
DIE HOLZMOBEL DES OERMANISCHEN MUSEUMS. 
Von HANS STEOMANJ'I. 

(SchluB). 

U•• ber die bauerlichen Schranke sind systematische Erorterungen nur in ge-
ringerem Mal3e notig. Eine selbsUindige Entwicklung des bauerlichen Schran-

kes in konstruktiver und dekorativer Beziehung hat erst in verhaltnismal3ig spater 
Zeit, im 18. Jahrhundert eingesetzt. Es geht hier wie mit der bauerlichen Entwick-
lung im allgemeinen, die durchaus von den wirtschaftlichen und sozialen Verhalt-
nissen des Standes abhangig gewesen ist. Da, wo ein freier Bauernstand von vorn-
herein bestand oder frUhzeitig sich entwickelte, wie im sUdlichsten Ober-Deutsch-
land und den Alpenlandern, oder in der norddeutschen Tiefebene kann der selb-
standige Bauer auch in der Wohnungskultur gewissermal3en mit den StadtbUrgern 
rivalisieren. In anderen Teilen, wo die wirtschaftliche und politische Selbstandig-
keit eine ganz oder teilweise beschrankte war, ist von bauerlicher Kultur und Kunst 
kaum die Rede gewesen. Wenn wir heute die Bestande des bauerlichen Wohnungs-
wesens sammeln, kommt fi.ir die Beurteilung der eigentlich sehr beschrankten bauer-
lichen Kultur noch der Umstand zur Geltung, dal3 es ein von jeher gei.ibter Brauch 
war, dal3 das flache Land die durch Stilwandlungen aller Art unmodern gewordenen 
Haushaltungsgegensiande aus der Stadt i.ibernahm und dieselben entweder in den 
i.ibernommenen Objekten bis zu unserer Zeit bewahrte oder anderer eits die mit 
ihnen iiberkommene Formensprache in den eigenen Erzeugnissen fortsetzte. FUr 
die Holzmobel besonders ist es ja in den Fachkreisen eine bekannte Tatsache, dal3 
fUr die Sammlertatigkeit im 19. Jahrhundert und bis zum heutigen Tage die bauer-
lichen Kreise zum grol3eren Teile der gesamten Bestande das eigeni.liche Reservoir 
auch fi.ir die herrschaftlichen und bUrgerlichen Mobel gewesen und geblieben sind. 

Ahnlich wie bei den Truhenformen mag es daher Jeicht erklarlich erscheinen, 
dal3 diejenigen Bauernschranke, die das Germanische Museum in seiner Abteilung 
fUr bauerliche Alterti.imer aus dem 16. und 17. Jahrhundert besitzt, durchweg ent-
weder fi.ir bi.irgerliche Verhaltnisse geschaffen oder mit leicht erkenntlicher Anleh-
nung an dieselben gebildet worden sind. 

lm nachfolgenden mag zunachst ein Slick i.iber das verhalinismal3ig sehr reich-
haltige Schrankmaterial Niederdeutschlands geworfen werden. Das Vorhergesagte 
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ergibt schon, daf3 die beim hi.irgerlichen Mobiliar gewohnten Typen kaum durch 
irgend welche neue erganzt werden. Analog den bi.irgerlichen Verhaltnissen sind 

Abb. 1. Niederdeutscher Bauernschrank, Oidenburg, spates 16. Jahrh. 

abgesehen von den nach dem Lande i.ibertragenen Schranken auch die vermutlich 
von Bauern fUr Bauern gefertigten nicht durch irgend welche neue Typen vermehrt 
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worden. Der eigentliche Schranktypus des 16. und 17. Jahrhunderts ist im gesamten 
Niederdeut chland der eingebaute, der in seiner ursprlinglichen Gestaltung gar nicht 
in das Gebiet der vorliegenden Betrachtungen fallt und hier nur wegen der fast stets 
schon bei den Jetzten Benlitzern vorgenommenen Umanderung in einen beweg-
lichen chrank erwahnt werden muf3. Eine Einteilung der niederdeutschen Schranke 
nach geographischen Rlicksichten Jief3e sich insofern durchflihren, aJ · selbstverstand-
lich die lokale stilisti che Trennung, wie sie sich fUr 0 t- und w~stfrie land, fUr Olden-
burg und Mecklenburg, dann Schleswig und Holstein in der blirgerlichen Mobelkunst 
durchgeflihrt findet, auch in der bauerlichen klar in die Erscheinung tritt. Bei dem 
nachfolgenden stilistischen Oberblick soli nicht streng auf die lokale Trennung ein-
gegangen werden, da andererseits doch auch bei der stets verwaschenen bauerlichen 
Formengebung die urspri.ingliche Klarheit in Anordnung und Dekoration verloren 
gegangen ist und das dadurch hervorgerufene Ineinanderspielen der einzelnen Typen 
und Dekorationsweisen eine grof3e Rolle spielt. 

Der a! teste der im Museum vertretenen niederdeut eh en bauerlichen chranke ge-
hOrt zu der besonders im Llineburgischen vie! vertretenen Art, bei der Haupt- und 
Mittelfach sich horizontal in schreibtischahnlicher Weise offnet. Der in der Ab-
bildung 1 wiedergegebene Schrank darf als eines der charakteri tischsten frUhen 
Bauernmobel, die Uberhaupt existieren, bezeichnet werden. Der Aufbau gliedert sich 
in vier Stockwerke, von denen die drei unteren je eine mittlere Offnung haben. lm 
untersten Geschof3 eine horizontale Ti.ir, im zweiten niedrigen Gescho(l eine Schub-
lade, im dritten die geQffnete horizontal stehende Ti.ir, im vierten eine doppelte Schrank-
ti.ir. Die Seitenteile sind den angegebenen Stockwerken folgend, ebenso wie die 
Offnungsflillung, mit kraftigen, etwas plumpen Schnitzereien bedeckt, die ebenso 
wie das reiche Ei enbeschHi.g ein Schwanken zwischen gotischen und Renaissance-
Motiven aufweisen. Der untere Abschlu(l auf zwei kufenartigen Zargenbrettern i t 
in dem heutigen Zustande neu. Den oberen Abschluf3 bildet ein schrag sich vor-
neigender Gesimsfries, ebenfalls mit etwas wilder Reliefschnitzerei - au Vasen 
sich entwickelndes Ornament zu beiden Seiten eines ganz unheraldisch empfundenen 
Wappens. Besonders interessant wird das ti.ick, das ur pri.inglich, wie die un-
bearbeiteten Seitenflachen ergeben, eingebaut war, durch die zum grof3eren Teil 
noch erhaltene bunte Bemalung der geschnitzten Teile, die, so roh ie auch ist, doch 
ein wichtiges Zeugnis abgibt, daf3 auch die niederdeutschen Eichenmobel, wenigstens 
der frUheren Zeit, durchaus nicht, wie vielfach angenommen wird, fi.ir die Belas-
sung in der Naturholzfarbe gearbeitet worden sind. (H. 206, Br. 122, T. 53 cm.) 

Der nachste Schrank ist schon wesentlich jUnger als der vorhergehende, der mit 
ziemlicher Wahrscheinlichkeit noch in die zweite Halfte des 16. Jahrhundert gesetzt 
werden kann. Die Einteilung gehort zwar dem elben Typ an, ist aber wesentlich 
symmekischer (Ab b. 2). Der Schrank hat drei Geschosse; zwei annahernd gleich 
hohe oben und unten und ein niedrigeres fi.ir zwei Schubladen in der Mitte. !m 
oberen Geschof3 liegen die beiden Tliren an den Auf3enseiten, im untersten Geschof3 
die einzige Ti.ir in der Mitte. Den unteren Abschlu(l bilden hier wieder zwei modern 
erganzte Kufenbretter, wahrend oben der Schrankaufsatz in ziemlich plumpen 
Renaissanceprofilen ausgefUhrt ist. Die Dekoration besteht in einem umrahmenden 
trickartigen Glied und in symmetrischer Anbringung von sogenannter Pergament-
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rollenverzierung, in den seitlichen Flillungen des Untergeschosses in vertikaler Rich· 
tung doppelt libereinander, horizontal bei den beiden Schubladen und wieder vertikal 
in der oberen Abteilung. Das BeschHi.ge zeigt auch hier noch ein gewisses Hinneigen 
zu goti cher Formgebung. Der niederdeutschen itte folgend ind die Beschlage 
bei den vorhergehenden und bei diesem chranke wie bei fast alien Exemplaren, 
Jie noch dem 17. Jahrhundert angehoren, an die Auf3en eiten gelegt. Der letztere 

Abb. 2. Niederdeutscher bauerlicher Schrank, 1620. 

chrank tragt im chubladengeschof3 die Datierung 1620. (H. 183, Br. 139, 
T. 54 cm.) 

Auch der nach te chrank, icher noch aus dem 17. Jahrhundert, wesent-
Jich kleiner in seinem Umfange, gehort zu den eingebauten Schranken und war eincr 
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niedrigen Gestaltung halber wohl ein nicht bis zum Ful3boden reichender Wand-
schrank. Er weist zwei Geschosse mit je einer MiHeltUr auf, dariiber senkrecht 
stehend ein mit einer Art sich iiberschneidenden Bogenfrieses in Relief geziertes Ge-

........ 

Abb. 3. Niederdeutscher Bauernschrank; 1660. 

simsbrett. Die Seitenteile sind mit Flachschnitzerei halb gotisch, halb Renaissance 
in drei Abteilungen - die untersten mit der Pergamentrollenzeichnung - geziert, 
in der Mitte, tatt der in iederdeutschland nicht i.iblichen Ti.iren mit FUll- und Rah-
menwerk, einfach glai.te Ttiren mit in Kerbschnitzerei eingeschnii.tenem, rundem 
Medaillon (H. 127, Br. 92, T. 41 cm.) 
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Von die en den Elbmar chen angehorigen chranken fiihren uns die folgenden 
wieder etwas weiterhin in westlichere Gegend. Ein a!i.erer von 1660 behalt noch die 
Einteilung de niederdeut chen chranktypu im wesentlichen bei (Abb. 3). Dreige-
·cho ig; hat er in den beiden unteren Gescho en je eine Mitteltur, im ObergeschoJ3 
zwei Seitenturen in den jeweils in drei Teile zerfallenden Geschossen. Das Ful3brett i t 
auch hier bei der Umwandlung des eingebauten Schrankes in einen beweglichen moder-
nen in der Wei e der chraghretter der Oldenburgischen Truhen erganzt. Das obere 
Ge irns, ebenfall .~rol3tenteils erneuert, zeigt Zahnschnittverzierung. Die konstruk-
tive Einteilung de chrankes ist hier chon verhaltni mal3ig wenig betont, die 
einzelnen Fi.illungen in Flach chnitzerei, die ich der reinen Kerb chnittarbeit ziem-
lich nahert, in geometri ·chen Formen recht reizvoll verziert. Die Besitzerinschrift 
auf ctem Trennung hrett zwi chen dem mittleren unci dem Obergeschol3 lautet: JM 
JAIIR 1660 DE 7. JULlU TALKE ME! E. (11. 200, Br. 148, T. 58 cm.) 

Diesem aus dem Oldenburgi chen tammenden, in der Dekorationswei e sich 
den niederrheini chen nahernden Schrank, reiht ich ein weiterer 17 Jahre ji.ingerer 
der elben Art an, der aber in der Gliederung der chauseite in vie! ausgesproche-
nerer Weise Renai anceformen zeigt. Die flache Verzierung be teht auch hier aus 
kerb chnittartiger Relief chnitzerei, die Tiiren ind aber bei dem ebenfalls in drei 
Geschossen gearbeiteten chranke wenigsten zum Teil zu Flill- und Rahmenwerk 
auf Gehrung gearbeitet, und die die einzelnen Felder trennenden Gliederungen sind 
al Pilaster mit aneinandergereihten Schuppen gehiltlet. (H. 197, Br. 156, 
T. 62 cm.) 

Kiin tleri eh we entlich hoch tehender ind im Mu eum die in die bauerliche 
Abteilung auf~enommenen chle '"igholsteini ·chen chranke. Der eine dieser beiden 

chranke (Ahb. 4) chlieJ3t sich dem bei den biirgerlichen gebrauchlichen Typus 
der chleswicrer chnitz~chranke genau an. Die Ge cho e sind an den Seiten von 
phantastLchen Karyatidengebilden flankiert, im schr~ig heraus pringenden Unter-
satz i t eine Art Mauerwerk eingeschnitten, als oberer Ab chlul3 dient ein Gebalk-
gesims mit in drei Teilen gegliedertem Fries. Die Tiirflillung zeigt unbeholfene 

chnitzerei und auf Kartuschenwerk engelartige Gehilt!e. Da Unterge chol3 hat 
zwei Tiiren in FUll- und Rahmenwerk, durch ein breites Glied mit Pilasterfiillung 
getrennt, das nieclrigere Mit1elgeschol3 eine breite Mitteltur mit der Darstellung 
des Abendmahl:, wahrend eitlich wieder unbeholfene Eng-eJ ·gestalten stehen. Das 
Obergeschol3 hat zwei Seitenturen und breite Zwischenturen. In der Mitte ist die 
Kreuzigung Chri ti, link der ungJaubige Thoma , rechts Christu als Gartner in 
den Schnitzereien dargestellt. Trotz der Unbeholfenheit in Zeichnung und Au -
flihrung wirkt das tuck al. Ganzes doch recht gliicklich. (H. 235, Br. 172, 
T. 69 cm.) 

Der Einfachheit halber ei hier gleich noch ein weiterer allerdings wesentlich 
spaterer chrank angeflihrt, der eben ocrut bei den eigentlichen Kredenzen seinen 
Platz finden konnte. E i t diese ein sogenannter chleswigischer Eckschrank, drei-
ge~cho sig mit iiberbautem Mittelgeschol3. (H. 194, Br. 73,5, T. 71,5 cm.) Der 
Aufbau des an zwei eiten dekorierten Schrankes i t niedrig. Das Mittelgeschol3 
pringt an der Vorder eite ungefahr 20 cm zuriick, wodurch das ganze, wie gesagt, 
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den Charakter der Kredenz erhalt. Die Verzierung der drei Ttiren mit den einrah-
menden Leisten bewegt sich schon in den Formen des spaten Barocks unter teil-
weiser Benutzung von Kerbschnittmotiven (Abb. 5). 

Abb. 4. Sch!eswig-Holsteiner Bauernschrank; 17. Jahrh. 

In besonderer Ausbildung besitzen allerdings erst seit dem 18. Jahrhundert 
die niederdeutschen, insbesondere die hannoverschen und markischen Bauernhauser 
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den Kredenzschrank. Der Aufbau ist tiberall der gleiche. Ober dem niedrigen 
eigentlichen Schrankteil, der bis zu knapper Brusthohe emporreicht und stets drei-
teilig gegliedert i t, erhebt sich eine Rtickwand mit ausgesagten Seitenbrettern 
und ab chlieOender Bekronung mit im und Friesbrett. 

Das chi.in ·te Exemplar des Museum,, au We ifalen tammend, gehi.irt etwa 
der Mitte de 18. Jahrhunderts an (Abb. 6). Die Yerzierung- des Unterschranke 
in Eichenllolz mit F1>urnierung in bunten polierten lli.ilzern und hochgestellter r:iillun·~ 

Abb. 5. Schleswig-Holsteiner Eckschrank; frlihes 18. Jahrh. 

m it gefra ·ter Umrahmung dtirfte auf einen Ur ·prung nicht vor 1750 hinwei en. 
Die konstruktive Einteilung i t in der iiblichen Wei e o ge taltet, daO sich in den 
Abteilungen des Unter chrankes zwei aul3ere Tiiren und in der Mittelabteilung 
drei schmale Schuhladen befinden. Der Aufsatz ist hier besonders reich b · 
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handel t, indem neben den Seitenbrettern zwei spindelfOrmig gedrehte Saulen als 
Sti.itzen auftrei.en. (H. 217, Br. 192, T. 55 cm.) 

In ahnlicher Form reprasentiert sich, im Aufbau ziemlich gleich, ein aus dem 
Hannoverschen stammendes Exemplar, das in den dekorierten Teilen barockisieren-

Abb. 6. Westfiilischer Bauernschrank; Mitte d. 18. Jahrh. 

des Ornament aut ausgestochenem Grunde zeigt. (Abb. 7, H. 215, Br. 190, T. 
47 cm.) 
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Da dritte Exemplar au der Diepholzer Gegend i t als Produkt bauerlicher 
Kun t ent chieden eines der reizvollsten Bauernmobel des Mu eums (Abb. 8). 
Der Unter chrank, doppeltlirig-, i t durch drei Pila. ter getrennt. Die Rilckenwand 
i t sehr flach und unter den Ge im lei ten der beiden Ge chos e lauft ge chnitztes 
durchbrochenes Rankenwerk. Der Ka ten ist dreiteilig und die Einteilung auf 
heiden Seiten die gleiche. Der chrank ist wenig ten in seinen konstruktiven 
Teilen in Eichenholz au.gefiihrt, wahrend die Filllungen aus Nadelholz sind, was 
auf eine verhaltni maOig pate Entstehungszeit schlieOen HiOt, und bunt bemalt. 

Abb. 7· Biiuerliche Kredenz aus Hannover; 18. Jahrh. 

Der Grund ist rot und die flachgeschnitzten Filllungen (Biumenranken) in sehr 
hiibscher Wei e bunt ausgefilhrt. (H. 203, Br. 167, T. 57 cm.) 

Filr das westfrie ische Zimmer kommt als Haupt- und Au.stattungsstiick unter 
den beweglichen Mobeln einer der typischen hollandischen Eichenholzschranke und 



46 DIE HOLZMOBEL DES GERMANISCHEN MUSEUMS. 

zwar ein besonders reiches und schOnes Exemplar in Betracht (Abb. 9). Der Schrank 
1 

ist im wesentlichen zweigeschossig, auf einem als Schublade dienenden Untergeschol3 
mit hohem, in reguHi.rem Gebalk gebildeten Aufsatz. Die Schauseite ist zweiteilig, 
die Gliederung erfolgt horizontal durch ein kampferartiges Glied, vertikal durch 
je drei kannelierte Saulen mit Sockel. Im Untergeschol3 bilden die trennenden 

Abb. 8. Biiuerliche Kredenz aus Diepholz; 18. Jahrh. 

Glieder Lowenkopfe. Die Flillungsflachen der vier Tliren, der Schubladen und 
der Zwischenglieder sind mit Rankenornament in der krautartigen Bildung des 
spa ten 17. Jahrhunderts ausgeflillt. Die reiche, etwas schwere, aber doch geschmack· 
volle Dekoration mit der vielfach gegliederten Profilierung erhebt das Stuck, trotz· 
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dem die Ausfi.ihrung nicht die allerfein te i t, zu hoher dekorativer Wirkun~. (H. 191, 
Br. 165, T. 70 cm.) 

Von den chrankmobeln des westfrie i chen Zimmer ist dann weiter, als 
bi.irgerliches Mobel in der i.iblichen Lackdekoration mit figlirlichen Szenen in den 

Abb. 9. Holliindischer Siiulenschrank; 17. Jahrh. 

Fi.illungen und Blumen in den Gliederungen, nur noch ein Pultschrankchen zu er-
wahnen, das wie alle Kastenmobel auf niedrigen bockartigen Schragen ruht. Im 
i.ibrigen ist dieses wohl urn die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts entstandene 
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Si.Uck im Aufbau de m modernen Schreibpult durchaus verwandt. (H. 82, Br. 64, 
T. 42 cm.) 

An EinzelstUcken besii.zt das Germanische Museum noch drei Schdinke, die den 
hollandi chen nachgebildet sind. Der eine, der den eigentlichen ho!Hindischen Schrank-
typus am i.reue ten wiederholt, stammt von Wegley im Oldenburgischen aus dem 
Jahre 1749 (Abb. 10). Er istzweigeschossig mit vorspringendem Gesims als Teilung, 
auf ctem auch die Besitzerinschrift: Heilcke Derckes von Wegley, angebracht ist. Das 

Ab b. 1 o. Oldenburgischer Bauernschrank von 1749. 

Untergeschof.l ist wie bei alien hoJJanctischen Schranken doppelteilig, d. h. die Ti.iren 
haben zwei Ubereinanderstehende Fi.illungen. Die Umrahmungen sind verkropft 
und teils mit eingelegten Sternen, teils ausgestochenen Flachornamenten geschmUckt. 
Die umrahmenden Glieder (nicht in Gehrung gearbeitet) zeigen als Ersatz der nieder· 
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landischen Fischbeineinlagen treifen von chwarzem Eichenholz. (H. 213, Br. 200, 
T. 67 cm.) 

Genau den elben Typus zeigt ein weiterer Schrank au dem Oldenburgi chen 
{,Anna Margreta Budden von Ro dorf") vom Jahre 1788. Die Verzierungen bilden hier 
in alien FUllungen sogenannte pitzrauten in vielfacher Verkropfung. (H. 213, Br. 196, 
T. 57 cm.) 

Der dritte in einer technischen AusfUhrung und Dekoration wesentlich ge-
ringere chrank i t alter, tammt au dem Jahre 1708 und i t ,Dirck zur chelstede" 
bezeichnet. Gleichen y tems wie die vorbe chriebenen, nahert er ich in der 
Dekoration dem im Vorangegangenem beschriebenen ollenburgischen Schranke vom 

Abb. 11. Kredenz des Oanterswy ler Zimmers ; 1666. 

Jahre 1677. AI - verhaltni m;U3ig seltenes Vorkommen mochte die wohl auf den 
Verfertiger zu beziehende zweimal an der Vorderseite angebrachte Monogram-
mierung J. A. 0. zu bezeichnen sein. (H. 195, Br. 177,5, T. 56 cm.) 

Die Reihe der oberdeut chen chranke beginnt ebenfalls mit einigen 
Exemplaren, die durch ihre Er cheinung kaum zu den ei entlich bauerlichen Mobeln 
zu zahlen sind. E ist das einer eits die Kredenz des Zimmers aus Ganterswyl im 

Mltteilun~:en aus dem Germanlschen Nationalmuseum 1910. 4 
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Kanton St. Gallen, die den schon besprochenen Schweizer Kredenzstil, wie er sich 
in der Kredenz des Churer Zimmers vorfindet, in we entlich feinerer, allerdings auch 
etwa spaterer Ausfi.ihrung aufweist (Abb. 11 ). Die gesamte Zimmereinrichtung und 
einige gleichzeitigeMi)bel stammen aus dem Jahre 1666. Die Kredenz selhst besteht 
au dem eigentlichen Oberbauschrank, der, wie in Oberdeutschlancl Liblich, im unteren 
und im oberen Schrankgeschof3 je zwei TLiren aufwei t und im i.iberbauten, von 
profilierten Saulchen getragenen Teil Stufen zur Aufstellung von Geschirr und Ge-
raten hai, die wiederum zur Unterbringung einer Reihe kleiner Schubfacher dienen. 

Ab b. 12. Biiuerlicher Schrank aus Wolihagen in iederhessen; 17.- 18. Jahrh. 

Der zur Art der Schweizer und Tiroler Kredenzen des 17. Jahrhunderts gehorige 
Wa chkasten, der links an die Kredenz angebaut ist, fi.igt sich dem Gesamtaufbau 
insofern unsymmetrisch an, als der eigentliche Waschkasten aus praktischen 
Gri.inden etwas niedriger gestaltet i t als der Schrankunterbau, wahrend das ab-
trennende Gesims des Oberbaues des Waschkastens mit der eigentlichen Kredenz 
in einer Ebene liegt. Die Dekoration ist die den Schranken allemannischer Herkunft 
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eigene. Die HlupHHichen werden durch breite Gliederun ren abgegrenzt, die auf3er 
Umrahmung linien in der Mitte einen Krei · zeigen, wohei Jer flache Pilaster m it 

chuppenfi.illung oder vorgekragter Kon olenfUllung helegt i t. Da fragliche 
Mi\belbeispiel hat noch aul3er i m in einem oheren Frie in Relief ·chnitzerei 
drachenarti,;e Gebilde, die Ti.irfelder zei~ n reiche Rollwerkumrahmung im Ohr-
mu chel til. (11. 242, Br. 260, T. 65 cm.) 

Der grol3e nicht ein,g-ebaute Kleider chrank, der zu cler Ganter wyler tube 
gehort, ist, wie die meden tid. chw~ibi chen chranke, ehr gut in einen Verhalt-
ni . en, aber im i.ibrigen von ganz einfacher Gestalt. Ober dem ockel der ein~escho -
si e Aufbau, der durch schlanke chuppenpila. ter, die balu terartig auf ·teigen, 
geg;liedert wird, oben dari.iher ein einfacher Gebiilkauf atz. (11. 222, Br. 201, 
T. 65 cm.) 

D n fri.iher hesprochenen, doppel~e chossi.~en i.iddeuLchen Schrankiypen 
almelt unter den h~iuerlichen Mobeln nur einer au · der Wetterau an, der in dem 
Bauernhau e au Pohlgons Auf tellun~; gefunden hat (er stammt au Wolfhag;en 
in iederhessen; Abb. 12). E han lelt ich auch hier um den eing;escho igen chrank 
mii je zwei Fi.illun .~en in den Ti.iren, die in reich profilierten Umrahmung;en Fruch1ge-
winde in Reliefschnitzerei zeig;en. I m Gebalk Jauft ein BlaU- und Bli.itenornament, das 
durch Engel kiipfe g:etrennt wird. Der onst ganz einfache chrank g;ewinnt durch 
.eine geschickle Bemalung, die hei den Fi.illun.~en naturali ti.ch, bei den Architektur-
teilen in einer Art Marmorierun~?; a11 g;efi.ihrt i L (11. 208, Br. 193, T. 64 cm.) 

Ein kleiner hes ischer chrank desselhen Raumes ist wohl doppelg-eschossig, 
aher in den Rahmenfi.illungen ganz einfach gehalten. Die Art tier Verkrtipfun~en 

mit Ohren lal3t die anf{ebrachte Jahre zahl 1689 aJ · ehr fri.ih er. cheinen. Die um-
rabmenden Glieder sind F.icben-, die Flillungen \\eiches llolz. (H. 184, Br. 128, 
T. 50 cm.) 

Die tibrigen oherdeutschen cbr;inke gehoren tlurchweg zu der ruppe der 
buntbemalten Mobel, derjenigen, bei denen wirklich von h:iuerlicher Kunst gesprochen 
werden kann. Der Entwicklung gang die er og;enannten Ki. Uermobel i t ~elegent
licb cler Beschreibung tier bier ein ch!agig-en Truhen .cllon largelegt worden; es 
:ei bier nur wiederholt, daf3 die gesamte hemalte Dekoration, die in ihrer weiteren 
Entwicklung so viele reizvolle , chopfun~en autzuwei. en hat, in letzter Lmie auf 
die eingele~?;ten Arbeiten de 16. und 17. Jahrhunderts zuriickgeht, wabrend das 
Zwi chenglied zwi chen die,en und tier eigentlich bemalten Kistlerarbeit in den 
naturholzfarbigen Mobeln mit eingebrannten oder aher in dunklen Linien auf.remalten 
Verzierungen be teht. In dem oberbayerischen Zimmer au der Jegentl von Mie. I ach 
siml zwei olche chranke aufgestellt, die im we entli.:hen i~...h vOIIig gleichen. Der 
Aufbau dieser d ppelti.irigen einge. cbo.sigen Schranke i t ein ganz einfacher, die 
Art der Bemalung der von 1749 (Ahb. 13) und 1751 datierten chranke ist ,~;leichartig. 
(11.176 bez.175, Br. 140 bez. 142, T. 59 bez. 58 cm.) An den bef{renzemlen eiten-
flachen ind zwei aulen gemalt, rot und gri.in marmoriert auf blau~rauem Grund, 
wahrend Rahmen- und Fi.illwerk • tili.iertes Pflanzenwerk und die Monogramme 
von Je u und Maria aufwei en. Bei beiden chranken ist der Grunt! blau, die 
aufgemalten Ornamente rot und grtin mit weif3en Koni.uren. 
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Der Gruppe der Kistlermobel gehtiren dann eine Reihe von Schranken an, 
die aus den verschiedensten Gegenden Oberdeut chlands stammen. Aus Linz stammt 
ein in seinem Aufbau reguHirer Schrank des spaten 18. Jahrhunderts, doppelti.irig 
mit abgefasten Ecken in ganz glatten Holzformen, wahrend die Gliederungen bunt 

Abb. 13. Oberbayerischer, buntbemalter Bauernschrank von 17H. 

marmoriert aufgetragen sind. Die Fi.iJJungen werden durch bemalte und aufgeklebte 
Kupferstiche aus der Zeit der Maria Theresia gebildet. (Abb. 14. H. 192, Br. 171, 
T. 71 cm.) Zu derselben Einrichtung gehort in ahnlicher Weise aber etwas einfacher 
dekoriert eine Kommode von regelma8ig rechteckiger Form m it drei Sch ubladen 
und daraufstehendem abgefasten und oben mit geschweiftem Giebel versehenen 
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Auf atzschrank, der in den Fi.illung-en der beiden Ti.iren zwei bemalte Kupferstiche 
mit Heiligenbildern zeigt. (H. 190, Br. 130, T. 66 cm.) 

Die reichsten Mobel dieser Art, die das Museum besitzt, stammen aus chwaben. 
I m Typus ind ie amtlich einander gleich, doppelti.irig- m it abgefa~ten Ecken, die 
pilasterartig gestaltet sind, und geschweiftem Giebel. In der Au stattung i t der 
eine die er . chranke, bei dem die Ftillungen mit Flach chnitzereien verziert inct, 

Abb. 1-1. Bunter Bauernschrank der Linzer Qegend; spater 18. Jahrh. 

ziemlich roll in der Wei e dekoriert, daf3 alle geschnitzten Teile vergoldet ind, 
wahrend die eigentliche Ftillung durch auf grellblauen re p. grlinen Grund verstreute 
Blumenbukett und die Figuren von Je us und M aria ge chmtickt sin d. (H. 206, 
Br. 113, T. 52 cm). 

Das zweite Exemplar i t in Aufbau und Dekoration we entlich feiner (Abb.15. 
11. 207, Br. 14J, T. 52 cm), die einzelnen Glieder der Dekoration, die as mehrfach ge· 
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gliederter Pilaster behandelte Schla?;leiste, Sims und Giebel mit Zahnschnitt, die FUI-
lungen mit RoseHen, Girlanden und Vorhangen, zeigen ebensowie die bunte Bemalung 
auf apfelgrUnem Grund, die inhaltlich Ubrigen cter des vorgenannten chrankes 

Ab b. t s. Schwiibischer, buntbemalter Bauernschrank; piites 18. Jahrh. 

gleich ist, eine einigermal3en kUnstlerisch geschulte Hand. Der dritte Schrank ist 
eigentlich nur in den Dimensionen wesentlich von dem vorbeschriebenen verschieden 1 
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und der elhen Ilerkunft, und ~ehort mit ziemlicher icherheit auch der ·eJhen her-
tellentlen Hand an. (11. 204, Br. 164, T. 57 cm.) 

We entlich einfacher in ihrer Art ind zwei au dem hohen chwarzwalde tam· 
mende bunt hemalte chranke, die a!· Eigenart ei~entlich nur da aufweisen, dar3 ie 

Abb. !6. Egerliinder, buntbemnlter Bnuernschrnn l< ; Anf. d. 19 . .Jahrh. 

abgerundete E ·ken zeigen. Charakieri tisch i ·t weii.er, da(l sie einti.irig und mii. einer 
nur verhaltni mar3ig chmalen Ti.ir ver ehen in I. Der altere von 1796 hat mar-
morierten Grund, Blumenmedaillons und unbeholfene tadtean ichten, der andere 
son t ganz gleiche vom Jahre 1811 auf hellblauem Grunde ebenfalls bunte Blumen· 
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flillungen. Auf der Tlir sind bei beiden wieder, wie in Schwaben tiblich, die Mono-
gramme von Jesus und Maria. (H. 196 bez. 183, Br. 121 bez. 131, T. 52 cm.) 

Die Jetzte Gruppe von Kistlennobeln bilden zwei Schranke aus Egerlander, 
al o nordbohmi chen Bauernhausern. Auch hier ist der Schranktypus dem der eben 
beschriebenen Schranke ganz gleich, nur dal3 sich cin gerader Abschlul3 mit weitvor· 

Ab b. 17. Tiroler Bauernschrank im mittelalterlichen Stil; 
(au s dem 17. Jahrh. Pustertal) 

ra);endem Gesims vorfindet und im Untergeschol3 je eine Schublade angebracht ist 
(Ab b. 16). Die reiche farbige Dekoration auf Jichtblauem Grunde bewegt sich in nicht 
ungeschickter Weise in der Formensprache des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Den 
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hervorstechendsten ~ chmuck bilden auf beitlen chranken die auf der Doppeltiir 
angebrachten ech Kartu chen mit vier Paaren und zwei Brustbildern auf dem 
einen, 6 Brustbildern auf dem andern chrank, die offenbar nach Ko Him tichen des 
2. oder 3· Jahrzehnt de 19. Jahrhunderts kopiert wortlen sind (H. 181, Br. 152 
bez. 160, T. 59 bez. 62 cm.) 

Als Nachtrag zu den mittelalterlichen Mobeln und als Obergang zu den 
bauerlichen chranken darf ein im Jahre 1907 erworbener Schrank erwahnt 
werden. ach der Versicherung des Vorbesitzer , an der zu zweifeln aus dem ach-
Jichen Befund herau keine Veranlac ung besteht, stammt der betreffende Schrank 
au dem Pustertal. Er gehort zu der Gruppe von Schranken, die in den oster-
reichi chen AlpenJandern, Tiro!, Karnthen, teyermark und alzburg nicht gerade 
seli.en ich vorfinden, weil sie, in der Regel aJ· akri teischranke in kleinen 
Kin:hen verwendet und er t spat in Privatbe ii.z liber~egangen, sich gut erhalten 
haben. Dieser chranki.ypu , des en Exemplare soweit ·ie hier bekannt, alle in das 
17. Jahrhundert fallen di.irften, bietet ein doppeli.e I ni.eres e dadurch, dal3 er in 
verwa chener, man darf wohl sagen verbauerter Form, einen ehr alten, jedenfall · 
romani ·chen chranktypus in verhaltnbmal3ig jung-e Zeiten heri.iber gerettet hat. 
Die Form ist diejenige eine rechteckigen Ka ten mii. dachfi.irmigem Giebel. Vorder-
und chauseite ist, wie die Abbildung 17 zeigt, durch aufgelegte Leisten und vor 
die eigentliche Vorderwand vorgeplattete Bogen am ockel und Giebel gegliedert. 
Die schmale Ti.ir nimmi. si.ets, wie auch bei unseren und wie bei fast alien gotischen 
Schranken, den miHieren Teil der VorderfUiche ein. Die Profilierung der irennenden 
Leisten und die oft vorkommende Kerb.chnii.zerei - mei ·tens Rosetten (in unserem 
Exemplar blol3 eine kleine Rosei.i.e ohen rechi.s), - Hil3i. die Ent tehungszeit 
ziemlich leicht erkennen. Da · Material i l Zirhelholz. (11. 187, Br. ·111, T. 56 cm.) 

Ill. D i e T i s c h e. 
Die dritle grol3e Mohelgruppe tellen die Tische dar. Die Tische tehen in 

einelll nahen Verhiiltnis zu den itz- un I Liegemobeln, denn auch sie haben den 
Zweck als Lager zu dienen, nur dal3 hei ihnen es nicht der Mensch ist, somlern leblose 
Geg-en tande, die auf ihm Platz zu finden haben. Den itz· und Lagennobeln und 
den Ti chen i ·t tle halb auch eine I Iaupteigenschaft gemein ·am, die im gewissen 

inne kon truktive Gleichheit bedingt. Sie haben durchweg eine horizontale, zur 
Auflagerung bestimmte Flache zu bieten, die ihrer eiL durch vertikale ti.itzen -
nattirlich nicht im trengsten _ inne des Wortes vertikal - iiber den Boden 
erhohen wird. 

Wa die hi ·tori che Entwicklung des Ti ches in den einzelnen Stilepochen 
betrifft, o ind in gewi sem Gegensatz zu den Ka tenmobeln die Tischformen chon 
in fri.ihester Zeit in der elben Wei e festsi.ehend, wie in un eren Tagen. Wir finden 
den Ti eh bei den alte ten Kulturvolkern in Agypten und Mesopotamien, wir finden 
ihn im vorhelleni chen Griechenland ungefahr in derselben Formsprache, wie im 
19. Jahrhundert. Wenn der Ti eh innerhalb der Holzmobel eine gewisse onder-
tellung einnimmi., so ist es die, dal3 er weit weniger als die Sitz- und Lagermobel 
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und al die Kastenmobel in seiner Herstellung auf das Holz als Material beschrankt 
ist. Wahrend bei den vorangehenden beiden grof3en Gruppen die Verwendung 
eines anderen Materials als Holz die Au nahme bildet, hat wenigstens im Untergestell 
der Tisch ebensoviel Vertreter, die aus Metall und Stein gefertigt sind, als olche 
aus Holz. Die neuen Stilepochen haben, oweit es sich nicht um ziemlich stil-
lo e Dinge handelt, wie Blumen- oder Garteniische mit ei ernen Untergestellen, 
im Gebiete der angewanclten Kunst allerdings das Holz fa t ausnahm Ios verwendet. 
Wenn wir einen Blick auf die frUhesien, im Original oder in Nachbildungen auf 
Kunsiwerken uns Uberlieferten Tische werfen, so ist zunachst bemerkenswert, daf3 
es sich sowohl in Agypten, als in Me opotamien und vor allem in Griechenland fast 
au schlief3lich um kleine, leichibewegliche Tischformen handelt. Die betreffenden 
Tische sind alle so angeordnet, daf3 sie von einer Per on ohne Schwierigkeit 
von einem zum andern Ort transportiert werden konnen. Sie unterscheiden sich 
von unseren TL eh en auch wesentlich dadurch, daf3 sie niedriger sind; niedriger 
auch als die sie begleitenden Liegemobel. Wir dUrfen vielleicht annehmen, daf3 
der Schemelsiuhl oder der eigentliche Scheme! auf dasselbe ur pri.ingliche Mo !ell 
zurUckgeht, wie der Tisch. Eine wesentliche Unterscheidung zwischen beiJen laf3t 
sich in den ali.e ten Zeiten nicht feststellen. Die alten agyptischen Ti che mit leicht-
geschweiften FUf3en, die assyrischen mit gedrechselten StollenfUf3en, die griechischen 
wiederum leicht ge chweift, sind in der Regel vierbeinig, in Griechenland die kleinen 
Spei eiische, die neben der Kline Aufstellung fanden, dreibeinig. In der frUhesten 
Zeit schon finden wir die Verbindun.~ der vier Shitzen durch Leisten, die die soge-
genannte Zarge bilden, zugleich als Auflage fi.ir die Tischplatte. Die Herstellung 
der Tische in Agypten und As yrien scheint in der Mehrzahl der Falle au Holz ge-
schehen ZLI sein, ebenso fi.ir gewohnliche hicke in Griechenland, wahrend die kUnst-
Jerisch au gefi.ihrten Tische wenig ten Bronze-Untergestelle gehabt haben. In Grie-
chenland und spater in Rom ist charakteristisch, daf3 der Tischfuf3 in der weiteren 
Entwicklung einer Bestimmung als Fuf3 in seinem Auf3eren auch dadurch entspricht, 
daJ3 zu seiner Bildung der Tierfuf3 herangezogen wird. Wir finden Hunde-
und Luwenfi.if3e verwendet. In der spateren Entwicklung, in besondere in Rom 
tritt mittels eines dekorativen, meist aus Akanthus gebildeten Zwischengliedes auch 
der Kopf des entsprechenden Tieres noch als Oberabschluf3 hinzu. Der romischen 
Kaiserzeit war es vorbehalten, den Tischtypus um eine stabilere, man konnte sagen 
monumentalere Art zu bereichern. Es handelt sich hier allerdings im wesentlichen 
ausschliei3Jich um Steintische, die nicht als bewegliche, sondern am Auf tellungsort 
feststehende Tische gedacht waren. Diese steinernen Tische der romischen Zeit, 
die sich zahlreich erhalten haben, haben naturgemaf3 grof3e Dimensioneri. und ind 
nicht mehr speziell fUr den Speisegebrauch, sondern mehr wohl im Sinne eines be-
quemen Aufstellungsplatzes, etwa im Sinne einer Kredenz aufzufassen. Die Ver-
wendung des anderen Materials brachte andere Kon truktionsbedingungen mit 
sich, die schwere Platte erforderte starke, gedrungene FUf3e, deren Zahl sich bei 
der einen Art, den runden Tischen, auf einen, bei den rechteckigen Marmor-
tischen auf zwei be chrankt. Statt der StollenfUf3e wurden hier an den Schmal-
seitenwanden Gebilde im Stein geschaffen, wodurch der Typus der sogenannten 
Stirnwandtische entstanden. 
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FUr die fri.ihchri tliche Zeit kommen be ondere Ti ·ehtypen nicht in Frage, 
man di.irfte ich mit dem au d.er romi ·chen Zeii i.ihern mmenen Material hee;ni.igt 
hahen, hiich::,ten · daO vielleieht ein Ti ehtyp, der vielfaeh auf Abhildun.e;en vor-
kommt, neu ent tanden ist, namlich derjenige eine ?;rof3en pei etisches in Halb-
krei form. Dieser eie;enartie;e Ti eh i t wahr ·eheinlich dem kirehliehen Bedi.irfni · 
ent prun,e;en und infol.e;ede. ·en der halhrunden Ap is, um die an und fi.ir sich eine 

itz.e;elee;enheit herumHiuft, ane;epaOt \\orden. Die Villkerwanderungszeit di.irfte 
auf die Typologic des Ti ·che aueh nichi von gro!Jem EinfluO g-ewe·en sein, nur da!J 
vielleieht ?;erade der Komfort der hohen tan de ·tarker al fri.iher auf einen leicht-
tran~portablen Ti:ch au · llolz ocler eventuell au einem Metallunterg-e tell mit 
llolzplatte wieJer zuri.ickc;egriffen hat. 

I m hohen Mittelalter hat der Tisch a! · Miihel und in hesondere aJ · Kutdmobel 
eine noeh .e;eringere Rolle g-e pielt a! · die i.ibrigen MOheltypen. Der Um tand, daf3 
fi.ir den pei ·eti ·eh de · vomehmen Hau es die Bedeekung der Tisehplatte mit Leinen-
Hichern, die auch an den eiten weit herahhingen, i.iblich war, war fi.ir eine ki.inst-
lerische Gestaltune; de · Tische hinderlich. Fi.ir den pei egebrauch von mehreren 
Person en \\ urden fast au · ehliemich Boekge telle m it dari.iber gelagerten Brettafeln 
verwendet. Diese itte hat ich hi · ins spate Mittelalter, wie ich au vielen Ge-
malden und Miniaturen erc;ibt, erhalten. Eine reiehere Gd.altung des Ti ches ist 
bloO dann ein.e;etreten, wenn er pezialzweeken zu dienen hatte, wenn er als Sehreib-
ti ·eh des Gelehrten, als Tiseh in akri teien, a! Zahl- und R.echentiseh in Kanz-
leien und Ge. chaft raumen verwendet wurde. 

Wahrend wir auf romanisehen Ahbildungen den Ti eh rund und viereekig mit 
enkreehten tollen, die oft in ver ehie lenen Ab.etzungen gedreeh elt sind, vor-

finden, hat fi.ir den reieheren, ,e;oti:che'1 Tisch der Boekti eh den Ausgang gehildet. 
L a · einfaehe Bocke;e tell, der chragen, welcher Au druek ich oft auch auf den 
ganzen Tisch i.ihertrug, hestand wie bi · heute au drei oder vier Fi.if3en, die, sehrag 
gestellt, in ein vierseiti_ge Balkenstuck eingela en wunlen. Mit der in der, patgoiik 
einsetzenden reiehen ki.instleri ehen Ge tal1.ung wurden die Ti che mehr arehitek-
toni eh und mehr ma siv behandelt. Eniweder wurde da Boekgestell in oferne 
auseinander,gezogen, al · auf vier ehrag ge tellten Fi.iOen zwei Leisten auflagen, die 
durch zwei weitere Querlei ten wieder verbunden wurden, oda!3 in gewi em inne 
der einfaehe Boek aus,gezogen wurde in zwei Teile, oder da Bockgestell wurde dureh 
senkreeht stehemle tutzwande in ahnlicher Weise au einandergezogen, wodurch 
\vieder eine Art von tirnwandtischen erzeu.l!;i wurde. Bei der ersteren Art ent tehen 
vier gegrat ·eh1.e Beine, die lurch eine Zarge un1.ereinander verbunden sind, auf 
der dann die Ti ehplatte aufruht. Eine weitere Lei tenverbindung unweit des 
Boden , zu.e;leieh a! ti.itze der FUOe ?;edacht, erhoht noch die Festigkeii des Gestells. 
Bei der zwei1.en Art wurde die Fe tigkeit des Gestell dadureh erzielt, daf3 in der Mitte 
der beiden tirnwande eine Querleiste hindureh gezogen wurde, die an der AuOen-
seite der tirnwand durch Zapfen befe tigt war. Besonder die 1etz1.ere Art hat fi.ir 
den ki.in ·tJeris h durchgefi.ihrten Ti eh der patgotik als Grundlage gedient, weil 
ie, wie wir au den weiter unten zu be prechenden Bei pielen er ehen, der Moglich-

keit einer au.gehildeten Anordnung von ehubladen und Ka ten am vorteilhaftesten 
entgegenkam. 
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Fi.ir die spateren Stilperioden, insbesondere Renaissance und Barock, hat 
dann wieder li.alien auf den ganzen Kontinent mit seinen Tischtypen ausschlaggebend 
gewirkt. Auch in der Gotik war neben dem vierfi.il3igen rechteckigen Tisch der runde 
Tisch nicht aul3er Gebrauch gekommen. Insbesondere erfuhr beim runden Tisch 
die Ti chplai.i.e eine reiche ki.instlerische Ausgestaltung, haufig wurde bei alien bes-
seren Ti chen die Tischplatte mit einer Einlage von Stein (Schiefer) versehen. 
Die runden Tische haben in der Regel bloB eine Sti.itze, die saulenfOrmig gestaltet 
wird, • die in mannigfacher Weise Trag- und Ful3gestell dann aufnimmt. 

I m Germanischen Museum ist die Abteilung der Tische, von einzelnen wichtigen 
und sehr schonen Si.i.icken abgesehen, nichi. gerade besonders reich zu nennen. Die 
wichi.ig ten Stlicke gehoren der Spai.gotik an, wahrend das 16. und insbesondere 
das 17. Jahrhundert vorlaufig noch ziemlich schwach vertreten sind. 

Ab b. 1!i. Spiitgotischer Zahltisch auf Drehgestell, wahrschcinlich a us Tiro!; 
1. Halite des 16. Jahrh. 

Uni.er den Tischen gotischen Charakters, welche den i.iblichen doppelten Tisch-
ka i.en aufweisen, ist der interessanteste ein gotischer Drehtisch (Abb. 18; H. 78, 
L. 94, B. 84 cm.) Das Ful3gestell mit drei Fi.il3en, welche den Fi.ihrungs-
kreis i.ragen, ist allerdings neu. Auf der runden Scheibe, welche drehbar im Fi.ih-
rungskreise lauft, sitzt ein kraftiger vierseitiger Pfeiler, dem an den Ecken streben-
ari.ige reichprofilierte Glieder vorge etzt ind. In den Fi.illungen ist Mal3werkorna-
ment in Flachrelief geschnii.zt. Uber diesem Ful3 itzt ziemlich stark sich vorkragend 
und quergestellt der doppelgeschossige Tischkasten, dessen Flachen mit ausge-
stochenem, recht originell entworfenem tabwerkornament verziert ist. Die Tisch-
platte selbst ist moderne Zutat, die grol3tenteils erneuerte Einrichtung des oberen 
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Ti chkastens lal3t erkennen, dal3 e ich um einen ogenannten Zahltisch gehandelt 
hat. An den umrahmenden Gliedern lauft zum Teil an den oberen, zum Teil an den 
unteren Geschol3 eiten eine originelle In chrift in goti chen Minu keln herum, die 
auf die Bedeutung des Ti ches und die geschaftliche Auffa ung der Zeit ganz inter-
essante Streiflichter wirft : 

es x i t x ainer x komen x inn x das d x deer x hailt x schmirb x du x mir I die 
x hand x schmirb 1. x du x mir x die hand x nit x ,ox haut x dein x ach x kain 
x ennd nitt x 

Die Art de eingestochenen Ornament, in dem sich aul3erdem noch eine 
Reihe von Rosetten und kleinen Flachen mit geometri chen Intarsien finden, Eil3t 
Uber die Herkunft au Tiro! kaum einen Zweifel. Da Material des Ti ches ist zudem 
Zirbelholz, das aul3er in den Alpenlandern kaum irg;enclwo ander zur Verwendung 
g;ekommen i t. Die Ornamentation beweist, dal3 da Hick der , pates ten Zeit der 
Gotik d. h. in diesem Falle der 1. 1-Hi.lfte de 16. Jahrhunclert angehort. 

Den eigentlichen Typu der Zahlli che veran chaulicht ein zweites Exemplar 
mit fest tehendem Bock~e tell noch b~ er. (H. 80, L. 106, B. 99 cm). Da Bock~;estell, 

die Stirne be teht au zwei vertikal und zwei horizontal laufenden unci geschweift 
ausgesagten Brettern, in deren Miite ich je eine kleine ge chnitzte Flillung; 
mit geschnitztem Mal3werk befindet. Die Verbindung wird durch clen ver-
zapft.en, wiegenfOrmig gebildeten Unterka ten des Ti che hergestellt. Auf dem 
.o gebildeten Gestell ruht dann der eigentliche Tischkasten, der ahnlich wie hei 
oberdeut eh en Truhen an drei eiten m it kleineren unci grol3eren Gefachen ver, eh en 
i t. Die Ti chplatte ruht veLchliel3bar und mittel t Scharnieren an der einen eite 
zu offnen auf dem Ti chkasten auf. Die Dekoration der eiten des Tischfaches 
bilden geschnitzte Flillungen mit laufenclem Weinlaubornament, wahrend da nach 
unten ab chliel3ende Gesims ausgestochenes Ornament (ebenfalls Weinb!atter) 
enthalt. Auch die Gliederungen des Innengefaches zeigen au gestochenes Orna-
ment und zwar i t der Grund der Reliefschnitzereien durchweg grUn, wahrend da, 
tehen gebliebene Holz naturfarbig belassen ist. Die obere Platte, die allerding im 

wesentlichen offenbar nach der alten mehr oder minder zer torten mehr neuher-
ge tellt al restauriert ist, zeigt, umrahmt von fournierten (Eiche, Ahorn) Bandern, 
die durch feine Intar ienlei ten getrennt sind, eine grof3e MittelfUIIung mit einer 
tili ierten Kompo ition von Weinranken, etwa im Geschmacke der Kompositionen 

Albrecht Dlirers. Das Material des Ti che, ist teils Fichten-, teils Zirbel-, teils 
Buchenholz, die chreinerarbeit aul3erordentlich sorgfaltig, sodal3 cla tuck in 
seinem ur prlinglichen Zustand als vorzi.igliche oberdeuLche Schreinerarbeit der 
1. Halfte des 16. Jahrhundert zu gelten hatte. (Abb. 19). 

Ein weiterer Ti eh des elben Typus i t einfacher, indem clas Unterge tell 
hier die Zweigeschos igkeit bloi3 verklimmert zeigt. Die Seiten des Bockge tell , 
durch das zwei verpflockte Stangen Jaufen, sind ebenso wie die vier Seiten de 
Ti chfaches wieder mit au ge chnittenem Ornament verziert, das Innengefach i t 
hier ehr einfach gestallet unci eben o wie beim vorigen ergiht ich durch eine mitt-
Jere Offnung nach unten noch eine Art Geheimfach. Auch bei diesem Ti eh i t das 
Material bei den dekorierten Teilen Zirbelholz o wie bei den vorhergehend beschrie-



62 DIE HOLZM0BEL DES GERMANISCHEN MUSEUMS. 

benen, sodal3 die Annahme der Herkunft aus Tirol oder einem anderen der Alpen-
Hi.nder sehr wahrscheinlich ist. (H. 76, L. 103, B. 92 cm). 

Ein weiterer Tisch mit goti cher Dekoration gehbrt dem Typus der ein-
fachen Bocktische ohne Stirnwand an. Da Bockgestell ist hier besonders reich 
mit Flach chnitzereien geziert. Zwei profilierte Querstangen, mit Ro etten als Zapfen-
enden, verbinden die beiden Gestellteile, die in mannigfacher Gliederung das ausge-
stochene und in Relief gehaltene Ornament enthalten (Abb. 20). Die Tischplatte 
i t mit einer allerdings nur noch schwer erkennbaren Lineatur bedeckt, die im 
Verein mit dem darauf ge etzten Kennbuchstaben diesen Tisch als Rechentisch 
charakteri iert. Besonders sind die in der einen Schmalseite neben den andeutungs-
weisen Konturen einer Stadtbefestigung zu sehenden Wappen bemerken wert, die 
auf den Kardinal Albrecht von Brandenburg gedeutet wercten. Darnach wtirde 
dieser Tisch den er ten Jahrzehnten des 16. Jahrh. angehoren und au Mittel-
deut chland stammen, was nach dem Material - Zirbelholz - an sich nicht 
allzuwahrscheinlich wiire. (H. 78, L. 130, Br. 94 cm) . 

Abb. 19. Gotischer Bock- oder Stirnwandtisch, siiddeutsch oder tirolerisch; Anf. d. 16. Jahrh. 

Den mittelalterlichen Typus eine Bockti ches, allerdings in ganz einfacher 
Form, reprasentiert noch ein weiterer Tisch mit erneuerter Platte. Hier ist das Bock-
gestell durch vier gegratschte, durch zwei tarke horizontale Bretter an den Schmal-
seiten oben verbundene Zargen gebildet. Die sehr kraftigen Beine sind abgefa t 
und unten durch rahmenartige Ful31eisten nochmals in Verbindung (H. 75,5, 
L. 117,5, Br. 107 cm). 

Der elben Gruppe, vielleicht ebenfalls noch im 16. Jahrhundert ent-
tanden, gehort ein weit grol3erer quadratischer Ti eh an, gleichfalls mit gegratschten 

Beinen und genau demselben Aufbau olme Tischkasten, wie der vorhergehende, 
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nur dal3 die Seine in ihrem mittleren Teil au trickadig g-edrehi.en Bi.indel ~iulen 
bestehen (Ahb. 21, H. 75, L. 125, Br. 110.5 cm). 

Ein weiterer Tisch, dem pateren 16. oder dem Anfang- de 17. Jahrhundert -
angehiirig, verdankt , eine Bedeutun~ der reich, wenn auch nicht ehr fein in Ein-
le_g-earheit gezierten Platte, die in der Mitte eine nicht elten vorkommemle 
schwarze rechteckige, an den Ecken abgefa te chieferplatte einge etzt enthalt. 
Da Ge tell L t Zimmermann ma13ig einfach. a her ganz originell gehiJJet. Der auf 
flachen Ku.~elfii!3en ruhende Fu8rahmen nimmt das eigentliche Fu8gestell auf, tla 
au vier ich tliaf{onal iiber chneidenJen, ge chweiften Breitern besteht, die im 

chnittpunkt durch ein vier eitige Ver tarkung,glied zusammengehalten werden 
(11. 77. L. 131, Br. 117 cm). 

Von den Renais ance-Tischen des Germani chen Museum ist der wertvoll te, 
ein au. tier Versteigerung Augu t Riedinger in Au~ burg im patherh. te 1894 er-
worhener runder Ti.·ch. Der elhe wurde in den Mitteilungen au · dem Germani ·chen 
Mu:eum von llerrn Direktor v. 8 e z o Id im Jahre 1895 eite 15 ff. puhliziert. 

Ahb. 20. Ootischer tirnwandtisch mit dem Wappen des Kardinals Albrecht 
von Brandenburg (?); An f. de 16. J ahrh. 

Au dem lehrreichen Aufsatz, der insbesondere auch die Entstehung geschichte 
und die FamilienverhaJtni e der urspri.inglichen Be ii.zer behandelt, sei hier das-
_ienige wiederholt, was den Tisch al Mobel ti.ick erHiutert. Zuvor sei noch darauf hin-
gewiesen, da8 nach den Fe tstellungen v. Bezold der Ti eh au dem Besitz cler 
Ulmer Familie igmund chleicher, bezw. de Ehepaars igmund Schleicher und 
Regina Rehlingen tammt, die beide ulmi chen, adeligen Ge chlechtern angehorten, 
un i da8 er wahr heinlich im Jahre 1611 in Ulm gefertigt worden i t. 
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,Der Tisch ruht aut vier durch eine kreisfonnige Fu8bank verbundenen Fi.i8en, 
welche Uber einem mit Blattern gezierten ockelgliede al gewundene Baumaste 
gestaltet sind. An den Leisten, welche die FU8e oben zusammenhalten, ist einiges 
erneuert. 

Die Platte ist rund und hat einen Durchmesser von 1,615 m. Sie ist aus radial 
gerichteten, keilformig zugeschnittenen Fichtenbrettern zusammengesetzt, welche 
durch sech untergelegte Randbretter und zwi chen diesen durch einen Rost von 

Ahb. 21. Quadratischer Tisch mit gegriitschten Siiulenlii8en, siiddeutsch; 16. J ahrh. 

Abb. 22. Tischplatte eines eingelegten Ulmer Tisches von 1611. 
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senkrecht sich kreuzenden Latten zu ammengehalten werden. Die Pl·atte i t oben 
mit radial anr;eordneten Birnbaumfournieren belegt und mit Intar ien geschmUckt. 
Den lnhalt Jer lntar ien bilden Wappen, welche von Ornamenten umgehen und 
durch solche verhunden ind. Die Wappen -ind in Bein graviert. In der Mitte 
steht tlas Allianzwappen der Familie chleicher und Rehlin,r;en, dabei auf einem 

pruchband die amen igmund chleicher und Regina Rehlingerin. Der letztere 
amen ist .ehr inkorrekt geschriehen REGLI IG REIINEREN. Das Wappen 

!.'teht auf einem Grunde von dunklem Holze und i ·t mit einem Lorbeerkranze au 
Be in umgeben. In der Mitte zwischen die. em Kranze und dem ornamentierten 
!(ande _ ind die Wappen der Familien .:hleicher, Balding-er, Rehlin(!'en und Roth 
angeordnet. ie tehen auf Kartu. chen von dunkelgebeiztem Holz, welche durch 
Zweige unt r ich und mit den Wappen des Randes verbunden sind. Der Rand ent-
hiilt acht Wappen, die gleichfalls auf Kartuschen stehen. Von den Kartuschen 
laufen Pflanzenornamente aus. Zwischen je zwei Ornamentgruppen ind ovale 

Abb. 23. Mittelteil der Tischplatte Abb. 22. 

und rautenfiinnige tucke bun ten Marm r eingelegt. Der Grun i des Ran le · U 
E chenholz. Die Einla(!'en ind gemes ert, d. h. die einzelnen HolzstUcke ind nicht 
m it der a.ge au. zwei Libereinandergelegten Hi.ilzern au. ge. agt, ondern durch Zu-
chneiden mit dem Messer in die au dem Grunde au geschnittene Zeichnung ein-

gepa8t. Da · Verfahren hat den Vorzug, da8 lie Richtung der Holzfasern mehr 
der Zeichnung angepa8t werJen kann, welch letztere Jadurch lebendie;er wird, 
und es gewahrt Uberdies der I ndividualitat de au. flihrenden KUnstlers freieren 

pielraum al die mechani che Arbeit mit der age. 
Die Au fUhrung der Einlagen i t gut, doch nicht hervorrae;end, dagegen i t 

die Gesamtwirkun.~; der Platte in Zeichnung und Farbe eine ehr schOne. Die Er-
haltung i t eine ziemlich gute." 

Mitteiltml(en aus dem Germanischen Nationalmuseum 1910. 5 
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Im ilbrigen sei auf die ausfi.ihrlichen Ausfiihrungen des angefiihrten Artikels, 
dem auch die beistehenden 2 Abbildungen 22 und 23, der ganzen Platte und des 
mittleren Teils, entnommen sind (H. 80, Durchm. 161,5 cm), verwiesen. 

Von Tischen vornehmen bi.irgerlichen Charakters aus der Zeit der spateren 
Renaissance besitzt das Germanische Museum blo!3 ein allerdings sehr schones 
StUck, das moglicherweise ho\landische Arbeit ist, aber auch ganz gut noch 
in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts in Norddeutschland gefertigt worden sein 
kann. Der Tisch, ein Auszugtisch, dessen eigentliche Tischplatte sich auf die dop-
pelte Ui.nge in einfacher und praktischer Konstruktion herausziehen Ja!3t, ruht auf 
einem sehr ma siv gebauten Untergeste\1. Die vier durch riesige gedrehte Mittel-
kugeln au gezeichneten Fiil3e haben unten eine durch mehrere reichprofi\ierte Fii\-
lungen gegliederte Unterplatte. Der hohe Ti chkasten enthalt zwei Schubladen; 
die FJachen des Ti chkastens sind mit hohen reliefgeschnitzten Fi.illungen geziert, 
die durch Uiwenkopfe gegliedert werden und in einer Kartusche einen gefli.igelten 
Engel kopf enthalten (H. 83, L. 184,5, Br. 84 cm). 

Ab b. 24. Holliindischer oder niederdeutscher Auszugtisch; 17.-13. Jahrh. 

Der gedachte Ti eh wurde Ende der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts aus der 
Sammlung des prakt. Arztes Dr. Freiherr von Eelking in Bremen von Geheimrat von 
Es enwein erworben und in den Mitteilungen des Museums Band 2 eite 217 ff. pu-
bliziert (Abb. 24). 

Einen mehr zufalligen Besitz de Mu eums bildet ein kleine Bockti chchen 
mit geschweiften Fi.i!3en in schwarzpoliertem Holz, mit feinen eingerieften wei!3cn 
Linien aus Bein ornamental verziert. Kleine Tische dieser Art waren in Mittel- und 
Oberitalien im 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts in haufigem Gebrauch, kommen 
aber auch in Si.iddeutschland mitunter nachgebildet vor (H. 77, L. 86, Br. 57 cm). 

Einfachste au13ere Formen des eben geschilderten Typus zeigt auch cler in dem 
Si.icltiroler Zimmer des Museums aufgeste\lte Bocktisch. 
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V on den bi her ge ·childerten oberdeut chen bezw. Tirolertischen de goti. eh en 
Typs unter cheiclet ich auch der aus der Schweiz stammende Ti eh des Zimmers aus 
dem Kanton Chur nur wenig. Er hat in einfachen Formen ahnliches Bockge tell wie 
die zuer t be chriebenen ogenannten Zahlti che au Tiro!. ein Aufbau enthalt 
ebenfall unter dem rechteckigen oberen Ti chfach noch ein untere , als Geheim-
fach auftretende .chra.~e Gefach, welche der Linie de Bockge tells ungefahr 
f lgt. Der Tisch dUrfte na.ch . einer Profilierung er t au de m An fang des 17. Jahr-
hundert tammen, hat aber trotz einer einfachen Formbehandlung wenigsten den 
Vorzug, daf3 er bi auf den klein ·ten Teil in ur prUnglicher Erhaltung auf unsere 
Zeit gekommen ist (H. 69, L. 110, Br. 94,5 cm). 

Bei einem zweiten chweizeri chen Tisch de Churer Zimmers sind Ti chplati.e 
(umrahmte chieferplatte) unci Gestell nicht zu ammengehorig. Das Ge tell be teht 
aus vier gegrat chten tollen mit gedrehten aulen unci einen dariiberliegenden 

'huhkasten . 
Da Udtiroler Zimmer au dem 17. Jahrhundert hat zwei gute Ti 'che auf-

zuwei.en. Der eine grof3e Ti ·ch gehort zu Lier Klas e tier durch ganz Italien ver-

Ab b. 25. Italienischer oder Welschtiroler Tisch; t 7. J ahrh. 

breitden, wohl nicht ganz mit Recht ogenannten Refektoriumstische mit ehr 
grof3er, insbe ondere sehr !anger Ti chplai.te. Der Typus, der aus dem Bockti eh 
ent tanden ist, i t dadurch charakteri tisch, daf3 er ver chieden gestaltete enkrecht 
tehende ma ive Ge tellteile, die tet reich dekoriert sind, aufwei t, die durch 

eine Querverhindung, in un erem Falle ein unter der Ti chplatte laufende ge-
schweift au gesagte Brett, zu ammengehalten werden (Abb. 25). Der grof3e, ganz 
in uf3baumholz gearbeitete Ti eh wei t eine Dekoration, die dem spateren 17. Jahr-
hundert angehort, au schlief31ich an den Auf3en eiten der beiden Gestelle auf (H. 80, 
L. 261, Br. 102 cm). 

Auch ier zweite Ti 'Ch de Raumes i t in italieni eh en Formen gehalten, aber 
we entlich kleiner. Da Gestell i t ein Mitteldin zwi chen dem eben beschriebenen 
un I einem gewohnlichen Bockgestell, unten durch Quer treifen versteift. Auch hier 

5* 
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bildet ornamentale Schnitzerei des Gestelles und des als Schublade ausgebildeten 
Tischkastens die Verzierung (H. 76, L. 188, Br. 82 cm). 

Einen anderen Typus gibt der im NUrnberger Prunkzimmer stehende, gro!3e 
Eichenholzti eh wieder, bei dem die senkrechten in mehrfachen Aufsaizen gedrech-
selten vier Fti!3e unten durch Querfuf31ei ten, ohen durch mit Schuhladen versehene 
einfache Zargen verbunden sind (H. 80, L. 164,5, Br. 119,5 cm). 

D:1sselbe chema kommt hei einem kleineren Exemplar, auch mit _~:;egratschien 
Beinen, vor (Ahh. 26, H. 77, Br. 118, T. 73 cm). 

Durch seine Fu!3gestaltung ist ein vermutlich norddeutscher Tisch de 16. ocler 
17. Jahrhunderts, bei dem aber die UrsprUnglichkeit aller Teile nicht unzweifelhaft fest-
steht, von Interesse. Die viereckige Platte ruht auf einem sechseckigen Fu!3 mittelst 
eines Kreuzes, unten ist die Saule auf drei eigenartig verschragt auslaufende Fi.i!3e 
gesetzt (H. 75, L. 70, Br. 69,5 cm). 

Von Tischen des 18. J ahrhundert , die besonder in den paieren Jahrzehnten 
die schweren Barockformen zugunsten einer moglichst leichten zierlichen Gestalt 

Ab b. 26. Nfirnberger Tisch m it gegratschten Kugelffi6en; 17. Jahrh. 

aufgaben, sind nur einige wenige Exmplare vorhanden; a us der Frill··zeit des 
18. Jahrhunderts nur ein aus NUrnberg stammender halbrunder Wandtisch mit 
dreieckigem Tischkasten auf drei gewundenen Saulen, die durch einen Halbkreis 
bildende Fu!3bretter verbunden sind (Abb. 27). Der Ti eh ist in poliertem 
Nu!3baumholz gearbeitet (H 81,5, Br. 63, L. 121,5 cm) . 

Ein almlicher Tisch in Eichenholz, ebenfalls mit gewumlenen Fi.i!3en und neuer 
Platte, mll aus der Danziger Gegend stammen. 

Zwei weitere Tische gehi:iren der Gruppe der Marketeriemobel an. Die Tisch-
platte des einen ist reich und geschmackvoll eingelegt, die FU!3e sind htibsch ge-
schnitzt und ge chweift (Abb. 28). Die Form der Tischplatte mit krei fi:irmig 
ausgebildeten Ecken weist deutlich auf die Bestimmung als Spieltisch hin (H. 74, 
Br. 74, L. 102 cm). 
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Der zweite Ti eh dieser Art ist ein eigentlicher pieltisch mit leicht ge chweiften 
Beinen. Die aufklappbare Pia tte enthalt auf3en ein chachbrett, innen Tuchliber· 
zut; zum Trick-Track- pie! (H. 77, L. 54,5, Br. 53,5 cm). 

Die elben Formen zeigen zwei bemalte Tische mit geschweifter Platte, die 
in 01 ,l(emalt. auf der Ober eite der Platte Jagd zenen tragen (H. 76, L. 99 bezw. 
100, Br. 75,5 cm). H.irften in Urnberg oder Au sburg entstanden sein. 

Dem Zopf til und damit den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhundert gehort 
ein in seinem Aufhau einfaches Ti chchen mit vier geschweiften, sich verjlingenden 
Fi.if3en an, hei dem eigentli h blof3 die Ti chplatte durch ihre hi.ib eh gezeichnete 
und sorgfaltig gearbeitete troheinlagenverzierung bemerken wert ist, wenn diese 
Art der Dekoration auch ich al wenig praktisch fUr Tischzwecke erwiesen haben 
di.irfte (I I. 79,5, L. 84,5, Br. 64 cm). 

Die Reihe der eigentlichen Tische der bi.irgerlichen Mobelabteilung be chlief3t 
ein elegantes ahti chchen in feiner Marketeriearbeit vom iederrhein. Der Ti eh 
von chmaler rechteckiger Form zeigt auf der Platte unci an seinem Vorderteil ehr 

Ahh. 27. Halbrunder Niirnberger Konsoltisch; friihes 18. Jahrh. 

chiin ,l(ezeiclmete reiche Marketeriearbeit im tile Ludwi~ X V I. (H 79, 5, L. 89. 
Br. 45 cm). 

Unter die Tische waren chlief31ich noch eine Anzahl von den in Si.iddeutsch-
land be onder beliebten G u er id on s zu rechnen, von denen das Museum ver-
schiedene Typen besitzt (Abb . 29, H 92, 91, 93, 88 cm). Das Charakteristische 
des GueriJon i t, daf3 der bald a! pindel, bald aJ· aule, bald als Pilaster 
behandelte Hinder auf einer von gedri.ickten Kugelfi.if3en getra~enen Unterplatte und 
einer dieser in der Form entsprechenden runden oder viereckigen Oberplatte 
he teht, die zur Aufnahme kleinerer Gerate, Leuchter oder Gefaf3e bestimmt war. 
Haufi~ findet ich der aulenfuf3 so gestellt, daf3 die Tischplatte mittel t eine 
durchlaufenden Zapfen , ahnlich wie un ere otenpulte, in der Hohe verstellbar i t. 
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Bei den Tischen der Abteilung der b a u er I i c h en Altertlimer treten uns, wie 
bei alien Mobelgattungen, die bisher gemachten Beobachtungen selbstverstandlich 
auch wieder entgegen, namlich daf3 samt.Jiche vorkommende Typen mit denen 
des hofischen und blirgerlichen Lebens aufs innigste zusammenhangen bezw. daraus 
entwickelt sind. Der im spaten Mittelalter eine wichtige Rolle spielende festgefUgte 
Bockt.i eh mit zwei Kastengeschossen, der vielfach, wie schon weiter oben bemerkt, 
als ogenannter ZahlUsch ange prochen wird, begegnet uns auch unter den bauer-
lichen Tischen und zwar au den verschieden ten Gegenden. Bei die er Mobelform 
ist vielleicht wie bei keiner anderen die Tat.sache zu konstatieren, daf3 verhaltnis-
maf3ig vom Verkehr abgeschlossene Gegenden den Typ, der direkt als mittelalter-
lich angesprochen werden kann, liber mehrere aufeinander folgende Stilperioden 
hinweg im wesentlichen treu erhalten haben. 

Ab b. 28. Platte eines Tisches m it rei eh er Marketeriearbeit; 18. J ahrh. 

Eine solche Gegend ist, wie auch in mancher anderen Beziehung, vor allem 
die hessische Wetterau und die Schwalm. Das Museum besitzt aus der Schwalm 
drei Tische, die mittelalterlichen Aufbau zeigen . Der erste derselben (H . 79.5, 
Br. 54, L. 137 cm) tell t einen in der blirgerlichen Sammlung nicht vertretenen Typ 
des Bockt.isches dar, namlich die schmale Form, die als Klappt.isch gebildet war und 
mit der hinteren Langsseite an die Wand ange te11t werden o11te (Abb. 30). Dieser 
Bestimmung entsprach, daf3 das Bockgeste11 nur auf einer Seite geschweift, aut der 
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and er en a! enkrecht abf alien des Brett gebildet i t. Das untere Kastengeschof3 
i i eben o auf der Vorderseite chrag, auf der Rtickseite gerade und dem lnhalt nach 
verhaltnismaf3ig chmal gebildet. Der vorliegende Tisch zeigt an den FHichen der 
heiden Ka. tem~e cho, ·e au ge tochene Ornament (Arabesken, Jie noch die goti che 
Herkunfi deutlich nachklingen la, en). Der Ti eh, des en Untergestell durchaus 
in Buchenholz au gefi.ihrt i t, hat heute eine neue aufklappbare Platte. Er dlirfte 
noch dem 17. Jahrhundert angehoren. 

Abh. 29 Oueridons, wahrscheinlich aus Niirnberg; 18. Jahrh. 

Der nach te hier in Betracht kommende Ti eh ent pricht im Aufbau den frtiher 
geschilderten goti chen Bockti chen mit Ka ten vollkommen. Nur ist die Dekora-

Abb. 30. Wandklapptisch aus der Schwalm (Hessen); 17. Jahrh. 
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tion der KastenfHiche entsprechend dem Entstehungsjahr 1781 mit Flachschnitzerei 
in Rocailleornament ver ehen (Abb. 31, H. 75, Br. 88,5, L. 1,10 cm). 

Das Gleiche gilt von dem dritten Exemplar, dessen beide Ka ten durch Fill-
Jungen gegliedert sind, in und um welche sich einfache Einlegearbeit in geome-
trischer Form herumzieht. Der erstere der Tische ist Nu8baumholz, beim zweiten 
i t Ful3ge tell und Platte von Nu8baumholz, die Kasten von Eiche (H. 78, Br. 106,5, 
T. 85 cm). 

Eine Abwandlung derselben Form zeigt auch ein niederdeutscher Tisch, bei dem 
allerdings ebenfalls die Tischplatte moderne Erganzung ist (Abb. 32). Hier tragt 
ein niedrige Bockgestell einen verhaltnisma8ig hohen rechteckigen Kasten, der als 

Abb. 31. Biiuerlicher Tisch aus Oberhessen; 1781. 

doppeltliriger chrank ausgebildet ist. Die Verzierung des fast quadrati chen Kastens 
bildet eine einfach ge taltete Bogenarchitektur mit verschieden gestalteter Einlege-
arbeit (H. 78, Br. 114,5, T. 98,5 cm). 

Eine grol3ere Reihe von bauerlichen Tischen folgt dem im 17. Jahrhundert 
gebrauchlichen Typ der Tische mit geradem, durch Zargen und untere Querbretter 
verbundenem Stollengestell. Diese Art ist wie im bi.irgerlichen Leben auch im bauer-
lichen so ziemlich durch ganz Deutschlaml verbreitet. 

Ein gute bauerliches Exemplar aus der Diepholzer Gegend ist ein an den 
Schmalseiten durch Aufklappen zu verlangernder Ti eh, der geschlossen vier und 
verlangert echs FLiBe aufweist. Die Anordnung der FLiBe, die in der mittleren 
Lang achse zu stehen kommen, i t die, daf3 der eine geteilte Ful3 durch eine Viertel-
drehung nach au8en gestellt werden kann. Die Fii8e des dem 18. Jahrhundert an-
gehorigen Tisches zeigen einfache gedrehte Profile (H. 71, Br. 67 b~zw. 150, T. 98 cm). 
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Ein ebenfall - noch dem 18. Jahrhundert angehoriger Tisch m it kraftigen 
profilierten Ku,gelfUf3en in der Mitte und mit der unteren Querverbindung in Doppel-
gahelform tammt ebenfall au der Diepholzer Gegend. 

Da beste niedercleut ·che Exemplar die er Art hat in einem Auszugtisch das 
Zimmer au der Kremper Mar ·ch aufzuwei en (H. 79, Br. 141, T. 78 cm). Wie die 
ge ·amte Mohelkunst der Elbmar eh en auf Holland hinwei t, so auch die er in 
Eichenhnlz mit starker Verwendung von chwarz polierien Fournieren gearbeitete 
Ti~ch (Abh. 1'\). Die untere Ver teifung it hier diagonal gebildet, die kraftigen 
Fi.iBe incl in tier Mitte durch grof3e Kugeln ausgezeichneL Au der elben Gegend, 
den Elbmar chen, tammen zwei Wandklapptische. Der eine ge chlossen, dreibeinig 
und halbrund mit kraftig profilierten Kugelfi.if3en und geoffnet rund, wobei in der 
vorbeschriebenen Weise das eine Bein Lllll 1/4 nach au -wart - gedreht wird (H. 74, 
Br. 89, T. 43 cm). 

Ahb. 32. icderdeulscher Baucrnlisch der Diepholzer <iegeud ; 18. J ahrh. 

Der andere Tisch i t .t;e. chlo en ein sclunaler rechteckiger Tisch auf vier ge-
drech elten Flif3en (Abb 34). An beitlen Seiten herabhangende, halbkreisfOrmige 
Platten verwandeln ihn durch die vorerwahnte Vorrichtung der geteilten Fi.il3e in 
einen grol3en Ovali.i eh (!I. 76, Br. 44 bezw. 118,5, T. 96 cm). 

AI Ohergang zu den Tischen mit senkrecht iehenden Stollen kann ein Tisch 
in dt:'m Ganterswyler Zimmer betrachtet werden, der durch seine Form besonders 
bemerken wert i t, chon deshalb auch wichtig, weil er augenscheinlich zu der 
ur prlinglichen Zimmervertafelun~ gehOrt (Abb. 35). Wie die Abbildung zeigt, 
ruht die Platte neb t Ti chka ten auf einem Ge tell, das ganz architektoni ·eh 
gegliedert ist. Auf den Lang·eiten Pilaster, nach unten sich verji.ingend, mit einer 
Architekturborrenstellung; dazwi chen, auf den Schmalseiten ornamentale Zwickel-
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flillungen, die das Untergestell, das aus bogenartigen Brettern mit Klotzen als 
Unterlage si eh darstellt, hau ahnlich erscheinen Jaf3t (H. 76, L. 110, Br. 75 cm). 

Demselben Krei e gehort ein Auszugtisch mit gro8er Schieferplatte im 
Ganter wyler Zimmer an, der indessen doch den Weg zu einem anderen Typu weist. 

Abb. 33. Auszugtisch aus der Krempermarsch ; 18. Jahrh. 

Hier sind die gedrechselten Fi.i8e mit ovaler gro8er MiUelkugel schon ein wenig 
schrag gestellt, eine Sitte, die sich auch in weitgehenderem Ma8e bei den 
gleichzeitigen Bauernti chen vorfindet und die auch in alien deutschen Gauen eine 

A'1b. 3+. Klapptisch aus der Krempermarsch ; 18. Jahrh. 
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weite Verbreitung gefunden hat (H. 80, L. 131, Br. 86). o finden wir aus Tiro! 
in dem Unterinntaler Zimmer gleich zwei Vertreter dieser Gattung, der eine mit 
rechteckiger Ti chplatte (H. 75,5, L. 136, Br. 108 cm), tier andere mit achtecki~er 
Platte, die zu~leich noch eine innere chieferplaHe al Ein atz aufweist (H. 71, 
Ochm. 111 cm). 

In der elben Art, dreibeinig mit runder Platte, findet ·ich ein Exemplar in 
der Die le d nieller ·achsi ·eh en Bauernhau es. 

In der pateren Zeit sind nach dem liden zu dann rechteckige Ti che mit ge-
raden Stollen und verbindemlen Zargen, wie ie heute noch im bauerlichen Ge-
brauche Ublich ind, verwendet worden. BeLpiele die er Art finden sich aus dem 
E~erlande, hi er m it der typi ·eh en Buntbemalung auf blauem Grund, und in der 

tube au Pohl~tins. 

Ahb. 35. Tisch aus dem Ganterswyler Zimmer; 1666. 

Eine verwandte Gruppe bilden die we tfrie i chen und die Tische de Zimmers 
der I Ialligen. harakteri ti eh ist in alien Fallen die rhlanke Leichtigkeit des Unter-
ge tell , das au dem in ver ·chiedener Weise vertieften, verhaltni maf3ig di.innen 
gedrechselten tabwerk be teht. Von den Halligen ist ein vierbeiniger Tisch mit 
abgerundeter rechteckiger Ti chplatte vorhanden, deren Kanten Uberhoht ind, 
vielleicht zum Gebrauch auf einem chiff (Abb. 36). Oer ganze Ti eh ist gri.in 
b malt (H. 71, L. 105, Br. 66 cm). 

Ein zweiter rechteckiger Tisch mit vier Fi.if3en hat zwei grof3e eitlich herab-
hangende Verlangerungen, die durch Teilung der Fi.if3e ihre Sti.itze bekommen. 
Ourch die Verlangerung wird der Ti eh um da flinffache seines gewohnlichen 
Flacheninhalt vergrof3ert, wa fUr die durch da · dortige Wohnwesen bedingte Eng-
raumigkeii von besonderem Werte war. Oer letztere Ti eh i t auf hellblauem Grund 
mit Blumen und Rokailleornament, sowie mit hUb chen Rokokoszenen bemalt. 
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!m Hindeloopener Zimmer ist ein nmder Tisch, grlin bemalt mit kreuzfi:irmig 
verbundenen, gegratschten Beinen. Bemerkenswert ist hier ferner ein eigenartiger 
zur Aufstellung an der Wand bestimmter Klapptisch. Derselbe i t dadurch beson-

Abb. 36. Tisch von den Halligen; fri.ihes 19. J:thrh. 

ders merkwi.irdig, dal3 die Dekoration der Platte und der Fi.iBe in der Wei ·e ange-
bracht ist - es handelt sich um die bekannte bunte Lackmalerei -, daB dieselbe 
nur, solange die Tische ungebraucht an tier Wand lehnen, sichtbar wird. Der ein 

Abb. 37. Auszugtisch aus den Vierlanden ; 1835. 
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dreih iniges Klapp~esiell be itzende Ti eh cheint Uberdies wegen seiner Niedrigkeit 
fUr den Gebrauch der Kinder besiimmt gewesen zu sein. 

Eben -o gehort ein VierHindertisch zum geradstolligen Typ mit Zargenbrettern. 
Obgleich er durch die an die Zar.~en- unci Zwickelbretter angebrachten Blumen-
einlagen unci durch die Jahr~-zahl i h al ein Erzeugni von 1835 darctellt, it er 
noch ganz im inne der hollandi eh n Tische de 17. Jahrhumleri mit gedrehten 
FLH3en mit gror:len Mittelku~eln ausgestattet (Abb. 37)- AI Besitzer sind 
J. Jleinrich Rose um\ Wocke Roe hezeidmei. Der Ti.ch stammt au. euen-
~amme (11. 79, L. 120. Br. 66 cm). 

IV. Verschiedene Mobel. 

chlieOlich eriihrigt e ich, diejenigen Mobel kurz zu erwahnen, die in den drei 
llauptklas en der itz- und Ruhemobel, der Ka tenmobel und der Tische, sowie 
tier Kombinationen der beiden letzteren ich nicht einreihen la en oder die, Uber den 
_ peziellen Mohelzweck hinau geh nd, b timmte Geratfunktion zu vertreten ha ben. 

Alle ' da jenige, was al Gerilt im engeren Sinne zu dienen hat, kann eben o 
von der Betrachtung ausgeschlossen bleiben, wie einzelne Muhelteile, Truhenvorder-
teile und c\ergleichen aus paterer ZeiL 

Da Mittelalter und die Renais ance hat in dem eit Jahrhunderten festge-
legten Mobel y tem eigentlich nur wenige Anderungen uncl, wenn man so sagen darf, 
liberra chende Variationen geschaffen. Mobelkombinationen, deren Bestimmungen 
au8erhalb des gewohnlichen Rahmen der Mobel liegen, die ozu agen aus der kUn t-
leri chen oder per onlichen Initiative de Verfertiger oder Be tellers hervorgegangen 
ind, traten er t dann auf, a! Luxu und Komfort sich weiterer Kreise der besitzenden 

Klas en bemachtigten. Die Hauptzeit oft verblliffender und zugleich zahlloser 
Miibelkoml inationen tier drei Hauptkla sen ist das 18. Jahrhundert und der Anfang 
des 19. Jahrhundert . Da Land, wo cliese Mobelkombinationen vorzUrrJich ent-
-tanden sind, ist Frankreich und in zweiter Linie England. Deut eh lam\ hat sich 
weniger au einen einfachen und soliden Batmen vertreiben lassen. 

AI Mobel, die fUr diesen chlu8teil noch be onders in Betracht kommen 
konnen, haben zunach t zu gelten die beweglichen Pulte, die Spiegelrahmen, 
Holzgehau e von tanduhren und in gewi em inne seit dem 17- Jahrhundert die 
Klaviere. 

Da P u It fUr den profanen Gebrauch war eit dem Mittelalter al chreih- und 
Lesepult vielfach in Gehrauch. Mittelalterliche chreib- und Lesepulte, die als 
heweg-licher Aufsatz auf die Tische verwendet wurden, haben sich fast nur in fe ter 
Verhindung mit tlem TLch oder al in den Dien i. der Kirche i.ibergegangen erhalten. 
Au. den gleichzeitigen Schriftquellen (lllustrationen) konnen wir aus c\em MiHel-
alter und bi in 17. Jahrhundert die fast regehna8ige Verwendung des chreih-
pulte zu chrift- und tu jienzwecken leicht nachweisen_ Au kirchlichem Ge-
hrauch, zum Zweck der Auflage der liturgi eh en Blicher, be. itzt cl a. Germ ani che 
Mu eum mehrere Pulte, owohl elb tlindige Lesepuli.e mit eigenem FuG (bei einem 
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die beliebte Anordnung der Pultplatte als Adler), als Aufsatzpulte. Hierher gehort 
ein sogenanntes Mef3buchpult. des 15.- 16. Jahrhunderts mit ausgestochenem Orna-
ment ( Rankenwerk) a us dem En de des 15. oder dem Beg inn des 16. Jahrhun-
derts. Die Grundform des Pultes ist immer dieselbe, diejenige eine rechteckigen 
Ka tens, dessen Oberseite zum Teil abge chragt ist. Grol3e und Dekoration ind 
naturlich dem Wechsel der Stilarten, wie jedes andere Gerat., unt.erworfen. 

Dem 17. Jahrhundert gehort ein Pult an aus weichem Holz, also sicher si.id-
deut eh, des en ganze Oberflache abge chragt ist. Die Dekoration de Ka tens mit 
Ausnahme der begrenzenden Stabprofilierungen beschrankt sich auf einfache Hi!· 
Iungen an den Seit.en und kleine Bogenstellungen zwischen Schuppenpilast.ern an der 
niedrigen Vorderwand (H. 29, Br. 5 5,5 T. 40 cm). 

Ebenfalls dem 17. Jahrhundert gehort ein kleines Aufsatzpult. in chwarz po-
liertem Holz an, mit flachgeneigtem Deckel (Abb. 38). Die Form bietet nichts he-
merken wertes, wohl aber die Dekoration, und zwar deshalb, weil das Sti.ick zur 
Zeit das einzige Exemplar der im 17. Jahrhundert o beliebi.en Dekorationswei e 
schwarzer polierter Mobel mit gravierten Beineinlagen i L Den Deckel und die 
Seiten schmi.icken in symmetrischer Anordnung eine Reihe kleiner ornamentaler und 
figi.irlicher Medaillons mit den tiblichen aus der gleichzeit.ig-en graphis.:hen Kun t 
entnommenen Darst.ellungen (H. 11, Br. 45, T. 33,5 cm). 

Abb. 38. Pult, siiddeutsch, mit gravierten Beineinlagen; 17. Jahrh. 

Holzerne Spiegelrahmen von Wichtigkeit besitzt das Germanische Museum ver· 
haltnismal3ig nur wenige. Der ko tbarste i t einer der sehr eltenen gotischen Spiegel· 
rahmen, die uns erhalten sind. Er i t als Leihgabe der Freiherrl. von Behaim'· 
schen Familie vor wenigen Jahren ins Mu eum gekommen, nachdem er zuerst 
auf der Bayerischen Landesausstellung Ni.irnberg 1906 in der Ni.irnberger histo-
rischen Abteilung aufgetaucht war (H. 53, Br. 32,5, T. 13 cm). 

Die Spiegel als Mobel bis zum Au gang des Mittelalters spielen eine verhalt· 
nismal3ig sehr geringe Rolle. Erst mit der dann auftretenden Moglichkeit, grol3ere 
gewolbte oder flache Glassti.icke ent prechend zu fertigen, gewinnt der Spiegel im 
Mobiliar grol3ere Bedeut.ung. AI Gegen tand ki.instleri chen Mobiliar wird der 
Rahmen, der hier allein in Betracht kommt, erst im 17. Jahrundert behandelt. 



e. Hid~· 
~~IX~(, 

des~~. 

eintlr~ 

I Dtt· 
UO!t, • 

' at~'~ 
1 d· Kl! 
aut 1 

enpill!· .. 

it in~. 
biew 

~il dll \· 
Oct. 
ll)i(t, 
Ofnlm 
·aph~ . 

ahrb. 

hJem er 
urn DeW 

elen ere\, 
Jichtd;' 
t der :;... 
1~iliarj • 
ndcn ~. 

79 

lm ganzen uml grol3en hat der piegelrahmen ich immer in paralleler Entwicklung 
zum Bilderrahmen befunden. 

Wie die Abh. 39 zeigt, handelt es ich um einen Convexspiegel. Der 
eigentlkhe piegel eine ah.~eflachte Halhkugel ist auf ein hoch tehende Ruhbock 
aufgebracht, de · en Holztafd in einem goti ·eh profiliertem Rahmen teckt. 
Unten in den Ecken sind auf dem dunklen Grunde die Pergamentwappen der 
Behaim und Volckamer aufgeklebt. Da eitliche und ohere Rahmenwerk erHihrt 
eine Bereicherung durch einen .chrag auf ·teigenden Baldachin mit gesclmitztem 
Mal3- und Rankenwerk. Der Rahmen, der 0,53 h. und 0,33 cm breit ist, diirfte 
um das Jahr 1500 entstanden sein. 

Abb. 39. Ootischer Spiegel, Niirnberg ; um 1500. 

Die run Jen und viereckigen, dunkel und hell helegten, flachen und kon-
vexen zahlreichen piegel des 17. Jahrhundert hah n durchgangig ziemlich ein-
fache schwarze Profilrahmen. Ein wirklich kun tgewerblich bedeutende tuck 
hesitzt Lla. Museum hlof3 in einem kleinen Goldrahmen. piegel a us dem 18. Jahrhundert 
(i\bb. 40, H. 87. Br. 58 cm), vermutlich italienischer ArbeiL Dem eigentlichen 
Rahmen i t im oheren Teil und an der Unter eite vortrefflich durchbrochene 
chnitzerei in einem kla izi. ti eh angehauchten til hinzugefi.igt. 

Als Probe von i.irnberger Rokokomobeln, die an sich nicht allzu haufig sind, 
mag dann noch ein hi.ib cher kleiner Wamlspiegel auftreten, der aus dem ehemals 
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Merkel'schen Gartenhaus an der Sulzbacher S1.ra8e in Nlirnberg in das Museum 
gekommen ist, zusammen m it einer Anzahl von Konsolti ·eh en und Spiegeln. Er 
ist durchweg vergoldet (Abb. 41, H. 80, Br. 45 cm). 

Abb. 40. Geschnitzter und vergoldeter Spiegelrahmen, ltalien ; 18. Jahrh. 

Weiter ist unter den Spiegeln ein piegelrahmen in nai.urfarbenem u8baumholz 
zu erwahnen, im Geschmack des Spatbarocks, rechteckig mii. verzierter Profilierung 
und einer Fruchtguirlande als Hauptflillglied de Rahmen . Der Rahmen ist ein 
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Udtiroler Erzeugni · und geJ ,i.iri zur Einrichi.un~ de Li .li.irokr Zimmcr:- (Abh. 42, 
I I. 94, Br. 77 cm). 

Als Komhination. miihel larf chlie(l]ich das letzte tiick dieser Abteilun~, ein 

Abb. 41. Spiegelrahmen mit Wandleuchter, Niirnberg; 2. H:ilfte d. 18. Jahrh . 

g-ro13er ToileHen pieg-el mii. Ti.chuni.er atz g-eli.en, im Ge:chmack der o~enannten 
Wiener Mi.ibel (Ab b. 4}). Der Ti ·eh auf vier .t;eraden aulen mit g-e chweifter 
Unterplatte und marmorner Deckplatte tragt in alien Teilen ausgezeichnete Gold· 

Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum 1910. 6 



82 DIE HOLZMOBEL DES GERMANISCHEN MUSEUMS. 

· f d T1· chplatte tehen zwei den FUf3en einigermaf3en gleiche bronzeverz1erung, au er . 
·· ·t K 11 k ·· 11g Z"'l. chen denen der oben halhrund abschhef3ende Saulen m1 uge 1e ronu , " 

Spiegel oben aufgehangt U (H. 210, Br. 132, T. 65,5 cm). 
I m An chlul3 an die Spiegelrahmen mag wenig tens mit einem Worte eine_r An-

zahl anderer Rahmen gedacht werden, die allerding schon kaum mehr _eigent-
lichen Mobelcharakter tragen: der Rahmen, die, vom 17. Jahrhundert hegmnenLI, 

Abb. 42. Geschnitzter Spiegelrahmen, Siidtirol; 18. Jahrh. 

zur Aufnahme der Blattkalender be timmt waren und die in be ondere in der Schweiz 
und SUddeut chland weitere Verbreitun~ gefunden haben. Die mei ten dieser Rahmen 
hat die deut che Schweiz aufzuwei en und dorther besitzt auch da Museum einige 
Stucke. die aber in ihrer Form und AusfUhrung kein spezielles Jnteres e bieten. Das-
selbe ist bezUglich einer Anzahl Anschreiherahmen der Fall, \\'O die Umrahmung der 
Holztafel -die im Museum vorhandenen ti.i ke tammen au dem 17. und 18. Jahr-
hundert - al blo(le Zutat zu gelten hat. 
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Ein Mohel der elben Periode, wie der oben be prochene Toiletten piegel, und 
in dem elben Raume aufge tellt i t ein vermutlich ehenfall in Wien ent tandener 
Blumenti eh. Auf einem mehrfach profilierten cheibenformigen Unter atz ruht 

Abb. 43. Toilettespiegel, Wien; Anfang des 19. Jahrh. 

auf einem Dreiful3, der durch etwa onderbare einbeinige Geschopfe gebildet 
wird, der run de Ein. atzteil des Blumenti che m it kelchfOrmiger Profilierung und 
spar amem durchbrochenen Bronzeornament (Abb. 44, H. 92,5, Dchm. 66,5 cm). 

6* 
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wertYoller Reprasentant einer ~ewi en tilrichtung im deutschen 
ei chlieGii ·h noch einer Danziger Waschpr e gedacht, die 

nicht in das en~ere Geriet der , \rjrel. sondem in da_ der Gerate 
eh 1rt. Da at er jie Au.fUhrunl!: eine besonder ~.:hone und sor falti 'e i t, so 

m a!!: ie immerhin hi er ihren Platz fin den (All . 4- . H. 22). Br. g-. T. 64 cm). 
Der Aufuau der Danzi!!:er \\';u;.:hpre. e l,e_ teht atL einem ti ·hturmi::;cn 'nter atz 
mit ewundenen iulenfii13en und leiLharti"er. ~ekreuzter Querverhindun ', larauf 

A . ·H. Blumentiscb im Geschmack der \ iener \obel; . r. 19 Jlhrh. 

un bez i -hnen 
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Auch die Sianduhren mit I lolzgehause ind im wesenilichen erst ein Produkt 
des 18. Jahrhunderts. 

Von Standuhren besitzt das Museum blol3 ein besseres Sti.ick, das in 
Aufbau und Dekoration gleich vornehm wirkt. Die e Uhr (Abh. 46, H. 242,5, 

Abb. ~5. Danziger Wiischepresse ; 2. llalfte d. 17. Jahrh . 

Br. 47, T. 27,5 cm) hat voii ·Uindig geschlos enen Ka ten (vorne mit einer ovalen 
Offnun~; zur B obachtung les Pendelganges) uml baut sich pilasterfOrmig mit 

ockel, Mitlelteil und ab chliel3endem Unterbehalter auf; sie ist in bun ten Holzern in 
vorzi.igli her Zeichnung durchweg marketiert. Da Wappen der Jmhoff auf der 
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vorderen Flillung kennzeichnet die Uhr als Nlirnberger Erzeugnis um die Mitte des 
18. Jahrhunderts. 

Als zweites Sti.ick ware hochstens noch eine im Aufbau sehr einfache gro8e Stand-
uhr an dieser Stelle zu erwahnen, deren eigentlicher Uhrkasten in braunem Nu8-
baumholz mit Vergoldung verziert, in klassizistischen Formen aufgebaut ist. 

Abb. 46. Standuhr, Niirnberg; 18. Jahrh. 

Auf die Entwicklung der Tastenin trumente als Mobel kann an dieser Stelle 
selbstverstandlich nicht eingegangen werden. Als selbstandiges und insbesondere 
als in seiner au8eren Form klinstleri eh behandeltes Mobel kommt das Klavier, von 
Jtalien ausgehend, seit dem Ende des 16. Jahrhunderts in Frage. Die Entwicklung 
als selbstandiges Mobel beginnt aber im wesentlichen erst im 17. und 18. Jahrhundert, 
van dem Zeitpunkt an, wo die Clavichorde nicht mehr als tran portable, auf jedem 
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Tisch auf tellhare Ka ten gehaut wurden. Die G~·taltung der Klavier i t nicht wie 
I ei anderen Mol eln von ktin tleri chen oder kul1.urellen Rtick:iichten geleitet, on-
dern zunach. t durch den be iimmten techni eh en Zweck. V on der ki.in tleri:chen 

Abb. 17. Sogenanntes Giraffenklavier, Wiener Fabrikat; Anf. d. 19. Jahrh. 

Dekoration hat d ·wegen die fur die gegem\ arti re Abhandlung nicht in Betracht 
kommende Bemalung die 1-!auptrolle ge pielt. 
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!eh brauche dabei bloB auf das Prachtstilck des Museums, das in den Nieder-
landen gebaute Klavier des Martinus van der Biest zu verweisen. Wirklichen Mobel-
charakter g;ewinnen die Klaviere erst im 19. Jahrhundert in dem Moment, wo sie als 
Mobel, als Teile einer einheitlichen Zimmerau stattung auftreten. 

Von der Reihe hier einschlagiger Klaviere, flach- und hochgestellter Flligel 
( og-enannte Giraffenklaviere) und Tafelklaviere, die das Germanische Museum aus 
der Zeit von 1800- 1850 besitzt, vermag nur eine als Kunstmobel be onderes Inter-
esse zu erwecken (Abb. 47, H. 213, Br. 118, T. 59). Es gehort zu derjenigen 
Gruppe von Mobeln, die wegen des hauptsachlich ten Herstellungsortes kurz als 
Wiener Mobel bezeichnet werden und die in der Regel in braun poliertem 
Mahagoni, in niichternen Empireformen aufgebaut, ihren Hauptreiz durch die 
reiche Verzierung mit gego senem oder gepref3tem vergoldei.en Bronzeornament 
erhalten haben. Oas fragliche Klavier ist ein hochgestellter Flligel, also ein 
sogenanntes Giraffenklavier und Wiener Fabrikai.. Die nlichternen Formen des 
Aufbaue verdienen hOch tens wegen ihrer guten Verhaltnis e Erwahnung. Form 
und Art der Verteilung des, wie bei alien besseren Silicken, sehr ge ,chmackvollen 
Bronzeheschlag;e bedingen die Wirkung. 


