
Das verschollene Steinkreuz von Salmiinster. 
Das spiitmittelalterliche Denkmal eines Gerbers und Schuhmachers? 

Friedrich Karl Azzola, Karl Pauligk und Joachim Schirmer 

Die Abmessungcn des Bruchslilcks lieGen 
s ich einer Mappe "Lindemann" entnehmen; 
sic wurden am 26. 7. 1937 aufgenommen 
und betragen: 
Verbliebene Lllnge des Bruchstilcks 55 cm, 
Uinge des Querbalkens 75 cm, 
Dicke des Stcinkreuzes 22 cm, 
Uinge deT Sohle 20 cm, 
verbliebene Uinge des Scherdegens 48 cm, 
wovon auf den Griff 15 cm und auf die 
Klinge 33 cm entfallen. 
Die erganzende Zeichnung deT Abbildung I 
vermiuelt eine Uinge des Stcinkreuzes von 
1.10 Metern. 

Zu SalmUnsters altUberkommenen 
Denkmalen gehtirt das BruchstUck ei
nes spiitmittelalterlichen, wohl urn 
1500 angefertigten Steinkreuzes, das 
leider seit den sechziger Jahren ver
schollen ist' . Von diesem Steinkreuz 
liegen zwei Skizzen vor; Abb. I stUtzt 
sich auf die Skizze bei H. Rammrath'. 
AlIerdings wurden die Skizzen des 
nun nicht mehr auffindbaren Bruch
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Abb. I: Das zeichnerisch erganzle. spiilmiuel
alterliche. verschollene Steinkreuz-Bruchsttick 
von Salmiinster. Der nebenstehende Scherde-
gen iSI der Lileralur enl nommen 11 , 

Zcichncrischc Ergiinzung: Dr. Juliane Azwla 

stUcks in der Literatur stets auf dem Kopf stehend wiedergegeben, was auch die 
Fehlinterpretation der beiden Zeichen nach sich 109. Es kann jedoch nach aller 
Erfahrung bei den im Freien aufgestellten spiitmittelalterlichen Steinkreuzen 
nur die Oberseite des Querbalkens durch Verwitterung beschiidigt werden und 
nicht die Unterseite! Insofern ware im Gegensatz ZUT bisherigen Tradition in 
der Literatur die Skizze des BruchstUcks urn 180 Grad zu drehen. Nimmt man 
dies. wie auf der Abb. 1 geschehen, vor, so bereitet die zeichnerische Ergiin
zung des BruchstUcks keine Schwierigkeiten mehr. Diese Rekonstruktions
zeichnung berUcksichtigt zugleich die Erfahrung, daB Steinkreuze unterhalb 
ihres Querbalkens, hier unterhalb der kleinen Eckverstarkungen, abzubrechen 
ptlegen. 

Das Zeichen aur der Abb. 1 vom Betrachter aus gesehen links ist eine Soh le. 
Die Sohle - gelegentlich mit dem Halbmond kombiniert - ist das frUhe. weit 
verbreitete historische Handwerkszeichen des Schuhmachers'. Abb. 2 zeigt ein 
spatmittelalterliches Steinkreuz in Stadtroda' (ThUringen) mit zwei Sohlen als 
Schuhmacher-Handwerkszeichen, Abb. 3 ein ebenfal ls spiitmittelalterliches 
Steinkreuz mit einer Sohle und einer Pflugschar als Zeichen eines Schuhma-
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chers, der zugleich Landwinschaft betrieb. Dieses Steinkreuz steht bei Rump
fen im Neckar-Odenwald-Kreis. 

Da der Schuhmacher im Splltmillelalter haufig zugleich auch Gerber war 
und sich die Ausdifferenzierung der beiden Handwerke zumeist erst in der 
frUhen Neuzeit vollzog, muB man das zweite, leider unvollstandig erhaltene 
Zeichen des SalmUnsterer BruchstUcks als Gerberwerkzeug verstehen und 
entsprechend erganzen. Insofern kann das Werkzeug vom Betrachter aus gese
hen rechts nur ein Scherdegen (Abb. 6) und kein Haareisen sein, obgleich das 
Haareisen die bestimmende Komponente der nachmittelalterlichen histori
schen Gerberzeichen war (Abb. 4 und 5). 

Der Scherdegen/das Schereisen ist ein urn 75 bis 80 cm langes Werkzeug 
bestehend aus einer elastischen Stahlklinge mit beiderseits achsial ansetzenden 
Griffen. Der Scherdegen als Steinkreuzzeichen der Abb. I weist gleich den drei 
Scherdegen aus dem WeiBgerbermuseum in Doberlug-Kirchhain auf Abb. 6 
lediglich e i n e scharf geschliffene Schneide auf, wahrend die beiden Griffe afT' 
BlattrUcken ansetzen. Es gibt aber auch doppelschneidige Scherdegen, denn 
so\Che Scherdegen sind bis zum nachsten Schleifen langer nutzbar. Die Schnei
den selbst sind teils einfasig, gelegentlich auch beidfasig angeschliffen. 

Der Scherdegen dient zur f1eischseitigen Bearbeitung der geascherten 
BloBe. Die BloBe, also die vom Haarkleid befreite Haut, setzt sich aus drei 
Schichten zusammen: Oberhaut oder Epidermis, Lederhaut (Cutis) und Unter
haut-Bindegewebe. Zur Lederherstellung eignet sich lediglich die Lederhaut, 
die beiden anderen Schichten mUssen mechanisch entfernt werden, denn sie 
wUrden beim Gerben die Diffusion der Gerbstoffe in das BIOBeninnere behin
dern. Hierdurch erhielte man hartere und sprodere Materialien. Die Trennung 
der Schichten muB in d,,, jeweiligen Grenzfliiche erfolgen. Zum Entfernen der 
Epidermis nach dem Aschern dienen die Haareisen/Schabeeisen (Abb. 5). 
Wahrend man die Grenzflache zwischen der Epidermis und der Lederhaut gut 
erkennen kann, gilt dies nicht fUr die Grenzfliiche zwischen der Lederhaut und 
dem Unterhaut-Bindegewebe. Insbesondere im geaschenen, also gequollenen 
Zustand ist das Unterhaut-Bindegewebe lockerer als die Lederhaut, weshalb 
man in der Regel nach dem Aschern auf einem GerberbaumlScherbaum 
(Abb. 7) schen. In der Grenzfliiche verIauft niimlich ein Adernsystem, das 
beim manuell ausgefUhrten Scheren aufgeschnitten wird. Der scherende Ger
ber verfolgt seine Arbeit visuell und entscheidet immer wieder neu, ob die Haut 
jeweils ausreichend entfleischt ist oder nicht. Wird dabei aus der Lederhaut 
versehentlich ein Scheibchen herausgeschnillen, so gilt dies als schwerwiegen
der Mange\. Den Fehler nennt man einen Ausheber. Bei alien spateren Bearbei
tungen mittels Druck, wie z. B. bUgeln, priigen, walzen oder rollen, verhalten 
sich dUnnere Stellen stets anders insbesondere im Hinblick auf Farbton und 
Glanz. Selbstverstiindlich beeinfluBt ein solcher Schaden auch die Festigkeit 
und Dehnbarkeit des Materials. 

Beim Scheren liegt die Haut auf dem Gerberbaum/Scherbaum (Abb. 7). Er 
ist ein tonnenfiirmig gewolbter, geneigt aufgestellter Arbeitstisch, der dem 
daran arbeitenden Gerber bis zum Bauchnabel reichen soli. Der Radius seiner 
Rundung ist fUr kleine Felle wie z. B. Schaf oder Ziege kJeiner als bei einem 
Baum zur Bearbeitung von RindshautbloBen. Die Arbeitsflache des Gerber
baums/Scherbaums muB glall, also frei von erhabenen Knoten oder Vertiefun
gen sein, anderenfalls wUrden sich diese Deformationen der Oberflache auf die 
bearbeitete BloBe Ubenragen und sie entsprechend deformieren. 
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Abb. 2 Das 79 cm hohc Sleinkreuz in dcr Bahnhof!.lraBe \on Sladlroda mil cincm Schwcrt und zwei 
Sohlcn al~ Zcichcn. Foto: Auola 



Abb. 3 Das 1.60 m hohe SteinkreuL bei Rumpfen im hintcrcn Odcnwald (Ncckar-Odenwald- Kreis) 
mit einer Sohle und einer pnugschar als Zeichen. FolO: Auo1a 



Abb.4 Du ... Wappcn vom Grabm:11 de ... Lederers H:ms Piichler und ... einer Ehermll UTilll ... 150611518. 
in der Totcllt:m/k:lpclle aur dcrn Fricdhor bci St. Peter in Straubing. ]):t~ I hmdwcrk ... zcichen 
de .. Lcdcrcr .. bc ... tcht all .. eincm BOllich ulld zwci darubcr .. ieh ]..rcuzclldcn IlaareisenlSchab-

. 
el .. en. Folo: AlIol:l 



Abb.5 Drei Haarciscn/Schabcisen <IUS dcm WeiBgcrbcrmusculll 
LU Dobcrlug- Kirchhain in der Niederlausi tl. Die Uingcn 
der drci Wcrklcugc bclragcn .... 011 li nks 53.0 cm. 61.5 cm 
und 61,0 cm. Fmo: Azzola 

• 

Abb. 6 Drei Schcrdegcn au'> dem WciBgerbef 
mu .. eum 1U Dobcrlug-K irchhain in de 
Nicdcrluusi ll. Die Uingcn def Wen
LCUgC bclragcll van li nks 75.8 cm. 8L1 
CIll und 8 1,0 CIll. Fow: All 



Abb. 7 Ein GerocrbaurnJScherbaum in dcr Wasscrwerkstan des Lohgerbennuseums zu Dippoldis
waldc in Sach!.cn. Der aus Kiefcrnholz gcfertigtc Schcrbaum ist 1.30 m lang. 42 cm breit und 
bis zu 20.5 cm stark. Der klcine Bonich ist 30 cm hoch. Folo: AZl':ola 
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Abb.8 Dcr ROIgerber Hann s Richter, 
Nurnberg B;md 11. 2. fol. 77r. 

,,-

1609. im H;llLSbllCh der Mcnde lschcn Zwo1tbriidc rstifwng zu 
FOlo: S1:Idtbibli othek Nurn berg 



Die Bearbeilllng der BloBe mit dem Scherdegen erfolgt streifenweise. Dabei 
hangt die Breite des mit einem Sehnitt zu entfemenden Unterhautstreifens 
davon ab, wie genau die Durchbiegung des Seherdegens vom Gerber der 
Rundung des Baumes angepaBt wird (Abb. 8). Mit dem Blattriicken des 
Scherdegens wird zugleich die BloBe gegen die Oberfliiche des Baums ge
driickt, was zu ihrer Faitenfreiheit beitriigt. Jeder Fremdkorper zwischen der 
Oberfliiche des Baums und der BloBe wtirde sie sChiidigen. Dies stellt eine 
besondere Schwierigkeit des Rohhautentfleischens dar, weil sich bereits ver
filzte Stellen im Haarkleid, erst recht hane Kotbroeken oder Kletten nachteilig 
auswirken. 

Durch das gleichzeitige Driicken und Schieben kann die BIOBe auf dem 
Baum verrutsehen und dem Sehnitt ausweichen. Sie muB deshalb vom Gerber 
mit dem Bauch festgehaiten werden, wie dies aueh Abb. 8 zeigt. Dazu ist an der 
Stimseite des Gerberbaums/Schabebaums ein Brett angebracht, gegen das sich 
der Gerber lehnt und so die BloBe, von der ein Teil vom am Baum tiberhangt, 
einklemmt (Abb. 8). 

Der Gerber beginnt mit dem entfleischenden Bearbeiten der BloBe beim 
Rtickenteil (Croupon, Kernsttick). 1st dieser auf dem Baum liegende Teil der 
BIOBe entneischt, wird sie weitergertiekt; es folgen zum Rand hin die beiden 
Seiten, danaeh der Hals und die Kratze. Der Huf dem Baum ausgebreitete Teil 
der BIOBe umfaBt ungefahr einen halben Quadratmeter. Da eine schwere 
Rindshaut eine Fliiche von mehr als vier Quadratmetem einnimmt, muB dem
nach bis zu zehnmal weitergeriickt werden . 

Das Entneisehen iSl eine anstrengende Arbeit, denn eine durch das Aschern 
gequollene Rindshaut stiddeutseher Provenienz, wie man sie vorzugsweise zur 
Herstellung von Sohl- und Treibriemenleder einsetzt, wiegt mindestens 30 kg. 
Die zumeist riesigen Bullenhaut-BloBen fUr Bekleidungs- und Mobelleder 
konnen sogar bis zu 80 kg wiegen. Das groBte bisher bekanntgewordene 
Mobelleder wies eine Fliiehe von mehr als 10 Quadratmetem aur. Bei der 
Bearbeitung der Randbereiche werden kleine Hautzipfel mit dem Scherdegen 
abgeschnitten, die Rander gegebenenfalls begradigt, was man kantieren nennt. 
Soli nach dem Seheren die BIOBe gespaiten werden, so wird sic den Kratzen 
entlang angescharft d. h. schrag geschnitten, was das Einlaufen der BloBe in 
die Spaitmaschine zur Herstellung von Spaitleder erleichten. 

Die abgeschnittenen Unterhautstreifen fallen neben dem Gerberbauml 
Scherbaum zu Boden; sie werden in einem bereitstehenden Bottieh gesammeit 
und stellen einen wenvollen Rohstoff zur Herstellung von Speiseeis- und 
Fotogelatine sowie von Leim, Lederleim genannt, dar. Die Bezeichnung 
.,Lederleim" ist allerdings insofem irreftihrend, da der Leim nicht aus Leder 
(also gegerbter BloBe), sondern aus Hautabrallen hergestelit wird, die bei der 
Lederherstellung anfallen. 

Weitere Zeugnisse des Gerberhandwerks aus dem Spatmittelalter und der 
frtihen Neuzeit liegen in Salmlinster nicht vor; das verschollene Steinkreuz
Bruchsttick steht fUr sich allein. Zwar erwahnt Alfred Ktihnen einen Flurna
men "Lohstruuch" bei Salmtinster' doeh leider ohne Quelle. In der Stadt 
Salmtinster wird die Gerbertradition dureh das Siegel ihrer Rotgerberzunft aus 
dem Jahr 1710 faBbar. Das Handwerkszeichen dieses Siegels zeigt zwei schrag 
sich kreuzendc Haareisen/Schabeisen mit einem vertikal darauf gelegten Falz
eisen'. Dartiber hinaus stehen in Salmtinsters "Hinterstadt .. •. also auBerhalb 
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Abb. 9 Ein Plan der umwehrten nlten Stadt Sa lmUnsler, gezeichnet von Herrn Dr. Caucr. Schliichlern 
19 18. Beim Miihlgmbcn und unweil def Kinzig liegt am lioken. miuleren Bildrand die 
Hinlersladt mil einer kleinen Lohmilhle und den Gerberhauscrn . Rcproduktion!. 
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der umwehrten Stadt (Abb. 9 links der Bildmitte) vierehemalige Gerberhauser. 
Es sind dies die Hauser Schwedenring 8, 13, 17/ 18 und 23 beiderseits des 
MUhlgrabens, einem Zweig des Klingbaches zum Anlrieb mehrerer MUhlen in 
der Slad!. Ebenfalls in der Hinterstadt , doch unmittelbar am MUhlgraben stand 
eine kleine LohmUhle, denn einst waren die Htihen urn Salmiinster von Eichen
waldern bedeckt; zwischenzeitlich sind die Eichen durch schnellwiichsige 
Fichten ersetzt worden. 

Das leider verschollene spatmittelalterliche Steinkreuz (Abb. I) stand einst 
links der StraBe, die von Salmiinster nach Soden fUhrt und zwar im Bereich 
eines ehemaligen Brauerei -Eiskellers. Heute befindel sich dort eine Tankstelle. 
Sein Standort an der stark befahrenen und begangenen AltslraBe diente dazu, 
die Voriibergehenden aufzufordern, fUr die anne Seele des unversehen und 
somit unvorbereitet Umgekommenen, der ein Gerber und Schuhmacher war, 
ein FUrbittgebet zu sprechen'- Insofern dienle das SalmUnslerer Sleinkreuz 
eines Gerbers und Schuhmachers lO der auBerlilurgischen Memoria des Spal
mittelahers. 

Im Hinblick auf das verlorene Steinkreuz iSI eine NOliz im Sladlarchiv von 
Sal miinster van Interesse; sie lautet: 

"Am Weg nach Soden, in der Nahe des Eiskellers, Iiegl e in Denkslein 
im Graben, der von geschichllicher Bedeulung is!. Noli erhah den 
Auf,rag, ihn auf ein Fundament befesligen zu lassen dergeslall, daB die 
auf dem Slein aufgebrachlen Zeichen (Dolch. z. z) nach oben kornrnen. 
D. B." (Unlerschrifl). 
"De m Maurer Hagernann iSI Auflrag gegeben, den Slein zu befesligen. 
Noli (Unlerschrifl) Poli zeidiener. 
Salmiinsler, 4. 4. 1906. 

Offensichtlich wurde der Auftrag, den der Maurer Hagernann Uber den 
Polizeidiener Noli irn Jahr 1906 erhahen hatte, nichl ausgefUhrt, anderenfalls 
ware das bisher einzige bekannl gewordene spalmittelallerliche Steinkreuz 
eines Gerbers und Schuhmachers in Mitteleuropa sicherlich nichl verschollen. 
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