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Das Rathaus zu A1sfeld 
und die Wende im hessischen Fachwerkbau des 16. Jahrhunderts 

V o n Weener M eyer~Barkhausen 

Oherhessen. das Land zwismen oherer Laho. Taunus uDd Vogelsberg, hat in deT 
Gesmicnte des deutschen Fachwerkbaues besonderes Gewimt. Hier stehen bzw. 
standen die altesten uos bekannten Famwerkbiirgerhauser: Das ven eARL SCHAFER 

Uberlielerte Haus auf der Neustadt in M a r bur g (urn 13 20). das Haus Hersfelder
straSe 10 in Al s feld uod das Burgmannenhaus am Kirchplatz in Gie6 e n . beide 
auch nom 14. lahrhundert. Hauser des 15 . lahrhunderts sind noch verhiiltnismaGig 
zahlreim in Alsfeld. Gie6en. Marburg . GrUnb e rg . Lauba c h und Lich 
erhalten 1, Eins deT hedeutendsten. das Halls Hiittengasse -4 in Lien, vielleicht nom 
aus deT ersten Halfte des 15. lahrhunderts, muBte vor kurzem wegen BauHilligkeit 
abgerissen werden !. 

In Oberhessen hat sim abeT aum gegeniiber dem mittelalterlimen Standerbau 
der neuzeitlime Wand# und Stockwerkbau zuerst in alien Konsequenzen durm# 
gesetzt in jener bekannten Gruppe von Famwerkbauten, der in erster Linie das 
Rathaus zu Alsfe1d angehort 3• Wie kam es zu diesem Umsmwung1 1st er aus den 
Voraussetzungen bodenstandiger Entwicklung zu verstehen, oder ist mit einem 
AnstoS von auSen zu remnen? 

Leider verraten uns iiber die Entstehung des Alsfelder Rathauses die Smrift# 
quellen nimt allzuvie1 4 • In dem Vertrage von 1514 wird Mei s ter lohann mit 
der Errimtung der Famwerkgesmosse iiber dem stein ern en Unterteil beauftragt 6• 

Wer dies er Meister war. woher er kam, bleibt dunkel. Woh! ist zu vermuten, daB 
es ein in der hessismen Tradition stehender Meister war, wie ja aum die Stadt 
Marburg einen oberhessismen Meister, Klaus von Lich, mit dem Bau ihres 

1 VgI. hi erzu zuletzt H. W ALB E: Oas Hessisdl·Frankische Famwe rk ! (Gie6en 1954) 73 H. 
[zit. WALBE) ; fem er K. RUMPF: Marhurger Biirgerhauser im ausgehenden Mittelalter. 
In di esem Band S. 99- 120. 

2 In letzter Stunde konnte GERHAJlD EITZEN im Auftrage des Landeskonservators eine 
genaue Untersumung und Aufnahme des Bauwerks dUf'nfU hren, deren VeroHentlidtung 
nom aussteht . 

3 Literatur ilher das Rathaus : O . STlEHL : Oas dt. Rathaus im Mittelalter (190 5) H. -
P. LEHMGRUBNER: Mittel alterlime Ratha ushauten in Oeutschland (1905) 39 H. u. Tf. 
19- 30 (Foliowerk). - W. MEYER·BARKHAUSEN : Als feld (1927) H H. (zit. AlsfeldJ . -
BECKER·KuHLMANN : Oas Ra thaus zu Alsfeld. O ie Wiederherstellung des Rath auses zu 
Alsfeld (o. J. ) hrsg. v. Gesm . u. Altertumsver. d. Stadt Als fel d. - WALBE 97 H. - Zuletzt 
E.·O. HOFMANN : Alsfelder Fachwerkbauten __ Hess. Heima t 8 (1958/ 59) Heft 2, S. 5 ff. 

4 AlsfeId H u. Anm. 5.53 . 
5 Vertrag vom 15 . Mai 1514 __ Mitt. des Gesch. u. Alt ertumsver. der Stadt AIsfeld II 123. 

Ebda. auch Wei6bindervertrag v. 27. 4. 151 6. 



Tafel 1 

Abb. 1: Alsfeld. Rathaus . TUrme liber dem Dach modern erganzt 



Tafel 2 

Ahh . 2: Zierenherg. Rarhaus (1 45"0 ). Dach spater, ursprilnglich Ecktiirmchen 

Abb. 3: Alsfeld. Biickinghaus (15091) 
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Abb. 4: Schotten. Rathaus Abb. S: GieGen. Neues SchloG. Treppenturm 



Tafe! 4 

Abb. 6: GieGen. Neues SchloB. Hofseitc 

Abb. 7: GieGen. Neues SchloB. StraBenseite 
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genau gleichzeitig begonnenen steinernen Rathauses beauftragte 6, DaB in AIsfeld 
liber den Famwerkaufbau ein neuer Vertrag gemadtt wird. muG nicht bedeuten. 
daB ein Wechsel in def Bauleitung stattgefunden hat. Wenn sich 3uch nicht mit 
Sicherbeit sagen laSt. daB der genannte Meister lohann der Armitekt des Gesamt
baues oder nur def ausHihrende Zimmermann war, so ist dam an der einheitlichen 
Planung von steinernem UntergesdJ.oB uod Fachwerkgesmossen nicht zu zweifeln. 
Das UntergeschoB ist mit seinen doppelt gekeh1ten Spitzbogenarkaden. mit den 
beiden zinnenbekronten Rundpfeilern im Inneren. mit dem 5pii tgotischen Portal 
uDd den Erkerkonsolen ein reic:h gegliederter Steinbau. der durch sorgfiiltige Stein
metzarbeit ausgezcidmet ist. Es kann wohl kein Zweifel sein, daB der vordere, sich 
an der Front in drei, an den Seiten in je einer Arkade 6ffnende Teil urspriinglich 
als Laube abgetrennt war. Nur so hat das Portal in der Mitte der sudlichen Giebel
wand, haben die riickwartigen Fenster einen Sinn. Der SchluBstein des Portals ent
halt Uber der unerkHirten, merkwiirdig resignierenden lateinischcn Inschrift 7 die 
lahreszahI1512. vermutlich das Datum des Baubeginns. So hat sich wohl unmitte1· 
bar an die Vollendung des Untergeschosses die Aufrichtung der Fachwerkgesdtosse 
dem Vertrage von 1514 entsprechend angeschlossen. Auch diese scheint zwei Iahre 
in Anspruch genommen zu haben: 1516 wird der Dachstuhl aufgerichtet und werden 
die WeiBbinderarbeiten vergeben 5. 

Die PIaneinheitlichkeit von Unterbau und Famwerkgesmossen zeigt sim schon 
darin. daB durch die vorkragenden Erkerkonsolen und den Unterbau des Treppen
turms die Gliederung des Oberbaus festgelegt ist. Weiterhin setzen aum die drei 
gleichhohen Geschosse dem Dreiklang der Frontarkaden entsprechend. die Aus
gewogenheit der Gesamtverhaltnisse (Wandh6he = Breite des Mitte1geschosses), 
einheitlime Konzeption des Ganzen voraus. So ist das Fachwerk bei aller Eigen
gesetzlichkeit aus dem gleichen Geist gestaltet wie der spatgotische Unterbau. Man 
spurt gotismen Vertikalismus in dem die Amse betonenden engen Zusammen· 
rlicken der Fronterkertlirme. bedingt durm die Anordnung der Erkerkonsolen in 
den inneren Arkadenzwickeln. Dieser Zusammenfassung und Mittenbetonung ant
worten die kraftvoll nach auBen smwingenden GeschoBstreben der beiden auBeren 
fensterJosen Gefaclte. Nom steiler und gotismer wirken naturgemaB die Giebe1-
seiten mit ihren drei Giebelgeschossen, namentlich die Siidseite : Ober dem Portal 
mit den Stabverkreuzungen im Gewande die rechteckige Konsole mit hess . landes
wappen 8 als Trager des zweigesmossigen, am GiebelfuB mit niedrigem Dam ab
smlieBenden Erkers. Aum hier die nam auBen sdtwingenden GesmoBstreben, die 
iiberdem Erker in den Giebe1geschossen nam der Mitte zusammenrlicken. Abgesehen 

6 F. KiicH : Wandmalereien im Rathause 7:U Marburg -+- Jb. d. DenkmalpfIege im Reg .
Bez. KasseI 1 (1920) 157. 

7 "Rerum irrecuperabtllum SlImlHa feli citas est obfivio" . Die Be2:iehung auf ein uDter
gegangenes alteres Rathausgebaude ist nimt sehr wahrscheinlidl. 

8 Audl das Rathaus in Marburg hat bekanntlich das bess. Landeswappen liber dem Tunn
porta], jedoch Hauptwappen (Her7:schild) mit Nebenwappen wie liblidl auf einem SchHd 
zusammengefaBt, gegeniiber der ge trennten Anordnun g in Alsfeld. wo man sich die 
beideD kleinen Wappenschilde auf den Konsolenarmen wohI urspriinglidl bemalt vor· 
2:ustelIen hat. 
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von ihrer konstruktiven Bedeutung ist die formale Aktivitat der aufsteigenden 
gekrummten Streben offenbar bewuBt in Redmung gestellt zur Betonung der Mittel
amse und der Vertikaldynamik gegenuber den fOnf Horizontalbandern der Ge
schoSniihte. 

Die Verbindung von Stein- und Famwerkbau smeint im ausgehenden Mittel
alter namentlim bei SmloBbauten sehr beliebt gewesen zu seiD. Meist handelt es 
sim jedom urn soc:kelartige. armitektonism ansprumslose Untergeschosse. denen -
oft aus Ersparnisgrunden - Famwerkgesmosse aufgesetzt sind. Einen zweigesmossi
gen Steinunterbau mit Steinerker und FamwerkobergeschoB zeigt heute nom der 
Propsteibau der Deutsmherrenkommende 5 chi f fen b erg hei GieBen. UrspruDg
tim waren es zwei Erker an jeder Langsseite. die sicb als Turmerker iiher das Fam
werkgesmoB fortsetzten. durdt ibr Zusammenriic:ken nam der Mitte an die Erker
anordnung in Alsfeld erinnernd. wenn bier aum im einzelnen Beziehungen zu dem 
dreiBig }ahre alteren Propsteihau nimt in Frage kommen '. 

Abor auch unter den Rathiiusern der Zeit steht der AIsfelder Bau als Mischbau 
nimt alIein. }a. man kann sagen. daB reine Fadtwerkrathauser - ahgesehen von 
dorflimen - verhaltnisma6ig seIten sind. So bat We r n i g e rod e (1499) ein stei
nernes Untergesm06 mit doppellau6ger Freitreppe zwismen Frontturmen 10. Aum 
das aus einem alteren Kern entwickelte Rathaus in Dud e r st a d t (1533) hat ein 
sehr stattlimes und aufwendiges SteinuntergesmoB. das mit der Dreibogenlaube 
und den spatgotismen Turmerkerkonsolen ehenso an den AIsfeIder Bau ankIingt. 
wie die Balkenkopfreihen und gekehlten FiilIholzer des Famwerks 11. 

Durm Tiicme. Erkertiicme oder Damtiirmmen. sind die Rathauser des 15. uDd 
16. }ahrhunderts in Famwerk oder Stein fast durmweg ausgezeidmet. Eine besonders 
reime Gruppierung von Tiirmen weist das Famwerkrathaus von F ran ken b erg 
auf I!. von dem im Zusammenhang mit dem AlsfeIder Fadtwerk nom zu ceden sein 
wird. Ein siidlicbes Gegenstiick ist das Rathaus von Michelstadt i. O. (1484) mit 
seinen Erkertiirmmen und dem zum Firsttiirmmen zugespitzten steilen Dam 13. 

So kniipft der AlsfeIder Bau mit seiner ceimen Erkerturmgruppe - die Tiirme der 
Riickseite sind zu erganzen - an eine heimisme Tradition an. die in dem 5miffen
berger Propsteigebaude hesonders deutlich ist. 

Das Neue und Besondere liegt in AIsfeld in der Art des Famwerks. und zwar 
zunamst in der Aufstockung. Fur die alteren hessismen Famwerke ist der weite von 
Knaggen unterstiitzte Gesm06iiberstand die Regel. Die Knaggen .. verriegeln" die 
Pfosten mit den Dec:kenbalken. betonen also die Verbindung des Wandpfostens mit 
dem Gegeniiber im Sinne des "Quergebindes". Neben der Reihung von Pfosten und 
Knaggen bleibt die Liingsverbindung durch den wandabschlieBenden Riihmbalken 
ehenso wie die Reihe der Balkenkopfe ganz unhetont. Das Haus ist gestuft, es se tzt 
gewissermaBen auf groBerer Grundflame neu an. Die Knaggen ersrueinen dahei 

9 H. W ALBE: Die Kunstdenkmaler im Volksstaat Hessen. Kr. GieBen 11I . SlidJ. Teil (1933 ) 
388/ 89 . - W AtBE 12511 26. 

10 LEHMGRUBNER 28 H. u. Tf. 30 H. 
11 DERS. 20 H. - STIEHL 153 H. 
12 W ALBE 36/ 37. 
13 WALBE 28 / 29 . 
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als feei vortretende. oft re iro profilierte uDd plastisch gesmmuckte Oberleitungs
glieder (Schematische Darstellung def Knaggenverriegelung S. 92/ 93 oben). 

In def Wandbildung des Alsfelder Rathauses tritt der GeschoBtiberstand 5ehr 
zurtick. Die Knaggenverriegelung ist abgelost durch die" Verkammung" def Balken
enden auf den Riihmbalken. die den Balkenkopf und damit die darauf liegende 
Schwelle des Obergeschosses nur nom wenig uber die unrere Wandflumt vortreten 
laSt. Eine unmittelbare Verbindung des Balkenendes mit dem Pfosten besteht nidt t 
mehe. War der Balkenkopf fruher in das Vertikalsystem der PEosteD eingespannt. 
so ordnet er sidt jetzt in den horizontalen Zug def Rabm- uDd Sdtwellenbalken. 
Ausdrucksvolle Pro61ierung der Balkenkopfe. kraftige Kehlung der . Filllholzer". 
durmlaufende Pro61e der Rlihm- und Smwellenbalken betonen die GesmoSniihte 
uod geben ihnen sozusagen Gesimsc:harakter. Bezeidmend ist. daB im weiteren 
Verlauf der Entwicklung den Balkenkopfreihen oft ein reim pro6liertes durm
laufendes Holzgesims vorgelegt ist (z. B. Marburg. Hospital St. Jakob 1570; Bad 
Wildungen. Hainaer Hof 1576). was deutlidt genug auf den Steinbau weist. Konnte 
nimt iiberhaupt der Steinhau den Ansto8 zur Entthronung des lCnaggensystems uDd 
zur Anordnung gleic:hwertiger horizontaler Gesmo8zonen gegeben baben? In Als
feId liegt bei der Durchdringung von Steinbau uDd Famwerk solme Vermutung 
besonders nahe. War beim Aufsetzen des Famwerks auf def Steinwand das Knag
gensystem sowieso wenig gebrauchlich. so zeigt die Ausnutzung des Sc:hwellen
pro6ls als oberstes Glied der Erkerkonsolen. daB hier ohne Frage die AuHassung 
eines dem Steinbau entspremenden durcnlaufenden Horizontalgesimses zugrunde 
liegt (GesmoSverband im Rlihmbau. frilhes und spate res Stadium : S. 92/ 93 unten). 

Zwar spielt im gotisdum Steinhau die HorizontaIgliederung auch keine groBe 
RolIe. aber stit dem Ausgang des 15. lahrhunderts ist mehr und mehr mit 
Renaissanceeinflussen. die dem gotischen Yertikalismus entgegenwirken. zu rech
nen. So zeigt smon der • Wilhelmsbau ' des Marburger Smlosses (1492- 1498) die 
durch Gesimse betonte Aufgliederung in drei Geschosse 14. Noch aufschluBre icher 
im Hinblick auf AIsfeld ist. daS das Marburger Rathaus. im gleimen Jahr begonnen 
wie das AIsfelder und aum 1516 im Rohbau fertig. dem Markt die durm Gesimse 
in drei GeschoBstre ifen gegliederte Traufseite zuwendet16. Ob der Alsfelder 
Meister nun die Marburger Planung kannte und sie ins Famwerk ubersetzte. jeden
falls liegt beiden Gebaudefronten die gleiche Gliederungsvorstellung zugrunde. 

Der Verzicht auf das Knaggensystem in Alsfeld hat jedoch n imt nur formalen 
Sinn. Er bedeutet gleichzeitig die konstruktive Verselbstandigung der Wand. indem 
die Bindung der Pfosten an die Deckenbalken und damit an das Gegenuber gelost 
und alles auf die Festigung des Holzgefilges zwismen Smwelle und Riihm abgestellt 
wird. Wenn man will. auch das eine Angleichung an die Wand des Steinhaus. 
um so mehr als sie mit moglichster Yerzapfung aller Holzer zusammengeht an 
Stelle der im mittelalterlimen Fachwerk iiberwiegenden Yerblattung. 

14 VgI. Bau- und Kunstden kmaler i. Reg.-Bez. Cassel VIII . Kr. Marburg Stadt (Atlas) 
Tf. H 9. 

t; A. HOLTMEYU : Alt-Hessen 1: Rathauser (1912) Tf. 16. - W. MEYER-BARKHAusEN : Mar
burg 1(1957) Tf. 59. 
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Nadt Wegfall der Knaggenverriegelung muBte also den verstrebenden Sdtrag
holzern groBere Bedeutung zukommen, fur deren weit ins Mittelalter zuruckgehende 
Entwicklung im oberdeutsmen Famwerkbau mit seiner weiten Pfostenstellung 
andere Voraussetzungen bestanden als in der dimten Pfostenfolge der nieder
deutsmen Famwerkwand. Hier die Obereinstimmung von Pfosten- und Balken
abstanden und Fensterbreiten, dort die der Ausbildung seitlimer Verstrebungen 
entgegenkommenden brei ten Gefame zwismen wenigen nUr jedem %Weiten, dritten 
oder vierten Balken zugeordneten PEosten. 

Im oberhessismen Famwerk smeint die Begegnung beider Bauweisen smon 
fruh zu Kompromissen gefuhrt zu haben, so sm on am Marburger Haus von etwa 
1320, sowie am GieBener Burgmannenhaus mit ihrer im Ganzen niederdeutschen. 
jedoch nur jeden zweiten Balken berucksichtigenden Knaggenanordnung (vgl. S. 93 

oben). Mit neuen Einflussen von Nord und Slid ist in Hessen spates tens in den 
letzten lahrzehnten des 15. lahrhunderts zu rechnen. Im Maingebiet bildet sim in 
dieser Zeit ein System sich uberkreuzender hoher gesdtwungener FuB- und Kopf
streben an Eck- und Mittelpfosten heraus, das zusammen mit den Reihen der 
ViertelkreisfuSholzer oft die ganze Wand dekorativ uberspinnt l8 • Auswirkungen 
dieser Pfostenverstrebung, der Vorstufe des .. Mannes" . finden sich urn 1500 nord
lich bis Marburg l 7 • Auch der Meister des Alsfelder Rathauses kannte die hohe 
Pfostenverstrebung. Er hat sie jedoch bezeichnenderweise nur an einer Stelle an
gewandt. wo sie rein dekorative Bedeutung hatte. im fensterlo sen ObergeschoB 
der giebelseitigen Flacherker. Im wesentlichen hielt er an der ihm offenbar ge
wohnten engen und strengen Reihung der Pfosten fest, so sehr, daB er - jetzt ohne 
konstruktive Notigung - untere uod obere Pfos ten den Balkeokopfen zugeordnet 
iibereinanderstellte. Aum auf die sonst dem niederdeutsch-nordhessism en System 
enger Pfostenreihung gelaufigen Reihen dekorativer Brustungsfiillungen verzichtete 
er. von einzelnen Gefadten abgesehen, urn die groBe klare Wirkung der Vertikalen 
und Horizontalen nimt zu beeintdichtigen. Urn so starker kommt die Durmbremung 
der strengen Pfostenreihung durch die in den auBeren beiden Gefachen jeden Ge
schosses angeordneten. zwischen Schwelle und Rahmbalken nam auBen schwingen
den Krummstrehen zur Geltung. Es sind Holzer von besonderer Wucnt. die an 
Starke z. T. sogar die Edcpfosten ubertreffen. WALBE sieht in seinem Bum uber das 
hessism-frankisme Famwerk in diesen zwismen Smwelle und Rahm eingespannten 
Streben das besondere Kennzeimen des Rathausfamwerks, das er geradezu als Als
feId!!r Famwerk bezeimnet 18 . Er denkt an einen Zusammenhang mit dem etwas 
fruher (1509) begonnenen Rathaus zu Frankenber g, dessen Wande ebenfalls 
derartige, das enge Netz vertikaler und horizontal er Holzer durmquerende Ge
smoBstreben zwismeo Smwelle uod Rahm aufweisen. Aber in Frankenberg sind es 
gerade Streben. die neben der ausdrucksvolIen Scbwingung der AIsfelder Holzer 

16 Vgl. dam die wertvollen Arbeiten von H EINRICH WINTER. vor allem : Das alte HausgerUs t 
im Untermaingebiet zwischen AschaHenburg und Wertheim ~ Aschaffenburger Jb. 3 
(19'6) 332 ff. 

17 MEYER-BARKHAUSE N : Ma rburg 21. - K. RUMPF in diesem Band S. 108. 
18 W ALBE 97 H. 
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unlebendig wickeD. GewiB, das Frankenberger Rathaus hat aum schen Balken
verkammung (Knaggen nur nom untcr den Erkern). Aber t3tsachlich sind die 
PEosteD noch konstrukt iv mit den Balken verbunden, wit die Kopfbander im Inneren 
zeigen 19, Zu einer gesimsartigen Ausgestaltung def GescnoBnahte sind test An
satze da, im Gaozen iiberwiegt das vertikale Ansteigen def schmalen Fronten in 
zweifamer Gescbo6stufung. Unmittelbare Beziehungen III dem Alsfelder Bau ec
smeinen smen danadt sebr zweifelhaft. Eher ist an tine Para llelentwiddung III 

denken, die Zll ahnlichem Ergebnis gefiihrt hat . Als T yp steht das Frankenberger 
Rathaus rni t seiner dUTch spitzhogige groBe Tore an be id en Schmalseiten auf
gesmlossenen Uingshalle in der Tradition des niederdeutsmen Hallenhauses. In 
dies em Sinne besteht eine ausgespromene Verwandrsdlaft zu dem 1450 errknteten, 
ebenfalls die Uingshalle mit den Toren an den GiebeIseiten aufweisenden Rathaus 
in Z i ere n b er g (Kr. Wolfhagen), einem Famwerkbau, der sim durch enge Pfosten
steIlung uDd BrustuDgsverkreuzungen, durch Knaggenverriegelung uDd innere Kopf
baDder als Quergebindekonstruktion niederdeutsm-nordhessismer Art ausweist 20. 

Hier sind zur Festigung des Wandgefuges im UntergeschoB schrag durch mehrere 
Gefame von der Smwelle zum Rahm gehende Iange, gerade Holzer, sogenannte 
Schwertungen. aufgeblattet und zwar in symrnetrismer Anordnung beiderseits vorn 
Eingang an cler Giebelwand und in zwei Paaren an den Langswanden. Es ist keine 
Frage, daB die geraden Schragstreben des Frankenberger Rarhauses an derartige 
Schwertungspaare anknupfen. 

DaB auth in Alsfeld die Paare gekrummte r Streben am Rathaus auf Schwertungen 
zuruckgehen, hebt senon WAlBE hervor, dem jedoch nient bekannt war, daB es 
in Oberhessen eine Tradition gekrummter und in dekorativer Absimt syrn
metrisch angeordneter Schwertungen gegeben hat, wie sim an erhaItenen bzw. be
kannten Famwerkbauten des 15. }ahrhunderts in GieBen und Lien nachweisen laSt . 
Aum in Oberhessen finden sim, namentlich an den der Sicht entzogenen Wanden 
mittelalterlicher Faenwerkbauten, kurze od er langere Schwertungsholzer in un
regelmaBiger Anordnung, so schon an den altesten Bauten, dem Marburger 
Haus van 13 20 und dem Alsfelder Haus, Hersfelder StraBe 10. An dem vor kurzem 
abgebrochenen Hause Htittengasse 4 in Lie h , das in die Mitte des 1 5. }ahrhunderts 
datiert wird, fanden sim an den Giebelwanden nam auBen gekrtimmte Schwertun
gen, die ebenso wie die Stand er durcn die beiden unteren Geschosse von der 
Schwelle zum Rahm durmgingen, und die in offensichtlich dekorativer Absicht 
symmetrisch in den auBeren Gefachen angeordnet waren !2. An der Scheune in 
GieBen, Wetzsteingasse 14, die gewiS nicht viel jtinger ist. sind in der GiebeI
wand zu beiden Seiten der Firstsaule je zwei ebenso wie die Pfosten durm zwei 
Geschosse gehende naen auBen schwingende Holzer aufgeblattet, die man geradezu 
als gekrtimmte Zwismenpfosten ansehen konnte 23 • Im Giebeldreieck dartiber 

19 HOLTMEYER: Rathauser 32. 
20 Zs. f. DenkmalpAege m (1929) 189 H. Abb. 18 111 82 . 
21 WAl BE 10 5" . 
22 GERHARD EITZEN danke idt fUr eine licbtpause seiner MaBaufnahme, vgl. Anm. 2. 
23 Vgl. meinen Aufsatz iiber die Sdteune -+- Hess. Heimat NF. 4 (195"4) H. 2: S. 18 H. mit 

den Aufnahmezeidl.Oungen von PHll. KlEIN. 



• 

Vas RatJIQus zu Alsfeld IlHd die WClfde im hessfsdwt Fachwerkbau 95 

wiederholte sich die Anordnung. Der Smwertungsdtarakter ist deutlicher an den 
entsprechenden Paaren symmetrism nach auBen gekrummter Holzer an den Enden 
der Langseiten. die ein Gegenstuck an einem anderen. dUTch den Krieg vernidtte
ten, mittelalterlidten GieBener Famwcrkhaus (Ecke Seltersweg-Neuenweg) hatten 24. 

DaB die Alsfelder Streben aus dieser Tradition zu erkHiren sind uDd nicht von 
entfernteren Parallelen her, daB sie den Endpunkt einer einheimiscn-oherhessischen 
Entwiddung yon gelegentlich-unregelrnaBiger Hilfskonstruktion IU einem konstruk
tiv UDd kfinstlerisch bedeutsarnen Gliede des Wandgefiiges darstellen. liegt danach 
auf deT Hand. GewiB sind, wie H. WINTER gezeigt hat, die gekrllmmten Streben zwi
smen Sdlwelle und Rahm aum stidlich des Mains anzutreffen, ohne daB Zusammen
hange mit der oberhessismen Famwerkentwiddung angenommen werden mllBten 25. 

Die (.nge Pfostenstellung, die ja urn 1500 in den oberhessismen Stadten, nament
lich in Marburg uod Alsfeld allgemein verbreitet ist, weist eber auf Zugeherigkeit 
zum niederdeutsmen Famwerkgebiet, was jedodt eine oberhessische Sonderentwick
lung nimt aussmlieBt 26 . VieUeimt kommt in dieser Hinsidtt aucn dem Gesamttyp 
des AIsfelder Rathauses, der sich ebenso wie das Ratbaus in Marburg als Querbau 
van dem Frankenberger und Zierenberger Langsbau absetzt, Bedeutung Zll. Man 
wird an den Gegensatz des niederdeutsmen Hallenhauses und des mitteldeutsmen. 
van der Breitseite erschlossenen Ernhauses erinnert. 

Dem Meister des Alsfelder Rathauses kommt jedenfalls das Verdienst zu, die 
gekriimmte GeschoBstrebe zuerst der neuen Wandauffassung des Rahmbaues in 
eindrucksvoller Weise dienstbar gemamt zu baben. Es scneint so, daB er dartiber 
hinaus tiberhaupt als Schepfer der neuen, auf der konstruktiven Selbstandigkeit der 
Wand beruhenden, Fadlwerkbauart angesehen werden muB. Als Rahmbau gibt sie 
dem hessischen Famwerkbau seitdem das Geprage, wahrend in den benachbarten 
niederdeutscnen Gebieten Knaggenverriegelung und strebenlose Pfosten- und 
Fensterreihung noch Iange fortbestehen. 

Ob allerdings das AIsfelder Rathaus tatsamlich der erste Bau des neuen Stils 
war, laBt sidt nimt mit Bestimmtheit sagen. Abgesehen davon, daB zweifellos ein 
GroBteil aller aIten Facnwerkbauten bei Bdinden untergegangen ist, gibt es nom 
einige andere Famwerkgebaude in oberhessischen Stadten, die dem AIsfelder Rat
haus so nahestehen. daB man sie ftir den gleichen Meister oder jedenfalls seine 
engsten Mitarbeiter in Ansprudt nehmen mechte. 

In A I s fe I d selbst findet man die Besonderheiten des Rathausfamwerks - eDge 
Stelh!ng der in den Gesmossen tibereinanderstehenden PfosteD, Balkenverkammung 
mit kriiltiger Profilierung der Balkenkopfe. gekehlte Ftillholzer. Profilierung der 
Sdtwellen mit Kehle zwischen Rundstaben, gesmwungene GesmoBstreben in den 
beiden auBeren Gefamen der Wand - an dem smenen. dem Weinhaus gegentiber 
an der Marktecke liegenden Wohnhaus (Btickingbaus). AlIerdings ist der strenge 
Ernst des Ratbauses bier ins Reiche, Festliche gewandelt. Die Ec:ke zwischen den 

24 Von mir photographiert, nicht veroffentlicht. 
25 Vgl. H. WINTER : Das Fachwerkhaus Dalbergstr. 56 -+ Aschaffenburger Jb. 2 (1955) 231 . 
26 WINTERS Auffassung der Stromungen im hessischen Fadtwerkbau urn 1500 ~ Asdtaffen ~ 

burger Jb. 3 (1956) 361. 



96 Werner Meyer-Barklfauseu 

beiden Schauseiten zur Obergasse und zum Markt ist durch einen pdichtigen zwei
gesmossigen Runderker auf geschwungenen, unten zusammengefa13ten Kopfbandern 
betont. Zusammengefa13t werden Erker und Schauseiten vor allem durch die beiden 
Reihen ungewohnHch kunstvoller Brustungsverkreuzungen, die, wie die Fenster· 
reihen. an Markt· und Gassenseite in zwei Gefamen unterbrochen sind durch hohe, 
gerade, an Andreaskreuze erinnernde gekreuzte Pfostenverstrebungen. Wesentliche 
konstruktive Bedeutung kommt diesen Verstrebungen ebensowenig zu wie den ge
bogenen Pfostenverstrebungen an den giebelseitigen Rathauserkern. Es sind wuch
tige Schmuckakzente, das Einerlei der Reihung unterbrechend und die Wandflachen 
kraftvoll gliedernd. dabei das Motiv ineinandergesteckter Winkel der Brustungs
verkreuzungen aufnehmend und steigernd. lm Ganzen ein Fachwerkburgerhaus 
von seltener Ausgewogenheit bei allem Reichtum der auBeren Erscheinung, das man 
dem Meister des Rathauses smon zutrauen mochte. Leider ist uber die Entstehung 
des Hauses nichts bekannt. Nach mundlicher Uberlieferung '011 ,ich an dem ver
,chieferten Giebel die lahre,zahl 1509 finden ". 

Sozusagen als vereinfamte Wiederholung des Alsfelder Rathauses ohne das 
steinerne UntergeschoB stellt sim das Rathaus in Se hot ten dar. Mit den beiden 
Giebelseiten und einer Langswand freistehend ist nur die letztere als Eingangswand 
durch einen bescheidenen dreiseitigen Obergescho13erker betont, der auf zwei 
parallel en Kopfbandern ruhend mit kurzem Helm in das Dach einschneidet. Von 
den beiden spitzbogigen FortaIen hat eins sich an derSpitze verkreuzendeGewande· 
stabe ahnlich einer lnnenttir im Obergesmo13 des AIsfelder Rathauses. Im Obrigen 
finden sich genau die gleichen Formen wie in Alsfeld, die gleimen Profile der 
Balkenkiipfe. Schwellen und Rlihmbalken. die gekehlten Fullhiilzer. Bei enger 
Pfostenstellung mit den in Gruppen aufgelosten Fensterreihen sind in gleicher 
Weise die Paare geschwungener GeschoBstreben angeordnet, an der Frontseite, 
durch Ttiren und Fenster behindert, etwas unregelmaBiger, an den GiebeIseiten 
aber. abgesehen von den nur zweistockigen Giebeln, in dem Obereinander der vier 
StrebeDpaare uDd der weit vorspringenden Giebelnase unverkennbar den Alsfelder 
Giebelwanden namst verwandt. Von der lnnenaufteilung kann hier abgesehen wer
den. Nach all em kann die eDge Zusammengehorigkeit mit dem AlsfeIder Bau nicht 
bezweifelt werden. Das wumtige. stattliche Gebaude in Schotten ist von dem glei
men Meister geplant. von der gleichen Werkgruppe errichtet worden. Oaten sind 
nimt uberHefert. Das lahr der Fertigstellung des Alsfelder Rathauses 1516 is t als 
Terminus post quem anzusehen!8. 

Eine andere Aufgabe stellte der Bau des Neuen Schlosses in G i e s s en. der nam 
erhaltenen Baurechnungen 1533- 1539 errichtet worden ist !~. Die Bedurfnisse 
ftirstlicher Reprasentation standen hi er im Vordergrunde. So entstand ein lang-

27 Alsfeld 39. VgI. aucn H OFMANN 8. 
28 W ALBE 41. 102. 5. 41 datiert er das Sdtottener Rathaus m. E. zu Unredtt in die Zeit 

des GieSener Neuen Schlosses 1533-39. Es ist im Ganzen noch wesentlidt gotisdter 
als der GieSener Bau und kann nicht viel spater als das Ratbaus zu Alsfeld entstanden 
sein. 

29 H. W ALBE : Die Kunstdenkmaler in Hessen. Kr. GieBen. Nordl. Teil (1938) 92 H. U. 

WALBE 42, 102, 154. 
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gestrecktes Gehiiude. das mit dem gewaltigen Saal fm steinernen ErdgeschoS 
(32 x 9,44 m) und den haubenbekronten Erkerturmen an den Ecken an den Saalbau 
des Marhurger Schlosses denken laSt. aber dem sdtlichten Steinbau erhebt sim 
ein FachwerkohergeschoS mit steilem Dam und drei Giebelgeschossen, an den 
Ecken und in der Mitte der StraBenseite besetzt mit kriiftig vortretenden Erkern. 
die mit ObergeschoS und Haube uber den DachfuS hinausragen. Aus der Mitte 
der Hofseite tritt ein breiter Treppenturm mit sechs Seiten eines liber Eck gestellten 
Amtecks heraus mit zwei ganz in Fenster aufgelosten Fachwerkgeschossen liber dem 
das Portal enthaltenden steinernen UntergeschoS. Bemerkenswert, daB sic:h die 
Obereckstellung des polygonalen Treppenturms in der Mitte der Eingangsfront und 
damit die Verschiehung des Turmportals aus der Mitte auch am Marburger Rathaus 
find et. Das Spitzbogenportal mit dem sich spatgotisch verkreuzenden Gewande
staben - den en an den Rathausern in Alsfeld und Marhurg sehr ahnlich - ist 
sorgfaltige Steinmetzarbeit ebenso wie die reich verzierten Gewandeprofile und 
Sockel der remteckigen Doppelfenster des Untergeschosses. an denen sich neben 
gotischen auch smoD Renaissancemotive geltend machen. 

Das Fachwerk ist ganz auf das groSe, klare Netz der Senkremten uDd Waage
rechten ahgesteUt, durchwirkt von zwei Paaren geschwungener Gescbo6streben 
Alsfelder Art an den Langsseiten und von vier Paaren lihereinander an den Giebel
seiten. die hochst eindrucksvoll den schweren Horizontalen der GeschoBnahte ent
gegenstehen. Dekorative Brlistungsflillungen (Verkreuzungen uDd Eselsrucken) 
nur im Fachwerk der Erker und vor allem in den beiden Famwerkgesmossen des in 
seiner breiteD Proportionierung uDd dem HaubenabschluB senon Renaissancegeist 
verratenden smonen Treppenturms. Aum hier also die weise Sparsamkeit im 
DekorativeD. die einen Wesenszug des Alsfelder Rathauses ausmaent uDd in der 
man geradezu die personliche kunstlerische Note des Meisters erkennen moente. 
Die Einzelformen der Cebiilke (gekehlte Fullholzer, Schwellen- und Riihmbalken
profile) zeigen im Gaozen nur unhedeutende Abweichungen von den en des Als
felder Rathauses, abgesehen von den Balkenkopfen, die hier einfach stumpf 
gehliehen sind mit bloBer Abfasung der Kanten. 

WALBES treffende Gesamtwlirdigung sei hi er angefiihrt: Ein wundervoller Bau. 
sadllich, wahrhaftig und voller Kraft 30. Nach al1em wird man auch das Neue SchloS 
in GieGen dem Meister des Rathauses in Alsfeld zuweisen durfen. wenn es auch 
zwei lahrzehnte jlinger ist als der Alsfelder Bau. Nun ist das GieBener Schlo6 ein 
landgraflicher Bau. Se in Meister stand im Dienst des hessischeD Landgrafen. also 
Philipps des GroBmiitigen. Das unterstreicht seine Bedeutung und vor allem die 
weitreichende Auswirkung seines Stils. Darf man dom annehmen, daB die landes
herrlichen Bauten in den hessisc:hen Stiidten in erster Unie vorbildlidl gewesen 
sind. Leider sind die meisten Faenwerkbauten dieser Art zu Grunde gegangen. 
Auch in Alsfeld gab es ein landgriifliches SchloB. Auf den alten Abbildungen ist 
es h inter dem Chor der Stadtkirche als langgestreckter Bau mit hohem Dam und 
je vier Dac:herkerturmchen an den Langseiten zu erkennen. Der Merianstich von 

30 WALB E: Kunstdenkmiiler 97 . 
31 AIsfeld Abb. , /1. 

7 ZHG 69 
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1646 zeigt deutlicb tineD Fadtwerkgiebel. Die Giebelspitze ist genau so wit am 
Gie8ener Schlo6 abgewalmt. So ist es nimt ausgeschlossen, daB aum das Alsfelder 
Sdtlo6 ein dem Rathaus nahestehender Famwerkbau in der Art des Neuen 
Sdtlosses in GieBen war. Das wiirde die Beziehung AIsfelder Rathaus - Neues 
SchloB in Gie6en nom greifbarer ersdteinen lassen. DafUr, daB tin landgraf
licher Baumeister audl fUr stadtische Bauunternehmungen tatig war, bittet unter 
Landgraf Ludwig dem Alteren die Tatigkeit des landgrafIichen Baumeisters, 
Uhrmamers uDd Tedmikers Ebert Baldewein, def 1581/ 82 den Renaissance
giebel des Marburger Rathauses liber dem T reppenturm mit def Kunstuhr uDd den 
zugeborigen Figuren sch.uf. einen iiberzeugenden Beleg. 

Bezeidmend aum. daB nom 1572 das SmloB der Hersfelder FUrstabte in 
E i c b h 0 f bei Hersfeld an seiner Binnenwand iiber steinernem UntergescnoB zwei 
dem GieBener Schlo6 genau entsprecnende Fach.werkgescnosse zeigt. bereichert nur 
durch. Reihen geschwungener Fu6hoizer 32. 

ledenfalls hat sich im hessischen Facnwerkbau die zuerst am Ratbaus zu Als
feld auftretende Wandfiigung schlagartig durcngesetzt. Es gibt keine Knaggen
verriegelung mehr. Dem dreistufigen Gebalk zwischen den Geschossen gehort die 
Zukunft. Leitformen des Alsfelder StHs sind gekehlte FUllholzer. krafIVolle Balken
kopfe. profiliert oder glatt. aufsteigend nam auBen scnwingende Gesch.oBstreben 
zwischen Schwelle und Rahm. Sie beberrsch.en den hessiscnen Fachwerkbau bis weit 
in die zweite Halfte des 16. Jahrhunderts hinein. allerdings oft in Kombination 
mit Fu6holzern. dekorativen BriistungsfiiUungen sowie aum sim iiberkreuzenden 
hohen Pfostenverstrebungen. Charakteristism ist die auf al1es Scnnitzwerk ver
zichtende. schlicnte. kraftvolle Art des Fachwerks. in der die hessiscne Tradition 
des 15 . lahrbunderts fortlebt. Erst in den Ietzten lahrzehnten des lahrhunderts 
setzt sich ein neuer Sti! im Fachwerkbau durch. fiir den die Strebefiguren des 
.. Mannes" sowie reime Renaissancesch.nitzereien namentlich an Pfosten und Fiill
holzern cnarakteristisch sind. In AIsfeld ist das dem Rathaus am Markt gegeniiber
liegende Haus. erbaut 1609 von lost Stump£, ein bezeidmendes BeispieI dieses 

. Stils 33• 

32 Die Datierung 15"72-74 hei DEHJo-GALL : Nordl. Hessen 2. Au8. 102. Sonstige literatur 
uher ScltloS Eichbof ist mic nicltt bekannt. Ob das Datum 1572 uber der binteren 
Rundbogentiir im HoE wirkliclt auch auf das Fachwerk 2U beziehen ist? 

3l Vg!. Alsfeld Abb. 20, 76-78. 

* 

Dr. KAIlL RUMPF. Marburg, steuerte in nie versagender Hilfsbereitscltaft die Zeichnungen 
S. 92/93 bei. Die Abbildungen 1. 3, 4, 6 u. 7 sind dem Buclte von H. WALBE : Das Hessisch
Frankische Fachwerk entnommen. Der Briihlsclte Verlag in GieBen steIlte dankenswerter
weise die Drudcstodce zur Verfiigung. Abb. 2. 3 u. 5 nam Aufnahmen des Verfassers. 
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