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Die Treppe im Marburger Biirgerhaus 

Van Karl Rumpf 

Bis an das '7. Jahrhundert hatten die offentlichen Gebliude, die Kirchen, 
Rathauser, aum Burgen und Burgsitze zur Verbindung del einzelnen Ge .. 
smosse steinerne Wendeltreppen, die zumeist in einem VQr del AuBenwand 
stehenden oder in einem Gebaudewinkel angebauten Treppenturm lagen. In 
del Renaissance wurde der monumentale Treppenturm, del uWendelstein" -
wir denken an die Albrechtsburg in M e i Ben, SchloB Hartenfels in Tor. 
g a U I aum an das smone in zierlich schlanke pfeiler, Gesimse und Wangen 
aufgeloste Treppengehause van 1627 im Hof des Hauses "Alt.Limpurg" in 
F ran k fur t am Main - oft zurn Glanzpunkt des Gebliudes ausgebildet. 
Zuweilen aum nahm er AusmaBe an, die einem Reiter horn zu RoB den Ritt 
his in das Oberg-eschoB gestatteten - zum Beispiel im "AI ten SchloB" zu 
5 t u t t g art oder der E h r e n bur g bei Brodenbach an der Mosel. In 
M a r bur ghat auSer den Kirchen, dem Rathaus ('5>2-24), dem SchloB 
(". Jahrhundert und '567), dem groBen Fruchtspeicher des Deutschen Hau
ses ('5'5) auch das stattliche Steinhaus NikolaistraBe " das sich '527 der 
begiiterte, einer der angesehendsten Familien Marburgs entstammende Kauf 
mann Hennann Schwan 1 erbaute, einen steinernen Wendelturm. Eine h 0 I '" 
z ern e Wendeltreppe besitzt, als eines der wenigen nom erhaltenen Beia 
spiele, das in den 80er Jahren des 1.6. Jahrhunderts errimtete Famwerkhaus 
RitterstraBe 1.1., der ehemalige von Scheurnsdtlossische Burgsitz!. Ihre Spindel 
besteht aus einem Eichenstamm von uber 40 cm Ourmmesser. Die im 
Haus eingebaute Treppe beansprumt bei 1.,30 m Laufbreite einen Raum von 
2 X 1.,30 + 0,40 = drei Metern. Da sie von Wanden eingeschlossen, benotigte 
sie kein liuBeres GeHinder. Oer Handlauf ist in die kreisrunde Spindel einge
sdmitzt, deren Mitte mit 1.5 cm Durmmesser ausgekehlt ist. Das dem Hand
lauf entsprechende gegenuberstehende Ringende ist durch einen 1.1 cm star .. 
ken Wulst profiliert, der slch im Tanz mit dem zierlichen gegliederten Hand
lauf in elegantem Schwung in die Hohe schraubt. Van der gleichen Hand und 
gleicher Art ist die Treppe im Hause Markt '9, erbaut '566 (Tafel II) . Bauherr 
war Dr. Joist Didamar. Die Form der Spindelauskehlung finden wir bis weit 
in das 1.7. Jahrhundert, z. B. nom beim Antritt der Treppe mit Viertelwen .. 
dung und anschlieBendem geraden Lauf im Haus Reitgasse 4 von 1.678, aber 
auch anderwarts. Da die gleiche Art der Auskehlung der Spindel auch im 
Haustein vorkommt, ist die Frage, wer da wen beeinfluBt hat, die Prioritlits" 
frage, zu stellen. Zu der Zeit konnten die Treppenbauer sich smon auf Lehr
bumer und Kupferstim:Vorlagewerke stUtzen. So wurde das 1.627 ersmienene 

1. EOUAllo WINTZER.: Hermann Schwan zu Marburg (Marburg 1.909) 53. 
l. eARL KNETSCH: Der Forsthof und die RitterstraSe zu Marburg (Marburg 1.92'I.) 

3 u. 56. 
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Bum des Franzosen MATHURIN ]OUSSE: "Theatre de l'art du marpentier", der 
die Wendeltreppe an den Beginn seiner Ausfiihrungen setzte, nom 1.751 durm 
LA HIRE in Paris in dritter Auflage herausgebramt. Flir schnelle Verbreitung 
neuer Formen und Konstruktionen, aum uber die Landesgrenzen, sorgte das 
Gesellenwandern. In Norddeutschland, vcr allem in den Hansestadten gab 
und gibt es allS dem 1.7. Jahrhundert Ausfiihrungen in kostbarster figiirlicher 
und ornamentaler Sdmitzerei der Gelander. Wohl mit die reichsten und prad,
tigsten waren - urn nur eine Stadt zu nennen - die Wendeltreppe in def Rat. 
hausdiele in D a n z i gS, def andere wenig nachstanden, so die im Sch6ffen
halls·, im PEarrhaus St. Trinitatis 6 und rumt zuletzt die im Hause Jopen
gasse 8 '. Der Krieg hat sie alle ausgetilgt. 50 pramtvolle Denkmaler der 
Handwerkskunst kann Hessen nimt vorweisen. Immerhin kann sim die breit
ausladende Wendeltreppe in dem 1687 erbauten Minnigerodehaus in Al 5 _ 

f e I d sehen lassen 7. Der Bauherr war der Oberforstmeister und Amtmann 
von Romrod und AIsfeld 'ohann Ludwig von Minnigerode, es war also kein 
Btirgerhaus. Aus der K ass e I e r AItstadt haben wir nur nom Abbildungen 
dessen, was einst war, so von Wendeltreppen im Hause Marktgasse 22 und 
Oberste Gasse 35 8, ferner GrundriBzeichnungen von amt weiteren '. Die mei
sten Kasseler Biirgerhaustreppen hatten gerade Uiufe, die alteren mit einer 
Viertelwendung to. Sie gingen alle im Feuersturm des 23. Oktober '1943 zu 
Grunde. Opfer des Krieges wurden aum die sehr smonen offenen Wendel
treppen Frankfurter InnenMfe, z. B. der Hauser "Vogel strauS", "Kleiner 
Engel", "Goldene Waage", Borngasse 15 u. a. lt • Vor allem in Thiiringen, 
Franken, in Siiddeutsmland lagen ja die Haustreppen vielfam in den mit 
offenen GaIerien umzogenen H5fen zwismen Vorder- und Hinterhaus. 

Uber Aussehen und Konstruktion holzerner Treppen in der Zeit VOr dem 
16. Jahrhundert weBs man allgemein sehr wenig. Aum in Frankreim sind nadt 
VIOLLET-LE-Duc nur wenige Fragmente aus dem Mittelalter iiberliefert tt. Die 
Treppen waren damals wie smon bei den Romern kein Objekt besonderer 
architektonismer Ausbildung, sondern eben nur eine Notwendigkeit, zwei 

:; EIUCR KEYSER: Danzig (Deutscher Kunstverlag, Berlin 1942) Abb. S. 65. 
4 KEYSER aaO. Abb. S. 71. 
5 KEYSER aaO. S. 98. 
6 M . GRANTZ: Die Treppe des norddeutschen BUrgerhauses (Berlin '1929) Abb. 87 

und Tafel S. 67 u. 68. 
7 WERNER MEY'ER.BARKHAusEN: Alsfeld (Marburg '1927) Abb. 66 u. 67. 
8 Bau. u. Kunstdenkmaler im Reg.-Bez. Cassel, Band 6. Krels Cassel-Stadt, Atlas 

Ill. Teil, Tafe! 443. 
9 Ebda. T af.! 362. 

'10 ALOlS HOLTMEYER : Alt.Cassel (Marburg '19'1:;) Tafel 48-51. Bau_ u. Kunstdenk
maler, wie vor Tafel 450. 

'1'1 WALTER SAGE : Das Biirgerhaus in Frankfurt a. Main (Ttibingen 1959) 55 u. Abb. 
42, 52, 74, 77· 

12 VIOLtET.LE Duc: D ictionnaire raisonne de I'architecture francaise du XI. au XVI. 
siec1e (Paris) Tome cinquieme, S. ;2. 
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Stockwerke miteinander zu verbinden. Die monumentale Treppe mit geraden 
Laufen brachte eigentlich erst der SchloiSbau der Renaissance und des Barock 
zur Entfaltung. Und von hier kam dann, vor allern nach dern DreiiSigjahrigen 
Krieg, die stattlichere und kunstlerisch durchgebildete geradliiufige Treppe in 
das Biirgerhaus. Treppen in den mittelalterlichen Fachwerkhausern waren 
offenbar so unbequern, daB sie spater, roit zunehrnender Wohnkultur, durch 
bessere ersetzt wurden. Die Folge war - viele Marburger Hauser zeigen es -, 
daJl ohne Rucksicht auf das Gefuge und die Standfestigkeit des Hauses Anker= 
balken und Unterziige durmsdmitten und unterbrochen wurden, urn Platz fUr 
eine neue weitraurnige Treppenftihrung zu schaffen. So wissen wir auch liber 
Marburger BUrgerhaustreppen des Mittelalters nimts. Wahrscheinlich waren 
es schrnale, steil zwischen zwei Deckenbalken hochgefiihrte Stiegen 13 ohne 

13 KARL RUMPF: Marburger Biirgerhauser ausgangs des Mittelalters -+ ZHG 69 
(19.58) GrundriB Tafel I. HEINRICH WINTER: Mittelalterliche Biirgerhauser in 
Hessen n6rdlich des Mains -+ Hess. Bll. f. Volkskde. ,51/ ,52 Textteil (1960) 339. 
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GeHinder, allenfalls mit einer einfamen Stange als Handlauf, die Stufen aIs 
sogenannte "Blockstufen" auf zwei sduag gestellten Holmen (sdtwachen Bal
ken) aufgesattelt. Ein remt frtihes Beispiel nom aus dem 15. Jahrhundert, 
allerdings nur eine Bodentreppe, hatte sim in dem 1901 abgebrochenen Schip. 
peI'smen Haus Wettergasse 4" erhalten (siehe Abbildung 1). Die Stufen 
waren aus vollem Eimenholz herausgesdmitten. M. GRANTZ smreibt in seinem 
mit liber 200 Aufnahmezeichnungen von Treppen und Treppenteilen aus dem 
ganzen deutschen Norden ausgestatteten Buch, die altesten geradHiufigen, die 
er angetroffen habe, entstammten cler Zeit urn 1.600 15, er sei an keiner Stelle 
mehr der mittelalterlimen Vollstufe oder Blockstufe begegnet ". Aus Go 5 _ 

I a r beridttet neuerdings HANS-GUNTHER GRIEP 17 von Treppenlaufen mit 
Blockstufen in der 1070 erbauten Jakobikirme, die offenbar nom aus der 
Erbauungszeit stammen. Blockstufen sind dort, vielleicht begtinstigt durm den 
Holzreidttum des Harzes, durch das ganze Mittelalter iiblich gewesen, ja noch 
kurz nach 1.700 wurde im Kloster Grauhof eine Treppe dieser Bauart ausge
fiihrt. Aus Oberhessen konnen wir - auger der vorgenannten Marburger -
am Tafel I ein weiteres Beispiel einer Treppe mit Blockstufen aus Gem ii n
den and e r W 0 h r a (Kreis FrankenberglEder) nom aus der Zeit vor 
1.600 stammend zeigen. sie befindet sich nom an der alten stelle und wohl
erhalten in der Eingangsdiele des Hauses MarktstraBe 2. Nam der Form des 
Fachwerks ist das Haus in der zweiten Halfte des 1.6. J ahrhunderts entstan_ 
den 18. Im Sturz des spitzbogenportales steht grog der Name des Erbauers 
Frantz Wagner eingesdmitzt. Nam einem Kirchenbucheintrag heiratete er 1.578 
- er war damals Smultheill des benambarten Battenhausen - die Gemtinde
ner Patriziertomter Christine Arnold I', also kurz vor dem schlimmen Pest
jahr 1.584, das von den schatzungsweise 600 Einwohnern Gemiindens 362 
T odesopfer forderte. Das Haus hat aber - man verzeihe die Absmweifung 
vom Thema - seinen Namen nac:h der bekannten und wohlhabenden Familie 
Scheibler, deren Sitz es bis an clas 1.8. J ahrhundert war. Die Scheiblers gehoren 
uber die in Marburg geborene UrgroBmutter Seip zu den Ahnen Toh . Wolf
gang Goethes to. Der Gemiindener Familie entstammt auch cler Erbauer des 
bekannten .,Roten Hauses" in M 0 n 5 ch a u in der Eifel mit seiner beriihm
ten, reich gesmnitzten Treppe. Nun zuriick zu unserem Gemiindener Beispiel 
mit der so urtiimlichen Bauart. Die unteren vier Wenclelstufen sind ganz 

14 KARt RUMPF: aaO. 10S· 
Nam frdl. MHteilung von Herrn Prof. Dr. Ing. Hermann Phleps befindet stch 
eine Blocktreppe in dem Wohnhaus von 1480 in Wimpfen, ApothekergaBchen. 

1S M GItANTZ: Die Treppe des norddeutsmen Biirgerhauses (Berlin 1929) S. 
16 GRANTZ aaO. 7. 
17 HANs GDNTHER GRIEP ; Das Biirgerhaus in Goslar (Tiibingen 1959). 
'l8 ELSE WISSENBACH : Gesmidlte der Stadt Gemiinden an der Wohra (Kassel 195"3) 

Talel 7. 
19 WISSENBACH aaO. 98 u. 235. 
20 Ahnentafel beriihmter Deutsmer. CAR.t KNETSCH: Joh. Wolfgang Goethe (Leipzig 

1932) 63, 126, 2S2. 



Die Treppe im Marburger Burgerhaus 

•• 
'AMONAU' 

'I{/\EI~'MA~BUIt6'AH'DEIt'LAHH' 

wiK HABENHIE~iMijE BLEIBEl1bESfAT 
• 

SOMbERbIE 2.VKYHFTIGE 
• 

S'V(HEl1 WIER 4 

-e 185 
Od-

/ 

0'1; 
(0 

• 

165 

19lh61 . 
--~1"~111I~1I1-41-41-41-41~1-41-41-41-41~--

Abbildung 2 



166 KaTl Rumpf 

steinm~Hsig wie die einer Hausteinwendeltreppe aus Eirnenholzblocken ge .. 
hauen und aufeinander gesetzt - vor den Wendelstufen liegt noch eine Sand: 
steinschwelle. Mit dem Gelanderantrittpfosten beginnt der gerade Lauf der 
Blockstufenl die auf zwei schdigliegenden Balken aufgesattelt sind. Der das 
Briistungsgelander tragende ca. 1.7 X 19 cm starke liuBere hat die gleichen 
Profile wie Schwellen und Rahmholzer der Fachwerkfassade. Die Haustreppe 
ist also das Werk des gleimenZimmermeisters. Ebenso kraftvoll wie derTrepa 
penlauf ist das Brlistungsgelander in H6he des ObergeschoBfuBbodens (Tafel I 
unten rechts) gezimmert. Die 22 mm starken GeHinderbrettchen des schragen 
Laufes variieren in cler Breite von 28 bis 33 cm, wie eben gerade die Bretter 
zur Hand waren. Einige Jahrzehnte spater - vielleicht nach Ubergang in den 
Besitz der Familie Smeibler - smeint das Gelander durm zierlim profili.zrte, 
in unserer Aufnahmezeimnung weggelassene, Nadelholzleisten mit Zahn. 
schnittfriesen bereichert worden zu sein. Sie passen im Charakter und MaB .. 
stab nimt zum Ganzen. Die B I 0 c k t rep p e des Gem U n den e r 
Scheiblerhauses ist in ihrer Altartigkeit und Una 
versehrtheit von spateren Umbauten ein seltenes und 
fUr die Geschichte des hessischen Handwerks wert. 
v 0 11 e s Den k m a I f r ii hen T rep pen b a u e s. Es bedarf wohl kei. 
ner Erwahnung, dall im alpenlandischen Blod<bau selbstverstandlich auch 
die Blod<treppe noch bis heute zu finden ist. 

Wir schrieben, daB die Stiegen im einfachen mittelalterlimen Biirgerhaus 
wohl keine Gelander hatten. In das hessisme Bauernhaus ist die Treppe erst 
im 16. bis 17. J ahrhundert gekommen, als das seit alters bis zu den Dam= 
balken einst6ckige Haus einen Oberstock mit Kammern erhielt, als es zwej .. 
st6ckig wurde. Im Marburger Museum ist eine 1687 datierte Bauernhaustreppe 
aus A m i:i n a u (Kreis Marburg) aufgestellt (Abbildung 2). Ihr Stei. 
gungsverhaltnis ist wie bei einer Treppenleiter steiler als 45 Grad. DaJS es sim 
nimt urn eine Bodentreppe handelt, beweist uns ihre reim durch Schnitzerei 
ornamentierte AuJSenwange. Sie befand sim ja auch nom vor ihrer Erwerbung 
fUr das Museum an der alten Stelle im Hausehrn eingebaut. An ihr ist keiner .. 
lei Spur eines Gelanders, es gait also nom rumt als dazugehorig und erforder,. 
lim. Ein der Wange angeblatterter Antrittsposten fUr ein einfames Stangen. 
gelander ist spatere Zutat. Treppen sind sonst fast ausnahmslos undatiert. Bei 
einer zeitlichen Einordnung sind wir auf ausgesprochene Stilmerkmale und 
Ornament angewiesen. Man kann nicht ohne weiteres vom Alter des Hauses 
- sofern bekannt - auc:h auf das Alter der Treppe schlieJSen. Bis in unsere 
Tage sind sie laufend in alteren Hausern als Ersatz abgangiger oder als rumt 
mehr zeitgemiiJS empfundener eingebaut worden. Die Wendeltreppe in dem 
Seite 161 erwahnten Haus Markt 19 in Marburg beginnt erst im ObergesmoJS, 
dessen FuBboden zehn Stufen liber der Haustlirschwelle liegt. Zur Oberwin. 
dung dieser Hohendifferenz dient ein gerader Lauf von 1,30 m Breite 21 • Sein 

21 1':~O m = 4 Fug scheint in Marburg zu der Zeit Normmag fUr Treppenhreiten 
gewesen zu sein. 



Tafel V 

. i1lAriu1.9/U,u.1»ntb~!g~ 3· 
11111111111 I I I I I I I I I 

os 

,l<-' ------- .2..2.50 'm.m. 



Tafel VI 



Die Treppe im Marburger Burgerhaus 167 

sehr massiv wirkendes GeHinder besteht aus gedremselten Traljen und einem 
smwerlaWg profilierten Antrittspfosten (Tafel Il). Dieser Treppenlauf geMrt 
ohne Zweifel der Erbauungszeit, dem Jahre 1.566, an, fUr eine gradHiufige 
Treppe sem friih! Die gleime Konstruktion und das gleime Muster des Ge: 
Hinders ist nom in vielen Marburger Hausern zu finden. Wir nennen das 
stattlime Famwerkhaus BarfiiJlerstraJ5e 4, das sogenannte Justtsche Haus mit 
dem spatgotismen Spitzbogenportal in reimer Sandsteinarbeit (erbaut urn 1.540 
als Stadthaus derer von Dernbam), Markt 21 (erbaut 1560), ferner Reitgasse 7 
(Elwert), BarfiiJlerstraJ5e 40 (Tafel Ill), meist Bauten des zu Ende gehenden 
16. J ahrhunderts. Aber aum viel spatere Hauser haben das gleime Muster, 
so Steinweg 12, einst Burgsitz derer von Breidenbam genannt Breidenstein 
und das HArbeitshaus" in der Mainzer Gasse 31, das sim in den J ahren 1627 
his 16;0 HeZtrich UZZrich Hunnius J. U. D., Professor und Vicekanzler der Uni. 
versiHit erbaute und in dem spater nom Marburger Gelehrte wie Dorstenius, 
Nesenius, Joh. Georg Estor und andere wohnten, bis es im 19. Jahrhundert 
zum Wohlfahrtshaus absank!t. AIs wohl spatestes nennen wir das Treppen .. 
haus des 1733 errimteten landesfUrstlichen Reithauses am BarfUJSertor, das 
heutige Universitatsinstitut fUr LeibesUbungen. Die gedrechselten Traljen sind 
im PrafU bei allen genannten Ha.usern gleim. Der Antrittspfosten und der 
Handlauf in Markt 1.9 wirken unbeholfener, schwerer und dadurm frliher als 
die auf unserer T afel Ill. Die vom Dremsler gearbeiteten Antritts. und Padest= 
pfosten der letzteren sind die gleimen wie die im Hause Mainzer Gasse 31, 
das 1627-30, und Reitgasse 4, das 1.678 datiert ist. Die Gela.nderpfosten 
waren den kraftigen Wangen angeblattet . Wir sehen, d~ sich diese Gelander .. 
form in Marburg Uber ein und dreiviertel J ahrhundert unverandert gehalten 
hat. Sie ist die Standardform der Marburger Haustreppe var 1600 bis weit 
liber 1.700 hinaus. 

Aus der Mitte des Jahrhunderts finden wir im Hause Markt 1.7 die erste 
Treppe mit Balusterbrettmen (Tafel IV). Ihr Handlauf ist nom ebenso smwer 
und massiv wie bei denen unserer Tafel II und Ill. Die ausgesagten und profi .. 
lierten Brettchen sind Frlihbarock, vollends aber die Korkziehersaulchen des 
BrUstungsgelanders im dritten Stockwerk. Der zu diesen Saulchen gehorende 
Gelanderpfosten ist aber d erg 1 e i c h e wie im Hause Barfi.illerstraJSe 40 
(Tafel Ill) und Mainzer Gasse ;1 und verbindet so die Treppe Markt 17 mit 
der Dremslerwerkstatt, aus der die Traljen der vorgenannten gekommen sind. 

Wir haben nom nicht liber die T rep pen k 0 n s t r u k t ion gespro .. 
men. Flir das 17. Jahrhundert ist die Heingeschobene" Treppe typism, wie sie 
Tafel III und V zeigt. Bei ihr wird die 4 his 6 cm starke Bohle der Trittstufe 
in eine Nut der etwa 8 cm starken Wange von vorne eingeschoben. Rechts und 
links bleibt auf jeder Wangenkante ein kurzes Stiick des Trittstufenprofils 
simtbar vorstehen. Damit nimt der S<hmutz durm die Treppe hindurmlallt, 
ist die Untersicht der Laufs durch breite Bretter mit Fugendeddeisten ver", 

22 EMANUEL BENDA: Das Marburger Arbeitshaus in der Mainzer Gasse -+ Hessen .. 
kunst (1908) 25-27 u. Abb. (Federzeichnung von OUo Ubbelohde). 
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smalt. Sei Markt 17 smeinen die Trittstufen und vor anem die senkremten, 
sogenannten Setz.. oder Futterstufen nicht mehr urspriinglich Zll sein, genau 
wie bei Markt 19. 

Der zweiten Halfte des '7. Iahrhunderts gehort die ornamental reim ge. 
smnitzte Treppe im Hause Wendelg.sse 3 (Tafel V) an. Sie zeigt den in 
Marburg besonders im 6. und 7. Iahrzehnt in SlUte stehenden Knorpelstil, der 
anderwarts bereits im zweiten Viertel des Jahrhunderts auftritt. Abweichend 
van den bisher betrachteten, die deftige Zimmermannsarbeit waren, verraten, 
die vielen aufgesetzten BrettstUcke und Leisten und der Zahnfries aus aufge
leimten profilierten Konsolklotzchen einen anderen Handwerker, den Schrei
ner. Die Saulchen !ieferte wieder der Drechsler. 

Das 18. Iahrhundert endlim bringt die hohe Zeit des Treppenbau.,. Den 
Smreinern und Zimmerleuten gehen Kupferstichvorlagen und eingehende 
Anweisungen zur Hand. Sie liegen in den Werkstatten auf. Wir nennen aus 
mehreren TIELEMANN VAN DEN HORST: Nieuwe algemeene Bouwkunde, I.'worin 
auf eine ackurate, grUndliche und deutliche Art gezeigt wird, wie man vielerley 
Arten der Treppen mit ihren Grundrissen und Aufrissen verfertigt ... " 
(Amsterdam 1763). Die eingesmobene Treppe des '7. Iahrhunderts wird durm 
die "eingest,emmte" verfeinert, die von da ab bis zum heutigen Tage die 
ublime Treppenkonstruktion geblieben ist. Auf das smwere Gelander aus 
starken gedremselten Eimenholztraljen oder Docken des 16. und '7. Iahr
hunderts foIgt in Marburg das GeUinder aus ausgesagten Treppenbrettchen, 
wie sie schon an der Gemtindener Treppe der Tafel I aus dem letzten Drittel 
des 16. I ahrhunderts verwendet sind. Zunamst halten die Srettmen sim nodi 
mit Flachschnitzerei oder plastischen Profilen vielfach an die Silhouette von 
Balustern oder gedrechselten Traljen, werden aber mit der Zeit immer freier 
und nehmen durchaus brettgemalSe Formen an. Das sehen wir an der forme 
smonen Treppe im Hause Kugelgasse 7 (Tafel VI). Der Antrittspfosten mit 
seinem Rokokoornarnent gibt uns die Mitte des 1.8. J ahrhunderts aIs Entste
hungszeit an. Die Tritt .. und die Setzstufen sind in die Wangen "eingestemmt", 
das Stufenprofil steht also nicht mehr Uber die Wangen vor. Nur wenig 
spater ist das besonders zierlich leichte Werk im Hause BarfiiBerstraf5e 27 
(Tafel VII) entstanden. Sei ihm sind selbst die Laufwemsel auf den Zwismen_ 
podesten unter Verzicht auf VollholzzPfosten oder Kropfstiicke in reiner 
Schreinerarbeit aus im Winkel gestellten BrettstUcken gearbeitet. Ebenso be
steht der Handlauf nicht aus einern Bohlstiick, sondern einem nur 27 mm 
starken Profilbrett. Welmer Wandel gegenuber den etwa 200 Iahre alteren 
Treppen der Tafeln I und 11. Aus der gleimen Smreinerwerkstatt kommt ein 
Treppengelander im Hause Augustinergasse 2, dessen Brettchen beim selben 
Muster noch diinner, nur 1.8 mm stark sind. 

Den SmluB unserer Reihe mag Tafel VIII bringen, die Treppe aus dem vor 
zwei J ahren abgebrochenen Hause Markt 24. Entstanden urn 1.800 zeigt sie 
wieder einen v511ig anderen Charakter als die leicht beschwingten Rokoko= 
formen der Tafel VI und VII. Ernst und numtern klassizistism, der Bame 
Rahmen des Antrittpfostens wie aus Stein gesdmitten, ist dom den Gelander-
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brettchen durch das ovale Auge und die drei parallelen Lichtschlitze die Schwere 
genommen, sie geben dem Ganzen den menschlimen MaBstab. Die Treppen
halle des Hauses war auch sonst in der Ausschreinerung ardtitektonism 
gut durchgebildet. Schade, daJl sie dem Abbruch verfiel. Wiihrend im aus
gehenden 1.7. und 1.8. J ahrhundert in Marburg GeUinder aus ausgesagten 
Brettchen die Regel waren, fehlen diese im alten Kassel - wenn die Abbil. 
dungen der Tafelbande der Bau- und Kunstdenkmaler ein Urteil zulassen -
vallig. Dort waren dafUr die gedrechselten Traljen und profilierten Baluster 
Ublich. 50 gab es im Handwerk trotz verbreiteter Vorlagenwerke ortliche 
Besonderheiten in den 5tadten des gleichen Landes. 

Der Biedermeierstil des "Vormarzll endlich bringt gitterartige Gelander aus 
Andreaskreuzen, Remteddormen und Rauten aus dUnn~n quadratischen 
Leisten, urn zurn 5chlulS in einfame Gelander aus Uber Ede:. gestellten senk
rechten Holzstaben 30 X 30 mm auszulaufen. 50 finden wir sie in noch vielen 
Hausern Altmarburgs. 

Wiihrend die ktinstlerische Ausbildung der Treppen in der Stadt schnell 
in phantasielose Armlichkeit absinkt, erleben wir in den gleichen ersten J ahr
zehnten des 1.9. Jahrhunderts in der Landsmaft an der oberen Lahn im 5duei. 
nerwerk eine aulSergewohnliche Hombliite der bauerlichen Handwerkskunst. 
Es entstehen in diesen Jahren in den Darfern D aut p he, Eck e 1 s h a u
se n, B u c hen a u, D a m s h a use n und anderen im Kreis Biedenkopf, 
und Ca Idern, B runge rs h a us e n, Kern bach, 5 terzh a u s en, 
War zen b a c h und T rei s b a c h im Kreise Marburg Haustreppen von 
einem Reichtum der Erfindung und einer Verschiedenartigkeit des Ornamentes, 
wie ihn der stadtisme Treppenbau nicht nur Hessens nie erreimt hat!3. Doch 
das ist ein Kapitel der biiuerlichen Handwerkskunst und der Volkskunde. 

23 KARt RUMPf: Oberhessisme Hausehrn -+ Heimatsmollen (:1933) H. 6, S. 65 fE. 
DERS.: Handwerkskunst am hessischen Bauernhaus (Marburg :1938) 9 H. u. 
Abb. :1, 2 U. 4, Tafel :17, :18, 20 a, 22-28. Deutsme Volkskunst, KARt RUMPf: 

Hessen (Marburg :195:1) 44 u. Abb. :183-:194. AURECHT KIPPENBERCER: Hessism.e 
Bauernkunst im Univers. Museum zu Marburg (:1939) Abb. 10-:12, :17-:19, 
23 u. 24. 
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