
Die Tuchschere a1s Werkzeog oDd a1s Zeicheo der Tuchmacher 
bzw. der Tuchbereiter oDd Tuchscherer 

Zur Geschichte der Tucbschere, zu ihrer Handhabung uod zum iohaltIicheo 
WandeI der Tuchschere als historisches Handwerkszeichen. 

Friedrich Karl Azzola 

Die Tuchmacherei umfaBte zahlreiche Arbeitsgange. Die rohe Wolle wurde 
zunachst gewaschen, gelockert, zerfasert, gekammt bzw. gestrichen 1, danach 
versponnen 2 und das Garn - falls erforderlich - gefarbt. Das gewebte Tuch 
vorgegebener Abmessungen muBte durch Walken verdichtet und anschlie
Bend zum Trocknen auf Rahmen gespannt werden. Zur weiteren Veredlung 
wurde das Tuch naB mit Distelkarden gerauht ' , geschoren 4 und gepreBt. Trotz 
der zahlreichen Arbeitsgange mit ihren verschiedenen Werkzeugen und Gera
ten tritt als singulares Zeichen der Tuchmacher vom Spatmittelalter an insbe
sondere die Tuchschere S auf, denn sie war ein teures, wertvolles und 
anspruchsvoll instand zu haltendes (zu schleifendes) Werkzeug, dessen Hand
habung ein hohes MaB an Kraft, Aufmerksamkeit und Konnen erforderte. 

Die Tuchschere ' ist ein altes Werkzeug unbekannten zeitlichen Ursprungs. 
Ihre Ausformung als lange und scbwere Biigelschere muB man im Zusammen
hang mit der vorerst unzuganglichen Entwicklung der friihen Textiltechnik 
sehen. Bodenfunde romischer Tuchscheren 7 (Abb. I) und romische Stelen mit 
der Tuchschere als Zeichen ' Iassen erkennen, daB spatestens von den Romern 
die AusdifTerenzierung des bereits im Latene bekannten Biigelscherenprin
zips in Scheren unterschiedlicher Lange und Funktion vollzogen wurde. 
Hierzu geh6ren einmal die urn einen Meter langen romischen Tuchscheren, 
die urn 50 cm langen Biigelscheren, die vornehmlich dem Gewandschnitt ' 
gedient haben diirflen, sowie die urn 20 bis 30 cm langen, universal in Haushalt 
und Handwerk verwendeten kleinen Biigeischeren. Bedauerlicherweise wer
den diese kleinen Biigelscheren trotz ihrer formal en und somit funktionalen 
Vielfalt aufgrund der uns iiberkommenen Schafschere in der Literatur oft 
pauschaI als Schafscheren bezeichnet. Deshalb ware eine Zusammenstellung 
aller Funde und Bildbelege zur k1einen Biigelschere im Interesse einer sachge
feeblen Interpretation urn so wlinschenswerter 1o, 

Aus dem Friih- und Hochmittelalter liegen bisher keine Informationen zur 
Tuchschere vaT, vielmehr begegnet man der Btigeischere erst wieder im begin
nenden Spatmittelalter vom 13 . Jahrhundert an und zwar zunachst als Wap
penzeichen adeliger Familien (Abb. 2). Allerdings sind die Biigelscheren der 
mittelalterlichen adligen Wappen entweder stilisiert oder mebr als Gewand
schnittscheren ' mittlerer Lange denn als Tuchscheren zu deuten. Wieso die 
Biigelschere als adliges Wappenzeichen dienen konnte, ist vorerst nicht erklar
bar. 

Anders verhalt es sich mit den im Spatmittelalter aufkommenden Hand
werkszeichen der Tuchmacher, denen auch die Tuchbereiter/Tuchscherer 
zugehorten. So kann die Tuchschere des SchluBsteins im vorletzten westli
chen Joch des siidlichen SeitenschifTs in der lutherischen Pfarrkirche zu Mar-
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burg 11 (Abb. 3) nur aIs Handwerkszeichen der einst bedeutenden Marburger 
Tuchmacher und Tuchbereiter/Tuchscherer verstanden werden, die sich 
ofTensichtlich im 14. lahrhundert wesentlich an der Finanzierung des goti
schen Neubaus beteiligt hatten. Desgleichen erinnert das spiitmittelalterliche 
Steinkreuz in Schenklengsfeld-Konrode mit den eingerillten Konturen einer 
Tuchschere aufseiner Vorderseite 12 (Abb. 4) und einem Spies aIs Zeichen sei
ner Rtickseite an einen Tuchmacher/Tuchbereiter/Tuchscherer, der einst in 
der Umgebung von Konrode gewaltsam und unversehen umkam. Hingegen 
laBt das gemeinsame Auftreten einer Tuchschere und einer Se here auf einem 
ebenfalls spiitmittelalterlichen SchluBstein unbekannter Herkunft im 
Museum der Stadt Bingen auf Burg K10pp II (Abb. 5) auf eine gemeinsame 
Zunft der Bingener Tuchmacher und Schneider schlieBen. Anders bei dem 
ebenfalls spatmittelalterlichen Handwerkszeichen der Hersfelder Tuchna
cher in der Stadtpfarrkirche " auf Abb. 6. OfTensichtlich begniigten si ch die 
Hersfelder Tuchmacher nicht mit der Tuchschere aIs dem einzigen Hand
werkszeichen; vielmehr sollte die hinzugefUgte Distelkarde, die dem Rauhen 
des gewalkten Tuches vor dem Scheren diente, die Vielfalt der Arbeitsgiinge in 
der Tuchmacherei andeuten . 

Wiihrend man auf dem Grabstein des Wollwebers Hans Hornschuch, 1625, 
in MeIsungen IS (Abb. 7) die Tuchschere auf Abb. 8 noch im iiberkommenen 
spiitmittelalterlichen Sinn aIs das Handwerkszeichen der Tuchmacher inter
pretieren darf, ist beim knapp 100 lahrejiingeren Grab-Steinkreuz in der West
font der katholischen Pfarrkirche von Hennef-Geistingen " , 1720 (Abb. 9), die 
Tuchschere auf Abbildung 10 nunmehr das Handwerkszeichen der Tuchsche
rer, denn die Inschrift nennt den Kolner Tuchscherer-Meister Peter Monheim, 
dem das Steinkreuz aIs Grabstein gesetzt worden war. Diese beiden Grab
steine in MeIsungen, 1625, und Hennef-Geistingen, 1720, mit ihren Tuchsche
renzeichen ganz unterschiedlichen Inhalts markieren zugleich die Epoche, in 
der sich die organisatorische Losung der Tuchbereiter/Tuchscherer von den 
Tuchmachern und ihre Verselbstiindigung in eigenen Ziinften vollzog. 

Gleiches liiBt sich an Siegeln mit der Tuchschere aIs Zeichen ablesen. So 
zeigt das an einer Urkunde vom 6. 8. 1446 erhaltene spiitmittelalterliche SiegeI 
der Tuchmacher von Homberg an der Efze auf Abb. 11 eine Tuchschere aIs 
Handwerkszeichen . Auch das nachmittelalterliche SiegeI der Dillenburger 
Tuchmacher auf Abb . 12 weist dominierend eine Tuchschere auf. Da sich um 
die Mitte des 17. lahrhunderts in Warendorf in Westfalen die Separation der 
Tuchscherer von den Tuchmachern vollzogen hatte, ist nun die Tuchschere im 
SiegeI der Warendorfer Tuchscherer, um 1654 (Abb. 13), nicht mehr der mit
telalterlichen Tradition entsprechend das universale Zeichen der Wolltuchma
ch er und -bereiter, sondern das der Tuchscherer. Selbstverstiindlich gilt dies 
auch fUr SiegeI des 18. lahrhunderts wie z. B. der AIsfelder Tuchbereiter aus 
dem lahr 1756 auf Abb. 14. 

Obgleich romische Darstellungen zum Tuchrauhen nicht iiberliefert sind, 
darfman annehmen, daB auch die Romer wie im Spiit- und Nachmittelalter die 
gewalkten und durch Verfilzen verdichteten Tuche naB hiingend mit DisteI
karden gerauht haben. Dazu zeigt das Hausbuch der MendeIschen Zwolfbrii
derstiftung zu Niirnberg den Tuchbereiter Matthes Honisch zusammen mit 
einem Gesellen beim Rauhen (Abb. 15). Matthes Honisch verstarb in der Stif
tung am 17. I. 1609. Am hiingenden Tuch habenjedenfalls die Romer gescho-
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TAFEL I 

Abb. 2 Coburg. Staatsarchiv. SiegeJ des Il ei nri ch von Sonneherg an 
einer Urkunde vam 29. 7. 1264. 
Photo: Staatsarchiv CObUTg. 

Abb. 1 Darmstad t, Hessisches Landesmuseum. Die restaurierte, 
1,05 m lange romische Tuchschere aus dem vieus des Kaste lls Echzell 
in der Wetterau . 



TAFEL 2 
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Abb. 3 SchluBstein im sudlichen Seitenschiff der luth . Stadlpfarrkirche in Marburg, 14. Jh . 
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TAFEL 3 

Abb.4 Spatmittelalterliches Sleinkreuz in Schenklengsfeld-Konrode im Kreis ]-Iersreld-Roten
burg. 



TAFEL 4 

Abb. 5 Spiitmittelalterlicher SchluBstein im Museum der Stadt Bingen auf Burg Klopp mit einer 
Tuchschere und einer Schere als Zunftzeichen. 



TAFEL 5 
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Abb. 6 SpiHmittelalterliches Zunftzeichen de r Hersfelder Tuchmacher in der Stadtpfarrkirche 
von Bad Hersfeld mil einer Karde und einer Tuchschere. 



TAFEL 6 

Abb. 8 Die Tuchschere als wappenartig 
gefaJ3tes Handwerkszeichen des Wollwe
bers Hans Hornschu ch, 1625; Detail aus 
Abb. 7 im MaBslab 1:1. 

Abb. 7 Oer Grabstein des Wollwebers 
Hans Hornschuch und sei ner Tochter Eli
sabeth, 1625, an der Stadtpfarrkirche in 
Melsungen . 



TAFEL 7 

Abb.9 Das Grab-Steinkreuz des Tuchscberer-Meisters Peter Monheim aus Koln, 1720, in der 
Westfronl der Pfarrkirche van Hennef-Geislingen. 
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TAFEL9 

Abb. I1 Marb urg, J lessisches Staatsarchiv. Siege] der Homberger WoJlweber an ei ne r Urkunde 
vam 6. 8. 1446, Durchmesser urn 32 mm. 
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Abb. l2 Wiesbaden . Hessisches Hauptstaatsa rchiv. Siegel der Dill enburger Tuchmacher, Durch
messer 37,5 mm. 
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TAFEL 11 

Abb. 13 Warendorf in Weslfalen, Sladtarchiv. Siege! der Warendorfer Tuchscherer, urn 1654, 
Durchmesser urn 32 mm. 
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TAFEL 12 
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Abb. 14 Alsfeld, Regionalmuseum. Siegel der Alsfelder Tuchbereiler, 1756. Durchmesser 39 mm. 



TAFEL 13 

Abb . 15 NUrnberg, Stadtbibliothek. Hausbuch der Mendelschen Zw61fbriidersliftung Band 11 
80r: Oer Tuchbereiter Mallhes Honisch, verslorben am 17. 1. 1609. 
Photo: Stadtbibliothek NUrnberg 



TAFEL 14 

Abb. 16 Sens, Musee municipale. Romische Grabstele mil der szenischen Darstellung eines 
Tuchscherers. 
Photo : Musee municiplle in Sens. 
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TAFEL 15 
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Abb . 17 Numberg, Stadtbibliothek. Hau sb uch der Landauer Zwolfbriiderstirtung Band I, 79r: 
Der Tuchscherer Jeronimus Feller, verstorben am 30. 3. 1610. 
Photo : Stadtbibliothel: Nurnberg. 



TAFEL 16 

Abb. 18 Regensburg, Stadlmuseum. Die mil Arbeitshilfen ausgestauele. dalierte Tuchschere von 
nur 1,19 m Lange aus dem Jahr 1705. 



TAFEL 17 

Abb. 19 DinkelsbUhl , Stadtmuseum. Eine 1,3 43 m lange Tu chschere. Die Bohrungen dienten zur 
Montage yon Arbeitshilfen. 



TAFEL 18 

Abb . 20 Die bisher nicht identifizierte 
Marke .. Ios. W" als Schmiedezeichen der 
Dinkelsbiihler Tuchschere. Detail aus Abb. 
19 im MaBstab I : I. 

Abb. 21 Die Schmiedemarke einer Tuch
schere im Sladlmuseum van GroBenhain in 
Sachsen mil den bisher nicht identifizierten 
Initialen "M W P F'" im MaBstab 1: I. 

Abb.22 Die Schmiedemarke der Tuchschere im Stadtischen Mu
seum van Goltingen mil dem Namen des Reckhammerwerkes der 
Gebriider Friedrich und Carl Vogt in Mlilheim an der Ruhr im MaB
stab 1:1. 



TAFEL 19 

Abb. 23 Die Schmiedemarke einer Tuchschere im Freilichtffiuseum yon Lund in Schonen in 
Schweden mil dem Namen des Hammerschmieds A(braham) Friedrichs in Cronenberg, heute ein 
Stadlleil von Wuppertal , im MaBstab 1:1. 

Abb. 24 Die Schmiedemarke eine r Tuchschere im Freilichtmuseum (Sandvigsche Sammlun
gen - Maihaugen) bei Lillehammer in Norwegen mil dem Namen des Hammerschmieds" WIl.. ... 
LEM & N. VAN HASSELT" im MaBstab 1:1. 
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Abb. 2S Die Tuchpresse im Freilichtmuseum van Kaupanger (Heibergsche Sammlungen - Sogn 
Folkemuseum in Norwegen). 

Alle Photos (auGer 15-17) Azzola. 



ren, wie man nicht nur der einzigen erhaltenen romischen Grabstele eines 
Walkers und Tuchscherers im Museum der Stadt Sens auf Abb. 16 entnehmen 
darf, auch die verhiiltnismiiBig kurzen und leichten romischen Tuchscheren 
lassen diesen SchluB zu. Da ausnahmslos die iiberlieferten spiit- und nachmit
telalterlichen Belege den Tuchscherer beim Arbeiten mit einer aufliegenden 
Schere zeigen (Abb . 17), muB sicb in dem Jahrtausend zwischen der auf der 
Stele (Abb. 16) iiberlieferten Arbeit des romischen Tuchscherers am hiingen
dem und der des mittelalterlicben wie auch neuzeitlichen Tuchscherers am 
liegenden Tuch ein tiefgreifender Wandel der Schertechnik vollzogen haben, 
der bisher noch nicht niiher faBbar is!. 

Die iilteste, in einem deutschen Museum erhaltene Tuchschere stammt aus 
dem Jahr 1705 und ist nur 1,19 m lang (Abb. 18), wiihrend die anderen, in deut
schen und ausliindischen Museen anzutretTenden Tuchscheren erst dem 
beginnenden 19. Jahrhundert zugehoren (Abb. 19). Da diese Tuchscheren 1,35 
bis 1,40 m lang sind, wurden die Tuchscheren wiihrend des 18. Jahrhunderts, 
wohl unter dem EinfluB technischer Entwicklungen in den Manufakturen, 
liinger und schwerer, zugleich auch leistungsfahiger. Dariiber hinaus dienten 
zur Leistungssteigerung individuelle Arbeitshilfen (Abb. 18). 

Die meisten der erhaltenen Tuchscberen tragen die Schmiedemarken ihrer 
Hammerwerker. Nicht identifiziert und bisher keinem Reckhammerwerk 
zugeordnet sind die Marken.I W" bzw .• Ios. W" (Abb. 20), die sicb aufdensel
ben Hammerwerker beziehen diirften, sowie die Marke.M W P F" (Abb. 21). 
Die in schwedischen Museen mit.A FRlEDRlCHS" (Abb. 23) gekennzeich
neten Tuchscheren wurden vom Hammerschmied Abraham Friedrichs in 
Cronenberg, heute ein Stadtteil von Wuppertal , gefertigt". Weit verbreitet 
und demnach geschiitzt waren in Deutschland und in Skandinavien einst die 
Tuchscheren aus dem Reckhammerwerk der Gebriider Friedrich und Carl 
Vogt in Miilheim an der Ruhr' (Abb. 22). Zu den Marken ausliindischer Tuch
scherenschmiede liegt wenig gesichertes Material vor (Abb. 24). Nach dem 
Scheren wurde das Tuch vom Tuschscherer gelegt und heiB gepreBt (Abb. 25). 

An der Arbeit des Tuchscherers hatte sich iiber Jahrhunderte prinzipiell 
nichts geiindert, bis urn 1800 und bald danach Schermaschinen mit spiralig 
besetzten Messerwellen, die gegen ein stehendes Untermesser rotieren, die 
manuelle Arbeit des Tuchscherers ablosten. Eine urn 1820 gebaute Scherma
schine konnte 13 bis 14 Tuchscherer ersetzen. Mag man riickschauend den 
Ersatz der schweren korperlichen Arbeit durch eine Maschine auch als Fort
schritt werten, mr die betrotTenen Tuchscherer bedeutete die Aufstellung von 
Schermaschinen den Verlust von Arbeit und Brot: Unruhen verb un den mit 
der Zerstorung der angeschaffien Maschinen blieben nicht aus. Damit fand 
zugleich ein an hand seines miichtigen Werkzeugs, der Tuchschere, iiber 1600 
Jahre hin nachweisbares Handwerk sein Ende. 
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