Offenbar handelt e sich um in provinzielles Mil3verstandni 

spatgotischer Dama cierun~. Vielleicht finden ich noch weitere onnenfelder 
iegel, die eine genauere Datierung des merkwlirdigen tuck ermoglichen. Ver-

such weise mochte ich es der Zeit um 160J zuweisen. Das Wahrzeichen des von einem 
Pfeil durchscho enen chnabel chuhs, da in den ver ·chiedensten Gegenden Deut eh-
land noch in paterer Zeit haufig in den chustersiegeln begegnet, bleibt vorlaufig 
unerkHirt 23). Auf dem geringen Stempel der Hersbrucker Schu ter, im Germani chen 
Museum, er cheint es in Verbindung mit drei Sternen, die noch after in chuhmacher-
iegeln vorkommen und als dekorative Erinnerung an porenradchen alterer tempel 

des Gewerbes aufgefal3t werden konnten, wenn nicht terne und Ro_etten ebenso 
anderen Handwerkswappen als Zierat dienten. Bei der Dreizahl der Einzel terne d 
llersbrucker Petschaft liel3e sich sonst auch an die, wie es cheint, speziell czechi che 
Form des chuhmacheremblems denken. Die bohmi ·ch-mahri chen chu ter iegel 
zeigen namlich drei ge ·tiefelte und gespornte Seine in swastikaartiger Anordnung. 
Bei ibmacher ist ein olches Emblem von Ledec abgebildet (58, 6). In der ammlung 
l; igdor befinden sich ent prechende tempel von Radonitz (dat. 1602), tral3nitz 
(Jat. 1611), von Ko teletz und von Bochdanec bei Pardubitz (dat. 1782). Ein 
weitere Petschaft derselben ammlung (Abb. 26) verblirgt den spatgotLchen Ur-
. prun.~ de Zeichen ·, da eben o an einem iegelring- im GermanLchen Mu:;eum 
vorkommt. 

Die Verclreifachung des Wahrzeichen begegnet neben der Verdoppelung (Pa-
riser Armbru t chlitzen; Berliner chneider: ibmacher 55, 4; Berliner chHichter: 

ibmacher 67, 3) auch son t in der strengen gotischen llandwerk herallik. o 
zeigt da gotische Backer iegel von peyer drei gleichfOrmige emmel in einer Reihe 
( ibmacher 62, 12) und das von Brligge drei parallelle Back chaufeln ( ibmacher 
62, 9) diagonal im spitzen childe. 

Die eigentlimliche cheerendreiheit des ·pateren chneiderpetschafl von Po -
~ing (Abb.12) i t vielleicht in achahmung der bOhmischen tiefeldreiheit ent tanden, 
wofern nicht hier das Weberemblem das Vorbild ab~;egeben hat. Letztere ist ja 
Lier bekannteste Fall der Verdreifachung des Handwerk~ zeichens. Die dreieckfor-
mige Anordnung der Weber chiffchen findet sich eit dem 16. Jahrhundert stereotyp 
an den ver chieden ten Orten. Dagegen cheint die Kreuzung zweier chiffchen 
mehr in orddeut chland al in anderen Gegenden verbreitet gewesen zu sein -

22) Ahnlich i t z. B die Kartusche der Grabplatte des erbaren 1616 gest. Frank Kasten-
bdn und seiner 1612 verst. Ehewirtin auf dem Johannisfriedhof (Roeper-Boesch 20,4). Vgl. 
auch (fUr die Binden) die 1622 <iltierte Platte des Begrilbni ses der Schreinergesellen ( Roeper-
Boesch 77.3 ). 

23) Ein wirklicher Schuh Yon dieser Form ist in de m Kun t r hrank Gu ta v A dolts in 
Upsala erhalten (Bottiger 107,6). 
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wiewohl bei der immerwahrenden Zirkulai.ion der besiegelten Lehrbriefe territoriale 
Unterschiede der Siegel Jeicht verwischt wurden, indem im Bedarf fall gelegentlich 
einer Zuntt der Abdruck aus einer entfernten Stadt zum Vorbild dienen konnte. 
Diese Briefe, die in paterer Zeit meist die Ansicht des Herkunftsort als Kopf zeigten 
wahrend sie frtiher haufig ornamental au geziertwaren, bilden unter den papierenen 
Handwerksalterttimern eine eni.wicklungsge chichtlich besonders interessante Gruppe. 
Der alte Ausdruck daftir isi. ,Kund chaft". So erklart Joh. Peter Voit in seiner 
,faf3Jichen Beschreibung der gemeinntitzlichsten Ktinste und Handwerke" ( tirn-
berg 1804): ,Ehe ein Geselle Meisi.er werden kann, mul3 er vermi::ige der Handwerks-
ordnung eine gewisse Zeit reisen oder auf seine Profession wandern und sich, urn 
tiberall ungehindert fortzukommen, mit einer Kundschaft, d. i. mit einem gedruckten, 
unterschriebenen und gesiegelten Zeugnisse seiner Zunft, ver ehen". Demgemal3 
versteht sich die Umschrift des i.empels der Glaser van Itzehoe im Hamburgisct1en 
Museum: .,OLASER AMT KVNDSCH. SIOEL. ITZEHOE" Oder die Umschrift .,OBERROSBACHER 

KVNDSCH. srEOEL" in einem Glaserpetschaft des Darmstadter Archivs, aus dem ferner 
eine Rei he von Siegeln verschiedener Ztinfte vorhanden ist, auf denen steht: .,KVNDSCHAFT 
SIEOEL IM ECKARTSHAVSER OERICHT". 

In Webersiegeln bemerkt man bisweilen, und zwar vornehmlich wiederum 
in Norddeutschland, zusammen mit den Weberschiffchen eine Pflanze, die wohl als 
Hanf zu deuien ist, wahrend die in spateren Sclmeiderwappen haufig vorkommenden 
Blumenstauden 24) nur die Naturalisierung heraldischer Rosen und Lilien der Gotik 
sind 25). Eine htibsche Verschmelzung beider Motive bietet ein tempel v. J. 1740 
in der Mecklenburg. Handwerkskammer zu chwerin (Abb. 14). Dem Hanf sind 
hier zwei Schiffchen wie Keimblati.er zur eite gestellL Solche Kompositionen, 
die zugleich eine ldeenverbindung darsi.ellen, begegnen auch on t hie und da im 
18. Jahrhundert, dessen malerischen Tendenzen sie entsprechen. o ist im Berliner 
Pfefferki.ichlersiegel von 1725 zu dem Bienenkorb der Berliner Bar in intime Be-
ziehung gesetzL Das Petschaft befindet sich im Markischen Mu eum. Ein ahnliches 
Streben nach Konzentrierung und Belebung Jal3t ein Ki::ipenicker tempel v. J. 1769 
(in der elben Sammlung) erkennen, der auf das drei Jahre aliere iegel der Berliner 
Brokat-, Sammet- und Seidenwirkerinnung zuri.ickgeht. Letzteres zeigt eine sitzende 
Athene, die in der Rechten ein Schild mit den Handwerk geraten halt. In dem Pet-
schaft, das sich die Ki::ipenicker Sammet- und Seidenwirker danach schneiden lief3en, 
fehlt das Schild und Athene fal3t statt dessen einen Zipfel ihres Gewandes, 
die Feinheit des Stoffes prtifend: das Wappen redet. - Man ki::innte olche Siegel 
medaillenartige nennen, wiewohl eine strenge Begriffsunter cheidung zwischen 
Siegel- und Medaillenstil wohl schwer durchzuftihren sein dtirfte. Es ist da 
schon darum kaum angangig, weil haufig iegelstempelschneider auch Mtinzstempel-
schneider und Medailleure waren. In einem Fall ki::innen wir dies in der Sammlung 
nachweisen. 

24) Schneiderstempel von Herrieden und Lauf im G. M. 
25) Sibmacher 5-+,2: Stendaler Schneider; Siebmacher 55,4: Berliner Schneider. 
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Der ilberne tempel der Breslauer Bad er \. J. 158-J. (Ab b. 15) zeigt, wie eine 
Medaille, im Fdde die Kiln Uerinitialen M. K. Die e Such taben sind auf den Bres-
lauer iegel- und Wappen chneider Mathe · Kauerha e zu beziehen 26), der im g-Jeichen 
Jahre, 1584, heiratete und ich dann, teil urkun llich, teil ·an der Han I einer Arbeiten 
hi zum Jahre 1627 verfolgen Hif3t, in welchem er a! ,Ei en chneider" in Brieg starh. 
Friedensburg nennt ihn unter den chle ischen tempel chneidern den zu Ende 
des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts angesehen ten und am mei ten he chaf-
tigten. , Die mei ten chle.•.;i chen Mi.inz tatten, namlich die Mi.inzen zu Breslau, 

eif3e, Brieg, Oel , Reichen tein und JaKerndorf, waren eine Kundinnen und er 
verfertigte auch noch medaillenfOrmige ti.icke fUr den I Jandel" 

Silber 
G,.rmanisches Mus~um 

Abb. IS. 

Da das Breslauer Badersieg-el die Jahre.zahl 1584 tragt, di.irfte es mit der ach-
richt in Zusammenhang zu bringen ·ein, Llaf3 den Breslauer Badern durch Diplom 
vom 20. Juli 1583 da · ihnen ·einerzeit von Kunig Ludwig verliehene Wappen durcn 
Kai ·er Rudolf Hrbessert word en sei. Die ·es Diplom 27 ) schein t si eh nicht erhalten 
zu haben 2 ), eben ·owenig wie der iiltere Wappenbrief \. J. 1522. der da. Emblem 
wie folgt beschreibt: , .... Uber da · von be ondern gnaden geben, eignen und 
vorleyen wier berurter . gemeine der Bader durct1 Un er Fi.irstenthumh chle ien 
zue einem Gemerckh, Waffen unJ Kleinot ein rotten childt, darinnen zwo Que ten 
von Eichen Laub i.iber eynander e;e chwenget, wie ie olche Questen hey ihrem Jlandt-
werck nutzen, dari.iber eine biende von weif3em taffet, in einem Umbkreif3 oder ringes 
gestallt reformiret in dem elben umbschweiffe der binden ein gruener SieHich, dari.iber 
eine Crone wie dief3 a lie in Augen chein ichtbarlicl1en unter ge renwerti ren Un ·eren 
Bee;nadung brief ange trichen und vermahlet i ·t, welche Wapfen und gemerckh 
:ie in maf3en an dehme ordentlich auf3g etzte Zechen in ihren Fahnen, Panieren 

26) Diesen Nachweis verdanken wir Herrn DirektOJ Seger-Breslau. Vgl. auch Friedens-
burg-, Schle iens Neuere Miinzgeschichte : Codex diplomaticus Sile iae X I X, Bre lau 1899, 
S. 33 u. 2-11 unct Friedenshurg u. Se~er, Schle iens Miinun u. Medaillen cter neueren Zeit (1901} 
Re~:"ister S. 100. 

27) Sibmacher I. 7 S. 46. 
2 ) Eine Nachfrage n;tch da bd Sibma.:lta a. ;t. 0 . ~ n1 :illlll<'n .tltcn Kopie im tadl· 

archh zu Bresl.tu hatte ein ne Yatives Resultat. 
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zu Ernst und Schimpff, auch in ihren Brieff besigelunge, Petschaffien, Kuntschafften, 
Clenoden, Vorzeichunge und andern ihren Notturften, redlichen handeln und wan-
deln, frey Manniglichen brauchen, tragen und verfuren mogen ... ". 29

) 

Die von Mathes Kauerhase gegebene sphragistische Stilisierung dieses Wappens 
mit der prachtig gewundenen Binde ist nicht ohne Nachahmung geblieben. So haben 
die Dresdener Bader (Sibmacher 52, 8) das Breslauer Siege] zum Vorbild gewahlL 
Nur erscheint in Dresden in der Mitte eine gedeckelte Salbenbi.ichse unci mit dieser 
Veranderung haben das Bild auch die Bader von Kopenhagen i.ibernommen. Letzteres 
Siege! wurde in der Tidsskrift for Kunstindustri {1897 S. 46) ahgebildet. Auch 
das (15)94 datierte Petschaft der Wundarzte und Bader in Halle (im Museum fi.ir 
Kunst u. Kunstgewerbe ebendort) gehort in diesen Zusammenhang. 

Silber 
Archiv Karlsruhe 

Abb. 16. 

Unter den meuaillenartigen ist noch ein anderes Kopenhagener Siege! zu er-
wahnen, das der Mal er: Tidsskrift 1897, S. 127, Fig. 144. Es tragi die Jahreszahl 
1622, die jedoch nicht recht passen will zu der stillebenartigen Anordnung der Em-
hleme: Staffelei, Malstock, Palette unci Wappenschild an dem ockel eines Saulen-
stumpfs lehnend, auf dem eine guirlandenbehangene Urne steht. Ein solches Arrange-
ment ist mehr im Sinne einer spateren Zeit. So tragt das Stilleben des Durlacher 
Chirurgensiegels (Abb. 16) die Jahreszahl 1685 und das mit dem Kopenhagener fast 
ganz i.ibereinstimmende Siege] der Maler von Aalborg (Tids krift 1897, . 126, Abb.141) 
ist 1775 datiert. Die fragliche Jahre zahl 1622 wird nur eine Wieuerholung des 
gleichen Datums sein, das in de m alteren Siege I (Tidsskrift S. 127, Ab b. 143) der 
Malerzunft von Kopenhagen steht, wie denn i.iberhaupt die Jahreszahl in Hand-
werkssiegeln keineswegs immer die Her tellungszeit des Petschaft bezeichnet. Der 
mit dem Datum 1583 recht auffallig au gestattete Stempel der Ni.irnberger Steck-
nadler und Heftleinmacher z. B. ist ausweislich einer I nschrift am Aul3enrand der 
Scheibe erst im Jahre 1709 angefertigt, wohl als Nachschnitt eines alteren Siegels. 
Ahnlid, teht es mit dem Petschaft der Nlirnberger Flaschner . Da diesen erst ,durch 
Ratserlal3 vom 15. Juli 1713 erlaubt wurde, sich nach einem in Vorlage gebrachten 
AbriB ein besondere Siege! machen zu la sen" 30), wird wahrscheinlich ihr Siegelstock 
trotz der grol3en Jahresza hl1663 noch vier Jahre ji.inger sein al der der Stecknadler. 

29) Sibmacher a. a. 0. 
30) Mummenhoff, Handwerk u. fr~i e Kun 't in Niirnber~. Blyer. Gewerbeztg. 139). S. 26 . 
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Lehrreich in der Beziehun~ ind zwei Siege! der Kremper Backer im Hamburgi chen 
Mu eum. Beide enthali.en die Jahreszahl 1604. In dem einen ist das Datum beson-
ders grol3 g-e chrieben, aber gerade de sen tempel wurde er t im Jahre 1723 al Ver-
bes erung d andrren hergestellt, wie eine In chrift im Felde el b t be agt. Die , V er-
besserun.t;" des Wappen besteht im librigen darin, da8 au drei Gebacken, von denen 
zwei einander gleich waren, vier verschiedene geworden ind. Au8erdem wurde 
eine Krone hinzugefilg-t. Da Bild hat dadurch kaum gewonnen, wenn auch der 
erste tempel nicht eben bes er i t als der zweite. Verb~ erung im inne von Be-
reicherung bl!deutet haufit; Verhallhornunt:. Leg-en wir z. B. zwei o nahe ver-
wandte ie.t;el wie die der Backer und Muller von Tepliiz unci Ein iedl nebeneinander, 
so wirkt das altere. 1568 datierte (Abr. 17), WO ein Quer tab die beiden Embleme 

RotguB 
Sammlung Figdor 

Abb. 17. 

Ge!bguB 
Sammlung Figdor 

Abb. 18. 

au~einanderhiilt, verglichen mit d m patere:1, wo iati de, ·en wieder eine Krone aut 
der Bretzel itzt (Abb.15). wesen11ich klarer. Da.s Ein.iedler iegel i t auf der Ri.ick-
-eite de me. ingnen tempels m it einem a us den Buch taben LV H gebildeten 
Gra veurmonogramm zwi ·eh en der Jahre.szah I 16-5 3 bezeichnet. 

Ahnliche Unterschiede zwi chen Handwerk ·sie,geln Jer Renais ance einerseit · 
und des 17 und 18. Jahrhunderts andrerseits \as en ich liberall beobachten. o 
halten im Siege\ der Berliner Tuchbereiter, 1734, zwei Lowen eine fi.infzinki,ge Krone 
i.iber der Tuch cheere, zu deren eiten zwei veJ--chiedene Hilf ,gerate angebracht ind, 
wahrend der mit feinem Fri.ihrenai ancelaub umrandete child des Siegels der nam-
lichen Zunft im 16. Jahrl,undert lediglich die Tuch cheere zwischen zwei symme-
trischen Klammern zeigt, wie das gleicherweise Ller Fall i t bei dem iegel der 
Ulmer Tuch cheerer v. J. 1559, dessen ilber. 1empel da llambuqzi che Museum 
hewahrt (Abb. 36) 

AI Mu terbei pie! ti.ir die <tt1.~edeutete Entwicklung- in der Handwerk. heraldik 
konnen die drei Wappen gelten, die ein im Germani chen Museum befindliches Manu-
kript des elben Hand\verk!- der lirnberger Me:: erer enthalt, deren ieg-elrecht 

der Rat im Jahre 1508 be triH. ,.Der Me::serer er tes Wappen" zeigt im gotischen 
childe ein aufrechtes chwert. i.iber dem zwei Me · er gekreuzt ind. ,Der Messerer 

anderes Wappen" zeigt drei durch eine Krone g-e teckte chwerter im childe. 
,Der Mes erer drittes Wappen" endlich zeigt da elbe Emblem in barockem child, 
mit gekrontem Helm dari.iber, auf dem aJ · Helmzier ein gekronter Lowe hockt, wieder 
die durch eine Krone gesteckten chwerter tra!!end; das child aber wird von zwei 
Lowen gehalten. 
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Krone und noble Wappenhalter werden im 17. Jahrllunderi. bei den Zlinften 
allgemein. Man si.ellte sogar, wenn die Siegelmehrerer H andwerke vereinigt werden 
solli.en - stait die Einzelstempel, wie es in einem Beispiel der Sammlung geschehen 
ist, rad peichenartig zu kombinieren - flir i.lich vielfeldrige Wappen zusammen. 
Doch verdanken olche ihre Verbreitung eigentlich nicht so sehr dem Streben der 
Handwerker, es den hohen Herren gleich zu tun, als vielmehr dem einfachen Grunde, 
dal3 ein derartige Arrangement mit geringen Mitteln erreicht werden konnte und 
auch mul3te, da die Vereinigung mehrerer Berufe zu einer Zunft mit gemeinsamem 
Siege! naturgemal3 besonders an kleinen Orten erfolgte. Durch ein wappenmal3iges 
System lief3 sich dem Vielerlei cter Gerate am ehesten gerecht werden. Die male-
risch freie, peripheri che Anordnung wie sie etwa eine Augsburger Hohlmedaille 

Pbb. 19. 

(Abb. 19) 31 ) bietet, kommt in dem Mal3e seli.ener vor als sie klinst.lerischer i t.. Hier-
her gehoren zwei 1681 bezw. 1683 datierte tempel cler Nahrungs- bezw. Wohnungs-
gewerbe von Roggenburg (Abb. 22 u. 23). Da dieser Ort !1lir 63/4 Meilen von Augs-
burg entfernt ist, sind beide Siege! hOch ·twahr cheinlicll auch Augsburger Arbeit. 

Wappenhalter waren schon dem Handwerkssiegel alterer Zeit nicht fremd. 
Ebenso haufig wie spater die Lowen und Greifen finden wir fruher in solcher Eigen-
schaft einen EngeL Bereii.s in dem erwahnten gotischen Schuhmachersiegel der 
Sammlung Figdor (Abb. 26) ist es neben einem Gewappneten ein Engel, der das 

child si.litzt. Dieser Engel i.ragt langes Gewand, und seine Fli.igel haben lange 
Schwungfedern. Ein renaissancemaf3iges Gegen tuck dazu ist die unbekleidete 
minnliche Fh.igelgestalt, die im eisengeschnii.tenen Stempelbilde des 1618 32

) ein-
gerichteten Ni.irnberger Leihhause zwischen den beiden Wappenschildern steht 
(Abb. 27). Die Engel in den etwas ji.ingeren Stampfen der lirnberger Leinenweber, 
Posamentierer und Klirschner sind dagegen nur Halbfiguren. lm Dunkel des 
17. Jahrhunderts er cheint dies Motiv dann nicht selten bis zur Unkenntlichkeit 
verklimmert. 

Schon in dem ali.eren Siege! der Barbierer und Wundarzi.e von Wolffenblittel 
sieht man den Engel als Halbfigur liber dem Wappenschild, das seitlich nicht etwa 

31) Nach einem Exempbr im Bes. d. VcrL 
32) VgL Reicke, Gesch. d. Reichsstadl NLirnberg, 1896, S. 487 Anm. 
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Messing 
Germanisches Museum 

Abb. 20. 

Me-'Sing 
Germanlsches Mus•um 

Abb. 22. 

Silber 
Sammlung Figdor 

Abb. 24. 
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Abb. 21. 

Messing 
Germanisches Museum 

Abb. 23. 

Silber 
Sammlung Figdor 

Abb. 25. 
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Bronze 
Sammlung figdor 

Abb. 26. 

Eisen 
Germanisches Museum 

Abb. 27. 

von Lowen, sondern mehr im Sinne der Renaissanceornamentik von einem 
Fischmann und einem Fischweibchen gehalten wird. Eigenartiger noch ist der 1613 
datierte Mes ingstempel der Bortenwirker von Schwabach, der wohl ebenso wie die 
feingeschnittene Eisenstampfe der dortigen Schlosser (Abb. 6) von einem Ni.irnberger 
Meister herri.ihrt. Hier wird das Emblem statt von einer konventionellen Figur 
von dem Handwerker selbst getragen, der in seinen Pluderho<:en gravitatisch auftritt 
(Abb. 31). Ein entsprechendes Beispiel aus dem 18. Jahrhundert gibt der Drech ler-
stempel von choningen im Wolffenbi.itteler Archiv. Der Drechsler im Rokokogewande 
balanciert wie ein Jongleur Greifzirkel und Kugel (Abb.32). Einen Kompromi13 zwischen 
dieser und der im 18. Jahrhundert allgemeinen Art von Wappenhalten bieten einige 
Siege! derSchwarz- u.Schontarber von Wolffenbi.ittel, wo zuSeiten desKessels heraldisch 
rechts der Handwerker und links ein Lowe steht. Realistischer noch ist der silberne 
Eirberzunftstempel aus dem 16. Jahrhundert (Abb. 2), der das Interieur einer Far-
berei darstellt. Die Umschrift Jautet: .,M.v.o.A .E.H.D.SCHW.FER.ZV.MEM.SI." d. i.: 
,Meister Und Gesellen Aines Ersamen Handwerks Der Schwarz Farber Zu Mem-
(mingen ?) Siege!". Der Verfertiger des Stempels wird sich vielleicht mit Hilfe der 
beiden in die silberne Handhabe eingeschlagenen Marken (Ab b. 28) he timmen lassen. 

Abb 28. 

Das nahe Jiegende Motiv, den Handwerker bei der Arbeit zu schildern,ist i.iberhaupt 
nicht selten bei der ki.instlerischen Ausschmi.ickung der Zunftaltertiimer verwendet. 
Man findet es z.B.an emailliertenGlasern und auch auf denWahrzeichen derZunftstuben. 
So sehen wir schon in dem kraftig geschnitzten und nicht minder wirkungsvoll be-
malten Schleiferschrein des 16. Jahrhunderts im Germanischen Museum drei Ar-
beiter am Schleifstein und auf der bekannten Salzburger Herbergstafel vom Jahre 
1561 in der Sammlung Figdor das Innere einer Topferwerkstatte, in die ein Auf-
traggeber und ein wandernder Handwerksbur che gerade eini.reten. Auf den kleinen 
Siegeln sind Werkstatten naturgemal3 seltener dargestellt. Otter noch als andere 
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Messing 
Hamburgisches Museum 

Abb. 29. 

Messing 
Cermanisches Museum 

Abb. 31. 

Messing 
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Abb. 33. 

Silber 
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Abb 30. 

Messing 
Archiv Wolffenbiittel 

Abb. 32. 

Messing 
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Abb. 34. 

31 



32 H ANDWE R KSSIEGEL IM GE RMANISCHEN MUSEUM. 

ist die der Gold chmiede abgebildet mit dem heiligen Eligius darin, der, von vielen 
Ger;iten umg-eben, am Ambol3 hammert. Aber auch dieser Heilige erscheint wie 
and re Handwerk patrone in der Regel stehend. Er halt dann einen Pokal in der 
Hand. Auf einem kla izi tLchen Gold chmiedssiegel tock im Germani chen Museum 
L t statt de Heiligen Athene, die Gottin de Kunsttleil3es, darg-estellt, die sich die 
Berliner Brokat-, ammet- und eidenwirkerinnung chon 1766 al Patronin 
erkoren hatte, wahrend die Berliner Gold chmiede das A ttribut derselben Gottin, 
die Eule, im Wappen flihrten. 

Verschiedene Handwerkervereini ungen haben den hi. Petrus flir sich in An-
. pruch genommen, o die Klo terneuburger Fischerzeche und (1566) die Maurer 
von Halher tadt. Johannes d. T. im harenen Gewande auf das Lamm deutend 
ist da redende Wappen der Groehgrin- und Zeugmacher von Amher,g, deren Pet-
. chaft vom Jahre 1788 si eh in der Sammlun,g des Germanischen Mu. eums befindet. 
Auf einem Mi.inchener Stempel der ammlun~ Fig-dor erscheint er al.s Patron der 

chneider. Der hi. Jodocus steht ahnlich wie in Mecheln in dem ausgezeichneten 
gotLchen Siege! cler Backer von Hu um (Abb. 38), wahrend in dem nicht minder 
vorzi.iglichen tempel der Backer von tendal (Abh. 4) der Drachentoter Georg 
erscheint. Bohmi ch-mahri che Hafner ieg-el bilden Adam und Eva ab, mit Be-
ziehung auf Adam keramische Entstehungsge chichte, so die Stempel von Miglitz 
und Leipnik in der Sammlung Figdor und der von Horicz im Germanischen Museum, 
die a!le drei au dem ·17. Jahrhundert stammen. Auch das Hafnersiegel von Reichen 
berg- (Siebmacher 95,2) gehort in diese Gruppe. Mehrere oberosterreichische Hafner-
zechen fi.ihrten dagegen den feuerlo chenden heiligen Florian im Siege!, z. B. die 
von Gmunden, deren Pet chaft ich in der ammlung Figdor befindet, und die 
von Wels unci Enn . Die iegel der letzteren hat Walcher von Molthein in 
seinem Werke i.iber die Bunte Hafnerkeramik der Renai ance in den oster-
reichischen Landern Oesterreich ob der En11s und Salzburg abgebildet. Dort sind 
auch elf Steyrer Hafner-Meister iegel wiedergegeben, darunter acht a us dem 16. 
Jahrhundert, die i.iber einem Plutzerkrug die lnitialen de Mei ters enthalten und 
zwei aus dem 17. Jahrhundert. Da eine der letzteren hat die lnitialen i.iber der 
Hausmarke, das andere iiber der zweihenkligen Va e mit Blumen trau13, wie sie um 
1600 auch als Emblem der Zeche in teyr (Abb. bei Walcher S. 10) erscheint und 
gleicherwei e zur selben Zeit an anderen Orten, z. B. in Creul3en vorkommt (Abb. 7), 
dessen Handwerk ja zu Osterreich Beziehungen unterhielt. Eine solche Vase au 
emailliertem Creul3ener Steinzeug, innerhalb des Formenschatze. von Creul3en eine 
Seltenheit, wenn nicht ein Unikum, befindet sich i.ibrigen im Germanischen Mu eum. 
- Der haufi~ste Typ deutscher Hafnersiegel ist die Vase auf der Topferscheibe. 

In dem goti chen iegel der Barhierer und Chirurgen zu Hilde heim (Abb. 35) 
sind die chutzheiligen dieses Gewerke , Cosmas und Damian, abgebildet, jeder 
einen Apothekertopf und eine Spate! haltend, wahrend zu ihren Fi.il3en ein Wappen-
schild mit zwei chirurgischen In trumentrn zu sehen ist. Die Umschrift in goti chen 
Minu keln lautet: , igilu .sirologioru.et harhitonsor. in hild." Der tempel befindet 
sich im Hambur~ischen Museum. Die in derselben Sammlung aufbewahrten pa-
teren Stempel der gleichen Zunft wei en intere sante Veranderungen auf. In dem 
zeitlich zunach t folgenden Petschaft halt einer der Heiligen an telle von Pyxis 
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Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum 1910. 
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Abb. 35. 

und Spate! eine Klistierspritze. lm Wappenschild erscheint statt der Gerate ein 
Totenkopf, und die Umschrift lautet: ,S. Chyrurgorum Hildesheimensium in testimo." 
In dem dritten, 1696 datierten Stempel treten die lnstrumente wieder wie bei dem 
alte ten Petschaft auf, dem einen Heiligen aber ist ein Kasten in den Arm, dem 
anderen ein Uringlas in die hochgehaltene linke Hand gegeben, und die lnschrift 
be agt: ,Sigillum Collegii Chyrurg. in Hildesheim." Ein viertes Petschaft endlich 
mit der deutschen Umschrift: ,Haupt Sigel der Chirurgi in Hildesheim" enthalt an 
Stelle der Heiligen ein Gerippe, das sich auf einen Spaten sti.itzt. (Vgl. Jahres-
hericht 1904 des Museums fUr Kunst und Gewerbe in Hamburg, S. 27, 28.) 

Solche Veranderungen zu beobachten gibt der Beschaftigung mit einer Samm-
lung von Handwerkssiegeln besonderen Reiz. Man versteht auch angesichts einer 
solchen Sammlung das oft zitierte Wort, das Dr. Fi.irst Karl zu Hohenlohe-Walden-
burg auf die mittelalterliche Sphragistik angewendet hat 33 ), daf3 sie ,ein Mikro-
kosmos der Kultur- und Kunstgeschichte" sei. 

Wo staH der in golischer Zeit als kraftiges, gewissermaf3en aktiv wirkendes 
Bild, bevorzugten Gerate - die Bri.igger Backer z. B. fi.ihrten damals Backschaufeln 
im Wappen - die Erzeugnisse des Handwerks in den Siegeln dargestellt sind, 
andert sich deren Aussehen Ort und Zeit entsprechend naturgemaf3 besonders stark. 
So erscheint in den Siegeln der Stellmacher bald ein Leiterwagen, bald eine Kutsche, 
bald wie in Berlin 1720 eine fi.irstliche Karosse (Ab b. 40). Und wahrend das Renais-
sancesiegel der Berliner Hutmacher den Filzhut des 16. Jahrhunderts abbildet wie 
man ihn etwa von Di.irers Bauernstich her kennt, zeigt ein eisengeschnittener Stempel 
vom Jahre 1674 im Germanischen Museum die Hutform, die am bekanntesten ist 
von dem wichtigsten aller Zunftalterti.imer, Rembrandts Staalmeestern. 

Nicht geringe Ausbeute in kulturgeschichtlicher Bezielmng bieten die Hand-
werkssiegrl des 18. Jahrhunderts, wofi.ir z. B. die Siege! der Glasschneider von Berlin 
(Ab b. 41) und der englischen Stuhlmacher von Schwerin bi.irgen. Vielleicht 
ist gerade dem gegen die alten Zunftorganisationen gerichteten Reichsedikt 
vom Jahre 1731, das ,eine Reformierung des gesamten Handwerkerwesens bezweckte 
und u. a. verfi.igte, daf3 die Fi.ihrung von Handwerkssiegeln aufgehoben werden 
sollte" 34

) und der im Jahre 1764 erfolgten Erneuerung dieses Beschlusses die Nach-

33) Der Deutsche Herold. Zeitschr. f. Heraldik, Sphragistik u. Genealogie, 1881, 12. 
34) Mummenhoff, Der Handwerker, S. 138. 
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bllite im Zunft iegelwe en zuzu.chreiben, wie chon in alterer Zeit ahnliche Verbote 
zweifellos nur die Freude der Handwerker am eigenen Siege! besta.rkt hatten. Aber die 
eigentliche Bllitezeit der Zlinfte nicht nur sondern auch des Stempelschnitts war !angst 
dahin. Als im 19. Jahrhundert die alten Handwerksvereinigungen vollig aufge!O t 
wurden, waren ihre neueren ie~el nur noch ein chatten der a !ten. (Man vergleiche mit 
dem Relief des patrenai ance tempel der i.irnberger aHier [Abb. 39] den flachen 
Sattel eines entsprechenden iegel au dem 19. Jahrh. !) An die Stelle des hier und da 
bis ins 17. Jahrh. gepflegten Tief chnitt , der besonder den spatgotischen Sie.e;eln 
ein so eminent klinstleri che Geprage ~ab, trat ein eichtes Bild mit vie! chlechter 
Schrift, soda!3 zur Einflihrung armlicher Farb tempel nur noch ein Schritt war. 
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