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Friihformen hessischer Schranke * 
Von Karl Rumpf 

Unsere Betrachtung schlieBt sich folgerichtig der Darstellung der .FrUh
formen hessischer TruhenH in Band 68 (1957) dieser Zeitschrift an. Zur 
Frage der Entstehung des Schrankes schreibt FRANZ M. FELOHAUS: HWenn 
die Kunsthistoriker besser Besmeid wiiBten, wiirden sie nicht an del Be
hauptung festhalten, del hohe Sduank sei dutch Aufeinandersetzen von zwei 
Truhen entstanden. Der hohe Schrank ist sdton in der romismen Kaiser
zeit und spater als Werkstatt- und KUchenschrank wie auch ·als Schrank fUr 
die Kirchengewander nachweisbar"l, Dieser Vorwurf des Verfassers der 
"Technik" gegen die Kunsthistoriker ist gat nicht berechtigt, denn sdton 1924 
erwahnt OTIO v. FALKE Abbildungen spatromismer Sduanke mit Bamem 
Giebel in einer Miniatur aus der Mitte des 6. J ahrhunderts im Codex Amiatinus 
in Florenz, den heiligen Cassiodor vcr einem hohen zweifliiglichen BUmer
schrank, jede TUre mit vier Fiillungen gearbeitet, darstellend, und in Mosaiken 
des 5. Jahrhunderts im Grabmal der Galla Placidia zu Ravenna ' . Das letzt
genannte Mosaik zeigt in der dem Eingang gegenUberliegenden LUnette rnit 
dem hI. Laurentius einen BUcherschrank mit flachem Dreieckgiebel. Durch 
die offenstehenden in Rahmen und Fiillungen gearbeiteten TUren sehen wir 
in zwei Etagen Ubereinander je zwei EvangelienbUmer narnentlich bezeimnet. 
Die perspektivisme Darstellung mamt durdt die vier hohen Sdtrankbeine 
deutlich, daB es sich urn ein freistehendes Mobel handelt. Ebenso weist 1927 
ADOLF FEULNER darauf run, daB die Antike schon alle Typen von Schrank ge
kannt hat, sowohl den Wandschrank wie den freistehenden Kasten und aum 
den Schubladenschrank, ausgebaut in den versmiedensten Arten fortsmritt
licher Schreinertechnik'. 

AIs altestes Beispiel eines nachantiken Schrankes wird der Schatzschrein 
Papst Leo Ill. (795-816) in der Kapelle Sancta Sanctorum in Rom genannt. 
Er ist urn das Jahr 800 entstanden. Das nur etwa 1 Meter hohe und wenig 
smrnalere StUck ist aus Zypressenholz gearbeitet. Seine Vorderseite ahnelt 
zwei aufeinander gesetzten Truhen. Die zweimal zwei Ubereinander liegenden 
TUren sind wie die spatantiken in Rahrnen und Fiillung gearbeitet. Soweit 
die anscheinend einzige vorliegende Abbildung (nach GRISAR)' erkennen laBt, 
handelt es sich aber gar nimt urn ein freistehendes Mobel, sondern urn einen 
festeingebauten Wandsduank, urn die Auskleidung und Vorderwand einer 

• Die Abbildungen nam Aufnahmezeimnungen und Photo des Verfassers. 
1 F. M. FElDHAVS: Die Tedmik der Antike und des Mittelalters (Wildpark-Pots

dam 1931) 337. 
2 O. v. FAlKE: Deutsme Mobel des Mittelalters und der Renaissance (Stuttgart 

1924) XVIII. 
3 A. FEVLNER: Kunstgesmimte des Mobels seit dem Altertum (Berlin 1927) 26 H. 
4 R. SCHMIDT: Mobei (Braunschweig 1953) Abb. 27. 
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Mauemisme. Er gehort auch seiner ganzen Form nach nicht in die Ahnen
reihe des "hohen" Schrankes. 

Dem Typus dieses in Einzelfacher eingeteilten Scnatzbehiilters sind, was 
die Einteilung der Vorderwand, aum die Gr6ge der Tiiren der einzelnen 
Gefame anbelangt, drei 5akristeismranke in 5 t. E lis a bet h in M a r • 
bur g zuzuredmen, urn nun auf unsere hessismen Beispiele zu kommen. 
Der auf Tafel I abgebildete hat je vier etwa 35 X 35 cm groSe Tiiren und 
entsprechende Famer in zwei Etagen Ubereinander, ein weiterer, spater ver
stiimmelter, hatte drei mal vier gleim zw6if Tiiren in drei Etagen. Wie die 
Seitenwandstollentruhen $ stehen sie auf den nam unten verHingerten Seiten
wanden des Sduankkastens. Die 6 cm starken Eichenholzrahmen def Vcr
derseite sind an den Knotenpunkten iiherblattet und mit schmiedeeisemen 
Nageln mit halbkugeligen Kopfen genagelt. Denn erst nam dem Aufkom. 
men der 5agemiihle im 14. Jahrhundert konnte man allgemein an 5telle der 
dicken Bohlen diinnere gesagte Bretter verarbeiten, und beim Mobelbau -
nimt vcr 1400 - ZUt Smreinerkonstruktion der "gestemmten Arbeit" aU5 
Rahmen und FiiIlung iibergehen. Die Spannsage des Smreiners war smon 
den Romern bekannt (Funde in der 5aalburg!). Ihr Blatt war aber fest in die 
BUgel eingespannt und gestattete nur einen wenig tief gehenden Schnitt. Erst 
das Mittelalter verbesserte sie - aus Abbildungen des 11. Jahrhunderts zu 
smlieBen - so, daB man mit dem jetzt urn die Amse drehbaren 5ageblatt 
aum Bretter von einem Sl'amm absdmeiden konnte'. Das Handwerkszeug der 
Zimmerleute abet war die groge "Schrotsiige", Zu ihrer Bedienung gehorten 
zwei Mann, deren geduldige Arbeit in der Siigemiihle von der Wasserkraft 
iibernommen wuroe. Diese zuniimst nom remt primitive Siigemasmine er
rnoglichte es in der weiteren Entwickelung dunn. mehrere parallel eingespannte 
SiigebHltter den Stamm in e i n e m Arbeitsgang in eine Anzahl Bretter zu
gleich zu zerlegen. In Hessen blieb man aer alten zimmermannsmaBigen Mam
art bis zum Ausgang der Spatgotik treu, heim Truhenbau noch bis in das 
19. Jahrhundert. Bei unserem Mobel Tafel I sind die die Tiiren rahmenden 
Holzer durm 13 mm breite Kehlen abgekantet und geben der 5mrankfront 
ein feines Relief. An den Kreuzungen aer senkrechten und wagrechten Rah
men ist die Kehlung verkropft, wodurm sim Remtedce bilden (das gleime 
zeigt ein ebenfalls achttUriger bemalter Sakristeismrank aus der 1. Hiilfte 
des 14. J ahrhunderts in der Kathedrale in Noyon 7). Unsere Tiiren haben 
je zwei smon geschmiedete Bander, 5mloB und Aufziehring. Die Riid<wand 
besteht aus horizontalen stumpf gestoBenen 30 mm starken Brettern. CARL 

SCHAFER bezeichnet die Schranke in seinem 1873 aufgestelltem ,.Inventarium 
iiber die in und an der St. Elisabethkirm, zu Marburg erhaltenen Kunst. 
werke und DenkmaIer" 8 als Ankleidetisdie und smreibt sie dem 13. Jahr. 
hundert zu. Die Kirche wurde 1283 geweiht, der Chor war urn 1250 fertig, 

5 K. RUMPF: Friihformen hessismer Truhen ZHG 68 (1957) Taf. 6 u. 7. 
6 F. M. FELDHAUS 207 u. 254, Abb. 244 u. 280. 
7 R. SCHMIDT Abb. 38. 
8 C. ScHAFER: Von deutsmer Kunst. Gesammelte Aufsatze (Berlin 1910) 87 H . 
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wenig spater die Kreuzarme. Zwismen Char und Nordkreuzarm ist zeitlich 
unmitlelbar ansmlieBend die Sakristei eingebaut. Die Smranke konnen also 
Ende des 13. bis Anfang des 14. Jahrhunderts entstanden sein. Die auBere 
Form einer Smrankfassade aus acht und mehr quadratischen, durch profilierte 
Leisten gerahmten Feldern, hat sich anscheinend durch weitere J ahrhunderte 
gehalten, denn im "Dom" St. Petri in F r i t z I a r befindet sim ein "Doku. 
mentensch.rank" aus dem Jahre 1541, die Vorderwand in vier mal vier gleich 
semzehn Felder geteilt ' . Die Profilierung der Rahmenleisten und die sduniede. 
eisernen Tiirbander sind noch ganz gotisch. 

Ebenfalls zur Ausstattung der Elisabethkirme gehort der 1,32 m hohe 
Paramentensmrank (Tafel Il). Er steht nom am alten Ort, fUr den er gear
beitet wurde, Iest eingebaut in eine fast zwei Meter hohe und ein Meter 
tiefe Mauernische des sdunalen Ganges zwischen Char und Sakristei. Wah· 
rend die "Ankleidetisme" (Tafel J) nam dem Prinzip der Seitenwandtruhe 
gearbeitet sind, ist es der Smrank (Tafel Il) nam dem der Frontalstollen. 
truhe 10 - Truhentypen, die im Mittelalter in Hessen ja beide nebeneinander 
vorkommen. Unser Beispiel ist nam Form und GroBe ein Vorlaufer des rhei. 
nismen Stollensml'lankes der Renaissance. Die verlangerten fUnf Stollen -
die RU<kwand hat keinen Mittelstollen - bilden die FtiJle. Die vier TUrHUgel 
sind aus 22 mm starken Eimenbrettem gefertigt, dabei klappen sich die 
schmaleren durch die Bandsmarniere beim Aufgehen auf ,die breiteren auSeren. 

Arten der Zerlegung eines Stammes in Bretter 
(zu Sei te 1'4) 

9 Bau. u. Kunstdenkmaler im Reg.-Bez. Cassel, 11 (Marburg 1909) Abb. auf 
Taf. 107. 

10 K. RUMPF Taf 4. 
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Ded<e, Boden, Riickwand und die Seiten bestehen aus zwismen 30 UM SO cm 
breiten ngespundetenll Eichenbrettem, wie es der Vertikalsc:hnitt durm die 
Seitenwand am linken Rand der Zeimnung, und der Smnitt durm die Smrank· 
decke zeigt. Die Spundung ist eine uralte Stel1mamertemnik, wie sie sich an 
den "Mehlkiisten" der Rhon bis in das ~9. J ahrhundert erhalten hat. Oar. 
auf wurde in dem Truhenaufsatz unserer Zeitsmrift Band 68/1957, Seite 
185-191 ja niiher eingegangen 11. Sie ist einst aus Form und Eigenart des radial 
aus dem Stamm gespaltenen Brettes entstanden und die ihm gemliBe Verhin
dung (siehe Textabbildung). Bei den Tiiren und Toren der Gebiiude sind die 
Bretter - soweit das Blatt nimt aus einer einzigen Bohle gearbeitet war - in 
def Regel mit stumpfer Fuge gestoBen und in Abstanden von etwa 15 cm 
gediibelt (wie smon bei den alexandrinismen Holzsarkophagen aus dem 
4. Jahrhundert v. Chr., die in Unteriigypten ausgegraben wurden). Die gro. 
Ben Fliigel des Westportales von S t. E lis a bet h in Marburg waren dazu 
nom beiderseits mit Pergament iiberzogen und bemalt 1.!. Eine 72 cm breite 
TUre zum Vierungsturm der Marienkirme in Gel n h a use n ist aber aus 
15 cm breiten Eimenbohlen IIgespundet" ". Ja der ganze Innenausbau des 
Zellenhauses des Benediktinerinnenklosters L ii n e bei Liineburg (nam einem 
Brand 1372 errimtet) besteht aus gespundeten Bohlenwiinden und -decken. Die 
Ausgrabung einer niederrheinismen Burganlage des 9.-10. Jh. erbrachte 
sogar die Reste mehrerer Hauser aus gespundeten Bohlen zwischen Pfosten 
und Riegeln, die Bohlen in Art nordismer Stabkirmen senkremt stehend ". 
Die Spundung ist also keineswegs auf den Mobelbau besmriinkt. Die wag. 
rechten Rahmensmenkel der Vorderwand unseres Marburger Smrankes sind 
mit den Stollen iiberblattet, wie smon gesagt, die iiblime Zimmermannsver
bindung dieser Zeit. CARt SCIiAFER remnet unser Mobelstiick (Nr. 71 des er
wahnten "Inventariums") nom dem 13. Jahrhundert zu. Die geschmiedeten 
Bander haben Xhnllchkeit mit denen am dreitiirigen Schreinuntersatz, auf dem 
der Sarkophag der Helligen steht; die Konstruktion verbindet ;hn mit dem 
Frankenberger groBen Schrank (Tafel VIII). 

1st smon an und fUr sim der Bestand an Mobeln des Mittelalters gering, 
so ist aus den vier Jahrhunderten zwischen dem anfangs erwahnten, nom 
in der antiken Tradition entstandenen Wandsmrank in der Kapelle Sancta 
Sanctorwn in Rom bis zum 13. J ahrhundert nicht ein einziger Sdtrank auf 
uns gekommen. Die aus dem 13. und 14. Jahrhundert iiberlieferten stammen 

11 Vgl. ferner aIs neueste Veroffentlichung uber Spundung bei mittelalterlidten 
Truhen O. MosER.: Zwei Molltaler Dachtruhen, ihre Stellung innerhalb der euro
paismen FrUhformen des volkstiimlidten Mobels -+- Carinthia I, 150 (Klagen
furt 1960) 19~228. 

12 C. 5cHAnR 91 Nr. 34. 
13 Bau- und Kunstdenkmaler im Reg.-Bez. Cassel, 1 Kreis GeJnhausen, hrsg. von 

L. BICKEL (Marburg 1901) Taf. 95, 6. 
14 A. ZIPPEUUS: Die Rekonstruktion und baugeschichtliche SteUung der HoIzbau

ten auf dem Husterknupp -+- A. HERRNBRODT: Der Husterknupp. Eine nieder
rheinisme Burganlage des friihen Mittelalters (Koln/Graz 1958) 123 H. 
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ohne Ausnahme aus kirchlichem Besitz. Sie waren einst Behalter kostbarer 
Paramente und Kirchengewander. Im weltlichen Leben bedurfte man keines 
Kleiderschrankes, well bis weit in das 17. Jahrhundert alles Gewand in Falten 
zusammengelegt in den Truhen bewahrt wurde. Erst von da ab btirgerte sich 
.der zweiturige hohe Schrank im sHidtismen Haushalt ein. In das hessisme 
Bauernhaus kam er erst irn 19. Jahrhundert Hi. Die kirchlichen Gerate, die 
Reliquiare, auch die ebenso kostbaren Blicher vertraute man gewohnter Weise 
Mauersmranken an, deren Turen, dicht mit Eisenbandern beschlagen, Schutz 
vor Axthieb und Brerneisen hoten, und die nirnt abtransportiert werden 
konnten. Der wohl alteste aus dem frUhen 13. J ahrhundert in Deutsmland 
erhaltene wirkliche hohe Schrank aus der Frauenkirrne in H a 1 b e r s t a d t 111 

ist wie ein Famwerkhaus aus starken Eirnenkantholzem gezimmert und mit 
Bohlen ausgefamt. Die Form eines sdtmalen Hauses mit steilem durm Agtir
liche Smnitzerei verzierten Giebel haben drei and ere H a I b e r s t a d t e r 
Smranke 17 und ein gleimartiger in We r n i g e rod e 18, die alle urn 1300 
entstanden sind. Sie sind aus Eimenbohlen zusarnmengebaut. Urn sie mit den 
hessismen vergleimen zu konnen, zeigt die umseitige Textabbildung die 
Aufnahrnezeichnung eines zierlichen nur 46 cm breiten niedersarnsismen 
Sakristeischrankes aus dern Kestner-Museum in Hannover. In der Zeichnung 
sind die zurn Teil fehlenden smmiedeeisernen Eckbander nam den Ansatz· 
und Nagelspuren erganz!. Ono v. FALKE smreibt liber ihn: nDas alterttim· 
limste Aussehen hat der - durm die spater emeuerte Tfue entsteUte - Smrank 
in Hannover mit den Barn eingesmnittenen Rosetten" 1'. Dieser niedersach
sismen Gruppe verwandt sind smmale hohe Giebelsmranke in smwedismen 
Kirchen to. Sie zeigen Spuren omamentaler, aum Aglirlidter Bemalung, des
halb haben sie nur schlichte gesduniedete Bander, die urn die Seitenwande 
herumgreifen. Neben diesen Typen mit steilem Giebel ist eine andere Gruppe 
aus dem Slidwesten, der Bodenseegegend und den Alpenlandem bekannt 
geworden. Sie haben flame Giebel von 45-30' und darunter, und lebten im 
bauerlichen Mobiliar Tirols (Beispiele im Germanismen Nationalmuseum in 
NUmberg und in den Museen in Innsbruck und Bozen) weit liber das Miltel. 
alter hinaus fort!1. Orro v FAlKE nimmt bei den niedersamsischen Giebel
schranken an, daB sie urspriinglidt in Mauernismen aufgestellt waren, und 
er erklart die Giebelform aus der Maglimkeit im Backsteinbau durm Ober. 
kragen der einzelnen Steinsdtimten die Nismen mit abgestuften Spitzen Zll 

liberded<en. Bei den sliddeutschen vennutet er aber spatantike Tradition. 
Etwa wegen der den ramismen gleimenden flamen Giebelform7 

15 K. RUMPF: Eine deutsme Bauemkunst (Marburg 1943) 61. 
16 O. v. Fun Taf. 19. 
17 DEllS. Taf. 20 u. 21. 
18 H. KOHLHAUSSEN: Gesmidtte des deutsdten Kunsthandwerks (Miindten 1955) 

Abb. 120. 
19 O. v. Fun XVIII. 
20 W. KAI.LSON: Studier I Sveriges Medeltida MBbelkonst (Lund 1928) Fig. 84-86. 
21 O. v. FALKE a. a. O. Tafel 24, 25, 27. 



136 
• 

• 
• 

• 

K.,l Rumpf 

-NI EDER. ~P\CH ~ISCHER.:6IEI3EL SCH~HJ.\: 

• • 

"rei. "1MIl' beak. 
TWIt f,l
'Ilwe.tl . 

Kntner_Muteum Hannover 



Mauerschrank lm C'hor der Marienkirche 

i n F ran ken b erg a. d. E d e r 

Tafel ]11 



Tafel IV 

o • 
• • • 

!,. ()': O ' ~ ', -

, , 

• • 
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Krei s Biedenkopf . im Universi tiit smuseum M ar bur g 
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Die altesten Schranke - wie das romanische Mobiliar allgemein - waren 
bem.lt, der Halberstadter .us dem Beginn des 13. Jahrhunderts sogar mit 
figiirlichen Oarstellungen "hOherer Ordnung". Oeshalb wurden die Beschlage 
mit Riicksicht auf die Malerei auf das notwendigste beschrankt. Oaneben gibt 
es aber Mobel, z. B. am Niederrhein It, mit reichem Sduniedeeisenbesdtlag. 
Manche mit Eisenbandern auf der Vorderseite besonders dicht bedeckte hohe 
Schranke ermangeIn dieses Schutzes an den Seitenwanden und der Riickseite. 
Daraus darf man schlieBen, daB sie einst fest in eine Mauemisme, me unser 
Schrank der TafeI 11, eingebaut waren. Und dies wiederum stUtzt die .Mauer
nischenhypothese", daB be i u ns de r f r eIs t e hen deS ch rank 
aus der a 'us derWand g-elosten Auskleidung des Mauer
s c h ran k e s e n t s tan den i s t. Wir sahen, daB die antike Tradition 
der Schreiner tee h n i k in den dem Mittelalter vorhergehenden Jahrhun
derten - wenigstens nordlich der Alpen - vergessen, versmollen war; sollten 
dann nicht ebenso - mit Ausnahme der Truhe - MobeI und Mobelarten als 
Sache und Begriff fUr Jahrhunderte mit dem antiken Komfort in dem durch 
den Untergang des romismen Reknes verursamten "Kultursturz" verschwun
den sein? Die friihen Beispiele des hohen Smrankes in Hessen weisen tat
sachlich auf eine Entstehung aus der Mauemischen-Auskleidung hin. TafeI III 
bringt den 1,66 m hohen eingebauten Schrank aus dem 1353 geweihten Chor 
der Liebfrauenkirme in F ran ken b erg an der Eder. Die Nische, in der 
er steht, beginnt etwa 30 cm iiber dem FuBboden. Wie bei den gotischen 
Smranken unserer Gegend sehen wir zwei meist ohne Trennung iiberein
ander gesetzte TUren zwismen zwei breiten senkrechten Bohlen, die bei den 
Schranken der TafeI IV und VII zugleich die FUSe bilden. Tiiren, Seiten und 
Riitkwand bestehen aus Eichenbrettem, die stumpf aneinander gestogen sind. 
An den Etken werden sie durch die Eisenbander verbunden, die als Haken 
im rechten Winkel abgebogen ein kurzes StUck die Seitenwande umfassen, 
wie es uns Tafel IV zeigt. Das Innere ist durch ZwischenbOden in vier Etagen 
abgeteilt. 

Oer eindreivierteI Meter hohe Schrank der Tafel IV ist vor Jahren in ziem
Uch desolatem Zustand vom Oachboden des Kirchleins in Eck e Ish a use n 
an der oberen Lahn in das Marburger Museum gerettet worden. Die einst 
zu FUgen verlangerten senkredtten Seitenrahmen sind abgefault, lhre ehe
malige Form ist nicht mehr festzustellen. Aum das Stimbrett ist verstUmmelt, 
die bekronenden Formen sind abgebrochen. Die Beschlage scheinen versmie
denen Zeiten anzugehoren. DaB er einstmals fUr eine Mauernisme gearbeitet 
war, erkennen wir an den handwerklich unsauber und nadUas5ig gestUckelten 
Seitenwanden; sie waren nimt fUr Sidtt bestimmt. Das triimmerhafte StUck 
ist uns aber als seltener Vertreter der Gattung wimtig. 

Geradezu ein Paradebeispiel fUr die Mauernismentheorie, me sie Orro 
v. FALKE nennt, fUr das Herauslosen aus der Wand, zeigen Tafel V und VI 
zweier nebeneinander in die siidostliche Blendarkade des Chors der Marien-

22 O . v. FALX'E : Niederrheinisme MobeI mit Etsenbesmlag -+ Kunst und Kunst. 
handwerk (1907) 481 ff. 
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kirche in Gel n h a use n eingebauler Schrlinke. Sie 51ehen auf dem 36 cm 
hohen Steinsocket der den ganzen Chorraum umzieht. Da die durm die 
Blendarkaden ge5chwachle Wand eine AU5ni5chung nichl zulieB, baute man 
den Giebelsduank "A" aus rotem Sandstein, 50 cm vorspringend, die Seiten. 
platten 15 cm stark, und kleidete den dadurm entstandenen steinemen Wand. 
smrank roit einem Kasten aus Eichenbrettern aus. Die drei iibereinancler 
liegenden TUren sind mit schmiedeeisemen Bandern angesdtlagen. Das 
"Handbuch der Kunsldenkmaler" von DEHlo/GALL datierl den Schrank - auf 
BICKELLS Inventar von Gelnhausen!3 fuBend - zu friih in das Ende des 
13. Jahrhunderts. Die Form des .Gabel. oder Schacherkreuzes" unseres Giebel. 
reliefs isl zwar seil dem 12. Jahrhunderl in der ilalienischen und deuIschen 
Kunsl bekannt, volkstiimlich als "grausames" Gabelkreuz wird es ersl in 
der BlUlezeil der Myslik ". Als plaslische Darslellung isl es aber erslmalig 
1301 in Koln in M a r i a i m K a pit 0 1 nadtgewiesen 15, Die zunamst 
ralselhafle Zusammenslellung mil der Heiliggeisttaube auf dem Hauple des 
Gekreuzigten und dem groBen bartigen Kopf in der Giebelspitze unseres 
Gelnhauser Schrankes deulet auf das Motiv des "Gnadensluhles" der Heiligen 
Dreifaltigkeit hin, zumal iiber dem Kopf - nur bei genauem HIDschauen 
erkennbar - ein Strahlenbiindel zu sehen ist. Talsachlich beslehl Verwandl· 
5maft mit einer derartigen Tympanonskulptur in der Kreuzkinhe in B res -
I a u aus der Mille des 14. Jahrhunderls". Moglich 50gar, daB der Gelnhauser 
Sleinmelz die gleiche Vorlage gekannt hat. AI5 allesle Darslellung des "Gna. 
denstuhls" gill die um 1310 enlslandene fasl lebensgroBe Gruppe im F r i I z • 
I are r Dom, die erst 1n unserem Jahllhundert in einer Nisme vermauert 
wieder aufgefunden wurde. Eine zeitliche Zuteilung unseres Sdtrankes in die 
Mitte des 14. J ahrhunderts wird weiler gesrulzl durch die beiden Stifler. 
wappen. Sie werden - auch nach den Farbspuren - S i e g f r i e d v 0 n 
Br e i den b a c h (1352-1374 als Biirgermeisler von Gelnhausen urkundlich 
genannt) und seiner Frau Jutta von Preungesheim-ROdelheim:7 zugehoren. 

23 L. BICKELt, a. a. O. Textband 5. 60. 
24 RealIexikon zur deutschen Kunstgeschichte I (Stuttgart 1937) 1153 H. - Abb. 

von Gabelkreuzen -.. Der groBe Herder 5 (Freiburg 1954) Kreuzigung aus 
Mittelitalien (13. Jh.). Gemalde in der Pinacoteca Nazionale in Perugia, bel 
Stichwort .. Kreuz". Femer an gleicher Stelle ... Ungamkreuz .... in der LiebErauen
kirche in Andemam (14. Jh.) . A. BOECK1.ER: Deutsme Buchmalerei der Gotik 
Konigstein 1959) Christus an einem Gabelkreuz, Missale des Andreasaltars 
des Zisterzienserklosters Wilhering (Oberosterreim), von 1320. 
H. KOCH: Sonderformen des Heilandkreuzes = Studien zur deutsmen Kunst
geschidtte, 303 (StraBburg 1934) erwahnt S. 5 unseren Kruzifixus irrtiimlich 
als .. im Innern des Doms in Gelnhausen im Tympanon einer kleinen PEorte .... , ... 
"der dem 12. J ahrhundert zuzuweisen ist". Er kennt die Darstellung offenbar 
nur aus einer unzulanglichen Abbildung, seine Datierung ist unmoglich. 

2S H. SWARZENSKI: Quellen zum d. Andachtsbild -.. Ztsmr. E. Kunstgesch. IV (1935) 
141. 

26 wie Anm. 24, S. 1159 Abb. 6. 
27 nach frdl. Mittlg. von Herm H. J. V. BROCICHUSEN. 
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Wenig spater oHenbar nam Aufstellung des steinsmrankes benotigte man 
fUr den Altardienst einen zweiten Smrank, den man nun, ganz aus Eichenholz 
gearbeitet, vollig frei vor die Wand zwismen die Arkadensaulen stellte 
(Tafel V B und VI). Trotzdem, ein selbstandiges Mobel ist er nimt, er steht 
"nimt auf eigenen FiiIlen" und ist fest mit der Wand verbunden. Durm den 
Giebel tritt er, was den Typ anbelangt, in Zusammenhang mit der genannten 
niedersamsismen Gruppe in smilderhausform. Wie dort ist aum in Geln
hausen der Dreieckraum des Giebels zu einem Sduankfach mit TUrmen aus .. 
genutzt. DaB beide Gelnhauser smranke zeitlim wenig auseinander liegen 
(nimt wie in Dehio/Galls angegeben: Ende 13. und Mitte 14. Jahrhundert), 
lassen die BesmHige erkennen, die von der gleimen Hand geschmiedet sind, 
wenn aum der linke reimer in der Durmbildung ist. Die Bander der kleinen 
Tiire im Giebel sind aber denen des steinsmrankes vollig gleim. Die hes
sismen Smranke sind sonst, wie die friihen Truhen auch, ohne Sdmitzereii 
ihr einziger schmuck ist der geschmiedete Besmlag. 

Bei unserer Aufzahlung haben WIT keine chronologisme Ordnung eing .. 
halten, denn die versmiedenen bespromenen Arten bestehen durm Jahr
hunderte nebeneinander her. Am eingebauten Mauersmrank hielt man Uber 
das Mittelalter hinaus fest, weil er dem ihm anvertrauten Gut erhohte Sicher
heit bot. Ein interessantes GegenstUck zum Gelnhauser Steinschrank aus 
siebenbiirgen hal vor 30 Jahren HERMANN PmEPS veroHentlimt". In der 
smwarzkirme in K r 0 n s t a d I slehl 1n der sakrislei v 0 r d e r Wan d 
ein vierteiliger hoher Renaissanceschrank in reim skulptierter Sandstein
architektur, Zwischenwandungen in Backstein gemauert, die mit 6 mm starkem 
Furnier bekleidelen und "eingeleglen" Mlzemen Tiiren in Blendrahmen haben 
smon gesmmiedele Besmlage. 

In Tafel VII konnen wir einen nom "in situ# in einer Wandnische des 
Chorraumes der kleinen Schwalmer Dorfkinne in Le i m 5 f e 1 d festeinge
baulen hohen smrank zeigen. Bei Ill , m Hohe hat er 85 cm Breite. Wir 
erinnem uns, daB aum die anderen hessismen in Eck e Ish a use n (88 cm), 
Gel n ha use n (86 cm) und F ran ken b erg (86 cm) annahemd genau 
so breit sind. Man hat also im Mittelalter NormenmaBe gekannt If!, Der 
Giebelsmrank links in Gel n h a use n hal ebenso wie alle niedersamsismen 
eine kleine TUr im Spitzgiebel. Es ist bemerkenswert, daB in Le i m 5 f e 1 d 
an tnlspremender stelle (wie remls oben gezeimnel) iiber dem Mauersmrank 
eine kleine tiefe Spitzbogennisme angeordnet ist, deren TUre allerdings ver
loren ging. Im Unlersmied zu den niedersamsismen Giebelsmranken haben 
die hessismen geraden oberen AbschluB. Ono V. FALKE erkHirt, wie smon ~ 
gesagl, den spilzgiebel aus der Oberdeckung der Mauernisme 'im norddeut-
smen Backsleinbau durm Oberkragen der steinschimten. In Hessen werden 
Nismen im Brumstein- oder Schichtmauerwerk mit einem geraden Haustein-
slurz oder smeitremtem Bogen iiberdeckt. Haben wohl deshalb die Reispiele 

28 H. PHLEPS: Ein steinemer Renaissancesduank aus der Sakristei der Smwarz
kirche in Kronstadt -+ Denkmalpflege und Heimatsmutz 29 (1927) 14 fE. 

29 K. RUMI'F: Deutsme Volkskunst, Hessen (Marburg 1951) 95 . 
• 



I 

Tafel VII 

• 

b::, • 

__ ~ '.9 

Mauerschrank Im C h or der Kirche in Leimsfeld 

Kreis Ziegenhain 

... ,. 



Tafel VIII 

~ 
" 

L 

'" '<> 
0 

()O 

'" '" 

~ 
1 
.,., 
0: 

.. 
~ 

J 

1"11 1111 11 I I , I I 

0 0 

Freistehe nd e r hoher Schrank aus der Sakristei 

d e r M a r i e n k i r e h e in F ran ken b e r g a. d. E d e r 
im lIeimatmuseum Frankenberg 

• ;;:-

;p 
g 
:;f-
A 
2 { 

a' .... 
~ 

I 

~ ... 
':' 

~ ... 
,<>' , . 
a 
§ ... 
::r--. .... a-... • 

0 



140 Ka,l Rumpf 

Tafel 11, III und VII keinen Giebel? Die form des mittelalterlichen Schrankes, 
die wit zuletzt in einem spatgotischen Beispiel gezeigt haben, lebte im Witt
schaftsschrank, dem Vorrats= und Geschirrschrank in der Ktiche des Bauern
hauses bis in das 20. Jahrhundert fort. In Le i m s f e 1 d steht - urn ein 
Beispiel Zll nennen - in einem Gehoft in Nahe der Kinhe ein Kiichensmrank 
aus der 1. Halfte des 19. Jahrhunderts mit zwei quadratisdten Tilten Uber
einander zwismen zwei je 23 cm breiten senkrechten Brettern ", Ahweichend 
von den mittelalterlichen steht der Schrank nicht auf diesen zu FtiBen ver
langerten Rahmen, sondern er hat Krufen. Die Tiiren sind in gestemmter 
Arbeit, in Rahmen und Fiillung geschreinert. Im tibrigen entspricht er abet 
vallig den mittelalterlichen Kirchenschranken. Typus und Konstruktion zeigen 
das zahe Festhalten, die Beharrlichkeit unserer darflichen Handwerker am 
Bewahrten, an "endgiiltigen" Losungen. 

Grundsatzlich anderen Charakter als unsere Beispiele der Tafeln III bis 
VII, die kistenartig aus gleich starken Brettern zusammengesetzt, an den 
Kanten stumpf gestoBen und gedtibelt sind, ist der groBe Schrank aus der 
Marienkirche in F ran ken b erg (Tafel VIII), der den SchluB unserer Reihe 
bilden mag. Er ist aus 8 x 12 cm starken Eichenholzstollen gezimmert und 
mit Eichenhrettem ausgefacht. Eine Konstruktion, die wir schon, allerdings 
noch massiver, an dem auf Seite 135 erw1ihnten ngiirlich bemalten H a 1 b er
s t a d t er Schrank aus dem frtihen 13. Jahrhundert kennen lemten. Der 
Frankenberger ist nach dem System der Frontalstollentruhen konstruiert, 
genau wie wir es an dem Marburger Sakri-steismrank der Tafel 11 feststellten. 
Wahrend bei den Beispielen Tafel I, Ill-VII die Seite"" und Riid<wande aus 
e i n e m Srett oder einer mit stumpfer Fuge verbundenen Brettafel bestanden, 
sind hier die zwischen den Stollenrahmen Hegenden FUllungen durch "ge
spundete", mit dem Beil geglaltete Bretter geschlossen. DaB die Spundung 
eine sehr altartige Tedmik ist, sag ten wir schon hei der Beschreibung des 
M a r bur g e r Schrankes (Tafel 11). Der F ran ken be r g e r ist ein hoch
interessantes und frUhes Beispiel eines freistehenden Kastenmobels. Er wird 
zugleich mit dem der Tafel III beim Ausbau des Chores und der Sakristei 
der Marienkirche Mitte bis Ende des 14. J ahrhunderts entstanden sein. In 
seiner Konstruktion der Seitenwlinde und der RUckwand ist er ein Vorl1iufer 
der in Hessen erst anderthalb Jahrhunderte spater aufkommenden "gestemm
ten Arbeit" der Auflosung groBerer Flachen in Rahmen und Ftillung. 

Der hohe Schrank in Hessen hat, was seine Konstruktion anbelangt, 
zwei Wurzeln, die Bretterkiste der Wandnischenauskleidung, Tafel Ill-VII, 
und den wie ein Fachwerkhaus aus einem Pfostengestelt Eckpfosten oder 
Stollen mit BrettfUIlungen gezimmerten Kasten, beginnend mit dem Seite 
135 erwahnten Mobel aus der Frauenkirche in Halberstadt und unseren 
hessischen Beispielen T afel 11 und VIII. 

Die Kleiderschranke des btirgerlichen Hauses des 17. bis 19. Jahrhunderts 
gehen auf den Typ unserer Tafel VIII zurtid<, wahrend die schmalen Mauer-

30 wie vor Abb. 232. 
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schranke der Tafeln IV und VU - wie gesagt - die Vorbilder fUr den bauer
lichen Wirtschafts- den KUchenschrank waren. 

Das Material der bisher besprochenen Schranke war, wie in ganz Nord
deutschland Eichenholz. Sie waren in der Regel rucht, wie die romanischen 
Mobel Ublicherweise, bemalt,_ sondem - soweit ihr heutiger Zll'Stand erken
nen laBt - Blankholz bela55en. Bei dem seite 134 als schwesterstud< des 
Smrankes Tafel II erwahnten dreitiirigen Untersatz unter dem 5 c h rei n 
d e r h e i I i g e n E lis a bet h ist aber das Eichenholz auf Kreidegrund 
leumtend Zinnoberrot gestrimen, drei Seiten siOO mit spaterer Leinentapete 
beklebt. Der Frankenberger schrank der Tafel VIJI sol! fruher spuren einer 
gotischen Schablonenmalerei gezeigt haben :11. In den Sammlungen der 
War t bur g stehen zwei altertiimlidt im Brettbau gearbeitete Kiefernholz
schranke des 15. Jahrhunderts aus der stadtkirche in J e n a n . sie sind sehr 
reim mit mehrfarbig aufschablonierten Mustern (MaBwerk, springende 
Hirsme etc.) geschmiickt. Diese DekoI'ationsart war ein einfacher Ersatz fiir 
die spatgotische Flachschnitzerei. In Hessen finden wir sie gelegentlich an der 
Holzauskleidung mittelalterlimer Wandtabernakel, hier mit mren Granat,. 
apfelmustem Ersatz fUr Brokatstoffe. Auch an der Untersichtverkleidung der 
Holzded<en bei Kirchenemporen etc. wurde die Bemalung mit schablonen 
("Patronen") angewendet. Im "JuppesaaP' des Marburger Museums ist die 
Holzded<e aus der spatgotischen Kirche in HUn f e I d eingebaut, ebenfalls 
mit Ranken- und geometrischen Mustem in schwarz, Rot, Od<ergelb, ver
einzelt aum einem hellen Blaugriin auf weiBem Grund iibersponnen 31. In der 
volkstiimlichen Mobelmalerei Altbayems hat sich die schwarzschablonierung 
noch lange gehalten " . 

In dem Truhenaufsatz des Jahrgangs 68 {1957} dieser Zeitoschrift war ge
sagt, daB sudlich G i e Ben fUr den Mobelbau das Weichholz, Nadelholz 
bevorzugt war und damit aum eine andere Eckverbindung, "gezinkte" Kasten
mobe!. Es ist das auch eine zeitlim neuere Konstruktion, die eigentlich erst 
durm die gleidunaBig starken Bretter aus der Sagemiihle gegeben war. Sie 
erst hat eine Entwicklung der "Schreiner" -Arbeit im Gefolge. Typisme Bei
spiele, zeitlim und regional von unseren nordhessismen versmieden, sind ein 
sehr smooer 1494 datierter Sakristeismrank in def Kirme in 5 c hot ten 
im VogeIsberg und ein nom viel stattlicherer aus der Stadtkirche in F r i e d
be r g jetzt lm Darmstadter Museum os, im Anfang des 16. Jahrhunderts 

31 nam frdl. Mitteilung von Herm Prof. Dr. ALBItECHT KIPPENBERGER.. Ober Smab
lonenmalerei (Schwarzschablonierung auf Holzgrund etc.) siehe T. GUHARD: 

Die voIkstiimlime M6belmaIerei in Altbayern (MUnmen 1937). 
32 O. V. FAUCE a. a. O. Abb. auf S. 122. 
33 siehe ebenso : Kunstdkm. der Prov. Samsen, Fig. 231-240 Kirmendecke in 

Boil b erg (Saalkreis), und: Kunstdkm. von M.franken Ill, B. A. Hilpolt
stein, S. 233 H. Decke der Kirme von M i n d 0 r f. 

34 T. GEBHARD: Die volkstUmliche Mobelmalerei in Altbayem, MUnmen 1937. 
3S F. BACK: Spatgotische Mobel aus Oberhessen _ Hessenkunst 11 (1917) 29 ff. 

u. Abb. 1 u. 2. 
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entstanden. Del in 5 c hot ten, ein Aufsatzschrank, ist 2,15 m breit und 
etwa 2,60 m hach, und hat in zwei Etagen sieben Tiiren. Die Voroerwand ist 
aus Lindenholz gearbeitet mit Bume-Hirnleisten. Die Tiiren bestehen nom 
in alter Art aus je einem BrettstUck mit ganz schlichten Langbandem ange
smlagen. Sind in Nordhessen die .mon gesmmiedeten Bander d e r 5mmuck, 
so liegt hier die Dominante auf der pramtvoll reimen Blattranken-Flam
smnitzerei der drei breiten Horizontalfriese und den smmalen senkrechten 
Rahmenleisten, die dazu nom mehrfarbig gefaflt sind. Dieses aus Ober
deutschJ.and kommende Ornament hat sein schonstes Denkmal in Hessen, 
neben dem Chorgesttihl der Kirme in M ii n zen b erg bei Butzbam von 
1491 38, in del Rankensdmitzerei des Gestiihls der PEarrkirme in K i e d r i c h 
im Rheingaukreis hinterlassen. Laut Insmrift war dessen Meister Er ha r t 
F a I eke n e r aus Ab ens b erg ,also ein Bayer; datiert ist es 1510. Ahn
lim groBartige Rankenomamente sogar mit Figiirlidtem aus den gleichen 
Jahren sind aus einem 1901 abgebromenen Marburger Biirgerhaus 37 in die 
Sammlung des hessismen Geschichtsvereins} heute das Universitatsmuseum 38 

gekommen} als wohl nordlichstes Beispiel. Am wenigsten Verwandtsmaft 
mit den friihen hessismen hat der 3,50 m breite F r; e d b erg e r 5akristei
smrank. Er besteht eigentlich aus zwei gleichen nebeneinander gestellten} mit 
je zwei grogeren hoduechteckigen unteren und zwei quadratischen oberen 
Tiirfliigeln. Sie sind wie die ganze Vorderseite aus Lindenholz in Rahmen 
und Fiillung mit profilierten Kehlleisten gearbeitet. Der untere Teil zeigt 
bei geoffneten Tiiren je sems 5mubkasten aus Kiefemholz, die Frontbretter 
mit Rankenschnitzerei, die in Tempera mit Rot, Griinblau und Gelb auf ge
schwarztem "ausgerissenem" Grund belebt ist. Beide zuletzt genannten Mobel 
sind typism siiddeutscher Art, sie haben einen vollig anderen Charakter als 
die nordhessismen. 

Ihre Gegeniiberstellung mil denen der Tafel I bis VIII lehrt uns fiir die 
GesdUmte des Mobeis, dall die Grenze zwismen nieder- und oberdeutsmem 
EinBufl, aum auf diesem Gebiet, siidlim G i e II e n durm Oberhessen geht, 
also ungefahr zusammenfallt mit der Grenze zwischen Althessen und Franken
land. KONRAD HAHM hat 1938 die Frage eines moglimen EinBusses alter 5tam
mesgrenzen auf bestimmte Mobelformen und ornamentale Gestaltungen 
aufgeworfen:st. Exakte Antwort auf diese Frage kann uns nur die karto
graphisme Methode geben. Einen Anfang mit der Darstellung der Verbrei
tung und Abgrenzung aum der Mobel besitzen wir in Blatt 17 der I. Lieferung 
1937 des "Deulsmen Volkskundeatlasses", das den versmiedenen Arten und 
Formen der W i e g e gewidmet is!. Die 5iidgrenze der auf 5iidwestfalen und 

36 Abb. 139 u. 140 -+ Kunstdenkmaler im GroSherzogtum Hessen, Provinz Obet
hessen, Kreis Friedberg (Dannstadt 1895). 

37 K. RUMPF: Marburger Biirgerhauser im ausgehenden Mittelalter -+ ZHG 69 
(1958) 105 Ef. 

38 Abb. bel C. I<NETscH: Aus der Sammlung des hess. Gesch. Vereins -+ Hessen
kunst 4 (1909) ZOo 

39 K. HAHM : Deutsche Bauernmobel (Jena 1939) 23. 
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Hessen besduankten sogenannten "Langssmwingerwiegen" gegen die im 
Ubrigen Deutsmland Ublimen nQuersmwingerU

, verlauft in Hohe 5 i e g e n -
G i e Ben - Gel n h a use n, also aum am SUdrande Allhessens. 

N a c h t rag: Ober die Verwendung von Mauerschranken ist folgende Notiz aus 
dem Jahre 1546 von Interesse : "Copey der anzeig und specification der genomme
nen und spoliirten guetter auB dem doster Flemtroff .... auch schappe und schrenke 
aus den mauren gebrochen." -+- P. JURGES, A. LEIss, W. DEItsCH: Waldec:ker Chroni. 
ken (Marburg 1914) 347 ff. Frdl. Mitteilung von Herrn Studienrat Alfred HOck. 

• 
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