
Das Steinhaus zu Helmarshausen 

Gerhard Seib 

Im fo lgenden soli ei n mittelalterliches Bauwerk vorgestellt werden, das sich 
bis zu sei nem Abbruch im Dezember 1973 in Helmarshausen erhal ten hatte ; 
lediglich der unter dem Haus l ie~ende gew61bte Kell er blieb damals in seiner 
ursprUnglichen Form bestehen. Uber die Bestrebungen, das Bauwerk zu re t
ten und das letztendliche Scheitern kurz vor Inkrafttreten des Hessischen 
Denkmalschutzgesetzes vom 23 . September 1974 wird abschlieBend kurz be
richtet. 

Der Verfasser wurde 1968 auf das damals bereits hochgradig gerahrdete Ge
baude aufmerksam gemacht und fli hrte im Sommer 1968 eine Bauuntersu
chung und fotografi sche Dokumentation durch, die hier in wesentl ichen Tei
len wiedergegeben werden soli. 

Ganz unbekannt war das Haus nicht ; es wird mehrfach in der Literatur 
genannt. Die Erwahnungen in der Literatur sollen hi er zusammengestellt wer
den. 

Zunachst weist Gott fried GanBauge 1932 darauf hin ': »In einer kl einen qua
drati schen Steinkammer in Helmarshausen, di e wie e ine zweite in Hofgeis
mar an der JohannesstraBe in derunberlihrten Erhal tung ihrer Fensterschlitze 
und in ihrer freien Stellung hinten im Hofe einen kJaren Typus darstellt, ruht 
die Stiitze auf dem Tragepfeiler eines viergeteilten Kellergew6Ibes." 

Sodann finden wir im Dehio-Hb. N6rdliches Hessen (MUnchen/ Berlin J 

1960, S. 40) einen Hinweis: "Haus Haber wahrscheinlich friihma. Steinbau mi t 
gew61btem Keller auf Mittelpfeil er." Das Dehio-Hb. Hessen Ausgabe 1966 (5. 
360) erwahnt das Kulturdenkmal wie folgt : "Im Hinterhofvon SteinstraBe 54 
ein wahrscheinlich romanisches schmuckloses Steinhaus aus unverputztem 
Bruchstein ; gew61bter Keller mit Mittelpfei ler." 

Schl ieBl ich erwahnt die derzeit aktue lle, jedoch fehlerreiche Ausgabe des 
Dehio-Hb. Hessen von 1982 (S. 403) das Haus noch, obwohl es bereits neun 
Jahre vorher abgebrochen wurde (!); hier erscheint der Text der Ausgabe von 
\966 in unveranderter Form. 

Auch Reelams Kunstflihrer weist auf das Gebaude hin, erstmals im Sa m
melband IV, der auch Hessen enthalt (Stuttgart 1960 bzw. 1962, S. 361): »Aus 
dem Mittelalter stammt das Haus Haber, Stei nstr. 54, de ss en gew61bter Keller 
auf ei nem Mittelpfei ler ruht." Soweit die knappen Angaben in der kunsttopo
grafi schen Literatur. 

Eine aus vier Fotos bestehende Bilddokumentation auf einer Kunstdruck
seite ohne Text findet sich im "Jahrbuch '73 des Landkreises Kassel", Kassel 
1972 (nach S. 32 wiedergegeben). 

Das Gebaude befand sich auf dem Hofgrundstiick von SteinstraBe IS, mit
ten in der alten Ortslage von Helmarshausen auf einem nahezu flachen Gelan
de, das nach Sliden ganz leicht abrallt (auf di e Liinge des Gebaudes ca. 0,30-
0,40 m). Das aus einem unverputzten Bruchsteinmauerwerk (heimischer 
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Buntsandstein) unterschiedlicher Zusam
mensetzung - ohne erkennbare Regel 
wechselten Plattenschichten mit einge
streuten groBformatigen Sandsteinbrocken 
- mit iiberwiegend quaderahnlichen For
maten im Eckverband bestehende Gebau
de hatte einen quadratischen GrundriB von 
etwa 8,85 m Seitenlange und besaB iiber ei
nem gewiilbten Keller ein ErdgeschoB, 
zwei Obergeschosse und ein DachgeschoB. 
Nord- und Siidfassade hatten massive steile 
Giebel, hinter denen sich ein mit Weser
sandsteinplatten eingedecktes Satteldach 
mit mittelalterlichem Stuhl befand; bis 
zum First war es 9,60 m hoch. Die Siidfassa
de besaB etwa in Fassadenmitte einen ho
hen, rundbogig schlieBenden, ebenerdigen 
Zugang, der ca. 2,15 m hoch und 0,87 m 
breit war und eine Keilsteinw61bung besaB. 
Das Mauerwerk war hier 1,27 m stark. Links 
von der Tiir6ffnung zeigte si ch der Zugang 
zum Kellerhals. Die Siidfassade wies nur 
im unteren Giebelbereich eine wohl nach
traglich (nachmittelaiterlich?) vergr6Berte 
rechteckige Offnung (Aufzugluke) auf. 

Die Nordfassade zeigte die meisten ori
ginalen Maueroffnungen; sie bot wohl die 
eindrucksvollste Ansicht: Zunachst war et
wa in Mauermitte, direkt Gber dem Boden, 
ein k.leiner Kellerschacht zu erkennen, so
dann bestand im westlichen Teil des Erdge
schosses eine rechteckige Tiir, die im 19. 
oder 20. Jahrhundert vergroBert worden 
sein diirfte, aber wohl alter (originaler?) 
Bestand war; ein ostlich davon gelegenes 
Rechteckfenster diirfte auch nachtraglich 
vergroBert worden sein. 

In Hohe des 1. Obergeschosses wies die
se Fassade zwei originale Schlitzoffnungen 
(ca. 0,76 bzw. 0,72 m hoch, 0,16 bzw. 0,20 m 
breit) auf, in Hohe des 2. Obergeschosses 
(leicht nach Os ten versetzl) eine 0,60: 0,40 
m messende Fensteroffnung und in Hohe 
des Dachgeschosses zwei Offnungen, die in 
etwa denen des 1. Obergeschosses in Axiali
tat und GroBe entsprachen, ferner eine 
Schlitzoffnung in der Giebelspitze. 

Die Westfassade zeigte in Hohe des 
1. Obergeschosses - etwa in deren Mitte -



eine 0,60 m breite und 0,70 m hohe, nach
mittelalterlich vergroBerte OfTnung, ferner 
in Hohe des 2. Obergeschosses - nach Nor
den verschoben - eine k1eine ca. 0,50 m 
hohe und 0,30 m breite OfTnung. 

Die Ostfassade besaB an ihrem FuB zwei 
Kellerschiichte, zum ErdgeschoB eine • •• 
0,85 m hohe und 0,57 m breite OfTnung, 
zeigte in Hohe des I. Obergeschosses im 
siidlichen Teil ei ne originale ca. 0,40 m 
hohe und 0,30 m breite SchlitzofTnung und 
im nordlichen Teil ein ca. I m hohes (wohl 
auch nachtriiglich vergroBertes) Rechteck
fenster. In Hohe des 2. Obergeschosses sa
Ben im nordlichen Teil zwei Schlitzschar
ten und eine weitere, leicht nach unten ver
setzte im siidlichen Teil. 

Das Haus war zuletzt noch mit Weser
sandsteinplatten eingedeckt. 

Besonders bemerkenswert ist der heute 
noch unter einer Betonplatte bestehende 
Keller, der im westlichen Teil der Siidseite 
iiber acht Stufen mit bewolbtem Hals er
reicht werden kann. Die AuBenmiindung 
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des Halses wies iiber einem Rundbogen einen Entlastungsbogen auf. Die 
Grundflache des Raumes miBt 5,85 m im Quadrat; er wird von einem vierteili
gen Kreuzgratgewolbe, das aus der Durchdringung von vier Tonnenkomparti
menten gebildet wird und in der Mitte auf einer quadratisch gemauerten Stiit
ze aufsitzt, iiberwolbt. Bis zum Gewolbescheitel ist der Raum ca. 2 m hoch. 
Eine sparliche Beleuchtung erhalt der Keller durch zwei in der Ost- und einen 
in der Nordwand sitzende Licht-, Luft- und Fallschiichte. Der siidliche 
Schacht in der Ostseite ist nachtriiglich etwas vergroBert worden. Der Boden 
zeigt einen alten Sandsteinplattenbelag; das ca. 1,20 m starke Mauerwerk liegt 
frei; Reste einer urspriinglichen Verputzung sind nieht auszumachen. 

Das ErdgeschoB war durch zwei ebenerdige Tiiren zu betreten: in der Siid
wand saB eine spitzbogig schlieBende, in der Nordwand eine wohl auch ur
spriingliehe rechteckige TiirofTnung mit Bohlensturz. Das Mauerwerk hatte 
an derNordseite eine Stiirke von 1,30 rn, an derOstseite von 1,17 m. Der zuletzt 
als Stall genutzte Raum mit neuerer Verputzung und BetonfuBboden war bis 
zum Ansatz der Balkendeeke fUr das I. ObergesehoB ea. 1,90 m hoch. In der 
Ostwand und der Nordwand saB je ein nachmittelalterlich vergroBertes Fen
ster mit Plattensturz. 

Das I. ObergesehoB, das ca. 2,20 m hoch war, besaB urspriinglieh einen aus 
sieben in Ost-West-Riehtung verlaufenden und auf Streichbalken sowie 
Mauerriiekspriingen aufsitzenden Balken bestehenden Boden ; fUnf Balken 
- einer davon bildete an einer Seite eine Gabel - hatten sieh hier bis zuletzt 
erhalten. Dieses GeschoB zeigte keine originale Untergliederung. In der 
Nordwand waren zwei urspriingliehe Sehartenfenster mit original erhaltenen 
Sohlbiinken zu erkennen, die ca. I m iiber dem Boden saBen ; sie wurden von 
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monolithen PlattenstUrzen abgeschlossen. In der 
Westwand war ein nachmittelalterlich vergroBer
tes Fenster zu sehen; gleiches gilt wohl fUr das 
nordliche Fenster der Ostwand, wiihrend das sUd
lich in dieser Wand sitzende denen im Norden ent
sprach und wo hi auch noch ursprUnglich war. 
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Das 2. ObergeschoB besaB ei ne noch kompl ett 
erhaltene Balkendecke, die auch aus fUnf in Ost
West-Richtung verlaufenden UnterzUgen gebildet 
wurde, die auf in das Mauerwerk eingeiassenen 
Streichbalken aufsaBen ; das Mauerwerk sprang 
hier ca. 0,20 m zurUck. Auch in diesem Oberge
schoB zeigten sich keinerlei Spuren eines alten 
Wandputzes. In der Ostwand hatten sich drei 
Schlitzfenster in originaler Form erhalten ; sie sa
Ben ca. 0,70 m Uber dem Boden. Ein Fenster in der 
Nordwand, das durch zwei eiserne Rundstabe ge
sichert wurde, war nachtragiich verbreitert wor
den. In der Westwand befand sich ein wohl auch 
noch in ursp runglicher Form erhaltenes Fenster, 
das jedoch etwas groBer als die in der Ostwand 
war. 

Das DachgeschoB besaB wiederum ei ne aus in 
A gleicher Richtung verlaufenden UnterzUgen gebil-
" 
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dete Balkendecke; die von sechs UnterzUgen ge-
tragene Decke saB wie in den darunterliegenden 
Geschossen mit den Balken auf in den Wanden 
eingelassenen Streichbalken aur. Nur im Nordgie
bel zeigten sich drei noch ganz ursprUnglich erhal
tene Schlitzscharten, zwei im unteren Teil, eine in 
der Giebelspitze. Im SUdgiebel befand sich eine 
moderne Aufzugluke. 

In der ostlichen Halfte des Bodens zeigte sich 
ein Lehmestrich, in der westlichen ein Kalke
strich. In Nord-SUd-Richtung verlief eine wohl 
erst nachmittelalterliche Fachwerk-Trennwand 
mit z. T. zweitverwendetem Holz; in den Gefa
chen sa Ben luftgetrocknete Lehmziegel. Das 
Mauerwerk, ebenfalls unverputzt, hatte hier noch 
eine Starke von 0,60 m. 

Bemerkenswert war der Dachstuhl : ein stehen
der Stuhl mit sieben Gesparren, zwei Kehlbalken
lagen und einer nicht ganz in der Mitte sitzenden 
Firstsaule. Mit Ausnahme von zwei in die First
saul e gezapften Kopfbandern waren alle Holzver
bindungen als Anblattungen gefertigt. Samtliche 
Kehlbalken waren an die Sparren angeblattet; der 
Dachstuhl stammte wohl erst aus dem Spatmittel-



alter, jedenfalls durfte er nicht zum Grun
dungsbau gehiirt ha ben. 

* * * 
Anhaltspunkte mr eine Datierung bot das 

Gebaude nur recht eingeschrankt, zumal es 
keine Schmuckformen, die kunst- oder bauge
schichtlich festzumachen gewesen waren, be-
saB. . 

Das Kreuzgratgewiilbe des Kellers, die ho
hen SchlitziifTnungen mit Plattensturzen und 
starker konischer Weitung nach innen und vo r 
all em die Balkendecken mit aufStreichbalken 
aufsitzenden Unterzugen gestatten, das Bau-
werk ins Hochmittelalter zu datieren, mogli
cherweise wird man damr das 13_ lahrhundert 
in Anspruch nehmen konnen. Vergleichbare 
Gewiilbe, SchlitzofTnungen und Balkendecken 
bieten der hochmittelalterliche Burgenbau, 
aber auch zeitgenossische Kirchturme. Eine 
dendrochronologische Untersuchung der Bal
kendecken und des Dachwerks ist mir nicht be
kannt geworden 2. 

Was die Funktion des Steinhauses angeht, 
so handelt es sich urn einen Speicherbau, der 
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gab. Anhaltspunkte mr eine Wohnnutzung, mr 
die der Nachweis einer oder mehrerer Feuer-
statten und das Vorhandensein von Aborter-
kern notig ware, sind nicht gegeben. Die Geschosse boten die mr Lager typi
sche geringe Hiihe. Der Haustyp, der massive mehrgeschossige Speicher, fin
det si ch noch in mehreren nordhessischen Stadten, z. T. in der Nachbarschaft. 
Sie si nd haufig unter der Bezeichnung Steinkammern bekannt. Die meisten 
erhaltenen Bauten dieses Typs, der ziemlich verbreitet gewesen sein durfle, 
gehiiren erst dem Spatmittelalter an 3; das Steinhaus von Helmarshausen ist zu 
den altesten und ohne wesentliche spatere Veranderung uberkommenen zu 
rechnen. Urn so bedauerlicher ist sein Verlust. 

Wie bereits eingangs erwahnt, wurde ic h 1968 auf das Haus aufmerksam gemachl. Derdamalige 
Schrift leit cr der ZHG, Dr. Kurt Gunther, Kassel , machle mich mit Sc hreiben vom 8. Jun i 1968 dar
auf aufme rksam und bat mich urn eine Bauunlersuchung, da das Haus zum Abbruch anstand. Die 
im Juli 1968 wahrend der Semesterferien vo rgenommene Untersuchung an dem Haus bestiHigten 
die Bedeutung dieser Steinkammer al s ein e der iiilesten und in ihrer Struktur im wesentlichen am 
besten aus der Bauzeit im Hochmittelalter erhalten gebliebenen Bauten dieses Hauslyps. Es gab 
damals nur wenige Personen, di e um die Bedeutung des Baudenkmals wuBlen und sich dafUr ein
selzlen. Neben der fUr das Objekt zuslandigen Bezirkskonservalorin, des Landeskonservato rs von 
Hesscn, Frau Oipl.lng. Anneliese Klappenbach, Marburg, waren dies vor all ern die Herren Or. 
Gti nther und der kulturell sehr engagierte Zahnarzt Dr. Carl Sieberl aus Karl sharen. 

Der Verr. hat sich in di e BemUhungen urn die Erhallung des Gebaudes cingeschal let und ein
fluBrciche Personlichkeiten aus dem Kulturbereich, etwa den rrtiheren Landeskonservator, Pror. 
Dr. Friedrich Blcibaum, Marburg, und den Vorsilzenden des Hess. Museumsverbandes, Direktor 
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Hans Mangold, Kassel, angesc hri eben und auf die Bedeutung des Objekts hi ngewi esen ; mi r liegt 
eine Akte van insgesamt 16 Schrei ben zu dem Problem der Erhaltung des Hauses vo r •. 

Der desolate Zustand des Hauses einersei ts - die EigentUrnerin hatte sich 
bereits 1964 urn einen Abbruch des Gebaudes berniiht - und die Ohnrnacht 
arntlicher Stellen (Stadt Helrnarshausen, Landkreis, Landeskonservator) , die 
notigsten UnterhaltungsrnaBnahrnen zu finanzieren, ftihrten letztlich zurn 
Untergang dieses bedeutenden Kulturdenkrnals. 

Anmerkungen : 

I Gottfried GanBauge, Goti sche Stei nbauten in Corbach. - In : Heimat-Schollen XII (1932) Nr. 
54, S. 26. 

2 Mi t Schre iben vom 3. 11 . 1986 teilte mir Dr. med. dent. Carl Siebe rt, Karlshafen, der sich fU r das 
Gebaude sehr interessiert hat, mit, daB die Herren Hollstein, Trier, und Dr. NieB, Budingen. 
Bohrproben van einem Balken aus dem Haus zu dendrochrono logischen Untersuchungen 
erhalten saUten ; durch plotzlichen Tad von Dr. Siebe rt ist mir nicht bekannt geworden, ou die 
Untersuchungen tatsachli ch vorgenommen wurd en. 

3 S. An m. I; ferner : Bernhard Martin: Zu r Speiche rfrage im niederdeutsch-mitte ldeu tsc hen 
Grenz rau m Waldecks. - In : Hess. BtU. Vk. Bd. 49150, GieBen 1958, S. 127ff. 

4 Aus Platzgrii nden war es nicht mogtich, hier Auszuge aus di eser Korrespo ndenz zu veroffentli
chen; Interesse nten konnen bei m Verf. darein Ei nsicht nehmen. 
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