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fönuten i©n oerbingeu, roo unb wem fie wollten, unb

roeigerte fie© ttadjroärtS, bie Strafe ju entricfjten, fo baß

matt fie© genötljigt fa©, beim Säju'tt'©eißen Stat© unb Spülfe

ju fuc©en unb Spalter bis jur Seja©lung »on aflen Ser»

fantmlungen unb Metfter'bottcn auSjufdjüeßen. Sieß gefdja©

1710; aber am 4. Sanuar 1713 würbe SJcftr. ipatler bei

fe©r ftarf bejudjtem Sottc mit glünjenber 3Jete©r©eit jum
Sorgefefeten gemä©tt. — Soldje Seidjen ber Dppofition
»erlicren fie© in ber jweiten Spälfte beS Sa©r'©unbertS; ba§

©ewittcr »on 1749 ©atte bie Sttmofppäre für lange abgetupfte

-f. Jias «Ämtbroerfi.

Sa bie ©efeflfdjaft i'©ren Urfprung anerfanntermaßen
bem Spanbroerte »erbanfte, fo mußte ber Sdjufe, bie tyfltQe
unb gorberung beSfelben eine Spauptangetegcn©eit ber ge»

fettfdjaftlidjen gürforge auSmadjen, audj nadjbem bitte©

ben Sutritt nidjt jünftiger ©lieber ber Stanb ber Singe
fidj ttjeilweife oeränbert ©atte. Sie nädjfte unb natürlidje
Sertretung beS SpanbmerfS war unb blieb aber bie SJteifter»

fdjaft, b. ©. bie ®efammt©eit berer, weldje baS Stedjt jur
jelbftftänbigen SluSübung beS SerufS nadj Sieget unb Sor»

fdjrift erworben ©atten. ©ie trat im fogenannten Meifter»
Potte jufammen, nidjt jwar als eigene, bem ©roßen Sötte
coorbinirte ©otpotation ober Scljörbe; benn jeber ©egen»

ßanb »on einiger SBidjtig'teit mußte oor bie ©cfeTlfdjaftS»

bcfjörbcn gebradjt roerben ; ifjre Stufgabe unb ©ompetenj

bejdjränfte fidj ütelme©r ©auptfüdjlidj barauf, unter ein»

anber unb über i©rc Untergebenen Slufftdjt ju ©alten, für
bie Seobadjtung ber Siegeln unb SpanbwerfSgebräudje, mie

fie in bem üon Seit ju Seit reöibirten Meifter'büdjli »er»

jcidjnet waren, Sorge ju fragen, bie ge©lbaren ju eigenen
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könnten ihn verdingen, wo und wem sie wollten, und

weigerte sich Nachworts, die Strafe zu entrichten, so daß

man sich genöthigt sah, beim Schultheißen Rath und Hülfe

zu suchen nnd Haller bis zur Bezahlung von allen

Versammlungen nnd Meisterbottcn auszuschließcu. Dieß geschah

1710 ; aber am 4. Januar 1713 wurde Mstr. Hallcr bei

sehr stark besuchtem Bottc mit glänzender Mehrheit zum
Vorgesetzten gewählt. — Solche Zeichen dcr Opposition
verlieren fich in der zweiten Hälfte dcs Jahrhunderts; das

Gewitter von 1719 hatte die Atmosphäre für lange abgekühlt-

4. Z)as KandwerK.

Da dic Gesellschaft ihrcn Ursprung anerkanntermaßen
dem Handwerke verdankte, so mußte dcr Schutz, die Pflege
und Förderung desselben einc Hauptnngelegcnheit dcr

gesellschaftlichen Fürsorge ausmachen, auch nachdem durch

den Zutritt nicht zünftiger Glieder dcr Stand der Dinge
stch theilweise verändert hattc. Die nächste und natürliche

Vertretung des Handwerks war und blicb aber dic Meisterschaft,

d. h. dic Gesammtheit derer, welchc das Recht zur
sclbststüudigcn Ausübung dcs Berufs nach Rcgcl und

Borschrift crworben hatten, Sic trat im sogenannten Meistcr-
botte zusammen, nicht zwar als eigene, dcm Großen Bottc
coordinirtc Corporation odcr Behörde; dcnn jcder Gegenstand

vou ciniger Wichtigkcit mußte vor die Gcsellschnfts-

bchördcn gebracht werdcn; ihre Aufgabe und Competenz

beschränkte sich vielmehr hauptsächlich darauf, unter cin-
andcr und über ihre Untergebenen Aufsicht zu halten, für
dic Beobachtung dcr Regeln und Handwerksgcbräuche, wie

sic in dcm von Zcit zu Zcit rcvidirten Mcistcrbtichli
verzeichnet warcn, Sorge zu tragcn, die Fehtbnren zu eigcucn
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fanben ju büßen ober ju »erleiben unb in HanbwerfS»

fadjen als ©jperte ju urt©ei(en. Soc© bürften nadj einem

Sefdjluße oon 1710 geringere Singe foldjer Slrt audj nur
burc© bie fünf Sorgefefeten »om Spanbwetf in Serbinbung
mit »ier jungem Meiftern ertebigt werben. SaS SJteifter»

bott würbe »erfammelt unb geleitet burc© einen ober jwei
Sottmeißer, uerfdjieben, wiewotjl einigermaßen ent»

fptec©enb ben Stttbenmeiftetn, wie benn j. S. 1679 ©inet,
bet jwei 3a©te Sottmeiftet gewefen, auS biefem ©tunbe
bet SBa©l jum Stubenmeifter ent©oben würbe.

Um Meifter ju fein, für eigene Stedjnung ju arbeiten

unb arbeiten ju laffen unb Sc©u©werf in ber Stabt ,ju
»erfaufen,'') mußte man baS »olle Surgerredjt befifeen. Sen
^pabitanten würbe jwar 1658 nadj bem Seifpiel anberer

Sünfte bie Slrbeit geftattet; fie waren jebod) »on ber £©et!=

na©me an ben Sunftücrjammlungen auSgefdjloffen unb ju
einer }ü©t(ic©en ©ebü©r oon 4 Sfunb »erpflidjtet. ©8 warb

ferner ftrenge barauf gefeben, baß ©hier bie »ierfäljrige
Se©rjeit gehörig butdjgemadjt unb nac© ber 8ebigfprec©ung
»ier Sa©re im SluSlanbe auf bem Serufe gewanbert unb

gearbeitet; baS allgemeine §anbwerfSregtemeitt »on 17C6

ließ eS inbeß bei brei 3a©ren beloenben unb gab ju, baß

auc© bie SltbeitSjeit bei einem SJteiftet im Snlanbe ange»

tedjnet werbe. Sie Drbnung über baS SJteifterftüd üon

1703 er©ielt im folgenben 3a©re ben Sufafe, baß baSfelbe

gültig unb angenommen fein fotte, wenn bie Meifterfdjaft
fidj eintjettig bafür auSfpredje; fonft tj^be baS ©roße Sott
barüber ju entfdjeiben; bagegen unterteilte baS eben erwäljnte

Stcglement oon 1766 bie Prüfung unb Slbna©me, mit

Seijieljung jweier SJteifter, bem §anbwerfSbireftorium, in

') Sint an SJcatfttagen obet Sltefjen wat bet fteie Setfauf
geftattet.
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Handen zu büßen oder zu verleiden und in Handwerksfachen

als Experte zu urtheilen. Doch durften nach einem

Beschluße von 1710 geringere Dinge solcher Art auch nur
durch die fünf Vorgesetzten vom Handwerk in Verbindung
mit vier jüngern Meistern erledigt werden. Das Meisterbott

wurde versammelt und geleitet dnrch einen oder zwei

Bottmeister, verschieden, wiewohl einigermaßen
entsprechend den Stubenmeistern, wie denn z. B. 1679 Einer,
der zwei Jahre Bottmeister gewesen, aus diesem Grunde
der Wahl zum Stübenmeister enthoben wurde.

Um Meister zu sein, für eigene Rechnung zu arbeiten

und arbeiten zu lassen und Schuhwerk in der Stadt zu

verkaufen, ') mußte man das volle Burgerrecht besitzen. Den

Habitanten wurde zwar 1658 nach dem Beispiel anderer

Zünfte die Arbeit gestattet; sie waren jedoch von der Theilnahme

an den Zunftversammlungen ausgeschlossen und zu
einer jährlichen Gebühr von 4 Pfund verpflichtet. Es ward

ferner strenge darauf gesehen, daß Einer die vierjährige
Lehrzeit gehörig durchgemacht uud nach der Ledigsprechung
vier Jahre im Auslande auf dem Berufe gewandert und

gearbeitet; das allgemeine Handwerksreglement von 17(.6

ließ es indeß bei drei Jahren bewenden und gab zu, daß

auch die Arbeitszeit bei einem Meister im Jnlande
angerechnet werde. Die Ordnung über das Meisterstück von

1703 erhielt im folgenden Jahre den Zusatz, daß dasselbe

gültig und angenommen sein solle, wenn die Meisterschaft

sich einhellig dafür ausspreche; sonst habe das Große Bott
darüber zu entscheiden; dagegen unterstellte das eben erwähnte

Reglement von 1766 die Prüfung und Abnahme, mit

Bciziehung zweier Meister, dem Handwerksdirektorium, in

>) Nur an Markttagen oder Messen war der sreie Verkauf
gestattet.
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roeldjeS jebe Sunft ein Mitglieb ju roä©'ten ©atte; eS routbe

jugleid) uetotbnet, baß feine üeralteteu unb außer ©ebraudj
gefommenen Sltbeiten ju SSrobeftüden aufgegeben roerben

follten, eine Seftimmung, bie balb einen eigent©ümlidjen

£mnbel üeranlaßte. Sie ©efeflfdjaft ju Dber=@erbern ©atte

nämlidj für gut gefunben, einen une©elidjen 3lnge©örigen

©dju©madjer roerben ju laffen ; eS ftellte fidj aber ©erauS,

baß berfelbe baS oerlangte SJteifterftüd bon ©arten, b. ©.

Softitlion» ober Steiterftiefeln nidjt ju fettigen nerftefje, unb

biefen ©runb benufete Sdju©madjern, um ben itjm juge»
oadjten Sunftgenoffen abjumeifen, roä©renb C(ier»@crbern

fidj barauf Berief, baß jene gußbefteibung eben ju ben

nidjt me©t üblidjen ge©öre. ©S entfpann fidj barauS »on

1782 an ein langer SfedjtSftrcit über ©arte unb roeie©c ©tiefet,
©inter benen freilidj noc© ganj anbere Singe fteden modjten;
unb alS enblid) Sc©u©mad)ctn ben Sütjetn jog, etroicS eS

fie© balb genug, rote guten ©tunb eS ge©abt ©atte, bie

Sefdjerung abjuletjnen. ©Icidjroo©! ließ eS fidj nidjt ©inbem,
noc© 1786 ju ©unften bet ©atten Stiefel fidj bei bem

Stat©e ju »erroenben. — SBar bie Srüfung beftanben, fo
mußte nodj auf baS SJteifterbüdjIi gelobt unb oor Sfitfna©me

ber Sltbeit baS SJteiftetgelb cntridjtct roerben. Ucbertjaupt
roaren bie Soften nidjt unbebeutenb; eine baperige Sl©nbung

unb Stadjfrage beS SotgefcfetenbotteS ergab im 3a©te 1748,
baß füt bie Slufbingung ber Sc©rlinge 7 Sronen, 2 Sjr.
für bie Sebigfpredjung 5 Sr. 17 l/2 bj., für baS SJteifter»

ftücf eineS' Meifterfo©neS 14 Sr. 10 bj., eineS Stuben»

genoffen 16 Sr. 17' 2 bj. unb eines anbern ©efellen 21

Sr. 71/2 bj. geforbert mürben. SaS §anbmerfSbireftorium
fefete 1768 baS SJcarjmum für baS SJteifterftüd auf 30 Sr. feft.

Ser SpanbroerfSbetrieb roar fobann nodj mandjen Siegeln

unb Sefdjränfungen unterworfen. Sladj bem beliebten ©runb»
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welches jede Zunft ein Mitglied zu wählen hatte; es wurde

zugleich verordnet, daß keine veralteten und außer Gebrauch

gekommenen Arbeiten zu Probestücken aufgegeben werden

sollten, eine Bestimmung, die bald einen eigenthümlichen

Handel veranlaßte. Die Gesellschaft zu Ober-Gerbern hatte

nämlich für gut gefunden, einen unehelichen Angehörigen
Schuhmacher werden zu lassen; cs stellte sich aber heraus,

daß derselbe das verlangte Meisterstück von harten, d. h.
Postillion- oder Reiterstiefcln nicht zu fertigen verstehe, und

diesen Grund benutzte Schuhmachern, um dcn ihm
zugedachten Zunftgenossen abzuweiscn, während Obcr-Gerbern
sich darauf berief, daß jcnc Fußbekleidung cben zu den

nicht mehr üblichen gehöre. Es entspann sich daraus von
1782 an ein langer Rechtsstreit über harte und weichc Stiefel,
hinter denen freilich noch ganz anderc Dingc stecken mochten;
nnd als endlich Schuhmachern den Kürzern zog, erwies cs

sich bald genug, wie guten Grund es gehabt hatte, die

Bescherung abzulehnen. Gleichwohl ließ es sich nicht hindern,
noch 1786 zn Gunsten der harten Stiefcl fich bei dem

Rathe zu verwenden. — War die Prüfung bestanden, so

mußte noch auf das Meistcrbüchli gelobt und vor Aufnahme
dcr Arbeit das Meistcrgctd cntrichtct werden, Ucberhaupt
waren die Kosten nicht unbedeutend; eine daherige Ahndung
und Nachfrage dcs Vorgesctztcnbottes ergab im Jahre 1748,
daß für die Aufdingung der Lehrlinge 7 Kronen, 2 Kzr.

für die Ledigsprechung 5 Kr. 17 bz., sür das Meisterstück

eines' Meistersohncs 14 Kr, 10 bz,, eines Stüben-
gcnossen 16 Kr, 171 2 bz, uud cines andern Gesellen 21

Kr. 7^2 bz. gefordert wurden. Das Handwerksdirektorium
setzte 1768 das Maximum für das Meisterstück auf 30 Kr, fest.

Der Handwerksbetrieb war sodann noch manchen Regeln
und Beschränkungen unterworfen. Nach dcm beliebten Grund-
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fafee j. S. Seben unb leben laffen, bürfte ein SJteifter nidjt
über eine Peftimmte Sa©l »on Sltbeitetn befc©äftigen. So
mutbe 1657 ©inet um 6 Sfb- gefttaft, roeil er me©r als

felbbritt gearbeitet, unb ein Slnbetet, roeil et Sltbeit außet
bem Spaufe gegeben; 1696 erlaubte man fdjon, brei Snedjte
unb einen Sefjrting ober »ier Snedjte ju ©alten. Sie jungem
SJteiftet bejdjroerten fidj mitunter über bie altern, baß fie

ju »tel ©efinbe aufteilten unb i©nen baburdj ben Serbienft
roegnä©men; eS blieb ba©er aud) nodj 1719 bei berfelben

Seftimmung, obtno©! mit bem Sufafee, bei über©äufter
Slrbeit fofle man einen anbern SJteifter um SluS©ü!fe an»

fpreajen; metgere fidj biefer, fo fte©e eS frei, baS ©efinbe

ju oerme©ren. ©tft baS Stegtement »on 1766, roeldjeS über»

©aupt einen roefentlidjen gortfdjritt bejeidjnet, ©ob biefe

Sefc©ränfungen ganj auf. Spatte ferner Semanb einen Se©r=

fing entlaffen, fo bürfte er üor jroei Sa©ren feinen neuen

anne©men. Sluc© ber SlrbeitSlo©n mar feßgeregelt; er betrug
1659 „für einen Sd)ti©fnedjt, ber realifc© arbeitet uub tag»

lief) jroei Saar Se©u©e madjt, 7 bj. bie SBodje, fonft minber."

Ueberlö©nung ©atte eine Süße üon 6 Sfb. jur golge;
biefe traf j. SS. einen SJteifter, ber 1687 feinem Snedjte
ben allerbingS bamalS übermäßigen So©n oon 40 2©atern,
einem Saar Sc©u©c unb 2 Sronen, — ßeraiui©lidj atS

Srinfgelb — gegeben ©atte. — SBegen Slbbingung »on

©efellen fam eS öfters jum Streite unb als einmal bie

Sorgcfefeten beibe 2©eile jur Strafe üerfäflten, mar baS

©rfte, baß „fp alSbalb einanber jum Sopff griffen." —

„Ser Sotterpfaffen ©alb", ©eißt eS 1631, „bie anbere frembe

©efetten ©inter fidj ftellen, auc© ©etmlidj ftörenbt (auf bie

Störe ge©en) — fein Meißer fofl bergleidjen annepmen,

äußert in 3. ©n. Späufern" (Stlöftern, Spitälern, u. f. tu.)
mieberum bei 6 Sfb. Süße. — Slußerbem mußte auc© ben
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satze z. B, Leben und leben lassen, durfte ein Meister nicht

über eine bestimmte Zahl von Arbeitern beschäftigen. So
wurde 1657 Einer um 6 Pfd. gestraft, weil er mehr als

felbdritt gearbeitet, und ein Anderer, weil er Arbeit außer

dem Hause gegeben; 1696 erlaubte man schon, drei Knechte

und einen Lehrling oder vier Knechte zu halten. Die jüngern
Meister beschwerten sich mitunter über die altern, daß sie

zu viel Gesinde anstellten und ihnen dadurch den Verdienst

wegnähmen; es blieb daher auch noch 1719 bei derselben

Bestimmung, obwohl mit dem Zusätze, bei überhänfter
Arbeit solle man einen andern Meister um Aushülfe
ansprechen; weigere sich dieser, so stehe es frei, das Gesinde

zu vermehren. Erst das Reglement von 1766, welches

überhaupt einen wesentlichen Fortschritt bezeichnet, hob diese

Beschränkungen ganz auf. Hatte ferner Jemand einen Lehrling

entlassen, so durfte er vor zwei Jahren keinen neuen

annehmen. Auch der Arbeitslohn war festgeregelt; er betrug
1659 „für einen Schuhknecht, der realisch arbeitet und täglich

zwei Paar Schuhe macht, 7 bz, die Woche, sonst minder."

Ueberlöhnung hatte eine Buße von 6 Pfd. zur Folge;
diese traf z. B. einen Meister, dcr 1687 seinem Knechte
den allerdings damals übermäßigen Lohn von 40 Thalern,
einem Paar Schuhe und 2 Kronen, ^ vermuthtich als

Trinkgeld — gegeben hatte, ^ Wcgen Abdingung von

Gesellen kam es öfters zum Streitc und als einmal die

Vorgesetzten beide Theile zur Strafe verfällten, war das

Erste, daß „sy alsbald einander zum Kopfs griffen." —

„DerLotterpfaffen halb", heißt es 1631, „die andere fremde

Gesellen hinter sich stellen, auch heimlich störendt (auf die

Störe gehen) — kein Meister soll dergleichen annehmen,

äußert in I. Gn. Häusern" (Klöstern, Spitälern, u. s. w.)
wiederum bei 6 Pfd. Buße. — Außerdem mußte auch den
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fpejictten SBeifungen unb 3Sefe©lcn oberer Se©örben nadj»

gelebt merben; fo roenn baS ©Ijorgeridjt 1644 oerbot,

föftlidje, „k hi mobifcfje" Sdju©e ju madjen ober ju ber»

taufen, unb 1649 bie Ser©inberung ber ärgerlidjeu Sonn»

tagSarbeit einfdjärfte; wogegen man fidj jeboc© bie SluS»

na©me »orbeptelt, „im galt ber Stot© ein Saar Sdjttijc
ab ber Sepftung je jüdjen unb Södjer barin je fdjlagen."
— ©S beburfte ju bem Sltlem notpwenbig einer gewiffen

SiSjiptin, bie man audj ju ©anb©aben fidj nidjt fdjettte;
bem SJteifter Sfrünber würbe 1701 »om ©roßen Sötte

Wegen Snfuborbtnation baS fjpanbwert utebergetegt, berfelbe

auc© als „unwirfdjer Sopf" unb für feine „Sumpen©aubel"

jdjarf cenjurirt; unb felbft ber unS fdjon befannte SJtftr.

Rätter, obgleidj Sorgefefeter, entging feineSmegS bem Sabcl
unb ber SSerpflidjtung jum ©rjafec, roeit et unbefugter SBeife

einem Stnbern Sclju©c gepfänbet unb jerfdjnitten ©atte.
SBie bie 3Jteifterfc©aft, fo ftanb feinet audj baS ©e=

feßenroefen unter ber Stuffidjt unb §ut ber Sunftbe©örbcn.
SamalS ©errfdjte ja nodj bie mo©lt©ättge Sitte, baß ber

©efette SBo©nung, Unterljalt unb Sßege im Meifter©aufe
genoß unb als jur gamilie gepörig betradjtet rourbe, über
bie ber SpauSbater ju madjen habe. SJtandje Sotfdjriften
©aben beutlidj biefeS Serfjüüniß im Sluge : feinem ©djutj»
fneebte fottte j. SS. ber SpauSjdjlüffe't gegeben wetben unb

nad) bem SSefpcrgeläute um 8 ober 9 U©r follten fie fidj
ftetS ju fjpaufe Befinben. ©ine obtigfeitlidje, oft erneuerte

Serorbnung oerbot i©nen baS Segentragen, biefeS Seidjet!

freien ©tanbeS unb eigenen StedjteS. SlnbereS bejog fid)

bagegen auf bie Sienft» unb 3lrbeitSber©öltniffe: ©inet, ber

mut©mittig einen Sag üerfäumt, uertiert einen SBodjenIo©n ;

loer oljne widjtigc Urjadje auS bem Siele fte©t, b. ©. »or
ber Seit ben Sienft »erläßt, „fott ein Spalbja©r ußer©alb
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speziellen Weisungen und Befehlen oberer Behörden
nachgelebt werden; fo wenn das Chorgericht 1644 verbot,

köstliche, „u l.i, modische" Schuhe zu machen oder zu

verkaufen, und 1649 die Verhinderung dcr ärgerlichen

Sonntagsarbeit einschärfte; wogegen man sich jedoch dic

Ausnahme vorbehielt, „im Fall dcr Noth ein Paar Schuhe
ab der Leystung ze züchen und Löchcr darin ze schlagen,"

— Es bedurfte zu dcm Allem nothwendig einer gewissen

Disziplin, die man auch zu handhaben sich nicht scheute;

dem Mcifter Pfründcr wurde 1701 vom Großen Botte

wegen Insubordination das Handwerk uiedergclcgt, derselbe

auch als „unwirscher Kopf" und sür scine „Lumpenhandel"
scharf censurirt; und selbst der uns schon bekannte Mstr,
Haller, obgleich Vorgesetzter, entging keineswegs dcm Tadcl
und der Verpflichtung zum Ersätze, weit cr unbefugter Weise
cinem Andern Schuhe gepfändet und zcrschnittcn hattc.

Wie die Meisterschaft, so stand scruer auch das Gc-
sellenwesen unter der Aufsicht und Hut der Zunftbehördcn.
Damals herrschte ja noch die wohlthätige Sittc, daß der

Gcselle Wohnung, Unterhalt und Pflege im Meisterhause

genoß und als zur Familie gehörig betrachtet wurde, übcr
dic der Hcmsvatcr zu wachen habe. Manche Borschriftcn
haben deutlich dieses Verhältniß im Augc : kcincm Schuh-
kncchte sollte z, B. der Hausschlüssel gegeben werden und

nach dem Vespcrgeläute um 8 odcr 9 Uhr sollten sie sich

stets zu Hause befinden. Eine obrigkeitliche, oft erneuerte

Verordnung verbot ihnen das Dcgentragcn, dieses Zeichen

freien Standes und eigcncn Rechtcs, Anderes bezog fich

dagegen auf die Dicnst- und Arbeitsverhältnisse: Eincr, dcr

muthwillig einen Tag versäumt, verliert cinen Wochenlohn;
wer ohne wichtige Ursache aus dem Ziele steht, d. h. vor
der Zeit dcn Dienst verläßt, „soll cin Halbjahr ußerhalb
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ber ©labt »erbtpben unb ber Meifter fein 8o©n nit fdjulbig
fpn ;" ©eimlidjeS ©tümplermerf ju treiben, o©ne Sorroiffen
be§ SJcteifterS für fidj ober Slnbere ju arbeiten, jog ©träfe
nadj fidj. Selbft »on spoligei megen roanbte man fie© öfters

an bie ©efellfdjaften ; ber Stat© entpßüjl u. 31. 1645, „baß
baS iämmerlidje ©efdjrep ber §attbtmerfspurß in i©rem

3Bägjie©en gewe©rt werbe." ©in „Sdjwarjbüe©lein" war
baju beftimmt, biejenigen ju notiren, weldje unteblidje
Stüde begingen unb Sttafe »etbienten. — 3©tetfeitS ©atten

abet audj bie ©djuftetgefetten i©ten befonbem Setbanb,

i©r S n e dj t e it b o 11, ttjre Sabe ober ©äffe, i©re fanftio»
nirten Sfrtifel obet ©tatuten. SBet »on i©ten Sufammen»

fünften, uamentlidj bem „Sidjtbtaten" ausblieb, würbe bem

Sotten ober bem ©tubenmeifter angejeigt unb »erftel in
Strafe, weldje wo©l gar ber SJteifter beja©len mußte, ©egen
eine ©ebü©r »on 4 Sr. war i©nen uergönnt, im ©efell»

}djnftS©aufe itjre Verberge ju ©aben. Saß fie »orfommenben

gaflS audj i©r Stedjt ju fudjen uub ju erlangen wußten,

erfu©r inSbefonbere ber Sottmeifter StiS 1674, als er fidj
an einem Reffen t©ätlidj »ergriffen ©alte; bie ©efetten

brotjten ju ftriden, bis man i©nen ©enugt©uung »erfdjaffe,
unb ber attjuljifeige Sottmeifter ©atte, laut Sprue© ber

Sorgefefeten, bie SIeintgfeit oon 2 Ü©lrn. unb 16 Sfben. ju
»etgüten.

©S betbient nodj bemeift ju wetben, baß bte ©efell»

fdjaft ju Sd)u©maäjera audj unter ben SerufSgenoffen beS

SanbeS eine gewiffe Stutorttät ausübte.J) Siefelbe Berutjte

aber, f» »iel befannt, auf feiner gefefetidjen ©rttnbtage,
fonbern nur auf bem 3(nfe©en ber §auptftabt über©aupt

>) SereitS 1558 patten bie SJteiftet oon Snterlafen, Unterfeen,
Sttnggcnberg unb Unfpunnen ipte Sfrtifel jur ©enepmigung an
bie Stegierung eingefanbt. biejelben bejwecftcn bie (Srrtcfjtung
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der Stadt verblyben und der Meister kein Lohn nit schuldig

syn;" heimliches Stümplerwerk zu treiben, ohne Vorwissen
des Meisters für sich oder Andere zu arbeiten, zog Strafe
nach sich. Selbst von Polizei wegen wandte man sich öfters

an die Gesellschaften ; der Rath empfahl u. A. 1645, „daß
das jämmerliche Geschrey der Handtwerkspurß in ihrem

Wägziehen gewehrt werde." Ein „Schwarzbüchlein" war
dazu bestimmt, diejenigen zu notiren, welche unredliche

Stücke begingen und Strafe verdienten. — Ihrerseits hatten
aber auch die Schustergesellen ihren besondern Verband,

ihr Knechten bott, ihre Lade oder Casse, ihre sanktionirten

Artikel oder Statuten. Wer von ihren Zusammenkünsten,

namentlich dem „Lichtbraten" ausblieb, wurde dem

Botten oder dem Stubenmeister angezeigt und verfiel in
Strafe, welche wohl gar der Meister bezahlen mußte. Gegen
eine Gebühr von 4 Kr. war ihnen vergönnt, im
Gesellschaftshause ihre Herberge zu haben. Daß sie vorkommenden

Falls auch ihr Recht zu suchen und zu erlangen wußten,

erfuhr insbesondere der Bottmeister Ris 1674, als er sich

an einem Hessen thätlich vergriffen hatte; die Gesellen

drohten zu stricken, bis man ihnen Genugthuung verschaffe,

und der allzuhitzige Bottmeister hatte, laut Spruch der

Vorgesetzten, die Kleinigkeit von 2 Thlrn. und 16 Pfden. zu

vergüten.
Es verdient noch bemerkt zu werden, daß die Gesellschaft

zu Schuhmachern auch untir den Berufsgenoffen des

Landes eine gewisse Autorität ausübte. Dieselbe beruhte

aber, sv viel bekannt, auf keiner gesetzlichen Grundlage,
sondern nur auf dem Ansehen der Hauptstadt überhaupt

>) Bereits 1558 hatten die Meistcr von Jnterlaken, Unterseen,
Ringgenberg und Unspunnen ihre Artikel zur Genehmigung an
die Regierung eingesandt. Dieselben bezweckten die Errichtung
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uub bem ©influße, ben man man ben bortigen Sünften bei

ber Stegierung jujdjrieb. ©S ©anbelle fie© ba©er nidjt fo»

Wo©l um Setfügungen obet Sotfdjtiften auS eigenet ©om»

petenj, als »telme©r um Stat©, gütfptadje, fdjiebStidjtetlidje
Setmittlung, wenn man barum angegangen würbe. SllS

bie Meifter »on Seftigen 1638 fid) beflagtcn, baß bie

Sdju©mad)er im Simment©al, bie boc© feine Drbnung unb
fte© mit i©nen nie gefefet ©ätten, i©nen burdj ©oßärtige
Slrbeit »iel Sdjaben jufügten, gab man i©ncn ben Stat©,

bie Stegierung um 3lb©altung biefer ©oneurrenj ju bitten.

Su gleidjer Seit würben biejenigen beS DberaargauS, bie

wegen itjrer öfterlidjen Sufammenfunft uneinS waren, bem

Sanboögte ju SlarWangen jur Sermittelung cmpfo©len,

beffen ©ntfdjeib beftätigt unb bie Soften jwifdjen bett Sar»
teien get©eilt. Salb barauf üerwanbte man fie© beim Staüje

ju ©unften berer »on Sonolftngen, baß i©nen Wegen ju»
ue©menber 2©eurung bie ©r©ö©ung itjrer Zaxie bewilligt
werben mödjte. Sen 25. Sanuar 1654 ftetlten jwei StuS»

gefdjoffene, StamenS ber Meifterfc©aft ber üier aargauifdjen
Stäbte, baS Sege©ren, baß bte Se©rjeit bei i©nen brei ftatt
nur jwei Sa©re bauem unb Seiner einen neuen Se©rfnaben

oor brei 3a©ren aufbingen fotte; eS er©ielt bie ©ene©=

migung unter Sorbe©alt ber Stegierung unb in bem Sinne,

einer förmlidjen ©efeUfcpaft ober ©tube mit äBirttjfdjafiSredjt,
grebelgeredjtigieit, regelmäßigen unb aufjerorbentltcfjen Sotten,
•ÖanbwerfSpolijei gegen ginljeimifdje unb Slulwärttge, nebft geft»
ftetlung eines betaiüirten 5Earif§. — Sie ©djutjmadjcrjunft in
Sern, 3ur Segutadjtung aufgeforbert, trat ben erften Sünften
gerabeju entgegen, ba nirgenb§ fonft in S- ®n. ©täbten unb
l'anben bie ©djupmadjer eine ©efeUfdjaft für fidj patten, fonbetn
mit ben ©erbein, Steigern ober Slnbern jufammenpietten. Güi»

nigeä bagegen gaben fie pi, jebod) mit wefentlicpen SKobififa»
tioneu. Stefemnad) würbe benn audj ber SeftätigungSbrief am
28. Stob. auSgefteüt. — 3)ie beibetfeittgen Sfftenftücfe ftnben fidj
im ©efetlfd). Slrdjte.
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und dem Einfluße, dcn man man den dortigen Zünften bei

der Regierung zuschrieb. Es handelte sich daher nicht so»

wohl um Verfügungen oder Vorschriften aus eigener
Kompetenz, als vielmehr um Rath, Fürsprache, schiedsrichterliche

Vermittlung, wenn man darum angegangen wurde. Als
die Meister von Seftigen 1638 sich beklagten, daß die

Schuhmacher im Simmenthal, die doch keine Ordnung und
sich mit ihnen nie gesetzt Hütten, ihnen durch hvssärtige
Arbeit viel Schaden zufügten, gab man ihnen den Rath,
die Regierung um Abhaltung dieser Concurrenz zu bitten.

Zu gleicher Zeit wurden diejenigen des Oberaargaus, die

wegen ihrer österlichen Zusammenkunft uneins waren, dem

Landvogte zu Aarwangen zur Vermittelung empfohlen,
dessen Entscheid bestätigt und die Kosten zwischen den Parteien

getheilt. Bald darauf verwandte man sich beim Rathe

zu Gunsten derer von Konolfingen, daß ihnen wegen

zunehmender Theurung die Erhöhung ihrer Taxe bewilligt
werden möchte. Den 25. Januar 1654 stellten zwci Aus-
geschossene, Namens der Meisterschaft der vier aargauischen

Städte, das Begehren, daß die Lehrzeit bei ihnen drei statt

nur zwei Jahre dauern und Keiner einen neuen Lehrknaben

vor drei Jahren aufdingen solle; es erhielt die

Genehmigung unter Vorbehalt der Regierung und in dem Sinne,

einer förmlichen GeseUZchaft oder Stulie mit Wirthschaftsrecht,
Frevelgerechtigkeit, regelmäßigen und außerordentlichen Botten,
Handwerkspolizei gegen Einheimische und Auswärtige, nebst
Feststellung eines detaillirten Tarifs. — Die Schuhmacherzunft in
Bern, zur Begutachtung aufgefordert, trat den ersten Punkten
geradezu entgegen, da nirgends sonst in I. Gn. Städten und
Landen die Schuhmacher eine Gesellschaft fiir sich hätten, sondern
mit den Gerbern, Metzgern oder Andern zusammenhielten.
Einiges dagegen gaben sie zu, jedoch mit wesentlichen Modifikationen.

Dlesemnach wurde denn auch der Bestätigungsbrief am
28. Nov. ausgestellt. — Die beiderseitigen Aktenstücke finden sich

im Gesellsch. Archiv.

Berner Taschenbuch. IS78. 6
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baß eS ju Stabt unb Sanb gehalten wetbe wie ju Safet
unb im „Stpe©." Slue© üon £©un unb Sutgbotf famen

Slnftagen in §anbwerfSfac©en, uttb eine Streitigfeit jwifdjen
Sater unb Meifter eines Seljrjungen in Slarberg würbe

1674 burdj bie Sorgefefeten fdjtebSridjterlidj beigelegt.

©leit© anbern jünftigen §>anbwerfen befaßen bie bur»

gerlidjen Sdju©madjer üon jeljer baS Sribitegium, bie ein»

fdjlägige SBaare in ber Stabt unb im Stabtbejirfe allein

ju üerfertigen unb feil ju ©aben, unb fie fudjten audj baS»

felbe mit atter Sä©igfeit unb Sonfequenj feftju©alten. Selbft
ber Stegierung, wenn fie je baran ju rütteln SBifkitS fdjien,

gab man wo©l etwa jur Slntwort, baS §anbmerf fei ge»

nugfam befefet unb unnöt©ig, eS Wetter ju befdjweren.

©egen bie „Stümpler" ober SMdJer rourben 1631 oier

Sluffe©er oerorbnet, um auf fie ju adjten, i©nen bie SBaare

ju pfänbeu unb fte jur ©rleguug üon brei Sfunben Süße

anju©alten, rooüon eines ber Dbrigfeit, eines bem St.
Sinjenjenmünfter unb baS btitte beu 3luffe©ern obet Sfän»
betn felbft jufommen fottte. SiefeS SlufßdjtSredjt erftredte

fie© taut StattjSjebelS bon 1651 fogar bis auf 2 ©tunben
im Umfreife. Sludj bie §änbler, bie §aufirer unb bie,

roeldje an bet „Steuen Stüden" (Steubtüde) ©d)u©e feil
©ielten, roaren ber SBadjfamfeit ber Sfänber empfo©len.
©S ift faum anjune©men, baß biefe gegen i©r eigenes bop»

pelteS Sntereffe attjugroße Scadjfidjt übten; bielme©r gab es

juroeilen Slnftänbe unb StedjtSftreitigfeiten, roelt©e niebt

immer jum Sort©eil ber ©efettfdjaft ausfielen, unb man
mußte ba©er bie Sfänber erma©nen, fidj alles SdjeltenS
unb SdjlagenS bei SluSübung i©reS SlmteS ju ent©alten.
Sn ber golge bemü©ten fidj bie „äußern Meifter", befonberS
bie ber üter Sanbgeridjte, mit Serufung auf grei©eiten
unb Stedjte unb bie alte 3uge©örigfeit jur Stabt, me©t
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daß es zu Stadt und Land gehalten werde wie zu Basel
und im „Rych." Auch von Thun und Burgdorf kamen

Anfragen in Handwerkssachen, und eine Streitigkeit zwischen

Vater und Meister eines Lehrjungen in Aarbcrg wurde

1674 durch die Vorgesetzten schiedsrichterlich beigelegt.

Gleich andern zünftigen Handwerken besaßen die

bürgerlichen Schuhmacher von jeher das Privilegium, die

einschlagige Waare in der Stadt und im Stadtbezirke allein

zu verfertigen und feil zu haben, und sie suchten auch

dasselbe mit aller Zähigkeit und Konsequenz festzuhalten. Selbst
der Regierung, wenn sie je daran zu rütteln Willens schien,

gab man wohl etwa zur Antwort, das Handwerk sei

genugsam besetzt und unnöthig, es weiter zu beschweren.

Gegen die „Stümpler" oder Pfuscher wurden 1631 vier

Aufseher verordnet, um auf sie zu achten, ihnen die Waare

zu pfänden und sie zur Erlegung von drei Pfunden Buße

anzuhalten, wovon eines der Obrigkeit, eines dem St.
Vinzenzenmünster und das dritte deu Aussehern oder Pfändern

felbst zukommen sollte. Dieses Aufsichtsrecht erstreckte

sich laut Rathszedels von 1651 sogar bis auf 2 Stunden
im Umkreise, Auch die Händler, die Hcmsirer und die,

welche an der „Neuen Brucken" (Neubrücke) Schuhe feil
hielten, waren der Wachsamkeit der Pfänder empfohlen.
Es ist kaum anzunehmen, daß diese gegen ihr eigenes

doppeltes Interesse allzugroße Nachsicht übten; vielmehr gab es

zuweilen Anstände und Rechtsstreitigkeiten, welche nicht
immer zum Vortheil der Gesellschaft ausfielen, und man
mußte daher die Pfänder ermahnen, sich alles Scheltens
nnd Schlagens bei Ausübung ihres Amtes zu enthalten.

In der Folge bemühten sich die „äußern Meister", besonders

die der vier Landgerichte, mit Berufung auf Freiheiten
nnd Rechte und die alte Zugehörigkeit zur Stadt, mehr
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Suttitt uttb gtößete Scgünftigung ju erlangen; mandj»
mal »ermodjte man i©re Slbmeifung bei'm Stat© ober ber

Sennerfammer burdjjufefeen; anbere SJtale geftattete bie

^Regierung wenigftenS perfönlidje StuSna©men, unb in einem

Srojeffe ©atte bie ©efettfdjaft ben äußern Meißern 40 Sro»

nen jtt üergüten, bie fie freilic© t©eilmeife ben Sfänbern
auferlegte. Um nun jebenfatlS baS Stedjt ju wa©ren unb

baS Spanbwerf nidjt Sitten ju öffnen, fdjlug man 1786 »or,

nur einjelne SJceißer auS ben Sanbgeridjten für bie Stabt

ju conceffioniren unb am SJtcifterbotte t©eilne©men ju laffen,

morauf baS SpanbwerfSbireftorium bereitmittig mit Sejeidj-"

nung »on fünfen einging. ©S ließ fie© jebodj nidjt »er»

fennen, baß bas Burgerlidje Spanbmerf je länger jc me©r

feinem Serfalte entgegenge©e; attein über bie Urfadjen unb

Duetten biefer 2©atfac©e mar man feineSroegS einüerßanben.

Sie Me fter felbft fuäjten fie faft auSföjl'teßlic© in ber

©oneurrenj ber gremben unb bem baburdj »erminberten

Slbfafet unb »erlangten bagegen ©djttfe unb Spanbbtetung

»on ©eite ber Stegierung. 3nfonbcr©eit beftagte man fie©

auc© über bie Segünftigung ber franjöfifdjen glüdjtlinge,
melc©e roo©lfeilcr arbeiten tonnten, roeil fte teine bürger»

lidjen Sefdjroerben trügen. Sic Stegierung iprerfeitS jap
wo©l etwas flarer in bie ©adje unb ließ eS auc© an Ser»

fudjen ber 3l'b©ülfe nidjt fefjfcn, fanb aber bamit meljr
SBiberfprudj als ©ntgegenfommcn. Sc©on in ben 3a©ren
1672 unb 1673, als fie bie ©ettfdjenbe Slemterfudjt fabelte,
über bie t©eure Slrbeit bei ben woplfeiten Qeiten fie© »er»

wunbette unb auf bie wünfdjbare ©infü©rung neuer ©ewerbc

©inwieS, berief man jie© nmgefefjrt auf baS t©eure Seber,

bie oft »erfpätete Sejatjlimg, bie fteigenben gorberungen
ber ©efellen, unb erflärtc, „übrigens motte 3eber bei

feinem Serttfe bleiben." ©egen bie §anbwcrfSreform oon
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Zutritt und größere Begünstigung zu erlangen; manchmal

vermochte man ihre Abweisung bei'm Rath oder der

Vennerkammer durchzusetzen; andere Male gestattete die

Regierung wenigstens persönliche Ausnahmen, und in einem

Prozesse hatte die Gesellschast den äußern Meistern 40 Kronen

zu vergüten, die sie freilich theilweise den Pfändern
auferlegte. Nm nun jedenfalls das Recht zu wahren und

das Handwerk nicht Allen zu öffnen, fchlug man 1786 vor,
nur einzelne Meister aus dcn Landgerichten für die Stadt

zu concessioniren und am Meisterbotte theilnehmen zu lassen,

worauf das Handwerksdirektorium bereitwillig mit Bezeichnung

von fünfen einging. Es ließ sich jedoch nicht
verkennen, daß das bürgerliche Handwerk je länger je mehr

seinem Verfalle entgegengehe; allein über dic Ursachen und

Quellen dieser Thatsache war man keineswegs einverstanden.

Die Me ster selbst suchten sie sast ausschließlich in dcr

Coneurrenz dcr Fremden und dem dadurch verminderten

Absätze und verlangten dagegen Schutz und Handbietung

von Seite dcr Regierung. Insonderheit beklagte man sich

auch über die Begünstigung der französischen Flüchtlinge,
welche wohlfeiler arbeiten könnten, weil sie keine bürgerlichen

Beschwerden trügen. Dic Regierung ihrerseits sah

wohl etwas klarer in die Sache und ließ es auch an

Versuchen der Abhülfe nicht fehlcn, fand aber damit mehr

Widerspruch als Entgegenkommen. Schon in den Jahren
1672 und 1673, als sie die herrschende Aemtersucht tadelte,
über die theure Arbeit bei den wohlfeilen Zeiten sich

verwunderte und auf die wünschbare Einführung neuer Gewerbc

hinwies, bcrief man sich umgekehrt auf das theure Leder,

die oft verspätete Bezahlung, die steigcndcn Forderungen
der Gesellen, und erklärte, „übrigens wolle Jeder bei

seinem Berufe bleiben." Gegen dic Handwcrtsreform von
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1683 ließ man bie Semerfungen unb Sefdjmerben ber

©efettfdjaft burc© bie Sorgefefeten übergeben unb felbft bie»

jenige oon 1766 etwieS fidj jut gtünblidjen £>ebung beS

UebelS unjuteidjenb. Set Spauptfeutb beS HanbwerfS, ben

man nidjt etlennen mottle obet nidjt anjugteifen wagte,

wat eben baS Stiüilegium felbft, auf baS man fidj fo fe©t

ftüfete uub fteifte, baS Monopol mit feinen motalifc© fc©äb»

lidjen SBittungen, bem ttägen Setlaß auf baSfelbe, oet»
6unben mit bem falfajeit Sutgetßolj, bet 3ltbeitS)c©eu unb

©enußfudjt; ftets SBenigete wibmeten fidj bem e©tenwett©en

Setufe itjrer Säter unb Mandje ließen i©n balb liegen,

um nadj mü©eIofen ©tetten ju jagen; es mußte fogar 1786
»erboten wetben, baS ^anbwerf um ©elb an Slußete ju
»etleiljen, unb wä©renb 1643 bie Sa©l ber Meifter, bte

baS ^anbwerf übten, — o©ne bie 24, bie fidj auf ber

SBanberfdjaft befanben, — 34 betrug, ©atte fie fidj am

©nbe beS folgenben 3a©r©unbertS bis auf 8 unb 9 »er»

minbert, fo baß man für nötljig ©ielt, auS SJtängel an

tüdjtigen SJceiftern bie ©teilen betfelben im Sotgefefeten«

Sötte mit anbetn Stubengenoffen ju befefeen.

5. 5>ie Jititan^n.
SluS ben altern Sofumcnten etgibt eS fie©, baß bie

©efelljdjaft ftü©et jebenfatlS nut ein ganj geringes Set»

mögen befaß, weldjeS jubem gtößtent©eilS in unabttäglidjen
©ebäubett unb einigen ©etäi©jdjaften beftanb. Sut Untet»

©altung uub Scßteitung bet botfommenben SluSgaben ©atte

ba©et jebeS ©ejettfdjaftSglieb einen jä©tlidjen Seittag unter
bem Stamen „St üb eng elb" obet „S tu'b enjinS "

ju leiften. SBer fidj beffen weigette obet bet 3Jca©nung

ungeaajtet im Stüdfianbe blieb, bem wutbe bet SBappen»

fc©ilb auf ber Stube umgefe©rt ober wo©l gar baS ©efell»
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1683 ließ man die Bemerkungen und Beschwerden der

Gesellschaft durch die Vorgesetzten übergeben und selbst

diejenige von 1766 erwies fich zur gründlichen Hebung des

Uebels unzureichend. Der Hauptfeind des Handwerks, den

man nicht erkennen wollte oder nicht anzugreifen wagte,

war eben das Privilegium selbst, auf das man sich so sehr

stützte und steifte, das Monopol mit seinen moralisch schädlichen

Wirkungen, dem trägen Verlaß auf dasselbe,
verbunden mit dem falschen Burgerstolz, der Arbeitsscheu und

Genußsucht ; stets Wenigere widmeten sich dem ehrcnwerthen

Berufe ihrer Väter und Manche ließen ihn bald liegen,

um nach mühelosen Stellen zu jagen; es mußte sogar 1786
verboten werden, das Handwerk um Geld an Außere zu

verleihen, und während 1643 die Zahl der Meister, die

das Handwerk übten, — ohne die 24, die sich auf der

Wanderschaft befanden, — 34 betrug, hatte sie sich am

Ende des folgenden Jahrhunderts bis auf 8 und 9

vermindert, so daß man für nöthig hielt, aus Mangel an

tüchtigen Meistern die Stellen derselben im Vorgesetzten-

Botte mit andern Stubengenosfen zu besetzen.

5. Aie Allianzen.

Aus den ältern Dokumenten ergibt es sich, daß die

Gesellschaft früher jedenfalls nur cin ganz geringes

Vermögen besaß, welches zudem größtentheils in unabträglichen
Gebäuden nnd einigen Geräthschaften bestand. Zur
Unterhaltung und Bestreitung der vorkommenden Ausgaben hatte

daher jedes Gcsellschaftsglied einen jährlichen Beitrag unter
dem Namen „ Stub en g etd" oder „Stubenzins"
zu leisten. Wer sich dessen weigerte oder der Mahnung
ungeachtet im Rückstände blieb, dem wurde der Wappenschild

auf dcr Stube umgekehrt ode? mohl gar das Gefell-
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