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Der Bilderhandler und seine Kunden im 
Mitteleuropa des 19. Jahrhunderts 
Rudolf Schenda 

Schenda, Rudolf 1984: Der Bilder handler und seine Kunden im Mitteleuropa des 
19. Jahrhunderts . - Ethnologia Europaea XIV: 163-175. 

Der Handel mit Kupferstichen dehnt sich seit dem spiiten 18. Jahrhundert aus. 
Die neu e Reproduktionstechnik der Lithographie, verbesserte Druckerpressen 
und raschere Transportmittel erlauben seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts die 
Diffusion von preiswerten populiiren Bilderbogen bis in die fernsten Winkel Eu
ropas . Ausgeh end von Druck erzen tren (wie Remondini in Bassa no, Wentz el in 
Weissenbur g) und von Deposit iiren d:ieser Verlage in den Grossst adten , tm gen 
Hunderte von Hausierernjiihrlich viele Millionen Bilder zu einem anwachsenden 
Publikum in Stadt und Land. Im Umkreis des Bilderhandels sind starke wirt
schaftliche Polarisierungen und soziale Spannungen spiirbar; Kolportage fur das 
Landvolk und stiidtischer Galeriehandel fur das Biirgertum sind weit voneinan
der entfernt. Uber den Gebrauch und Verbrauch von Bildern im Biirgerhaus 
oder Bauernhaus ist noch zu wenig geforscht word en. 

Prof. Dr. Rudolf Schenda, Volkskundliches S eminar, Abteilung Europaische 
Volksliteratur , Zeltweg 67, CH-8032 Zurich. 

Johann Peter Hebel, der grosse deutsche 
Volkserzieher, bringt in seinem Kalender, dem 
Rheinischen Hausfreund von 1808 eine Ge
schichte unter dem Titel Pieve; sie beginnt: 
»Jedermann kennt die Bilder- und Landkar
tenhandler, die im Land herum ihre Waren, 
Bildnisse von Heiligen, Bildnisse von Kaisern 
und Konigen und Kriegsschauplatzen feiltra
gen . Aber fiir manchen kommen sie wie die 
Storken ins Land, das heisst, er weiss nicht, 
woher sie kommen .«1 Johann Peter Hebel un
ternimmt es dann , den Lesern seines Kalen
ders die Lebensbedingungen dieser Handler zu 
erklaren: Pieve sei ein armes Dorf »im Kanton 
Tessino, in welsch Tirol « die Bewohner batten 
zunachst mit Feuersteinen gehandelt, dann 
habe ihnen »der Besitzer der ben1hmten Buch
und Kupferstichhandlung, Remondini in Bas
sano «, Kupferstiche und Helgen zum Handeln 
anvertraut. So seien diese Manner zunachst 
durch Suddeutschland gezogen und durch ih
ren Fleiss und ihre Ausdauer zu den angese
hensten Kupferstichhandlern Europas gewor
den; sie gelangten mit ihrer Bilderware nach 
Preussen, Polen, Schweden und Russland, ja 

bis nach »Tobolsk in Asien « und hatten »ste
hende Handelsgesellschaften« in Augsburg, 
Amsterdam, Lubeck, Kopenhagen, Stockholm 
und Warschau. Er, Hebel, der Rheinische 
Hausfreund, kenne sie und ziehe vor ihnen den 
Hut . 

Rebels bisher von der Bilderforschung unbe
achteter Text erlaubt mir, eine Brucke von den 
Alpen zum Baltischen Meer zu schlagen. Aber 
ich muss ihn doch auch gleich korrigieren : Das 
Dorf Pieve Tesino liegt nicht im schweizeri
schen Kanton Tessin, sondern im Tesino-Tal 
nordlich der Bilderbogenstadt Bassano, und 
Pi eve gehi:irte damals zu Tirol. 2 Georg von 
Martens hat in seiner Reise nach Venedig von 
1824 auf diese Handler und ihre Kupferstiche 
aus Bassano, Venezia, Brixen, Paris, Augsburg 
und Nurnberg hingewiesen3, ebenso Ludwig 
von Hormann in seinen Tiroler Volkstypen von 
1877'. In neuerer Zeit hat dann Achille Ber
tarelli die »Tesini « naher beschrieben; sie seien 
in kleinen Gruppen unter der Leitung eines 
»capo« drei oder vier Jahre lang unterwegs ge
wesen und bis nach Sibirien und Astrakan ge
langt; aus einem Gerichtsprotokoll voii 1781 
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Racliel'Ung Von Jean Duples sis-Bertaux aus der 
-Suit.e des eris de Marchand s ambulants de Paris •, 
Paris 1807 (S. Taubert, 1966 , p. 259) . 

seien 130 Unterschriften von olchen »capos « 
bekann t ~ - die Aktivitat dieser Bilderhandler 
mu ss also zwischen 1750 und 1810, nach all 
dem Gesagten europaweit und ungewohnlich 
inten iv gewesen sein 6• sie passt ganz zu der 
expansiven Produktions- und Diffusionspolitik 
der Firma Remondini in Bassano del Grappa , 
welche wir <lurch die Stuclien von Gino Batioli 
gut kennen 7

• 

Mit solchen generellen Angaben uber ein 
Hii.ndlerdorf konnen wir uns allerdings nicht 
zufrieden geben. Wie hab en denn die Bilder
handler gearbeitet, wer war ihr Publikum wie 
ihr Verhiiltnis zu den Behorden und zu der ein
heimischen Konkurrenz? Solche Fragen lassen 
sich nur anhand von Archivalien beantworten, 
und es nimmt eigentlich wunder, <lass die 
volkskundliche Bilderbogenforschung trotz 
meiner Anstosse, die ich vor mehr als zehn 
Jahren gab 8, nicht mehr als bisher geschehen, 
solchen sozialhistorischen Materialien nachge 
gangen ist 9

• Ich mochte daher an dieser Stelle 
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ein paar neue Informationen ins Spiel bringen 
und abermals for eine auch kommunikation s
wissenschaftliche Betrachtung von populiirer 
Druckgr aphik pladieren. 

Zun1ck zu den Tesini : ich gehe einem Hand
ler aus Pieve namens Jacob Giecelle nach. Die 
wurtt embergi che Polizei-Direktion vermerkt 
ihn am 30. J uni 1818 in ihTen Akten. Er war 
damals schon neun Monate im Lande tii.tig ge. 
wesen und bat um die Verlii.ngerung seines 
Passes um sechs Monate. Der Antrag wurde 
genehmigt. Giecelle ste)lt e seine Kupferstiche 
weiterhin in Stuttgart »unter der Mau er« au , 
aber die einheimischen Bilderhii.ndler, nii.mlich 
Kaufmann, Maiderle, Ebner und Aichele er
hoben beim Polizeidirektor Protest, weil sie ihr 
Geschii.ft mehr und mehr beeintrii.chtigt sahen. 
Der Polizeidirektor verbot daher am 14. Juli 
1812 dem Jacob Giecelle die Fortfohrung sei
nes Handels. Der Italiener aus dem franzosi
schen Departem ent Etsch 10 legte Be cbwerde 
beim Polizeimini terium ein und erhi It schon 
neun '!'age spater eine neue Handelserlaubnis 
und zwar aufgrund der damals im Lande ga
rantierten Handelsfreiheit 11 (welche insbeson
dere franzosischen Untertanen gegenuber zu 
respektieren war ). 

Funf Jahre spater, erfahren wir aus den Po
lizeiakten, hatte Giecelle schon die Erlaubnis 
bekommen, sicb fur im.mer in Stuttgart auf
zuhalten; er war a lso ein sesshafter Gasta.rbei
ter gewot·den. Da s er dabei keine swegs zu 
Reichtiimern gelangt war, zeigen die folgenden 
Umstande : 1817 war er an Wassersucht 
schwer erkrankt . Die Bruder Battista und 
Giuseppe Nervo aus Trient baten daher den 
Konig , den Handel des Giecelle iibernehmen 
zu durfen . Doch der kranke Mann hatte beim 
Steueramt noch 25 fl. Schulden . Die Geschii.fts
nachfo]ger erklarten sich bereit , die Steuern 
nachzuzahlen ja sogar die Sozialkosten for 
den Landsmann zu tragen, wenn sie dessen 
Verkaufsplatz einnehmen durften. Drei Tage 
nach Abfassen die es Schreibens (31.5 .1817) 
war Giecelle schon tot, und sogleich fand sich 
ein neuer Anwiirter auf des Verstorbenen Ar
beitsplatz . Der Mann hiess Stefano De Vettori, 
er sta mmte ebenfalls au dem italienischen Ti
rol, hatte in Stuttgart der Tochter des Quai·ti
ermeisters Basler die Eh e versprochen und bat 
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Kupferstich von 
Ambrosius Gabler aus 
den »Ausruffenden 
Personen in 
Niirnberg«. Hrsg . v. 
A. Gabler, Niirnberg 
1789. (S. Taubert, 
1966, p. 193). 

~~ 
G:Ji f.'i 
Mt.1 f.l 

um die Erlaubnis , Giecelles Geschaft uberneh
men zu durfen, selbstverstandlich nach Zahlen 
der Steuerschulden . Zwei Wochen spater hatte 
er seine Aufenthaltsgenehmigung und 
brauchte nur noch sein »Accis-Patent«. Aber 
auch Battista Nervo bekam seine Handelser
laubnis, zumal seine Voreltern schon seit mehr 
als 50 Jahren unter der Mauer mit Kupfersti
chen gehandelt hatten (19.6.1817). So bluhte 

denn <las Geschaft auf den Standen unter der 
Mauer, und Nervo wagte es sogar, auch um die 
Erlaubnis zu bitten, Flugschriften, und zwar in 
einer festen Bude, zu verkaufen. Doch die 
Stuttgarter Buchhandler intervenierten, und 
Nervos Antrag wurde abgelehnt. 

Ein dritter italienischer Bilderhandler lost 
dann 1822 neue Diskussionen aus: Die Stutt
garter Konkurrenz hatte es offenbar verstan-
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den, den Battista Nervo aus der Stadt zu dran
gen. Die Bruder Rippo treten nun auf den 
Plan, aber die Stadtdirektion weist sie ab: 
hochstens in der Messezeit diirfen sie sich in 
Stuttgart mit Bildern sehen lassen. 12 Und 1828 
wird sogar der einheimische Hof-Kupfer
drucker Baumann daran gehindert, unter der 
Mauer in der Stiftsstrasse eine feste Verkaufs
bude zu errichten. 13 

Dieses kleine Aktenbiindel aus dem Staats
archiv Ludwigsburg macht folgendes deutlich: 
Zwischen dem ambulanten und dem stationa
ren Bilderhandel gibt es, in einem Prozess ver
tikaler sozialer Mobilitat, fliessende Ueber
gange. Ein Verkaufstisch ist die erste Station 
auf dem Wege zu einer Holzbude 14

, und diese 
ein Schritt weiter auf der Strasse von der arm
lichen Stadtmauer weg ins Geschaftszentrum 
einer Stadt und damit zu einem Erfolg, der 
letztlich nur wenigen in Form eines festen La
dens mit Schaufenstern vergonnt ist. Der Kon
kurrenzkampf ist enorm, nicht nur von Seiten 
der Einheimischen - das Heer der arbeitsu-

13. b. 
B. b. 

Holzschnitt nach Ludwig Richter von I. G. Flegel. 
Leipzig, 1845 (S. Taubert, 1966, p. 377). 
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chenden Landsleute aus dem Etschgebiet 
stosst bestandig nach, wartet auf den Tod oder 
das Weiterwandern der alteren Vorganger. 
Und dann sind da die fortwahrenden Ausein
andersetzungen mit den Behorden - auf dieser 
Ebene liefern Bilder keine Lust, sondern eher 
Last. 

Von dieser mittleren Ebene des halbstatio
nar en Bilderhandels auf Holztischen konnen 
wir nun zu den extremen Polen des Bilderhan
dels vorstossen: den eleganten Bilderliiden ein
erseits und den zerlumpten Kolporteuren an
derseits . Wahrend man for den Tisch-Bilder
handel ein gemischtes Publikum von 
Kleinbiirgern aller Art voraussetzen kann, 
teilt sich das Publikum der stiidtischen Bilder
laden und der dorflichen Hausierer eindeutig 
in zwei Klassen: das besitzende Biirgertum 
und die teils Haus und Land besitzende, teils 
tag elohnernde Landbevolkerung . 

Mit dem grossstadtischen Bilderhandel for 
ein biirgerliches Publikum brauche ich mich 
bier nur insofern auseinanderzusetzen als er 
einen eindeutigen Kontrast zum Kolportage
handel darstellt. Der biirgerliche Bilderhandel 
ist standortgebunden, an einen festen Laden 
namlich mit Ladenschild und Schaufenstern . 
Wenn Giorgio Lise in seinem Katalog lombar
discher populiirer Drucke allein for die Stadt 
Milano im Laufe des 19. Jahrhunderts ein
hundert Lithographen, Drucker und Handler 
von Bildern angibt 15, so haben hochstens fiinf 
von diesen einen so ansehnlichen Laden be
sessen. Zu nennen ist da insbesondere die 
Firma Ronchi in der Contrada dei Rastrelli, 
welche dreisprachige Hausinschriften trug, 
wobei mit dem deutschen »Wegweiser « Reise
fuhrer (guides) und mit den »Aussichten « An
sichten (vues) gemeint waren 16

• Solche respek
tablen Laden, welche dann auch die Ehre bat
ten , in Kupferstichen und Lithographien 
abgebildet zu werden 17 finden sich in den gros
sen Stadten, so etwa Humphrey in London 18 

oder Aubert in Paris 19
• Die ltaliener sind iibri

gens immer dabei; Schulzens Adressbuch von 
1839 nennt Marco Berra in Prag, die Witwe 
Ganganelli in Hamburg, Vincenzo Zanna in 
Augsburg, Pietro del Vecchio in Leipzig und 
die Firma Rocca in Berlin und Gottingen. 20 Die 
Weihnachtskataloge des Buchhandels zeigen 
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Visitenk ar te eines Bilderh andlers , Ende 18. Jh . (Ro
manische Saite = Ri:imische Ansichten). Furstliche 
Biblioth ek Schloss Harburg/Donauwi:irth. 

uns , was in solchen Laden zu haben war, in 
Eduard Holzels Kunstverlag in Wien etwa die 
»Neuesten Wiener Oeldruckbilder « mit Titeln 
wie »Morgen am Traunsee«, »Abend am Bo
densee «, »Venedig mit der Kirche Santa Maria 
della Salute bei Mondbeleuchtung «, »Nach der 
Messe am Marcusplatze in Venedig «.21 

Weder die Kunsthistoriker 22 noch die Volks
kundler haben bisher solche Quellen ausge
schopft. 23 Sie fliessen jedoch seit der Mitte des 
18. Jahrhunderts reichlich; ich nenne bier nur 
das in Mannheim erschienene Journal des 
Journaux 24

, das Weimarer Journal des Luxus 
und der Moden, das dem Burger regelmassig 
die neuesten englischen Kupferstiche vor
fiihrt25, aber auch die kleineren Wochenblat
ter, in denen die lokalen Buchhandler immer 
wieder Bilder und Bildserien zum Verkauf an
bieten. 26 Wir sehen aus solchen Quellen, wie 
und mit welchen Angeboten und zu welchen 
Preisen die Bilderhandler arbeiteten, und wir 
konnen aus solchen Oaten Ruckschhisse auf 
die Konsumenten der Bildwerke ziehen. Bei 
den genannten Handlern !assen allein die in
tellektuellen Themen der Bilder und ihre 
Preise auf ein grossburgerlich-stadtisches Pu
blikum schliessen; doch sind gerade in den Pro
vinzstadten, wo die Buchdrucker und Buch
handler auch Bildwerke fiihren, Tendenzen 
feststellbar, die weniger wohlhabenden Schich
ten der Bevolkerung zu erreichen. 27 

Der eine Pol des Bilderhandels wird von den 
stadtischen Kunstfirmen, der andere vom Kol-

porteur, dem ewig wandernden Hausierer, ge
bildet. Damit ist nicht gesagt, dass der Kolpor
teur unabhangig von der stiidtischen Bilder
produktion arbeitet, im Gegenteil: erst eine 
entwickelte Vertriebsorganisation beim stadti
schen Drucker und Verleger 28 macht den Ein
satz und die Existenz zahlreicher Kolporteure 
moglich . Die von der Firma Remondini abhan
gigen Handler aus Pieve Tesino wurden schon 
genannt, uber die fiir Pellerin in Epinal arbei
tenden Kolporteure babe ich verschiedentlich 
berichtet 29

; neuerdings erhalten wir reiches 
Belegmaterial zum Thema aus der Studie von 
Dominique Lerch uber die Firma Wentzel in 
Weissenburg /Elsass 30

. Die Archiv-Akten lie
fern uns prazise Informationen uber die Man
ner , wir kennen Hunderte von Namen 31, ihre 
niedrige soziale Herkunft und ihre Berufe wie 
Handlanger , Kriegsveteran , Weber, Lumpen
sammler, Strumpfwirker; die wenigen in dem 
Geschaft tatigen Frauen waren Eisenbahner
gattinnen oder unversorgte Witwen 32. Die Be
horden duldet en diesen Handel , weil er die 
Zahl der Arbeitslosen und die kommunalen So
ziallasten senkte , aber sie ubten eine strenge 
Kontrolle aus. Jedes einzelne Bild, das in den 
Handel gelangen sollte, musste deklariert und 
genehmigt werd en, so erhielt der arbeitslose 
Lithograph Joseph Liehrmann aus der Krute
nau in Strassburg nach ausfiihrlichem briefli
chen Antrag vom 14. Juli 1851 fiinf Tage spii
ter die Erlaubnis, die Farblithographie »Die 
zehn Gebote « ein Jahr Jang zu kolportieren 33. 
Andere Kolporteure wie Christian Koler aus 
Jungingen (Furstentum Hohenzollern) oder 
Leonhard Kassner aus Saarunion erfreuten 
sich des Patronats der grossen Firma Wentzel 
und durften deren Produktion verkaufen 34. So 
zum Beispiel Georg Walter von Pirmasens 35, 
der 1857 folgende Bilder Wentzels feilbieten 
konnte: 

Heilige Bilter 
Sinnetig (Besinne dich?) 
Jager Stuk (aus der Jagd-Serie) 
Sanftmut 
Daugnis (Taugenichts) 
Grosfaters lieblin 
lberschwemmun 
Alteliebe 

435 
12 
8 
4 
2 

2 

2 
14 
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Jagers leigt (Leichenzug) 23 
Baum der libe 16 
Stufajare 6 
Die verschidene Stenten (Stancle) 12 
Kattarina 5 
Adam und Efa 7 
Schafer und Schaferin 2 
Barbara und Lisabet 4 
Theres und Machtalen 4 

Genofefa Geschicht 19 
Mari und Machtalena 2 
Metzgeleicht (Leichenzug) 2 
Wenters Alte Kint (Wenn das Alte kiinnt') 3 
neie Jar 2 
Goltbilter 162 

Gebraten (Gebete?) 10 
Der dreie (treue) Wachter 
Waltlige (weltliche Bilder) zusamen 

4 
155as I 

Neben zahlreichen Genehmigungen fur solche 
armseligen Handler liegt uns freilich auch eine 
Reihe von Zuruckweisungen vor, die einmal 
mit moralischen Bedenken, oft aber auch mit 
politischen Vorsichtsmassregeln zu tun haben. 
Der Bilderhandler Johann Becker von Burgal
ben bat am 16. Mai 1860 das Badische lnnen
ministerium um ein Hausierpatent, und ob
wohl er beteuert, »immer sehr anstandige Bil
der « und »keine verbotenen Bilder « verkaufen 
zu wollen, schrieb der Beamte an den Rand 

., 

Lithographie von 
Lepan , Paris, 1833. 
(S. Taubert, 1966, 
p. 327) . 
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von Beckers Brief »abschlagen«. Ahnlich ging 
es dem Trio Stephan Schaaf, Philipp Eckardt 
und Peter Meyer von Stein im Bezirksamt 
Bergzabern; sie wollten am 19.8.1862 »mit reli
giosen und moralischen Bildern und entspre
chenden Abbildungen ausserordentlicher Zeit
ereignisse, sowie den Portriits durchlauchtig
ster Monarchen Europas« handeln, das heisst, 
mit Lithographien, die aus Frankfurt und Ber
lin stammten. Der Antrag wurde, wahrschein
lich wegen der politisch zeitbezogenen Bilder, 
abgelehnt 37. Zu diesen Behinderungen des Kol
portagehandels kommen die zahlreichen Fiille 
von Zensur und Beschlagnahmen 38 von einer
seits obszonen 39, hiiufiger noch politischen Bil
dern, in Frankreich etwa siimtlicher Napoleon
darstellungen in der Zeit der Restauration 40. 
Ich habe dieses traurige Kapitel des Bilderhan
dels mehrfach dargestellt 41, brauche hier also 
nicht niiher darauf einzugehen. Es scheint mir 
jedoch wichtig festzuhalten, dass wir von der 
Existenz mancher sowohl erotischer als auch 
politischer Bilder nur aus den Zensurakten 
wissen. Anders gesagt: der in den offentlichen 
Sammlungen vorhandene Bestand liefert uns 
ein unvollstiindiges Bild der Imagerie des 19. 
Jahrhunderts, die durchaus auch ihre aggres
siven, protestierenden und sexuell eindeutigen 
Aspekte hatte. 

Das Heer der Kolporteure diffundierte jiihr
lich eine ungeheure Menge von Bilderbogen. 
Wenn im Jahre 1854 allein im Departement 
Vosges 2,7 Millionen Bogen von den Druckern 
deklariert wurden 42 und wenn man bedenkt, 
dass Epinal in der franzosischen Gesamtpro
duktion nur einen sehr geringen Teil aus
machte43, dann ist es nicht iibertrieben zu be
haupten, die Kolporteure hiitten jiihrlich einen 
Bilderbogen an jeden zweiten lebenden Fran
zosen verkauft. 44 Es ware gut zu wissen, ob 
iihnliche Schiitzungen fiir Italien, Deutschland 
oder Skandinavien moglich sind. Eine solche 
Diffusionsgeschichte setzt nicht nur eine 
grosse Menge von Kolporteuren voraus, son
dern ein differenziertes Vertriebssystem, zu 
welchem zum Beispiel zahlreiche Verlags-Nie
derlagen (depositeurs) 45 und die mit der Post zu 
versendenden gedruckten Bestell-Listen 46 ge
horen. Diese Diffusionsfrequenz zwingt uns 
aber auch zu Ueberlegungen, wie stark der Im-

pact der Bildinhalte auf Kulturwissen und 
Kulturverhalten der Konsumenten, also auf 
Meinungen, Einstellungen und Sinngebungen 
der Bevolkerung war. Wir brauchen daher 
nicht nur entsprechende Inhaltsanalysen sol
cher Bildbestiinde 47, sondern auch weitere ln
formationen iiber den Gebrauch der vom Kol
porteur in alle Winkel des Landes getragene 
Bilder. 

Aus der volkskundlichen Literatur, insbe
sondere aus der Wohnraumforschung wissen 
wir, wie und wo gerahmte oder ungerahmte 
Bilder in Stube oder Schlafzimmer 48, in Truhen 
und Schriinken 49 (»Kistebrev«) oder an den 
Wiinden gebraucht wurden. Der mentale Mo
dus des Gebrauchs ist weniger bekannt : Wie 
weit ging der Glaube an die Schutzfunktion 
van Heiligenbildern, 50 aufwelche Weise las der 
Analphabet den Diskurs eines Bildes? 51 Es 
scheint mir dringend notwendig, fiir das 19. 
Jahrhundert auch fiir den Bilderbereich das zu 
sammeln, was die Buchforscher »Lese-Erinne
rungen «, »Lese-Erfahrungen« oder »Leser
Biographien «52 nennen. Wie steht es mit den 
»Bild-Erfahrungen« unserer Vorviiter? Nii
here Untersuchungen werden auch hier ein 
differenziertes Bild vom Bildgebrauch zeich
nen. Karl Gutzkow berichtet zum Beispiel van 
biblischen Bildern im Schulalltag, aber auch 
van den »Heiden des Tages, deren Abbildun
gen, grell mit Wasserfarben getuscht, neben 
Ludwig Sands Enthauptung an allen Buchbin
derliiden hingen «53. Theodor Fontane be
schreibt die Bilder in seinem biirgerlichen El
ternhaus in Svinemiinde, »Landschaften und 
Genrestiicke, dann aber auch Portraits engli
scher Staatsmiinner samt Kriegs- und Seehel
den «, auf der anderen Seite aber auch die Bil
der eines Guckkasten-Mannes in einer Jahr
marktsschaubude, Bilder vom griechischen 
Kriegsschauplatz aus der Gustav Kiihnschen 
Druckerei 54. Der schwiibische Arzt Michael 
Buck erziihlt in seinen Erinnerungen van ei
nem Bildermann, der ihm fiir Fensterblei ei
nen Napoleon und eine Eisenbahn gab 55. Eine 
ganz iihnliche Szene hatte zuvor schon Bert
hold Auerbach in den Schwarzwalder Dorfge
schichten geschildert 56. Zu autobiographischen 
und anderen literarischen Quellen miissen wir 
auch noch die Reiseliteratur beiziehen . In der 
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Holzstich von Karl 
(Charl es) Girardet 
aus dem »Magasin 
Pittor esque«, T. XIX, 
Paris 1851. (S. 
Taub ert, 1966, 
p. 405 ). 

Tat hat August von Kotzebue in Kurgan in Si
birien Nurnberger Bilderbogen gefunden, und 
es fragt sich, ob ein Sudtiroler Bildermann aus 
Pieve sie dorthin getragen hatte 57

• Der bayeri
sche Gebirgs-Wanderer Ludwig Steub fand in 
den heimatlichen Alpen immer wieder 
Wentzel-Bilder und war zornig, <lass dort keine 
Munchner Stiche hingen 58

• Man kame, wenn 
man Dutzende solcher Zeugnisse gesammelt 
hatte, nicht nur zu einer Unterscheidung von 
burgerlichem und plebejischem Bilderge
brauch , sondern auch zu sozialpsychologischen 
Kategorien der Bildfunktionen. 

Ich fasse zusammen: Uber die Diffusion von 
Bilderbogen im 19. Jahrhundert ist bisher we
nig bekannt. Aus den Materialien, die uns zur 
Verfogung stehen, geht jedoch hervor, dass 
der Bilderhandel insgesamt einen bedeuten-
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den Wirtschaftsfaktor darstellte, der nicht nur 
hohe Umsatze erzielte, sondern auch Tausen
den von Menschen Arbeit und Brot ver
schaffte . Als extreme Pole dieses Handels tre
ten der wandernde Kolporteur und der statio
nare Ladenhandel klar hervor; der eine 
versorgt hauptsachlich ein Publikum in den 
Dorfern, der andere eine stadtische Abneh
merschaft. Doch die -Obergange sind fliessend; 
insbesondere dringt der Kolporteur auch in die 
Stadte vor und versucht sesshaft zu werden, 
zuerst als Mauerhandler, dann mit einem 
Tisch, spater vielleicht mit einer Bude, in Aus
nahmefallen mit einem Laden. Die vertikale 
Mobilitat ist jedoch gering, von tausend Kol
porteuren wird vielleicht einer ein stadtischer 
Galeriebesitzer. Um so grosser und bedeuten
der ist die horizontale Mobilitat: Wir kiinnen 
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Bilderhandel an der Stadtmauer van Krakau, Florianstor (1983). Fata: R. Schenda. 

einen starken lmmigrationsdruck aus den ita
lienischen Alpenti:ilern feststellen, in den 
Rheingegenden eine stetige Pendlerbewegung 
von Ost nach West und zuri.ick. Die Diffusion 
der Bilder erstaunt <lurch die Quantitat des ab
gesetzten Materials, aber auch durch die i.iber
bri.ickten Distanzen: mitteleuropi:iische Bilder 
sind, mit mehrsprachigen Unterschriften ver
sehen, im fernsten Osten und im fernsten We
sten zu finden, Depositi:ire sorgen in aller Welt 
for zentrale Vorrate, Kolporteure tragen die 
Waren dann weiter. Gewiss fehlen uns fur sol
che Vorgi:inge noch mancherlei Detailstudien, 
doch sehen wir zumindest die groben Linien di
eser Handelsgeschichte vor uns . 

Weitgehend im Dunkeln tappen wir dagegen 
noch in bezug auf den Gebrauch und Ver
brauch dieser Ware und zwar einmal hinsicht
lich der schichtspezifischen Konsumtion als 
auch im Hinblick auf die kulturellen Auswir
kungen dieses Bildergebrauchs. Die Ge
schichte der Ausbildung und der Veri:inderung 

von popularem Bilder-Geschmack, also die 
Frage der Akzeptation oder Zuri.ickweisung 
von Bildangeboten ist ebenfalls weitgehend 
unerforscht 60

. Es fehlt nicht an Quellen aus 
dem Bereich der Autobiographien, der realisti
schen literarischen Beschreibungen und der 
Reiseberichte, doch sind solche Quellen weit
gehend unbeachtet geblieben - ich erinnere 
nur an Hebels Beschreibung der Handler von 
Pieve. Und mit dieser Ri.ickkoppelung miichte 
ich hier dafi.ir pli:idieren, dass die Bilderfor
schung sich mehr als bisher auch den ausser
bildlichen Quellen zuwenden miige, bilderlosen 
Bi.ichern und staubtrockenen Archivalien. Der 
Bildgenuss, die Freude am populi:iren Bilderbo
gen werden durch solche Studien nicht gerin
ger werden. 
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RUB, 142) 145-146. Dass die Geschichte auch in 
die Lesebiicher iiberging, zeigt der gleiche Text 
in: Deutsches Lesebuch for die unteren Klassen 
hoherer Unterrichtsanstalten [ ... ] von J. W. 
Straub. Aarau und Thun: J. J. Christen 1847, 
162 sq.: »Pieve im Kanton Tessin- , [!]. 

2. Zentner, Wilhelm: Johann Peter Hebel. Karls
ruhe 1965, 654. - Der for Hebel entschuldbare, 
aber heute nicht mehr annehmbare Irrtum wird 
fortgepflanzt bei Hilscher, Elke: Die Bilderbogen 
im 19. Jahrhundert. Miinchen: Verlag Doku
mentation 1977 ( = Studien zur Publizistik, 22) 
81; ibid. 82 halt die Verfasserin das Dorf Cha
magne for eine Landschaft! 

3. Martens, Georg von: Reise nach Venedig. 2. Tei!. 
Ulm 1824, 342 sq. 

4. Hormann, Ludwig von: Tiroler Volkstypen. 
Wien 1877, 230-235. - cf. Wildhaber, Robert: 
Drei innerschweizerische Musterbiicher fur An
dachtsbilder. In: Volkskunde. Fakten und Ana
lysen. Festgabe fiir Leopold Schmidt. Wien 
1972,443-453, bes. 443. 

5. Bertarelli, Achille: Le stampe popolari italiane, 
ed. Clelia Alberici. Milano: Rizzoli 1974, 69. -
Nicht einsehen konnte ich Novati, Francesco: 
Intorno all'origine e alla diffusione delle stampe 
popolari. In: Atti de! primo congresso di Etno
grafia Italiana. Perugia 1912. 

172 

6. Nicht zugiinglich war mir der Ausstellungskata
log von Passamani, Bruno/ Fietta, E.: Stampe 
per via. L'incisione dei secoli XVII-XIX nel com
mercio ambulante dei Tesini. Pieve Tesino / 
Trento / Bassano de! Grappa 1972. 

7. Barioli, Gino, ed.: Mostra dei Remondini, calco
grafi stampatori bassanesi. Bassano: Stamperia 
Vicenzi 1958. (Katalog: 640 Nummern). 

8. Schenda, R.: Ein franztisischer Bilderbogenkata
log aus dem Jahre 1860. In: Schweizerisches Ar
chiv for Volkskunde 62 (1966 ) 49- 61. 
Schenda, R.: Volk ohne Buch. Studien zur Sozi
algeschichte der populiiren Lesestoffe, 1770-
1910 . (Frankfurt/M. 1970). Miinchen 1977 (= 
dtv, WR 4282), cf. Index unter »Bilderhiindler « 
etc. - Schenda, R.: Saintes en buste, tetes de fan
taisie. Materialien zu einer Geschichte des Bil
derhandels am Oberrhein. In: Festschrift for Ro
bert Wildhaber zum 70. Geburtstag. Basel 1973, 
597-612; auch in Schenda, R.: Die Lesestoffe der 
Kleinen Leute . Miinchen 1976 ( = Beck'sche 
Schwarze Reihe, 146) 42-54, 146-152. - Hochst 
anregend und aufschlussreich (auch for Mitte
leuropa) ist nach wie vor das Buch von Shepard, 
Leslie: The History of Street Literature. Newton 
Abbot: David & Charles 1973. 

9. Die deutschen Kunsthistoriker gehen mit 
schlechtem Beispiel voran: In der grossen deut
schen Kunst-Bibliographie Schri~tum zur deut-



kata
ampe 
com-

1ino I 

calco-
1per ia 

kata
~s Ar
il. -
Sozi-

1770-
n (= 
idler « 
e fan
,s Bil
:ir Ro-
1973, 
fed er 
:e'sche 
lochst 
Mitte
~pard, 
ewton 

, mit 
deut 

. deut-

schen Kunst, herausgegeben vom Deutschen 
Verein fiir Kunstwissenschaft, zusammenge
stellt von der Bibliothek des Germanischen Na
tionalmuseums; Jetzter Band: 43 (1979), Berlin: 
Deutscher Verlag fiir Kunstwissenschaft 1982 
ist eine Kategorie »Kunstsoziologie«, »Kunst
handel « oder »Kunst-Kommunikation« oder gar 
»Kunst-Rezeption « nicht zu finden. Dagegen 
enthalt das franzosische Repertoire d'Art et 
d'Archeologie, das in Paris beim C.N.R.S. er
scheint, eine ganze Reihe von solchen Katego
rien und insbesondere die Untergruppe 01.F.04: 
Commerce et ventes, die allerdings kaum einen 
Titel zur Geschichte des Bilderhandels bringt 
(cf. dort auch den Jahres-Index unter »Com
merce«). 

10. Zur Volkskunde der franzosischen Departe
ments in Italien cf. Tassoni, Giovanni : Artie tra
dizioni popolari. Le inchieste napoleoniche sui 
costumi e le tradizioni nel Regno Italico . Bellin
zona 1973 (das »Dipartimento dell'Adige «: p. 
200-214). 

11. Staatsarchiv Ludwigsburg, D 52 / 818. 
12. Alle Akten ibid . D 52 / 818 . 
13. Staatsarchiv Ludwigsburg F 201 / 725 , 10. 11. 

1828. Dort auch unter dem Jahr 1827: Der ein
heimische Kupferstecher Kristian Etzel ver
drangt den Italiener Riha. 

14. Zur Bedeutung der Bude als Wohn- und Han
delsort cf. Lexikon des Mittelalters, 2. Mii.nchen/ 
Zurich 1983, col. 902 sq. 

15. Lise, Giorgio: Stampe popolari lombarde del 
'800. Milano: Civica raccolta delle stampe A. 
Bertarelli 1977, 14-34. 

16. ibid. 49, num. 10 und Abb. p. 51. 
17. Taubert , Siegfred: Bibliopola. Bilder und Texte 

aus der Welt des Buchhandels, II. Hamburg: 
Hauswedell 1966. 

18. Laver, James: Populiire Druckgraphik Europas: 
England . Mi.inchen : Callwey 1972, fig . 117 (Ja
mes Gillray). 

19. Taubert (wie not . 17) 321, 325. 
20. Schulz, Otto August: Adressbuch fiir den deut

schen Buchhandel und verwandte Geschafts
zweige. Leipzig 1839, Kunsthandel-Katalog. 
Zurn italienischen Bilderhandel in Mannheim cf. 
Tenner, Helmut : Mannheimer Kunstsammler 
und Kunsthandler bis zur Mitte des neunzehn
ten Jahrhunderts. Heidelberg 1966, vor allem 
126--129 zur Firma Artaria und 206--210 : Gra
vii.ren-Katalog dieser Firma. 

21. Illustrierter Weihnachts-Catalog fi.ir den deut
schen Buchhandel, VIII . Leipzig 1878, 161. Die 
Bilder kosteten, auf Leinwand gespannt, 20 
Mark, der elegante Barockrahmen dazu 18 
Mark - keine Ware fiir das Volk! 

22. Zur Geschichte des Kunsthandels cf. Denuce, J. : 
Kunstausfuhr Antwerpens im 17. J ahrhundert: 
Die Firma Forchoudt. Antwerpen: »De Sikkel « 
1931 (= Quellen zur Geschichte der Flamischen 

12 Ethno logia Eur opaea X!V,2 

Kunst, 1). - Reitlinger, Gerald: The Economics 
ofTaste . The Rise and Fall of the Picture Market 
1760-1960. New York/ Chicago/ San Francisco 
1964. - Moulin, Raymonde: Le Marche de la 
peinture en France . These de l'Universite de Pa
ris, Faculte des Lettres et Sciences Humaines, 
1967. 

23. Schenda: Volk ohne Buch (wie not . 8) 271-273; 
die Forschungssituation hat sich seitdem kaum 
verbessert. 

24 . Journal des Journaux ou Precis des principaux 
Ouvrages Periodiques de !'Europe, I. Mannheim 
1760, janvier, 343-345: Gravures. 

25. [Bertuch und Kraus, ed.:] Journal des Luxus 
und der Moden, VII. Weimar 1792 , 357-361, 
384-402 (mit einem Bericht ii.her die Bremer
sche Kunsthandlung in Braunschweig), 522-
533 und so fort. 

26. Beispiele: Oettingisches Wochenblatt vom 10. 
Marz 1819: Bildnisse der Fii.rsten von Oettingen 
zum Preise von 1 fl. - Ebenda 19. April 1820 
(und am 17. Marz 1820 im Intelligenzblatt der 
Stadt Nordlingen): Die Becksche Buchhandlung 
(heute C. H. Beck, Mi.inchen) bietet den Deut
schen Ehrentempel, eine Kupferstichserie mit 
Portrats der beriihmtesten Deutschen, zur Sub
skription an . - Die Lauppsche Buchhandlung in 
Tiibingen offeriert am 13.12. und am 27 .12.1839 
»Neue Bilderbogen fiir Kinder« zum Preise von 
2-4 kr.; Intelligenz-Blatt fur die Oberamts-Be
zirke Tiibingen, Rottenburg , 535 und 539. 

27. Beispiel aus den Archives Departementales 
Haut-Rhin, Colmar, l.T.462: Im September 
1837 erhielt der Buchhandler Boehrer aus Alt
kirch die Erlaubnis, ein Paket mit 263 Bilderbo
gen i.iber die Firma Pfeyffer in Luzern einzufiih
ren. Die meisten von ihnen waren aber bei Dop
ter in Paris verlegt. Von der Erlaubnis 
ausgeschlossen waren vier Portrats aus der ko
niglichen Familien (des Bii.rgerkonigs Louis Phi
lippe). Von den genehmi .gten Bildern beschiiftig
ten sich 50 verschied ene mi dem Leben Napole
ons (der in der Julimonarchie wieder zugelassen 
war), 20 hatten amurosen Inhalt und trugen Ti
tel wie »Viens done pres de moi«, »Avec plaisir, 
Monsieur «, »II n'est pas mal« (Er sieht nicht 
schlecht aus), »Qu'il est bien «, »L'enlevement «, 
»La reconciliation«, »Pas encore, Monsieur«. 
Vier Bilder zeigten »Costumes«, 64 (also die 
Mehrzahl) »femmes «, das heisst Bilder aus dem 
Leben schoner Frauen, Allegorien und Portrats 
mit Titeln wie »Premiere toilette«, »Repos a 
l'ombre «, »Les baigneuses «, »La coquetterie «, 
»La modestie «, »Adele «, »Alexandrine «, »Ba
thilde«, »Caroline « und so fort. 33 Portrats zeig
ten historische Personlichkeiten wie Lamartine, 
Chateaubriand, Napoleons Generale. Schliess
Jich folgten noch ein paar Kinderportrats. 

28. cf. Hilscher (wie not. 2) 75 sq. 
29 . cf. not . 8 . 

173 



30. Lerch, Dominique: Imagerie et societe. L'Ima
gerie Wentzel de Wissembourg au XIX• siecle. 
Strasbourg: Istra 1982. 

31. So etwa in den Archives Departementales Bas
Rhin, Strasbourg, T.212, T.213, T.214 und T.217 
aus den fiinfziger und sechziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts. - Archives Departementales 
Haut-Rhin, Colmar, 27.907 (1860). 

32. Archives Bas-Rhin, Strasbourg, T.217 (1866); 
Archiv es Haut-Rhin, Colmar, 27.907 (1862). 

33. Ibid. T.44. - cf. auch Badisches Generallandes-
archiv Karlsruhe 236, Nr. 5748 . 

34. Archives Bas-Rhin, Strasbourg, T.44 . 
35. zu Walter cf. Lerch (wie not . 30) 189, 190, 191. 
36 . Archives Bas-Rhin , Strasbourg, T.215 (1857). 

Eine andere Verkaufsliste von Fri edrich Hart
mann aus dem Jahre 1857 bei Schend a : Die Le
sestoffe (wie not. 8) 49. 

37. Beide Belege im Badischen Generalland esarchiv 
Karlsruhe 236, Nr. 5748. 

38. cf. zum Beispiel Bayerisches Hauptstaatsarchiv 
Munchen, M. Inn. 25 114.b.I.: Zensierte und 
beschlagnahmte Darstellungen, darunter, im 
Original , eine Sand/Kotzebue-Serie . 

39. Pea rsall , Ronald: The Worm in the Bud. The 
World of Victorian Sexuality (1969). Harmonds
worth : Penguin Books 1971, 1983, 463 sq., 489. 

40. zum Beispiel Archives Departementales Bas
Rhin , Strasbourg, T.20: zwischen 1822 und 1827 
verbotene Bilder von Napoleon, dem Marechal 
Ney, dem Prinzen Eugene de Beauharnais, dem 
Due de Reichstadt und des Hussein Pacha (we
gen seiner Ahnlichkeit mit Napoleon). 

41. Schenda: Volk ohne Buch (wie not . 8) 116, 123, 
235, 239, 242, 254, 340 sq. - Die Lesestoffe (wie 
not . 8) 50-52, 64 sq. 

42. Archives Departementales Vosges , Epinal, 
7.T.10; das Tief lag im Januar dieses Jahres 
1854 mit 79.975 Bogen , die Produktionsspitze 
im August mit 478.425 Bogen ; auch im Novem
ber und Dezember lag die Produktion uber 
200.000 Stuck. In der Statistik spiegelt sich die 
saisonbedingte Tiitigkeit der Kolporteure 
ebenso wie das Weihnachtsgeschiift der Buch
handlungen. 

43. cf. Schenda: Ein franzosischer Bilderbogenkata
log (wie not. 8). 

44. Bei einer geschiitzten Produktion von 20 Millio
nen Bildern auf eine rund gerechnete Bevolke
rungszahl von 40 Millionen Personen. 

45. Hilscher (wie not. 2) 75: Letourmy / Orleans 
hatte mehr als 100 depositeurs in rund 60 Orten 
(nach Auguste Martin , 1928). 

46 . zum Beispiel »A Messieurs Dembour et Gangel, 
Imprimeurs et Lithographes, a Metz (Moselle)«, 
1 fol. im Format DIN A3, mit einem »Catalogue 
d'Estampes «, der rund 800 Bildertitel auffuhrt. 
Der Kolporteur konnte das Gewunschte ankreu
zen , das Blatt dreimal falten und als Brief nach 
Metz senden. 

174 

47. cf. Lerch (wie not . 30) 111-143: L'Image , le texte 
et leur discours . 

48. Civilta rurale di una valle veneta: La Val Leo
gra . Vicenza : Accademia Olimpica 1976, 724: Le 
Stampe. 

49. (Katalog) Bilderwelt der kleinen Leut e. Bilder
bogen des 18. und 19. Jahrhunderts. Munster: 
Westfalisches Landesmuseum fiir Kunst und 
Kulturgeschichte 1976, num. 171-174. - Clau
sen, V. E .: Det folkelige danske tnesnit i et
bladstryk 1650- 1870. Munksgaard 1961 , 9, 
fig. 1. 

50. Mistler, J ean / Blaudez, Fran~ois / Jacquemin, 
Andre : Epinal et l'imagerie populaire . Paris : Ha
chette 1961, 16. 

51. Zur Bild-Interpr etation von Analphabeten cf. 
Schend a , Rudolfund Susanne: Eine sizilianische 
Strasse. Volkskundliche Beobachtungen aus 
Monreale. Tubingen 1965, 87-92: Legenden des 
Giovanni Mazzola. - Korff, Gottfried: Heiligen
verehrung in der Gegenwart. Tubingen 1970, 
169: »So isch 's ja au auf dem Bild in onserem 
Oissekiippele gmalt. « 

52. cf. zum Beispiel Pleticha, Heinrich, ed.: Begeg
nungen mit dem Buch in der Jugend, I-II. Reut
lingen 1957-1963 . - Pleticha, H., ed .: Lese-Er
lebnisse 2. Frankfurt/M .: Suhrkamp 1978. - Un
seld , Siegfried : Erste Lese-Erlebnisse . Ibid . 
1975. 

53. Gutzkow, Karl : Aus der Knabenzeit . In : Gutz
kow Werke, ed . P. Muller. 3. Band. Leipzig/ 
Wien o.J ., 313 und 413. - Uber die Bellebtheil 
des Revolutionsh elden Friedrich Hecker im 
Sommer 1848 (von Pfalzer Bilderhiindlern kol
portiert) schreibt der Schwarzwiilder Volks
schriftsteller Heinrich Hansjakob: Aus meiner 
Jugendzeit . Heidelberg 21890, 233. 

54. Fontane, Theodor: Meine Kinderjahre. Autobio
graphischer Roman . In : Fontane, Th .: Siimtliche 
Werke , Band 14. Munchen 1961, 47, 76, 113. -
Fontane stammte bekanntlich aus Neuruppin . 
cf. den Katalog : Neuruppiner Bilderbogen, ed. 
Theodor Kohlmann . Berlin: Museum fiir Deut
sche Volkskunde 1981, Vorwort von Peter-Lutz 
Kindermann. 

55. Buck, M1chael: Erinnerungen aus meiner Kind
heit, ed . A. Konig. Ulm 1922 Chier zitiert nach 
Bucks Manuskript in der Wurttembergischen 
Landesstelle fiir Volkskunde Stuttgart) . cf. 
Schenda: Volk ohne Buch (wie not. 8) 261, not. 
140. 

56. Auerbach, Berthold: Siimtliche Dorfgeschichten. 
Band 1. Stuttgart/Berlin: Cotta o.J., 128 (Ivo der 
Hajrle) . 

57. Kotzebue, August von : Das merkwurdigste Jahr 
meines Lebens. Munchen 1965, 183. 

58. Steub, Ludwig : Wanderungen im bayerischen 
Gebirge. Munchen 1862, 140, 169-171. 

59. cf. auch Schenda, R.: »Populiirer« Wand
schmuck und Kommunikationsprozess. In: Zeit
schrift fiir Volkskunde 66 (1970) 99-109. 



texte 

Leo
:4: Le 

ilder-
1ster: 

und 
'.;lau
i et-

1, 9, 

~min, 
.:Ha-

n cf. 
ische 

aus 
!1 des 
igen
l970, 
erem 

igeg
wut
~-Er-
· Un
Ibid. 

¾utz
pzig/ 
theit 
· im 
kol-

Jlks
,iner 

Jbio
'iche 
.3, -
,pin. 
, ed. 
·eut
l,utz 

ind-
1ach 
:hen 

cf. 
not. 

ten. 
der 

ahr 

hen 

,nd
;eit-

60. cf. den aufschlussreichen Artikel : Von den Ursa
chen des geringen Einflusses der schonen 
Kiinste auf die Denkungsart und Sitten des Vol
kes. In: Baierische Beytrage zur schiinen und 
niitzlichen Literatur, 1. Miinchen 1779, 389-
406. - Kuhner, K.: Ein Wegweiser fiir unsere 
Arbeit auf dem Gebiete religioser Kunst. In: 
Evangelische Freiheit 8 (1908) 470-472 (betrifft 
das Christliche Kunstblatt des Pfarrers David 
Koch, das seit 1908 im Kunstwart-Verlag er
schien). Aber dergleichen Literatur miisste sy
stematisch aufgearbeitet werden. Wichtig fiir 
den ganzen Komplex der Bild-Psychologie : Ben
jamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter sei
ner technischen Reproduzierbarkeit . Drei Stu
dien zur Kunstsoziologie . Frankfurt/M . 1963, 
21968 (= edition suhrkamp, 28). 

Summary 

The late 18th century ~aw the expansion of the 
urban trade in copperplate prints, often repro
ductions of oil paintings . The invention oflitho
graphy and faster printing presses , coupled 
with the rapid development of postal and rail
way services made possible from the beginning 
of the 19th century an expansion in the pro
duction and diffusion of moderately priced pic
ture-sheets, so that in particular coloured 
broadsheets (mostly with religious subject 
matter) reached the remotest corners of Eu
rope . This trade in pictures originated first and 
foremost in important printing centres such as 
Remondini in Bassano (Northern Italy) or 

12* 

Wentzel in Wissembourg (Alsace) , and to an in
creasing degree also in Paris. In the big cities 
these publishers had agents. The distribution 
of the sheets themselves was handled by hawk
ers who often came from trading villages 
(Pieve Tesino in Southern Tyrol, Chamagne in 
the Vosges district) and worked within family 
organizations. By means of this hawking pro
cess several million picture-sheets reached 
buyers in town and country every year . Archi
ves show that the itinerant tradesmen tried to 
build up a settled sales pattern: a regular pitch 
by a town wall or in a market place , perhaps 
even with a wooden stall. In rare cases they 
might build a shop. In economic terms, the Eu
ropean picture trade was highly polarized and 
characterized by social tensions; censorship au
thorities in particular were constantly ob
structing the hawkers' trade and preventing 
them from rising socially above their proletar
ian daily lives . On the basis of archives we are 
relatively well informed about the economic 
conditions and activities of the picture traders . 
However, the reception of the broadsheets in 
the home of the citizen or the farmer is still to a 
great extent unresearched. Sources apart from 
the pictures themselves (autobiographies, 
travel accounts) could be of help in finding out 
more about the actual use or even the effects of 
this type of popular picture-sheet. 
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