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Marburger Biirgerbauser im ausgebenden Mittelalter 
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Viele uoserer hessismen DOTfeT zeigten his in unsere rage ein wohl seit lahr
hunderten unverandertes Bild. Die Wirtschaftsform, ja das ganze biiuerlkne Leben 
verlief, nam den Umwalzungen zu Beginn des 16. lahrhunderts uDd deT Wirtsmafts
krise an dessen Ende. in ruhigen Bahnen his in unsere rage. Deshalb erhielten sich 
aum zahlreiche Bauernhauser des 17. uDd 18.1ahrhunderts - altere aus der Zeit 
vcr dem 30jiihrigen Krieg sind in uoserer Gegend nidtt bekannt 1 - im Zustand 
ihrer Erbauung ; uod die GrundriBanlage, Typ uod Bauweise erfuhren test bei Neu
bauten se it Ende des 19. lahrhunderts eine Wandlung!. 

Gebaude in den Stiidten, die Handel uDd Gewcrbe dienten. muBten in ganz 
anderem MaBe grundlegende Umbauten uber sim ergehen lassen. den sim standig 
wandelnden Wirtsmaftsformen, Zeiten des Aufsmwungs und Niedergangs ent
sprecnend und bei Besitzwemsel : In Marburg lagen - und liegen nom heute - die 
Gescnafte an dem HauptstraBenzug der Altstadt (Wettergasse-Markt-BarfuBer
stra6e), und so ist es erklarlicn, daB auch bei den im Kern aus frii.heren Jahr
hunderten erhaltenen Btirgerhausern die Erdgeschosse wiederholt umgeandert und 
die StraBenwande durm Scnaufensteranlagen vollig erneuert wurdeo. Eine wene 
der Umbauten bramte nam langem 5tillstand des Wirtscnaftslebens der Auf
smwung der lahre nam 1870 und eine neue Welle der Modernis ierung uod grund
legenden Umgestaltung das n Wirtscnaftswunder '" unserer Tage. 

Diese Umbauten geben uns aber gelegentlich die Moglichkeit, den Zustand der 
Erballungszeit zu erkennen ; denn bei Herausnahme der Erdgescno6straBenwand -
sie bestand bei den Marburger Hausern in der Regel aus Facnwerk - finden sidt 
nicht selten die nom urspriinglichen Eckstander und das Rahmholz rnit den aIten 
Zapfenlochern. den Nage1l5mern. Verblattungen und Ansatzspuren der Kopfbander 
und Knaggen wohl erhalten vor. So ist dann eine Rekonstruktion des Urzustandes 
in der Zeidmung mogIicn, die uns in etwa eine Antwort auf die Frage gibt : W i e 

1 H. WINTER: Das Bauernhaus des slidl. Odenwaldes vor dern 30jahr. Krieg (Essen 195 8). 
2 Urn so grundlicher wird z. Z. rnit groBen offentlienen Mitte1n die vollige Urnstellung der 

bauerlichen Wirtsenaft. Haus. Hof und Dorf durchgefiihrt. la. wer durch unsere Dorfer 
wandert. sieht. da8 wir senon mitten im Urnbau u. Abbruen der alten Bestande stehen. 
Unser altes Dorf. unser bessisenes Bauembaus. wie wir es kennen und lieben. wird in 
wenigen Jahren ausgeloscht sein. Die .. Dorfauflockerung" und ahnliche Aktionen sind 
wohl unumganglien. urn die bauerliche Wirtschaft lebensfahig zu erhalten. Was geschieht 
aber in dern an alten Denkmalern bauerHcher Kultur noen so reichen Hessenland. urn den 
kulturgeschichtlich so bedeutsamen Bestand zu inventarisieren und zeichnerisch und im 
Lichtbild au fzunehmen7 Ho c hst e Eile ist geb o ten 11 

,. 

Am Niederrhein ist der unmittelbar nach dern Krieg systematism aufgenommene 
Bestand jetzt veroffentlidtt : 
A. ZIPPELIUS: Das Bauernhaus am unteren deutsmen Niederrhein (Wuppertal.Elberfe1d 
1958). Sdton heute. nur wenige l ahre nam der Aufnahmearbe it. ist ein groBer Teil der 
in dem Buche vorgehihrten Bauwerke vom Erdboden verschwunden. 
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sahen z. B. im ausgehenden Mittelalter, also im 16. Jabrbundert, 
die Frooten def Kaufmanns~, def Handwerkerhauser in den Ge
scha.ftsstra6en Marburgs aus? 

Da im Rabmen eines Zeitsduiftenaufsatzes natiirlich nicht dee ganze Umfang 
ersdtopfend dargelegt weeden kann. wollen wir wenigstens anhand vcn Zeidt
nUDgen deeier im 19. Jahrhundert abgebrochener und ven Aufnahmezeidmungen 
deeier nom bestehender - wenn auch weitgehend veranderter - Biirgerhauser Ant
wort auf die gestellte Frage sumen und uos dabei im wesentlichen auf die auBere 
Gestaltung besdtranken. 

Ceschidttliche und wirtsdt.ftlidte Crundl.gen 

Wie auch in anderen Stadten, kann man dem SiJde Marburgs seine Gesmidtte 
ansehen: Zeiten dee BIUte und soldte des Stillstandes. Das Gesimt erhielt Marburg 
im 13. lahrhundert. denn es war in dieser Zeit ein bedeutendes Kunstzentrum durm 
die Tatigkeit mehrerer Bauhtitten. die Anwesenheit ttimtiger Bildhauer und Maler 3. 

1283 erfolgte die Einweihung der 1235 begonnenen Elisabethkirme. 1277 erbaute 
Landgraf He i n r i c h se in neues FurstensmloG an der StelIe einer kleineren roma
nismen Grenzburg. 1297 wurde der Chor der Stadtpfarrkirme St. Marien geweiht. 
Ende des Jahrhunderts errimteten die Dominikaner den hohen Chor ihrer Kirme. 
der nom heute zusammen mit der Universitat den markanten Eckpfeiler im Gesamt
bild der Stadt bildet; und nimt zu vergessen. vor den Toren der Stadt erbaute der 
Deutsme Orden seine umfanglime NiederIassung. Aum politism wurde die Stadt 
selbstandig durm Smaffung des Burgermeisteramtes. das 1284 erstmalig namzu
weisen ist 4. Der Pilgerstrom zur Grabeskirme der hI. Elisabeth befrumtete das 
Wirtsmaftsleben der jungen. seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert smnell empor
gewamsenen Stadt. SmloB und Kirmen ragen nom heute. nam mehr denn sems· 
hundert Jahren. in den Himmel. dom von den Btirgerhausern des 13. Jahrhunderts 
ist ii b e r der Erde. auGer vielleimt dem .. Steinernen Haus" am oberen Markt. keine 
Spur mehr vorhanden. 

Die Burgerhauser der Stadtgrundung. Famwerkbauten mit Strohdamern. wur
den von wiederholten Stadtbranden (so 1261 und 1319) vernimtet. Dem Jahr
hundert der lugendbliite der Stadt folgtcn zweihundert Jahre des Stillstandcs. ja des 
Riidcgangs. Besonders ungiinstig war die wirtsmaftlidte Entwicklung urn 1400. 
gegen Ende der Regierungszcit Landgraf Her m ann s I I. (t 1413). die Stadt war 
stark versmuldet 5 • Erst ab 1419 ist eine langsame Erholung erkennbar in der 
Fertigstellung des Pfarrkirmturms. Zudem war das ganze 15 . Jahrhundert erfiillt 
von erbitterten Verfassungskampfen zwismen Patriziat und der Gemeinde, die ihre 
Zuspitzung im 1. Viertel des 16. Jahrhunderts fanden. Es war die Zeit des .. Armen 
Konrad" und der Bauernkriege. bei denen das stadtisme Proletariat. "Das Armut", 

3 Vgl. zum Folgenden auch W . MUER-BARKHAUSEN: Marburg a . d. L. 2(Miinchcn 1957) . 

-4 F. KOCH : Quellen zur Rechtsgesch. der 5tadt Marburg I (Marburg 1918) 8 H. 
5 DERs. a . a. O. 13. 
6 Du.s. a. a. O. 31. 
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wie man damals sd:uieb, gemeinsame Same mit dem Uindlimen mamte '. Trotzdem 
bekommt das Marburger Bauwesen gerade in diesen lahren durch ein politisch~ 
dynastisdles Ereignis unerwarteten Aufsmwung, der der Stadt das neue Gesimt 
gibt. 

DUTm die Zweiteilung Hessens nam dem Tode des Landgrafen Ludwig I. 
wurde Marburg 1458 flir ein Halbjahrhundert wieder Residenz. Landgraf He i n ~ 
r i chI I J., infoIge seiner Heirat mit der Erbin von Katzenelnbogen .. der Reime" 
genannt, und sein Sohn W i I h elm I I I. riden durm rege Bautatigkeit, durm die 
Heranziehung tlid1tiger Baumeister, Bildhauer, Maler usw. eine neue Kunstbllite 
hervor. Das Bild des mittelalterlichen Marburg des 13. I ahrhunderts erhielt be~ 
sonders durch urnfangreiche Umbauten und Neubauten des Schlosses das Aussehen. 
das dann unvedindert bis in das dritte VierteI des 19. Iahrhunderts bestehen bHeb. 
1493- 97 entstand der groBe Ostbau, der sog. Wilhelrnsbau, 1478 war das Haus 
und die Kirche der Kugelherrn begonnen worden. Auch der Deutsche Orden er~ 

stellte in groBem Urn fang neue Wohn~ und Wirtschaftsgebaude, so 1472- 89 das 
.. GroBe Haus" mit seinen Spitzbogenarkaden, 1515 den "Fruchtspeicher" mit dem 
hohen Dach und dem runden Treppenturm, und 1530-43 den "Wohnbau" mit den 
Staffelgiebeln und dem senonen spatgotischen Erker. Auen die Elisabethkirene 
erhielt eine neue Ausstattung, unter anderem neue Fliigelaltare. die Neubemalung 
der Chorgewolbe, neue Orgel und anderes. Die Stadt begann 1512 mit dem Bau des 
Rathauses. Kurzum Marburg war nam Iahrhunderten des Stillstandes erneut ein 
bliihendes Kunstzentrum, und die Smilderzunft, der die Ma1er, die Kiinstler an~ 
~ehorten , ziihlte zu Beginn des 16. Iahrhunderts zwanzig Mitglieder. Diese Hoen~ 
konjunktur wirkte sich aum auf das blirgerliene Leben selbst aus, und es entstanden 
zahIreiene stattlime Blirgerhauser. Marburgs groBe Zeiten lagen also im 13. Iahr~ 
hundert, dem I ahrhundert der Friihgotik. und irn 16., dem des Erlosenens der Gotik 
uod dern Obergang wr Renaissance. 

Entstanden war die Stadt im 12. Iahrhundert auf der Grundlage einer senon urn 
1140 erschlieBbaren kleinen Marktsiedlung 7 als starkste Burg in den westlimen 
AuBenlanden der Landgrafen von Thiiringen. Sic hatte~sie erst 1122 von den 
Grafen G is 0 zu Hollende ererbt. Bei Grundung der Stadt war freilich nidtt voraus~ 
zusehen, welchc Bedeutung sie ein Halbjahrhundert spater als Stadt der He i li g en 
E li s a bet h erlangen wurde. Im Vergleich zu aoderen Stadten, die wie F ran ken ~ 
be r r.. Gel n h a use n usw. ein oder gar zwei geraumige MarktpIatze hatten, 
besaB Marburg von seiner Grundung her nur eine in der Mitte, nam West hin 
etwas verbreiterte Marktachse: Hirschberg-Mainzergasse 8. Sie war wie die we it im 
Westen voruberziehende "WeinstraBe" sudnordlich ausgerichtet und stand senk~ 

7 A. KOENlC : Hessisdte und Hessen benadtbarte Mfinzsta tten ~ Hess. 1 ahrbudt f. Landes
gesch . S' (1 95"5") bes . 15'8; W. KURsCHNER: Geschichte der Stadt Marburg (Marburg 1934) 
31. Nach SUCHENAU und HUVERNICK (Vortrag im Hess. Gesm. Ver. Marbg. 1932) ist 
Marburg urn 1140 smon als Miinzstatte und damit als Marktort faBbar. Desgl. Vortrag 
im Hess. Gesm. Ver. Marbg. 31.3. 5'8 von Dr. WOLFGANG HESS. 

8 Hierzu wie ferncrh in W. GORICH: Vom Marktflecken zur Stadt ~ Marburger Srunnen
fcst (19 ' 6) II H. 
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remt Zll der an ihrem FuG die Lahn querenden Koln-Erfurter Stra6e. Eigentlich eest 
seit dem quer in die StraBenachse gestellten Bau des spatgotismen Rathauses kann 
man von einem kleinen Markt p I a t z ceden. Deshalb hat man 3Uth. urn Moglich
keiten fur ein wenn auch besduanktes Marktleben III smaffen, mehrere kleine 
benadtbarte PHitze, Holzmarkt. Kornmarkt. Yiehmarkt. Gansemarkt, Topfermarkt, 
Heurnarkt uod Schuhrnarkt hinzugezogen. Dcr ohere Teil des Marktplatzes hieS 
Salzmarkt. 

In einem Privileg von 1311 ist von einem "Kaufhaus" die Rede 9, das sicherlich 
am Markt gestanden hat uDd wohl dasselbe landgdiflidle HallS war, von dem in 
der folgenden Verordnung die Rede ist. Vermutlich hat cs auf dem Grundstiick von 
Markt 10 gestanden, wo man aus beachtlichen Griinden das ehemalige Steinhaus 
des landgraflichen SdlUlthei6en annehmen mochte 10. Der Mi6stand der Engt.: des 
Marktplatzes erhellt aus einer Anordnung Landgraf L u d wig s I. vom Mai 1419 It. 

Sie spricht von .. groisen gebrernen und srnaden unser stad Marpurg, den sie bifJher 
an dem H1arkte daselbs geleden hain von broidsrnirn, {leisrnsdfim , sdturnsrnirn 
und andern buwe, also das man da nirnt wale gewandern norn gewagen mornte, 
besundern koufflute und geste. Und danunbe und zeu beperunge des egenanteff 
unsers slopes hain wir unser eygene husunge heipen abbrernen an denselben steten 
und datzu gemein!irn alIe broidsrnirn , {leisrnirH und srnurnschirn. Wann wir nu 
audt unwilIen und zcweytracht, die davon kommen muchten, sunder!idten von den , 
die sdtaden darm1 genom men hain, bewareH wolIeH, so hain wir ... gesas t und 

" setzen . .. . 
Es folgt dann, auf weldte Weise und mit weldten Betragen die Stadt die Gesma

digten rnit Geld abfinden soll, "sunderlidt diewile solidte handelunge eynen ge
meYHen nutz unsers vorgenanten slopes anruret und duras gemeynis nutzen willen 
gesdteen ist ... ". Unter nSdtl06 U verstand man damals die ganze van Mauern 
umgebene Stadt. Die vom Abbruch ihrer Verkaufsstande, ihrer Krambuden Be
troffenen werden aber als Ersatz vielfach entsprechende Raume in den Wohn
hausern entlang der an den Markt anschlie6enden HauptstraBen eingerichtet haben 
und haben einrichten miissen. da im engen Mauerring kein Platz zur Neuauf
stellung von Buden war. Der Raummangel war so Ursadte der Ausbildung des filr 
das Marburger Biirgerhaus, wie wir es auf unseren T afeln I-VI rekonstruieren 
konnten. kennzeichnenden engen Verbindung von Wohnung und Geschaftsraum. 
Die Auflosun g der Erdgescho6stra6enwande in Arkaden, die wir 
in den andern Stadten nicht in dem Ma6e kennen, wird in den engen 
Marktverhaltnissen ihren Grund gehabt haben. 

Selbstverstandlich war das keine Marburger Erfindung, sondern es war filr Hand
werker- und Kaufmannshauser wohl auch anderwarts bekannt und im Brauch. 
VIOLLET-LE-Duc, der gro6e franzosische Bauforscher uod Architekt, zeigt uos 

9 F. KOCH a. a. O. 68. 

10 W. G ORICH: Zur fruhen Marburger Verfassungs- u. Hausergeschichte -+ Oberhess. Presse 
(7. u. H . 8. 1954) Beil. "Hessenland" I Nr. 30 u. 31; vg!. auch W. M ESCHEDE -+ ebda. 
(2.2.1957) IV Nr. 3. 

11 F. KiicH a. a. O. 138. 
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scnmale Facnwerkbtirgerbauser aus dem 12. und 13. lahrbundert in Cl u n y. Sa i n t· 
Ant 0 n i n (Tarn·et·Garonne), u. a ., bei den en die massiven Erdgescnosse durcn 
groBe Bogenoffnungen zur Scnaustellung der Kaufmannswaren ausgebildet sind 12. 

1. Das .. Marburger" Haus von 1320 

(TAFEL I) 

Das alteste Fachwerkbtirgerhaus. das uns aus Deutsdtland bekannt geworden 
ist, stand einst in Marburg auf der durm den Stadtbrand von 1319 vernidtteten 
Ne u s ta d t. Sie war smon im 13 . lahrhundert - bald nam VolIendung des ersten 
Mauerrings - vor der die Wettergasse nam Norden, dem De u t s c hen Ha use 
zu, absdtlieBenden .. Hiltwinspforte" als Stadterweiterung angebaut worden. Das 
genannte Haus verSel 1873 dem Abbrudt. DaB es uns in genauen Aufnahme· 
zeidmungen tiberliefert ist, verdanken wir CARL SCHAEFER (geb. 1844 in Kassel). 
der 1870 als 26jahriger mit der Planung und Erbauung des neuen Universitats
gebaudes beauftragt war. Uber das Haus schreibt er 13: 

~ Ich habe wahrend der Dauer der Abbruchsarbeiten das Bauwerk sorgfaltig bis 
in die letzten Einzelheiten hinein aufgenommen. und der merkwurdige Fund hat mir 
die Anregung dazu gegeben. iiberhaupt meine Beobachtungen und die Ergebnisse 
meiner Untersuchungen iiber die altere deutsme Holzbaukunst zu Vorlesungen 
zusammenzustellen. die im seit 1878 an der Temnischen Homschule in Berlin und 
spater in Karlsruhe alIjahrlich gehalten habe." 

Dadurch haben Gencrationen von Architekten die Bedeutung dieses Hauses 
kennengelcrnt. SCHAEFER smreibt die Erbauung dem }ahre nam dem Stadtbrande 
zu. Aum die einzig dastehende Scheidung zwismen Haupt· und Fullkonstruktion. 
die - im heutigen Stahlskelettbau homaktuelle - Vorhangung der Fassade. erklart 
er aus der Notwendigkeit "das Gebaude meglimst rasch aufzuridtten. unter Dach 
bringen und eindedcen zu kennen. urn seine Decken und die Fassade dann im 
Trodmen auszubauen". Es war ein Doppelhaus. wahrscheinlich fur zwei Hand· 
werkerfamilien errimtet; eine vom Kellergewolbe bis zum Dam6rst emporragende 
Scneidewand oh ne jede Offnung zerlegte es in zwei Half ten. in zwei Hauser unter 
gemeinsamem Dam. Es ist die dtirftigste Form des einst aus dem Hallenhaus des 
Bauern entwickelten Stadthauses 14. Wie viele der am Steilhang gelegenen Hauser 
der Wettergasse und der Neustadt stand cs mit dem talseitigen Riickgiebel auf der 
Stadlmauer. DaB das in jedem Palle nur mit Genehmigung der Stadt moglich war, 
erkennen wir aus einer mit dem Stadtsiegel versehenen Urkunde vom luni 1365 u. 

12 VIOLLET-U;-OUC: Oictionnaire Raisonne de I'Ara. itecture fran~aise du XI. au XVI. 
Siec1e (Paris) Tome 6. Abb. S. 22 2 u. 224; auch Tome 4. 5.210. • 

13 C. SCHAEFER: Ein aItes Oenkmal der Holzbaukunst -+ ZentraIbIatt der Bauverwaltung 
( 1903) 353. Abgedrudct-+ C. SCHAEFER: Von deutsmer Kunst. gesammelte Aufs3tze 
(Berlin 1910) 440 H. 

14 VIOLLET-LE-OUC a. a. O. Bd. 6. 225" bringt ein ca. 12 m breites Ooppelhaus. gleia.er 
Anlage wie unser Marburger. aus dem Anfang des 13. Jh. in Montreal (yvonne). bei 
dem die Trennmauer aua.. dura. die Giebe1spitze entlang des Firstes 13uft. 

IS F. KiicH a. a. O. 97. 
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nam der .. dy bttrgenueystere. dy sdieffin uHd der ,ad" dem Heintz von Burgeln, 
seiner Frau uDd ihren Erben gestatten "eyUtH stracken gybel" auf der Stadtmauer 
der Neustadt "m, der phorten allernehest , da UfaJI zu dem spyrale uzgeit " Zll er
richten. SCHAEFER erwahnt in seinem Aufsatz, daB in den siehziger Jahren nom 
andere Hauser der Neustadt Reste der bespromenen eigenartigen uDd altertum
lichen Bauweise aufwiesen. Heute ist van dem nichts mehr III sehen. Die Endigung 
einer der Hanges3ulen (Tafel I oben links) der Fassade bewahrt das Marburger 
Museum. 

Inzwismen sind in Hessen ahnlidte - dem Marhurger zeitlich foIge nde - Hauser 
festges tellt worden in Alsfeld. Hersfelder Stra6e 10/ ]2 16, GieBen . Kirm
straBe 217. beide nom dem 14. lahrhundert zugesmrieben. und G e l n ha u se n . 
Kuhgasse 1. um 1430 erbaut 18• Die Auflasung der ErdgesmoB-StraBenwand beim 
Marburger Haus beobamten wir in der Folge bei wohl alien Handwerkerhiiusern 
bis an das Ende des 16. lahrhunderts. weil die Erdgeschosse den Handwerkern. den 
Kaufleuten als Gesm aftsraume. die Arkaden aber fur die Schaustellung der Waren. 
als Verkaufsauslagen. dienten. 

2. Fischer's Hauschen. Ecke Wettergasse-Judengasse 

(TAFEL 11) 

Die wohl einzige durch Bildhauerarbeit kunstlerisch ausgestattete Burgerhaus
fassade Marburgs. von der wir wissen. ist bereits vor 100 lahren. obwohl sie damaIs 
schon als eine der Sehenswurdigkeiten der Stadt berubmt war. abgebrocnen worden. 
Das nur drei und einhalb Meter breite Haus ist uns durm eine Lithographie in dem 
1850 von JOH. AUGUST KOCH herausgegebenen Fuhrer ,. Marburg. seine Gesmichte 
und Sehenswurdigkeiten" uberliefert. femer durch die gleime Ans icht als Tusch
zeidtnung in Verbindung mit eiDer ma6stablicben der Hausgrundr isse von KI NkEL
BEIN 1853 n. und drittens durch eine der ersten Photographien aus dem Besitz 
DR. L. BICkELLS. Elf der gesdmitzten Knaggen der Fassade bewahrt das Marburger 
Museum. Nach diesen Unterlagen ist die Rekonstruktion der Tafe! 11 magtich ge
wesen. Die Fenster des Obergeschosses sind in dem Zustand beim Abbruch des 
Hauses gezeichnet. da fur ihre Form zur Zeit der Erbauung des Hauses kein Anhalt 
gegeben ist. Die Sdmitzerei der Knaggen ist von hervorragender QuaHtiit. Sie zei
gen im einzelnen: Fratzen. Narrenkopfe. eineo Lowenkopf. eineo Rosenzweig mit 
Blatt und Blute. heraldisme Motive. eine Tartsche. einen einst bemalten. jetzt 
leeren Schild mit hornergeschmucktem Spangenhelm. eineo weitc ren Schild, auf des
sen Helmkrone ein mit drei Federn besteckter Kacher befestigt ist, und in einem 
mit dem Stecbhelm geschmucktcn Schild das Kiinstlerwappen. drei kle ine Schilde li!O. 

16 H. WALBE: Das hessism- fra nkisdu~ Famwerk (GieBen 1954) Abb.7 u. 8. 
17 DERS. Abb. IO--14 . 
18 DERS. Abb. 16-19. 
19 Im Marburger Staatsarmiv, Jnv. C. 225 . k. 
20 Abb. von 3 Knaggen ~ Hessenkunst 3 (1908) 39 und C. KN ETSCH : Aus der Sammlung 

des hess. Gesm. Verei ns in Marburg ~ Hessenkunst 4 (1909) 20; W. KiiRSCl INER a. a . O . 
Abb. vor S. 97 . 
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AIs Bildhauer kommt fur die Entstehungszeit des Hauses (Ende des 15. Jh.) 
L u d wig J u p p e in Frage. der fUr Arbeiten am SchloB (Portalskulpturen des Wil
helmsbaues), Rathaus (Elisabeth mit Wappen liber dem Eingangsportal) und vor 
aIJem aIs Sdtopfer der 1511-14 entstandenen Sdtnitzaltiire und anderer Arbeiten 
in der Elisabethkirme urkundlim namgewiesen ist. Vielleimt war es Juppes Wohn
haus, der - ein Sohn des angesehenen und wohlhabenden Marburger Burgers He i n -
r i c h J u p p e - sei t wenigs tens 1486 verheiratet und Burger war. 1 538 is t er ge
storben 21. Im Erdgesmo6 des bespromenen Hauses waren aUe vier Felder des 
vorderen Eckraumes in Spitzbogenarkaden aufgelost, der von uns angenommenen 
Werkstatt das erforderlidte Lidtt gebend. Ob der Hauseingang, wie gezeichnet, 
auch Spitzbogenoffnung hatte, ist aus den Unterlagen nimt erkennbar. Zu der 
Architektur des Hauses, den viertelkreisformigen Brustverstrebungen, kennen wir 
aus Marburg - auGer einigen nom ungestorten Gefamen des Hauses Reitgasse 3 -
kein weiteres Beispiel. wohl aber sehr verwandte Giebelhiiuser in Ne u k ire hen 
(Kr. Ziegenhain). in Ho m b erg I Efze das 1480 datierte "Gasthaus zur Krone " 22. 
ein Haus Kirmgasse 8, ein desgl. in Rotenbur g/Fulda, in Ziegenhain, das "Alte 
Kaufhausu am Markt in F ri t z I a r 2S uDd scnlieGlim das "Lutherhaus u in G run -
berg 24, dessen Photographie (das Haus ist 1895 abgebrochen) uns einen Hinweis 
geben kann, wie der Eingang und die Fenster unseres Marburger Hauses besmaffen 
waren. Die Krummholzer seiner StraGenseite hatten Nasen wie das Fritzlarer Haus, 
eine Erinnerung an die Nasenbogen spiitgotismen MaGwerks. 

3. Hau. SchippeJ. Wctttrga .. e 4 

(T AFEL VII UND VIII) 

Dieses zeitlim vor dem Fismersmen zu datierende Haus wurde im Winter 1900 
auf 1901 als das nordIimste der Reihe der bis in unsere T age nom erhaltenen sechs 
Famwerkhauser aus der Zeit urn 1500, am Zusammentreffen der Wetter- und Reit
gasse, abgebromen. Der erst kurzIich im Alter von fast 90 Jahren verstorbene Mar
burger Architekt AUGUST DAUBER hat damals das Haus mit anen beim Abbrum zu 
Tage kommenden Einzelheiten aufgemessen und zeimnerism rekonstruiert !&. Das 
ErdgesmoG aus Werkstein hatte ein reim profiIiertes spatgotismes Spitzbogen
fenster zur BeIichtung der Halle, und in der Fensterzone u"ter dem Oberhang der 
ObergesmoBbalkenlage eine Reihe zier1imer Sandsteinkonsolen, die einstmals viel
le icht Figuren aus der Werkstatt L u d wig J u pp e s getragen haben. Bei einem Urn
bau in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts waren bereits mit Flamsmnitzereien 
in Art der sogenannten "Tiroler Zimmergotik" dekorierte Holzfriese 26 von Decken-

21 F. KUCH : Marburger Kunstleben am Ausgang des Mittelalters _ Hessenkunst 1 (1906) ; 

O.ERs.: Ludwig Juppe. Eine Nacnlese _ Hessenkunst 14 (1920) 26-3 7. bes. 28 If. 
22 L. BI CKELL : Hessiscne Holzbauten. Heft 1 (Marburg 18 87) Taf. 15 u. 16 . 
23 OERS. Heft 2/ 3, Taf. H . 

24 OERS. Heft 2/ 3. Taf. 49. 
25 Oer Verfasser hat s. Z. als Lehrling beim AufmaB mitgeholfen. 
26 Heute im Marburger Museum. Abb. in C. KNETSCH: Aus der Sammlung des hess. Gescn. 

Vereins _ Hessenkunst 4 (1909) 20. 
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uod Wandvertafelungen ausgebaut worden, die Beweis einer einst rei men Aus
schreinerung sind. Nadt FRIEDRICH KtiCH flihrte das Halls den Namen .. Goldener 
Stern", uDd das eechts ansdtlieBende war das .. Heidwolfsche Halls " !1, Abweidtend 
davan neDnt CARL KNETSCH als "Bauherrn" unseres Hauses J ohann Heyd
wolff den AltereD, Sohn des wahrsmeinlich urn 1474 Dam Marburg gekommenen 
Peter Heydwolff und der Marburger Schoflentochter Grete Rabe . und aIs 
Baujahr 1511-14!8, Johann, def sidt meist in dem vcn ihm 1511 erworbenen Gure 
G e r mer 5 h a use n (das nom heute der FamiHe gehort) aufhielt, war in erster Ehe 
mit Katharina, Tochter des Marburger Sdtoffen Daniel zum Schwan. verhei
ratet. Beim Abbrudt ven Wettergasse 4 kam das Rabm des 1511 dutch den Stein
bau erserzteo alteren Fachwerkerdgeschosses mit den Zapfenlamern etc. zu Tage. 
Das Haus kann also nimt erst von 10hann HeydwolH. wie KNETSCH meint. erbaut 
worden sein. Die ErkHirung der verschiedenen Meinungen ist leicht. wenn wir an
nehmen. daB J 0 h ann Hey d W 0 I f f . dessen vaterlimes Haus in der BarfUsser
st raBe stand. 1511- 14 dem nGoldenen Stern" ein neues ErdgeschoB und einen 
reimen Ausbau gegeben. uod es durm die zwei groBen Bogenaffouogen (siehe Tafel 
VII) mit dem remts ansmlieBenden Naehbarhaus. das er vieIleieht damaIs neu er
bauen lieB. zu einem .. Heydwolffsehen" Doppelhaus vereinigte. Er war als sehr 
wohlhabend bekannt. Einer der Rundbogen zum Naehbarhaus trug neben dem 
Schlu6ste in - noch vor 60 Jabren sichtbar - die Wappen Heydwolff (einen Wolf) 
und Schwan (wei6er Schwan auf rotem Feld). 

Hierzu sei eine interessante Beobachtung eingeschaItet: In den gleichen Jahren 
1>11- 14 schufen der Marburger Bildbauer L u d wi g J u p p e und der Maler J o
h ann v 0 n de r Le i ten fUr die Elisabethkirme vier fi guren- und bilderreime 
Schnitzaltare. die viele Darstellungen aus dem damaligen bUrgerlichen und hafi
smen Leben zeigen. und gar manme der Figuren werden - wie FRIEDRICH KOCH 
meint 21 - Portraits von Zeitgenossen sein ... da die KUnstler his ins kleinste das 
heimisme Wesen namzubilden bestrebt gewesen sind". Auf einer Szene des Katha
rinenaltars (rechter FliigeI. Innenseite) mit der Darstellung der Begegnung Joaehims 
mit Anna unter der Goldenen Pforte, gewahrt uns der Bogen den Durmblick in dne 
Stra6e. Wir sehen die Erdgesmosse mit BogensteIlungen geaffnet. und reehts einen 
Backerladen mit Auslagebrett. auf dem Marburger Neujahrswecke aufgereiht zur 
Sehau liegen. Auf dem Pfeiler zwischen Tilre und Ladenfenster steht auf einer Kon
sole - ahnelnd denen des Schippelsehen Hauses - eine Weinkanne, und Uber der 
TUre griiBt das Wappen der Familie Schwan, der wei6e Schwan auf rotem Feld ! 
Hatte der Maler dabei nicht unser Haus Wettergasse 4 im Sinn? 

Die Famwerkfassade des Schippelschen Hauses zeigte die enge Pfostenstellung 
wie das Haus Bopp (Tafel V), die Wandpfosten waren also zugleicb Fensterpfosten. 
Zapfenlocher in den PEosten und dem Rahm des ersten Obergeschosses lieSen hier 
auf Spitzbogenfenster durch Dreieckknaggen schlieBen. Eine Verstrebung durch 

27 F. KilcH: Rechtsquellen. Anlage zu. Bd. It Ausschnitte aus dem Stadtplan von 1750. 
28 C. KNETSCH a. a. O. 20. 

29 F. KiicH: Die Altarsdtreine in der Elisabethkirdte zu Marburg und ihre Stifter __ 
Hessenkunst 3 (1908) 8- 14. 
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kleine Andreaskreuze, die mit SchwalbeDschwanz (wie die Fu6strebeD des GeID
hauser Hauses. Kuhgasse 1. und des Amtshol 8 in Alsleld) in die Smwelle ein
geblattet waren, lag in ununterbrochener ReihuDg in der Brustungszone des I. und 
11. Obergesmosses. Erbauungszeit: Mitte oder drittes Viertel des 15. Jahrhunderts. 
Umbau durch steinernes Erdgesch06 1511-14. 

4. Haus NikoIaistraSe 8 

(TAFEL Ill) 

Das Haus zeigt heute seine im 18. Jahrhundert umgestaltete Front mit regel
ma6iger Fensterteilung. Bei einem Neuverputz vor etwa 20 lahren wurde wahrend 
weniger Tage das ursprUngliche Fachwerk aus dem letzten Viertel des 15 . Jahr
hunderts sichtbar uDd konnte vor dem Neuverputz vermessen und, wie auf T afel III 
gezeichnet. rekonstruiert werden. Die Wand des zweiten Obergeschosses und das 
Dach gehoren einer spateren Zeit an. Das Haus Iiegt an der Bergseite der StraBe 
an steH ansteigendem Geliinde. Der Keller ragt deshalb talwiirts zu zwei Drittel 
seiner Hohe Uber das StraBenp£laster. Die Handelswaren. Fiisser. Kisten usw. konn
ten deshalb einst sehr vorteilhaft eingelagert werden. eine Anordnung, die ANTON 

FUHS auch fur dem Handel dienende Hauser im mittelalterlichen Gelnhausen 
anfuhrt 30 • Fur die einstige Fensterausbildung war kein Anhalt gegeben. Die Wand
pfosten standen wie bei dem im folgenden besprodtenen Haus Reitgasse 15 so weit 
auseinander. daB sie nimt zugleim Fensterpfosten sein konnten. Etwas Wimtiges 
in dieser Frage zeigte aber das erste Fadtwerkfeld der rem ten Seitenwand nam dem 
TreppengaBmen zu. in einem Wandrest des dem Hause von 1500 offenbar vocaus
gehenden Gebiiudes. Neben einem 28 cm starken durchgehenden Wandstiinder fand 
sim ein Fenstergewiinde. ein Fensterpfosten von nur 8 x 10 cm Starke mit abge
faster Kante. dessen zugehoriger Sturzriegel mit Versatz eingesetzt war. iihnelnd 
den Fensterpfostmen des Gelnhiiuser Hauses. Kuhgasse 1. das ebenfalls gerade 
Sturzriegel hatte. Dieses einzige aus Marburg bekannte StUck gibt uns den Hinweis. 
wie wir uns die Fenster an den Hiiusern Tafe1 III und IV zu denken haben. Be
merkenswert ist, daB bei unserem Haus nimt der starke Wandpfosten. das Kon
struktionsholz, fUr das Fenster benutzt ist. sondern in nur 7.5 cm Abstand ein 
eigener Fensterpfosten gestellt wurde. Bei dem Gebaude Nikolaistra6e 8 habe" 
SmweIlen und Rahm Saumprofile. Die eine frUhe Form zeigenden hohen FuG
streben greifen mit Schwalbenmwanzblatt in die Eckpfosten. 

s. Das Haus der Traubenapotbeke, Reitgasse 1, 
(TAFEL IV) 

Die Fassade des im Blickpunkt der Marktgasse stehenden Hauses war Mitte des 
18. labrhunderts zur Zeit des Rokoko umgestaltet wordeD. GleidtmaBige Fenster
teilung, Einziebung neuer PfosteD. Tieferlegung der Fensterbriistungen, Umbau des 

30 A . FUHS: Ein Beitrag zur Methodik der Kellerforschung -+ He-ss. lahrbuch fUr Landes~ 
geschichte 7 (1957) 179. 
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ersteD Giebelgeschosses zu einem VollgesmoB, Herausnahme der Spitzbogen des 
Erdgeschosses uod Verputz des Famwerks nahmen dem Halls den mittelalterlichen 
Charakter. GelegentHdt eines Neuverputzes der Fassade kam im Iahre 1949 beim 
Abschlagen des aIten Putzes das tadellos erhaltene alte Eichenfachwerk zu Tage 
uod veranlaBte den sehr verstandnisvollen Besitzer zu einer WiederherstelIung als 
Fachwerkhaus. Da im ErdgeschoB das alte Rahm oDd die PfosteD mit den Ansatzen 
clef Spitzbogen, den Verblattungen uod Zapfenlochern noch vollig erhalten waren, 
lieS sich durch Wiedereinfiigen von Spitzbogenknaggen def aIte Zustand der Erd
gesmoBfassade mit Simerheit wiederherstellen. Die Rokokohausture wurde in die 
Arkade des Hallenbogens gesetzt. Nimt geandert wurde natUrlim die Fenster
teilung und das dritte ObergeschoB des 18. Jahrhunderts. Tale! IV zeigt das Haus, 
soweit der Urzustand zeimnerism zu rekonstruieren war. Da fUr die Form und Ein
teilung der alten Fenster kein Anhalt gegeben, sind diese weggelassen. Der Einbau 
eines dritten Obergeschosses hatte nur die vordere Halfte des Vorderhauses be
troffen, wlihrend der Holgiebe! und der alte steile Dachstuhl in etwa 5 m Tiefe noch 
erhalten ist. Nach ihm wurde die Zeichnung erganzt, indem der Hofgiebel auf die 
Vorderfront gezeichnet ist. Es ist selbstverstandlim, daB der Frontgiebel einst armi
tektonisch reicher ausgestaltet war, vieIleimt in Hohe der Kehlbalkenlage nom ein
mal auskragte oder einen KrUppelwalm hatte. Interessant ist, da6 die Spitzbogen
knaggen der Erdgesm06arkaden in der Ansicht mit einem Blatt un d zusatzlim nodl 
mit Zapfen in das Rahmholz greifen. Wie bei alIen Marburger Hausern dieser Zeit 
bestand der Gefachschlu6 zwismen Rahm und Schwelle des nacnsten Gesmosses 
nicht wie im samsiscben Holzbau aus einem FUIlbrett oder Fullholz, sondern die 
Lehmstakung der Zwischendecke war bis iiber das Rahm des unteren Gesdtosses 
hinaus his Vorderkante BaIkenkopl lortgeftihrt und wie die Gefache geputzt. Aul 
dem Putz des Erdgeschosses war der aIte Anstricb noch erhalten. weil der Gesm06-
iiberhang beim Verputzen der Hausfassade im 18. lahrhundert nur mit Brettern 
kastenartig umkleidet wurde. Am Holz entlang befand sich ein 45 mm breites lams
rotes (hell engliscb Rot) Band mit 15 mm starkem schwarzem Ahsetzstrich gegen 
die reinweH3e Putzflache. Und so miissen wir uns aum die farbige Behandlung der 
anderen Gefame des gaozen Hauses denken. Die Smwellen haben smattenreime 
Saumprofile. die Balkenkopfe waren mit Rahm und Schwelle verkammt. Die Knag
gen des Gesm06iiherhangs, van denen einige noch erhalten waren, zeigten das 
"klassiscbe" Profil dieser Zeit. die groSe Kehle. In der Entstehungszeit des Hauses 
(Ende des 15. lhdts.) tritt hei uns erstmalig die h 0 h e Verstrebung der Eck- und 
Bundpfosten auf, wie sie nam den Ansatzspuren, Schwalbensmwanzblatt. im Rahm, 
Holznagel und Zapfenlocher in Pfosten und Smwelle, in der Zeidmung rekon
struiert werden konnte. Am links anschlieSenden Haus, Wettergasse 1, war sie 
sogar nom unversehrt einschlie6Ikn Brustgesims erhaIten; ebenfalls, wie ein Neu
verputz vor zwei lahren erkennen HeS. am Haus Neustadt 5. Die Form dieser Ver
strebung, Iange FuSstreben und gesmwuogene, die Fu6strebe iiberblattende Kopf
strebe ist, gerade in dieser Form, als Vorlaufer der "Mann"-Figur fur wenige lahre 
fUr Oberhessen typiscb (siehe das Seite 105 erwahnte "Lutherhaus" in Griinberg und 
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vie1e andere Beispiele)3I, Leider ist das HallS Wettergasse 1 ktirzlich wieder ver· 
putzt worden. Eine einzigartige Gelegenheit. eine monumentale Gruppe dreier 
Biirgerhauser aus der gleidten Zeit urn 1500 dem Stadtbild Zll sc:henken, wurde 
durm Yerstandnis- uDd Interesse losigkeit, h ie r wie in anderen Fallen in den letzten 
Jahren, versaumt. 

Bei 7,50 m Frontbreite hat das Vordergebaude cler Traubenapotheke eine Tide 
vcn 13 .25 m; mit HoE- uDd Hintergebaude miBt die ganze behaute Grundstiick
Hinge 36,50 m. Der mit einer Brumsteintonne vcn 3,30 m Scheitelhohe iiberwolbte 
Keller unter dem StraBengebaude hat 5.20 x 12.65 m Grundflache. Mit seineD 66 qm 
GroBe geht er also weit uber den Bedarf eines Haushaltes hinaus, denn er diente 
einst. wie die andern ungewohnlich groBen Keller der Wettergasse auch, der Ein~ 
Iagerung des HandeIsguts . 

6. Haus Bopp. Reitgasse 14 

(TAFEL V) 

Dies alien. die in Marburg gelebt haben, bekannte Haus war im 18. Iahrhundert 
gleicherweise wie das vorher bespromene Nr. 15 modernisiert word en. Bei der 
Tieferlegung der Fensterbrustungen versdtwanden die der Fassade den Charakter 
gebenden Reihen der uberblatteten Viertelkreis-Bruststreben. Doch je ein Gefadt 
im I. und 11. ObergeschoS. jeweils das letzte rechts, war der Vernichtung entgangen 
uDd ermoglicht uns die Rekonstruktion der Fassade. Zu Beginn des 20. Iahrhunderts 
hat Architekt AUGUST DAUBER das Fachwerk in seiner eindrucksvollen GroBe frei~ 
gelegt. Die fur Marburger Verhaltnisse allzu reiche ErdgeschoBwand und die den 
Konsolen des Fisdters Hauschen nachgebildeten geschnitzten Knaggen enstammen 
dieser Instandsetzung. In unserer Zeichnung (Tafel V) ist anstelle des seit dem 
Umbau des 18. Iahrhunderts ausgebauten Ill. Obergeschosses der alte Giebel 
rekonstruiert. Als Anhalt dienten zwei Photographien 32 des im 3. Viertel des 
19. Iahrhunderts abgebrochenen stattlichen Hauses Wettergasse 43 (auf der sog. 
Wasserscheide), das nach der Form der Brustverstrebung vom gleichen Zimmer~ 
meister uDd aus der gleichen Zeit stammt. 

Nam FRIEDRICH KOCH wird das Haus Reitgasse 14 im Iahr 1571 .. Iohann Blan
kenheims Haus" genannt. Es kann das nimt das Baujahr sein. das wir uber ein
halb Iahrhundert fruher ansetzen mussen. denn 1573 . also zwei Iahre spater. erbaut 
1 a k 0 b B I a n ken h e i m sein groBes Haus am oberen Steinweg (jetzt Nr. 4) in 
reifen Renaissanceformen. das Famwerk mit dem schon voll ausgebildeten "Mann" 
(das Sandsteinportal jetzt vor dem Marstallgebaude auf dem SchloG). Aus den zahl
reichen Vertretern dieser Familie. die im 15.-17. lahrhundert im offentlichen Leben 
Marburgs als Burgermeister. Ratsmitglieder, Schoffen und Beamte eine RoUe spiel
teD 33, kommt als Bauherr der 1489 geborene Iohann BIankenheim in Frage. 

31 H. WALBE a. a. O . 95 U. lloff. 
32 Tafe1 93. 2 in F. KOCH u B. NIEMEYER. : Die Bau- u. Kunstdenkmaler im Reg.- Bez. Kassel. 

VIII (1934) Atlas. 
H 3. Bd. des Marburger Sippenbumes. Dem Bearbeiter des Werkes. Herrn DR. K. STAHR, 

ist def Verfassc r fur frcundl. erteilten Rat und Hilfe dankbar. 
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Er heiratet HIO Elisabeth Orth und wird im gleimen lahr urkundlim als 
Hausbesitzer genannt. 1521 war er Sdtoffe uDd in den folgenden lahren wiederholt 
Biirgermeister. Er smeint Handel getrieben Zll haben, denn 1545 mamt er dem 
Rentmeister Schwierigkeiten. als dieser anli:i6Iidt einer T euerung auE Befehl des 
Landgrafen seine "horHleuben zu of/neH begert" 34 , 1556 echalt der "Ratsherr " 
Joh. Blankenheim fur 11 Schweine freie Mast. 1565 wird er .. }oh. BlankenheiJJj 
senior" genannt, er war damals 76 lahre alt. 

7. Haus Rotergraben 15 

(TAFEL VI) 

Die Fassaden aum dieses Hauses waren his vor 15 lahren verputzt. Es lif':gt an 
einer steil am Nordhang des SmloBbergs homftihrenden NebenstraBe. auBerhalb 
des mittelalterlichen Mauerrings. Zeitlim ist es, als letztes uoserer bespromenen 
Hiiuser. ausgangs des 16. lahrhunderts erridttet, in den vollausgebiIdeten neuen 
Konstruktionsformen, die nun his liber das Jahr 1800 hinaus in Stadt und Land 
Gliltigkeit behalten. Es sind das u. a . die hohen gegen die Ecksdindet gerichteten 
Streben, die Verbindung aller Holzer durch Verzapfung uDd nur geringer GesmoS
iiberstand, wie in Marburg seit je ohne FiiUholz. Die iiber jedem Balken stehenden 
Wandpfosten bilden zugleim die Fensterpfosten. Erd- und ObergesmoB der Giebel
seire und der an einem engen GaSmen gelegenen Seitenfront sind abweimend vom 
Typ unserer Biirgethauser der Wettergasse, aber entsprechend den Ackerbiirger
hausern unserer Landstadtmen, im Standerbau gezimmert, das H. ObergescboS auch 
an den Langsseiten in Stod<werkzimmerung. Das Stich.gebalk im Vordergiebel in 
Hohe der Kehlbalkenlage deutet auf einen beabsich.tigten Kriippelwalm od er auf 
Obersetzen des obersten Giebeldreiecks hin. Heute ist der Giebel versch.iefert. Im 
riickseitigen Giebel geht die Firstsaule von der Dachbalkenlage bis zum First 
durch. Der erste Binder des stehenden Dachstuhls hat eine merkwiirdige Ver
doppelung der Sparren und Kehlbalken, miSverstandener Vorlaufer des liegenden 
Stuh!s? Ober dem mit flamem Spitzbogen tiberded<ten Eingang und dem daneben 
Hegenden HaUenfenster ist auSer der leider zerstorten lahreszahl der Name "Kom" 
und ferner nom ein Monogramm S. K. eingestochen. Nach dem von DR . KURT STAHR 
bearbeiteten "Marburger Sippenbuch " wohnte am Rotengraben ein 1578 ver
storbener Nikolaus Koch, dessen Sohn Sebastian Koch dem Monograrnrn 
nam Erbauer des Hauses sein wird. 

Der ortsiibliche Typ. Konstruktioo uod GroSe 

Das Marburger Biirgerhaus des MitteIalters stand, wie die Beispiele zeigen, mit 
dem Giebel an der StraGe. Es war ein Eichenholzfachwerkhau mit zwei VoHgeschos
sen iiber dem Erdgeschol3 und einem zwischen 45-60° steilen Kehlbalkendach. 
Zwismen den Hausern lagen enge Traufgassen, hier "Winkel " genannt, in welche 
die damals ja nur bei den "gehobenen" zur Hausausstattung gehorenden Aborte 
ragten. Massive Trennmauern, wie sie z. B. das mittelaIterHche Gelnhausen kennt. 

H F. KOCH: Rechtsquellen I. 363 . 
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gibt es in Marburg nimt. CARl SCHAFER nennt die Trennung der Hauser durm GaB
men "alte germanisme Sitte" und die gemeinsame Mittelmauer "romismes Erbe" . 
Letztere ist uhlim in der EinfluBzone des ehemaligen Dekumatenlandes und natur
lim in Frankreim mit Ausnahme Burgunds. wo dieHauser aus dem 12. und 13 .1ahr
hundert. wie bei uns. durm oft nur rinnsteinhreite GaBmen getrennt sind 35. Das 
hohe ErdgeschoB. dessen StraBenwand nom im 16. lahrhundert smeinhar allgemein 
durch Spitzbogenoffnungen durchbromen war. enthielt Werkstatten. Warenlager, 
diente wohl auch als Yerkaufsraum . Die zu einem Gang reduzierte einstige Halle 
lag - letzte Phase der Entwicklung vom Hallenhaus des Ackerburgers zum Stadt
haus - an der Seite. Bemerkenswert ist die Ahnlichkeit auch der GrundriBanlage 
zwischen unseren smmalen Burgerhausern und gleirnartigen franzosi srnen aus dem 
12. und 13 . 1ahrhundert 36• Beim Marburger Haus von 1320 nimmt der Gang nur 
smeinbar die Mitte ein. deno es ist ja ein Doppelhaus. dessen FirstsauIen in de r 
gemeinsamen Mitteltrennwand liegen. Aber auc:h bei den Ackerburgerhausern der 
Landstad tchen (z. B. Neukirmen. Rausmenberg etc.) heobac:hten wir, daB die Mittel
saule der Giebe1front. ehemalige Firstsaule. respektiert wird. indem der Eingang 
"auBermittig" oeben dieselbe gelegt ist. Die Hauser der Wettergasse haben aIle 
Hintergebaude. die ehernals auBer zu Wohnzwecken hauptsamlim der Yiehhaltung 
und als Yorrats- und W irtsmaftsraume fur Acker- und Gartenbau dienten. Der 
Zugang zum Hin terhaus erfolgte durch den rn it einer TUre narn der StraBe ab
gesmlossenen Winkel oder den Hausgang. Denn nom his uher die Mitte des 19. 
lahrhunderts trieb der Kuhhirte allmorgendHm seine Herde durch die Wettergasse 
zum BarHiSertor h inaus und der Schweinehirt in entgegengesetzter Rich tung zum 
"Saurasen" an der heutigen BahnhofstraBe. Aus dem Marburger Ratsprotokoll vom 
16. 6. 1686 geht hervor. daB die Burger damals 410 Kuhe h ielten. die in drei Her
den von 130, 170 und 110 Stuck gehutet wurden. AuBerdem standen 330 Smweine 
in der Hut von zwei Schweinehirten (St. --+- Marburger Presse vom 19.7. 19)8). 
Au, den Grundrissen der Bei,piele Tafel IV. V und VIII ,ehen wir. daG dJe Vorder
hauser in sich abgebunden mit den Hof- und Hintergebauden keinen konstruktiven 
Zusammenhang hahen, aum rne is t nimt der gleidten Bauzeit entstammen. Nur die 
Vorderh iiu, er haben GewolbekeUer. dJe Hinterhiiu,er durmgiingig BalkenkeUer. 
Ein Blick auf den Lageplan (T afel VIII ) und nom klarer den GrundriG de, KeUers 
bestatigt die von WILUGORICH37 geauSerte Ansidlt. daB die Ruckgiebel der Yorder-

3S VTOLLET-LE-Duc a. a. O . 223 H. 
36 DERS. Abb. 5. 222 . - Fachwerkbau ist bis in die Gegenwart besonders in den Teilen 

Frankreichs erhalten. in denen im Mittdalter germanisme Besiedlung am starksten war. 
also im frankischen und nordburgundischen Gebiet und in der Normandie. Hier war 
wohl aum die Besiedlung durch nordisme Wikinger von EinfluS. Vgl. W. GIESE : Die 
Verbreitung des Famwerkbaues in Frankreim. --+- Zeitsmrift fUr Volkskunde 51 (195 4) 
114 H. 

37 Auf Grund seiner Kenntnisse def Keller an der Talseite von Re it- und Wettergasse ver
mutet DR. W. GORleH hier auGer einem alteren, spatestens um 1200 erbauten inneren 
Mauerzug, einen jiingeren 3uSeren, der heute nom von der Mahlpforte am Dominikaner· 
Idoster nach Norden weitgehend zu verfolgen ist, oHenbar mit der Griindung des 
Klosters 1291 zusammenhangt. 

• 
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hauser auf der er 5 ten Stadtmauer stehen. uDd daB die Hintergebaude erst durcb 
eine Erweiterung. ein taIseitiges Hinausschieben def Stadtmauer im Zuge der Wetter· 
gasse ermoglicht wurdeD. Dadurm entstand dann die groBe Grundstticktiefe der An
wesen. Das eeste ObergesdtoB, spater 3Ucn nom das zweite, enthielt Wohnraume. 
Als im 18.1ahrhundert die wirtsmaftlime Bedeutung der Stadt als Handelsplatz 
immer we iter zuriickging. def Bedarf an Wohnraum. z. B. durch die Universitat. stieg. 
wurde vielfach nom das eeste Dachgescho6 zu einem Vollgescho6 ausgebaut. Das 
Halls veclor dam it den Charakter als Giebelhaus, ja dies er Ausbau der Dadtge
smosse fiihrte stra6enweise zu einer Firstsmwenkung, einer Vedinderung des Bildes, 
der nur wenige der alten Biirgerhauser entgangen sind. Zwei stattlime nom das alte 
Bild zeigende Giebelhauser des 16./17. lahrhunderts (Marktgasse 52 und 54) sollen 
in Kiirze dem Neubau der Stadtsparkasse geopfert werden. Unser Haus von 1320 
(Tafell) zeigt in der Giebelansicht Stockwerkzirnrnerung, wahrend das Traggeriist 
ein Standerbau ist, simtbar an den Seitenwanden, deren Stander vorn Sockel bis 
zur Dachtraufe. also durch drei Stockwerke, durmgehen 38. Der Abbrum des Smip
pelschen Hauses 1901 errnoglichte, wie gesagt. die Aufnahme der Konstruktion uDd 
damit vor all em aucn die der Seitenwande: Standerbau. die Decken als Steckgebalk 
mit .ZapfenschloB" (Tafel VII). Durch den Abbruch wurde auch die Seitenwand des 
ebenfalls nom dem Mittelalter angehorenden Hintergebaudes Wettergasse 3 frei
gelegt. Auch hi er die durch drei Stod<werke gehenden Stander mit den aufgeblatte
ten langen Scnwertungen (das Vorderhaus des letzteren ist ein Bau des 18 .119. lh. ) 
Standerbau der Seitenwande ist also durm die lahrhunderte bis zurn Ausgang des 
Mittelalters beibehalten. Bauernhauser im Stiinclerbau sind in Oberhessen und der 
Schwalm nom im 17. lahrhundert gezimmert worden. Einst nahmen die geraumigen 
Kel1er. wohl aum das zweite ObergeschoB und der Daduaum, das Warenlager auf. 
Der Keller war der sicherste Ort, der selbst die haufigen Stadtbrande iiberstand 
Die groBen aus Brumsteinen tonnengewolbten Kel1er cler Altstadt gehen fast alle 
noch auf das erste lahrhundert der Stadtgrundung zuruck. Nach dem Untergang 
oder Abbruch des Hauses wurden die Schwellen des Neubaues auf den eingeebne
ten Brancl- oder Bauschutt gelegt, was wir heute bei jeclem Umbau feststellen kon
nen. Ein genaues AufmaB cler Kel1er wurde. nebenbei bemerkt, eine Rekonstruk
tion des Verlaufs der alten StraBen und damit des altesten Stadtplanes ermogli
men 311. Mit gr06em Gewinn fur die Stadtgeschichte haben das ARWED HOYER flir 
Frankenberg 40 und ANTON FUHS flir Gelnhausen 41 durchgefiihrt. Die Kel1er neDnt 
FUHS "gebaute Dokumente". Die Wettergasse. HauptgesmaftsstraBe des aIten wie 
des heutigen Marburgs, zeigt - wenigstens an der Talseite - die alte Grundstiicks-

38 C. SCHAEFER a. a. O. Abb. Taf. 3. 10. 
39 In Marburg hatte schon 1949/ 50 eine interessierte Arbeitsgemeinschaft (H. Bauer. W. 

Gorich. G. Kayser, K. Rumpf. A. Tuczek) mit planmaBiger Kellerforschung am Ober
markt begonnen. Anderweitige berufl. Inanspruchnahme hat die DurchfUhrung ver
hindert. 

40 A. HOYER: Die Stadt Frankenberg an der Eder, Anlage. Entwiddung und Gestalt. MS 
Diss. TH Darmstadt (195 3) ; vgI. dessen Beitrag in diesem Band S. 121- 138. 

41 A. FUHs: Gelnhausen. Stadtebauliche Untersuchung einer staufiscben Grundung. MS Diss. 
TH Darmstadt (195 5) . 
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einteilung (Tafe! VIII). Die meisten Hauser baben eine Frontbreite von nUr 8 bis 
10 Metern. Da bei dem ublimen Balkenquersmnitt von 22 x 25 cm die Decken sim 
bis 5 Meter frei tragen, sind die Hauser einmal .. getragert .... das hei8t, sie baben 
e i n e n Unterzug, der bei annahernd quadratismem Grundri8 durm eine Mittel
stiltze getragen wird (Tale! V u. VIII), die demnam die Gesamtlast der Decken aul
nimmt. Die Zwiscnenwande haben keine konstruktive Funktion. Aum bier ent
sprimt der mittelalterlime Famwerkbau im Prinzip unserem modernen Stahl
skelettbau oder Stahlbetonbau. Interessant ist es zu sehen, wie unbedenklim die 
alten Werkmeister die Lasten, selbst die erheblimen Einzel1asten der Mittelstutzen, 
aul die Gewolbe gelegt haben (Tale! VIII), und - sie haben sie getragen I Fiir die 
Fenster war das SmiebefeDster mit BIeiverglasung bis in das 18. Iahrhundert die 
Regel. Beim Abbrum des Smippelsmen Hauses land sim in der Wand zwismen 
Vorder- UDd Hintergebaude ein spater mit Strohlehm zugedecktes Smiebefenster 
mit BleiverglasuDg und einzelnen Butzen, offenbar nom aus der Bauzeit des Hauses. 
Die Speimergesmosse hatten Holzladen. Die Fensterbrustung lag allgemein remt 
hom, zumal auch. fur die Wohnraume Ziege18iesen auf Lehmbettung durch das 
ganze Mittelalter das Qblich.e waren. Dielung kam trst im 18. Iahrhundert auf in 
Form breiter Buchenholz-Tafeldielen. Rokoko und KIassizismus bramten gro8ere 
FliigeIfenster mit Oberlimt in Mode. Das hatte zur Folge, daB die durmgehenden 
Brustungsgesimse oder -Riegel herausgesmnitten uDd tiefer gelegt. die stolze Rei
hung der Zierbruststreben (Tale! V) entlerot und das Famwerkbild durm die Fen
stervergro8erung und Verbreiterung endgiiltig zerstort wurde. Der neue Stil ver
langte sowieso den Verputz der Hausfronten. der die grundlime Veranderung des 
alten Bildes. des Typs der Burgerhauser vom Ausgang des Mittelalters vollendete. 
Wir konnen ihn uns heute nur nom aus kiimmerlich.en Resten uDd Spuren rekon
struferen. 

Ober den Famwerkstil 

Bei dem Marburger Haus von 13:20 ist smon gesagt. daB CARl SCHAEfER als 
erster ein CoUeg uber die deutsch.e Holzbaukunst gelesen hat. In der Darstel1ung 
der Konstruktionen und der Formenentwicklung der deutschen Holzbauweisen teilte 
er Haus und Hof im deutsch.en Raum in vier Haupttypen, entspremend den vier 
groBen Stammen der Samsen. Franken, Alemannen uDd Bayern eio. Bei der 
Bauernhausforsmung ist man iozwismen von dies er Bezeimnung nam Stammen 
abgeg&ngen, aus der Erkenntnis, daB die T ypen sich mit Stammesgrenzen nimt 
decken, ja auch nicht SpeziaUeistung dieses oder jenes Yolks s t a m m e s sind. 
SCHAEfER bat ubrigeDs selbst in seinem bis 1906 gehalteoen Colleg "Das deutsdte 
Bauern- und Burgerhaus'" 4! darauf hingewiesen, daB auch heim Burgerhaus die 
Stammesgrenzen nicht genau maBgebend fur den Charakter der Bautypen sind. 
Da fur die landsmaftlich grundverschiedenen Holzhaukunsttypen, die Fachwerkstile. 
noch keine allgemeingiiltigen ne u e n Bezeichnungen gepragt sind, wolleD wir es 
bei unserer Betrachtung bei den von SCHAEFER eingefuhrten belassen. Das sei 
vorausgeschickt. 

42 C. SCHAEFER: Deutsme Holzbaukunst. hrsg. von P. KANOLD (Dresden 1931) • 

• ZHG 69 
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Hessen ist auf vielen Gebieten Obergangsland zwischen Noed uod Slid. Ost 
uod West unseres Vaterlandes. Die markante Bauernhausgrenze zwismen dem 
Norddeutschland beherrscnenden westgermanischen Hingsaufgesdtlossenen Woho· 
stallhaus (friiher Niedersamsenhaus genannt) uDd der mitteldeutschen (frUher als 
frankisch bezeichneten) GehoftanJage. Wobnbaus mit Stallzone queraufgeschJossen. 
13uft in Hohe Edersee-Kassel west-ostlidt durm HesseD. Es war sein Sdtidcsal. 
Mitte zu sein zwisdten groBeren Kulturzentren. uod wie in der groBen Kunst siro 
Mittelrheinisdtes mit Niedersamsischem. Mainfrankismes mit Nordrheinism-West· 
Hilismem mischte. so unterlag aum der Famwerkbau in den versmiedenen Zeiten 
wemselnden Ein£lUssen aus benachbarten Holzbaugebieten. ja es laufen oft gleich~ 
zeitig und am gleichen Ort Merkmale der verschiedensten Landschaftstypen neben
einander her, so daB man an Handhabung der Konstruktions~ und Schmu~ormen 
den jeweiligen Meister des Hauses erkennen kann. Die Zimmermeister arbeiteten 
oft weit iiber den Bezirk ihres Wohnortes hinaus, und ihre Arbeitsgebiete iiber~ 
schnitten sim. 50 zimmerte der in Her s f e I d im frankischen Famwerkstil arbei
teode Hans Weber in dem 26km westlich liegenden Neukirchen im lahre 
1600 die heutige Apotheke 4S, einen Fremdkorper in der Reihe der samsischen Stil~ 
marakter tragenden alteren Giebelhauser des Stadtmens. Bauten in La u t e r b a ch, 
vor allem aber die bekannte "Teufelsmiihle" in Ilbeshausen von 1691"" haben 
ihre Vorbilder in Franken und in der Gegend von Meiningen, obwohl der 
Zimmermeister der Miihle, Ha n s Mu t h, einer alten Vogelsberger Bauernfamilie 
entstammte. Von Franken herauf durch die Schwalmpforte stieB im 17. lahrhundcrt 
ein Leitmotiv des frankismen Famwerkbaues. der sog. " Feostererker" in den Ost~ 
rand des Kreises Marburg in Einzelbeispielen uber Ne u s t a d t (Haus von 1680) 
und Kirchhain (Haus von 1630) 4:5 bis Stausebach vor, ohne jedocn FuS 
fasscn zu konnen, wahrend er, vom Rhein~Main-Geb i et im Lahotal bis in die Gegend 
von Wc i I bur g heimisch werdend, die Wet t era u nordlich nknt iiberscnreitet. 
Aus G i e Ben UDd M a r bur gist kein Beispiel des frankischen Fenstererkers iiber~ 
liefert. Vol1 ig fremd im Bild des Marburger Facnwerks ist Z. B. der dem sachsismen 
Holzbaustil zugehorige .. Rote Hirsch", Markt 19, erbaut 1560 von einem Werk
meister, dessen weitere Arbeiten in W i 1 dun g e n stchen und im 1943 zerstorten 
K ass e I standen. Das Haus hat eine besooders reim gescnnitzte uod profilierte 
Gebalkrandausbildung. 5chwel1e, Rahm un d das bei den Marburger Bauten sonst 
nicht iiblime Fiillholz bilden eine smattenreime 5chmuckzone 48. Ein zweites HallS 
in betont sachsischer Holzarchitektur mit den bekannten geschnitzten Rosetten im 
Brustungsfach stand am Markt als Eckhaus zur NikolaistraBe. Es ist Mitte des 
19.1ahrhunderts abgebrochen worden, ein Stuck des profilierten Gebalkrandes mit 
den Rosetten ist im Marburger Museum bewabrt. Samsisch ist bei beiden Bauten 
auch das Fehlen der hohen Wandverstrebung, die es im nordlichen Hessen ja nimt 
gibt. In namster Nachbarschaft der beiden genannten lieS urn 1600 der Kanzler 

-43 Abb. 98 u. 99 in K. RUMPF: Deutsme Volkskunst, Hessen (Marburg 1951) 29. 
44 H. WALBE a. 3. O . Abb. 272- 279 mit Aufnahmezeichnung von Dr. Ing. H. WINTER . 

45 K. RUMPF a. 3. O. Abb. 100 u. 101. 
46 Abb. 48 in A. SPAMER: Hess. Volkskunst (Jena 1939); Abb. 122 U. 123 in RUMPF a. a. O. 
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Vultejus sein Haus Ecke Marktgasse- Wettergasse von einem aus dem Suden 
gehoIten Zimmermeister im - ebenfalls fur Marburg fremden - frankismen Fam
werkstil umgestalten 47. Beide Hauser waren aber keine Handwerkerhauser. Die 
kleinen Burger beauftragten Meister. die "nimt weit her" waren. und die arbeiteten 
in einem mittelhessismen Stil. der aber. wir konnen es an unseren wenigen Bei
spielen beobamten. einzelne Einflusse aus dem Samsismen uDd dem Frankismen 
erkennen laSt. 

CARl SCHAEFER remnet das Haus von 1320 (Tafel I) zum samsismen Holzbau. 
HEINRICH WALBE 48 meint. er halte das nicht fUr ridttig. Tatsamlim ist. eine im Bild 
des Hauses in die Augen springende Einzelheit. der weite Abstand der Hange
sauIen. die doppelt so weit stehen wie die Balken, ein Kennzeknen des frankismen 
Holzbaues. Im sac:hsisc:hen sind die Pfostenabstande an die Balken gebunden. Ein 
gleichmaGiger Abstand geht Stockwerk fiber Stockwerk durch. und die Wand
pfosten sind zugleic:h Fensterpfosten. In der Spatgo tik fullen die Fenster die Gefach
brei ten, die im lidtten 80-90 cm messen (T afel V). Bei unseren Marburger Hau
sern (Tafe1 I. III u . IV) sind die Fenster von den Wandpfosten unabhangig. sie 
bilden eigene Gruppen mit eigenen Gewande- und Zwischenpfosten, und das ist 
typisch fur den frankismen Holzbau, was dieser wieder mit dem alemannischen 
gemeinsam hat"9. Dem Marburger Haus von 1320 gleichartig und gleimaltrig ist 
eines in AI s f e Id . Hersfelder StraSe 10/ 12 50, bei dem aber bei aller sonstigen 
Obereinstimmung die strenge samsische Fensterteilung, die Bindung von PfosteD 
UDd Balken. durchgefuhrt ist. Und das nicht nur hier im 14. 1ahrhundert. sondern 
genau so zweihundert lahre spater bei dem Haus Bopp (Tafel V) in Marburg. das 
Wand an Wand mit dem nur wenige lahre a lteren Haus (Tafel 111) mit frankischer 
Fensterteilung steht. Marburg liegt eben im Einflu6gebiet beider Holzbaustile. 

Fassen wir zum SmluB. ohne Wiederholung zu smeuen, nom einmal die Mar
burger Hauser in Gruppen zusammen, so sehen wir aIs erste das Haus von 1320 
(Tafel!). d.s wir mit dem etw. gleich.ltrigen Alsfelder. Hersfelder Str.Ge 10/12. 
als Typ des Burgerhauses des 14 . Jahrhunderts anspredten konnen. In der auSeren 
Erscheinung stehen ihnen nahe das Leibsche Haus (Kirchstra8e 2) in GieBen und 
das Gelnhauser (Kuhgasse 1). das WAlBE der Zeit urn 1430 zusmreibt. Die zwei te. 
in smon zahlreichen Beispielen in Hessen iiberliefert. bilden die Fachwerkfassaden 
mit den viertelkreisformigen Fu8streben aus den Jahren bis und kurz vor 1480 
(Tafel 11). Dann foIgen als d r i tt e G r u p p e die Hauser rnit skh kreuzenden hohen 
Wand- und gebogenen Kopfstreben aus dem letzten oder den zwei ]etzten lahr
zehnten des 15. }.hrhunderts (T.fdIV). zum Teil auch noch in d.s 16. hinfiber
reichend. Die vi e r t e G r u p p e sind die Hauser mit regelma6ig und eng stehenden 
Wandpfosten und den als Schrnuck uber die ganze Frontbreite laufenden Brustungs-

47 L BICKEl : Hess. Holzbauten. Heit 2/ 3. Taf. 61. 
48 H. WAlBE a. a. O. 8. 
49 lm alemannismen Holzbau (Kernland Alt-Wiirttemberg) stehen die Bundpfosten. bei 

Balkenentfernungen von 60-70 cm. 2- 5 m weit auseinander. Die Gefame sind mit 
Bohlen gefiillt (Bohlenstanderbau). 

50 H. WALBE a. a. O. 12. Abb. 7 u. 8. 

s· 
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bandern aus sich kreuzenden FuSstreben, HoBuS aus dem samsisdten Fachwerk~ 
hausstil, die oeben unseeen Typen zwei uod drei stit Mitte des IS. uDd dem 1. Yier~ 
teI des 16.1ahrhunderts auftreten. 

Die Weiterentwicklung des hessisc:hen Famwerks schlieBt an die hohe Yer~ 
strebung der dritten Gruppe an, wit sic uos zUerst in def Form der Tafel IV 
bekannt wird. Den Qbergang yen def zweiten Gruppe dokumentiert das ,..Luther· 
hallS'" in Griinberg 51, an dem die Gicbelfront im reineD 5tH der zweiten Gruppe 
gezimmert ist, die iange Seitenfront aber im dritten 5til. Aus den hohen Wand
streben bildet sich in kurzer Zeit (in der Mitte des 16. Jh. ) die in der Folge fiir 
unsec Gtbict so typiscbe Fachwerk6gur des ,.Mannes" oder "Hessenmannes" 
heraus 5! . Smon bei dem Fadtwerk des 1570 erbauten Hospitals St . Jakob 
in Marburg-Weidenhausen ist er voll ausgebildet mit mamtig auf der Sc!1welle 
ausladenden Schragstreben und den Kopfknaggen. 

An diesem malerismen Bau sind die Balkenkopfe durch ein starkes. in Art der 
Gurtgesimse des Steinbaues profiliertes Holzgesims verdeckt. Die gleiche Aus
bildung sehen wir an dem stattlichen Fachwerkhaus Weidenhauser Stra6e 36. 
Grundsatzlim 1st das ein Motiv des frankischen Holzbaustils. bei dem die Zone 
der kaum nom vorkragenden Balkenkopfe durm ein profiliertes Brett - SCHAEFER. 
nennt es die .. Sohse" 53 - verdeckt ist. 

Bei alien genannten Hausern konnten wir das Jahr der Erbauung nur ungefahr 
smatzen. denn datierte Famwerkhauser sind in unserem Raum selten. Das Datum 
der Erbauung war meist am Eingangsportal oder wenigstens am Erdgescho6fach
werk. das Umbauten und Erneuerungen am meisten ausgesetzt war. eingesmnitzt. 
Einer der seltenen ZahIen-Marksteine ist das bekannte Gasthaus .. Zur Krone- in 
Horn b erg IEfze von 1480 54• Dieser stolze Bau zeigt den mittelalterlichen Fach
werkstil Hessens in hamster Reife und Reinheit. aber er steht am Ende einer 
Periode. Unsere Hauser der Tafeln III bis VI sind in den aum auf anderen Gebieten 
so entsmeidenden Jahrzehnten vom Ende des 15. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts 
entstanden. 

Zum SdlIuS wollen wir nom tiberlegen. worauf die Harmonie alter Stra6en
raume trotz der Stilversmiedenheit der Einzelbauten beruht. 

Heute noch stehen im Blickpunkt der Marktgasse - wenn auch stark umgebaut 
nebeneinander vier Hauser aus der Zeit urn das lahr 1500. und wir konnen uns im 
Geist ihre einstige Erscheinung rekonstruieren. Es sind dies. vom Beschauer aus von 
remts nam links gesehen. Reitgasse 13. 14 uod 15 und Wettergasse 1. Zwei von 
ihnen sind im Famwerk wiederhergestellt (Tafel IV u. V) und bieten eins der ein
druck.svollsten StraBenbilder des alten Marburg. Welches EbenmaB trotz Ver
schiedeoheit des Famwerkstilsl Gab es damals baupolizeiliche. behordliche Vor-

SI 1. BICKELL a. a. O . Taf.49. 
52 Die sim in unserem Raum auf wenige lahrzehnte erstredcende Umbildung der mittel

alterlidten Zierverstrebung in der Briistungszone zur hohen Verstrebung und damit eine 
voUig neue Ausbildung und Konstruktion der Wand hat H. WALBE iibersimtlidt a. a. O. 
93 ff. und in zahlreimen Abbildungen dargestellt. 

53 C. SCHAEFER-KANOLO 8.8. O. 74. 

54 L. BICKELL 8. a. O . Heft I. Taf. 15 u. 16. 
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sduiften, die diese Ordnung erreimten? KARL GRUB ER smreibt in seinem Bum .Die 
Gestalt der deutscnen Stadt" 55: 

"Die Einheitlichkeit und Geschlossenheit entspringt nicht architektonischen 
Regeln. sondern sie entspringt dem Geist. der sim den Koeper baut. Es ist die Ein~ 
heitlichkeit der an sich schon durm die re1igio geordneten Gesellschaft. die es nicht 
notwendig hat. die Polizei zu ihrer Entfaltung herbeizurufen. Der einzelne behalt im 
Rahmen seiner standischen Gebundenheit die Freiheit, sein Haus zu gestalten. Es 
werden keine Hauptgesimse. Fenstergrol3en und GrundriBtypen wie in der barodcen 
Furstenst3dt vorgeschrieben. vielmehr folgt die Einheitlichkeit durch das Ordnen des 
Gleichen zum Gleimen und durch das Unterordnen des Unwichtigen unter das 
Wichtige . .. 

Und we iter 56: 

.. Es gibt im mittelalterlichen Stadtbild keine durchgehenden Horizontalen. im 
Vertikalismus der mittelalterlichen Baukunst bleibt die Selbstindigkeit des einzelnen 
Baukorpers gew3hrt." 

Die Einheitlicnkeit der Stra8enwand aber war bei uns vor allem gegeben durm 
das gleime Baumaterial durm Jahrhunderte. das Eimenholzfamwerk. ferner durdt 
die anniihernd gleime Breite der Grundstlicklront (Lageplan T aIel VIII), die in 
Marburg unverandert auf die erste Parzell ierung der Stadtgriindung zuriid<geht. und 
dann nidn zuletzt durdt den 0 r t s ii b li c hen T y p. der die Form des Baukorpers. 
die Neigung des Dames und die Zahl der Stockwerke lestlegt, aum die MaBe der 
Fenster. der HaustUren usw .• denn die Freiheit ist nimt losgelost von jeder Bindung. 
es ist ngeordnete Freiheit". Gebunden bleibt das Haus durch die Eingliederung des 
Bauherrn in seinen Stand. Unsere Hauser. angefangen vom Doppelhaus von 1320 
(Tafel I) bis zum zweidreiviertel Jahrhunderte jungeren Halls Re itgasse 15. waren 
Handwerker~ oder Kaufmannshauser. fur die das gIeime Programm vorlag. 

Nic:ht eine unserer hessismen Stadte des Mittelalters ist aus einer langsam uod 
zufallig gewachsenen Bebauung an vorhandenen LandstraBen entstanden. nsoodern 
immer liegt" - wie es GRUBER in jeder mittelalterlichen Stadtanlage erkennt - .. eine 
stadtebauHme Schopfung und ein baukunstlerischer Willensakt vor" 67. Wie gekonnt. 
den Hohenlinien des Berghanges folgend. der HauptstraBenzug Marburgs geplant 
und angelegt ist. hat uns GEORG TEXTOR 58 durch Einmessung und Einzeimnung der 
Hiihensmimten in den Stadtplan gezeigt. 

So ganz unbeobachtet vom .. Auge des Gesetzes'" war das Bauen im Mittelalter 
aber doch nimt. Bei der Wimtigkeit der Frage. ob und wieweit behordliche Vor~ 
sdlfiften auf die Baugestaltung Einflu8 hatten. sei aum auf diesen Punkt naher 
eingegangen. Smon von alters her sorgten miindIich uberlieferte Rimtlinien. die 
dann spater in den .. Weistumern '" und in den drei .. Spiegeln" (dem .. Samsen~ 

55 K. GRUBER : Die Gestalt der Deutschen Stadt (MUnchen 1952) 134 . 
56 DERS. a. 3. O. 56. 
57 DERS. a. a . O . 84:. 
58 G. TEXTOR: Die Entwicklung Marburgs aus dem Hohenlinienplan. Diss. TH Darmstadt 

(Marburg 1926). 
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spiegel", dem "Spiegel dee deutschen Leute" und dem "Schwabenspiegel") iheen 
Niedersdtlag fandeD, fur Ordnung im BaueD. AOOLF PFEIFFER 59 ist den Grundstiick
fragen, der MaterialbesdtaHung. dem Nadtbarremt usw. fur den Zeitraum des 
12. bis 14. Iahrhundert namgegangen. in dem sich der Begriff des personlkhen 
Grundeigentums erst entwickelte. lm Iahr 1333 erlaubt Ludwig cler Bayer seiner 
5radt Gel n h a use n Bauten oder Bauteile. die neuerdings im Gebiet der Stadt auf 
dee nAlmende", also auf stadtischen Grund und BodeD, errichtet sind, wieder ab
zuhremen ocler. wenn das nicht notig ist, Geldstrafen zu erheben. AIle 5' oder 
10 Iahre soil au6erdem eine Kommission, die nLandsmeiden", in Grenzbegehungen 
Qbersdueitungen feststellen 60, Nach dem •. Landsmeidebum" wurden so im Jahre 
1418 an Strafen 123 Gulden. 6 Smilling zum Nutzen der Stadt eingenommen. In 
Marburg besmlieGt 1523 der Rat, daG diejenigen . so smweinkoben in genfein strape 
gebuwet uaben", sie abbremen sollen 81. ANTON FUHS kann namweisen, daG smon 
IU Beginn des 15. Jahrhunderts der Rat von Gelnhausen bewuGt und ohne Ein· 
smrankung aum der Kirme gegenuber die Bauhoheit ausubt, ja daG eine ganze 
Anzahl von Verordnungen zeigen, daG das Bauwesen bis in die Einzelheiten 
geregelt war. Die F ran k fur t e r Stadtreformation von 1509 'besagt: "Es so1fen aucn 
kanltiglicn aIle neuen Gebiiude und Hiiuser nicnt anders als nam dem Rat und 
Gutamten des Bauamtes und der Stadtwerkmeister l1acn Pralul1g der Ortlimkeit. 
der Stra~el1 Ul1d sonstigen Umstiinde errimtet werdeH. namdem sicl1. oltmals 
belul1den, dap viele oune SiHI1 uHd VerstaHd, ubel uHd unartig. ul1d dom bescUwer· 
/lch gebaut habeH." 

In Marburg nimmt der Rat 1418 einen Zimmermann und einen Steinmetzen 
zum "Werkmal1H der Stadt", die neben ihrem JahresIohn und Tum zu einem 
Sommerroek, falls sie Auftrage fur die Stadt iibernehmen, daruber hinaus nom fur 
"kost UHd erbeid" 2 tomose Marburger Wahrung erhalten 62. Bei Bespredmng des 
Hauses von 1320 (vgI. S. 104) sahen wir smon, daG erst Brief und Siegel dem 
"Heintze von Birgelen" das Remt gaben, seinen Hausgiebel auf die Stadtmauer zu 
setzen. Die gleiche Erlaubnis erhalten 1506 63 die Kugelherm beim Bau ihres 
Klosters gegen die Auflage, die Stadtmauer an dieser Stelle in Bau und Besserung 
zu halten und der Stadt das jederzeitige Betreten des Wehrgangs zu ermoglimen. 
Sie werden verpflichtet, den "orgaHg und hehnelicl1. ge1nam us dem grabel1" so 
aufzumauern und zu bauen, "ul das die Inissestalt des gesiffitis bedechet werde"; 
diese Anlage ist ja heute nom erhalten. 1520 gestattet die Stadt dem Fraterhaus 
zum Lewenbam. also den Kugelherrn, ferner, beim Bau ihrer Kirche mit der Mauer 
ctwas in die StraGe zu rlieken, ebenfalls gegen die Verpflimtung, die StraGe "gegen 
irer kirffien zu griddel1 uHd in buwe ultd besserunge zu halten" 64. 1524 erlaGt 
Landgraf Philipp flir die Stadt eine Feuerordnung 65, deren Absatz 7 besagt: "Item 

59 A. PFEIFFER: Baupolizei in der mittelalterlichen Stadt -+ MOHG 41 (1956) 46 H. 
60 A. FUHS a. a. O. 
61 F. KiicH a. a. O . 518. 
62 DERS. 13 7. 

63 DERS.231. 
64 DERS. 270. 

65 DERS. 285 . 
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das sie aum flej~ habeH, das iderH'IQH seiff haus uNd sclteuerH mit ziegeln oder schiver
stein oder stein decke. und das alweg die 5tadt den v iertel1 ziegel darzu gebe". 
also eineD verlorenen BaukostenzusmuG. wie wiT heute sagen. D ie aufgefuhrten 
Beispiele, die nur eine Auswahl bieten. mogen geniigen urn zu zeigen. daB Landes
fiirst uDd Stadtverwaltungen sehr wehl flir Ordnung im BaueD besorgt waren. 

Einen starken Einflu6 gab den Landesfiirsten aum def Besitz uDd die Verfiigung 
iiber den Wald. aus dem das Bauholz flir die Fadtwerkbauten entnomrnen werden 
muGte. So war den Gelnhiiuser Burgern nam einem urn 13 80 bezeugten Her
kommen. das abeT skner smen auf die Zeit cler Stadtgriindung zurUckgeht, die 
Holzung aus dem BUdinger Reimsforst gestattet M . Wer bauen wollte, muBte den 
Forstmeister um die vorgeschriebene Menge Holz bitten. Die BUrger hatten Anremt 
zu einem .. sedellfuse" zu hauen : .. 4 swellen, 3 peden. 2 virstsulen. 1 prstbalken. 
und was he daruber dar ff von posten und banden. dy sal he '"aweJf uz den zeyleH 
unde von urhultz una damnf sal he eyme forsrmeister eiH halp vlerre! wines gebeJf 
... " (Urholz ist wild gewachsenes krummes Holz). Es heiBt aber we iter : "wo/de 
aber eyl1 burger oaer burgerinne eynen kostlid1el1 buwe fHad1en und daz er Iffee 
l10Itz den vorgeschrieben ist, bedorffte, aaz muszte er all aem ryche oaer an syme 
anwalde erwerbeu" . Fur das Bauen auf dem Lande waren von einsmneidender 
Bedeutung die in erster Unie der Holzersparnis geltenden Hess. Forstordnung van 
1)32 und die Forstordnung Landgraf Philipps van 1553. die LUDWIG ZIMMERMANN 
in seiner fur das Verstandnis des Bauwesens jener Zeit, besonders aber ftir unsere 
Frage des Einflusses behordlicher Ordnungen auf die Baugestaltung gerade des 
16. lahrhunderts aufsmluBreimen Abhandlung : "Forstschutz und Bauordnungen 
zur Bltitezeit des hess ischen Fachwerkbaues " 67 uns zuganglich gemacht hat. Auch 
in der Forstordnung von 1532 ist die Anzahl der zum Bau erlaubten Eichenstamme 
vorgesmrieben : fur ein Bauernhaus 20 Stuck Eimen, ftir e ine Scheuer 15 Stuck. fur 
einen Stall, StUck. Alles Ubrige Bauholz soil .. Urholz" sein. leder Baulustige muBte 
sein Vorhaben dem zustandigen Amtmann und Forstheamten anzeigen . .. Diese 
soli ten dann mit einem oder zwei Zimmerleuten begutachten, ob ein Neubau un ~ 
umganglich oder nur ein Umbau na tig is t. 1st der Bau nicht zu vermeiden. so 5011 
das alte Bauholz unbedingt verwertet, neues Holz nur nach dem Vorsmlag der 
Sachverstandigen bewill ig t werden" 68. Deshalb finden wir so oft in Fachwerk~ 
hausern des 17. und 1 S. lahrhunderts Holzer mit Smwalbenschwanzblattern wieder~ 
verw~ndet. die Bauten vor 1)00 angehort hatten. 

Die verbesserte Ordnung von 1541 staffelt die Holzpreise sogar nach sozialen 
Gesidttspunkten. Reiche Bauern und Burger muSten hahere Preise bezahlen, als der 
"arme Mann" . Es wurde eine kniehohe Grundmauer vorgesmrieben, "darnfit nicht 
die schwelH des baues, \Vie biPllero bei vieleH breuchlidf gewesen. in deH dreck 
gelegt werdell und uHJloriger weise verfauleH ." Saulen, Balken und Sparren sollen 
mit der Sage zugeschnitten und nkht mehr mit der Axt "verhauen" werden usw. 

66 A . F UHS a. a. O . 
67 ZHG 65/ 66 (195 4/ 55) 9 1-10;' 
68 DERs. a. a. O. 95. 
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Sodc.elmauern smeinen aber nom lange nicbt selbstverstandlicb. geworden III 

stin, denn eine It Cameralausschreibung" van 1695 ea befieh1t: "By Aufferbauung 
deren Hawser, Scheuren und anderer Gebaue" die Scbwellen nirn.t wie "aut dent" 
Dorfen .. , . . gaT auff die Erde "nd glejcJ.sam in den Kotn oder wenigsteHs nUT eilitlf 

halben Schue ham" van def Erde Zll legen, sondern "mit einer Maurelf so ulf das 
wenigste zweyer Schue hod1 uber deT E,de stelte" unterziehen Zll lass en. Diese Ver
ordnung muS sogar nom einrnal 1734 uod 1773 in Erinnerung gebracht weedeD. 

Hessen uDd besonders Marburg hat keine "malerisdten" Burgerbauten mit 
reimen Sdmitzereien uDd zierlimem Ornament wie z. B. FrankeD. das Rhein-. 
Main- und Moselland im Soden. und leider keine einheitlich geschlossenen StraBen
uDd Platzwande mehr wie Goslar. Northeim, Einbeck oder Celle im NordeD. Unsere 
nUT nom sehr vereinzelt im StraGenbild verteilten alren Biirgerhauser stehen abeT 
in ihrem niidttern straff konstruktiven Fadtwerk, ihrer monumentalen Schlichtheit 
uod Klarheit unserem heutigen Empfinden naber, ja in vielem sind sie geradezu 
modern. 

ICARL GRUBER mahot, daB der ersmiitternde Verlust an Denkmalern der Ver
gangenheit. def dadurdt verlorene WertmaBstab ersetzt werden miisse dunn urn so 
groBere Liebe Zll dem, was gerettet wurde : nEs sind wenige der groBen aIten 
Stadte nom erhalten, aber abseits liegen nom unbekannte Schatze in alien Gegenden 
Deutsdtlands. Zur Zeit ist wenig ooer nichts clavan Zll verspliren. daB das BewuBt
sein urn diesen Besitz nom im Volke lebt, und die Gefahr. daB im Zuge eines nur 
nom nam materielIen Werten tramtenden Neubaues aucn dieses Erbe vertan wird , 
ist riesengroB" 70. Diese Mahnung ist fUr Marburg sehr aktuel1. 

69 R. HELM: Der Einflut3 der Landesordnungen auf das Bauwesen -+ Hessenland 53 (1942) 
44 11. 

70 K. GauBER a. a. O. 5. 
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