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beklagten Verlustes der Detailausbildung am Merziger Kreuz nicht mit voller Sicherheit 

auszusprechen sein.

Um so klarer aber ist die Wichtigkeit des Merziger Fundes fur die Beurteilung der 

Saarkunst im allgemeinen. Gelegentlich einer Saarbriicker Versammlung des Dibzesan- 

museumsvereins Trier wurde im Herbst 1926 die These aufgestellt und ausfuhrlicb begriindet, 

daB die Saarlande kunstlerisch nicht nach dem nahen Lothringen orientiert sind, sondern 

durch Vermittlung Triers mit der rheinischen Kunst gehen. Hierfiir erscheint in dem Mer

ziger Christus ein neues Beweisglied: aus dem westlichen Teile Lothringens sind Kruzifixe 

dieser Richtung noch nicht bekannt geworden, wahrend sie am Rhein, und zwar von Ander- 

nach abwarts, zahlreich sind; sie fehlen sogar vollstandig im trierischen Gebiet.

Betreffs unseres Kruzifixes diirfte der unmittelbare Weg nach dem Rhein sogar be- 

sonders klar liegen: die jetzige Pfarrkirche von Merzig unterstand seit ihrer Begriindung 

bis zur Sakularisation als Probsteikirche der benachbarten Pramonstratenser-Abtei Wad

gassen. Wadgassen aber gehbrte zur niederrheinischen Circarie des Ordens, deren Schwer- 

punkte in Sayl, Rommersdorf und Knechtsteden lagen. Hatte man schon bei der Erbauung 

der Ostteile der Merziger Kirche kurz nach 1200 in wichtigen Punkten das Vorbild der 

Knechtstedener Kirche befolgt3), sb zeigt der neuentdeckte Kruzifixus diese Beziehung zur 

kolnischen Kunst auch auf dem Gebiete der Plastik. (Fortsetzung folgt.)

3) Der Versuch einer Baugeschichte der hochinteressanten Kirche ist im Druck.
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Mit diesem seinem Buche bietet Prof. Dr. 

Paul Brandt, fruher in Dusseldorf, jetzt Ober- 

studiendirektor i. R. zu Bonn, Verfasser des im 

selben Verlage bereits in 6. Auflage erschie- 

nenen Buches „Sehen und Erkennen“ 1), keine 

quellenmafiige Sammlung der durch die bildende 

Kunst wiedergegebenen Darstellungen des 

Handwerks und aller Handarbeit, sondern unter 

Verzicht auf jegliche Quellenangabe 2) behandelt 

er, vom kunstasthetischen Standpunkt aus das 

Verhaltnis der Kunst zur schaffenden Arbeit 

in den verschiedenen Zeitaltern der Kultur. 

Das vorliegende Buch beschrankt die Unter- 

suchung auf Altertum und Mittelalter. Doch 

die Einleitung (S. 1 —10) greift weiter und be- 

riicksichtigt auch die neuere Zeit, denn der 

Verfasser beabsichtigt, seinem vorliegenden 

Band 'sobaid als moglich’ einen zweiten Band 

folgen zu lassen, der 'vom Mittelalter bis zur 

Gegenwart’ reicht.

Wesentlich fur ein solches Werk ist Aus- 

stattung mit guten Abbildungen, und dank den 

opferwilligen Bemiihungen des Verlags ist der 

erste, vorliegende Band reich mit Bildern aus- 

gestattet, wenn auch nicht alle herangezogenen 

und erlauterten Darstellungen der bildcnden 

Kunst mit einer Abbildung bedacht sind.

Als Ergebnis seiner Untersuchung macht 

Verf. die Feststellung, dafi bis zum Ausgang 

des Mittelalters die Arbeit der Kunst bloB als 

Mittel zum Zweck gedient hat und daft sie 

erst mit der Renaissance um ihrer selbst willen 

Gegenstand der Kunst wird. Und ,,wahrend 

ihre Darstellung bisher nur immer den allge

meinen kiinstlerischen Stilwandlungen gefolgt 

war, wird sie durch den franzbsischen Maier 

Millet (1814—1875) zum ersten Male sogar der 

fiihrende Teil.“ Freilich fehlen in den kiinst- 

lerischen Arbeitsbildern der neueren Zeit nicht 

„Untertone“ verschiedenster Art, lehrhafter 

und spater „sozial - ethischer, sozial - reforme- 

rischer Oder sozialistischer Farbung.“ Je weiter 

aber die Arbeit mechanisiert, die Handarbeit 

durch die Maschine ersetzt wird, als Bewegungs- 

akt („Arbeit ist Rhythmus") wird sie immer 

weniger darstellbar.

Im Arbeitsbild spiegelt sich also die kultur- 

geschichtliche Bedeutung der Arbeit wieder, 

denn ,,die Kultur ist die edelste Frucht der 

Arbeit und die Kunst die edelste Frucht der 

Kultur.“ Die'kulturgeschichtlicheBetrachtungs- 

weise ist daher fur die dem Wandel der Zeiten 

folgende Untersuchung des Buches maCgebend, 

nur ist der Leitfaden jedesmal den besonderen 

Verhaltnissen angepafit.

Die erste, kleinere Halfte des vorliegenden 

Bandes (S. 11—142), die das Altertnm beriick-

‘) Sehen und Erkennen, eine Anleitung zu vergleichender Kunstbetrachtung. Sechste 

erweiterte Auflage — 41. bis 50. Tausend. Preis, in Ganzleinen geb.: Mk. 18, in Leder: Mk. 24

2) Allerdings sind im Vorwort (S. XII) und auch manchmal in der Darstellung Na men

von Forschern genannt.
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sichtigt, erlautertdie Arbeitsbilder 1) inAgypten,

2) im Orient und in der 'minoischen’ Kunst,

3) im Griechentum und im Hellenismus und

4) im Rbmertum und in den Provinzen.

Das alteste Kulturvolk der Agypter bietet 

in seinen Werken der Kunst eine solch iiber- 

waltigende Fiille von Arbeitsbildern, wie sie 

kein Volk und keine folgende Zeit mehr auf- 

zuweisen hat. Dies beruht auf den altagyp- 

tischen Jenseitsvorstellungen, denn das Fort- 

leben nach dem Tode war (nach altagyptischer 

Vorstellung) gebunden an die Erhaltung des 

Leibes als Mumie oder seines Abbildes durch 

Statue, Relief oder Gemalde. Die Kunst lieferte 

oder ersetzte also die Grabbeigaben. Wenn 

der Kiinstler sich frei machte von den engen 

Fesseln der Uberlieferung, so konnte er aller- 

dings auch Bilder der Arbeit schaffen, die 

genrehaft anmuten. Nachdem Malereien, plas- 

tische Darstellungen und oft durch Beischriften 

belebte Reliefbilder der Arbeit besprochen 

sind, werden, mit stilistischen Beobachtungen 

umrahmt und verwoben, Bilder des Ackerbaues, 

der Sackpresse (Auspressen der bereits gekel- 

terten Trauben, also der Trester, in einem Sack), 

das Niederwerfen der Stiere zum Zweck der 

Schlachtung oder Opferung, Fisch- und Vogel- 

fang, Handwerk und Werkstattenbetrieb, Pa- 

pyrusernte, Schiffsbau und Ruderarbeit, Bild- 

hauerei und Befbrderung von Grabstatuen und 

Kolossalbildern erlautert, die Werke der agyp- 

tischen Kunst vor Augen fiihren.

Hinter der Kunst Agyptens tritt die des 

grofien babylonisch-assyrischen Kultur- 

kreises fur die vom Verf. behandelte Frage 

ganz zuriick. Eine Bronzeplatte, einst Schmuck 

eines Stadttores, stellt u. a. assyrische Baum- 

faller dar, doch ist dies ein Bild der Zerstbrung, 

gleich einem Relief bild. Auch Transport eines 

assyrischen Stierkolosses ist dargestellt. Aus 

der alteren babylonischen Zeit konnte nur das 

Bild einer Spinnerin beigebracht werden, die 

Reliefdarstellung einer spinnenden Dame, der 

eine Dienerin mit einem Fahnenfacher Kiihlung 

zuwedelt.

Die Briicke von Agypten und dem baby

lonisch-assyrischen Reich nach Griechenland 

bilden Cypern und Kreta. Der durch die 

verschiedenen, wechselnden Herren entstan- 

dene Mischstil auf Cypern war fur Arbeitsbilder 

ungiinstig, und nur Zerstbrungsarbeit in kriege- 

rischen Bildern ist vertreten. Auch die 'mi- 

noische’ Kunst Kretas oder allgemeiner die 

'agaische’ Kunst bietet geringe Ausbeute, Dar

stellungen, die nur an der Grenze des den Verf. 

beschaftigenden Motivenkreises liegen, so mit 

Musikbegleitung heimkehrende Erntearbeiter 

auf einem GefaB aus Speckstein.

,,Das hochgepriesene Bliitenzeitalter der 

griechischen Kunst weiB so gut wie nichts 

vom Arbeitsbild", ja es lehnt dieses geradezu 

ab. Denn der Hande Arbeit blieb damals, 

trotz der Vollkommenheit des Handwerks und 

des Kunstgewerbes, mifiachtet, und seit jener 

Zeit hat das Wort ,,Banause“ (griech. Banausos' 

— Handwerker) den iiblen Beigeschmack be- 

kommen. Der auf dem reizenden attischen 

Grabbild der Zeit gegen 400 v. Chr. von seinen 

beiden Tbchterlein umschmiegte Xanthiphos, 

der einen Schuhleisten in der Hand hochhalt, 

ist dem Verf. kein einfacher Handwerker, 

sondern ein ‘Fabrikant’, ein Unternehmer, der 

Skiaven die Arbeit leisten laBt.

Der griechische Kiinstler schuf Arbeitsbilder 

in Darstellungen aus der Mythologie, aus Qbtter- 

und Heldensage, in der Gotter und Heroen 

Stiere iiberwaltigen und andere Arbeiten ver- 

richren, wie Herakles. Zu den mythologischen 

Arbeitsbildern gehbren auch die Darstellungen 

des gbttlichen Schmiedes Hephaistos (Vulkan), 

des Prometheus, des Zimmerers Daidalos (Da- 

dalus), der Athena (Minerva) als Lehrmeisterin 

und Beschiitzerin weiblicher Kunstfertigkeit, 

der Parzen mit der Spinnerin Klotho, der Pene

lope am Webstuhl, deS Triptolemos alsPfluger, 

das Lesen und Keltern der Trauben durch 

Satyrn oder Silene. Solche Bilder sind aus 

altesten undjiingsten Zeiten vertreten. Wahrend 

jedoch die rotfigurige Vasenmalerei wirkliche 

Arbeitsbilder kaum aufzuweisen hat, finden sich 

realistische Arbeitsbilder auf den alten, schwarz- 

figurigen Vasen und auf Tontafeln alter Zeit, 

z. B. Bergleute, Erzgiefier, Tbpfer, Ackerbau 

und Olgewinnung, Schmiede, Schuster u. a. 

Fiir die hbhere griechische Kunst war eben 

das „Banausische“ oder HandwarksmaBige nur 

in mythischer Verklarung genieBbar.

Im h e 11 e nistisch e n Zeitalter sind ge- 

fliigelte Kinder (Eroten, Putten) Trager des 

Arbeitsbddes. Beriihmt sind die Wandmalereien 

im Hause der Vettier zu Pompeji, wo solche 

Eroten an Olpressen bei der Weinlese und 

an der Weinkelter, als Goldschmiede und als 

Walker dargestellt sind. Verglichen werden 

mit der letztgenannten poetischen Darstellung 

die prosaischen Bilder, mit denen die Tuch- 

Walkerei (Fullonica) zu Pompeji ausgestattet 

war. Die Kinderbilder der Weinlese wirken 

noch nach auf rbmischen Kindersarkophagen 

und dann auch den Sarkophagen von Erwach- 

senen und werden selbst vom Christentum 

ubernommen (als Mosaik- und Sarkophagbilder).

Das rbmische Arbeitsbild tritt auf als 

Grabmalbild, zunachst durch Darstellung von 

Handwerkszeug und Berufszeichen, die ver- 

wandt sind den Geschaftsbildern und Aushange- 

schildern. Hierher gehbren von Bildern des 

Trierer Provinzialmuseums die Abbildung von 

Werkzeugen und Schuhleiste auf der 'Aschen- 

kiste’, d. h. dem Grabbehaltcr fiir die veraschten 

Leichenreste eines Schusters oder Herstellers 

von Schuhleisten aus Trier, die Abzeichen eines 

Steinmetzen oder Maurers und eines 'Guts- 

verwalters’ oder vielmehr Ackerers auf Aschen- 

kisten (Grabbehaltern) aus Igel. Auf alien drei 

Denkmalern ist iibrigens beigegeben das gal- 

lische Sinnbild der Ascia, fiber welches Verf. 

sich bei dieser Gelegenheit auBert.

Die Besprechung der zweiten Gruppe der 

rbmischen Arbeitsbilder, und zwar der ,,repra- 

sentativen Bildnisgrabsteine“, d. h. der Grab- 

steine, die den Verstorbenen mit seinem Hand

werkszeug in den Handen oder in seinem 

Lebensberufe tatig zeigen, wird eingeleitet 

durch Steinbilder des Schmiedegottes Vulkan, 

darunter das Bild aus Daspich bei Diedenhofen
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im Metzer Museum und das (fruher als mensch- 

liches Bildnis gedeutete) Bild aus Schwarzerden 

(Kreis St. Wendel) im Trierer Provinzialmuseum 

,,AktionsbiIder“, d. h. Handwerker in Tatigkeit 

finden sich aber ebenfalls als Ladenschilder, 

und auch Vulkan wird in seiner Schmiede 

arbeitend vor Augen gefiihrt (so auf dem Stein 

aus Rimsberg im Trierer Museum). Auf 

rbmischen Grabmalern sind so dargestellt 

Schmiedearbeit 1_), Schusterwerkstatt, Holz- 

schuhmacher, Zimmerleute, Schiffsbau, ein 

,,Wiegemeister“ (aus Neumagen im Trierer 

Museum), Ackerbau und Weinwirtschaft.

Ausfiihrlicher wird eingegangen auf ein 

Berufsdenkmal in Rom, das Grabmal desBackers 

und Unternehmers Eurysaces, und das Grabmal 

in Igel, das in det Abbildung von Osterwald, 

wiederholt aus dem (hier nicht genannten) Werk 

von H. Dragendorff und E. Kruger (Trier 1924), 

vorgelegt wird 2). Mit den Arbeitsbildern des 

Igeler Grabdenkmals sind ahnliche zusammen- 

gestellt, so das bekannte Tuch-Relief (Tuch- 

priifung) aus der Gegend von St. Wendel im 

Trierer Museum, Verschniirung eines Ballens 

auf einem Relief in Augsburg und insbesondere 

Bilder der ahnlichen Turmgrabmaler von Neu

magen. Diese lafit Verf. mit der Zerstbrung 

von Trier 259/260 zertrummert und 60 Jahre 

spater die Triimmer moselabwarts verfrachtet 

sein zum Zwecke der Befestigung von Novio- 

magus—Neumagen. Diese seinen Gewahrs- 

mannern entlehnte Annahme ist nichtzutreffend, 

doch ist hier nicht der Ort, sie zu widerlegen. 

AuBer den Schiffs-Darstellungen derGrabmaler 

von Neumagen und Igel sind auch abgebildet 

und erlautert Relief-Bilder im unteren Rhonetal 

und in Mainz, sowie eine Wandmalerei in Ostia, 

die in der Beisch rift infolge einer Verwechselung 

irrig als Wandmalerei in den Katakomben der 

Domitilla zu Rom bezeichnet ist3). Angeschlos- 

sen ist das Bild eines mit Dreizack (Harpune) 

und Netzschniiren ausgeriisteten Fischers auf 

einem Grabdenkmal von Metz im Metzer 

Museum. Es folgen Bilder der Fabrikation des 

Tuches, die auf der den Tuchhandel darstel- 

lenden Igeler Saule nicht zum Ausdruck kommt1 

wohl aber auf anderen Denkmalern, insbeson

dere einem Steinbild in Sens, welches Walken 

und Scheren von Tuch vor Augen fiihrt (vergl. 

Pompeji, s. o.). Ein Relief aus Sens dient auch, 

Verputzen und Bemalen einer Hauswand zu 

veranschaulichen. Diesen Grabbildern sind 

angereiht andere, welche Landwirtschaft und 

Gartenbau darstellen, besonders nach Grab- 

denkmalern von Arion (Orolaunum, also aus 

der ehemaligen Volksgemeinde der Treverer).

Trager des Arbeitsbildes sind auch Sarko- 

phage, Grabtempel und Grabkammern. Ein- 

geschaltet ist der Grabstein eines Sarkophag- 

fabrikanten, der die Herstellung ,,eines der 

damals beliebt gewordenen geriefelten Wannen- 

sarkophage anschaulich vor Augen fiihrt/1 Am 

Familiengrab der Haterier bei Centocelle vor 

Rom aus dem 1. Jhdt. n. Chr. stellt ein Relief 

einen Grabtempel mit seinem gewissermafien 

herausgehobenen Inhalt dar, daneben aber eine 

groBe Hebemaschine, „die eben in Gang gesetzt 

werden soil." Was diese realistische technische 

Zutat zu dem im iibrigen ,,idealistischen“ Bild- 

werk bezweckt, ist unklar. Eine ahnliche 

Maschine, ein Tretrad, ist auf einem Relief 

aus Capua zu sehen4), wo daneben „Minerva 

als Lehrmeisterin an einen mit Hammer und 

MeiBel arbeitenden Steinmetzen herantritt.“ 

Die Ausmalung unterirdischer Grabkammern 

bietet Arbeitsbilder, von denen Schiffsdarstel- 

lungen schon fruher herangezogen waren. 

Malereien eines Hypogaeum, d. i. einer unter- 

irdischen Privatgruft, aus der Zeit um 300 n. Chr., 

zeigen den Hauptinhaber in seiner theoretischen 

Ausbildung und als tatigen Baumeister. Dar

gestellt sind ferner Arbeiter, die Baumaterial 

heranschaffen, eine Vermessung und vor allem 

Maurer beim Hausbau. DaB die Familie des 

Baumeisters dem Christus - Glauben ergeben 

war, verrat nur das Bild des guten Hirten an 

der Decke der Gruft und ein an die Wand 

geschriebener christlicher Zuruf.

Den SchluB dieses Zeitabschnittes und da- 

mit des Altertums iiberhaupt bildet die Be- 

sprechung von Arbeitsbildern auf der Trajans- 

saule, jener Bilderchronik, die zum Andenken an 

die beiden dakischen Feldziige der J. 101/102 und 

105/106 errichtet und im Jahre 113 vollendet 

wurde, die einzige Ausnahme aus der groBen 

bffentlichen Kunst, „die im allgemeinen keinen 

Anlafi zu Arbeitsdarstellungen hatte.“ „Durch 

eine besondere Art von Bildinterpunktion, wie 

Baume, Felsen u. dergl. getrennt", sind die 

Kriegsbilder aneinander gereiht. Wenn auch 

Bilder nicht fehlen, wo Proviant oder das groBe 

Gepack der Legionen auf Donauschiffe verladen 

oder auf Maulesel gepackt, oder wo von foura- 

gierenden Legionaren Getreide mit geschwun- 

gener Sichel abgeerntet wird, so sind doch 

die haufigsten Bilder die, welche den Legions- 

soldaten als Pionier zeigen, der Kastelle zur 

Sicherung des Gelandes, Briicken und Strafien 

fur den Marsch und die dauernde Behauptung 

des eroberten feindlichen Gebietes baut. Baum- 

fallen aber ist dargestellt nicht blofi auf rb- 

mischer Seite, sondern auch auf feindlicher 

Seite durch die Daker. Ansprechend werden 

mit der Haltung baumfallender Manner grie- 

chische Darstellungen aus der Mythologie zu- 

sammengestellt, Bilder des Peleus und des 

Herakles, und wird in diesem Zusammenhang 

von einer ,,Transscription" von Typen ge- 

sprochen. Doch findet sich neben solcher 

,,idealisierenden“ Auffassung der Arbeit auf 

derselben Trajanssaule auch ,,realistische“ Auf

fassung. Ein gleicher Gegensatz offenbart 

sich bei einer Vergleichung der idealistischen 

Darstellung der Maurerarbeit auf dem Wand-

*) Doch ist das ,,christliche TrinkgefaB“ (Abb. 134, S. 109), w’ohl eine Erfindung des 

Falschers P. Ligorius im 16. Jahrhundert.

2) Wiederholt auch von E. Kruger im Trierer Heimatbuch, 1925, S. 243.

3) Abbildung 163 (S. 127); vergl. dazu S. 126.

4) Es ist dies iibrigens ein Weihdenkmal: CILX3821 ; Dessau, Inscr. Lat. sei. nr. 3662.
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gemalde einer Grabkammer der ersten Kaiser- 

zeit (oder noch der republikanischen Zeit) am 

Fufte des Esquilin in Rom, welches die Griindung 

von Alba Longa vor Augen fiihrt, und ander- 

seits der realistischen Auffassung der Maurer- 

arbeit auf einer Wandmalerei der erwahnten 

Grabkammer an der Via Latina bei Rom.

Der Abschnitt, der das Mittelalter umfaBt, 

fiillt die grbftere Halfte des Buches (S. 143 — 

320). Hier wird zunachst das Arbeitsbild im 

Monatszyklus besprochen, das sich zurdck- 

verfolgen laBt in vorchristliche, griechische 

Zeit und in romischeKalender. Mitden Monats- 

bildern verbunden werden dann Verse. Einen 

Schritt weiter bedeutet in solchen Bild-Kalen- 

dern der ,,Ubergang vom Representations- zum 

Aktionsbild.“

„In Italien tritt neben die kalendarische 

Tradition schon fruh die monumentale Aus- 

gestaltung von Monatszyklen im Rahmen des 

christlichen Kirchenbaues“ (MosaikfuBbbden, 

Kapitale, Portalschmuck und anderes Stein- 

bildwerk). „Frankreich aber marschiert in der 

kirchlich-monumentalen Verwendung des Ar- 

boitsbildes an der Spitze“, was durch eine Reihe 

von Abbildungen belegt wird. Auch das Strafi- 

burger Munster hat solch figurliche Ausstattung. 

Das die Monatsreihen darstellende Bildwerk 

ist aber hier und anderswo auf die Sockel 

herabgesunken, oder es ist in Glasfenstern 

vertreten.

Der zweite Abschnitt des dem Mittelalter 

gewidmeten Teiles behandelt das Arbeitsbild 

in der Bibelillustration und bespricht vorerst 

eine Reihe von Bildern aus dem Alten Testament 

in Bilderhandschriften, in Holzschnitten und 

altesten Drucken. In besonderen Abschnitten 

sind aus der Genesis besprochen Arbeitsbilder 

von Adam und Eva, der Arche Noas, vom Turm- 

bau zu Babel in Skulptur, Malerei, Holzschnitt 

usw. bis ins 16. Jhdt. hinein. Angeschlossen 

sind weitere Arbeitsbilder aus den historischen 

Biichern des Alten Testaments, den Psalmen 

usw., z. B. Weinlese Noas, Fiillung der Korn- 

speicher durch Joseph, Ziegel streichende Juden, 

Simson, Bau des Salomonischen Tempels u. a. 

Das Neue Testament ist in Bilderhandschriften 

und anderen Erzeugnissen der bildenden Kunst 

vertreten durch den Fischzug Petri, fiir den 

auch Gemalde von Raffael und Rubens zum 

Vergleich herangezogen sind, und durch Reden 

und Gleichnisse Jesu.

Der folgende Abschnitt bringt die Belege 

fiir Arbeitsbilder aus den Legenden der Heiligen, 

zunachst der heiligen Familie, sodann von 

Kirchenheiligen und Schutzpatronen, darunter 

Heilige als Erbauer von Kirchen, der hl. Wenzel 

als Hostienbacker, die heiligen Crispus und 

Crispinianus als Schuster (auch auf derGeschafts- 

karte eines Schuhhandlers in Holzschnitt des 

15. Jahrhunderts), der hl. Eligius als Hufschmied 

(auch als Titelblatt zu einer Pferdekunde), 

weibliche Heilige als Spinnerinnen oder Nahe- 

rinnen. Auch der Teufel ist in solchen Arbeits- 

bildern als „Gegenpart“ vertreten.

Der letzte Abschnitt, ,,das mittelalterliche 

Handwerk“ benannt, bespricht Bilder von Hand- 

werk und Gewerbe, fast ausschliefSlich an 

Kirchen. „ Wahrend die Arbeit desLandmannes, 

weil an den Kreislauf des Jahres und damit 

andiegottliche Weltordnunggebunden,hundert- 

faltig an den mittelalterlichen Domen in das 

steingewordene Gottesreich auf Erden einge- 

gliedert war, erfreuten sich Handwerk und 

Gewerbe nicht dieser unmittelbaren Beziehung 

zum Kern des christlichen Glaubens, wenn 

auch heilige Geschichte und Legende sie viel- 

fach zu Worte kommen lieB und wenn auch 

das scholastische System durch Einbeziehung 

der Kiinste eine Briicke schlug.“ Die Hand- 

werksbilder an den Kirchen sind aber Stiftungen 

von Handwerkern zu verdanken.

Wenn an der Kathedrale zu Reims (um 1250) 

aufier Adam und Eva auch die Sohne Kains 

als Vertreter der drei Urbeschaftigungen, nam- 

lich als Landarbeiter, Schmied und Tbpfer 

aufgereiht sind, so ,,gehort dies noch in das 

Programm der gottlichen Heilsgeschichte“. 

Biblische und heidnische Vertreter sind unter 

Einwirkung scholastischer Gelehrsamkeit ge- 

mischt am Dom zu Chartres: neben Tubalkain 

als Erfinder der Schmiedekunststeht Archimedes 

als Vertreter von Geometrie und Architektur. 

Am Dom von Chartres sind auch „den Per- 

sonifikationen des beschaulichen die des tatigen 

Lebens in Gestalt von Frauen gegenuber ge- 

stellt“, die Flachs- und Wollarbeit verrichten, 

also wirkliche Arbeitsbilder, ,,keine untatigen 

Figuren, die mit Arbeitsattributen ausgestattet 

sind“.

Die religiose Weihe, die auf diesen kirch- 

lichen Bildern ruht, mochte die Ziinfte, wenn 

sie zu Kirchenbauten herangezogen waren oder 

freiwillig Zutaten stifteten, veranlassen, bildlich 

ihre gewerbliche Tatigkeit zum Ausdruck zu 

bringen, so an Pfeilern des Dorns zu Piacenza, 

so auf einem SchluBstein des von der Waid- 

farberzunft gestifteten Gewblbes einer Kirche 

der Barfufier-Monche zu Erfurt, so aufFenstern, 

welche Zimmerleute, Wagner und Hufschmiede, 

owie Weber, Gerber, Waffenschmiede fiir dies 

Kathedrale von Chartres gestiftet haben, teil- 

weise in Anlehnung an biblische Bilder, ebenso 

an den Kathedralen zu Bourges, Le Mans, Tours 

und anderswo. Beigegeben sind Inschriften, 

die zugleich den frommen Beweggrund der 

Stiftungen offenbaren. Gleichartige Bilder 

waren auch in Westdeutschland eingebiirgert, 

so am Freiburger Munster.

Eine Zusammenfassung der in der gewerb- 

lichen Arbeit tatigen Krafte konnte aber nur 

von einer weltlichen Macht bewirkt werden, 

wie sie in Venedig der Grofie Rat inne hatte. 

Freilich hat auch diese oberste weltliche Be- 

hbrde von Venedig die von ihr veranlaBte ,,groBe 

Gewerbeschau“,,unter den Schutz derreligidsen 

Idee gestellt“, da sie am Hauptportal der 

St. Markuskirche (San Marco) angebracht wurde.

,,Sozusagen ein kleines Vorspiel zu dieser 

Gewerbeschau bildet“ ein achtseitiges Kapital 

einer der alteren Saulen des Dogenpalastes zu 

Venedig, mit acht Bildern verschiedener Berufe, 

darunter ein Notarius, die iibrigen aber Hand- 

arbeiter (Schmied, Steinmetz, Goldschmied,
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Schuhflicker; Zimmermann, Kornmesser,Bauer), 

also eine Gewerbeschau im Kleinen, alle Bilder 

mit erklarenden lateinischen Beischriften.

Am Portal von San Marco sind die 14 Ge- 

werbe (Arti) in der Bogenfassung der groBen 

Nische fiber dem Hauptportal, gerade fiber 

dem alteren Doppelzyklus des Monats- und 

Tierkreises, und zwar zu beiden Seiten des 

den Scheitelpunkt bezeichnenden Sinnbildes 

des Lammes je sieben, bildlich dargestellt. 

Schiffsbau, Verkauf von Wein und Brot, von 

Milch und Kase, Schlachterei, Maurer, Fischerei, 

Schmiede, Zimmerleute, Schreiner, Kiifer, 

Haarschneider und Zahnbrecher, Schuster. 

,,Der Schmuckbogen von S. Marco bietet die 

schbnste, in Entwurf und Ausffihrung einheit- 

liche monumentale Gewerbeschau des Mittel- 

alters, ein eindrucksvolles Zeugnis von der 

Volkskraft der Kbnigin der Adria.“

Soweit fiber den Inhalt des lesenswerten 

Buches.

Angehangt ist am Ende (S. 321—324) ein 

Namen- und Sachregister.

Das Buch von Brandt, dem mit dem Wort 

des Vergilius „Labor omnia vincit" (Arbeit 

bezwingt alles) ein Ausspruch des Schatzers 

deutscher Arbeit und Kraft, Sven Hedin, als 

Leitworte voraufgeschickt sind, ist im Grunde 

eine Ehrung der schaffenden Arbeit und soli 

es auch nach dem Bekenntnis des Verfassers 

sein. Und jedenfalls bedeutet auch die ein- 

gehende, mit vielen schbnen Bildern unter- 

stiitzte Besprechung der Rolle, die die „schaf- 

fende Arbeit" in der bildenden Kunst im Laufe 

der Jahrhunderte gespielt hat, eine Anerken- 

nung und Wertschatzung der Handarbeit und 

der Handarbeiter, die trotz der ihnen entgegen- 

gebrachten MiBachtung sich im romischen 

Altertum in den Kollegien, im Mittelalter in 

den Zfinften, in neuester Zeit in den Gewerk- 

schaften zu Ansehen, Einflufi und Macht empor- 

zuschwingen vermocht haben.*)

Trier.

J. B. K e u n e.

*) Trotz der sichtlich auf das Buch verwendeten Sorgfalt und Mfihe ist dieses nicht frei 

von Flfichtigkeiten. So heiflt der eine Freigelassene des Schiffszimmermannes zu Ravenna, 

P. Longidienus (S. 114 zu Abb. 145): P(h)iladespotus, nicht Pylades (Pilades), s. CIL XI 139 

— Dessau 7725, und das Schiff des Blussus in Mainz ist doch kein 'Moselschiff’ (S. 126), son- 

dern ein Rheinschiff. Auch ist die Beischrift zu Abb. 163 (S. 127), wie bemerkt, verkehrt, und 

in Abb. 168 (S. 131) stehen auf dem Gerfist nur zwei Arbeiter, nicht drei (S. 129).


