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Hessisdte Haustiiren des 16. und 17. Jahrhunderts" 

Von Karl Rumpf 

Unsere Aufmerksamkeit soll Tiiren stadtismer Gehaude gel ten und Ziwar 
dem "Tiirblalt" , nicht dem Rahmen, dem Portal, das zum Bau, zur Architektur 
del Fassade gehort. Da, wo es aber nom urspriingUch erhalten, ist es gezeich
net, denn es steht ja in Beziehung zum Tiirblatt, mit dem es architektonism 
eine Einheit bildet. Warum aber Beschrankung auf diese zwei Jahrhunderte? 
An Kirchen und kirchUchen Gebauden haben sich wohl zahlreiche AuBentiiren 
aus dem Mittelalter, aus del romanischen und gotischen Stilepoche erhalten, 
aber eine Biirgerhaustiire etwa nom aus dem Ende des 15. Jahrhunderts ist 
groBe Seltenheit. 5chon beginnend urn 1600, zunehmend im 17. und a11g .. 
mein im 18. Jahrhundert arbeiteten die Sdtreiner nam in ganz Mitteleuropa 
verbreiteten Vorlagen fUr Mobel aller Art und nam Bautischlerwerken: "Tiire 

geridtteN
, HSchweifbUdter", usw. genannt. Den reichen Sdmitzereien aber lie~ 

gen Omamentstiche zugrunde. Es verschwinden die landschaftlichen Sonder. 
heiten, in unserem Falle das spezifism Hessisme. Von "hessischen" Haus
Wren konnen wir also nUr aus den genannten zwei Jahrhunderten etwas 
zeigen. 

Die Wohnhauser der wohlhabenden Btirger, der Kaufleute, der Handwerk .. 
meister lagen an den HauptstraBen, den heutigen GeschaftsstraBen. Selbst 
von den jiingeren ist kaum ein ErdgeschoB unverbaut auf uns gekommen 1. 

Ladeneinbauten, Modernisierungen verwandeln in den groBeren SHidten 
schnell ganze StraBenfronten. Ja, heute ist die lebensdauer einer Ladenfassade 
n icht hoher als zwanzig bis dreiBig Jahre. Mit den periodischen Umbauten 
versmwanden die HaustUren und wurden durm neue im jeweiligen Zeitge. 
schmack ersetzt. Die nur wenigen aus friiheren Jahrhunderten iiberlieferten 
Beispiele gestalten aber doch den Wandel de< Konstruktion und der formalen 
Ausbildung der Haustiiren zu erkennen. Dazu hat uns das hessisme Bauern .. 
haus bis in unsere Tage zum Vergleim und als Erganzung eine IUckenlose 
Entwiddungsreihe der Haustiire erhalten. 

Wir untersmeiden : 

1. E i n I a gig e g 1 a t t e Br e t t e r t ii r e n mit eingesmobenen Gratleisten 
auf der Tiirinnenseite (Tafel I-Ill). Die Brelter sind in den Uingsfugen 
stumpf gestollen und gediibelt oder iiberfalzt und gediibelt (Tafel Ill) ' . An. 
gesch1agen sind sie mit geschmiedeten einfachen oder kiinstlerisch ausgebil • 

... Die 16 Tafeln nach Aufnahmezeidmungen des Verfassers. 
1 KAtL RUMPF: Marburger Biirgerhauser im ausgehenden Mittelalter -... ZHG 69 

(1958) 133. 
2 KAu RUMPF: FrUhformen hessischer Schrinke -+ ZHG 71 (1960) 134 und Text

abb. S. 133. 
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deten Langbandem (Tafel II). Die letzte ist wohl die alteste Mamart, in der 
aucb die rnittelalterlicben Kinnentiiren gearbeitet sind. 

2. E i n I a gig e g 1 a t t e B r e t t e r t i.i r e n rn i t Fu g end e c k I e i s ten 
(Tafel IV), Gratleisten und Uingsfugen wie vor. Die aufgesetzten, mitunter 
kdiftig profilierten Deckleisten teilen durch ihren Schlagschatten die ein'"' 
tonige FHime des Tiirblattes. Aus der urspriinglidt eine Funktion ausiiben,. 
den Fugendeckleiste ist dann ein Sdunuckmotiv geworden. Sie ist unabhan
gig von den Bretterfugen im Rhythmus liber die Flame verteilt (Tafel V), 
bildet aum smon durch obere und untere Querleisten eine Art FiilIungen 
(Tafel VI). Sie leitet liber zum namsten Typ: 

3. V e r cl 0 p p e 1 t e z w e i I a gig e T ii r en, bei denen auf die einlagige 
Brettertiire, die "Blindtiire", eine zweite Brettlage, meist in Rahrnef'lform 
zor Verstarkung und als armitektonismer Smmuck "aufgedoppelt" ist (Ta. 
fel VII-XIV). In dieser Art sind die Bauemhaustiiren bis in das 19. lahr
hundert gearbeitet. 

4. T ii r e n i n /ig est e m m t e r" 5 ch rei n era r b e i t. Aus an den Ed<en 
verzapften Rahmen, in die die Fiillungen in Nuten eingestemmt sind (Tafel 
XV u. XVI). Im Mobelbau seit dem 15.-16. lahrhundert langsam vor
dringend, ist es die eigentliche Sch.reinertechnik, die aber selbst bei den 
stadtischen Haustiiren erst vom 18. Jahrhundert an Verwendung findet. Von 
den dorflichen Werkstatten wurde sie fUr die Haustiiren, wie senon gesagt, 
gar erst nam 1800 aufgenommen. 
Am Anfang unserer hessismen Beispiele steht die Tiire Tafel I aus 

F r i t z 1 a r 3. Sie dient noch heute an dem Faenwerkhaus IIUnter den Kra ... 
nen 12 - Ecke Meydeweg", in Nahe der Siidseite des Domes gelegen, als 
Hauseingang. Mag sie auch. rumt mehr, durch Erganzung und Erneuerung ver .. 
witterter Teile, in den Einzelheiten Original sein, sie iiberliefert uns aber Form 
und Konstruktion einer Haustiire aus der Entstehungszeit des Hauses "urn 
1470", also nom aus den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts. Wir sehen 
eine einlagige glatte Brettertiir, in Ober- und Unterfliigel waagrecht quer
geteilt, in jedem Hugel auf der Innenseite zwei eingeschobene Gratleisten 
(Querleisten), die die nur 23 mm starken Bretter zusammenhalten. In der 
Breite ist sie ungleic:h senkrecht geteilt, gedrittelt in einen einen halben Meter 
messenden feststellbaren und den ein Meter brei ten Durmgangsfliigel. Fiir eine 
Wohnhaustiire geniigte ja Durcngangsbreite von etwa einem Meter, da die 
Biirgerhauser aber meist Handel und Gewerbe oder der Landwirtsmaft (Acker. 
bUrger) dienten, finden wir breitere und stattlimere Eingange bis zur GroBe 
eines Einfahrtstores. Die meisten sind - wie die Bauemhaustiiren ohne Aus,. 
nahme - in Ober- und Unterllligel quergeteilt (Tafel I-Ill u. VI-XIII sowie 
XV). Bei ihnen ist die geoffnete OberlUre die einzige Limt- 'llnd Luftquelle 
fiir den meist fensterlosen Haus-Ern oder die Deele. Und bei den alten Biir
gerhausem gab sie bei gesmlossener Untertiire dem Hausflur oder der Dunn,. 

3 t. BICKEtL: Hessiscne Holzbauten, Heft 1 (Marburg 1887) Blatt 8 und Heft 113-
(Marburg 1891) Blalt 45. 
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fahrt zum Hofe Licht und Luft. Nach MORITZ HEYNE 4 konnen wir diese Quer
teilung bereits fUr den altgermanischen Zeitraum voraussetzen. Sie wurde auch 
am BUrgerhaus noch bis an das Ende des 19. Jahrhunderts verwendet, wie 
unsere Tafel XV van 1736 zeigt. Bei der Fritzlarer TUre ist die (senkrechte) 
Schlagleiste im starken Kontrast zur eintonig glatten HolzfHidte ausgesmweift 
und "vor Kopf" mit Kerbsmnittomament Ubersponnen. Sie ist d a 5 Schmuck
stUck cler TUre. Das kleine Dreieckoberlicht mit dem Sturzgesims ist offenbar 
erst im 3. Viertel des 16. Jahrhunderts zugefiigt. 

Bei dem zweiten Beispiel der TUre aus Gem U n den a n cl e r W 0 h r a 
vom Jahre 1594 ist das Portal vom Zimmennann so reim ausgebildet, daB 
das TUrblatt, urn die Wirkung der zierlichen ProBlierungen und Tauornamente 
noch zu steigem, vollig glatt gelassen ist. Der einzige, der 5dmitzerei in gleich 
feiner Durmbildung adaquate Smmuck sind die gesmmiedeten Langbander. 
5ie nehmen der Brettertiire das Ungeformte und stellen sie auf gleime kUnst
lerisme Stufe wie der Rahmen. Auf der ObergesmoBsmwelle ist in merkwiir
dig zerfahren gezeimneten Majuskeln eingestomen: "Dis Haws Joist Wetter 
bawet Hier An"o 1.59411. Nach ELSE WISSENBACH15 war der Bauherr van 1588 
bis 1624 SmultheiB van Gemiinden. Er war mit einer Kasselanerin verheiratet. 
Das Kirmenbum der Stadt gibt uns vielleimt einen Hinweis auf den Werk
meister, denn im Baujahr 1594 wird ein Kind Margarethe des "Zimmermanns 
Hansen aus Waldkappel" getauft, von dem weder vorher noch namher eine 
Spur in den Urkunden und Akten der Stadt namweisbar ist. Das wiirde aum 
die fremd in der Ubrigen Famwerkarmitektur Oberhessens stehende Bauart 
des Hauses erklaren. Ein GegenstUck pesaB einst Alt-Kassel e. Das vollig ver
wahrloste GemUndener Baudenkmal verfiel vor zwei Jahren dem Abbruch, 
das Portal selbst aber kam in das Marburger Museum. 

Nach einer bewundernswert scharfen Photographie van L. BICKELL 7 hatte 
das Haus vor 80 Jahren noch die alte Obertiire der Bauzeit mit den gesmmie
deten Langbandern. Die UntertUre aber war in verdoppelter Konstruktion mit 
einem Rautenmuster auf profilierten Leisten erneuert. In unserer Zeidtnung 
ist die Untertiire dem OberHiigel entsprechend erganz!. 

Eine dezente Art, die glatte BrettertUre kiinstlerisch zu gestalten. sehen 
wir auf Tafel III aus F ran ken b erg a. d. E de r, nom aus der ersten 
Halfte des 16. Jahrhunderts stammend. In die nur 18 mm starken aber bis 
zu 40 cm breiten Eimenbretter sind in ganz zartem Relief 15 cm breite Uings" 
schmuckstreifen eingehobelt. Die BreltstOBe sind iiberfalzt u n d gediibelt, so 
daB man nicht durch die Ritzen sehen kann. Den Zusammenhalt geben wieder 
die 35 x 150 mm starken Quereinsmubleisten (Zeimnung der Riickseite remts 
oben f) . Aum diese Tiire ging inzwismen durm den Smomstein. 

4 MORITZ HEYNE: fUnE Sacher deutsmer Hausaltertiimer von den altesten geschlmt. 
lichen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert, Bd. I, Leipzig 1899, S. 114. 

5 ELSE WJSSENBACH: Gesc:hichte der Stadt Gemiinden an der Wohra, Kassel 1953. 
5. 96 und Abb. TaEe! 5, 19 u. 21. 

6 ALOIS HOLnlE1Ek: Alt CaSlel (Marburg 1913) Abb. 39. 
7 1. BICKELL: Hessisme Holzbauten I (Marburg 1887) Tafel 9. 

• 
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Nam den genannten drei Arten, eine glatte Brettertiire kiinstlerism Zll ge
stalten, vertritt unsere T a f ell V den zweiten Typ unserer Aufstellung, die 
einlagige gIatte Brettertiire mit Fugendeckleisten. 
Die Blattbander, in denen sim die beiden HUgel drehen, sitzen diesmal auf den 
drei Einschubleisten. Die in AbsHinden von 16 cm die Tiirfliigel senkrecht 
teilenden 6 cm breiten und weich profilierten Leisten lassen zwischen sim 
nur jeweils 10 cm Grund sichtbar. Durm die Schattenwirkung der Leisten 
erhalt die Tiire Leben und Charakter. Wie die urspriingUch die Brettfugen 
deckenden Leisten rein annitektonisme Funktion erhalten, sehen wir an 
T afel V, bei der nur noch ein Drittel des Grundes dor Blindtiire sichtbar bleibt, 
zwei Drittel gehoren den Pro£ilIeisten, ja die Fuge des linken Tiirbrettes ist 
sogar ungedeckt, der urspriingliche konstruktive Zweck der Leisten ist auf
gegeben. Wenn nun die senkredtten Fugendeddeisten am oberen und unteren 
Tiirrand auf je ein waagerechtes Brett auflaufen, entstehen, wie bei T a f e 1 
V I langgestred<te Fiillungen, und darnit haben wir .chon den Obergang zurn 
dritten Typ, der zweilagigen verdoppelten Konstruktion der Tafeln VII-XIV. 
Die sehr originelle Haustiire der T afel befindet sim an einem Famwerkhaus 
in N a u m b u £ g, einer kleinen 5tadt im Kreise Wolfhagen. Es handelt sich 
urn ein Werk der Volkskunst. Wie bei der Fritzlarer Tiire Uegt der Akzent 
auf der reim durch Schnitzerei und - wohl von jeher - mehrfarbige Fassung 
dekorierten Schlagleiste. Nach dem 5til des Ornamentes geMrt sie dem Bau. 
jahr des Hauses 1685 an, das nach dem groBen 5tadtbrand von 1684 e"ichtet 
ist. Die ungleiche senkredtte Teilung, wie die waagerechte in Ober- und Unter
flligel, hat sie mit der Fritzlarer gemeinsam. Wir sehen, daB der Typ sim 
durch mehrere Jahrhunderte gehallen hat, er war wohl auch fiir die Land. 
schaft bodenstandig. Naurnbu<g gehorte wie Fritzlar bis zurn Reichsdeputa. 
tionshauptschluB 1803 als Enklave zum Kurfiirstentum Mainz. Deshalb war 
es im Herzen des evangelischen Hessens katholisID geblieben, und deshalb 
schUtzen den Hauseingang neben dem alten Symbol des Sem ssterns das 
Christuszeidten und der Name Maria. Ende des vorigen Jahrhunderts ist die 
TUre durch einen Umbau verstiimmelt worden. Urn durch Einbau eines Ober'" 
lidttes dem HausfIur Licht zu geben, hat man den Tlirsturz 'und die beiden 
Viertelkreis-Knaggen herausgesdmitten und 38 cm tiefer gesetzt. Die TUr
flii gel sind in der Hohe gekiirzt worden und auJlerdem hat man durch Ab. 
arbeiten des Tauornaments an beiden Gewandepfosten die Durchgangsbreite 
der TUre um etwa 10 cm erweitert. In Tafel VI ist der ursprUngliche Zustand 
nam den vorhandenen alten Zapfenlochern und Versatzspuren rekonstruiert. 

Nadt Abbildungen in den "Bau- und Kunstdenkmalern"8 waren in K ass e I 
ahnliche Tiiren erhalten. Bei der "quergeteilten" der Tafel 410, 2 liefen die 
senkrechten Leisten oben und unten mit Gehrung der Profile auf Querfriese 
auf, woourch sieben schmale, hohe Fiillungen entstanden. Eine ebenfalls der 
Mitte des 16. Jahrhunderts zugehorende Tiir am Haus .Obere Fuldagasse 12" 
war ungleich senkrecht geleilt. 

8 ALOIS HOLTMEYEIt. : Bau_ und Kunstdenkmaler im Reg. Bez. Cassel, Bd. 6, Kreis 
Cassel.Stadt, Atlas Ill. Teil, Talel 409 u. 410. 
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Die Reihe der "verdoppelten" Tiirblatter erofinen wir mit Ta f e I V I I 
vom "Steinemen Haus" in M a r bur g. Der Hauseingang ist bei 1,20 m 
Breite mit etwa drei Metern ungewohnlich hoch und stattlich. und fUhrt in 
eine durch zwei Stockwerk gehende Eingangsdiele des nom in wesentlichen 
Teilen mit seinen Staffelgiebeln dem 13. Jahrhundert angehorenden Gebau= 
des. Urkundlich wird smon 1248 ein "Conradus de domo lapidea" genannt~. 
Sandsteingewande und Tiire entstammen aher erst einem umfassenden Umbau 
der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts. Auf einer glatten Blindtiire mit 
Einsmubleisten ist eine zweite Brettlage "aufgedoppelt". Dadurch entstehen 
drei liegende FUllungen, die mit prafilierten Leisten umrahmt sind. Je zwei 
smon geschmiedete Langbander tragen den Ober- und den UnterflUgel. D ie 
Rahmen des letzteren sind einschlieBlim der gekehlten Leisten im vorigen 
Jahrhundert emeuert, auch der geschmiedete Tiirknopf und das Schliissel· 
smild sind var einem Vierteljahrhundert durch Schlossermeister J ustus Fisdler 
zugefiigt, als Ersatz fiir abgangige Beschlage. 

D ie Entwickelung von Form und Konstruktion verlauft bei den AulSen= 
tUren genau wie bei den friihen hessischen Tcuhen. Man vergleiche den 
Aufsatz : "Friihformen hessischer Truhen" in Band 68/1957 dieser Zeitschrift. 
Am Anfang stehen die glatten Bohlenflachen, belebt nur durch den mehr 
oder weniger reichen smmiedeeisemen Beschlag. Bei den Kirchentliren - und 
bei den Truhen - mit dem doppelten Zwetk des Schmutkes und des Schutzes 
gegen Gewalt durch Axt und Brecheisen (Truhe Tafel 4-7). Mit dem Aus
gang des 16. Jahrhunderts wird eine aufgedoppelte Rahmenarchitektur Mode 
(siehe unsere Tafel VII) oder Bogennischen etc. (Tafel VIII), zuletzt die 
Blindtiire ganz bedetkend (Tafel X). Im Anfang bleibt der Beschlag als 
Schmutk noch sichtbar (unsere Tafel VII und Truhe Tafel VIII), urn dann 
ganz auf die RUckseite der BlindtUre zu verschwinden. Eisen war in alten 
Zeiten teuer und fUr den Bedarf des Bauern z. B. nich.t fUr alle Zwecke er
schwinglich. In einem "Weistum" des 15. Jahrhunderts heiBt es: ,,(Das Haus) 
soli vorher han ein Smwell, do ein thor und ein gatther uff und zu geh, t, 
und solI mU einer weyt angehangen sein"lO. Anstelle geschmiedeter Angeln 
dienten also Weidenbander oder -ringe. Aus Kostengriinden sind wohl auch 
die Tiirbeschlage des Biirgerhauses soviel diirftiger als die ' der offentlichen 
Sauten, der Kirmen und Rathauser. Ob wir aus der nebeneinander stehenden 
Nennung von "tor und gatther" im Weistum auf eine Querteilung mit einer 
Obertiire aus Gitterwerk schlieBen konnen, wie MORITZ HEYNE meint, sei 
dahingestellt, denn bei niedersachsischen Deelentoren, iibrigens auch im alpen=< 
landischen "Feuerhaus", finden wir zusatzlich etwa einen Meter hohe Vor
satzgatter oder, wie u. a. in der Passauer Gegend, vor der fes ten Haustiire eine 
nach auBen aufgehende Gattertiire, die bei vollig geoffneten Tor. bzw. Tiirflii. 
geln unbefugten Zugang zum Haus verhindern sollen. 

9 WItH. BUCKINC, Geschichtliche Bilder aus Marburgs Vergangenheit (Marburg 
1901) 114. 

10 HEYNE a.a.O. 168. Weist. 4. 553. 
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Die Ture der T a f e I V I I I sail noch Anfang unseres J ahrhunderts in dem 
rundbogigen Eingang zum Ratskiid\enanhau an der Westseite des M a r· 
bur g erR at ha use s. Die Ratskilme baute 1575 Eberth BaIdwein an, der 
auch der Armitekt des 1581-82 auf den Treppenturm gesetzten reimen 
Renaissanceaufbaues mit de,r Kunstuhr und ihrem die Stunden krahenden 
GickeIhahn war. Das 16. Jahrhundert, besonders seine letzten Jahrzehnte, 
waren flir Marburg eine Zeit hoher wirtschaftlicher BlUte, die mit Beginn des 
17., also nodt var dem 30jahrigen Krieg, in schwerer allgemeiner Verschuldung 
rasm dahinwelkte. Im gIeimen Jahrzehnt wie der Ratskumenanbau entstand 
in der Marburger Vorstadt Weidenhausen der Famwerkhau des Ho 5 pi . 
t a I s St. J a k 0 b. Sein Erdgesmoll ist massiv in Sandstein gebaut. Der 
Spitzbogeneingang zeigt nom letzte gotische Formenll . Der Schreiner der 
pram tvolIen Tiire Ta f e I I X arbeitete aber smon im neuen StU der Re. 
naissance. In unseren Tagen erst hat man in die Fiillungen des Oberfliigels 
Glas eingesetzt, sonst ist das Hol2j - durch die malerisme Vorlaube vor Ver
witterung gesmiitzt - unversehrt mit alien Profilen und Schnitzereien er
haIten. 

Ein dreiviertel Jahrhundert spater ist die Haustiire Ta f e 1 X in Ni e d er
g r e n z e b a c h bei Ziegenhain datiert. Sie zeigt reine Renaissanceforrnen 
und hat einen vollig anderen Charakter als alle vorhergehend bespromenen. 
Auf die Blindtiire sind smriiglaufend gIeimmiillig etwa 16 cm breite an den 
Uingskanten gekehIte Bretter aIs zweite Lage "aufgedoppelt" und mit rund. 
kopfigen Nageln besc:hlagen. Die Trennfuge zwismen Ober- und Untertiire ist 
von smattenwerfenden massiven Profilholzern gerahrnt, die, handwerklich 
ausgezeichnet konstruiert, rnit den Brettern der Blindtiire durch Nut und 
Zap fen verbunden sind. Es handelt sim urn kein Bauernhaus, sondem urn 
das 1641, also wahrend des 30jahrigen Krieges, erbaute pfarrhaus I!. Nac:h 
dem gleichen Muster sind die rneisten Bauernhaustiiren in der Schwalm bis 
in den Anfang des 19. Jahrhunderts gearbeitet. Die aufgedoppeIten versmi .. 
denartigen Diagonal-, Zickzack- und Rautenmuster finden wir aber auc:h an 
Haustii·ren vom Nordmeer bis in die Alpen weitverbreitet. Hier, ebenso wie 
an Fensterklappladen, sind sie in Bayern und den Alpenliindern oft zweifarbig 
im Wemsel gelb und Smwarz, rot und we~, blau und weiB etc. angestrichen 
und leuchten weit in die Landsmaft. An der Grenze nam Thiiringen, in H e cs
f e I d und A lIe n d 0 r f a. d. W err a, finden wir eine Sonderart, bei der 
die gekehIten Smriigbretter zwismen sim im Wemsel Streifen der BIindtiire 
sidttbar lassen'3. 

11 AtB. NOBn: Holzarheiten (Frankfurt a. Main 1917) Blatt 8 u. 9, der aum den 
geschmiedeten Besmlag u . das SmloB bringt. 

12 nam frdl. Auskunft von Herrn Gewerheoherlehrer liKCK. BROCK, Ziegenhain. Die 
Ture ist 1961, ohwohl sie nom gut erhalten war, emeuert worden. Das ge
sdmitzte Balkenwerk hat als Brennholz Verwendung gefunden, die beiden TUr_ 
blatter dienen im Keller den Kartoffeln als Unterlage. 

13 Abb. 176 aus AUendorf a. d. Werra -+ Deutsche Volkskunst, KAR.L RUMPI'; 

Hessen (Marburg 1951, jetzt Bohlau-Verlag, Ktiln-Nippes) . 

• 
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Mit der TUre Ta f e I I X sind wir srnon mitten im 17. Jahrhundert. Das 
Haus, dessen TUre heute im Universitatsmuseum in Marburg aufgestellt ist, 
wurde 1656 von dem "Landsknedtt" (einem Hofbeamten) Georg Kreppel 
gebaut, dessen Tochter sich 1661 mit dem Backermeister Joh. Eberhard Nau
mann, einem Witwer, vermahlte. Er vermachte es - er war kinderlos - 1712 
der Kirme als IIReformiertes Waisenhaus" 14• Heute steht an seiner Stelle das 
Landgrafenhaus der Universitat. Nun zur Ture selbst. Wie die der Tafeln 
I und VI ist sie "ungleim" senkremt geteilt. Der smmiilere feststehende Flugel 
besteht, wie auch bei den anderen ungleich geteilten Tiiren, scheinbar aus 
Ober- und Unterflugel, er is t aber als e i n StUck gearbeitet. An den viel
faitig gebrochenen, auf Gehrung gesrnnittenen Kehlleisten der Rahmen mit 
den Diamantquadern erkennen wir den Fruhbarockstil. Wir mussen in d ieser 
Zeit schon damit rechnen, daB auch der Schreiner in den hessischen Stadten 
nach Musterstichen arbeitet, in denen damals die Hollander fuhrend waren. Wir 
nenncn die 1630 erschienenen Entwurfe IIVerscheyden Schrynwerk" des PAUL 
VREDEMANN DE VRIESE, neu verIegt 1658, und die "Officina arcularia", der 
115chreinerladen" des Verlegers CRISPIN DE PASSE von 1642. Ahnliche Turen 
wie die unserer Tafel waren auch in anderen stadten vorhanden. So zum Bei
spiel in Gel n h a use n an der sogenannten "Mehlwaage" in der Lang .. 
gasse llS und an dem Hause Pfarrgasse 5210. Beide TUren haben als smlagleiste 
die fur diese stilepoche charakteristischen gedrechselten Korkziehersaulen l1 . 

Ene sehr reich dekorierte Haustiir dieser Zeit, sogar mit figUrlichen sdtnitze
reien, befand sich am Haus Pferdemarkt Nr. 14 in KasseP8. 

Das Ornament n immt in Deutschland zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine 
sonderbare Entwicklung, die schon im zweiten J ahrzehnt, vor allem durm 
Schreinerbiime,r, im sogenannten "Knorpelstil" miindet. Der Frankfurter stadt
smreiner FRIEDRICH UNDEUTSCH bringt in dieser Art 1650 sein "Neues Zier
ratenbum" heraus, auch sein Mitbiirger und Handwerkskollege DONATH 
HORN beUi.tigt sich in gleicher Weise. Nodl 1666 schwelgt der NUrnberger 
Schreiner GEORG CASPAR ERASMUS in seinem "Seulen .. Buch" im Knorpel teig 
oder wie es die Bayern nennen, im Ohrwasch'lstil. Erst gegen Ende des 
Jahrhunderts wird er durm das Laubwerk des italienischen Barodc abgelosP'. 
Zwei charakteristische TUren, beide vom gleichen Gebaude, vertreten den 
Knorpelstil, diesen "deutschen" stil, in unserer Reihe, Ta f e 1 X I I un d 
X I I I. Heute im Universitatsmuseum, schmUckten sie nom bis Anfang des 
Jahrhunderts das ehemalig Klingelhofersdte Haus in Marburg, Reitgasse 4 

14 nam frdl. Mitteilung von Herrn HERMANN BAUER nach dem Marburger Sippen
buch des Herrn Dr. STAHR. 

15 Abb. Tafel 156 -+- L. B,CKELL: Bau_ u. Kunstdenkmaler im Reg.-Bez. CasseI, Bd. I, 
Kreis Gelnhausen (Marburg 1901). 

16 BICKELL aaO. Tafel 175. 
17 Siehe KARL R UMPF: Die Treppe im Marburger BUrgerhaus -+- ZHG 72 (1961) 

TafeI 4: u. 5. 
18 NOBEL aaO. Blatt 21 u. 22. 
19 PETER 'ESSEN : Der Ornamentstich (Berlin 1920) 127 H. 
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(heute Cafe Velter), das laut Jahreszahl uber dem Sandsteinportal der Hof
mauer 1678 erbaut ist. Die Ornamentsdmitzereien in den Tiirfiillungen sind 
sehr gekonnt und elegant. Aum die tibrigen Arbeiten des Ausbaues wie Zim
merti.i-ren, Treppe usw. zeugen van einem Schreiner, der stilistisch und hand
werklich auf der Hohe seiner Zeit stand. Ob auch. die Ornamentsmnitzereien 
von ihm ausgefiihrt sind7 Wir kennen gleichartiges und gleichgutes Ornament 
an def Kanzel der Universitatskirche und an Grabsteinen auf dem alten 
Friedhof am BarfiH~ertor CZ. B. Grabstein Heistermann vcn 1663), am sehr 
srnonen Epitaph des "Leutnants Zll Pferde" Martin Heurath, def "zweiund
zwanzig 'ahr im Kriegswesen dem thewren Helden Hertzog Bernh. v. Wei
mar" gedient und 1661 gestorben ist. Es steht an der Nordseite der St. Jost
Kapelle hinter Weidenhausen. Die stattlichste Arbeit dieses Stils ist aber das 
Epitaphium des Komturs Philipp Leopold von Neuhof (gestorben 1670) in 
der Elisabethkirche, das van Bildhauer Mathias Wenzel, einem Schiiler des 
Adolphus 5tudion!O stammt. Wenzel, seit 1661 in Marburg nachweisbar, ist 
auch der KUnstler des Ornaments unseres Sandsteinportals von 1678, denn 
der Engel im Giebelfeld hat die gleiche Knorpelnase wie die vom letzt_ 
genannten Epitaph. 1st Wenzel auch der Schnitzer der Tiiren des gleichen 
Hauses? Wahrend dos Ornament der Tiire Tafel XII in der Breltstarke bleibt, 
treten die Engelkopfe der Haustiire Tafel XIII fast vollplastisch 8 cm vor den 
Grund vor. Entweder waren zwei verschiedene Hande am Werk, oder, was 
wahrsmeinlich.er ist, der Schnitzer hat von zwei versdtiedenen Vorlagen "ab
gekupfertn" . 

Welcher Stilbruch aber zwischen der Ture der T afel XI von 1656 und dem 
Ornament der Tafeln XII und XIII von 1678! 

Hier sei noch die Tiire vom Hausflur zum Innenhof des spatgotischen, 
urn 1540 erbauten Hauses BarfiiBertor 4 in Marbuf"g eingeschaltet. Das mit 
der Dekupier-, der Schweifsage aus der Brettflame ausgesdmittene Ornament 
reiht sie ihrer Entstehung nam in die gleichen Jahre ein wie Tafel XII und 
XIII. 

Zum Ausklang hringen wir noch zwei weitere Tiiren unseres vierten Typs 
in "g est e m m t e r 11 5 ch rei n era r b e i t, in Rahmen und Fiillung gear
beitet. Zeitlich schlieBen sie sim den Korpelstiltiiren an. In ihrer Strenge und 
Klarheit zeigen sie aber eine deutliche Abkehr vom formlos wilden Ornament 
der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts. Ta f e I X V ist auch ein letztes 
Beispiei einer quergeteilten Haustiire. Das in Profilierung und Ornament reim 
ausgebildete Sandsteinportal mit der Jahreszahl 1736 ist der ErdgeschoB. 
fachwerkwand des kleinen Wohnhauses vorgeblendet. In der Kartusme des 
Bogenfeldes im Tiirgiebel sind alle Werkzeuge des Steinhauerhandwerkes 
darges tellt. Wer war der Erbauer? Nach HERMANN BAUERS Hausforschungen 
wohnte 1750 in dem Hause die Witwe des Maurers und Steinhauers Joh. 
Adam Schafer, der aus Trennfeld bei Wiirzburg zugezogen, 1703 die Tochter 

20 HANs LmtENZ: Die landgrafengdiber und der Homaltar in der luth. Pfarrkirme 
zu Marburg -+ Mbgr. ]b. f. Kunstwissenschaft I (Marburg 1924) 186 u. 190 . 

• 
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Anna Christine des Marburger Ba.ckermeis ters Gg. Philipp Greif geheiratet 
hatte. Greif kaufte 1663 auf der Ketzerb.ch "ein stehendes" und zwei -
wahrsmeinlich im 30jahrigen Krieg - IIzerstorte" Hauser. Die Embleme des 
Steinhauerhandwerks sagen uns woht daiS Sdtafer 1736 das Haus auf einem 
seinem Schwiegervater gehorenden Tciimmergrundstiick erbaut hat. 

In dem H.use Wendelg. sse 3 mit der Haus tiire Ta f e 1 X V I befindet sich 
die smone Treppe def Tafel V aus unserem Aufsa tz " Die Treppe im M ar= 
burger Biirgerhaus (Band 72/1961 dieser Zeitsduift), Beispiele von TUren aus 
den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts im Alten Kassel finden wir bei 
ALBERT NUBEL vom Hause Bettenhauser Strage 12 (datiert 1711), def Kaste= 
nalsgasse und dem Graben ~1. 

BHittern wit die 16 Tafeln unserer Reihe nom einmal durch, clann sehen 
wir, wie schnell die Stile gewechselt haben und wie als Reaktion auf Zeiten 
iiberquellenden Ornamentes jeweils eine strengere, omamentfeindliche oder 
mit Ornament sparsame Richtung foIgt. Den Barodc.tiiren mit ihren smweren, 
stark scnattenwerfenden Rahmenprofilen !! folgen in der Mitte des 18. Jahr .. 
hunderts die in der Profilierung und im Ornament in flachem Relief bleiben
den Rokokottiren, von denen in unseren hessismen Stadten nom vieIe er
halten sind. 

Wenn wir iiberwiegend Beispiele aus .Marburg brachten, hat das auBere 
Griinde. Einmal weil es Vaterstadt und Wohnort des Verfassers ist, und dann 
weil sie das groBe Gliick hatte, den Krieg ohne Verluste an altem KuIturgut 
zu iiberstehen. Marburg steht hier stellvertretend fiir andere hessisme Drte. 
Sdton vor 50 Jahren war es schwer, eine einigermaBen liickenlose Abfolge un'" 
versehrt erhaltener Haustiiren aus den vergangenen J ahrhunderten zu Bnden. 
Das hessische Dorf wies aber, wie sdlOn gesagt, eine FiilIe cler versmieden. 
artigsten fiir Geschichte und Technik des Smreinerhandwerks wertvoller 
und durch ihf'e oft reiche ornamentale Schnitzerei flir die Volkskunstforschung 
interessanter Beispiele auf - no c h bis vor 30 Jahren! Die landlichen 
Handwerker verwendeten in ihren Arbeiten, anders als ihre Kollegen in den 
Stiidten, zeitlos nebeneinander langst iiberholte und vergessene Tedmiken 
und Formen friiherer J ahrhunderte. Bauerliche Schreinerarbeiten ermoglichen 
deshalb, irn stadtismen H andwerk spurlos untergegangene Glieder der Kette 
zu ersetzen. Von den vielen Hunderten zum T eil groBartiger Beispiele in Ober: 
hessen und dem Land an der oberen Lahn is t aber heute kaum noch etwas 
zu finden. Sie sind der Mode und dem 11 Wirtschaftswunder" gewkhen und 
die letzten fordert der II Griine Plan". Wie aber kann man iiberhaupt Zeugen 
aus dieser Sparte der Handwerkskultur cler Nachwelt erhalten? Die Tiiren 
unserer Tafeln XI his XIII und eine Reihe von Bauernhausttiren und Treppen 
sind in das Marburger Museum gerettet worden. Es ist das das Verdienst 
des ehemaligen Leilers Prof. Dr. ALBRECHT K IPPENBERGER. Tiiren sind wie 

21 N UBEt aaO. Blatt 10, 26 u . 27. 
22 Drei Abb. van Ttiren dieser Art bracnte BRlGIITE UUBEtOHDE-Do RING : Barocke 

Hausttiren -+ Hessenland 9. Jg. Falge 4 (Beilage der Oberhess. Presse vom 
24. 2. 1962). 
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Haust,reppen und Mobiliar aher sperrige Stiidc.e, und def duonisme Platzman
gel unserer Museen, besonders def Heimatmuseen, schlieBt ihre Bergung als 
Same in vielen Fallen aus. Das Problem ware zu IOsen in den weitraumigen 
Freilichtmuseen, wie sie unter Aufwendung graBer oHentlidter Mittel Dane
mark und die skandinavischen Under (S k a n s e n bei Stockholm, L y n g b y 
bei Kopenhagen und By g d 0 y bei Oslo), auch Holland und Belgien (A r n. 
h e i m und B 0 k r i j k) geschaHen haben. In Deutschland nennen wir dos 
groBartige M use u m s d 0 r f C lop pen bur g (Oldenburg) und das im 
Aufbau begriHene Rheinische Freilichtmuseum in Ko m m er n (Eifel). Zu 
den kulturgesdtichtlichen Museen gehorend sind sie in eester Linie Sammel. 
sta tten unserer bauerlichen und handwerklichen Kultur. Hessen, das zur Zeit 
noch unendlich mehr a15 andere Lander "in situ" vorzuweisen hat, wird -
smeinbar deshalb - des Wertes des dem Untergang geweihten ecst bewuBt, 
wenn es versmwunden ist. Wie ja allgemein der Mensch den vollen Wert 
def Dinge erst erfaBt, wenn sie verlorengegangen sind. Aber auch. die Frei
lichtmuseen konnen nur eine beschrankte Auswahl, nur einzelne Zeugen be
wahren. Den Wert fUr die Forschung von Bauwerken (Kirchen wie Bauem
hausem) und Sachgiitern, deren Erhaltung als Sache unmoglidt ist, kann aber 
selbst die beste Photographie nich.t ersdtopfend iiberliefern. En zusatzliches 
Mittel als Erganzung und zusammen m i t der Photographie ist die tedmisdte 
Aufnahmezeichnung, wie sie in den sedlZehn Tafeln dieses Aufsatzes ange
wendet wurde. Der Allgemeinheit und der Forschung kommen sie aber nur 
zur Kenntnis und zum BewuBtsein clurdt Veroffentlichung. Begraben in 
den Mappen der Archive fiihren sie nicht einmal ein "Leben im Verborgenen", 
sie iind tot. 
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