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Rathaus und Biirgerhaus %U Frankenberg 

Bautypen riDer inittelalterlicbcn Stadt 

Von Arwed Hoyer 

121 

Ehe das Rathaus und dOls Biirgerhaus besprodten werdeD. so11 einleitend in groBen Ziigcn 
die gesdtichtliche Entwick1ung der Stadt Frankenberg von ihrer Griindung hi s zur Dam
mittelalterlidten Zeit vom Standpunkt des stadtebaulidt interessierten Architekten gezeigt 
werden 1. Nur so kann man verstehen. wit dicse Bauten im Raum einer ehemaHgen mitte}
alterlidten Stadt stchen und wit es zu ihrer Gestaltung kam. 

Die Stadt im Mittel.lter 

Die Griindung von Burg. Alt- uod Neustadt in Frankenberg an def Eder ist plan
maSig vorangegangen uod ist nur aus def damaligen politismen Lage heraus ver
standlich. Die Landgrafen von Thiiringen standen gegen das Erzbistum Mainz im 
Kampf um die Vormacbtstellung in Hessen. An einer strategiscb und zugleicb ver· 
lcehrstedmisch wimtigen Stelle wild die Burg und der befestigte Marktort Franken· 
berg zu Beginn des 13. }ahrhunderts gegrundet!. 

Die Bur g liegt festungstedm ism giinstig auf der homsten Stelle der Franken· 
berger Anhohe. Neben der Burg wird die A Its t a d t mit ihrem planregelmaBigen 
StadtgrundriB und ihrem groBen Markt. gesmickt die Berghohe ausnutzend. an· 
gelegt. Von dem auf der Ebene des Stadtbergs Hegenden Markt geben rechtwinkHg 
die gleich groBen Baublocke des ersten Stadtkerns aus. Sinnvoll folgt wenig spater 
die Stadterweiterung. die der Altstadt ihre endgUltige Form gibt. Zwismen Burg uod 
Altstadt liegt die groSe Stadtkirche. beide baulich miteinander verbindend. Die 
Neustadt wird mit einem breiten HauptstraBenzug an den FuB des Nordhaogs 
des Burgberges und seinen Hohenlinien folgend. ebenso planvoll angelegt. Sie folgt 
als Stadterweiterung dem mittelalterlichen Wachsturnsgesetz. Neben der Neustadt 
liegt im Schutze van Burg uod Stadt die gesdllossene Anlage des K I 0 S t e r s St. 
G e 0 r g e n b erg . So fugeD sidt Burg. Alt· und Neustadt zu einem Gaozen zu· 

1 Diese Betrachtung ist eine stadrebauliche und forsmt nimt nam der Entwidclung der 
konstruktiven Form des einze1nen Bauwerks oder gar der Famwerkgestaltung insgesamt. 
Si~ ist im wesentlichen entnommen aus A. HaTER. : Die Stadt Frankenberg an der Eder. 
Anlage. Entwidclung und Gestalt. Diss. an der FakuItat fUr Armitektur (TH Darmstadt 
19 .. ). 

2 E. ANHALT: Oer Kreis Frankenberg. Gesm. seiner Gerimte, Herrschaften und Antter 
von der Urzeit bis ins 19. Jh . (1928). - W. GOR.lcn : Wann wurde Frankenherg ge
griindet7 -+ Heimatkalender Kreis FrankenherglEder (1952) 16-21. GORJCHS Fest
stellung. daB Burg und Stadt Frankenberg im Jahre 1233 oder spatestens 1234 durm 
die Thiiringer gegriindet worden sein mUssen, konnte neuerdings durch Stud. Rat Dr. TONI 

WEBER (Frankenberg) gestUtzt werden, der im Waldedcismen Archiv (StAM) eine Ur
kunde aus dem Jahre 1236 mit der nunmehr friihesten Erwahnung Frankenbergs (bisher 
1213) fand ; vgl. H. J. VON BROCKHUSEN : Frankenberg gewinnt an Alter -+ Hessenland 
2 (1955) Folge 11 vom 3. 12. 1955. 
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sammen, wobei die beiden Stadte als Gemeinwesen fllr sich bleiben uDd von ihrem 
eigenen Mauerring umgeben werdeD. 

An stadtebaulich wehl ausgesumten 5tellen stehen die gemeindlichen Bau
anlagen. Von def Kraft des gemeinsamen religiosen Bekenntnisses getragen, werden 
die Liebfrauenkircne uDd die Marienkapelle erbaut. Auf dem hochgelegenen Markt· 
platz steht inrnitten def Biirgerhauser uDd sie iiberragend das Rathaus. Aber audt 
das Biirgerhaus entwickelt sich zum Typ uDd kommt als Einzelbau Zll einer hohen, 
eigenen Entfaltung. Die Anlage der Burg. uDd Stadtmauer mit ihren Tiirmen uDd 
ToreD umschlie6t das Ganze uDd ist narn. auBen hin der Ausdruck eines stolzen uDd 
wehrhaften Biirgertums. 

Das stadtebauliche BiId mit seiner Hohenstaffelung van der Burg uber die sakra
len Bauten, uber das Rathaus zu den Burgerhausern zeugt van der geistigen Ord
nung der mittelalterlichen Welt. Seinen Hohepunkt erreicht dieses Bild urn die 
Mitte des 14. lahrhunderts: Die Gesamtanlage Frankenberg ~st vollendet. 

Die Stadt am Ende des Mittelalters 

Die Anlage Frankenbergs zeigt noch in ihrem heutigen Stadtbild in seltener 
Klarheit das Gefuge einer mittelalterlichen Stadt, trotz ihres geringen Bestandes 
burgerlicher Bauten aus jener fur die Stadt so bedeutungsvollen Zeit. 

Die ehemals wohl stattliche Burganlage wurde in einem Streit der Stadt mit dern 
damaligen Amtmann und seinen Burgrnannen 1376 3 von den Burgern erstiegen 
und niedergebrannt und nie mehr aufgebaut. 

Zu bedauern ist, daB die Unterhaltung der ehemals beachtlichen Stadtmauer 
rnit ihren Turmen als Wehranlage von den Burgern in spaterer Zeit bis in die 
jungste Zeit als Last ernpfunden wurde. Die Stadtrnauer ist deshalb huh verfallen 
bzw. abgebrochen oder verbaut worden. 

Die gemeindlichen Bauanlagen sind als Steinbauten und als Zeugen mitteIalter
licher Baukunst besser erhalten geblieben als die burgerlichen Fachwerkbauten. 
Diese Burgerhauser fielen fast aUe irn }ahre 14764, einem groBen Brand zum 
Opfer. Im lahre 1507 brach wiederum ein Feuer aus, das vor aUem die Neustadt 
vernimtete 5. 

Man darf annehrnen, daB der Neuaufbau der Stadt nam diesen Branden durch 
die danach einsetzende wirtschaftliche BedeutungsIosigkeit Frankenbergs und die 
damit verbundene Verarmung der Burger fast ausschlieBlich auf den alteo steiner
nen Kellergrundrissen erfolgte. Dies zeigt einmal die K e 11 e r for s c h u n g uod zum 
aodereo, daB sich die Zahl der Hauser uod sornit auch die der Einwohner kaum 

3 H. DIEMAR (Hrsg.) : Die Chroniken des Wigand Gerstenberg (Marburg 1909) 267 u. 
437. - Vgl. W. NIEMEYER: Frankenberg von den Anfangen bis zum groBen Brande 
(1476) -+ Frankenberg an der Eder. Ein Rundgang durdt die Gesdt. dieser 700jiihrigen 
hess. Stadt. Hrsg. von der Stadtverwaltung anliiBlidt der 7oo·Jahrfeier (1947) 9. 

4 9. Mai 1476. - Vgl. DIEMAR 302 u. 4)6 463. 
5' 24. August 1507. Zeitgenoss. Nadttrag von fremder Hand in der von Gerstenberg 

15'05'-15'06 abgesdtlossenen Handsdtrift (LB Kassel: 4° Ms. hass. 26. Btatt 36b). -
Vg1. DIEMAR 474 Anm. b. 
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gea.ndert hat. 50 wurden audt spater keine groSeren oder gar bedeutende Bauten 
mehr errichtet. 

Der Bauzeitenplan (Tafell), die Plane von 1775 und 1850, der heutige amt
lidle Katasterplao als Aussdtnitt des mittelaIterlicbeo T eils der AIt- uod Neustadt 
uod die durcbgefuhrte Kellerforschuog geben zusammen die MogIichkeit, den mittel
alter limen Stadtgrundr iB (T afelll) zu rekonstruieren. 

Die Methode zur Rekonstruktion dieses mittelaIterlimen Stadtgrundrisses war 
am einzelnen folgeode: Der heutige Katasterplan und der Plan von 1775 muSten 
zunamst aufeinander abgestimmt werden. da letzterer als Gesamtplan kataster
maBige Unstimmigkeiten aufweist, die aber in den einzelnen ParzeIlen keine 
wesentl imen Abweichungen ergeben. 50 wurde die Parzellenaufteilung des Planes 
von 177 5 in den heutigen Katasterplan eingetragen, was bedeutet. daB viele mittler
weiJe zusammengelegte Parzellen wieder wie ursprunglich geteilt werden. Dabei 
ergaben sim auch die einzelnen aIten Bauwich- oder Brandgassenabstande. Die Er
ganzung und Rechtfertigung dieser rekonstruierten Parzellierun g ergab 
eine Kel1erforschung. die fur jedes einzelne Haus in Alt- und Neustadt vorgenom
men wurde. Auf dem Plan sieht dies nun so aus, daB die Keller in ihrer Gewolbe
fonn schematisch in diese Parzellen eingetragen wurden. 

Der GrundriS der Stadt a m Ende de s Mittelalters (Tafelll ) zeigt 
demnach mit Hilfe des Planes von 1775 und des heutigen Katasterplanes sowie der 
durchgefuhrten Kellerforschung einen ParzelIenplan, in welchen Parzellentiefe 
und -breite, Bauwiche und die noch vorhandenen alten Kellergrundrisse einge tra
gen sind. Insgesamt wurden etwa 200 alte KelIer festgestellt. 

Anhand des rekonstruierten Grundri'Sses der 5tadt am Ende des Mittelalters 
ist dann mit Hilfe der vorbandenen Sticne und der Beschreihung des Stadtbildes 
von Gerstenberg 5 die I s ometrie der mittelalterl ic hen 5tadt (Tafe] Ill) 
entstanden. So ist es moglich. daB auf Grund des eingeschlagenen Weges uns diese 
Isometrie ein in etwa genaues Abbild der 5tadt gibt, wie sie damals gewesen se in 
konnte. 

DAS RATHAUS 

LAG E: Das he uti g eRa t h a u 5 liegt achsial zwischen Ober- und Untermarkt. 
steht allseitig frei bis auf einen schmalen Verbindungsbau an der Ostseite vom 
ObergesdtoB des Rathauses zum Nachbarhaus. Es uberragt an Hohe alle Burger
hauser der Alt- und Neustadt durch seine gunstige Lage auf der hochsten Stelle des 
Stadtberges und ist weithin sichtbar. Glticklich und sinnvoll ve rbindet es Oher
und Untermarkt. wohei vor dem Ratbaus zur Untermarktsei te ein kleiner Rathaus
vorplatz liegt. Der Treppenhausturrn schlieBt sim auf der Westseite an den Lang
bau an und bildet mit ihm und seinen acht Ttirmchen eine re ime Silhouette. 

GESCHICHTLICHES : Nachweislich steht an dieser Stelle nunmehr das dritte Rat
haus. Im l ahre 1421 wurde das erste Rathaus mit seinen Brotbanken ahgebrochen. 
Danach ist auf der gleichen Stelle ein neuer Fadtwerkbau rnit 10 Erkern und 4 

groBen T oreo errimtet worden, der zweimal ringsherum ubersetzt war 8. Smon 

6 DIEMAR 448. 
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Abb . -4 : F r a nk enb e r g / Eder . Rath a us . Schn i tt a-b 
Bauaufnahmt M 1 : l OO (Vi l. Abb. 6) 

Arwed Hoyt, 
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Abb . ; : Frankenberg / Eder. Rathaus. 5fidansicht 
BUd!: vom Ohilrmarkt. Bauaufn.bme M 1 : lOO 
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Abb . 6 : Frankenberg / Eder . Rathaus . Westansicht 
Blid!: von der StriD e-Iue . Bau.aufnlhmr M 1: lOO 

Arwed Ho yer 



Rathau5 UHd BUrgerJtaU5 tu Fraukellberg 

~ 

I 
F " • t= , 
/; 

~ • • , 

*= t= 
}--
r • i 
~ 

U.lll LUlL_JL '" r _ • 

Abb . 7: Frankenber g / Eder . Rathau 5. Nordansi c ht 
BIi&: vom Untermarkt. Bauaufnabme M 1: 200 

127 

, 

=i 
~ 

~ 

==f 
~ 

~ 
i 
! 



128 Arwe:d Hoyer 

1476 zerstorten die Flammen bei dem groBen Stadtbrand das zweite Rathaus. Der 
Chraoist bedauert, daB bei dem Brand aUe Briefe. Privilegien. Freiheiten uDd 
Chroniken. Register. Recbtsbiimer. KIeinodien sowie Biichsen uDd Pulver ver
nimtet wurden. was ein unersetzlicher Yerlust fur die Stadt war '. 

1509 entschlo6 man sim, wieder ein neues Rathaus III baueD. Zeitweilig wurden 
davae die Ratsgeschafte im .. Steinhaus'" getatigt. das die Altstadt eigens III diesem 
Zweck fur kurze Zeit erworben hatte 8, 

BEscHRE18UNG (Abb. 1-7): Nach den Angaben Gerstenbergs wird das im 
lahre 1509 uod heute nom bestehende Rathaus a1s Fachwerkhau in ahnlicher 
Gestalt wie das im lahre 1476 vernimtete wieder erstellt worden sein 9. Es ist ein 
dreigeschossiger Bau. Ube! dem hohen ErdgeschoB. das auf einem Steinsockel ruht. 
liegt das allseitig tibersetzte Obergesmo6. Darauf erhebt sim mit Ttirmmen und 
Erkern ein bei dies en Ausbauten stark vorragendes. -sehr hohes Dadtgesdto6. 

Daneben steht als Famwerkbau dimt an der westlidten Langsseite. im oberen 
Drittel zum Untermarkt hin. ein Treppenhausturm. Er wurde im lahre 153S an
gebaut. 

Die Fachwerkkonstruktion in Erd- und Obergesdt06 ist der Rahmbau 
mit Sdtwelle und Rahm, in die die dazwisdtenliegenden Balken verkammt sind. Die 
leimt nadt uoteD abgeruDdeten uod weoig vorkragenden Balkenkopfe liegen. an 

7 DIEMAR 457. 
8 Am IS. April 1480 bewilligt Lgr. Heinrich dem Burgmann Heinrich Huck. daB er das 

Steinhaus • • das IhHf IIlevor in deHf geHfeiHeH BraHde verbraHHt ist". der Altstadt Fran
kenberg .. hat rassen werdeH. ein Rathaus daraus zu IHadleH". und erlaubte der Stadt 
ibr Vorhaben (DIEMAR 45'7 Anm. 3). 

9 Mit HiHe der jahrringchronologischen Methode konnte durch das Forstbotanische Institut 
Munmen eine Bestatigung fur das Baujahr 1509 gewonnen werden. Ein Vergleich der 
Jahrringkurven eines Balkenstiickes von einem Balken der Rathaushalle mit dem Ver
gleichsmaterial des bisher datierbaren Zeitraumes von 11:27-1950 ergab. daB dieses 
Balkenstudc: die Jahre 1298-1510 umfaBt. Die 212 Jahee lange Jahrringkurve wurde in 
zwei getrennten. je HO Jahre umfassenden Stiidc:en (einmal von inn en. einmal von 
au8en gezahlt) mit der gesamten Vergleichskurvenstredc:e durch die Synchronisier
maschine laufen gelassen. Dadurm war es moglich. all e mathematisch ahnlichsten 
Kurven-Lagen durchzusehen und ihre Ahnlichkeitsgrade sorgfiiltig gegeneinander ab
zuwagen. Nach Vorsortierung durm die Synchronisiermaschine. die die besten Kurven
lagen erhnnen lieS. wurden uber 60 Kombinationen auf dem Leuchttisch durchgepriift. 
Dabei konnten 16 lagen wiederum als die ahnlichsten zur engsten Wahl ausgesondert 
werden. Nach sorgfaltigem Abwagen der 16 Moglichkeiten kann nun diejenige Kurven
lage als die ahnlichste betrachtet werden . bel der die Kurve der Saule mit dem Endjahr 
1510 abschlie8t.- Dabei zeigen unter den Standardkurven des Instituts die Kurven von 
der Burg Furstenedc und vom Kl oster Haina die meiste Ahnlkhkeit mit der Frankenberger 
Probe. Mit den ubrigen Standardkurven. wie den Spessarteichen b:z:w. der Bruderkin:ue 
Kassel ist die Ahnlichkeit wesentlich geringer. (Freundliche Mitteilung von Fr!. Dr. Wita 
von Jazewitsch. Munchen). - VgI. zu diesen Fragen W. v. JAZEWITSCH: Jahrringcb.rono
logie von Ziegenhainer Eichengebalken -+- ZHG 65/66 (1954/ 55) 55-71. 
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Abb . 8 : Holzbildwer k e am Rathaus zu Frankenberg / Eder 

alien Seiten sichtbar. liber den Rahmbalken des Erd- und Obergeschosses. So sind 
in den letzten Hauptbalken kuru Stichbalkcn zu den Giebelseiten hin eingezapft. 
und an den Ecken sind Gratstichbalken. Die Pfosten sind sehr breit. aber nicht son
derlich dick. und stehen auffallend dicht beieinander. Zwismen ihnen sind im Erd
gescboG drei Reihen waagerechte Riegel und im ObergescboG zwei Reihen ein
gezapft. Die Streben stehen jeweils in der gesamten GesmoGh5he liber zwei 
Gefambreiten und haben keine Knaggen. 

Ein gleichartiges Famwerk .ist an keinem anderen Gebaude in Frankenberg zu 
findeo. dagegen zeigt der etwas spater erbaute Turm das sonst hier libliche Fac:h
werk mit smmalen Holzern quadratischen Querschoitts und brcitereo Gefamen. 

Das Famwerk des hohen Erdgeschosses gleicht dem Standerfachwerk Nieder
samsens. ebenso die Backsteinausfadtung. Es iihnelt. wie auch das oberhessische 
AIsfelder Rathaus. mi-t seiner Vieltiirmigkeit denjenigen Niedersachsens 10. 

Das Rathaus hat eineo massiven Sandsteinsockel. der den steigenden 
Hang zum Obermarkt in etwa aufnimmt. Der Hohenuntersdtied wird auf der Nerd
Seite ven einer breiten. 130 cm hohen. abgewalmten Treppe und im Inneren durch 

10 H. WALBE : Das hessism-frankisme Fachwerk I (GieBen 1954) 35' u. 97 f. 

9 ZHG 69 
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eioeo 80 cm aosteigenden ErdgesmoBfuBboden bis zum Obermarkteingang aus
geglidten. 

lm ErdgeschoB fuhrt von beiden Marktseiteo je ein groBes. in der Mitte der 
Giebelseiten liegendes Tor zur Rathaushal1e. Sie miSt im Innern 22 m Uinge und 
9 m Breite. In der Mitte des Raumes stehen drei Stutzen; die Raumhohe betdigt 
uogefahr 5,50 m. An diesen AusmaBen ist zu ersehen, daB es sim urn einen ein
drucksvollen, groBen Raum handelt, der fruher als Markt- und Gerimtshalle eine 
wurdige Verwendung fand. Das ErdgesmoB ist nimt unterkellert. 

Im ObergeschoS befindet sim ein Saa1. der etwa zwei Drittel des Gesmosses 
einnimmt. Er war fur die Ratsherren bes,timrnt. An der Nordseite, dem Untermarkt 
zugewandt. Iiegt das Blirgermeisterzimmer mit dem vorkragenden, dreiseitigen 
Ausbau und einer kleineren, danebenliegenden Schreibstube. Die beiden Raume 
sind von dem Ratsherrensaal durch einen Gang getrennt, der zum Treppenbaus
turm flihrt. Die Stutzen des Erdgeschosses wiederholen sich hier. Aus dem vor
kragenden ObergeschoB sind liber dem Slid- und Nordportal dreiseitige Erker 
herausgezogen, die bis liber das DamgeschoB aufsteigen. Die beiden Erker baben 
unter dem Helmgesims je eine Uhr, wovon eine die lahreszahl 1572 tragt. Die 
Ausbauten weed en von zwei bemaIten geschnitzten Konsolen getragen. die Philipp 
Sold an zugeschrieben werden (Abb. 8) 11. 

Das DachgeschoS mit zwei Dachboden und einem Spitzboden bringt nun 
zu den zwei Erkern noch sechs Turmausbauten, vier davon befinden sidt mit rundem 
GrundriB an den Ecken des Rathauses und sind vierseitig versmalt und versmiefert. 
Die Turmausbauten in der Mitte der Langsseiten sind fiinfseitig aus dem Achteck 
entwickelt. Alle Tiirmmen gehen bis zur Hohe des ersten Dadtbodens und baben 
je ein gleichmaSiges Holzgesims, von diesem erheben sich sehr stolz die vielseitigen 
DachheIme, die mit ihren Spitzen die Hohe des Firstes des steil abgewalmten Dames 
erreichen. Auf dem Damfirst steht ein hom aufragender Dachreiter mit Helmspine 
und Wetterfahne. 

Das Dach und die acht Turmausbauten sind ganz verschiefert, der Treppenhaus
turm und das ObergeschoB nur zum T eil Bis zum First miSt das Rathaus rund 
19 m. 

DASBURGERHAUS 

In den deutschen mittelalterIichen Stadten sind meist die groBen gemeindlichen 
Bauanlagen zu uos uberkommen; und hier sind es wieder die sakralen Bauten, die 
in groSer Zahl erhalten sind. Der Bestand an blirgerlichen Bauten ist verhaltnis
maBig gering. Die Grunde sind folgende: der gemeindliche Bau war fast immer ein 
Steinbau, wahrend his auf einige Gebiete in Siiddeutschland das blirgerliche Haus 

11 F. MEIS: Zur Bedeutung der Holzbildwerke am Frankenberger Rathaus ~ Heimat· 
kalender Kreis Frankenberg (1949) 49 H. - Die Wiedergabe des Klischees verdanken 
wir der Druckerei Franz Kahm. Frankenberg. Die Kn aggen zeichnete Studienratin 
C. Brencher. 
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cin Famwerkbau war. Die groBen Brande in den oft sehr cog gewordenen Stadten 
zerstorten am chesten das in Holz errichtete Halls. Der WohIstand mancner Stiidte, 
gepaart mit dem WilIen eines flirstlichen Bauherrn, ermogHchen cs, dem neuen 
Stilemp6nden def nachmittelalterlimen Zeit Zll folgen. Die alten Famwerkhauser 
wurden abgebrochen, uDd an ihre Stelle trat hiiufig eine Deue BlockerschlieBung mit 
steinernen Blirgerhausern. Dabei ging das stiidtehauliche GrundriSbild des Mittel
alters oft verloren. 

Alt- uDd Neustadt Frankenberg wurden - wit erwahnt - am 9. Mai 1476 durdt 
eineo groBen Brand verheert. Von den Burgerhausern uDd Scheunen sind nach 
Gerstenberg nur wenige unversehrt geblieben. 1507 war wieder ein Brand. Die 
Stadt wurde sehr arm. Nur langsam erhoben sich auf den meist erhaltengebliebenen 
steinernen KelIern die Neubauten, die wegen des Fehlens eines starken, neuen 
Bauwillens wieder als Fachwerkbauten erstanden. Die durchgefiihrte KelIer
forschung (siehe TafellI ) zeigt, daB noch ein GroBteil der spater wieder aufgebauten 
und heute vorhandenen Fachwerkhauser auf den alten Kellergrundrissen steht. 
Kein Haus ist heute mehr aus der Zeit vor 1500 erhalten. Der Wiederaufbau wird 
sich wohl aus den vorerwahnten Griinden ungefahr an das vergangene Vorbild 
gehalten haben. Viele dieser Hauser sind in den nachfolgenden Jahrhunderten 
wieder abgebrochen und nochmals auf den alten KeI1ern errichtet word en, wie es die 
Bauzeitenforschung beweist. Narn den beiden Branden ist die Stadt nie wieder zu 
ihrem fruheren Wohlstand gekommen. Diesen Umstanden ist cs zuzusduciben, daB 
das GrundriBgefuge Frankenbergs in Alt- uDd Neustadt bis in die Gegenwart ein 
mitteIaItcrliches geblieben ist. 

Den Bestand an burgerlichen Hausern mit den festgestelIten Bauzeiten seit 1500 

zeigt uns der Bauzeitenplan (T afe} I). 

Steinhaus 

Ein einziges, rnassives steinernes Biirgerhaus ist aus der Zeit vor 1500 

erhalten, das in seiner ersten Zwedcbestimmung sicher ein Burgmannenhaus war. 
Es steht auf dern Obermarkt und schrniidct diesen auf der schmalen Ostseite mit 
seinen betdichtlimen AusmaBen; es miBt 10 m in der Breite, 20 m in der Tide und 
hat eine Hohe von fast 20 m. Das Haus ruht auf einem gediumigen, rundgewolbten 
Keller und hat drei VolI- und zwei Damgeschosse. Auf jeder alten Stadtansicht 
iiberragt es die umliegenden Biirgerhauser mit seinem ste inernen Zinnengiebel. der 
spater durch Famwerk ersetzt wurde. In Frankenbergs Gesmimte muB das "Stein
haus" , wie es seit friihester Zeit heiBt, durch die Tatsache se iner ofteren urkund
lichen Erwahnung eine Bedeutung gehabt haben. Am 15 . November 1372 stellt 
Hermann von Treffurt fm Auftrage des Landgr,afen e ine Urkunde aus; hiernam 
erhalt der Knemt Volprecht Wedirheuber, der in einer anderen Urkunde als Be
sitzer erwahnt wird, seine Freiheit wie die anderen Burgmannen. Urn diese Zeit 
muB dieses Haus smon bestanden haben 12. 

12 StAM Hessen-Casselsdtes Generalrepertorium. Nach den dort be6ndlichen Original
urkunden liiSt sim rur die Zeit von 1372 bis heute eine Aufstellung uber die Besitz
verhiiltnisse des .. Steinhauses" machen. Vgl. aum DJEMAR 457 Anm. 3. 

'" 



lJ2 Arwed Hoyer: Rat/faus ul1.d Barge,haus zu FrankeH&er, 

Be s tand an Fachwerkbauten 

Der Bestand an alten Bilrgerhausern als Famwerkbauten aus der Zeit nam. 1500 
ist heute in der Altstadt im Verhaltnis weitaus groBer als in der Neustadt. Infolge 
des stit Ende des Mittelalters gro6eren Yerkehrs in def Neustadter~ bzw. Bremer
stra8e als HauptstraSe Frankenhergs muSten vieIe alte Hiiuser weimen. Das 
Smwergewidtt des wirtscnaftlimen Lebens bat sim, wie wit sahen. von def Alt
stadt nadt der Neustadt verIagert. zumal in ihrer HauptstraBe der Bahnhof Iiegt. 

Einen geschlossenen StraSenzug mit alten Burgerhausern aus Famwerk 
finden wir nUf nom an der sildlichen Platzwand des Untermarktes zwismen Pferde
markt UDd Rathausvorplatz. Der Fadtwerkoberbau dieser Bauten ist aus der Zeit 
de, 16. und 17. lahrhunderts. E, 'ind die Hau,er: Un t e r m ark t 2 b i, 18 (TafelIY). 
Beim Betradtten der StraBenansidtt dieser Hii user ist festzustellen, daB ihr he uti g e s 
A u s s e hen gegeniiber dem friiheren im wesentlidten kaum verandert ist. Die Hau
ser haben drei Vollgesdtosse, sind wenig zu den StraBenseiten hin iibersetzt und 
haben, mit Ausnahme des Hauses 6/s, einen giebelstandigen Damaufbau mit einer 
mittleren Damneigung. Sie stehen auf einem massiven KellergesdtoB, das als hoher 
Steinsockel herausragt. an dem manch alter Kellerhals zu sehen ist. Die Hiiuser 
haben einen gleidtartigen Famwerkaufbau mit ahnlimen Fenster- uod Tiiroffnun
gen. Alle werden sie durm die fast gleidt brei ten Brandgassen getrennt. Die Eck
hiiuser 2 uod 10/ 12 haben als reizvoUe Betonung einen Eckerker aus Fadtwerk. der 
uber die Hohe der beiden Obergesdtosse geht. Diese ursprunglime Erkerform ist 
in Frankenberg heute nom oft zu sehen. 

Bei genauerem Hinsehen siod die spa t ere n And e run g e n an den Hiiusern 
zu erkennen. Einige Fenster sind im laufe der lahre versetzt worden ; andere ver
groBert. iDdem die Brustriegel tider gesetzt wurden ; dabei sind manme Streben 
uDd Knaggen weggefaUen. und das Bild des " Mannes " ging verloren. Die meisten 
Anderungen sind an den Erdgesdtossen vorgenommen word en, wie man an der 
Stellung der oft smwiimeren Pfosten, Riegel uod Streben bemerkt. Das Haus 6/ 8 
erhielt in spaterer Zeit ein traufstandiges Dam. 

Um sidt ein moglimst genaues Bild des ehemaligen auBeren Aussehens und des 
Famwerkaufbaus des Frankenberger Biirgerhauses als T y p zu mamen, ist versurnt 
word en. die Hiiuser am Untermarkt zu rekonstruieren (Tafel V) . 

Zu jedem dieser Bauten wird der alte Keller g rundri6. wie er in seiner 
he uti g e n G e s t a I t aussieht. gezeigt. wobei die neuerlimen Anderungen nidtt 
berucksimtigt werdeD. 

Erganzend dazu werden die Hauser : Ha u s 1 in der S t e i n ga s s e (Abb. 9 u. 10), 
da, Herbold,che Hau, genannt, und da, Hau, 20 am Obermarkt (Abb. ll) 
mit den rekonstruierten Ansimten und ihren alten Kellern gezeig t. 

Bei der vorgenommenen Bauaufnahme uod Rekonstruktion der angduhrteo 
Beispiele ist nidtt beabsichtigt. eine eingeheDde Fadtwerkhausforsmung zu betre i
ben. hi er soll die Gestalt des Frankenberger Burgerhauses gezeigt uod besmrieben 
werdeD. 

Die Par z e 11 en, auf denen die vorerwiihnten Hauser stehen. haben eine Tide 
von 8,00 m bis 17.00 m und eine Breite von 6. 55 m bis 11,20 m. Die Brandgassen
breite liegt zwismen 0,5) m und l,lS m. 
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Bei dem Vergleich der Lage des Kellergrundrisses Zll der mit dem Famwerkhaus 
uberstandenen ParzelIe stellt man fest, daB die Mauerdicl<en innerhalb def dazu 
gehorigen ParzelIe sehr verschieden sind. 

So kann gesdtlossen werdeD. daB zwischen KellergrundriB UDd dem darauf ste
henden Halls kein innerer, konstruktiver Zusammenhang besteht. 

Dies wird durch foIgendes bestatigt: Die steinernen Kellergesdtosse sind aus der 
Zeit vcr dem groBen Stadtbrand stehengeblieben. und spater erst werden die Fam
werkhauser wieder darauf errichtet. Hierdurdt wird die Feststellung echartet. daB 
tatsacbHch die aIten Keller aus def Zeit vcn vcr 1476 bestehengeblieben sind. Bei 
dem einzelnen Halls ist eine mehr oder minder groBe Parzellenabweichung. va r 
allem in der Breite. festzustellen; dies ist besanders augenHillig bei dem Haus 1 in 
der Steingasse (Abb. 9). 

Wie die Kellerforschung weiter zeigt. haben viele Wahnbauser heute noch in 
Alt- und Neustadt die alten. aus Sandsteinen gemauerten Keller. Sie sind. wie wir 
es jetzt nom am Unter- und Obermarkt sowie in den unmittelbar zu ihnen fuhren
den StraBen sehen konnen. nur durch einen Kellerhals zuganglich. Die alten Keller 
sind uber ihre Breite rund- oder segmentbogenformig gewolbt; nur wenige haben 
kugelformige Gewolbe. Sie haben eine Hchte Hohe von durmschnittlidt 2 m und 
mamen einen gediumigen Eindruck. Gerstenberg besdueibt sie als groSe Wein- und 
Lagerkeller. die zum Teil an durdtfahrende Kaufleute vermietet wurden. Er 
erwahnt aum. daB viele Hauser zwei Keller und zwei Hauseingange hatten, wie es 
der heutige Bestand nam zeigt. Der heutige Zustand der Kellergrundrisse und der 
darauf erbauten Fachwerkhauser ist in die Rekonstruktian aufgenommen worden. 

Danadt ergeben sidt zwei Haustypen : einmal das Einzelhaus mit einem 
groBen. brei ten Keller und dem darauf befindHmen Fachwerkbau. Das Haus 20 

am Obermarkt hat eine Hausbreite von 8,18 m und das Haus 4 am Untermarkt 
eine von 9.16 m; die Keller dieser beiden Hauser sind 4,50 m breit. Haus 14 am 
Untermarkt hat eine Breite van 6,55 m, der Keller ist 3.30 m breit und 8.20 m tid. 
Die Breite des Hauses 1 in der Steingasse ist 10,06 m. die des Kellers 3.00 rn, seine 
Tiefe miSt 7,75 m. Bei den Beispielen dieses Typs wemseln die Hausbreiten und die 
Haustiefen sehr in ihren MaSen. 

Als zweiter Haustyp sei das in Frankenberg haufiger vorkommende Doppel
ha u s angefiihrt. Es hat durmweg zwei Keller, wobei heute der eine manchmal 
zugeschiittet ist. Das Haus 2 am Untermarkt ist als rekonstruiertes Doppelhaus 
11.20 m breit und 11 .60 m tief und zeigt heute nom den linken Keller. der 4,00 m 
in der Breite und 4.90 m in der Tiefe hat. Das HallS 6/ 8 am Untermarkt hat eine 
Breite van 10.34 m. eine Tide von 10.50 m. der linke. nodt vorhandene Keller ist 
4.04 m breit uDd 7,00 m tief. Haus 10/1 2 am Untermarkt miBt 10.37 m in der 
Breite und 10.50 m in der Tide; die beiden Keller baben je eine Breite von 4.00 m 
und je eine Tide von 6.40 m. Der Keller liegt mit dent Gewolbe parallel zur Stra6e 
und ist senkrec:ht zur Stra6e mit einer dunnen Mauer geteilt. Wie auch and ere Bei
spiele zeigen, bleibt die Doppelhausbreite mit etwa 10 bis 11 m konstant. Diesen 
Typ kann man als das Frankenberger Bilrgerhaus anspremen. Er erinnert mit seinem 
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GrundriBaufbau, mit def Mittelwand uod den zum Teil quer zu ihr liegeoden Trep
pen an das "Sdtafersdte Halls " in Marburg 13, 

Einige Hiiuser haben, wit Halls 14 uDd Haus 18 am Untermarkt. Halls 20 am 
Obermarkt, tin sehr hohes ErdgesdlOB rnit Standeraufbau. in den tin Zwisdten~ 
geschoB oder ein Umgang als Lager zwischengelegt war. Wie in dem "Sdtafersmen 
Haus'" waren h ier vermutlich im ErdgeschoS Handwerksraume oder Kaufmanns
Jaden. 

Der Fachwerkaufbau selbst ist bei den Frankenberger Biirgerhau-
5 ern cler typisch oberhess isme aus deT Zeit nam 1500 10 • Die Konstruktion ist fa st 
durdtweg der in den einzelnen Gesmossen waagerecht liegeode Facnwerkrahmbau. 
WiT Hnden keine Knaggenverriegelung mehr, die Balken sind rnit der daruberliegen
den Sdtwelle und dem darunterIiegenden Rabm verkammt. Zwisdten den B.alken
kopfen sind vollrund und hohlrund proBlierte Ftillholzer eingesetzt. Bei diesem 
Aufbau haben wir einen geringen Qberstand der Gesdtosse, der oft urn das ganze 
Haus berumgefUhrt wird. So zeigen die Ecken einen Gratstidtbalken und die sdtma
len Giebelseiten baben eine Stidtbalkenlage. Dadurdl wird die obere und untere 
Pfostenstellung unabhangig von der Balkenlage. Die Pfosten stehen weitgehend in 
den Gesmossen libere inander, begtinst.igt durdt die RegelmaBigkeit der Gesdto8-
grundrisse. was auf einen niedersachsisdten EinfluB zuruckzuftihren ist; dadurch 
erhalten die Hauser eine ziemlicb gleidtma8ige Reihung der Gefacbe. Der Facn
werkaufbau hat zw,ischen den Balkenlagen durrn.gehende Pfosten und kurze Brust
riegel. An den Eckpfosten und an den Mittelpfosten sind neben der Strebenverstar
kung nom Halsriegel und dartiber Knaggen, so entsteht das Bild eines "balben 
Mannes" bzw. eines .. Mannes" . Die Fenster geben von Brustriegel bis Unterkante 
Rabm. Pfosten, Strebcn uod Riegel sind jeweils eingezapft, Verblattungen Boden 
wir kaum. 

Bei den eben beschriebenen Fachwerkhausern, aber aum bei anderen, die nidtt 
ausdrtiddich erwahnt sind, finden wir rnanch bemerkenswertes kunstleriscbes Detail. 
Die Formen bleiben jedocn, gemessen an Facbwerkhauten anderer bess ismer Stadte. 
einfacb. Ein allzu reidles Schnitzwerk ist nidtt anzutreffen; es besdtrankt sidt auf 
Insmriften und Sionhilder, die auf Sturzbalken liber den TtireD. auf Eckpfosten 
mandter Hauser uod Sebeunen und auf das Holzwerk einiger mehrgeschossiger Eck
erkef eingearbeitet sind. Wenig verziert sind die Balkenkopfe und nur Ieimt pro
filiert die zwisdten ihnen liegeoden Ftillholzer. 

Das bemerkenswerteste und wohl aucb alteste Fachwerkhaus ist das .. HeT p 
boldsche Haus " (Abb.9u.l0) an einer unsmeinbarenStelle inder Steingasse. 
Die Rekonstruktion dieses Hauses zeigt eine alte. smon gearbeitete Haustiire mit 
sdtwadtem Spitzbogen, re ich profiliert, mit der Jahreszahl 1564 liber dem Sturzbal
ken. Der reebte Tlirpfosten hat ein reliefartig eingescimittenes Frankenberger Wap
pen mit dem aus dem Dreiberg spr ingenden Lowen. Als Gegenstlick ist auf dem linken 
Tlirpfosten ein Sonnenrad als Hausmarke. Auf den Sdtwellen der Rabmkonstruktion 
sind sehr rcizvoH erbaben gearheitete Sdtrtiftbander und Figuren. die nom voll-

13 K. SCHAFER.: Deutscne Holzbaukunst (Dresden 193 7) ; DERS.: Die Holzarcnitektur 
Deutscblands vom 14. bis 18. Jhdt. (Berlin 1889). 
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Frankenberg / Eder . Wohnh auser am Untermarkt, Haus 2-18, SUdse i te . 
Anlicht dei heutigen Zustandes (M I : lOO ) 
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Franken be rg / Eder . Wohnhau ser am Untcrmarkt, Hau s 2·18 , sudscitc . 
Rekonst r uktion de f fcUheren An sic ht mit Kellergrundrissen (M 1 : 200 ) 
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standig erhalten sind. Das Haus hat mit seiner stattlichen Hohe von 17 m tineD 
liber drei Gesmosse gehenden. auf Konsolen gestiitzten Eckerker. 

Besmeidener in seiner Haltung ist das mit klarer Konstruktion aufgebaute 
Haus 20 am Obermarkt . ehenfalIs als Edchaus mit einem liber das eeste uDd 
zweite ObergeschoB gehenden Eckerker. Ober der heute neueo Tuc zeigt sich nom 
ein Ansatz der frfiheren uDd bier rekonstruierten. smwach spitzbogigen Haustiir. 
Auf dem darfiherIiegenden Sturzbalken ist die lahreszahl 1575 eingesdmitzt. Das 
ErdgeschoB ist hi er rekonstruiert wiedergegeben (Abb. 11). 

Das bier nimt gezeigte Hau s 2 in der LinnertorstraBe ist von alien 
Frankenberger Famwerkbauten am reichsten mit Sdmitzwerk versehen. Seine Be
sonderheit Hegt darin, daB der ObergesmoBaufbau smrag llber das ErdgesmoB vor
kragt. An der am weitesten vorspringenden Stelle betragt die Vorkragung etwa 
40 cm, sie wird van sinngemaB in der Hohe immer kleiner werdenden, geschnitzten 
Konsolen gestiitzt. Als weitere Ausnahme gegeniiber den Frankenberger Hausern 
hat dieses die strenge Reihung von vielen Fenstern in alien Gesmossen mit einer 
genau gleim breiten Gefadtaufteilung uod zeigt mit seiner bestimmt alten Klinker
ausfamung niedersachsisme Einfliisse. Sonst haben ane Hauser in Frankenberg die 
verputzte Lehmausstakung. 

Manch anderes Biirgerhaus konnte noch erwahnt werden, dom aus der FOlIe 
smoner Famwerkbauten in Frankenberg sind die angefiihrten die bemerkens
wertesten. 

Die Famwerkbauten Frankenbergs, die wir heute nom antreffen, sind zum 
weitaus gro8ten Teile aus der Zeit van 1 500 bis 1800. Der konstruktive Aufbau 
der Fachwerkgestaltung bleibt in dieser Zeit grundsatzlich derse1be. Es ist "die Zeit 
der Beharrung" im hessisch-frankischen Famwerk. wie sie WAI.BE 10 bezeidmet. Mit 
einer Feststellung von ihm, dem groBen Forscher der deutschen Holzarchitektur, 
5011 diese Betrachtung abgeschlossen werden; er sagt bei der » Beschreibung eines 
Famwerkhauses «; 

"Wenn es der tiefste Sinn baukiinstlerischen Schaffens ist. daB das AuBere eines 
Bauwerks nicht nur das umhiillende Kleid, sand ern zugleim eine LebensauBerung 
des Innern sein muS. so ist das hier erreicht - erre icht nidtt in bewuBter architek
tanischer Absidtt, vielmehr geworden aus verniinftiger handwerklicher Arbeit des 
Zimmermanns heraus, und doch getragen van angeborenem kiinstlerischen Gefiihl." 
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