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Vom Bau des Galerie-Ganges 1625-26 am MarburgerSmloB 
und von der einstigen Farbigkeit aller Architektur 

Von Karl Rumpf 

Das die Stadt Marburg bekronende LandgrafenschloB besteht aus zwei deut
lich getrennten Baukomplexen. Die Hauptgruppe ist die wehrhafte Burg des 
13. Jahrhunderts mit dem vielfach umgebauten Wohnteil (Palas), dem 5aal-

• bau (Rittersaal) unci cler Kapelle mit dem Renaissancedachturm. In 15 Meter 
Abstand erhebt sich ostlich davon cler dreigeschossige Palastbau des Landgra
fen Wilhelm des Jiingeren aus den Jahren 1493-1497, clef sogenannte IINeue 
Bau"t welcher heute IIWilhelmsbau" heifst. Seit 1870 erst verbindet die beiden 
ein gedeckter Gang aus rotem Sandstein auf drei hohen Rundbogen zu einer 
architektoniscnen Einheit. Das charakteristische, durch die drei Bogen 50 ein
pragsame Gesamtbild ist also noch keine hundert Jahre alt. Diese Verbin
dungsgalerie hatte aber smon zwei Vorglinger. 

Die das Marburger 5chloB betreffenden Baurechnungen im 5t.A. Marburg 
sind ab Ende des 16. Jahrhunderts bis 1635 rur jedes Rechnungsjahr getrennt 
in je einen Folianten gebunden. Darin ist 1580/81 von einer Neupflasterung 
des "Altaun unter der Galerie" die Rede. Dieser 1578 erbaute erste Verbin
dungsgang, "die Galerie", war ein Famwerkbau, dessen Ansatze: Mauerdurch
brlidte der Zugangsruren, LOcher flir die Auflager der Unterztige etc. nom 
erkennbar sind 1. Ihre Holzsaulen standen auf Steinsockeln. Nach einem Halb
jahrhundert schon wich er einem Massivhau, liber dessen Ausflihrung wir 
durch die Baurechnungen genauestens unterrichtet sind. Ihm gilt unsere Be
trachtung. 

Das 5chloB war seit dem Tode Ludwigs IV. von Oberhessen, 1604, nicht 
mehr Residenz. Sitz der Regierung war jetzt Kassel. Durch den Streit urn das 
Erbe Oberhessen zwischen dem Kasseler Landgrafen Moritz und dem Darm
stadter Ludwig V. kam Marburg mitten im DreiBigjahrigen Krieg durch Ent
scheidung des Reichshofrates von 1624 46 an Hessen-Darmstadt. Die neuen 
Herren, besonders der seit 1626 regierende Landgraf Georg, Sohn Ludwigs V., 
lieSen sofort die Fortifikationen des Schlosses modernisieren und verstarken, 
fiihrten aum vielerlei Neubauten aus. Und so entstand bereits 1625/26 ein 
prlimtiger neuer Gang, getragen von drei Rundbogen auf toskanischen Sau
len, mit beiderseitigen BriistungsgeHindern aus Sandsteinbalustern in reichem 
Renaissancestil als Verbindung des Treppenturms im Kiichenbau der Burg mit 
dem Treppenrisalit des Wilhelmsbaues. In der ersten Halfte des 19. Jahrhun
derts wurde das graziose Werk wegen angeblicher Baufalligkeit abgetragen 2. 

1 K. Jusn: Das Marburger SchloB (Marburg 1942) 69. 
2 aaO. 96. Das Datum 1820 bci JUSTI kann nimt stimmen, denn Hessemer zeim

nete den Gang nom 1827. 
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Es ist ein alter Trick flir baufallig zu erklaren, was man nicht reparieren 
will, was irgendwem irgendwie im Wege ist. MAX HESSEMER (geb. 1800 in 
Darmstadt, Armitekt und Professor am Stadelsmen Kunstinstitut in Frank
furt) hat den Arkadenbau im Juli 1827 kurz vor seinem Abbruch in einer 
malerischen Skizze fUr uns festgehalten (Abb. 1) '. Auf der Zeichnung 
smauen wir aus dem inneren SchloBhof durch das hohe Tor auf die drei Rund
bogen und sehen im Hintergrund den Eingang zum "Neuen Bau" und dariiber 
das greBe, 1493 von LUDWIG JUPPE, dem Marburger Bildhauer, geschaffene 
Wappen. Die Bogen sind im unteren Drittel ihrer Hohe dUTch einen Eisen
anker, der in cler ganzen Lange durdtgeht, verhunden. Die SchluBsteine sind 
ornamentiert und iiber den Bogenzwickeln sind zwei graBe rechteckige Wap
pentafeln eingelassen. Uber dem Scheitel des mittleren Bogens springt ein von 
drei geschmiedeten Auslegerarmen gehaltener kupferner Wasserspcier wei t in 
die Luft, der das Regenwasser von dem ungedeckten oberen Gang ableitet. 

Die lange Reihung der Sandsteinbaluster der Brustungen ist nur skizzenhaft 
angedeutet. Die fltichtige Zeichnung wird aber vollendet erganzt durch die 
ausfuhrlichen Eintragungen in den alten Baurechnungen. Sie Hihren uns in die 
damalige Bauweise, die Art cler Vergebung, Abrechnung, die Kosten, Lohne, 
die Materialien, Namen und Wohnsitz der Handwerker und Kiinstler ein. 
Und - eine groge Seltenheit - sie bringen Angaben, dag und wie im 17. Jahr
hundert das Augere der Bauten in leuchtenden Farben polyduomiert wurde. 

Da gerade die Rechnungsjahrgange 1623 und 1624 nicht erhalten sind, feh
Ien Nachweise uber Planungen und Vorarbeiten. Die "Bawrechmmg zu Mar
purgk 2625", die pfllchtgemaB der jeweillge landgrafliche Baumeister ftihrt, 
bringt als Nachtrag: "In dieser Redmung hat der gewesene Bawmeister Ben
jamin BramerllS VDn dem ~. lanllario bis uff den ~8. luny seindt 24 Wochen 
die wochen undt Monath RecJ'lnung gehalten". 

Den hessen-kasselischen Baumeister Bra mer u s 4 hat der Regierungs
wechsel die Stellung gekostet. Die Rechnungen fiihrten fortan Baumeister 
CIIRISTOFFEL SCIIMITT und Bauschreiber HANSS CRAFFT. Wer der Architekt der 
neuen Bauarbeiten auf dem Marburger Schlog war, wer die Zeichnungen, "den 
AbriB", lieferte, geht aus den Akten nicht hervor. Kamen die Plane von 
D a r rn 5 t a d t? Dort bauten 1626-28 JAKOB M ULLER und SEYFRIED PFANN
MULLER den Kanzleibau Iangs des Marktes und den WallpavilIon. Jakob 
Muller, bekannt als begabter Baumeister und Leibarzt Georg 11., auch Kriegs
rat und Artilleriedirektor, war 1627 JubiHiurnsrektor der UniversiUit Marburg. 

3 F. M. H ESSEMER! Wanderungen durch Hessen vor hundert Jahren (Marburg 1927) 
5. 
F. KUCH und B. NIEMEYER: Bau- und Kunstdenkmaler im Reg.-Bez. Kassel, VIII 
Kreis Marburg-Stadt, 1. Teil, Atlas (Kassel 1934) Tafel 137, 3. 

4 Nach JUSTI aaO. 105 war Bramerus (1588-1651), Pfarrersohn aus Fe 1 5 b erg, 
seit 1612 Baumeister des Landgrafen Moritz in Marburg. 1626 wird er Baumei
ster der Festung Z i e g e n h ain. 

-
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In GieBen hatte er seit 1618 neben Anatomie auen. Mathematik vorgetragen 4il. 

Fiirwahr ein vielseitiger Geist. War er cler Aren.itekt des neuen Galeriebaues? 
Bramerus war Anfang des Jahres naen. Darmstaclt beordert, denn: 

,,~O Gulden ~2 Albus hatt der Bawmeister Benjamin Bramerus undt der 
Bawmeister zu Gieflen neben einem Diener mitt 3 Pferdten im zuruckreisen 
von Darmstadt nacher Marpurgk wegen des groJlen gewassers in Zweyen 
nachten und ~1/2 tagen zu Franckfurtt verzehrt." 

Nam den Eintragungen Januar-April 1625 sind in Marburg die Arbeiten 
smon im Gange, die ersten Zahlungen fur das Sremen der Steine werden 
geleistet. 

,,~8 fl und ~8 aIb Meister Gorgen undt ]ohannes Betziesdorffern von 319 
ehIen werckstiicken so ufs SchloJl zur Neuwen Gallery ohn ~11 stucken gc
!iefert van ieder ehIe ins Gedinge 34 d zu brechen" 5. 

,,18. JunY-31. July Steinhawer Arbeitt: go fl .hn 54 Sp. Thlr. undt 
4 Maltter Korn ist vom 4. May Meister Gargen undt ]ohannes Betziesdorffern 
van dem Neuwen gange uff dem Schlofl nach dem Abrifl die 3 siiulen sampt 
den Bogen, welcher 41 /2 sein, wie auch die Kragsteine mit ihren gesimbsen zu 
hawen, toelches ihnen lauth Zettels im geding versprochen warden." 

Meister GORGE (auen. George und Jorg gesen.rieben) liefert weiterhin 395 
Ellen Werkstucke und 56 Quader, desgleimen Meister CLAUSS MUTIl und THIEL 

WEITERSHAUSEN 2361/ z EBen und 95 Stuck. Das Steinebreen.en einsmlielSlich 
dem Anliefern ist ihnen zum festen Preis im Ceding iibertragen. 2 Gulden 
und 20 Albus Tagelohn flir 5 Tage bekommen 2 Maurer, die beim Laden der 
Fuhren geholfen haben. Die Verglitungen flir die Akkordarbeiten erfolgen all
gemein in Bargeld u n d Lieferung von Korn. Stellung der Lehrgeriiste und 
die Schalungen fur Bogen und Kreuzgewolbe werden den Zimmerleuten ver
dingt. 

,,~.-28. August 1625, Zimmerarbeiten: 

7 fl15 alb und 3 Moth Korn Meister Henchen van KirchverJl neben seinen 
Gehulfen van 9 haltzernen Bogen zu der Neuwen GaIery daruber die Steiner
nen bogen geschlossen werden, Zli machen gegeben, welches ihm aIJlo ver
dingt warden." 

Das Schlagen des Holzes im Wald und Hilfeleistung beim Geriistbau ist 
Tagelohnarbeit. Ein Zimmermeister bekommt fur den Tag 9 Albus, ein 
Zimmermann 8 Albus. 

4a I. SCllNACK, Marburg, Bild einer alten Stadt. (Honnef/Rhein 1961) S. 309. 
5 fl. = Gulden; alb. = Albus ; sp. Thlr. = hispanischer Thaler; R. Thlr. 

Reichsthaler. 1 Gulden = 30 Albus. Vorbemerkung zur Baurechnung 1625: 
HUndt wirdt hierinnen der gu.lde zu. 1.5 batzen oder der Reidtsthaler zu 1.1 /~ Gul
den verrechnet." 
desgl. 1626: 
Undt wirdt hierinnen der gr4 1de zue drey Kopfstucken oder der Reichsthaler zue 
1. 1/ " fl. verrechnet. 
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IIHaben den Meurern lautt ihres specificierten 2etteIs etzlicfre Rii.stbadce 
gemacht, wie auch das ger;;st helffen machen undt im Waldt Riistholtz zum 
Neuwen gange gehauen und zur fuhr bereitet," 

Die Abschlagszahlungen (uffnahmen genannt) fUr Steinhauer- und Maurer
arbeiten werden allmonatlim mit stets gleimlautendem Text eingetragen, so 
zum Beispiel fiir August 1625: 

,,40 fl ahn 24 Sp. Thlr. Meister Jarg undt Johannes Betziesdarffer sampt 
ihren gehiilfen auff Rechnung des gedings am Neuwen Gal/ery bauw daran 
sie Ardlitrav, friefl fmd hauptgesimbst wie auch die Quadern uff heiden 
~eltfen zuhawen tmdt zu versetzen undt dem ohristen hauptgesimbs gleich zu 
fuhren, so ist ihnen van dieser Arbeitt 50 was sie soIche sauher und rein audl 
bestendig uerfertigen wurden 52 sp. rhlr. undt 6 Maltter Korn im gedinge zu 
geben versprochen worden. Undt ist dieses die Erste uffnahm." 

Bauhilfsarbeiten, wie Zubereiten des Kalkmortels, werden im Tagelohn be
zahlt: 

,,27 fl "4 alb harttman Pfundt von heJligkem' zu giintzlicher abzahlung 
seiner arbeit, so er diesen Sommer bei den Meurern undt dienstleuthen uf 
dem SchloJl vom 4. Marty bis uff den 25. Novembris an Kaldcmachen undt 
andercm verrichtet. Sein 224 tage ader 37 Wochen 2 tag, undt ist ihm van 
unserem gn. trst. u, herrn 7 aIb im tagslohn bewilligt, tragt sein gantzer 
Zettel 52 fl 8 alb. hat im vongen Monath 22 fl 25 alb uf Rechnung bekom
men undt ist mmmehr bezahlt./I 

An der Spitze jeder Monatsredmung steht dunh das ganze Jahr unter der 
Rubrik IIBawbeamten": 

,,9 fl 27 alb 4 d dem Bawmeister VOll 4 Wochen ohn 8 fl Cammergeldt 
Wochenlohn 

4 fl 28 alb 6 d dem Bawsd1Teiber hannJl Crafften von 4 Wod"n zu wodwIl
lohn 

4 fl 28 alb 3 d dem Werdcmeister von 4 Wochen zu wochenlohn". 
Der JahresabsmluB fafSt nom versmiedene Lieferungen und Leistungen zu

sammen, so unter anderem: 

,,Summa Summa rum aller Ausgaben Geldt dieses gantzen Registers: 

Ausgabe Pley: 

Meister Go r g e n und lohannes Bet z i e s d a r f fer zu eingiefJung der 
gropen Stiibe undt zu den saulen undt klammern uber die Bogen am Neuwen 
Gallery bauw lauth verzeichnuJl und qui/tung geliefert 6 Ctner 98 lb. 

Ausgabe Eisen: 
Dem hoiffschmidt diefJ 'ahr uber zu versdtiedener arbeit wie auch ahn den 

gropen stiiben und Klammern uber dem Bogen am Neuwen Gallery bauw ut 
dem SchloJllauth specificiertem VerzeichnuJl und Quittung gelieffert "9 wogr." 

6 H e s k em, Dorf im Kreis Marburg, Nach REIMU, Historisches Ortslexikon fUr 
Kurhessen (Marburg 1926) im Mittelalter Heistingenheim, 1265 Hestingkeim . 
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Im neuen J ahr 1626 gehen die allmanatlichen Zahlungen an Meister Gearge 
rur Steinbredterlohn weiter. Ab Marz aber ersmeinen neue Namen bei 
nMeurer undt Steinhawer-Lohn". Statt der Marburger hat man GieBener ein
gestellt: 

"45 fl ahn 30 Reichsthlrn IIndt "'I, Maltter Korn Ad.m Francken und 
HanniJ Rathern sampt ihren gehuelffen uff rechnung des Letzten gedings am 
Neuwen Gallery Baw woraM sie das Postament, gesims mit se in er verkrop
pung undt das obriste gesimbs mit einem stab undt CarnifJ nebst den stei
"ern Terminus Siiulgen Mach vorgerissener arth Jedes 3 schuch hach alles 
aufts zierlichste undt forne mit einem gewiichse oder fruchten machen salIen, 
was fur eine soIche Arbeit bestiindig undt sauber wie der Abrifl aufSweiset 
verfertigen, so ist ihme vermoge des Zettels uan einem Terminufl Siiulgen 
~ Reichsthlr, undt von einer ehle gesimbs 1.2 alb im geding so viel s ie soIcher 
nach auflmeJ3ung befinden zu geben zugesagt, uber dieses ist ihm noch in die 
gantze Arbeitt 6 Maltter Korn zu geben versprochen worden, undt ist dieses 
die erste auffnahm." 

Der "Steinhauer" AOAM FRANCK ist wohl identisch mit dem GieBener Bild
hauer gleichen Namens. Im Jahr 1626 fertigen die Bildhauer ADAM und PHILlPP 
FRANCK den Altaraufsatz fur die Marburger Pfarrkinne, und 1627-31 das 
imposante Alabastergrabmal fur Landgraf Ludwig V. und Magdalena van 
Brandenburg 7 • Nach der SchluBabrechnung vam Ju!i !ieferten FRANCK und 
ROTHER 79 Saulchen (= Baluster). Sie erhielten fUr 91 Ellen Pastament und 
Obergesimse "in Summa" 155 Gulden und 6 Malter Korn. Fur das Versetzen, 
Einhauen der LOcher fur Klammern und Diibel und das VergieBen mit Blei 
bekammt HannB Rather gemaJl Verding 27 Gulden und 2 Malter Kam. Einige 
der Baluster sind wahrscheinlich noch heute erhalten! 

In R a u i s c h - H 0 1 z h a use n, Kreis Marburg, erbaute sich vor etwa 
100 Jahren Freiherr v 0 n 5 t u m m das SchloB N e u - Pot s d a m mit groBem 
Park. An den Gebauden und im Garten wurden viele alte Skulpturen und 
Architekturteile eingebaut, die in Spanien, Italien und Deutschland zusammen
gekauft waren, eine Bachbriicke im Park hat beiderseitige GeHinder aus Sand
steinbalustem in reichen Renaissanceformen (Abb. 2). Noch vor SO Jahren 
erzahlten alte Dorfbewohner, die Steine stammten vom Marburger SchloB. 
Es sind unsere "T erminus-Siiulgen, vome mit Gewachsen und Friichten". 

lm Marz-April 1626 stellten die Zimmerleute die Lehrgeriiste mit den 
Schalungen fur die Kreuzgewolbe auf. Das erforder!iche Halz, ,,2796';' schuch 
buchene Thielen undt Kliippel" liefert CHRIST SCHEFFER von R6ddenau, Amt 
Walckersdarf. Er erhalt an Halzsdmeiderlahn 23 Gulden und 3'/, A1bus. Die 
erste Abschlagzahlung der Zimmerleute lautet: 

7 HANS LOR.ENZ, Die Landgrafengdiber und der Homaltar in der lutherismen 
Pfarrkirme zu Marburg. '* Marbg. Jhrb. f. Kunstwissenschaft. 1. Bd. (Marburg 
1924) S. 99 If. 
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n12 fl :16 aIb und 3 Moth Korn ist Meister MeTtle" undt seinen gehuelfen 
auff Rechnung einefJ gedings am Neuwen Gallery Baw dartzu sie ,8'/, 
holtzerne Crcutzbogen daruber die Creutzgewolbe geschlossen werden sollen, 
soldle Bogen gantz van Neuwen zu machen, uff Zll setzen, Zll under steupern 
wic auch obcn abeT die Bogen mit brettern gaMz Zll schaIlen, das gerust ver~ 
wiihrlich zu mache" und alles vleisig undt wo hI Zll verfertigen, So ist ihnen 
van soIcher arbeitt 1.) Reichsthlr. und 1. Maltter Korn im gedinge Zll geben 
versprocnen worden, undt ist dieses die Erste auffnahm. H 

Meister George mauert die Gewolbe, legt die eisernen Anker ein, die Mar
burger Tapfer, die .Euler·, !iefern 10600 Backsteine. 

,,41 fl 20 aIb undt 3 Maltter Korn VDr Meister Georgen dem Werckmeister 
undt seine" Gehuelffen van den Neuwen Creutzgewolben ahm Gallery bauw 
aut dem Schlofl zu machen wie auch die grofle eisenstiibe mit einzuhawen mit 
Pley zu vergieflen undt auf beiden seiten zwei Mauern auffzufuhren dam"f 
das gebiilcke liegt undt ahn dem alten Pritzenawer baw 8 das gewolbe wie auell 
das gebiilcke einzuspitzen undt aUes zu verfertigen welches ihme also ver
dinget worden.1f 

,,33 fl '0 alb aim die 20 hispanischen Thlr. den slimptlichen Eulern alhier 
auff Rech.nung der gebackenen Steinen, so sie zu den Creutzgewolben undt 
Schornsteil1en auffs SchlofJ geliefert zahlt. Erste Aufnahm." 

Im J uni erhalten die "Euler" nom 37 Gulden und 50 Albus als SmluB
zahlung. In dem vorstehenden Eintrag ist von zwei Mauem die Rede Ifdarauf 
das gebiilcke liegt". Kreuzgewolbe in Backstein gemauert tiberdecken die 
Galerie. Wozu nom ein "gebiilcke"? Geben uns die weiteren Eintragungen 
Klarheit liber die Konstruktion7 

.9 fl '5 alb 2 d den Siimptlichen Zimmerlellthen von Pracht und aufJ dem 
Ampt Kirchhain so ,8 Eichenschneide holtzer zu grofJen Balclcen eines halben 
schuchs diclce, so zu dem Gebiilclce uf dem Neuwen gange geschnitten darauff 
die Platten gelegt warden, haben 900 sdme betragen, van 2 schllen 5 d zu 
schneiden getan tragt an geldt wie oben." 

,,9 fl ,8 alb den Siimptlichel1 Zimmerleuthen, haben lauth ihres spezificier
ten Zettels 32 des Tags zu 9 alb im tagelahn die eichene Haltzer so zum ge
biilcke uff dem Neuwen gange kommen beschlagen ... 

9 111.21/t alb undt 2 MOth Korn Curtt werthern van Fronhausen undt seinen 
gehuelffen Zll giintzlicher Bezahlung defJ gehawenen Pflasters 11ft dem Neuwen 
gange, welches nach auflmeflllng 3 Ruthen 1.2 scJme sindt, von leder Ruthen 
6 Reichsthlr, undt 1. MOth Korn zu hawen mit dem Breidteisen sauber auff zu 
sdllagen undt mit einem Kittspundt eines ZolP dietf gantz herumb zu machen, 
tragt alfJ das gantze Pflaster 26 fl ,,'/ . alb und 3 Moth Korn darauf hatt er 
im Majo 1.8 fl undt 1. Moth Korn empfangen undt ist unmehr Lauth quittung 
zahlt. " 

8 JUSTJ: aaO. 69. Printzenauer ist die iibliche Bezeidmung fUr den Kiichenbau des 
Schlosses. In Rechnungen von 1577 und 78 wird des BintzentlQuers Gemadr Ilnd 
Kammer* erwahnt. 
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Das VerIegen der Platten in Lehm mit "Brechahnen" -Beimischung und das 
VergieBen der Fugen mit HSteinkittH besorgt der GieBener Meister ROTHER. 
Bis in unsere Tage war es iibUch - zuletzt im landlichen Bauwesen - bei den 
Putzerarbeiten dem Lehm, auch dem Kalkmortel KaIberhaar, Gerstahn oder 
Flamsahn beizumismen. Letzteres sind die Spelzen der Gerstenahren und die 
holzigen stengelteile, die beim Brechen des Hachses abfallen. Zur Herstellung 
des Steinkitts wird laut Rechnung bei Marburger Kramern und Hakem 
12 Pfund Terpentin, 156 Pfund Pech, 32 Pfund Wachs, Unschlitt, auch 
24 Pfund schwefel gekauft, eine wahrhafte HexenkUchenmixtur. Die sand
steinplatten haben zur Aufnahme des Kitts rundherum eine 1 Zo11 tiefe Nut, 
"einen Kittspundt" . 

.. 5. Septembris-28. Octobris :1626 

,8 fI ahn 72 Reichsthlr. undt 2 Mothe Korn, so ihme van den blatten auff 
dem Neuwen gange in gleiche Dicke zu spitzen undt in leimen zu legen. die 
fugen derselben mit Kitt zu vergief3en undt oben uff das Pflaster eine glof3e 
zur ablaufung def1 Wassers zu senken undt alles venoiihrlich zu macnen, wie 
auch die beide Neuwe thuren uf dem gange zu hehen, durch zu hrechen undt 
zu versetzen undt das futter wiederumb aufJzumauern undt alles bestiindig zu 
madlen, welches Ihme also verdingt warden. 

2 fI Happell Else vor 12 Moth Brechahne das moth vor 5 alb. So hannf3 
Rother under den leimen zu legung der Platten uf dem Neuwen gange ver
hraudlt." 

Es scheint so, als habe man nicht gewagt, die tiefen Gewolbesacke mit 
Mauerwerk, Steinbrocken und Marte!, auszufiillen und keinen ebenen, massi
Yen Ausgleich als UnterIage fUr den Plattengang geschaffen. Man ftirchtete 
wohl, die schlanken Sandsteinsaulen der Arkaden konnten diese Last nicht 
aufnehmen. Die einen halben Stein starken Kreuzgewalbe brauchten 50 nur 
sich selbst zu tragen, nicht noch AuffUllung, Plattenboden und Verkehrs
last. Die Breite des Ganges iiberspannte man mit einem freitragenden GebaIk 
aus einhalb Schuh, also etwa 16 cm starken, dicht nebeneinander gelegten 
Eichenholzern, schUttete darauf eine Ahnlehmschicht, in die man die sand
steinplatten bettete. Ober das Mittelalter hinaus hatten die Balkendecken der 
Famwerkbauten iiblimerweise keine DielenfuBboden, sondern Ziegelfliesen in 
Lehmbettung. Die Ubemahme dieser im Gebaudeinnern bewahrten und ge
wolmten Art auf den nicht iiberdeckten, gegen Regen und schnee nicht ge
schiitzten, Gang hat wohl zu seinem friihzeitigen Verfall beigetragen 11. Die 
sandsteinplatten des Laufgangs und undichte stellen der Fugen lieBen die 

9 Im Mittelalter war es durchaus tiblich in die starken Mauern der Tiirme und 
Gebaude Holzverankerungen einzubetten. Man glaubte, daB luftdicht einge
schlossenes Hob unverwtistlich sei. C. SCHAFDt fiihrte den 1868 edolgten Ein
sturz eines der Westtiirme der Stiftskirche in Fritzlar auf solche im Laufe der 
Jahrhunderte vermoderte Holzanker zurtick; denn im Schutt fand man die Reste 
der Holzer. Er baute 1870 den Turm wieder auf und gab den Helmen die jetzige 
Form. 
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Feuchtigkeit in das Lehmbett durchsickern. Die Eichenbalken, die auch von 
unten nimt beliiftet waren, vermoderten und verstoc:kten so mit def Zeit. 
Auf der Zeichnung von HISSEMER (Abb. 1) sind keine KreuzgewOlbe mehr zu 
sehen, kein Schildbogen am AnschluB des Galerieganges am Wilhelmsbau. 
Waren sie Anfang des 19. jahrhunderts nicht mehr vorhanden7 Die Zeichnung 
laJ5t auf einen geraden AbschluS schlieSen. Halte man die Wolbungen bereits 
im 17. oder 18. Jahrhundert entfemen miissen und erne gerade Decke einge
zogen 7 Es smein t so! 

WeiSbinder jOHANNES HApPEL von G r li n b erg bekommt 5 Gulden und 
1 Moth Korn fur das Oberkleiben, Binden und WeiSen der Kreuzgewolbe. 
Der Bau steht im Rohbau vollendet! Die Handwerkcr haben aber wenig Ach
tung vor der prachtvollen Bildhauerarbeit L u d wig j u P pes iiber dem Por
tal des Wilhelmsbaues gezeigt, ja, sie smeinen bas gewustet zu haben. Sie 
muBte renoviert und die farbige Fassung emeuert werden: 

"'0 fl 15 alb ahn 7 Reirhsthlr. Meister Adam Frandeen Bildthawer von 
Giessen van dem alten Furstlichen wapper! auff dem Schlop am Neuwen Bau, 
so alles zerbrochen undt zerstoJlen gewesen, aufJzubefJern, zu renovieren und 
wiederumb zu ergiinzen. 

30 fl Undt ein Maltter Korn Meister Hedderirh Kompff Mahler alhier, von 
dem alten furstlid .. n Wapffen auf dem srhlofJe ahm Newen Bauw, von feinem 
goldt, silber undt farben aufs zierlirhste zu mahlen Undt aufJzustaffieren" 10. 

Der Kramer JOHANNES SCHREIBER in Marburg liefert npleyweifJ zu anlegung 
des grundes ahm alten furstlichen wapffen". Der Sandstein mulSte ja mit Blei
weilS-Olfarbe grundiert werden, die Blattvergoldung usw. hatte sonst nicht 
gehalten. 

Auf der Zeichnung von Hessemer (Abb. 1) sind liber den Saulen in den 
Bogenzwickeln rechteckige skulptierte Tafeln skizziert. Nam den Rechnungen 
waren es Wappen. Sie sind heute noch, wenn audt in stark verwittertem Zu
stand vorhanden, eingesetzt in die AbsdtlulSmauer im Vorhof des Schlosses, 
links des Marstallgebaudes 11. Man hatte leider ein wenig wetterbestandiges 
weimes Material verwendet. Die Sandsteinplatten lieferte seiner Zeit fUr 
7 Gulden und 15 Albus FRIEDRlCH WERTIiER aus Fronhausen aus den Ron
hauser "Steinkauten ll

, wie es in der Redmung heilSt. Meister HANNSS ROTHER 

stellte das Geriist, setzte die fertig ausgehauenen "beiden fiirstlichen gemahl
ten wapffen" ein, vergielSt sie und befestigt sie mit Klammem. Er erhaIt da
fiir 6 Gulden. Ausfiihrlich werden die Bildhauerarbeit und Bernalung be
schrieben: 

"Adam Francken Bildhawer von G i e f1 e n auf Rechnung Zwayger Filrs t
lirhen wapffen so er ufs SrhlofJ .ur Neuwen Gallery baw, ledes 4 srhurh 

10 FUr eine andere Arbeit lieferte der Cramer NICLOISS KltTNCK fUr Meister HEDDE
:R.ICH KVMPFF ,,5 biimelin feins gold~, also emtes Blattgold, wie es heute noch in 
dUnnen Heftchen (genannt Biichelchen) zwischen SeidenpapierbUittem liegend 
verkauft wird. 

11 KUCH und NJEMEYER : aaO. Tafel167, 2. 
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hod, undt 3 schue breitt machen soli, defl soli er die furstl. wapffen auflwen
dig mU bildern undt mit zierlimen Compertorment verziehern undt aber den 
wapffen eine abdachung mU einem gesimbs zu machen, wie der Abrifl aufl
weiset verfertigen, So ist ihme worden 26 Reichsthlr. undt 1. Maltter Korn 
im gedinge zu geben versprochen. 

20 fl 12 hispanische Thlr. Meister loist Kolbe hoifmahler alhier von den 
beiden furstlichen wapffen fome ohn der Neuwen Gallery Bauw ... von fei
nem goldt Silber und farben zu staffieren undt mahlen, welches ihme also 
verdingt worden. 

Die in so leuchtenden Farben strahlenden Wappentafeln waren fremd und 
unharmonisch aus dem Bilde eines farblosen Steinbaues gefallen. Zu alIen Zei
ten, bis an das J ahr 1800 sah man in der Farbe einen wesentlichen und un
entbehrlichen Faktor der Gestaltung, in der Plastik, wie in der Architektur. 
Deshalb wurde auch der Sandstein des Bogenganges in kraftigem Rot getont. 
Spuren der Farbung sind noch heute am Unterbau (Nordseite) zu sehen. Die 
Baurechnungen sagen uns uber Farbe und Material: 

,,6 fl ahn 4 Reichsthlr. und 2 Moth Kom Meister weygandt wolffen weifl
binder alhier von dem Neuwen gange auff dem 5chlofl fornhero in stein farbe 
zu bringen undt oben ahn den Terminus Siiulgen die gewiichse mU farb en 
zu verschattieren lauth uhrkundt zahlt. 

1.4 fl1.5 alb vor 29 lb. Pleyweif3 so zu unsers gniidigen Fiirsten und herrn 
lV1ahler ArbeUt wie auch zur Anstreichung des Neuwell ganges ufm Schlof3 
difl gantze 'ahr uber alhier bei den Cramem das lb. vor lS alb. kauft. 

S fila alb vor 32 lb. Numberger Roth, so alhier bey den Cramem zu 
auf3streichung des Neuwen ganges ufm Schlof3e, wie aum zu etzlimen Schorn
steinen und sonstell zu allerhandt arbeitt zu verbrauchen, das lb. vor 5 alb 
kauft. 

26 fl16 alb lohannefJ Schreibem fiir farben so er lauth seines spezificier
ten Zettels dafl gantze Jahr iiber zu unsers gn. frst. ul1dt herrn Mahlerarbeitt 
wie auch zur Anstreichung der gewiichse am Neuwen gange bei ihm kaufft 
warden. 

6 lb. FirnllfJ dem Hoifmahler Zll Arbeitten geliefert. 
9 lb. Firnufl Meister weigandt wolffen dem weif3binder under die farbe am 

Neuwen gange zu machen geliefert." 
demselben: "Bleyweifl zum neuen Gange und zu den neuen Terminus-Siiul

chen mU Olfarbe anzustreichen." 

Im Iahr 1486, also 140 Iahre friiher, gab man den Malem und Weillbindem 
gelbe Erde, also Od<er aus Griinberg, und 1575 "hat Marten dey karnknecht 
1.8 alb 41/ 2 h. erhalten, als er Nornberger Rodt zur anstreichung der canzlei" 
aus Frankfurt holte. Das Bindemittel beim Anstrim der Kanzlei war Casein, 
eine Mischung aus Milch und Weillkalk, denn der "Hainburge" mugte dazu 
womentlim 10 I Milm aus der Marbam besmaHen 12. Es kamen damals nur 
die kalkemten Erdfarben: Od<er (gelbe Erde), Eisenrot (aum genannt indism-, 

12 JUSTI: aaO. 79. 
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pompejanisch-, englisch-, Niimberger Rot (roter Bolus) ", Schwarz (Holzkohle, 
Rufl, Knochenrufl), griine Erde und Kupfergriin (Griinspan) in Frage. Nach un
seren Rech.nungen ist hauptsachlich Rot verwendet worden.1590 lesen wir: "Rote 
Farbe den meurern zur Anstreic:hung der daffelstuck zwischen sloss und neuem 
Bau inglejdJen daneben den steigen uMd sonsten urns tor herum". Nach den 
nom an einzelnen Steinen haftenden Spuren waren die Anstrime ein leuch
tendes Rot, keine blasse Steinfarbe. 

Auch die Schloflgebaude waren natiirlich einst farbig. Bis urn 1860 bedeckte 
das grofle Zifferblatt der Schlofluhr das Maflwerk des mittleren Kapellen
fen sters. Es hatte, als man es abnahm, urn es hoher am SchloBturm anzubrin
gen, durch rund 300 Iahre die alte AuJlenfarbung geschiitzt: Wandflachen 
weilS, die Architektur, Eckquader, Gesimse und MalSwerk rot 14, Es war das ein 
Neuanstrim des IS. J ahrhunclerts. Die Polyduomierung der Erbauungszeit, 
Ende 13. Jahrhundert, entsprach nam eARL SCHAFER 15 der Innenausmalung 
der Kapelle: "Quadermuster aus weiBen Fugen auf hellrotem Grund". Der 
Rittersaalbau hatte entsprechend weiBes Fugennetz auf leuchtend ockergelbem 
Grund. Am "Neuen Bau" von 1497 aber hoben sim die Gesimse, Fenster
und Tiirumrahmungen in roter Quadermalerei von glattweiBem Grunde der 
WandfHimen ab. Denn mit dem Ausgang des 15. Jahrhunderts anderte sim 
allgemein die mittelalterliche Farbskala der kraftig farbigen Wandflachen mit 
weiBem Fugennetz in farbige Einzelglieder auf weiBer Wand. Das Bild wurde 
helier, lichter. 

Im gleimen Jahr wie der Galeriegang - 1626 - wurde westlich des Schlosses 
im Lustgarten das Judicierhaus und die Rennbahn fUr Turniere, Stemen nach 
Tiirkenkopfen und Ringelrennen erbaut. Ober die farbige Gestaltung lesen wir 
in den Redmungen: 

,,12 fl ahn 8 Kthlr. Meister Hannil Gesell undt Barthel Failel VDn Gieilen 
von den Zweyen Giebeln aul dem bender undt Reithhause auf der Rennbahn, 
wie auch VOn dem ]udicir Hau/3 c, auf3wendig herumb weifJ Zll binden, roth 
zu. streichen Undt zu 6hltriil1ken. 

5 fl Meister Barthel Failel VDn Gieilen, von alle den Staketen neben dem 
thore fur der Rennbahn, Roth und wei/3, eines umb das andere ahn zu
streichen. 

Vor Nurnberger roth: 

21 fl 20 alb lohannes schreibem wiirtz Cramem alhier vor 130 lb Rothe 
farbe, so bey ihrer Zumachung der Quadern undt zu ahnstreichung der 
schranken und staketen uif der Rennbahn. 

13 Rote Erdfarbe kommt in der Natur vor. Im Mittelalter hat man sie auch durch 
Erhitzen aus gelbem Ocker gewonnen, so beschreibt es Theophilus Un 3. KapiteJ 
seiner ... Schedula diversarum artium". 

14 JUSTl: aaO. 68. 
15 C. SCHAFER: Gotisme Wandmalereien in Marburg -+- Deutsche Bauzeitung (Ber

lin 1876) 324 u. 1879, 33 + C. SCHAFER: Von deutscher Kunst (Berlin 1910) 
129-148. 
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z8 fl 6 alb Eberharth Stengeln van allendorpf undt anderen, vor 273 lb 
Rothefarbe, so bey ihnen zu aupstreichung der Rennbahn .. . gekauft. 

1 fl 18 aIb dem lustgiirttener alhier, laut ZetteIs vor 32 Mas Milch, so die 
weipbender aut der Rennbahne zu den Quadern undt schranken verbraucht." 

Der Verbraucn von roter Farbe war offenbar betrachtlich. Auch die Biirger
hauser trugen ihr Farbenkleid. AIs die zweite Hochzeit des Landgrafen Moritz 
1603 in Schmalkalden gefeiert werden sollte (sie fand in Abanderung des 
Planes am 22. Mai in Dillenburg statt), gab der Landgraf aus seiner Scha
tulle dem Rat 100 Dukaten, urn damit das Kaufhaus lImit Malwerk und an
derem vcn neuem aU5zuputzen" und die Hauser urn den Markt rot und weBs 
zu streichen la. Es fehlten in Hessen auch nicht ornamentale und figiirliche 
Fassaclenmalereien an offentlichen und landesherrlichen Bauten. Im Rem
nungsregister der Kosten des 1569-70 erridlteten "Oberhofs" in Biidingen 
lesen wir va n Meister Wilhelm dem Mahler, "so die Gicbel gemahlet". Der 
Wandputz def Riickseite des Hauses zeigt noch heute die Spuren der Grau
in-Grau-Malerei, Figuren- und Landschaftsbilder van Ranken- und Sdmor
kelwerk umrahmt 17. A I b r e C h t D ii r e r schreibt in seinem "Tagebuch der 
Reise in die Niederlande" 1520 von Antwerpen 18 : "Ich hab dem Tomasin 
ein Visirung gemacht rnit halben Hirblein und gerissen (= mit der Feder 
gezeidmet), darnach er sein Haus wird lassen malen. " Die Betrachtungen 
lielSen sim auf Grund der Bauredmungen nom weiter spinnen, sie wiirden 
aber nichts grundsatzlich Neues bringen. 

Dall in alien Zeiten und bei alien Yolkem bis an das 19. Jahrhundert alle 
Architektur, auch das AuBere der Gebaude farbig war, ist merkwiirdigerweise 
heute in weiten Kreisen unbekannt. Versume, die historisch und durch Spuren 
gesicherte Farbgebung zu emeuern, wirken schockierend und wecken Protest. 

CARl SCHAFER (1844-1908), der Architekt des Marburger Universitatsge
baudes, schrieb in seinen 1876 und 79 in der l1Deutschen Bauzeitung" ab
gedruckten Abhandlungen : "Gotisme Wandmalereien in Marburg" 111 : 

"Von jedem Werke der romanischen und der gotischen Kunst darE man, ehe 
eine genaue Untersuchung das Gegenteil erwiesen hat, mit hoher Wahrschein
lichkeit annehmen, daB es zur Zeit seiner Vollendung im Schmucke der Farben 
stand. Es gibt eine lange Periode wahrend welcher es Regel war, kirchliche und 
profane Gebaude n i c h t nu rim Inn ern de r R a u me , son d ern a u c h 
im AuBeren zu polychromieren." 

16 C. KNETSCII: Schmalkalden am Ende des 16. Jahrhunderts. "* Neue Beitrage zu r 
Geschidtte des deutsmen Altertums (Sdtmalkalden, 1929) 34. Lieferung. 

17 H. WACNER, KunstdenkmaIer im GroBherzogtum Hessen, Provinz Oberhessen, 
Kreis BUdingen (Dannstadt 1890) 76 u. 78. 

18 ALBRECHT DORERS Briefe, Tagebilcher und Reime (Leipzig o. J.) VOigtHinders 
QuelIenbiimer Bd. 25, 83. Tommaso Bombelli war einer der reichsten Seiden
handler Antwerpens. 

19 SClIAfER, aaO. 129- 148. 
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Er nennt das eine befremdliche, aber durmaus geskherte Tatsache. Dies 
Wissen gab er als Professor und Lehrer der mittelalterlichen Baukunst an den 
Temnismen Hochschulen Be r 1 i n und spater K a r 1 5 r u h e an viele Gcne
rationen von Armitekten weiter. Die Kunstwissensmaft nahm davon keine 
Kenntnis. Es spddlt allen uns anerzogenen Begriffen von Materialedttheit 
Hohn. Bei 5 ch a fer ist zu Iesen, daB die auJleren Quaderflachen der Elisa
bethkirdle in Marburg "ganzlich mit einem auBerst diinnen Putz tiberzogen 20, 

rot geHirbt und schlieBlich wieder mit we~er Farbe Fugen (und zwar nlcht 
immer auf den wirklimen Steinfugen) aufgemalt waren u

, DaB die Gliederun
gen und Kehlen der Fenster ockergelb ausgestrimen waren, kann man noch 
heute an Fenstern des nordlichen Seitensdtiffes sehen, auch an vielen Stellen 
geringe Spuren der roten Putzschlamme, z. B. an Quadern des siidlichen 
Kreuzarmes, obwohl bei der Restauration vor iiber hundert Jahren das AuBere 
der Kinhe wiederholt mit Salzsaure abgewaschen worden ist. Am siidlichen 
Portal sind Reste eines, allerdings erst dem 15. J ahrhundert entstammenden, 
Gemaldes, u. a. Maria mit dem Jesuskind, zu erkennen. Prachtvoll muB einst 
das Westportal in Farben gestrahlt haben. Es waren 

",aIle Partien des vollendet smonen Laubwerks vergoldet. Die Griinde und Futter 
dieses laubes waren in kraftigem Rot, Blau und Griin gefarbt, die Gliederungen 
des Portalbogens in den Staben weiB, in den Hohlkehlen blau und rotbraun. Die 
Portalsaulen hoben sim mit weiBen Smliften von dem roten Quadergrund der Ge
wande ab, die Figuren hatten nam Art der Apostelbilder im Kolner Dommor 
gemusterte Gewander in Gold und leuchtenden Farben .... 

Die Beschlage der mit farbigem Pergament iibcrzogenen Torfliigel waren 
vergoldet! Datieren IaBt sich die farbige Fassung des AuJleren der Kirche in die 
Zeit zwismen 1260 und 1275, jedenfalls nom vor den Anbau der Sakristei. 

Der Anstrirn aum des .Au.Beren erst brachte die Vollendung eines Werkes. 
Viele der gro.Ben Dome und Kirchen des Mittelalters sind, bei der damaligen 
langen Bauzeit, durch politische Ereignisse, Zeiten wirtsmaftlichen Nieder
gangs nie vollendet worden. Ein bezeidmendes Beispiel ist der Dom in 
Wet z I a r. Begonnen wurde er im letzten Viertel des 12. Jahrhunderts, doch 
blieben die Westteile, die gro.Bartig geplante Turmfront, im 16. Jahrhundert 
mitten in den Arbeiten jah stecken. Sie kamen als Torso auf uns. Mit dem 
Atillenanstrich wartete man aber nimt bis zur Vollendung des Ganzen. Fertig 
gestellte Abschnitte, z. B. der Chor, erhielten, wie bei Gelegenheit der Wie
derherstellungsarbeiten 1903-1911 festgestellt wurde, unmittelbar ihre farbige 
AuBenflachenbehandlung, rot rnit weiJlern Fugennetz wie 5t. Elisabeth in Mar
burg. 

Der Chor in Wetzlar ist 1240 begonnen, Querhaus und Langschiff urn 
1255. Der an der Siidwestecke am AnschluB des Querhauses an den Chor 
hochgefiihrte schlanke Treppenrundturm wurde schon etwa zehn Jahre nach 

20 Da Kalkfarben auf Stein nur schlecht halten, auf frischem Putz aber unverwiist
lich (al-fresco-Technik), hat man offenbar die Sandsteinquader mit einem sehr 
diinnen Kalkputz - einer Art Schlamme - als Farbtrager tiberzogen. 
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seiner Fertigstellung durch die Ostwand des Querhauses teilweise eingebaut. 
Der siidlime Querschiff-Flugel iiberragt ja das Chorhauptgesims urn 4,30 m. 
Wie E. 5 tie h 1 (1906)!1 berimtete, muBte dieser Treppenturm wegen seines 
schlechten baulichen Zustandes teilweise abgetragen werden. Dabei kam seine 
seit elwa 1250 durch die Querhauswand zugeded<te Augenhaut zu Tage, 

",an der sim die alte PutzfHime nom hinab bis auf das Hauptgesirns vorfand, 
und zwar bestehend aus einem in de r M ass e rot li c h g e far b ten, gtatt 
gestrichenen Mortelputz, auf den mit weiSen Fugenstrichen eine regelmaSige 
Quaderung aufgemalt war. Die Hahe der Quadem betrug durchschnittlich 40 cm .. . 
Die rote Farbung des Martels scheint durm Beimengung zerkleinerten roten Eisen
steins, wie er am Orte bricht, oder roten eisensteinhalHgen Sandes erzielt wor
den zu sein. Eine genaue Untersumung der Chormauerflamen ergab nur an den 
gesmiitzt liegenden Stellen innerhalb des auSeren siidlichen Umgangs am Chor
geviert geringe Reste von roter Farbung ... An e i n e r SteUe ist auch hier in der 
Masse gefarbter Martel festzustellen, an den iibrigen nur weiSer MarteI mit 
auSerer roter Tonung. Will man nicht annehmen, daS nur an der ersteren Stelle 
der Martel urspriinglich ist, die andem aber erner spateren Emeuerung entstam
men, so muS gefolgert werden, daS man nur gelegentlim den vorhandenen roten 
Sand sich zunutze machte, ohne die Farbung in der Mortelmasse zum Grundsatze 
2 U erheben. N 

Mit jeder "Wiederherstellung", mit jedem Umbau und Anbau an den alten 
Bestand verschwinden zumeist radikal die letzten Spuren einstiger AuBenbe
malung. Urn sie, wenn auch nur auf dern Papier, fur die Denkmalskunde, die 
Baugeschichte zu erhalten, sind in den Abbildungen 3-7 verschwindende oder 
bereits verschwundene Zeugen als gelegentliche Einzelbeobachtungen an fiinf 
hessischen Kirchen : 

der Stiftskirche in Wet t er, 
der Kirche auf dem C h r i s ten b erg, 
der T otenhofkopelle SI. Michael in M a r bur g , 
der Dorfkirche in M 0 r n s h a use n an der Salzbode, 
der Stadtpfarrkirche in Ra use hen b er g, 

aufgezeichnet. 

Zehn Kilometer nordlich von Marburg liegt die Stadt Wet t e r mit ihrer 
im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts erbauten ehem.ligen Stiftskirche. Sie 
gehort wie der Dom in Wetzlar zur Gruppe der von der Elisabethkirche ab
hangigen hessischen HalIenkirchen. Wie man annimmt, war bei ihr ein 
alterer nom in romanischen Formen verhafteter Baumeister aus der westfiili
smen Schule am Werk. Der Bau ist in seinen Proportionen, vor allem aber 
im Detail der Bildhauerarbeiten derber, ja bauerischer als Marburg. Aus Hau
stein sind nur die Bauglieder, die MauerfHichen bestehen aus Bruchsteinen, 
einst verputzl. Im 15. Jahrhundert hat man im Winkel zwischen Chor und 

21 E. STlEHt., Baulicher Befund am Chore des Wetzlarer Doms. + Zentralblatt der 
Bauverwaltung 1906, Nr. 37, 229 . 
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Abb. 4: 5 t i f t ski r c h e in Wet t er, 
bemalter Fries untet dem Hauptgesims des Chores 

Nordquerhaus eine Sakristei mit einem FachwerkobergeschoS angebaut :!:!. 
Dieses ObergeschoB wurde bei der Renovierung der Kirme 1859-60 wieder 
abgebrochen und das Dach urn ein Sto<xwerk tiefer gelegl. Dabei kam ein 
kurzes StUck eines romanisierenden Laub- oder Palmettenfrieses cler urspriing
lichen AWlenbemalung der Nordchorwand zu Tage (Abb. 3) . Es war seit dem 

22 Abb. -+- HESSEMER aaO. 6. 
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Abb. 1: G a I e r i e g a n g v 0 n 1 6 2 5 - 2 6 a m M a r bur g e r 5 chI 0 B 
Skizze von F. M. Hessemer 1827/28 
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Abb.2: "Die Terminus-Saulchen", 
Sandsteinbaluster der Brtistungen des Ganges 
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Abb.3: Stiftskirche i n Wetter, 
AnschluB der Chornordwand an das Querhaus 
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15. Jahrhundert unter dem Sakristeidam erhalten geblieben. Bei Reparatur
arbeiten ergab sim vor nunmehr 50 Jahrcn die Gelegenheit, mit Hilfe einer 
Leiter an das Objekt heranzukommen und den gemalten Fries zeimnerism 
aufzunehmen, die Farben festzustellen (Abb. 4) Gemalte Gesimsfriese sind ein 
Ersatz ftir reimer profilierte oder ornamentierte Hauptgesimse in Haustein 
oder in Bildhauerarbeit, sie sollen dem Gesims mehr Gewimt verleihen. In 
Bayem bildet der gemalte Fries wahrend der Spatgotik eines der bemerkens
wertesten Smmuckglieder der Kirmenbaukunst 23. 

Das Hauptgesims des Chores in Wetter ist grob in Brumstein vorgemauert 
und in Kalkstuck geputzt beziehungsweise gezogen. Vnter dem untersten 
Gesimsglied Hiuft der 28 cm breite Fries, einst umgab er den ganzen Chor 24. 

Auf weiBem Grund sehen wir gegensHindige dunkelrote S-Formen auf einem 
Sockel mit griinen Zwickeln und Dreiblattern stehend, darunter ein vier Zen
timeter breites ockergelbes Band von weiBen Linien eingefa.Bt. An den Glie
dem des Hauptgesimses sind noch Strime und Farbflachen zu erkennen, 
aber nicht mehr das System der Gesamtfarbgebung. Der urspriingliche 700 
Jahre alte Wandputz unter dem gemalten Fries - an dieser Eeke noch im 
Zusammenhang erhalten - ist sehr hart und hat durch Beimischung von Baek
steingrus eine deutlim rosa Farbung. Die Laibungssmrligen des Kleeblattfen
sterma.Bwerks zeigen, wie an den Fenstern der Elisabethkirche zu sehen, 
ockergelbe Farbreste. Ob man den Putz in seinem nattirlimen BlaBrosa be
lassen, ob man ihn zusatzlich durch Anstrich hellrot gefarbt, ist nicht mehr 
zu erkennen. Er iiberzieht - Abbildung 3 zeigt es deutlim - als wenige 
Millimeter starker Putz auch die Hausteine der Fensterspitzbogen. 

Beimischung von Ziegelmehl und Ziegelsplitt unter den Kalkmortel kennen 
wir von den Romerbauten her. FELIX KREUSCH 25 fand am Westwerk des 
Aachener Mtinsters, also fa st 1200 J ahre alte 

IIsacktuchgroBe Stellen des urspriinglichen AuBenputzes mit Ziegelmehl und 
-splitt von steinharter Beschaffenheit. Er iiberzieht 5 bis 10 mm stark gleichmaBig 
die Werksteine, Bruchsteine und Fugen des MauerwerkesH

; 

und weiter : 
"Die F1ache der Westnische selbst zeigte auf dem steinsichtigen AuBenputz mit 

Zicgelrnehl und -splitt eine diinne und sehr harte rote Schlemrne." 

An der Nordwand der alten Dekanatskirche St. Martin auf dem C h r i -
s ten b erg im Burgwald (Kreis Marburg) waren nom bis vor kurzem 
groBere Teile des AuBenputzes der Bauzeit, also des 11. J ahrhunderts, erhalten, 

23 H. PHLEPS, Die farbige Architektur bei den Romern und im Mittelalter (Berlin 
1930), 90. 
E. HANfSTAENGL, Hans Stethaimer, eine Studie zur Spatgotischen Ardtitektur Alt
Bayems 1912. 

24 G. UNGEWJTTER, lehrbuch der gotischen Konstruktionen 1858, Tafel CH, Abb. 
1062. 

25 E. KREUSCH, Dom zu Aachen (Aachen 1958) 72. 
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Abb. 5: Kirche auf dem Christenberg , 
AuBenputz der Nordseite 

Das Mauerwerk besteht aus ziemlim gleimmaJlig kleinschimtigen Brum
steinen, lagerhaft vermauert. Zwischenclurm sind wenige Schichten "opus 
spicatum#, ahrenformiges Mauerwerk, eingelegt. Die Fugen waren biindig 
ausgespeiBt, der Mortel mit der Metallkelle gebiigelt, so daB sim eine glalte 
OberfIame ergab, in der van den Steinen nur die Hohen cler Vorderfla.men 
simtbar blieben. Mit der Kante der Kelle halte man Rillen als Vorzeim
nung fur ein Fugenmuster eingedriickt. Die ganze Wandfliidte war rot ge
Hirbt mit einem weiBen Fugennetz (Abb. 5). Bei Renovierungsarbeiten var etwa 
10-15 Jahren ist der alte Mortel tief ausgesmlagen und die Flame stein
sirntig beworfen warden, Ruinenromantik! Die Aufnahmezeichnung mag den 
alten Zustand iiberliefern . 
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Besonders gut erhalten war noch vor dem 1. Weltkrieg der ursprungliche 
AuBenputz und -anstrkh der Nordwand des "Michelchensll in M a r bur g I 

worauf schon Carl Schafer (a. a. 0.) vor 90 Jahren hingewiesen hat. Die 
Kapelle 51. Michael auf dem Totenhof fUr die Pilger zum Grabe der 
hI. Elisabeth ist 1270 geweiht. Alle Architektururteile wie Fenster, TUren, 
Strebepfeiler usw. sind in Haustein (Sandstein), die Mauern in Bruchstein 
ausgeftihrt. In den noch weichen glatten Wandputz, der sich auch Uber die 
Eckquader - dort nur als wenige Millimeter starke SchJ.amme - hinzieht, sind 
wie an der Kirche auf dem Christenberg waagrechte Linien fUr ein Fugen
muster eingeritzt. Die Schichthohe ist gleichmaBig und unabhangig von der 
Hohe der Sandsteinquader 31 cm. Die ganze FUi.che war rot gefarbt. Die 
weH.~en Fugenlinien sind etwa 12 mm stark. Da diese Farbung dem Sach
verstand unserer Zeit als einem mittelalterlichen Bau nicht wohlanstehend 
erschien, hat man die FHichen irgendwann nach 1907 dunn einen dunkel
braunen Zementfarbenanstric:h "auf alt" renoviert. 

Aus der Mitte des 13. Jahrhunderts bringt MACNUS B ACKES in den "Nassau
ischen Annalen" (77. Band, 1966) einen eingehenden Bericht uber die far
bige Ausgestaltung der a!ten - dem Abbruch geweihten - Pfarrkirche zu 
K a m p am Rhein (Untertaunuskreis). Danach trug der gesamte AuBenbau auf 
weiBem Kalkfarbenanstrich eine leuchtend rote Fugenmalerei. Die Schicht
hohe der sich gleichmaBig Uber Wandputz und 5trebepfeiler erstreckenden 
gemalten Quaderung ist 37 bis 42 cm, die Starke der roten Fugenlinien 
etwa 2 cm, die "Vorzeidmung" wie an St. Michael in Marburg aIs diinne 
Ri tzIinie im Pu tz. 

Dieses Markieren der Fugen im nom frismen, nicht erharteten Mortel -
smon an romischen Bauten beobachtet - findet sich bei uns vom 10. bis ins 
13. J ahrhundert, in Frankreich schon an merowingisch.en und karolingischen 
Kirchen ("faux joints"). Klirzlich aufgedeckte Spuren an den Bruchstein
seitenwanden der sogen. "Konigshalle" in L 0 r s c h weisen die Technik der 
II faIschen Fugcn" aber auch bei uns bereits fur die karolingische Zeit nach. 
Sie ahneIn denen der Christenbergkirche (Abb. 5, rechts)i sind nur breiter, 
etwa 2 cm und mehr. 

Abbildung 6 endlich bringt mit M 0 r n s h a u s e n an der 5a1zbode das 
Beispiel eines sehr bescheidenen Kirchleins. Das Dorf 1275 als 1\.!oroldes
hausen urkundlich erwahnt, hatte nach REIMER 26 1502 fiinfzehn Manner 
und 75 J ahre spater 78 Haushaltungen. Es Hegt 13 km sUdwestlich Marburg. 
Heute zahlt es 1265 Einwohner, deshalb ist das alte Kirchlein trotz Einspruchs 
der Denkmalspflege dem Abbruch verfallen, denn man hat eine neue groBe 
Kirche erbaut und will kein Geld mehr fUr die Unterhaltung der alten auf
wenden. Das nHandbuch der deutschen Kunstdenkmaleru von D EHIO/GALL 
(Ausgabe 1950) erwahnt sie und schreibt: Romanisches 5chiff und Chor
turm ... am Schiff Pforte mit Rundbogen "aus wechselnd rotem und weiBem 
Steinli

• Das ist irrig! Am Bau fand sich - abgesehen von der 86 x 102 cm 

26 REJMER. -+- Anm. 6. 
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Abb.6: Kirche in Mornshausen a. d. Salzbode 
Portalbogen des Siideinganges 

gro.Ben Altarplatte aus rotem Sandstein - kein einziger behauener Stein. Er 
war ein reiner Putzbau. Das sehr rohe, formlose Mauerwerk aus Grauwacke
schiefer war click mit Kalkmortel verputzt. Die nue 1 Meter breite, spater 
eingebrochene Nordpforte und die wenigen Fenster hatten Zargen aus 
Eimenholz5Io11en. Die der Erbauung5zeil angehOrende 1,20 m breile Slid-
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pforte aber war offenbar sdl.On seit J ahrhunderten auBer Funktion und zu
gemauert. Deshalb hatte sich der ursprungliche AuBenputz hier nom gut er
halten. Der Putz war am Tiirbogen gegHittet, durch eingeritzte Linien die 
obere Bogenform und die elf keilformigen Bogensteine markiert und im 
Wernsel rot und weiB polymromiert. Die Farbe, der auffallende Farbwechsel, 
verlieh dem Eingang zum sehr besch.eidenen Kirmlein Bedeutung, machte ihn 
zum "Portal". Das Motiv der Bogen mit wechselfarbigen Keilsteinen finden 
wir schon an romischen Bauten und besonders verbreitet in der romanismen 
Baukunst. Im norddeutsrnen Backsteinbau wemseln an den Bogen ungla
sierte mit glasierten Steinen. Wie im iibrigen der Putz des AuBeren an der 
Momshauser Kirche behandelt worden war, lieB sich bei dem ruinosen Zu
stand der Mauern nicht mehr feststellen . Ansmeinend hatte man ihn im 
Naturton belassen. 

Bei der Erwiihnung der AuBenbemalung der Marburger SchloBkapelle 
Seite 20 war gesagt, daB ausgangs des 15. Jahrhunderts allgemein der stark 
farbige Wand ton dem hellen WeiB wich. Ein nom gut erkennbares Beispie! 
dieser Farbgebung aus dem Jahre 1453 bot bis vor kurzem die Stadtpfarrkirche 
in Ra us e hen b erg, Kreis Marburg (Abb. 7). Bei rein weiBen Wandflii
men waren Sockel, Strebepfeiler, Gesimse und MaBwerkfenster englischrot ge
strichen. Dieser Ton griff beiderseits des Anschlusses der Strebepfeiler auf die 
geputzten WandfUi.chen mit 28 cm breitem Band iiber. Ebenso umrahmte ein 
15 cm breiter Streifen die Fenster. Das meist sehr helle Erdrot hat man offen
bar fri.iher, urn das fatale Rosa zu vermeiden mit ".caput mortuum" abgetont. 
Die Grenze zwischen Rot und WeiB konturierte eine schwarze Linie. Geringe 
Spuren an der Wand des siidlichen Schiffes lieBen auf einen aufgemalten 
Bogenfries unter dem Hauptgesims schlieBen. Auf unserer Abbildung 7 ist er 
als Spitzbogenfries frei erganzt. Das breitere die Strebepfeiler begleitende 
Farbband und die smmalere Rahmung der Fenster erhohte fur das Auge noch 
die Schlankheit der Wandfelder. Die schwarzen Konturen strafften und faBten 
die Form. Die farbe kann so die Armitektur in ihrer Wirkung steigern. 

DaB der Zeitstil mehr EinfluB auf die Polychromierung hatte, als etwa die 
Naturfarbe des Baumaterials, dafur haben wir ein - wenn auc:h Hessen fern
liegendes - bezeichnendes Beispiel aus dem norddeutschen Ziegelbau. Die 
Au15enflachen der berilhmten, 1225-1238 erbauten Zisterzienser-Klosterkirche 
Do b r i 1 u g k (Kreis Luckau) waren auf dem Backstein dunkelrot mit weiBem 
Fugennetz gestrichen. In den Hussitenkriegen (1431) brannte die Kirme aus. 
Bd der Wiederherstellung iiberzog man die Fassaden dem neuen Zeitstil ent
sprechend mit einer 2 mm starken weiBen Putzschlamme und einem roten 
Fugennetz im Backsteinformat (Schichthohe 11 cm) 27. 

Im Friihjahr 1966 ist die Kirche in Ra use hen b erg in der Farbgebung 
des 15. Jahrhunderts, weiB und englischrot, wieder angestrichen worden, wenn 
auch unter Weglassen der smwarzen Rahmenstriche. Die Denkmalspflege in 

27 Der Verfasser war in den Jahren 1906-08 als BaufUhrer bei den Wiederher
stellungsarbeiten dieses Baudenkmals Hitig . 
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Abb. 7: K ire h e in Ra use hen b erg 
AuBenbemalung am Chor von 1453 
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Hessen hat also bei Wiederherstellung mittelalterlimer Gebaude wieder auf die 
Farbe a1s MitteI kiinstlerischer Gestaltung zuriickgegriffen. 

Sechs Iahre nach den Veroffentlichungen der Marburger Befunde, im Iahre 
1881, nahm Schafer noch einmaI Stellung zu der Frage der Au15enbemalung, aIs 
man am L i m bur g e r D 0 m den nam seiner Uberzeugung mittelalterlimen 
Putz mit den Spuren der alten Polychromierung abschlug, und das zu Tage 
tretende rauhe Brumsteirunauerwerk mit Portlandzement breit ausspeiste:!8. 
Man meinte, befangen in der irrigen Ansmauung der Zeit, damit den ur
spriinglimen Zustand wiederherzustellen. Wie wiirde der mit seiner Lehre 
damals so heftig angegriffene Smafer lamen, wenn er sahe, daB zur Zeit Teile 
des Limburger Doms eingeriistet sind, die Tiirme des Siidquerhauses neu ver
putzt und die Farbproben eine architektonisme Bemalung leuchtend ockergelb 
und silbergrau auf hellwei15en Grund zeigen. Auch die benachbarte Kirche des 
Klosters A r n 5 t e i n steht wieder im Schmucke leuchtender Farben wie eine 
Krone iiber den Wiildem. 

Eine Zusammenfassung des ganzen Komplexes bringt HERMANN PHLEPS in: 
Die farbige Architektur bei den Romem und im Mittelalter (Berlin 1930). 
Den Meistem der mittelalterlichen Dome und Monamentalbauten, ja den 
Architekten der prachtvollen Barock- und RokokoschlOsser mussen wir wohl 
Kompetenz in Fragen des Geschmackes, eines kultivierten kunstlerischen Ge
fiihls, zugestehen. Wenn sie ihren Werken - wie var ihnen Agypter, Grie
men, Romer usw. - auch im AuBeren ein farbiges Gewand gaben, bedeutete 
das Steigerung, Vollendung des ihnen vorschwebenden Bildes, "abschlie15ende 
Arbeit des Baumeisters an seinem Werk. 1I Das Prinzip der Materialechtheit 
und das Verbat des Anstrims van Hau- und Backstein hat erst der Klassizis
mus unter Schinkel (1781-1841) gebracht. Mit der Romantik, der Ruinen
schwarmerei kam die Empfindung fur das Wei!~ griechischer Tempel - man 
wuBte nicht, daB auch der Marmar einst palychramiert war - fUr die Material
farbe, die Patina des durch Alter mannigfach verfarbten Natursteins, des Hol
zes, des Eisens. 

lm Suden, in Schwaben, Bayem, im Lande def Putz- und Stuckfassaden 
ist die Tradtian der Farbe in der Architektur nie abgebrochen, und sie feiert in 
unserer Zeit sagar frohliche Urstand. Es sel, urn ein Beispiel zu ncnnen, an 
Obersmwaben oder an eine Stadt wie M e m m i n g e n erinnert. Dem Kunst
histariker gelaufiger sind die mit einer reichen Barackarmitektur und uppigen 
figurlichen Szenen in Frescotedmik bemalten Fassaden z. B. im alten A u g 5-

bur g ". Hier handelt es sich um Werke bedeutender Kilnstler. Vielfach 
waren es die gleichen Meister, welme die monumentalen Wand-, Decken
und Kuppelgemalde der Kirmenraume und Sdtlosser smufen. H a n 5 Ho 1 -

28 C. ScuAFER: Der auBere Putz am Limburger Dome -+- Deutsme Bauzeitung 1881, 
59, abgedruckt in C. SCHAFER.: Von Deutsmer Kunst (Berlin 1910) 154 u. 155. 
W. WEYRES: Der Georgsdom zu Limburg (Limburg 1935), 45: Die auBere Be
malung der Stiftskirme. 

29 F. v. TmERscH: Die Augsburger Fassadenmalereien (Miinmen 1902). 
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be i n (1497-1543) fiihrte als junger Meister Fassadenmalereien in Luzem 
und Basel aus. NachblUte dieser hohen Kurlturleistungen sind die Bauem
hausmalereien in den AlpenHindem 10, Auch rue Kirchen in Backsteinrohbau, 
wie die M ii n c hen e r F r a u e n k ire h e und St. Martin in La n cl 5 hut 
hatten im Mittelalter eine aufgemalte, dem Backsteinbau durmaus wesens
fremde Hausteinarchitektur. 

Ob wir nun heute wieder allgemein zur Farbe zuriickkehren sollen, steht 
auf einem andern Blatt. Die technischen Voraussetzungen sind gegeben. Die 
modeme Chemie hat ncben wetterbesHindigen Bindemitteln ein FiiJJhom 
neuer Farben ausgeschiittet. Dam darin ste<kt aum ein Flum. Oer Umgang mit 
dem verwirrend AlIzuvielen verlangt ein feines Farbempfinden, verlangt weise 
Zurlickhaltung; denn farbig ist ja nicht auch bunt. Da hatten es die Alten 
leichter, weil die wenigen Erdfarben, uher die das Mittelalter fur AuBenan
stciche verfligte, irnmer harmonism zueinander standen. KARL GRUBER 31 

smrieb 1961 " ... die farbige Haut war eine selbstversUindige Forderung von 
der Antike his in den Barock, das Wie der Farbe aber, ob bunt oder nur in 
Grau- oder WeiBtonen, das blieb dem Gesmmackswandel der Zeiten vorbe
halten. Wo in der alten Baukunst ein stark fachiges oder gac kostbares 
Material vorlag, wie etwa farbiger Marmoc, da hat man, wie an den Marmor
fassaden von Orvieto oder Siena, selbstverstandlich den Baustoff in seiner 
Naturfarbe sprechen lassen." 

N a c h t rag zu Seite 17 Lehmbettung auf Balkendecken betreffend: 
Als man im letzten Jahr dem sogen. "Rittersaal" des urn 1360-65 erbauten 

zweistooogen Wohnbaues der Biedenkopfer Burg einen neuen FuBbodenbelag 
geben wollte, fand man, daB die Eichenholzbalken liber dem 7,50 x 13 m 
groBen ErdgesdtofS eine 25 cm starke schwere Lehmsmiittung auF rauh gespal
tenen Eichenschwarten trug, auf die einst ein Ziegelfliesenboden verlegt war. 

(Hinterlander Geschichtsbliitter 46. Jg. Nr. 3) 

30 F. ZEn: Bauernhliuser und volkstiirnliche Hausmalereien im Bayerischen Hoch
land (Frankfurt a. M. 1900). 

31 K. GRUBER: Friedrich Ostendorf, Karl Weber und die Schafersmule im Wandel 
der Generationen + ,.Ruperto-Carola" Mitteilungen der Vereinigung der 
Freunde der Studentensmaft der Universitat Heidelberg e. V. XIII. Jahrg. Bd. 29, 
Juni 1961. 
Gruber war Ordinarius der Baugeschichte an der Techn. Hochschule Darmstadt 
und Kirchenbaumeister der Evangel. landeskirme in Hessen und Nassau. Am 
12. 2. 1966 ist er im 81. Lebensjahr verstorben. 

Abb. 1 aus F. KOCH und B. NIEMEYER. aaO. Tafel 137, 3. 
Abb 2 und 3 nam Aufnahrnen des Verfassers. 
Abb. 4- 7 nam Aufnahmezeimnungen des Verfassers. 
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