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Vor zwei labren ersenien in dieser Zeitsenrift eine reieh bebilderte Arbeit 
zur Gesehiente und Ikonographie der Tuensenere', eines Werkzeuges mit fast 
zweitausendjahriger Vergangenheil. Diese Publikation stiitzte sieh aufmebre
re vorausgegangene Einzeluntersuehungen', darunter aueh einen Aufsatz 
iiber den SehluBstein des 14. lahrhunderts in der Marburger gotisehen Stadt
pfarrk.irehe ' auf Abb. I mit einerTuehsehere, dem spiitmittelalterliehen Hand
werk.szeiehen der Marburger Tuehmaeher. 

Die Tuehsehere ist eine urn 1,30 m lange, sehwere Biigelsehere mit breiten, 
reehtwinklig oder trapezoid endenden Bliittern. Somit liegen mit diesem 
SehluBstein und ihrem urn 1365 gesehnittenen Siegel', das ebenfalls eine 
Tuehsehere zeigt, zwei bedeutende Zeugnisse der Marburger Wolltuehmaeher 
des 14. lahrhunderts vor. Dennoeb wird diese Biigelsehere des SehluBsteins in 
einer 1991 ersehienenen Monograpbie iiber die Stadtpfarrk.irehe als "Sehere 
der Gewandsehneider" ' bezeiehnel. OfTensiehtJieh besteht keine Klarheit, 
worin si ch eine Tuehsehere von einer Gewandsehnitt-Biigelsehere untersehei
det, zumal dem Autor der Monographie der erwiihnte Aufsatz iiber den 
SehluBstein' anseheinend entging. 

Mit der Tuehsehere sehor man einst die Oberflaehe eines naeh dem Verfll
zen gerauhten Tuehes. Dazu lag die Tuehsehere auf dem zu seherenden Tueb, 
wobei im 17. und 18. lahrhundert BleiklOtze das ruhende Blatt, den Lieger, 
noeh zusiitzlieh besehwerten. Zum Seheren wurde das zweite Blatt, der Lau
fer, vom Tuehseherer mit beiden Handen herangezogen und der Sehursehnitt 
ausgeftihrt (Abb. 2). Demgegeniiber betrieb der Gewandsehneider 6 im heuti
gen Sinne ein Stoffgesehiift. Dureh ihn wurde zuniiehst von einer Stoflbahn 
die vom Kaufer gewiinsehte Lange eines Absehnitts mit der Elle abgemessen 
(Abb. 7) und anseblieBend mit einer Gewandsehnitt-Biigelsehere abgesehnit
ten. Da der Sehnitt parallel zum SehluB und somit senkreeht zu den Kettfaden 
sowie mogliehst gerade gelingen soUte, wobei zum Sebnitt und zur Fiihrung 
der Sehere nur eine Hand zur Verfiigung stand, muBte eine solehe Biigel
sehere mogliehst lange und zur Gewiehtserspamis sehmale Bliitter mit ent
spreehend langer Sehneide aufweisen (Abb. 8 als Detail aus Abb. 7). Aueh 
muBten bei einer Gewandsehnitt-Biigelsehere die Riieken beider Bliitter 
vom stumpf end en, damit das beim Sehnitt senkreeht zum Ladentiseh geftihr
te Blatt die Tisehoberfliiehe nieht besehiidigt (Abb. 5, 6 und 8). 

Sehon romisehe Gewandsehneider venligten iiber die entspreehenden Bii
gelseberen von 45 bis 50 cm Lange. Ein Mainzer Bodenfund auf Abb. 3, zu 
dem die Unterlagen leider im Krieg verbrannten, wiire als romisehe Gewand
sehnitt-Biigelsehere zu interpretieren, da diese Biigelsehere die genannten 
werkzeugteehniseben Kriterien aufweist und 48,5 cm lang isl. 
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Durch die Ausstellung .800 Jahre Deutscber Orden" ' im Germanischen 
Nationalmuseum Nurnberg wurde erstmals auch ein spatmittelalterlicher Bo
denfuDd wob] des beginnenden 15. lahrhunderts aus dem Burgstall (Matte) 
Klemensburg (Plemi~ta) iD der Nahe von Rehden bekannt, der nunmebr re
stauriert im Museum der Stadt Graudenz (Grudzi~dz) verwabrt wird (Abb. 4). 
Zunacbst war diese Bugelschere als Schafschere miBdeutet worden " was ein 
45,9 cm langes Werkzeug mit scbmaleD, parallelen Blattern, deren BlattruckeD 
vorn stumpf enden, nicbt ist '. Damit maD eine Schere in das dichte FeU eines 
Schafes einIubren kann, musseD die Blattereiner Schafschere spitz ausgezoge
ne Dreiecke sein, wie es die Skizze zeigt. Dartiber hinaus waren bei einer kon
vex gewiilbten Oberflache Blatter mit langen ScbDeideD Dicht sinnvoll. Schaf
scheren sind deshalb nur urn 25 bis 30 cm lang UDd aD der Kontur ihrer Scher
blatter sofort erkennbar. 

KJingen (Scherblstler) Schiifie 

gekropfier 

: • Ca.. 30crn . 

Skint tiner Scharscherc von Heiner Heimber,cr' 

Abl1esebeD van den beiden Bodenfunden der Abb. 3 und 4 sowie der bildli
chen Vberlieferungen in Wien 10 (Abb. 5 und 6) und im Hausbuch der Mendel
schen Zwiilfbruderstiflung zu Nurnberg 11 (Abb. 7 und 8) liegen mir nur nocb 
zwei weitere Belege zur Gewandschnitt-Bugelscbere vor. Es ist einmal ein 
Kupferstich von Israel van MeckeDem, nach 1493, in der Graphischen Samm
lung der Eidgeniissischen Techniscben Hochscbule ZUrich 12 (Abb. 9). Der 
Stich zeigt iD seiner linkeD obereD Ecke (Abb. 10 als Detail aus Abb. 9) ein Mo
tiv, wie eine Frau - wohl Maria - iD ihrer Rechten eine Gewandscbnitt-BUgel
schere rubrt. Diese durch zwei lange, schmale Blatter gekeDnzeichnete BUgel
schere ist uDgefli.br 40 cm lang. SchlieBlich besitzt die Abegg'sche StiftUDg iD 
Riggisberg bei Bern ein 1503 entstandenes Tafelbild, das Maria mil Tempel
jungfrauen bei der Handarbeit zeigt 13 (Abb. L1). Die iD der Bildmitte van einer 
Tempeljungfrau hoch gebalteDe GewaDdschnitt-BUgelschere dUrfle urn 50 cm 
lang sein (Abb. 12 als Detail aus Abb. ll). 

Selbstverstiindlich ware die Gewandscbnitt-BUgelschere auch unter Siegel
zeicheD zu findeD. Nun sind leider bei vielen Wappen und Siegeln die wieder
gegebeDeD BUgelscheren mehr oder minder stilisiert, so daB man viele Zei
chen nicht einem bestimmteD BUgelscberentyp zuordDen kann. Die hier bei
gegebene Abb. 13 mit zwei Siegeln eiDer Urkunde des Klosters Mariengarten 
aus dem Jabr 1268, jetzt im Niedersachsischen Hauptstaatsarcbiv zu Hanno
ver ", darf man bei aller Vorsicbt als Gewandscbnitt-BUgelscheren iDterpre
tieren. 

Vergleicht man den Bodenfund eiDer spiitmittelalterlicheD Bugelschere aus 
der Klemensburg auf Abb. 4 UDd die wenigen, bisher ausfindig gemachten und 
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TAFELI 

Abb.l SchluBslein im vorlelzlen west li chen Joch des siidl ichen Seil cnsc hifTs in der lutherischen 
Pfarrki fche I U Marb urg, 14. Jah rhund ert , mit einer Tuchschere als Handwerkszeiche n der Marbur
ger Wolltuch macher. Foto : Azzola 



TAFEL 2 

Abb.2 Zwei Tuchscherer. Nach Jan van Vliet, urn 1635. Rcpro: Deulllchc$ Museum MOnchcn 



TAFEL 3 

Abb. 3 Bodenfund tiner r6misc:hen Gewand
schnillschere aus Mainz im Mittelrheinischen 
Landesmuseum. Die Unterlagen zu diesem 
Fund sind im Krieg verbrannt. Die BUgelsche
re iSI 48,S cm lang. 

FOlo : M i ttelrhein ischcs Landesnluseum MaiDZ 

Abb. 4 Die 46,S cm lange Gewandschniu-Bij
gelschere, c in Bodenfund aus dem Burgslall 
(Mollc) Klemensburg (Plemi~la) bei Rehden, 
jelzl im Museum der Stadt Gmudenz (Grud
ziOdz) . 

Foto : Waclaw G6rski. Torun (Thorn) 



TAFEL 4 
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'bih~ \Il1u.~"lo,1i",! tic 111 ~ . Etccro lctu~ fl'lCl1n'II~'f plll~~: IUII~nl: tj>~r.u~8:.. 
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Abb. 5 Wicn . Osterreichische Nationalbibliothek. Codex Vindobonensis ser. nov. 2644, fol. I05v, 
urn 1390. 
Fota : Lichtbildwerkstlitte .. Alpenland". Wicn, IUS dem 8 ildarchiv der OSlcrreichlschen Nationalbibliothek, 
Wien 



TAFEL 5 

Abb. 6 Detail 8US Abb. 5. Am Tisch steht links e ine Frau. die in ihrer Rechten eine Gewand
schnitt-BUgeischcre fUhrt. FOlO: wic Abb. S 
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Abb. 7 Oer Gewandschncider Cu ncz Dorenberger, der 135. Bruder der Mcndelschcn ZwOlf
bri.iderstiftung zu Nurnberg, versto rben 1443, im Hausbuch Band I, rol. 66r. 

Foto: StadtbibJiothek Nilrnberg 
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Abb. 8 Cuncz Dorenberger miBt gerade mit seiner Elle ein von der Bahn abzuschneidendes 
Stuck. Rechts oeben ihm liegl seine Gewandschnitt-Bligelschere. Detail 8US Abb. 7. 

Foto : wie vor 



TAFEL 8 
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Abb.9 Israel van Meckenem, Tempelgang Mariae, K'upferstich nach 1493. Graphische Samm
lung der Eidgenossischen Technischen Hochscbule Zurich. 

Repro : Graphische Sammlung der ETl-! Zarich 



TAFEL 9 
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Abb. 10 Detail aus Abb. 9, oben links. Maria (1) hiilt in ihrer Rechten eine Gewandschnitt-Biigel
schere von ca. 40 cm Unge. Repro: wie vor 
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Abb. 11 Riggisberg bei Bern, Abegg-Sliftung. Tafelbild , Tempera, 1503. Maria und TempeUung
frauen bei der Handa rbeit. Foto : Abegg-Stiftung in Rigglsberg 



TAFEL 11 

Abb. 12 Detail aus Abb. 11. Die \/on dcr Tempeljungfrau hochgchaltene GewandschniH-Bugel
schere dUffle urn 50 cm laog sein . FOlD : wie vor 

"' • 



TAFEL 12 

Abb. 13 Zwei Siegel einer Urkunde des Klosters Mariengarten 8US dem Jahr 1268 im Niedersach
sischen HauplSlaalsarchiv Hannover. Die vier Siegelzeichen dan man als Gewandschniu-Bugel
scheren deulen. Foto : Niedcrslichsisches Hauptstaatsarchiv Hannover 



-

hier wiederlc.ebencn hi.torischcn Bildbelc,c mit dcm Zcichen aurdem Marbuflcr SchluBstein aur Abb. t , so 
wird Oberzeulcnd dcutlicb. daB dcr ScbluBstcin in der Stadtprarrkirche cben tine Tu c h . ch cre und keinc Ge
wandschnltt-BOlelschere tcilt. Dieser SchluBstcin belelt dcmn.ch cine SHnunl der Marburlcr Wnlltucbmacher 
2.um Klrchenb.u und nu:.ht der Marbufler Gewandschneider. 
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