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Die "Wehrkirche" in Niederasphe 
Historisch-kunsthistorische Analyse einer mittelhessischen "Dorll<irche" 

Gabriele Nina Bode/Michael Losse 

Niedern-Asphe ist eillfeines Darf, bel 90 Hdusern grofi, an einem durchj7;e
j3ellden Biichlein, an dell Darmstiidtischen Griinzen ge/egen, hat eincll Plarr
lieI'm lind Kirche. Das Land is! schlecht, allch lVellig Wiesemvachs daselbsl. £.\' 
ist allch etwas Wiistenei dai1erum, so ({her niedichr UHd sehr schlecht. Die 
Eillwo!mer sind dienst- Hnd jrohniJm: 

lohann lacob Plitt ( 1769) ' 

I. Einleitung 
Niederasphe, 1107/08 erstmals urkundlich genannt, war ein Sitz der in 

mehreren Orten der Umgebung begtiterten Herren von Hohenfel s. Die Burg 
- bzw. der Adelssitz - dieser Familie in Niederasphe ist nicht erhalten, doch ist 
ihr Standort bekannt: sie lag unterhalb der Kirche. 

Mit seiner Pfarrkirche hat das Dorf einen sowohl histori sch als auch kunst
historisch bemerkenswerten Sakralbau aufzuweisen, der - mit den Herren von 
Hohenfels geschichtlich verbunden - in seinen Dimensionen und damit auch in 
seinem architektoni schen Anspruch deutlich uber die meisten Dorfkirchen in 
diesem Teil Hessens hinausgeht. Darliber hinaus verkorpert die Kirche als eine 
zweischiftige gotische Hallenkirche einen im Dorfkirchenbau der Region tiu
Gerst seltenen Typus. Hinzu kommt die ungewohnliche AuBengestaltung des 
Langhauses, die fUr eine Dorfkirche unserer Region einziganig ist. 

Eine intensive Erforschung der Entstehungshintergrlinde dieses bemerkens
werten, haufig als "Wehrkirche" bezeichneten Bauwerkes und seiner Schick
sale im Laufe der lahrhunderte sowie eine Analyse der wiederholten Umbau
ten und Erweiterungen - insbesondere des Ausbaus im Sinne des Heimat
schutzes - ist wlinschenswert, kann jedoch zur Zeit noch nicht umfassend 
geleistet werden. 

Unsere Untersuchung basiert auf einer Auswertung der Quellen (v.a. der 
Bauakten) im Hessischen Staatsarchiv in Marburg, auf Studien der bi sherigen, 
nicht sonderlich umfassenden Literatur und schlieGlich einer - voriuufigen -
kunsthi storischen Objektanalyse. Versuche. die Besonderheit der GroBe und 
des Typus der Kirche im Vergleich mit weiteren hessischen Kirchen zu erklti
ren, runden unsere Arbeit ab. Analytische Vergleiche mit Bauten auBerhalb der 
Region (z. B. im Eifel-Mosel-Gebiet) mtissen hingegen der Zukunft vorbehal
ten bleiben. Da eine Betrachtung der Kirche nur im Zusammenhang ihres 
Umfeldes sinnvoll ist, wurde die Geschichte des Ortes und der Burg in weiten 
Teilen ebenfall s berticksichtigt. 

2. Das Dorf Niederasphe 
2.1 Lage und Ort sbild 

Niederasphe, etwa 6 km nordwestlich der Stadt Wetter im Tal der Asphe 
gelegen, gehort heute zur GroBgemeinde Mtinchhallsen im Kreis Marburg-
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Niederaspe. Pfarrkirche. Chortllrm von Sildwestcn (Aurn. Verf. 1998), 
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Biedenkopf (Hessen). Im Millelalter lag Niederasphe an e iner bedeutenden 
FernstraBe: Von der SalzstrafJe, auf der Salzhandler vom Millelrheingebiet 
uber Siegen auf der Wasserscheide entlang des oberen Edertales und durch den 
Burgwald in Richtung Fritzlar und zu den Salzlagerstatten bei SoodenlWerra 
lOgen, um dort ihre Ware aufzunehmen. zweigte nahe Eifa (Stadt Alsfeld. 
Vogelsbergkreis) der bi s 1613 noch als LandstrcljJc erwahnte Siilzenveg ab. 
Dieser fUhrte durch den nahege legenen Burgwald in Richtung Treysa und 
Hersfeld -vermutlich zu den thuringischen Salzvorkommen. Er verlief elwa van 
der Sackpfeife Uber Niederasphe nach Ober-Simtshausen, wo er das FIUBchen 
Wetschaft an der SchlagpfUtze querte, kreuzte am Sonnenwendskopf die 
WagellStrqfJe , fUhrte we iter Uber das Kenaer (= Mellnauer) Feld, Uber die 
heutige Rosenthaler StraBe bis vor die Brucher. Van hier fUhrte er zwi schen der 
Tauschenburg im Burgwald und dem Badenstein hindurch genau ostlich in die 
Richtung Wohra und Treysa-Ziegenhain' . Ostli ch von Niederasphe fiihrte die 
AmtsstraBe Wetter-B.':lttenberg vorbei; sie wurde hier von dem erwlihnten 
Siilzerweg gekreuzt. Uber die Alte StrajJe bestand zwi schen Niederasphe und 
Wetter als Marktort eine direkte Verbindung. 

Eingebettet in Wiesen- und Ackerland und weitraumig umgeben von bewal 
deten Hohen hat der historische Ortskern in weiten Teilen se in durch viele 
stallliche FachwerkgehOfte gepragtes Erscheinungsbild bi s in die Gegenwart 
bewahren konnen. Das Bild des Ortes wird noch heute von dem weithin 
sichtbaren spatmittelalterlichen Kirchturm entscheidend bestimmt. delll dalllit 
Wahrzeichencharakter fUr Niederasphe zukollllllt. 

Unterhalb der Kirche, anstelle der spateren Hofanlage Nr. 6, soli die "B urg" 
gelegen haben, die bald nach der letzten Nennung des ortlichen Ade1s ( 1556) 
anscheinend verfiel und spater dann wohl abgebrochen wurde. 

2.2 AbriB der Ort sgesc hi c hte und Ort sname 

Niederasphe liegt in e inem seit ca. 3000 lahren besiedelten Gebiet, in das 
um 1500 v. Chr. von der Lahn her Uber den westlichen Burgwald Wald- und 
Weidebauern kamen, die sich in der Gegend Uber dem heuti gen Ort Toden
hausen auf dem Sonnwendskopf ansiedelten' . Um 1000 v. Chr. bi s ca. 500 v. 
Chr. beherrschten Kelten das Wetschaftsgebiet. Sie errichteten eine befestigte 
Siedlung auf dem nahe Niederasphe geiegenen Christenberg (Gem. Miinch
hausen. Kr. Marburg-Biedenkopf) und unterhielten von dart aus weitreichende 
Handel sbeziehungen. Auf die Kelten gehen zahlreiche FluB- und Ortsnamen in 
der Region zurUck (s.u.). 

Um 100 v. Chr. drangen Chatten von Niederhessen aus in das Gebiet vor: 
um Christi Geburt legten sie ers te dauerhafte Siedlungen an, meist in wald
freien Mulden am Mittellauf der Bache. Diese Siedlungen erhielten oft die 
Namen der Bache. an den en sie lagen. So entstanden zwi schen etwa 200 llnd 
400 n. Chr. vor allem die Orte, die noch auf die von den Kelten Ubernommenen 
Worte fUr Bach (= -alfa , heute -phe) oder Quelle (= -lIIar) enden, etwa 
Niederasphe an der mittleren Asphe (= Eschenbach), Oberrosphe an der mittle
ren Rosphe (= dem IVosigell, d.h. flluligen Bach) und Wollmar (= llll der 
slIlIIpjigen Quel/e)' . Etwas spliter. urn 400 bis um 500, entstanden Ortschaften 
an den Oberlliufen der Bache, we1che nun auf das eigene germanische Wort fUr 
Bach (-a/w, heute -all oder -a) enden. Zu jenen gehoren u.a. Amonau (urspr. 
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Aman-aha;;;; alii Graben-Bach) und Kchna (auch Kcna, gclcgcn unter Mcllnau, 
urspr. Ken-aha ;;;; am SlImpf -Bach)5. 

In die Ze il von elwa 500 bis um 700 fielen mehrere GrOndungen von 
Tochlers ied lungen bere ilS beslehender One. Es enlSlanden so z. B. Ober- und 
Niederwener. Obersle Rosphe (unler der Hundeburg/B urgwald) und Niedersle 
Rosphe. Ober-Amonau und Ober-Asphe. 

Die Bevolkerung war bi s ca. 700 Oberwiegend heidnisch. Eine " Heilige 
Eiche" sland bei Oberndorf an der Lichlenburg' . Ersl mil dem Missionar 
Bonifalius, dessen Anwesenheil auf der elwa 18 km sOdosllich von Nieder
asphe gelegenen Amoneburg fUr das lahr 721 bezeugl iSI. selzle sich in der 
Region das Chri slenlum dureh. Eine der frOheslen Kirehen in jenem Bereich 
Hessens entsland mil der Marlinskirche auf dem Chri slenberg. Der Ursprung 
des VorgHngerbaus der heutigen Kirche wird in die Zeil um 800 datiert7

. 

Wohl erSI wesenllich spaler enlslanden die Pfarrkirchen der umliegenden 
Dorfer. so auch die Kirche in Niederasphe. das fUr 11 07/08 erslmals unlerdem 
Namen AsJa urkundlich Oberliefert ist' . Der Name (Nieder-)AWhe geht so auf 
das von den Kelten Obernommene Won affa (= Bach) zuriick. Dem Won Affa 
ah nelt die Bezeichnung AsJa der ersten urkundlichen Erwtihnung, ei ne AbIei
lUng iSI wahrscheinlich' . Weilere Oberliefene Namensformen fUr Asphe sind 
elwa AsJe ( 1254), Asplw ( 1283), Asphe ( 1300), Aysphe ( 1301) oder Aes 
( 1557) '" 

Ersl 1287 ist Niede rasphe mit der Bezeichnung vii/a Asphe inferior be
legl". Die Benennung Walbergasphe ( 1358) im Zinsregister des Deulschen 
Ordens beziehl sich offensichllieh auf das ehemalige Patrozinium der Pfarrkir
ehe - diese war der hI. Walburga geweihl (s. u.). 15 14 hieB der Ort Niddem
aif3phe und 1577 Niddem-Asphe". 

Um 11 30 war Niederasphe einschlieBI ich des Zehnlen ein Zubehor der 
Villikation Ebsdorf des Mainzer Slifles SI. Slephan " . und 1253 war der Ort ein 
Main zer Lehen ". 1287 wird er als villa" und 1577 als burgksitz 16 Oberliefen. 

Ober die GroBe des Dorfes Niederasphe dureh die l ahrhunden e iSI bekannl, 
daB es 1577 die Zahl von 78 Haushalten und 1747 die Zahl von 80 Haushalten 
aufwies. 1895 gab es 778 Einwohner". 

3. Die " Burg" in Niederasphe und der Ortsadel 

3. 1 Die Geba ude de r Burg 

Erst ab dem 14. lh . sind Onsadelige fUr Niederasphe belegl. So besaBen in 
jenem l ahrhunden die Herren von Hohenfels Giiler in Niederasphe als Lehen 
von Nassau-Di llenburg. Vermutlieh baule oder Obernahm e in Zweig derer von 
Hohenfels eine kle ine Burg in Niederasphe und benannle sieh nach dieser" . 
Diese .,Burg", deren Aussehen und Umfang unbekannt sind, lag unlerhalb der 
Pfarrkirehe an der Slelle des spaleren Hofes Nr. 6 " . Rudolf Knappe vermulel 
hier eine Kemenale2o. Dcr Begriff Kemenate (vam mittellateinischen cami
lIata) bezeiehnet ein dureh Kamin(e). spater aueh dureh Kaehe lOfen heizbares 
Gebaude einer Burg. Seit dem 19. lh. ist die Gleichsetzung von Kemellale mit 
Frauellhaus Oblich, die aber wissenschaflliehen Unlersuehungen niehl sland
hti lt" . Ob es sieh in Niederasphe lelzllich wi rklich um e ine Burg im mittelal
terliehen Reehtssinne12 oder lediglieh um einen (Ieieht) befestiglen Adel ssilz 
handelte. kann ohne konkrele arehaologische Befunde nichl geklart werden. 
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Beispiele solcher kleineren (Nieder-)Adelssilze finden sich elwa mil der an
geblich aus dem 13. Jh. slammenden, nichl erhaltenen "Kemenate" der Ober
burg in Fronhausen (Kr. Marburg-Biedenkopf)" oder mil dem Amonauer 
SchlOBchen mil Reslen eines burgarligen Gebaudes aus dem Ende des 15. Jh. , 
das - wie die "BurgH in Niederasphe - von den Herren von Hohenfels errichtet 
wurde. 

Die "Burg" von Niederasphe erstreckle sich angeblich bis auf das Miiller
sehe-Kiermasch (Heabers'ch) Grundsliick"- Dorl wurden bei (Aus-)Grabun
gen 1895 dicke Mauern und Gewolbe sowie Teil[e] einer Ringmauer und 
Mauerreste eines achteckigen Turmes vorgefunden15 . Nach dern Verlauf der 
Ringmauer zu schlieBen, soli der heutige Kirchturrn irn SOdwesten der Burgan
lage geslanden haben" . Die VermuLUng, daB der Turm der Kirche Iriiher als 
Burgkapelle gedfent hat und gleichzeitig del' Betgfried der Burg derer von 
Hohenfels war? , ist als auBerst unwahrscheinlich abzulehnen. - Oberirdi sch ist 
die "BurgH vollig verschwunden. Angeblich begann schon bald nach 1556 der 
Verfall'" , doch isl Niederasphe noch 1577 als burgksilZ" benannl. 

1906 wurde der Wasserlauf der Asphe durch die Aue verlegl und die "Neue 
Bach" im Mai 1906 eingeweihl. Die hdlumell SIege iiber das alle F/uj3bell 
verschwanden, dos Fluj.Jbett wurde zur heutigen Bachstraj3e hergerichter"ln, die 
unterhalb des Kirchhofes verlaufl. Ob dabei eventuell noch vorhandene Resle 
der "BurgH vernichlel wurden, iSI aufgrund fehlender Uberlieferung derzeil 
nichl nachzuvollziehen. 

3.2 Weilere Befesligungen 
Befestigungen aus der frUhen Neuzeil (DreiBigjahriger Krieg?) sind nahe 

Niederasphe bi s in die Mille des 20. Jh. erhalten geblieben, so die Spuren von 
Sehallzgriibell (?), die noch 1955 aliI der Sehanze im Lillne erhalten waren. 
Einer dieser Graben verlief weiler durch die Sehlellke Uber den Trusheimschen 
Ganen (Soos, Biegvarle), durch den Tallbengraben Uber den Umgang nach der 
Siidlichen Hardl . Der Graben iSI auf dem oberen Umgang 1914 eingeebnel 
worden" . Am Ende des 17. Jh. wurde in ProzeBakten eine Landwehr erwahnt, 
die in der Nllhe von Niederasphe lag32 . Diejeweiligen Entstehungszusarnrnen
hange sind offensichtlich nicht bekannt, doch ist der in der lokalen Oberliefe
rung bisweilen unterstellte Zusammenhang mit der Burg wohl auszuschlieBen. 

3.3 Die Herren von Hohenfels al s Onsherrschaft 

Wohl bereits im 13. Jh. , sicher aber im 14. Jh., hallen die Herren von 
Hohenfels GUter in Niederasphe, die sie al s Lehen von Nassau-Dillenburg 
genom men hallen. 1329 bis 1476 besaBen die van Dersch den Zehnten in 
Niederasphe als hessisches LehenB Das Adelsgeschlecht derer zu Hohenfel s 
wurde 1199 mit Werner Hosekin erstmals urkundlich erwahnl. Die Familie 
besaB zwei nur wenige 100 Meter auseinanderliegende Burgen.l4 zwischen 
Buchenau (Gem. Dautphetal, Kr. Marburg-Biedenkopf) und AlIendorf auf den 
Hohen des Kellerberges und des namengebenden Hohenfels. 

Es handelte sich urn ein begOtertes, schon frOh in rnehrere Linien geteiltes 
Niederadelsgeschlecht35

• So gab es u.a. den Stamm zu Amonau und Nieder
asphe. Es wurde vermutet. einer der Familienzweige habe in Niederasphe eine 
Burg gebaut - oder moglicherweise Ubernommen - und sich in der Folge nach 
dieser benannt.l6 Orlsadel ist durch Quellen van 1395 bi s 1556 belegl. 
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Bereits 1226 hane ein Zweig derer van Hahenfel s Besitzungen in Amonau 
und Niederasphe37 , was durch Urkunden tiber einen Rechtstreit zwi schen den 
Verwandten bezUglich des Zehnten belegt ist" . 1227 wurde den Hahenfelsern 
u,a, der Besitz in Ambnau abgesprochenJ9 , Aus dem Kontext der Auseinander
setzungen ist eine Urkunde aus dem Jahr 1270 erhalten'o , die den Sohnen des 
Hasekin van Hahenfel s dem Kraft. Valbert Kanrad, Gumpert und Ekkehard 
van Hahenfels den Haf und das Patron at zu Amonau, nebst dem dartigen 
Zehnten, dem Zehnten zu Warzenbaeh, Kernbach und Bunelhausen (WUstung 
bei Niederasphe) und die Htilfte des Zehnten zu Aspha vam Erzstift Mainz 
unbefri stet als Erbpacht zuspricht. Die aus dem Stiftsbesitz anfallenden Zinsen 
waren seit 1249 an die Landgrafen verpachter". 

1277 kam es zwischen der Familie van Hahenfel s und der Landgrafin 
Saphie van Brabant zu Streitigkeiten. die wahl zur Zerstorung der Burg 
Hohenfels fiihrten-41 , Ob diese Auseinandersetzungen auch Auswirkungen auf 
die Ubrigen Besitzungen hanen, ist bi slang nicht bekannt. 1308 verkaufte 
Werner van Hailenfels GUterbesitz an Klaster Caldern (Gem. Lahntal , Kr. 
Marburg-B iedenkaptY' . 

Gumpert von Hohenfels44 aus der Linie derer zu Ambnau und Niederasphe 
hatte eine Tochter namens Christine und vier Sbhne: Arnold, Craft, Werner und 
Eckhard. Der jUngste Sahn, Eckhard, war van 13 16 bis 1362 Pfarrer in Nieder
asphe' ·'. Var 1388 belehnten die Grafen van Nassau-Dillenburg Ludwig van 
Hahenfels und seine Erben mit einem Gut in Niederasphe, das nach 1537 als 
Nassau-Dillenburgi sches Lehen erwahnt wird". AnlliBlich einer groBeren Erb
teilung der Erbmasse derer van Hahenfels im Jahre 1456 erhielt Endres van 
Hohenfels in Niederasphe neben einigen Gtitern einen Ih Hof und die Hard zu 
Niederasphe" . Neben der Waldung Hard! bei Niederasphe war auch die 
Waldung Schii{3ler be i Amonau Allad derer van Hahenfels". 

1308 verkauften Wernher, gen. van Hahenfels, dessen Schwager Jahann, 
gen. vam Sumphe, und Dietrich, sein Sahn. mit Einwilligung ihrer Frauen 
Bertha und Christine ihre GUter zu Aspe fiir hewhl!e 20 Mk an Klaster 
Caldern". 

Erst ab 1393 soli e in Zweig der Hahenfelser in Niederasphe einen Sitz 
gehabt haben. Koch (1955) gibt al s Ahnherrn dieses Zweiges Heinrich van 
Hahenfel s ( 1393) an. der mit E l s~ van Weitershausen verheiratet war. Nachfal
ger wurde ihr Sahn Hartmann d. A. (t 1459), verheiratet mit einer van Hatzfeld. 
Ihnen fal gte als drittle tzter dieses Hahenfel ser Zweiges ihr Sahn Ludwig van 
Hahenfel s nach, der mit Margarete Keudel verheiratet war. Eberhard van 
Hahenfels. Burgmann zu Rasenthal, setzte die Linie der van Hahenfels in 
Niederasphe fort. 1466 nahm Eberhard van Hahenfels an der Fehde gegen den 
Dechanten von Soest teil. Letzter dieses Zweiges war Hartmann von Hohen
fel s dJ. (t 1556). verheiratet mit Margarete van FleckenbUhl (t 1565), Witwe 
des Ja hannes van Hatzfeld-Wildenburg. Diese Ehe blieb kinderlas, so daB 
Hartmann van Hahenfels 1551 seine Stiefsohne Curt Daniel (t 1553) und 
Wilhelm van Hatzfeld (t 1558) als Erben seines Hafes einsetzte50. Damit war 
dieser Zweig derer van Ha henfe ls rim Mannesstamm ?] ausgestarben" . 1570 
werden 16 Hote in Niederasphe erwahnt. darunter nach das Hahenfelsische 
Gut" . und 1577 wird ausdrUcklich ein Burgsitz derer van Hatzfe ld genannt53

. 

Der Zweig Niederasphe-Amonau derer van Hahenfels siegelte mit einem 
silbernen AdlerflUgel in rotem Feld, teilweise zusatzlich mit einem Stern5-4 , 
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Die Pfarrkirehe in Niederasphe diente den en van Hohenfels als Grablege. 
So wurde 149 1 Ludwig van Hohenfels in e inem Bodengrab, vennutlieh vor 
dem Cha r beigesetzt" . An der ostliehen G iebe lse ite der Kirche befindet sieh 
der Grabstein des Hartmann van Hohenfels (t ISS6). Der Grabste in van dessen 
Ehefrau Margarete van Fleekenbuhl lag langere Zeit vor der Kirche und 
zerbraeh im 20. Jh. be i dem Versueh. ihn aufzurichten. 

3.4 Di e Fa mili e va n De rse h a ls Inh a be r des Ze hnt e n in Niede rasphe 

Va n 1329 bis 1476 besaBen die van Derseh den Zehnten in Niederasphe als 
ein hessisches Lehen"'. Dr. Johann Menche (auch Menehin, *vor 1460, t IS. 
Februar IS04) erwarb mit Zustimmung des hessisehen Landgrafen Wilhelm 
Ill. van Eekhard van Derseh den halben Zehnt zu Niederasphe wiederkauf
lieh" . Naeh dem Tod Menehes hatte zun;iehst dessen Testamentsvollstreeker, 
der Biirger IIl1d Selleife Hails 1'011 Salle/ Na/)or ZlI M arblllg . den halben 
Zehnten zu Niederasphe in Besitz. bis ihn IS I2 der Burger Kunz Fett zu Wetter 
mit der Bewilligung der van Derseh einloste" . - 1438 belehnte Landgraf 
Ludwig 11 . den Burgmann Johann van Ter rsse (= Derseh) zu Sachsenberg mit 
dem Kirchlehen zu Niederasphe als M annlehenS9

. 

1800 kam der Zehnt van Niederasphe mit dem Verkau f des Besitzes derer 
van HeBeler in den Besitz des Herrn va n Krafft in Biedenkopf. del' aber bere its 
18 10 seinen Besitz mit dem damit verbundenen Zehnt van Niederasphe im 
Wert van I.SSO Gulden weiter verauBerte"". 

4. Die Evangelische Pfarrkirche 

4.1 Lage und S itu a tio n 

Die Kirche lieg! l11a/erisch an dem Rand eiller VOIl einem Bach durch
j70ssellell Schluch! tmd zeicJme! sich besollders dureh ihren orig il1ellell TllII rm
helm OilS", so schilderte 1899 im Vorfe ld der Kirehenerweiterung van 1902 
der damalige Konservator Ludwig Bicke ll in e inem Brief an den Reg ierungs
prasidenten in Kassel mit deutlicher Begeisterung die topographische Situati
on unserer Kirehe. Diese liegt am Rande des historisehen Ortkerns in Sporn
lage auf einem Hugelauslaufe r. Der Hugel uberrag t das Ni veau der van Sudwe
sten naeh Nordwesten unterhalb der Kirehe vorbeifiihrenden HauptstraBe urn 
mehrere Meter. Die Kirche wird weitlaufig vom ehemals ummauerten Friedhof 
umgeben. Im Norden haben sieh Reste der hier etwa 0,70 bis 0 ,80 m starken, 
aus Bruchsteinmauerwerk bestehenden Ummauerung aus Rotsandstein erhal
ten. Ob diese Mauerreste durchweg zum mittelalterlichen Bestand gehoren ist 
fraglich. 

Offensichtlieh umgab der Mauerbering die Kirehe in einem unregelmiiBigen 
Oval. wie es gerade in Mittelhessen sehr haufig anzutrerfen istb

'. In Richtung 
der genannten HauptverkehrsstraBe scheint der Hugel kunstlich abgestei lt zu 
sein: dies ware ein mogliches Indiz fUr die fruhere Wehrhaftigkeit der gesam
ten Anlage, andererseits aber auch fU r die Inszenierung der Architektur. Die 
ehemal s mog liehe Funktion des Friedhofs als " Wehrkirehhor ' ist beim heuti 
gen Erhaltungszustand im Detail nieht mehr e indeutig zu klaren; entspreehen
de Befunde - etwa SchieBscharten oder befestigte Tore - sind nicht erha lten. 
Allerdings machen die Mauerstarke der Umfassungsmauer und die Spornl age 
der Kirche eine derartige Nutzung in Krisenzeiten wahrscheinlich. In Mittel-
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hessen gibt es - neben den genannten - zahlreiche solcher ummauerten, zumin
dest im Kern mittelalterlichen Kirchen. die sich in vergleichbarer Spornlage 
erheben'.' . bei denen teil s auch die Wehranlagcn erhalten blieben64

. 

Die Kirche in Niederasphe lag sehr nahe an der ehemaligen "BurgH der 
Hohenfelser. eine Situation, die sich verschiedentlich in der Region findet, so 
etwa in Amonau (Stad t Wetter. Kr. Marburg- Biedenkopf) odeI' in Wehrda 
(Stadt Marburg). Die Bauten der weltliehen und der geistliehen Macht bildeten 
vielfach gemeinsam das Zentrum kleinerer landlicher Siedlungen. 

4.2 Gesc hi e hte und Baugesc hi c ht e der Kirc he bis 1902 

Als katholi sche Pfarrkirche war die Pfarrkirche von Niederasphe ursprling
lieh der hI. Walpurga gewc iht" . - Die urkundlichen Oberlieferungen bezliglich 
der Ki rehe sind sparlich. Eine Pfarrei ist in Niederasphe bereits 1254 be
zeugth6

. 1362 halten das Kloster Georgenberg in FrankenberglEder, die Fami
li e von Fleckenblihl und die Herren von Erfurthausen das Patron at liber die 
Kirche in Niedersaphe inne" . Im 15. Jh . unterstand die Pfarrkirche dem 
Dekanat Kesterburg auf dem Christenberg. 

Etwas mehr sagen die Urkunden liber die jeweils zustandigen Pfarrer aus. 
Im Jahr 1283 ist ein gewisser Andreas gen. Haeko als Pleban zu Niederasphe 
bezeugt" . Am 11 . Juni 1303 erschei nt u.a. Thitmar. Pfarrer zu Asphe" . Der 
um 1309 nachgewiesene Dietmar Schlitze70 aus Marburg war auch Pfarrer in 
Wetter und Mellnau (um 1329)" . 

Am 30. September 13 16 wurde I Mark ZillS aus Buchborn an Pfaffer 
Eckhard von Hohenfels (t vor 1362) Zll Niederasphe verkauft. Der Zins sollte 
nach seinem Tode an die Johanniter-Ordenskommende in Wiesenfeld (Kr. 
Waldeek-Frankenberg) libergehen". 13 17 wird Eckhard von Hohenfel s auch 
Pleban zu Asphe genannt ' ·' . Er halle das Pfarramt in Wetter. Amonau, Asphe 
und Niederasphe wohl bi s zu sei nem Tod inne. 1374 und 1379 ist Melfried von 
Asphe als Pfarrer in Wetter urkundlich bezeugt74

. 

Pfarrer Mengotus Snelle75 aus Wetter bekam 1503 mehrere Gliter des 
Klosters Georgenberg bei Frankenberg verschrieben, darullter auch Besitz in 
Niederasphe"'. Um 1562 ist Johann Bruel aus Asphe Diakon zu Weller und 
Pfarrer zu Mellnau; er verstarb zur Pestzeit 1567 77 . 

1646/84 fUhrte der Pfaffer He lwig Fuhr ei nen ProzeB gegen die Gemeinde 
bezliglich del' Hand- und Spanndienste. di e ihn auf Betreiben des Dorlbewoh
ners Johannes Habers verweigert wurden. Zwar gewann der Pfarrer diesen 
Prozess dureh e inen Regierungsentseheid im Jahr 1662. allerdings beachteten 
die Ei nwoh ner Niederasphes bereits kurze Zcit darauf dicsen Entseheid ni eht 
mehr und verweigerten wiederum die Dienste7

l! . Von Pfarrer Fuhr stammt ein 
Bericht aus dem Jahr 1672 , wOllach im November die Kirehe tl11d das Pfa rr
halls \lOll dllreh l iehenden Kriegsvolkern ganz allsgepliinderl und er, der Pfar
reI; bis all!s Hemd von ilmen allsgezogen worden sei 79

. 

Im Siebenj 'ihri gen Krieg wurde der Pfarrer Wilhelm Aegideus Heilemann 
(t 1770) ebenfa ll s ei n Opfer von Soldaten. als 1759 vier Kompanien von 
Boulingon in Niederasphe lagerten , die den Pfarrer beim Abzug als Gei sel 
mitnahmen. Er berichtet: Sie selzlell mich all! das Chirurgie-Pferd. worauf ieh 
rill bis Geismar bei FraJlkenberg80. Hier muSte der Pfarrer in Arresl gehen r ... 1 
in des dorligen GeI'bers Haus. t ... J De,. Marquis ill des Hezemanl1s Hause 
schlug l1Iieh VOIllJl Pferde herab filiI der Karrenpeilsche at~lden Riickenl!' . Im 
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August desselben lahres wurde der Pfarrer nochmals al s Geisel genommen, al s 
eine Armee aus EngHindern. Hannoveranern, Hessen, Braunschweigern und 
Blickeburgern die Gegend durchquerte. 

Zurlick zur Kirche selbst: Das genaue Datum des Baubeginns oder der 
Einweihung der Kirche sind bisher nicht bekannt. und so lassen sich nur 
anhand stilistischer Einordnungen anntihernde Datierungen vornehmen, die im 
Folgenden we iter ausgeflihrt werden. Nach bi sheriger Forschungsmeinung 
setzt sich der Baubestand der Kirche wie folgt zusammen: Der Chorturm 
gehort im Kern wahrscheinlich dem 14. Jh. an. Die Chorfenster entstanden 
dann wohl in der zweiten Halfte des 15. Jh. (bis um 1500) im Zusammenhang 
mit dem Langhausneubau - dessen genauer Umfang ist nicht bekannt - und der 
1491 erfolgten Stiftung des Tabernakels im Chor durch Ludwig von Hohen
fels. Der Turmhelm wird ebenfalls dieser Zeit zugerechnee!1. 

1902 wurde die Kirche umfassend restauriert und nach Planen des 
Marburger Architekten August Dauber urn zwei Joche nach Westen erweitert. 
Der Westseite des dergestalt vergroBerten Langhauses wurde dabei ein 
Treppenturm angefligt. Die Einweihung des Erweiterungsbaus fand am 9. 
November 1902 statt" . Der Umbau der Kirche geschah unter den damal s 
gUitigen MaBgaben des Heimatschutzes"", indem man sich in der Wahl der 
Baumaterialien, der Proportion en und der Stilformen dem bere its bestehenden 
Kirchenbau anpaBte. Nicht zuletzt aus diesem Grunde wirkt die Kirche auf den 
unbefangenen heutigen Betrachter so harmonisch und ganz "wie aus einem 
GuB". 

4.3 Beschreibung des Kirchenbaus vor 1902 

Die Pfarrkirche von Niederasphe ist - so wieder der Konservator Ludwig 
Bickell (1899) - iJei aller Sehlielltheit eilllllit vollelldet sic/le/u Meistersella[t 
durchge}/"ihrter MOllumentalbau ; sie zeichnet sich dabei hesonders durch ihrell 
originellen Thurmh elm aus und vert rill fiir die Spiitzeil des 15. lahrlumderts 
den seltenen TypllS der zweischfffigen Anlagen85 . Die Kirche in Niederasphe 
gehort tatsachlich zu den in Hessen recht seltenen zwei schiffigen Hallen
kirchen. Der in der Mitte des 19. Jh. von der Kunstgeschichte gepragte Begriff 
Hallenkirche bezeichnet einen mehrschiffigen Kirchenbau, dessen einzelne 
Schiffe gleich bzw. annahernd gleich hoch sind. Die Beleuchtung des Kirchen
innenraumes erfolgt dabei durch die Fenster der Seitenwtinde. Eine Sonder
form bildet die sog. Stufenhalle, welche niedrigere Seitenschiffe al s das 
undurchfensterte Mittelschiff aufwei st. Die zweischiffige Hallenkirche 
schlieBlich stellt eine Untergruppe der drei schiffigen Anlagen dae". 

Das gesamte Bauwerk wurde au s Rotsandstein aufgeflihrt. Wahrend die 
Gebaudekanten durch kr'iftige Quader gesichert und betont werden, sind die 
Mauern des Turmes und des ehemal s dreijochigen Langhauses87 gleicherma
Ben in unregelmaBigem Bruchsteinmauerwerk aufgefUhrt. Gesimse und Stre
bepfeiler hingegen bestehen aus sorgfaltig bearbeiteten Werksteinen. 

4.3.1 Das auBere Erscheinungsbild de s Chorturmes 

Das Erscheinungsbild der Kirche wird wesentlich durch den kraftigen qua
dratischen88 Ostchorturm gepragt, dessen Mauerwerk angeblich weitgehend 
dem 14. Ih. entslammen soIl8'l, und der mit seinem markanten, stark geglieder-
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ten Helm noeh heute das Wahrzeiehen des Ortes bilde t. Die Datie rung des 
Turmes in das 14. 1h. ist bi slang nieht e indeutig belegt, ebensowenig wie jene 
von Fritz Koch in seiner Chronik von Niederasphe ( 1955). der e ine Entstehung 
des Chorturmes im 13. 1h. fUr gegeben halt. da bereits 1283 ein Andreas gen. 
Hacko Pleban zu Niederasphe war. Koch auBert weiter die Vermutung, der 
Turm habe als Burgkape lle und g leiehzeitig a ls Bergfri ed der Burg gedient~). 
So fa nd man bei dell A IIJriiulllungsarbeiten illl Jallr 1903 ill de r 5iidIVestecke 
at ~r dem TllrmgelVijlbe noch a/le PII/verhijrner wld Jonstige Verteidigullgs 
gegellsl iillde'Jl . Alle jene Aussagen sind j edoch als bloBe Spekul ationen zu 
werten. die wissenschaftlich nicht zu belegen sind . Zumal die AuBerungen 
hinsiehtlieh del' Funktion des Tunnes als Bergfri ed oder Wehrturm der Burg 
abzulehnen sind. Zuzustimmen ist Koch jedoch te il weise bezUg lieh der Ein
schatzung der Verte idigungsHihigkeit des Turmes: es wird darauf zuriickzu
kommen se in . 

SpUtgotisch sind das FenstermaBwerk im TurmuntergeschoB sowie der ver
schiefe rte Pyramidenhelm mit seinem Au fsatz. doch konnell daraus keine 
Datie rungen fil r den Turmka rper selbst abgele ite t werden. 

Der TUrIn mi Bt bis zum Traufgesims ca. 16, 10 m und bi s zum Kno pf des 
Spitzhehns ca. 35 m" . Der Unterbau ze igt e in aulTallend kle inteiliges, nur 
vereinzelt von groBeren Bruchsteinen durchzogenes Bruchsteinmauerwerk . In 
den EckverbUnden s itzen groBe scharrierte Quader aus rote m Sandstein, die 
te il weise Zangenlocher aufwe isen9J

• 

AuBen wi rd der Tunn durch einen bemerkenswert krUfti gen Schm iegen
soe kel'~. e in Kaffgesims (= Wassersehlag mit darunterliegender Hohlkehle) in 
Ha he des Absehlusses des ersten Obergesehosses und durch c in a ls Hohl
kehlgesims ausgebi1de tes Kranzgesims geg liedert. - An der OSI- und der 
Siidseite des Erdgesehosses befinden si ch groBe Fenster mit Fi schblasen
maBwerk . Ober dem UntergeschoB, das den Cho rraum aufnimmt, e rheben sich 
zwei wei te re Geschosse, die nur kle ine schlitzartige Offnun gen zeigen, so im 
erSlen Obergescholl an der Ost- und SUdseite. Ob es sieh hier ledi glich um 
Lichtschlitze odeI' doch um "Schlitzscharten"' " hande lt ist frag lich. doeh wtir
de die Bre ile de r Schartenni sche im Inneren einem Annbrustschlitzen fUr den 
Einsatz se iner Waffe gentigen%. A uch kleinere Btichsen waren demnach hier 
e inzusetzen gewesen. doch fehlen Prellha lze r. die den Ei nsatz von Feuerwaf
fen eindeulig be legen konnlen. Den genannten Offnun gen vergleichbare 
Scharten befinden sich an der ordseite des zweiten Obergeschosses und an 
alien Seiten des driuen Geschosses. 

Der spUlgoli sche verschieferte Turmhe lm besteht aus e inem Pyramiden
stumpf mit aufgesetztem po lygonalen Spitzhe lm ti ber ei ner ebensolchen Later
ne. Der He lm fuB ist auf den vier Turmkanten mit ebenfa lls po lygonalen 
Wichh,i llschen'l7 besetzt, die von Spitzhelmen bekra nt sind. Nach Seib besitzt 
de r TurmabschluB damit e ine singuliire Form'J~ . Die Wichhiiuschen an den 
Ecken des Tunnhe lmes sind als liberkragende Tlirl11chen ausgebilde t; sic dien
ten l110g licherweise Verte idigungszwecken, inde l11 man von hier aus an dvn 
Fll B de l' Turmmauer vorgcdrungene Angrcifer bekampfen konnte. etwa durch 
Ste inwtirfe. Wichtiger jedoch wird ihre Bedeutung im architekturikonologi
schen Sinne gewesen sein . d .h. sic dienten - wie auch anderenorts in Hessen -
als Bedeutungstrager, welche die Wehrhaft igkeit des entsprechenden Kirehen-
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herrn darstellen sollten: Vier polygonale Ecktiirmehen und e in polygonaler 
Zentralturm stellen die Abbreviatur eines idealtypi schen Architekturbildes dar. 

Dendroehronologische Untersuchungen des Dachwerkes aul' dem Tunn 
liegen nicht vor. doch ist nach bisherigem Forschungsstand eine Umgestaltung 
des Turmdaches im Zusammenhang mi t dem Neubau des Lallghauses am Ende 
des 15. Jh. w vennuten. 

4.3.2 D as Turm innere 

Der Chorraum mit seiner Ausdehnung von 7,37 m auf 7,45 m und seiner 
Hohe von 7 m we ist ei ne Mauerstarke von ca. 1.45 m auf. Er wird von einem 
Kreuzrippengewolbe iiberfangen, das aul' hohen Wanddiensten mit "tiiten
formigen" Kapitellen (vgl. Zisterzienserbauten) aufsitzt. Ocr Schlu Bstein zeigt 
einen sechszackigen Stern . Oer Chorraum offnel sich .~it einem brei ten spitz
bogigen Triumphbogen w m Langhaus. Eine weitere Offnung befindet sieh in 
der Siidwand. wo ein spitzbogiger Zugang liegt, der auBen am Schei te l ei n 
klei nes Kreuzrelief aufweist. - Innen sitzt an der Nordwand ein Wandtaber
nakel ( 149 1) mit hohem Turmaufbau, das sog. Sakramentshaus (s. u.). 

In das erste ObergeschoB des Turmes gelangt man iiber den Dachboden des 
Langhauses. Man betritt den Raum (Hohe ca. 2.20 111 ) von Weste n dure h e inen 
(neuerli ch?) verbreiterten Zugang. Urspriingl ich war dieser Raum etwas hoher, 
da der heutige Bretterboden iiber dem Chorgewolbe hoher verlegt wurde. In 
d iesem GeschoB befinden sich an de r Ost- und Siidwand vor segmentbogen
gewolbten Nischen schlitzformige Of nun gen. Gleichartige Nischen und Off
nungen sind il11 2. ObergeschoB (Hohe ca. 3 m) an der Nord- und Siidseite w 
finden99

. 

Auch das dritte ObergeschoB (Hohe 2.7 m) ist mit sehlitzarti gen Offnungen 
versehen, die si ch hier an alien vier Seiten befinden und die gleichen Nischen 
au fweisen wie die unteren, mit Ausnahme der westlichen, deren Nische von 
einem geraden Sturz iiberfangen wird . Der Boden besteht aus zwei Balken, die 
in Ost-West-Richtung verlaufend in die Mauer einbi nden und als Autl ager der 
Querbalken dienen. In alien vier Ecken dieses Geschosses befi nden sich ge
rnauerte Ansatze eines wohl nicht fertiggestellten KreuzgratgewOlbes. von 
dessen Planung Konsolsteine und Aussparungen fUr die Ansatze der Gewolbe
kappen zeugen. Seib ( 1988) '00 nimmt an. daB iiber diesem GeschoB ei ne 
Wehrplattform gepJant gewesen, aber infolge einer Konzepti onsHndcrung 
wiihrend der Bauzeit das darunterliegende Gewolbe nieht ausgefiihrt worden 

• 

4.3.3 De r Turm absc hlu B 

Ocr Turmhelm ist vollstandig in seinem mittelalterlichen Bestand crhalten. 
Ohel'atl s ind "(Jell die originaten Ober- Ulld Anblal1llllgen de ,. Balkell :.,u 
sellell 10 1

• 

Oer Kirchturm von Nicderasphe ist an den Ecken mit behclmtell Ausbuutcn 
ausgestattet. Oie Konstruktion des Oachreiters ist hier vom DachgebUlk an 
aufgebaut worden. Ober das Dachgebii lk hat man ein GrundgebHl k gelegt, auf 
dessen Balken die acht doppelten Eckpl'osten und ihre Streben aul'setzen. Die 
greifen. sieh kreu:.,el1d und iiberblallelld. ill dell beiden ZII dell T"r1llseite1/ 
paratlelen Ebellell il1l1 erhalb. ill den beidel1 lInderen aufJe rhalb des Dae/l rei -
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ters all den Gnmdba/ken all IOl . Als auBere Streben dienen die Mittelsparren. 
die aul" dem eigentlichen Dachgeblllk stehen, und die Gratsparren, die auf dem 
Dachgebalk der kleineren Helme ansetzen. Das Gebalk nimmt die inneren 
Hol zer der doppehen Eekpfosten auf. die dureh Blige mit dessen Balken 
verbunden sind . Daneben nehmen die inneren Hol zer der doppehen Eck
pfosten auch einen Riegel- und Rahmenkranz auf und damit die Dachhaut des 
Korpers. 

Die l.i.uBeren. unter dem Dachgesims authorenden Holzer sind strebepfeiler
artig formiert worden. Ober dem Rahmkranz Iiegt ein Dachgebalk fUr den 
Helm. FUr das Gesparre des viereckigen Zeltdaches, aus dem der Dachreiter 
herauswachst, wahlte man unten die Konstruktion des stehenden Stuhles mit 
acht Stuhlsaulen unter den Graten und den Mittelsparren. Fiir die sechseckigen 
behe/mlen Ausbautel1 ist dem Dachgebiilk eill SclHvellenkranz angesch/ossell 
worden. VI/ter dem Dachgebiilk liegt eil1 VO Il eiller Holzsiiule getragener 
UI1l erzug 10.1 . 

Vergleichbar ist die Konstruktion in etwa mit der des Kolner Rathausturmes. 
Hier wachst ebenfall s ein achteckiger Dachreiter aus einem achteckigen Helm 
heraus und hier liegen die acht Eckpfosten des Dachreiters unmittelbar Uber 
dem von einelll Unterzug getragenen Dachgebiilk auf e inelll Grundgebalk von 
vier Balken aufl04. 

4.3.5 Das Lan ghau s 

Das Langhaus besteht aus Uberwi egend kleinformatigem Bruchsteinmauer
werk mit e iner Starke von ea. 0,88 m, das an den Eckverbanden Quader mit 
Steinmetzzeichen besitzt. die wohl dem 15. Jh. zuzurechnen sindlo5. 

Das zweischiffige symmetri sche Hallenlanghaus enstammt in der heutigen 
Form dem 15. Jh. I06

, doch verweist die eigenartige Gestaltung der Langhaus
sUdseite mit den tourellenartigen, unten halbrund ansetzenden Strebepfeilern 
eher auf das frUhe 14. 1h. "" . Das Langhaus war ursprUnglich dreijoehi g und 
wurde erst 1902 urn zwei loche nach Westen verlangert. Dem Erweiterungsbau 
entstammt auch der niedrige, runde Treppenturm, welcher der Mitte der west
lichen Giebelseite vorgesetzt ist. Er schlieBt mit einem polygonalen verschie
ferten Obergeseho8, das noeh unter dem Ansatz des Knieks des KrUppel
walmdachs liegt, und tritt somit nicht in Konkurrenz mit dem machtigen 
Osttunn der Kirehe. Die Nordseite des Langhauses war wohl ursprUnglieh 
fensterlos"". An der Slidseite liegen Uber ei nem kraftigen Kaffgesims die 
heute maBwerklosen Fenster, von den en nur eines dem ursprUnglichen Bestand 
angehort. Als ehelllaliger Hauptzugang betindet si eh in der SUdwand ein 
spi tzbogiges Portal , neben dem eine Sonnenuhr sitzt, die hier moglicherweise 
in Zweitverwendung angebracht wurde W9

. - An der weitgehend ungegliederten 
Westseite sind die in dieser Form doeh reeht se henen Hohlkehlgesilllse der 
Langsseiten des Langhauses (im Profil ) besonders gut wahrzunehmen. 

Die AuBengestaltung zeigt nur an der SUdwand Strebepfeiler. die im Unter
teil als Halbsaulen , im oberen Teil hingegen als Reehteekvorlagen ausgebildet 
sind. Die ungewbhnliehe Form der Strebepfeiler zeiehnet die Langhaus-SUd
seite als Schauseite aus. d.h. als architektonisch hoherwertig. Die ungewohnli
ehe gerundete Form findet sieh nahe Niederasphe noeh an der evangelisehen 
Pfarrkirche von Trei sbach. Dort si nd es strebepfeilerarrige, in ha/ber Hjj!1e 
verjiingle Halb.\'iiu/en vor/agen "O 

- genauer: dreiviertelrunde Vor1agen - an den 
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(0.1.): Nicdera~phe. prarrkirche. Chorturm von Sliden; die hocilrechleckigen SchlilL~charten 
konn!en lur Vertcidigung mi! der Armbrusl genlllzt werdcn. 
(o.r.): Niedcm",phe. prarrkirche, Langhalls,Slidscilc von Slido~lcn: dic pla~!i\che Wirkung der 
tOllrcllenartigen Strebepreiler wird im Streifiicht des spiiten Nachmitlags bc\onders dCllllich. 
(lI.): Niedcrasphe .. Pl"arrkirche. Langhalls-Slidseitc mit dcm sons! in dieser Form in der Region 
nicht bckanntcn tOllrrcllcnarligen Slrcbcpfeilern. die Uhnlich in vcrschiedencn Regionen Frank
reichs vorkommen. 
AlIe Aufnilhmen: Michael Lo~~e 



50 Bodc/Lo!o.!o.c. Wchrkirchc 

I .. , 
_. 

(0. 1. ): Nicdcrasphc. Pfarrkirchc. Langhaus-Stidscitc. Porta l im 3. Joch von Osten: das von zwei 
del' tOllrcllenanigcn Strcbcpfcilcrn gcrahmte Portal assoziiert ein Doppclturmtor und damit e ine 
hohcitl iche Architekturform. 
(o.r.): Nicdcra.,phc . Pfarrkirchc . Langhaus-Inneres nach Siidostcn; Slick von dcr Nordcmpore. 
(u.): Niedcrasphc. Kirchhof. Te il sttick der Ringmaucr nord lich dcs Langhau.;;es der Kirche. 
Inncn.,ci tc. 
Allc Aufnahmcn: Mich:lcl Lo~~ 
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Ecken des polygonalen Chores. Der Chor von Trei sbach wurde auf die zweite 
Halfte des 13. lh . datie rt "'. 

Das Innere des Langhauses zeigt Rundpfeiler oh ne Vorlagen und oh ne 
Kapite lie. Die Pfeiler tragen gemeinsam mit den Wanddiensten das Kreuz
rippengewblbe. Bemerkenswert ist, daB die beiden Schiffe durch breite 
Sche idbbgen voneinander getrennt sind, wiihrend die Gurtoogen diese lbe 
Form wie die Gewblberippen aufweisen. Der bstliche Scheidbogen endet liber 
dem Triumphbogen. Die Gewblbekonfiguratio n der Kirche wird also durch 
eine deutliche Trennung der Schiffe voneinander gepragl. Es handelte sich im 
15. Jh . somit wohl nicht urn einen einheitlichen Gemeindermlm l1 2

• sondern urn 
zwei hierarchisch voneinander geschiedene Einheiten. wie auch die verschie
denartige AuBengestaltung der beiden Seitenschiffswiinde belegl. Es wird in 
der abschlieBenden Betrachtung darauf zurlickzukommen sein . 

4 .4 Der Innenau sbau der Kirche 1564 

Die hblzerne Empore tragt die Inschrift ANNO DN/ / 564, d .h. ihr Einbau 
stand im Zusammenhang mit der Umgestaltung zur protestanti schen Predigt
kirche. Ursprling lich nahm die Empore wohl die gesamte Liinge des Nord
schiffes und auch den west lichen Teil der Kirche ein. Diese Bau maBnahme 
wurde gegen Ende des 19. lh. von Bezirkskonservator Ludwig Bickeli kriti
siert: HOc/1St mange/hafl sin(1 [ .. . ] die spiilerel1 Empo renbaulell mir dell Hiih 
lI er/eiter iihnlichen Zugiillgell ZU bezeiclmell . t ... 1 Die niedrige Se itellempore 
verdtmkelt eine grojJere Anzahl der nordlichen SchiJfspliilze ll J . 

Nicht nur aus praktischen Erwagungen bot die Empo re AnlaB zur Kritik ; 
auch in iisthetischer Hinsicht wurden Miingel benannt, so noch von Backes! 
Feldtkeller ( 1962): Die Bwvckemporel1 beeilllriichligen etwas die harmoni
sche Ra wnwirkung"4. Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf die jeweils 
verg leichbare Situation der Kirchen in Niederweidbach (Kr. Marburg-Bieden
kopt) und Bergheim (Kr. Waldeck-Frankenberg). 

Tatsachlich ist die Anbringung der Empore in der zweischiffigen Kirche mit 
den starken Mittelpfeilern recht ungl lick lich. Man entschloB sich daher beim 
Erwe iterungsbau 1902 zumindest zu einer benutzerfreundlicheren Gestaitung. 
Die l1elle aus dem Material der alten gefertigte Empo re komml um 80 cm hdher 
zu liegel1 und gestattet eil1e bedeutelld grdjJere Lichlzufuhr der gegeniiber 
!iegendell Fells,er" ' . Dadurch bekamen die Platze im nbrdlichen Schi ff mehr 
Licht 

S. Die Erweiterung der Kirche durch August Dauber 1902 

5. 1 Di e Planungs- und Baugesc hi c hte a n ha nd der Quellen 

Neben einigen lediglich benutzerunfreundlichen Mangeln wies die Kirche 
nach der Mille des 19. lh. tei lweise erhebliche Bauschiiden aul". So schrieb 
Blirgermeister Michel am 30. Marz 186 1 an die KlIIfiirs,liche Polizei-Direc
lion zu Marburg: Seil dem letzten Stllrm- und Regell wel1er iSI am ScJllff des 
Kirchthurm-Daches an der OSI- Ulld Siidseite der Regell dermajJell eingedrull 
gell , dajJ ein EinflujJ bei weirerem Welfer ills Gewij/be und ,\"0 VemichwlIg der 
Bii /ge all der Orgel ZlI be/iirchlen steht"6. Innerhalb zweier Monate hatte sich 
der Zustand dann gravierend verschlimmert. denn am 25. Mai 186 1 berichtete 
Michel erneut liber Schtiden: Die Alllegllllg Vo/ I Schieferbedeckllllg {Ill del' Siid-
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und OSlseile des TlllIrllls ulld all drei Eckthiirmchen ist dringend 1l01/nVellllig, 
da die Verschalullg. die aus Buchellhrellerll beslehl, theilweise so morsch ist, 
daJ3 die Ziegef keillell Hall mehr in derselbell haben l17 • 

Offensichtlich ers t im luni entschieden sich die zustandi gen Behorden, 
Instandsetzungsarbeiten durchftihren zu lassen. Am 28. luni 186 1 zogen sie 
den Dachdecker Georg Rautenhaus und den Maurermeister Nikolaus Dauber 
, IU S Marburg fUr die Reperalltr des Glockelllhurmes in Erwagung l1 8. Bei 
Nikolaus Dauber handelt es sich wohl urn den Vater des Architekten August 
Dauber. welcher 1902 den Erweiterungsbau der Kirche plante. Bevor aber 
Nikolaus Dauber zusammen mit Georg Rautenhaus die Arbeiten aufnehmen 
konnte, wurden diese nochmals ausgeschrieben: Die zur Reperalltr der Kirche 
zu Niederasphe nijthigell Dachdeckerarbeilen veranschlagt Zll 456 Rlh": so/
lell den 17. d. M. Morgells priicis 11 Ulu; im Locale der Polizei-Directioll all 
dell Milldesrforderllden verakkordirt wertlell . Akkordlustige wen/ell hiervon in 
Kelllllllis geset:t" ' . Am 17. luli 186 1 wurden die Arbeiten dann endgtiltig an 
Rautenhaus und Dauber vergeben':

w, und am 4. September konnte Biirgermei
ster Michel feststel len: Die Akkortlatel1 der Dachdeckerarbeit VOIl del' Kirche 
Georg Rautel1haus und Nikolatls Dauber aus Marhurg hahell die norhige 
Dachdeckerarbeil CIII del' Kirche dahier vollelldet, welches ich hierdurch Kur
jiirsflicher Polizei-Direc fiol1 gehorsamsf beriehfe '21 • 

Die Enge der Kirche und das Anwachsen de'. Gemeinde trugen dazu bei , daB 
man sich bereits gegen Ende des 19. lh. mit Uberlegungen hinsichtlich einer 
Kirchenerweiterung befaBte. Da das DOl! Niederasphe lIIit Filial Z/I delll 
griijJlell del' Gegel1d gehorf Will illl Wachsel1 beg riff en iSI. hat sich das Bediirf
lIis del' Erweilenmg geltend gemachl l22 . Die Pfa rrgemeinde Niederasphe l11il 
SimlshclIIsel1 :.iihlen 770 mulloo odeI' nll/d 900 See/ell 123 . Von diesen sind im 
hiichsten Falle 500 als Kirehellgiinger Z1l ree/men. Die jetzige Kirche bietet fiir 
300 Besllcller Sit:.pliitze das vorliegende Projekt enfhiilt !lach den dsbz. Nor
II/aliell ill/ Schiff29 1 alllder Ell/pore 157 IIl1d illl Chor 19 211S . 467 Sitzpliitze. 
Aujjerdem sind bei starkem Andrcmge ill dell Ciingel1 etc. /loch fiir 80- 100 
PersoneJl SitzpliUze vorhanden l N

. 

Zunachst war ledigl ich die VerHingerung um e in l och nach Westen vorgese
hen. Der Marburger Architekt August Dauber entwarf die entsprechenden 
Pl ane, die aber durch Ludwig Bickell , den Konservator des Regierungsbezirks 
Kassel 125

, verbessert und erwe itert wurden. /ch Iwbe lIun [ ... ] vorgeschlagen, 
eine vorsichtige Enveitenmg wn 2 l oche slall einem vorzunehmell, daja dallll 
II/lr die relativ gerillgen Mehrkoslen del' Liillg.nvandstiicke ulld 2 Gewolbe mit 
Siillfe hillzukommell 126• 

Auch hinsichtlich der Firsthohe des Schiffes bestand keine Einigkeit dar
iiber, ob nun die vermutete ehemalige Hohe wiederhergestellt oder die vorhan
dene tibernommen werden sollte. So schrieb der Marburger Bauinspektor 
Hippenstiel am 28. lanuar 1902 an den Architekten Dauber: Das Projekt VOII 

Niederasphe iSI mit eilligen Al1derul1gen zur All.\fiihnmg hier eingetro/Jen. r ... ] 
Mac/He lIlir nUll die Anfrage er/aubell, ob s. Z. mit He,.,." KOllservator Bickell 
sellOlI die etwaige Hohe,j i:ihrul1g des Daches. elltsprechend dell a/fell Ansatz
spuren am Thwm , eriirler' ode I' aus welehell Granden diese ill dem Elltwwf 
lIichl ill Betracht gezogen worden ist. - ware/ell Sie lVolIl so freul1dlich sein, Illir 
die dort 1I0rlumdenell Pausen zur E1111lahme \1011 Lichtpausell alij kurze Zeif zu 
iiberlassell? - Wievie/ ist s. Z. VOI1 del' Gemeinde fiir die Au!stelhmg del' 
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Ell1wiilfe l1ebsl Anschlag gezahll worden. - Mil Dank im Voraus ergebensl gez. 
HippeIlS!ie/127 • 

Ebenso wurde der Pfarrer Weinrich in Niederasphe von BauinspeklOr 
Hippensliel angeschrieben und urn Auskunfl beziig lich der .. Firslfrage·' gebe
len. Weinrich anlwonele am 29. lanuar 1902: Was dell Giebel allbetriJJt. JO hat 
mall meil1er AI/sich! nacll bei eiller Verbreilenmg del' Kirche die a/le Giebe/
wand ,\'Iehell ge/asseJl tOld ra'/us und links davol1 das l1oehfeh/ellde Sliiek del' 
Giebe/wlllld ell!spreChelld del' Verbreilenmg neu angejUg!. Die a/le Giebe/
walld heb! sich VOII (/em mu/ern Mauenverk ganz dellllich ab, Zur Erliilllerung 
lasse ieh eille Skizze fo lgell. 

Diese neuen Tei/e del' Giebe/wilnd scheinen a/so dem Mauenverk del' 
liing,uei!el1 zu entspreehen [ .. ,j. Ober das A/ter des jelzigen Dachstuhls ist 
l1iclllS bekal1ll!, aw' Kirehenbiiehern ete, ist lliehls dariiber :11 e lfahrell . Das 
Salldsteillmalerial soli lIaeh a/ler Oberlielfen mg a ilS hellliger Gemarkullg 
stammen. r ... ]. Ein hiesiger ganz tlichtiger Zimmermeisler r .. ,] MW/er beab
siehtigllliiehslell Sonnabelld-Nachmillag zu limen Zll kommell, lUll limen Allf
sch /lIfl Uber die Beschaffenheit des Dachstllhles zu geben: sovie/ iell ge.\·ehell 
habe. iSI ZlI r Herstellung durelnveg Eichell/lO/z bel/btigt worden. - Mit fre lllld
licher Empfehlung Ihr gallZ ergebeller C. Weinrich l2!l, . 

Kurze Zeil spaler, am 10. Februar 1902, informierle Hippensliel Pfarrer 
Weinrich iiber seine Vorschlagsanderungen gegeniiber Daubers Enlwiirfen. Er 
schreibl: 

I . Emeuenmg des gall:en Daches ill del' a/tell Hbhe. d.h. 111it grf'flerer Nei
gUIIg. Dieses htitte den Vorteil besserer Dichti gkeit und sollte ullIer Mit 
ven vendung de,. brauchbaren a/tell Ho/zer Ulld ouch del' Sehiefer geschehen. 
2. Erstelhmg eines ho/bell Wo/mes am Giebe/ (neue jelZ!) aWilelle des holtell 
Steillgiebe/s. 
3. Ab.w.:lthdJ des Treppell1/lUrmes am Giebe/mit eillem gesehiefertell Helm all 
Stelle des steinenlell . 
4. Fortfall del' Strebepfeiler all den Giebeleeken (lIeae jet:!). Diese Allderun 
gen miissell vorgenommell Iverdell, Welll1 die Enveilenmg in eimvandji-eier 
Weise d.h. im Sinlle des a/tell Boumeisters. erfo /gen soli, und iclt zltle(fle nicht. 
dafl die Gellleillde auch aus al/dern Griilldenltiermil eill verstanden seill winl. 
Die Koslellwen/ellsielt nlleh eiller aufgestelltell Berec/lIlflllg reiclt/ieh ausglei
cltell . Wenl1 das gallze Dach allel'dillgs lIl iI eillem Seltiefer gedeekt lVird. l\ 'asja 
zweiJellos vorzu:iehen ware, so lViir(len hiiehstells 300 Mark Mehrkostell 
ell/Sleltell. Vielleiclll ell/schlieflt sich die Gemeillde. diese zu iibemeltmell . da 
eine Erltii/lIIllg des StaalSbeitrages illfo/ge diesel' Verbesserullg lIicltI :u en var
lell lViire. 1 ... 1 Es wiire glll. H'elll1 aueh hieriibel; d.h. iiber d ie Al'l del' DeckulIg 
l ... J die Gemeinde einen bestimmtell BeschlujJ fajJte. dell ielt dwm ill die 
Verhandhmg lIlit aufzllllehmell bille l 29• 

In e ine m Schreiben Bickells vom 24. AugusI 1899 an Hossfeld in Kassel' JO 
heiBI es ll .a .. Dauber habe es verslanden , dem Charakler der alten Kirche den 
Neubau anzugleichen. Dies war gerade aufgrund der kunslhi slo ri schen Bedell 
lUng der Kirche in Niederasphe wichlig. Schon damal s hi eB es: Sie zeichllet 
."ieh besollders dllreh ihren originellen Tlturmhe/m aus 1" ... 1. ist bei aller 
ScJdie/Hheil eill ",il vollendet sieherer Meistersch(di durehgefiihrter MOIIII

menta/ball. I1l1d vert rill fii r die Spiitzeit des 15. lit . dell .\·e/tellen Typus del' 
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zweischijjigen Anlagell . Der bauliche Zustand war damals, so Bickell , ein 
tadelloser, und die Kirche verdiene auch daher eine ganz besollders sorg/dllige 
Pj7ege IlIId di e FemhallUlIg aller stiirendell Elemente l31

. 

Bickell erlauterte Verbesserungsvorschl age an den Entwtirfen August 
Daubers. So wurde all Slelle der gall Z kahlel1 Westwand [ ... 1 eine solche 111it 
Treppellthurm tretell . 1 ... 1 All dem CllOrthurm des allell Baues wiirde nichts 
geiil1llert werdell: aufter daft auf der alten Thun/aeite [ ... 1 RWll/fenster eil1ge
set:.t wenlell. 11111 die Emporell besser Zll beW/tell . l ... J Das MaBwerk der beiden 
Chorrenster ware ZlI erganzen. Im Innern bliebe der durch die alten Ausstat
lungss tucke gegebene Charakter erhalten, die Em poren wurden entsprechend 
den hi storischen Vorgaben erganzt, die KirchenstUhle unter BenutZllng der 
allell Wangen in praklischer Disposilioll Imd begollnenen Dimellsionen er
lI ellerl . 

Die Innenwande der Kirche sollten al~r Kostell del' Ballleitllng rechtzeitig 
auf Illoglicherweise vorhandene Wandmalereien untersucht werden. Bei posi
ti vem Befund sollte der Konservator un verztiglich benachrichtigt und die 
Gemalde untersucht werden. Diese waren dann nach Anweisung Bickells 
geeignetenfalls ull veri;ndert beizllbehaltell oder pietdtvol! zu ergiillzell , lIlIler 
keillen Umsrdnden abZlIbrechen odeI' zu iibertiillchell. 

Vom Standpunkt der Denkmalpflege - so wiederum Bickell - gait die 
Durchftihrung des damal s vorliegenden Projektes nur dann als empfehlens
wert. fall s die Erweiterung unvermeidlich ( !) sein sollte. Dementsprechend 
sallte die 8 ewilligung eines allergrofttell Gal1dellgeschellks befiln vortet 
werden. da die Riicksicht allf dell Dellkmals lVert des Baues die Au/wendung 
einer SlIl1Ime bediugt. welche die Kriifte der Gemeinde wohl iibersteigen 
diilfte . 

Hossfe ld antwortete (auf demselben Blatt) folgendermaBen : Der starke 
Eingrijl ill dell alIen Bestand ist nicht et.forderlich. Die Siid- und West/enster 
geniigen zur Beli~rlung der kleinen Kirche. 111"1 iiufJersrell Falle lViirdell stall der 
5 Rlmdfellster drei soldle ill dell drei millel.well Jochen il1 de,. Nonlwand 
aus:ubrechen resp. anZlllegen sein lIIId zwar wngjenster /lach dem Vorbilde 
del' kleinerell Sorte (a) ill derSiidwand. 111 dell iillfJerell }oel1el1. hinter der 
Orgellllld bei der Treppe keillesjalh Fellster! Der Fortfall der Nordjell"'ter hat 
ouch den Vortheil. dafJ der Geislliche allf (Ier Kallzelnieht geblelldel wird132• 

In seinem mit e inem Kostenanschlag verbundenen Vorbericht gab Bezirks
konservator Bickell die folgende Einschiitzung wieder: Die Kin·he ill Nieder
asphe [ ... ]. eill intereS.\"llllleS Baudenkmal, in seinen Haupllheilen dem 15. 
l ahrhlmdert enlStall/mend, beslehl aus einer zweilheiligen Schiffsa lllage lIlil 
drei Liing.\jochen IIIIlI astlieh vorgelegtem Chortllllrm, del' selbst wohl einer 
friiherell Zeit angehort IIIlllwie viele Kirchthiirme bei diesen offell ell Alllagel/ 
w ul Ortell ill Imrllhigell Zeilell Zlt Verteidigllllgszwecken gediellt Iwben mag. 
De ,. Thu,.m hat nod, llell alten illteressallten gothisehell Holzhelm mit vier 
Eckthiirmell. wiihrelld del' Dachstuhl des SchifJes del' Mille des vorigell Jallr
IUII/derts enstal1/1111. - Das Mauenverk ller U,,!las.nmgsmauerll UI/d Gewolbe 
besteht allS gewiilmlichell Brllchsteinell , die Ecken, Gliederullgen am AufJeren, 
sowie die Rippen IlIId Still/en ;m Inl/erell sind van rathem Sand.\·leill lInd 
befillden sieh siimllltlich ill vorziiglichem Zusta"de. 

Hoehst mange/haft sind der Plallel/bodell des SchijJes. die spii/eren Empo
renbautell mil dell Hiihllerleiler almlichell Zugtingen ZU bezeicl11l ell . - Auj3er-



-

Bodc/Lossc. Wehrki rc he 55 

dem mangelhaft und Illlpraktisch ist die Allordl1lmg der jet:igell Gestiihle 
illtlem dieselbell sich ill eine", sehr defeclell Zusumde befindell. die Zwischell 
abstiilule seltr gering u. die Sil?j1dche iiujJersl schmal iSf. Durch die jel: ige 
Alllage eines Millelganges slidlieh der Siiulen. gehen die besfen Sil;pliit:e 
verloren. l ... I- A t~f del' Westseite wiirde e ill Welldel.we;I! tmgeball1 . lIachher dell 
Verkehr von aujJen, vom SchUf ulld del' Empore ZWlI Daehboden (Uiwebodell) 
ele. vermillell. AI/es Niihere diilfle ( HIS dem speziel/el1 tlllgejiigrell AIl.\'chlage 
ZlI elfahren seill . 

Der dem Vorbericht folgende Kosten voranschlag ergab eine GesamtslImme 
von 21730 Mark. Gepriift wurden Bicke lls Vorgaben am 28. Oklober 1899 
dllrch den Regierungs und Ceheimen Bauralh Waldhausen beim Reg ierungs
prasidenten in Kassel und durch den inzwischen in Berlin tatigen Beamten 
Hossfeld in der Ablheilullg far (Ias Bauwesel/ im M inisteri um der dffenllichen 
Arbeilen. unterzeichnel von Hossfeld am 10. Augusl 1900"'-

Am 26. Januar 1902 erreichle den BUrgermeisler von Niederasphe ein 
Brief des Marburger Bauinspeklors Hippensliel : le" ermehe 11111 ge/iillige 
u m g e h e I! d e Millhe ihmg, minimal J Z. seitel/s del' Cell/ eil/de (Ill die 
Archilektell Eichelberg u. Dauber hierselbst.flir dell EII!\vUI/l1ebst KoslellClII
sehlag zur VergrajJenmg flu'e r Kirehe ge:ahll wordell ist (ill / 899j1-"4. 

Die Ubernahme der Hand- ulld Spallluliellste ill N a t u r seirel1s del' 
Cemeinde. d.h. u.a. die durch Gemeindemitglieder zu leistenden Zuarbei ten 
wie elwa Fuhrdiensle, wollle Hippensliel lIielll emp/ehlell l ... ]. ,re lll/ der 
Ulllernehmer seinen Terlnin einha/tell sol/ [ ... ], do die FlIhnverke ill diesel' 
Frisl fUr die umdwirtscllaft wolll nOlhiger sein wiirdell. und es elllsliindell die 
grajJlen Sc fu vierigkeilell U5 . 

Aus eineOl Schreiben an den Dachdeckermeister Georg Hilschler in Welter 
gehl hervor, daB die Eindeckung der Kirche fUr den Sommer 1902 geplanl war. 
Hitschler wurde in dieser Hinsichl um ein Angebot gebeten1.·6. Bereits am ID. 
OklOber 190 I halte Zimmermeisler He iner MUlier dem KreisbauinspeklOr 
Hippensliel milgeleiit , das Holz des aiten Dachsluhls sei in Teilen noch zu 
verwenden137 . Dem Schreiben MUliers waren offensichtlich Skizzen vom 
Dachstuhl des Schiffes und der Balkenauflieger beigefiigl. 

Weilere Briefwechsel aus den erslen Wochen des Jahres 1902 gaiten sowohl 
dem geplanten Orgelbau als <.luch der Gewinnung von Steinmaterial zum 
Erweilerungsbau der Kirche. Am 13. Februar machle Hippensliel dem Nieder
aspher Burgenneisler Hiemer folgende Mitteilungen: fell habe Herrn Ballllll 
lerllehmer Moog ill Miinehhallsel1 beauflragl. all del' Slelle des friiherell Bru
clles au! dem Cemeil1tleeigelllhul1l am Wege lIaeh Oberasphe den AbrauHl 
abZlIdeekell lind den Fe/sen Jreizulegell . NOlhigenfal/s wollell Sie if m hierin 
tUllersriirzell . - Die Zeiclmung van del' O/:c:el i.\'t nichl ill Hdl/den des Orgel
bauers: ieh erslIei1e desllll lb dOl'I 110eh eilllllal genauer l1achzusehel1 l.1 ~. - Ihr 
Brie! war tlllzureiehend frtll1kierl; das hier geslellte Strqfporto VOIl 20 Pfg. 
wollell Sie demniichst gel er.\'elzen 1.19. Einen Tag zuvor. am 12. Februar. hatte 
der Orgelbauer Ralzmann an Hippensliel geschrieben. ei ne Zeichnung des 
neuen Orgelgehauses befande sich zusammen Olit dem Koslenanschlag in den 
Handen des Pfarrers Weinrich 140 . 

Pfarrer Weinrich lei ite KreisbauinspeklOr Hippensliel am 13. Februar mil. 
der BeschluB zur Anderung des Bauenlwurfes sei gefaBI " ' . Weiler schreibl er: 
Die beidell limen bekalllllell Lellle Zimmermeister Miiller lIIU/ de l' Maurer 



56 Bodc/Lossc. Wchrkirchc 

lVarell allJ der S!eillslIehe. I. ... ] Naeh Riickspracll e mil meiller Frail silld wir 
beref!. dem Herm BauJUhrer zwei Zimmer III1Serer Wohmmg iiberzula.\'.\'en, eill 
griij3eres, das l ugleieh BUreau sein k611n1e und ein kleineres ZUI11 Sehlqj"en; 
auch wiire meille Frat l beret!. dell Herm Ztl verk6sligen

,
·n. 

Aus e ine m weiteren Brief Hippenstiels an prarrer Weinrich vom 19. Februar 
geht u.a. hervor. wo die gesuchten Entwurfszeichnungen fUr die neue Orgel 
verblieben waren: ebenso wird deutl ich, daB es inzwischen zu ernsthaften 
Auseinandersetzungen mit dem Architekten Dauber und seinem Buroteilhaber 
Eiche lberg gekommen war: Naell Mi1fhei/tmg seirells des Orgelbauers scheil1l 
die Prospeklzeicll1lullg 1I0ch bei dell He/Tell Eichelberg & Dauber zu seill. Do 
(liese He /Ten wege/l der vermeilllliehen En fzielumg der Au.\jiihnlllg sellrllllge
halfell silld, so mih;hle ich es vermeiden. sie mil del' AbJordenmg der Zeieh-
1Il1llg :'11 iirgerll l/fld bi1fe (Iahel; diese dortseits gefiilligsl eill zuzeie/mell [?] und 
lIIir baldmogliehsl :. //senden zu wollell. Gleiehzeilig moehfe ieh bi1fel1. ( ... ] 
dureh (Iell Mallrermeisler oder auJ alldere Weise Jestslellell l U lassel1. van wo 
die lIersch iedenell Malerialiell angefahrell werden miissen und OIlJ welehe 
El1lfenumg. Es IWlldel1 sieh :uniiclu;[ UI1I die Sandsleine lIIul Grauwackell 
sodallll llm Mauersolld (sciulI/en Grubensalld III/d lvell ll miiglieh alleh Fluj3-
salld). femer Wa.uerkalk (Sch lvarzkalk) IIlId Fettkalk. Kies. Zelllelll. S<'hiefer 
III/d Holl . Do.\' mei~ife wird wohlmil der Bolll1 kommell. l1amellllieh. wenn elwo 
eill (I /l slViirliger Unlemehmer die Arbeil bekommell sollle. odeI' sil/d aueh 
Mmer;aliell - und welehe - bei efl/em do rligell Geschii/r l U /when ? Es ~'v'iire 
dril/ ge lld en viillsehl. Wel/ll ieh die Ilolhigell be; de l' Aussehreibullg m ul (Ier 
AlIsseheidwIg de ,. Anf uh,. im Sinl1e (Ies belreffeu(lell Beselllusses Zft beriiek
sic:hligellden Allgabel/ ill elu'a 8 Tagel1 scllOn erhalfell kOllllle. leh komme mil 
He ,.,." Geheimralh Waldhausell vorallssiehllieh Ende des MOII(ilS naeh dart , 
ober IUlr :.u kurze r Besprechllllg; erwaige dOl1lllloeh link/are PWlkle kOl1l11el1 
IlIld mi!/3len d{il/O spiileslel1sJeslgelegl werden 1

.
B

• 

Drei Tage spater, am 22. Februar 1902, antwortete Pfarrer Weinrich Hippen
stiel wie fol gt: G/eieh Ilach Empfang Ihres Sehreibells habe fell all die Herrell 
Eichelberg & Dauber gesehriebell WUllllll selbige RiicksendulIg der Plvspekl
:eic/lllllllg gebelen, illdem fell mich auf einell Brief (Ies Orgelbouers benifen 
kOll11le. ill welehem derselbe mi,. miulleille. daj3 er die Zeicllllllllg all die Herren 
at{j" deren Ersllehell eillgesehickl habe. 

Noel! Riicksprache mir dent Maurermeisler te ile ieh limen mil, (laj3 Fluj3-
.mlld sowie K fe .\' weder am Orl lloell ill der Niihe l u/wben sind, beides miij3le 
von weil her herbeigesc/uifjl werdell. Zement und Schiefer kiiJmfe eill hiesiger 
Hiilldler Nomens Amende liefern und da dieser Handler eill Fuhnverk besill l. 
lviirde er die Mmerialiell Quch zur Blllulelle fahren konnen. Grauwacke als 
Baustei n kbnnte aus dem Gemeindewald oder nus dessen Nkihe gewonnen 
werden: die Entfernung betriige hier 3 bis 4 Kilometer. Die Salldslheil1e solllell 
ill de l' GemarkulIg geblVehell werdell (Verweis auf Moog in Mtinchhausen) 
ode I' (Ill dem Weg Sehlagp}litze- Mellllall geilOlf wen/en; die EIIlJermmg zuriiek 
ca. 6 klm' -w . 

Am 3. Marz konnte Pl'arrer Weinrich Kre isbauinspektor Hippenstiel folgen
des berichten : HeUle lIIorgen erhielt ich VOII Eiehelberg & Dauber die Zeich
I/Il1lg del' neuen Orgel. leh /asse limen die Zeiellllullg hiermil soJorl zusellden. 
Die Eillreicllllllg del' Recllllltllg van Eichelberg & Dauber wollell {lieselben 
versch;ebell. bis die ElIlscheidullg [ ... J eillgelrojfell iS/I ~5 . 
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Am 10. Marz 1902 halle Hippenstie l dem Bautechniker Sch lei ning in 
Marburg' ''' geschrieben , e r so lie die Bauleitung des Erweiterungsbaus del' 
Kirche in Niederasphe bekommen. aber es lage noch keine Genehmig llng des 
Bauantrages vor. Weiter te ilte er ihm mit: Dell ersten MOllat miijJtell hier 110ch 
die ZeicJmullgell ausgearbeilel wen/ell: ab dem Ma nat Mai wiire sliilldige 
Beaufsichtigul1g auf del' Bauslelle nOlhwelldig. Die BeschiifligulIg Iviirde elwa 
7-8 Monale dauern , da der Bau in diesem l ahre 110ch fe rtig \Vere/ell soli III/ d 
H(lch M6glichkeil beschieulligl wen/en I1IUj3: del' Ullfernehmer wird zum 
I . April schon beslimml seilJ . Eille Wohmmg llebsl Bureau will del' Herr 
Pfarrer abgebell (2 Zimmer) eiJenso wiirde er (luch die Verkosligllllg iiberlleh
men, so daj3 ill dieser Hil1sicht die Verhiiltllisse lI ieht IIlIgiillstig sif1{l. - Wellll Sie 
IInter diesen Umsliinden die Ste/le iiberl1ehmen wollell , vorbeha/tlich def -
lIichl zweifelhafien - Cellehmigllllg dllrch die Regienmg, JO wo/len Sie mir 
gefiilligsll10ch millheilel1, H;e/che ElltschiidigulIg Sie beallspruchell; I\ 'eilerell 
Bescheid erhallell Sie dmlll so bald als m6glich ' ~7 . 

Am 14. Marz sagte Schleining zu. die Stelle anzunehmen; die Hohe der 
Entschtidigung sol lte 120 Mark betragen '''. Zwei Tage spater bot Hippenstie l 
seinerseits eine Entschtid igungshohe von 135 Mark an . Probleme ergaben sich 
offensichtlich noch einmal Ende Marz, da die Moglichkeil vorl ag. daji die 
Cemeinde die Bauausfiihl'lmg allderell A rchiteklen iiberrrtigt. daher ko nnte die 
Alll1ahme eines Tee/mikers vorerslll ichl gellehmigl lVerdell l ~9 . 

Weitere Unterlagen im Hessischen Staatsarchi v Marburg aus jener Zeit 
geben AufschluB liber die Kontakte zu verschiedenen Handwerkern . libe l' 
Kostenvoranschlage ZlI diversen Bereichen der geplantcn Innenausstattung. 
aber auch Uber nicht zustandegekommene ZlIschlage und Vertrage. 

Ein Kostenanschlag von Carl Jacob Werner aus Hammershausen bezieht sich 
all f das Einbrechen von Cho rfenstern und das Einsetzen von neuem MaBwerke 
(vorbehalten. je 50 bis l OO Mark gesamt). - Ein neuer POaste rboden sollte in den 
Gangen des Schiffes lInter Verwendung und Umarbeitung der vorgefundenen 
Platten aufSandbettung verlegt werden ''''. Der Z uschlag ging wohl zun,ichst an 
Heinrich Leng in Dexbach, doch erhielt Leng am 14. April e in Telegramm: Mil 
Arbeilell ill Niederasphe /loch lIichl beginnell , BOllinspekliol1 151

• Leng wurde 
anschlieBend von dem Bauvorhaben ausgeschlossen (S. lI .). 

Die Architekten Eichelberg & Dauber hatten iIlZlvi;'Cilell hoherell Orlhs 
darum Ilachgesucht, daj3 OlJlell die BeschaffuIIg des Prospek fs zu dem Enveite
nmgsbau der Kirche ill Niederasphe tOld die Leilllng del' Ballatl.~/i'ihnmg 
iiberlragen werde152 • Dcr Mini ster der Geistlichen, Unterrichts- und Schul
Angelegenheiten entschied daraufuin am 23. Marz. dajJ er hiergegelllliclu;' ~I/ 
erillllerll /mbe. sofern es ill dell Wiill schell de,. Cemeillde liege, dqf3 der Ball 
durch die vorgenallnten Architeklen ausge!iihrlwert/e. Die Cemeil/de ersllchel1 
wit; sich binllell 8 Tagell dariiber Zlt iiujfem. ob del' Ballprospekt durcll den 
kOllig/. Kreis/)(lUbeallltell odeI' dllreh die A rchilektell Eichelberg & Dill/bel' ~I/r 
Ausfiihnmg kommen. Inw. \Ver die LeilUlIg des Baues habell soli. Soll,e die 
Leilllng ( 111 die Archileklell Eiehelberg & Dauber iibergehell . so \I'{irdell .\·elbst
,.edend elwa V01I dem KreisbauillspeelOr Hippellsliel scholl eillgegangel1e Ver
pflichtlmgen beziiglich del' UeberlragulIg \lOll Arbeiten und del' Ald~' lellllllg 

VO I1 Hilfskriijien fiir die Bauleilllllg VOII del' Cemeinde ZlI iihernehmel1 seil1. 
Der KreisballillspeclOr wird del' Cemeillde auf Ersuche/l die ulge del' Sache ill 
diesel' Beziehwlg ntiher tlarlegeIl 15.1 . 
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Am 3. April 1902 erhielt Hippenstiel ein Telegramm fOlgenden Inhalts von 
Pfarrer Weinrich: EichellJeq.: abgeschlagen, Leng zuriickgerrerell, Maller 
Baffellhallsell kommr morgen Vormiffag Marburg I5.J.. - Am selben Tag erreichte 
Hippenstie l ei n Schreiben Daubers: Ich war heute Jriih all! Anregllng des 
Henll Pfa n er Weillrich be,,: der Kin'he in Niederasphe bei IImell olme Sie Zll 
rre/fell. h6rle abel; daft Sie Nachm. zurack kiimen. Es wiire mi,. en viillschl, 
110ch hellle mit IIm ell Racksprache zu lI ehmell. Ich mochte Sie bestell.\' biffen 
mir milzurheilell l ... ], W{lI l1l [ ... ] ich Sie Abends rreffen kOlllJle. da ich Nachm. 
ven-eist seill wert/e. Mil bestell Grii}3elllhr Ergebell.\'ter Archilekt Dallber'55 , 

Nachdem die langwierigen Schwierigkeiten dann endlich tiberwunden wa
ren, kam der Erweiterungsbau offensichtlich ztigig voran. Am 27 . August 1902 
konnte Pfarrer Weinrich dem koniglichen Landratsamt mitteilen: Del' jelzige 
Kirchellbau ist smveit illl Rohbaufertig'56. 

5.2 Besc hrei bun g de r Kirc he nac h de r Erweiterung 

Nach der Erweiterung blieb der Charakter des hi storischen Bauwerks - wie 
beabsichtigt - gewahrt. Die Kirche wurde nach Westen urn zwei lache verHin
gert, die im AuBeren und Inneren die Struktur des hi sto ri schen Baus aufneh
men und nahezu voll standig kopieren . So ist die Wahl des Baumaterials durch 
die Vorgabe des historischen Baues bedingt. Bei der Erweiterung wurden 
scheinbar die Eckquader der ursprtinglichen Westwand an dem neuen Westab
schluB wiederverwendet, sind sie doch beztiglich der Verwitterungs- und Bear
beitungsspuren denen des Ostabschlusses des Langhauses auffallend iihnlich 
(Zangenlbcher etc.). Obwohl das Baumaterial dem der historischen Vorgabe 
entspricht. zeigt sich auf der Nordseite des Schiffes im AuBenbau eine deutli 
che Baunaht zwischen dem alten und neuen Bau. Auch ist im Neubau mit 
kleinerformati gem Gestein gearbe itet worden. 

Den Bauschmuck des Neubaues g lich man gleichfalls dem hi storischen 
Bestand an. So wurde an der auBeren Stidseite das Motiv der aufwendigen 
Strebepfeiler tibemommen und nach Westen fortgeftihrt . Auch die neuen Fen
ster glcichen in der Form den vorhandenen. fm Inneren wurden die Rund
pfeiler des Erweiterungsbaus gemaB den vorhandenen ausgeftihrt. Scheinbar 
tibemahm man die westlichen Eckkonsolen des Vorgangerbaus, die in die 
neuen Westecken versetzt wurden. Im Westen fUgte Dauber entsprechend dem 
Vorschlag Hippenstiels e ine n Treppenturm zur besseren ErschlieBung des 
Innenraumes an; gle ichzeitig bietet dieser ein malerisches (zeittypisches) 
Gestaltungselement des AuBenbaus. 

Soweit wie mtig lich wurde die Innenausstattung tibernommen (u.a. Kanzel) 
und unter Verwendung der verwendbaren Teile nach Vorlage der hi stori schen 
emeuert (Orgelprospekt. Gesttihl ) und/oder vorsichtig erganzt (Empore, Ge
sttihl ). Schadhafte hi storische Vorlagen wurden vorsichtig ausgebessert , so 
etwa das MaBwerk des slidlichen Chorfensters und der Aufsatz des Sakra
mentshauschens (s ,u" Ausstattung). 

6. Ausstattung 

6. 1 Bauplas tik : SchluBste ine undo Ko nso le n 

Die Kirche zu Niederasphe besitzt einige bemerkenswerte figlirli che Kon
solen sowie WappenschluBstei ne. Insgesamt vier Blattkonsolen finden sich in 
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den ost lichen und westlichen Ecken der Gewolbeabschliisse des Langhauses. 
wobei die ostlichen aufwendiger gestaltet wurden als die westlichen. Die 
Konsolen des Chorbereiches erinnern in ihrer Ausformung mit den nicht sehr 
weit heruntergezogenen (spater gekappten?) Wanddienste n an sole he in 
Zi s terzi ense rba u ten. 

Ein SchluGstein des Slidsch iffes zeigt das von Linsingsche Wappen"'. jenes 
derer von Dersch'51\ das im blauen Schild einen aus drei silbernen Rauten (sog. 
"Wecken" ) bestehenden Schragbalken trug, zeigt ein Sch lu Gstein im ostlichen 
Gewolbebereich. Der Sch luBstein im Chorraum enthUlt einen sechszackigen 
Stern . Der hangende SchluGstein des Spitzbogens zum Chor zeigt e ine mit der 
Spitze nach unten gerichtete halboffene Lilie. 

6.2 Das Sakramen tshau s 

149 1 stiftete Ludwig von Hohenfe ls das Sakramentshaus im Chor'''. Das 
fUr eine Dorfkirche bemerkenswert aufwendige. mit filigranem MaBwerk ge
staltete turmartige Sakramentshaus unterstrei cht den herrschaftlichen Rang 
bzw. den Anspruch des St ifters und seiner Familie: die Turrnform ist hier als 
Hoheitsform zu deuten. Es tragt die Inschrift : Ludwig 1'011 Hohellfels mlllO 

Domilli 1491. dem Gatt gnadig lllld barmherzig l(il. 
In einem im Marburger Staatsarchi v befindlichen Bericht hei Bt es liber die 

Restaurierung des Sakramentshauses: Del' seholle sptilgOlh[i sche] Tabemakel 
l ... J wird IIlI11 Irei, ist sorgfiillig lIllter Wahnmg alter Farbspurel1 ::':u reil1igell 
find mitllllmodellierten S1iickell (da als lI etle 2utllOt sofort::':1I erkellllell silld) 
zu ergiin zen' O' . 

6.3 Di e Kan ze l 

Eine polygonale stei nerne Kanzel befindet sich an del' Slidseite des sOdli
chen Schiffes links der TOr. Sie tragt die eingemeiBelle Jahreszahl 1609 und 
zeigt Darstellungen del' vier Evange listen in " Iandlicher" Malerei. 

6.4 Die Orgel 

Der Orgelprospekt mit seinen ansprechenden dihjliehell Sel1llitze reiell 16~ 
wurde 1775-8 1 von Johann Schlonmann aus Marburg gefertigL Von Schlon
mann stammen die Orgelprospekte zahlreicher minelhessischer Kirchen. 

Fur Niederasphc wurde eine ncue Orgel im Rahmen der Kirchenerwei
terung 1902 angefertigL Sie wurde von den Orgelbauern Gebr. Ratzmann in 
Gelnhausen gebaut und fa nd ihren Platz auf der Weste mpore. Kre isbauin
spektor Hippenstiel schrieb am 8. Februar 1902 an Orgelbauer Wilhelm Ratz
mann. die Aufstellung der neuen Orgel sei fUr September desselben Jahres 
vorgesehen , Im Zusammenhang der Frage nach einer moglichen Wiederver
wendung des alien Orgelprospektes wurden MaBe und Skizzen aus Geln
hausen angefordert. Da die Hij!Ie ziemlich besehrdllkt ist, schienen ScJnvierig
keifellllicht au.\·geschlosseIl 16., . 

In diesem Zusammenhang teille Konservator Bicke ll dem Zllstiindi gen Be
amten Hossfeld beim Regierungsprasidenten in Kassel mit: Aueh das alte 
Orgelgehiiuse wiire fiir eiJl netles Orge!werk Z. it lJel1 l1tzell, Welll1 es all der 
bez.eiclmeten Stelle ill die Flueht der Emporell -BriislIlIIg geriickt llnd die 
Wind/aden tief gelegf wiirden. Das Spie/pu/l kiime seitliell (we ,w/ieh) oder auch 
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ZIl ebell er Erde zu slehell , das Gebliise (Magazill ) hinter der Orgel, so daj3 ein 
DlIrchgallg unter dem,\'elben dell Zlllritt zwn Orgelwerk freiliifJl. Die il1l Tri
wnphbogell aflgebrachlen weliel; welche dell Klang der hinter demselbell 
(mgebrachlell Orgel befordern sol/Iell , werdell wieder sorgfiillig vermauert, da 
die,\'/iir die Slabilitiit des Thurmes fo rderlich ist 1

t)4. 

Weiter schrieb Bickell : Die Orgel befilldel sich jelZI au! einer Empore im 
C/JOrtlmrm. kommt je(/och schlecht l a,. Wirkung und sind l ur Bessenmg der 
KlallgwirkuIlg iiber dem Triwnphbogen beiderseits groj3e Offl1lmgell gebro
chell worden, die da,\' Thurmmauenverk sc/nviichel1, sOllsl jedoch It11 verSliind
liell geniilZI haben!l Nach dem \1orliegellden Plane sol/ die Orgel all/die lIeue 
Biil/l1e il1.\' Schiff links vom Triuf1/phbogell gesetzt werdell und ~vegell besserer 
Ubersiclil del' Klallgwirkllug, dallll auch (IUS Platzerspamij3 vom Schiff aus 
gespielt werdel/ IM , 

Derzeit ist die Anschaffung einer neuen Orgel im Gesprach. Der historische 
Prospekt soli jedoch beibehalten werden . 

6.5 Die Kirc he nuhr 

Die Kirchenuhr wurde 1837 von der Firma Borchers aus Wetter aufge
stellt I(~ . 1874 trat an der Kirchturmuhr ein Defekt auf. Btirgermeister Michel 
berichtete darUber am 18. Mai 1875, daJ3 die gellClllll le TiI"rm"ilr delll Sch/aJ3er 
Eichelbeek zu Weller se//OI/ seit Osre,.,l iibergebel/ iSI zur ReilligulIg lHld [zu] 
Reperaturen l67

, Diese Uhf war wohl bis 1964 im Einsatz, zu dieser Zeit wurde 
im Rahmen der Modemi sierung eine elektri sche Uhr installien . 

6.6A ltar 

1884 spendete die Gemei nde einen neuen Altar l1Iir schongearbeitelen Ver
: ierungen '68

, der in Marburg hergestellt wurde, 

6.7 Glocken 

1890 schaffte die Gellleinde drei neue Glocken an, die in Apolda in ThUrin
gen gegossen wurden. Die groBte der vorigen Glocken war beim Trauergelaut 
zu Ehren Kaiser Friedrichs Ill. gesprungen. Aus dem Metall der alten Glocke 
goB man die neuen. Die groBe zeigt die Inschrift Ehre sei Gott in del' Hohe; sie 
wird daher Eilrellglocke genannt. Die zweite tragt die Beschriftung Vlld Frie
dell auf ErdeJ1; sie wird daher Friedellsglocke genannt. Die kleinste Glocke 
schli eBlich tragt di e Inschrift Vlld dell Mellscilell eill WaillgeJ"I/ell und heiBt 
daher Clocke des Woh/geJ"I/ells"' . 

7. Zusammenfassung 

Die PFarrkirche in Niederasphe gehort zu den in Hessen seltenen zwei
schi ffige n Hallenkirchen. Aufgrund der meist identischen Hohe der einzelnen 
Schiffe der Hallenkirchen wurden diese haufig als angeblich prograllllllatisch 
intendierte Einheitsriiwne interpretiert, eine Sichtwei se, welche anscheinend 
zuerst von delll Marburger Kunsthistoriker ProI'. Hans lochen Kunst ( 197 1) 
infrage gestellt wurde ,7(,. Auf Grundlage der Thesen van Prof. KUNST ftihrte 
Wolfgang Schenkluhn ( 1985) '" aus, die Hallenk.irche als Typus zeige ein 
differenziertes Verhiillllis zwischen raum verbindenden und raul1Ilrellllellden 
Elemenrenl72 , Im Kontext mil Niederasphe wird daraufzuriickzukommen sein . 
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Die differenzierte Betrachtung von Kunst und Schenkluhn richtete sich gegen 
die frUhere Forschung, die ganze Entwick lungslinien deutscher goti scher 
Hallenkirchen von der Elisabethkirche in Marburg ablei tete und eine Tradit ion 
eines hessischen bzw. hessisch-westfll lischen "Hallenkirchentypus" hier ihren 
Ausgang nehmen sah173 . ln der besagten Literatur werden die zweischiffigen 
Hallenkirchen Hessens (als eine "Sonderform") jedoch meist nur am Rande 
abgehandelt. So1che zweischi ffigen Hallenkirchen erscheinen in Deutschland 
vereinzelt seit dem Beginn des 13. Jh ., ihre BIUteze it hatten siejedoch erst vom 
14. bi s zum 16. Jh ., wobei der groBte Teil j ener Bauten am Ende del' Spii!go!ik 
- etwa sett 1450 - ents{(mdl7~ . Uber die Begrundung bzw. die Entwicklung 
des Typus wurde vielfach spekuliert. Heinrich Denzer ( 1957) fU hrte dement
sprechend aus: eine wirklich [ilJe rzeugende Begriindllng isr lJisher flich! gefun
dell 175 • 

Wahrend zweischiffige Kirchen in einigen Regionen recht haufig waren 
- als Dorfkirchen etwa im Eifel-Mosel-Gebiet - ergab die Untersuchung hess i
scher Dorfkirchen unter der Leitung von ProI'. Ulrich SchUtte vom Kunst
hi stori schen Institut der Uni vers ittit Marburg, daB von ca. 540 erfaBten Objek
ten lediglich acht (') Hallenkirchen waren; hinzu kamen zwe i Kirchen, deren 
Hallenlanghauser nicht erhalten sind. Von diesen insgesamt zehn Hallen
kirchen waren wiederum nur flinf zweischi ffig ausgebildet und insgesamt neun 
wurden zwischen 1400 und 1530 errichtet; ei ne entstand bereits im 13. Jh ." '. 

Die zehn nachgewiesenen Hallenkirchen lassen si ch in drei verschiedene 
Typen unterteilen, nlimlich in dre ischiffige, in unsymmetri sch zweischi ffige 
und in symmetrisch zweischift'jge177 . Zum 1etztgenannten Typus gehoren bzw. 
gehiirten neben der Kirche in Niederasphe die nahegelegene Kirche in der 
Kesterburg auf dem Chri stenberg (Gemeinde MUnchhausen, Kr. Marburg
Biedenkopf)' " sowie die Kirchen in Kirchberg (Kr. GieBen) und Niederweid
bach (Gemeinde Bi schoffen. Lahn-Dill-Kreis). 

Unter den vier aufgefUhrten symmetri sch-zweischiffigen Hallenkirchen als 
Dorfkirchen sind die Kirchenbauten von Niederasphe und von Niederweid
bach (um 1498'79) weitgehend ident isch. Beide Kirchen wurden im spliten 15. 
Jh . als zweischiffige und dreijochige Hallen erbaut; beide besitzen einen 
tilteren. wohl dem 14. Jh. entstammenden Chorturm, dessen Lungsachse mit 
der Symmetrieachse des j eweiligen Langhauses ubereinstimmt . 

Wenn Kiigler ( 1993) als weitere Gemeinsamke it vermerkt : Die Gell1einde
raume heider Kirchen silld 111it Kreuzrippengewblben versehen 'xu. so ubersieht 
er damit etwas, was seiner weiteren Beschreibung beider Dorfki rchen wider
spricht: Unterschiede silld jedoch im jeweiligell Verhtil tllis del' Scheid- tllld 
Gurtbiigen sowie im Anschluj3 del' SchiJf\'gew6Ibe an den Triuf1Iphbogen vor
handen 'x, . Denn, wie Kogler weiter richtig beschreibt, sind in Niederasphe die 
beiden Schiffe durch breite Scheidbogen voneinander getrennt, wahrend die 
Gurtbogen dieselbe Form wie die Gewolberippen aufweisen. Im Gegensatz 
dazu haben die Scheidbiigen und die Gurtbiigen in Niederweidbach dieselbe 
Form, wenn sie auch breiter als die Gew61berippen sind. Oer 6stliche Scheid
bogen endet in Niederasphe Uber dem Triumphbogen. in Niederweidbach 
hingegen teilt er sich in H6he eines SchluBsteines in zwei diagonale Rippen. 
die dann beiderseits des Triumphbogens enden. Zusammenfassend ergibt sich 
also fUr Niederasphe eine deutlichere (auch optische) Trennung der Schiffen 
voneinander, womit nicht mehr von einem ,.Gemeinderaum·' - von einem 
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solchen spricht Kogler auch im Zusammenhang mit Niederasphe - als einer 
Einheit ausgegangen werden kann - auch Kogler unterliegt hier anscheinend 
der Ideologie vam EinheilSrOllnl der Hallenkirche -, sondern zwei hierarchisch 
voneinander geschiedene Raume zumindest in Betracht gezogen werden mUs
sen. Deutlich unterstrichen wird diese Trennung durch die unterschiedliche 
Form der AuBenwandgestaltung. 

Es darf nicht vergessen werden, daB die Architektur von Kirchen - aber auch 
Burgen - bi s weit ins spate Mittelalter durch die Kombination mehrerer Bautei 
le unterschiedlicher Funktion und persone ller Zugehorigkeit gepragt war. Die
ses additive Baften wird bei kleineren Bauaufgaben wie Dorfkirchen in der 
AneinanderfUgung von Turm. Langhaus und Chor deutlich. Itn Falle der 
Pfarrkirche von Niederasphe ist diese Addition in der Zusammenftigung von 
Turm - dieser enthtilt in seinem UntergeschoB den Chor - und zweischiffigem, 
d.h. zweiteiligem Langhaus nachzuvollziehen. 

Die reale und idee lie Zweiteilung des Langhauses offenbart sich weiter bei 
der Anal yse der AuBengestaltung der Langhauswlinde : Das Kirchenschiff zeigt 
nur an der SUdwand Strebepfeiler, die im Unterteil als halbrunde, im oberen 
Teil hingegen als rechteck ige Vorlagen ausgebildet sind . Die ungewohnliche 
gerundete Form der Strebepfeiler findet sich ahnlich in der Umgebung von 
Niederasphe nur noch an der evangelischen Pfarrkirche von Treisbach (Kr. 
Marburg- Biedenkopf) , dort in Form dreiviertelrunder, in halber Hohe verjUng
ter Strebepfeiler an den Ecken des polygonal gebrochenen Chores. Der Chor 
der Treisbacher Kirche wurde auf die zweite Halfte des 13. Jh . datiert '''. 
Moglicherwei se steht die architektoni sch aufwendigere Gestaltung des sUdli
chen Kirchenschiffes damit zusammen, daB dieses den Herren von Hohenfels 
diente (Grablege?, Herrschaftssitz?). 

Auch in Treisbach hatten die Herren von Hohenfels Besi tz, allerdings gab es 
eine andere Ortsherrschaft, di e von 1250 bis 1549 in Tre isbach bezeugt ist,"3: 
1464 und 1469 lei steten u.a. der Hof der von Treisbach (im Besitz derer von 
Hatzfeld) und die Hofe derer von Hohenfels und von Hatzfeld (1570 je zur 
Halfte im Besitz der von Hatzfe ld und der Rau von Nordeck) neben dem Hof 
der Schenken zu Schweinsberg und de m Landgrafenhof Abgaben an das Stift 
Wetter ";~ . 

Das in der Form der Strebepfeiler anklingende Tourellenmotiv kann letzt
lich noch nicht gekliirt werden. Toure llen sind massive, mei st runde bzw. 
gerundete Baukorper, die hliufig im Burgenbau des Mittelrheingebietes und 
Hessens ab dem 14. Jh . erscheinen und die als Abbreviaturen fUr den Turm 
(Tollrelle = "k le iner Turm") stehen. Als listheti sches Motiv gab es gerundete 
Wandvorlagen und strebepfeilerartige Strukturen wohl schon frUh im sUdost
europtiischen Bereich und in Kleinasien, insbesondere im armeni sch-georgi
schen und im byzantinischen EinfluBgebiet. oh ne daB der genaue Zeitpunkt 
und die konkrete Region des ersten Auftretens bisher benennbar wtiren l~5. Zu 
den markanten Beispielen unter den Bauten mit solchen gerundeten Wandvor
lagen/S trebepfeilern gehort die Doppe lkirche ,Myrelaion' (heute Bodrum 
Camii) in Konstantinopel , die vielleicht auf das 8. Jh. zurUckgeht und wohl in 
der ersten Hiilfte des 10. Jh . zu einer Doppelkirche aufgestockt wurde. Die 
Oberkirche zeigt auBen eine Gliederung mit strebepfeilerartigen halbrunden 
Wandvorlagen. 
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Ebenfalls als aSlhelisches und wohl auch hoheilliches MOli v (Bedeulungs
lrager) erscheinen gerundele Slrebepfeiler haufi ger an franzosischen gOlischen 
Kirchen: Die Kathedrale von Albi (ab 1282?) gehort zu den bekanmeslen 
Beispielen. 

Im Burgenbau kommen Tourellen elwa seil der Zeil urn 1300 auch an 
deUlschen Burgen vor '''. In der Lahnregion bielel die Sporkenburg (Gemeinde 
Eilelborn. Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfa lz) ein markanles Beispie l. Die 
Anlage soli in den 13 1 Oer Jahren erbaUI worden sein . 

Vor dem Himergrund der obigen Sehilderung kann die unlersehiedliehe 
AuBengeslallung beider Sehiffe unserer Kirehe in Niederasphe al s Resuhal 
einer wohl bewuBlen Hierarehisierung der Sehiffe gesehen werden, die mogli
eherwei se mil unlersehiedliehen Besilzverhahni ssen innerhalb des Kirehen
gebiiudes in Zusammenhang zu bringen iSI, wenn auch das MOli v der lOu
rellenarli gen (?) Slrebepfeiler be im derzeili gen hi slorisehen Kennlnissland 
noch nicht zu deuten ist. 

7. 1 De nkm a lpfl ege und He imal se hul z a m A nfa ng des 20. Jh . 

Das Beslreben Daubers und der bei den Planungen zur Erweilerung der 
Pfarrkirche in Niederasphe beleiliglen Behordenvertreler ging dahin, den ur
sprungliehen Charakler der Kirehe zu bewahren. urn damil weder den Bau 
selbsl noeh das Ortsbild zu beeimriiehligen. So fordenen die Vertreler der 
Denkmalptlege bewuBt eine vorsichtige En veiteruIlg 11H des Baudenkmals und 
eille gOll z besollders sorgfiiltige Pflege und die FernlwlwlIg aI/er storendell 
Elementelss. Man war sehr bemuht, die Enveitenmg in eimvandJreier Weise 
d.h. im Sil1lle des alten Baumeisters I89 durchzufUhren. Zur damaligen Auffas
sung gehon e die Rekonslruklion ehemaJiger Bauzusl,inde (z. B. Hohe des 
Daehfirsles) ebenso wie die Wahl der fUr die Region lypisehen Baumalerialien 
(Sandslein , Sehiefer) und -slrukturen (Bruehslein). Damil iSI die BaumaBnah
me in Niederasphe ein frtihes Beispiel fUr eine Erweiterung unter den MaBga
ben des Heimatschutzes, der kurz zuvor durch Ernst Rudorff seine programma
li sehe Ausformulierung erfahren hane. Aber sehon vor der Mille des 19. Jh . iSI 
das Bestreben, Elemente dessen anzuwenden, was den spateren Heimatschutz 
ausmaehl. feslzuslellen. So bemuhle sieh elwa Carl Alexander von Heideloff. 
seil 1820 Stadtbildpj7eger in Nurnberg. dort bereils um die Erhahung des 
minelaherliehen Gesamlbildes des Sladl : es ging ihm dabe i urn die Pj7ege des 
Ortstypischel1. wobei die vorhandelle heimische Architekwr dell MajJsrab 
abgebell muj.Jte l9V

• 

Die bewuBte Steinsichtigkeit von Gebauden und die Verwendung orts
typiseher Malerialien gehoren ebenfall s zu den Bauvorsehriflen der Heimal
sehulze r. Rudorff ( 1897) formulierte die Beslrebungen folgendermaBen: ZII 
den lIo rnehmsten Au/gaben des Heimatschutzes gehbrt e.\". 1 ... 1 dah in ZlI wir
kell , daj3 heimatliche Besollderheiten, wie .'lie sich {ms Klima, WerkstofJ und 
dergl. Vorbedingungen von auch heute noeh durc!zschlagellder Bedeuttlng 
ergeben, lIicht nur IW l der einheitlich R'honen Gesralwng wil/en, sondern aus 
wirrschaJr/ichen Griinden gebiihrende Ge/tung behalren. Eill11/al gilt es dabei. 
einer ~'inl1lm' 1mbegrellztell Gleichmaeherei, allZli schematischer Ha/l sher
slelltmg elllgegenzutreten Imd zum Gnderen, iiberlriebene Modeerscheimmgen 
UlU/ persiJlllicli e Eigemvilligkeitell , die sich heute iiber berechtig te Fordenm-
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gell der Heimarpjlege hillwegsetzell ZlI kOllllel1 glallbell . nicht iibenVlIcherll ZII 
la.\·sell . I<J1 

Die Auspriigung des Heimatschutzgedankens begann also bereits vor der 
theoreti schen Begrtindung durch Ernst Rudorff. der 1897 den Begriff "Heimat
schute pragte und definierte. Der Begriff bezeichnete nun die Gesamtheit der 
Denkmal- und Landschaftsschutzbestrebungen sowie die MaBnahmen zum 
komplexen Erhalt der beispiel sweise durch die Auswirkungen der Industria
Ii sierung gefahrdeten nattirlichen. kulturellen und hi stori schen Eigenheiten 
einer Regionl'.l2 . 

Denkmalpnege und Heimatschutz waren Ende des 19. Jh .lAnfang des 20. 
lh. zwei eng zusammenliegende Intentionen, die beide ill der Wahrung heimat
licher Werte ZllsaJ1lmellgehen l9J . Wahrend die eigentliche Denkmalpflege in 
erster Linie mehr auf die Erhaltung histori scher Einzelobjekte als Baudenk
malpnege abzielte. war es das Interesse des Heimatschutzes. neben dem 
Schutz der beweglichen Denkmaler. der Naturdenkmliler und dem allgemeinen 
Landschaftsschutz (Boden, Tier- und pn anzenwelt ). Volkskunst und Brauch
tumspflege dell Sehutz des Lalldsellaftsbildes im Gallzell l'J4 anzustreben. In 
Niederasphe wurde 1902 die Pfarrkirche als Baudenkmal erhalten und im 
Chamkter bewahrt und dadurch gleichzeitig auch das Orts- und Landschafts
bild, das von dieser weithin sichtbaren Kirche maBgeblich gepragt wird. Hier 
erganzten sich somit damals die Forderungen von DenkrnaJpflege und Heimat
schutz, eine Tendenz. die seit etwa jener Zeit zunehmend feststellbar is!. Da 
Bau- und Naturdenkmaler Bestandteile der (Kultur-)Landschaft und des Land
schat'tsbildes sind. tibernahm der Heimatschutz weitgehend die Forderungen 
des Denkmalschutzes. 1904 erfolgte die Grtindung des .Bundes Heimat
schutz', und Ende 1906 entstand der ,Rhe inische Verein fUr Denkmalptlege 
und Hei malschutz' - sein EinnuBgebiet reichte etwa bi s nach Wetzlar -, der 
beirn Kai ser Zustil1ll1lung l.md das Allerhochsle /lIleresse l9S fand. 

Der Gedanke des Heimatschutzes wurde 1907 bei der Ausformulierung des 
preuBi schen .Gesetzes gegen die Verunstaltung von Ortschaften und land
schaftlich hervorragenden Gegenden' aufgegriffen. Zeitgenossische Stimmen 
auBerten, daB neben dem hessischen Denkmalschutzgesetz vom 16. Juli 1902 
das lIelte p,.el~f3ische Geselz gegen Venmstallung VOII Ortsella/ten IInd land
sehaftlich herl'orragel1del1 Gegenden fraglos die bedeulendste legislator;sehe 
Tat (/l ~r dem Gebiete VOl1 Dellkmalpj1ege IInd Heimalschutz illl1erhalb des 
Reiehesl%darstellte . Das Gesetz wurde verabschiedet. urn einem Rechtszu
stand in PreuBen abzuhelfen. der (Iem 8 ediilJnisse 1I1lserer kulturell forlge
schrillellell Zeit liillgst nicht mehr elltsprtu:hI97. Dabei zielte besonders § I auf 
die Aufgaben des Heimatschutzes hin; er forderte, die baupolizeiliche Gelleh
miguIIg : /lr AU.ffiihnmg VOIl Bautellund bllulichell Al1tienmgell l ... ] ZIt versa
gel!. Welll1 dadurch Straflen oder Pliilze der Orlschaft Otler dlls Ortsbild 
grab/iell venUl .waltet wiirden '9'11 . 

7.2 De r Architekt de s Erweiterungsbaus: August Dauber ( 1869- 1957) 

Am 17. Marz 1869 wurde August Dauber in Marburg als Sohn eines 
Steinhauermeisters und Maurers geboren. Nach einer Maurer- und Steinmetz
lehre besuchte er 1887 die Baugewerkschule in Hol zminden, wo er bereits im 
Marz 1888 das Baumeisterexamen mit bester Note I'"' ablegte. Nach kurzer 
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Tatigkeit im Stadtbauamt Marburg erhielt Dauber e ine ftin fjii hrige Anstellung 
im Landbauamt Weilburg/Oberbayern . 1893 nahm Dauber an der T H in (Ber
lin-)Charlonenburg ein Architekturstudium auf, wahrend dessen er u.a. bei 
lulius Raschdorff und bei dem "Neugotiker" Carl Schiifer: beide gehorten I U 

den bedeutendsten " Historisten" ihrer Zeit. Dauber kannte Schafer wohl aus 
dessen Zeit als Marburger Uni versitats- und Stadtbaumeister. 1894 folgte 
Dauber Carl Schafer mit mehreren anderen Studenten nach Karl sruhe, wo er 
sein Studium beendete und anschlieBend einige Zei t in Schlifers Buro arbeite
te. 1895 ubernahm Dauber mit Paul Meissner, ebenfalls e inem Schuler Scha
fers, fU r das Stadtbauamt in Freiburg/Breisgau e inen Pl anungsauftrag zum 
Umbau des dorti gen Rathauses. 

1897 lieB sich Dauber als freier Architekt in Marburg nieder, nachdem er 
zuvor verschiedene Au fgaben in Oberbayern ubernommen hane. Er wurde 
Partner von Otto Eichelberg, den Dauber spater als seinen erslell Lehrmei
sle,= bezeichnete. Das Buro Eichelberg & Dauber hane in der Zei t von 1897 
bis 19 12 maBgeblichen Anteil an der architektonischen Entwick lung von 
Marburg. das damals einen regelrechten " Bauboom" erlebte. In diese Zeit fi el 
auch der Erweiterungsbau der Kirche in Niederasphe. Im selben Zeit raum 
fertigte August Dauber Bauaufnahmen von Fachwerkbauten im Rhein-Mosel
Gebiet fUr die Denkmalptlegebehorden sowie Bauaufnahmen und Zeichnun
gen fUr das Kunstdenkmtiler-Inventar von Frit l lar an. Fur die ,Geschichte des 
Dachwerks' von Friedrich Ostendorf ( 1908) - angeregt von Carl Schafer und 
diesem gewidmet - steuerte Dauber 45 AufmaBe von Dachstiihlen, durunter 
auch des Dachstuhls der Ki rche in Niederasphe, bei. 

Dauber scheint ein Speliali st fUr Restaurierungen und fUr Fachwerkbauten 
gewesen zu sein . 1908 wurde ihm der Kronen-Orden IV. Klasse fUr die 
Restaurierung der Kirche in Miche lbach verliehen. 

Die Ste llen des Stadtbaumeisters Marburg und des Bezirkskonservators 
wurden kurze Zeit spater neu besetzt. Die schlechte Auftragslage des Buros 
Eichelberg & Dauber in den lahren zwischen 19 10 bis 19 18 spiege lt den 
Widerstreit unterschiedlicher architektoni scher und denkmalptlegerischer 
Konlepte der damaligen Zeit20I . So war etwa der 1908 in Renaissance-Formen 
entwickelte Entwurf Daubers zur Erweiternng des Marbuger Rathauses um
strinen; er wurde erst nach e iner Oberarbeitung durch den Stadtbaurat Bewig 
umgesetzt. 

Insbesondere wahrend des Ersten Weltkrieges widmete Dauber sich sei nen 
Sammlungen von Bauaufnahmen und verfaBte mehrere Abhandlungen uber 
Denkmalptlege und Fachwerkbau. 

19 19 endete die Assoziation Daubers mit Eichelberg. Karl Rumpf, ebenfalls 
ein ehemaliger Schiiler Carl Schafers, wurde in das Buro aufgenommen. 
Neben einigen Neubauten und Restaurierungen fti hrte das Buro Dauber & 
Rumpf vor allem Umbauten aus. darnnter die Erweiterungen der Ki rchen in 
Herleshausen und in Heskem. 1927 wurde dann auch die Partnerschaft mit 
Rumpf aufgelost, denn es gab keine Gemeillsllmkeil der Arbeil. sondern nul' 
del' ArbeilssttilleIl 2()2 . 

Dauber arbeitete zu nehmend als Restaurator vornehmlich an Ki rchen und 
Rath iiusern in Nordhessen, vereinzelt auch auBerhalb Hessens (z. B. in Schwa
lenberg/Lippe). Mit der abnehmenden Zahl der Auftrage fur Neubauten wuchs 
die Zahl der Sanierungen. Restaurierungen und Umbauten im Marburger 
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Uml and. die in den 20er l ahren neben einigen Krieger-Ehrcnmalen und kleine
ren Neubauten seine Hauptt liti gkeit ausmachten. Wlihrend Dauber sich ab 
19 14 fast ausschlieBI ich im nordhessischen Bere ich bewegte. interessienen ihn 
in den 30er und 40er lahre n vornehmlich die besonders abgelegenen Gebiete 
etwa der Schwalm. der Burgwald und das Hessische Hinterland. 

Wie bereils erwlihnl. wurde sein Werk von Zeilgenossen krilisch aufgenom
men und se ine be.w llders bei Rekollstrukriol1el1 sich auswirkende .Plum!as;e' 
brachte Dauber dell SpilZllamell . Liigellallgllsl ' ein 2tJ.' . Daubers Gesamtwerk 
war Illil seine lll Leilsalz .. Wie wiirde es tier alfe Meister gemachrllllbell ?" '204 
fur di e Entwicklung von Hislori smus und HeilllatschulZ in der Region Illitbe
stimmend . FachwerkbaUlen nahmen einen besonders bre i ten Raulll in seinem 
CEu vre ein, und es hat sich eine FUlle von Ski zzen erhalten. die Fachwerk
fassaden und deren konstrukti ve und dekorati ve Details thematisieren. Dauber 
errichtete in Fachwerk Wohn- und Geschliftshliuser. Ville n. Kirchen. Schulen, 
Pfa rrhauser und Verbindungsh';user. wobei ihm seine Ski zzen vielfac h fUr die 
Konzeption dienlich waren und er die llllbeschrii" kte Velw elulu1lgsmoglichkeit 
tle.\· Fachurerkbaus jiir fas t alte modern en Bauauf gabell bew ies2

0S. Urn die 
Wichtigkeit de l' Fachwerkbauten zu unterstreichen. erstellte Dauber in Abstim
mung mit dem Direktor des Landesmuseum Kassel ein Modell des lunker
Hansen-Tunnes in Neustadt. dem wei tere Modelle hessischer Fachwerkbauten 
fo lgten. e twa das Schafersche Haus in Marburg. Einige diesel' Modelle wurden 
spaterde m Deutsche n Museum in MUnchen gestifte t. 

Nach 1945 bekam del' fast 80jahrige Dauber das Amt eines Gebietsarchi
tekten Ubem agen. Don bestand seine Au fgabe im Wesentlichen in del' Besei
tung von Bauschliden. - 1955 begann Dauber mit de l' Niederschrift seines 
Werkes Uber die Deutsche Holzbaukunst. das sich besonders mit Bauten des 
14. bi s 16. lh .. aber auch mit solchen des 19. und 20. lh . beschlifti gen sollte. 
Von dieser beabsichli gten Veroffentlichung ist nur ein Manuskript erhallen 206 • 

Im Mai 1957 verstarb Dauber in Marburg. 
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forschung licgen bislang nicht vor. obwohl der TUnll Holz zur dcnd rochronologischc n 
Untersuchung oote. 

90 Koch 1955. 
91 Ebd. 
92 Angabcn naeh Seib 1988. Kat. 11.. S. 98. 
93 Seit wann Zangcnl 6cher in unserer Reg ion < ....... >'! 
94 Se ine Hohe bctragt an der S(idwestcckc ca. 1.03 m. die Hohc der Schmiege liegt bci ca. 

0.30 Ill . 

95 Scib 1988. Kat. 11. . S. 99. 
96 Fur den Einsatz der Armbrll st al s Wafle mit einem ca. 80 cm breilen Querbogc n bcnotigte 

man e ine e Jl lsprechend mehr a ls 80 cm breite Schartenni sche (vg1. Joachim ZellJle: 
Burgen. Symbolc der Maeh!. Regensburg 1996. S. 95.) - Ein hClIt c im Turm gclagcrlcs 
stei nemes Werkstlick ahnclt dem Ful3 einer Fischschwan zsc harte, wie sic im 14 . Jh . 
verbreite t war. doch stehl c inc Untersuchung hicrzu noc h aus. Sol hc cs si ch UII1 einen 
derartige n Schartenful3 handcln. konn le er durchaus auch von e incm anderen Gebliudc (der 

B ''') I .. urg . s am men. 
97 Wich von Wik (odcr Wyk ). d.h. Kampf. 
98 Seib 1988. Kat. 11. . S. 99. 
99 Die nord li ehe Nischc weist noch di e alien Sehalbretler au f (Se ib 1988. Kat. 11 .. S. 99). die 

zu einer dcndrochronologischcn Un tersuchllng gcn lltzt werde n konnlcn. 
lOO Seib 1988. Kat. 11.. S. 99. 
10 1 Ebd. 
102 Friedrich OSlendorf: Die Geschichte des Dachwerks. Leipzig lInd Berlin 1908. S. 262. 
103 Ostendorf 1908. S. 263. 
104 Ausfu hrl ich ebd. 
105 Seib 1988. Kat. 11.. S. 98. 
106 Dehio. Hessen. 1982. S. 660: Johannes Koglcr: Die splilgotische Pfarrkirche von 

Kirchbcrg an der Lah n (Magislc rarbc it). Marburg 1993 schlicl3t sich d ieser Daticrung an. 
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107 Vom 13. bis zum 15. November 1998 fU hrte dcr Marburger Burgcn-Arbeitskre is e. Y. 
(MBA ) c in Kolloqu ium wm Burgcnbau zwisehcn 1250 und 1350 dure h. Im Vcrlaufe 
diescr Tagung wurde n Unte rsuchungse rge bn isse aus Hessen. ThUringe n und dem Rhein
land vorgcste ll t. die das Aufko mmen so1chcr gerundctcn Vorlagcn nieht wese ntlich vor 
1300 belegten: geru ndete Formen - darunter Toure llen und gerundelc Ecken kOllllllcn 
demnach auc h nicht mehr lange nach 1400 vor. Ei ne direkte Ubertragung au f den Kirchen
bau ist zwar nieht mogl ieh. doch ist e ine En tstehung der Langhaus-SUdwand kUrL nach 
13(X) nicht unwahrscheinl ich. 

108 H. Dehn-Rolfe lserlW. Lotz: Die Baudcnkmiilcr im Reg icrungsbezirk Kasse l. J 870. S. 
19 1f. hierS. 192. 

It~) Sc;b 1988. Kat. 11. . S. 98. 
110 Dehio. Hesse n. 1982. S. 848. 
I11 Ebd. 
112 Von c inem solchen sprich t Kogler 1993. S. 75 im Zusammenhang mit Niedcrasphe. 
113 Staalsan.: hiv Marburg. 190" (Marburg). Nr. 729: Vorbcricht und Kostcnanschlag von 

Bezirkskonscrvator Ludw ig Bicke ll . 
11 4 Magnus BackeslHans Fe ldtkc lle r: Kunstwanderungen in Hcsscn. Stuttgart 1962. S. 235. 
11 5 Bezirkskonservator Ludwig Bickell : Vorbericht und Kostenanschlag (Marburg . Hcssi

sches Staatsarchi v: 190a [Marburg]. Nr. 729). 
116 BUrgenneister Michcl an die KurfU rstl ichc Poli zci -Dirccli on zu Marburg betreffs Repara

turen der Kirche. Schreiben vom 30. Marz 186 1 (Marburg. Hessisches Slaatsarchi v: 180 
[Marbllrg]. Nr. 2430). 

I J 7 BU rgenncister Michel an die KurfUrstl iche Polizci-Di rcct ion zu Marburg bctrcffs Rcpara
luren dcr Ki rchc. Schreibcn vom 25. Ma i 186 1 (Marburg . Hessischcs Staatsarchiv: 180 
[Marburg l. Nr. 2430). 

118 Marburg. Hcssi sches $taatsarchiv: 180 (Marburg). Nr. 2430. 
J 19 Woc hcnblatt fUr di e Provinz Obcrhcssen. Nr. 28. Marburg 13. J uli 186 1. S. 598/ 13 12. 
120 Marburg. Hessischcs Slaalsarchi v. 180 (Marburg). r. 2430. 
121 BUrgerme islcr M ichel. Bericht vom 4. September 186 1 (Marburg. Hcss isches Staatsar

ch;v : 180 IMarburgl. Nr. 2430). 
122 Schreiben des Bezirkskonservators Bickell vom 24. August 1899 an Hoss fe ld in Kassc l 

(Marburg. Hess ischcs Staatsarchiv: 190 a IMarburgl. Nr. 729). 
123 Handschriftlicher Vermerk des Ubcrarbeiters am Rand des Schrc ibcns: Um die Pliirze der 

ElllporC' ::.ugiing/ich ::' 11 lII(1chell . mii.\'.\'C'1/ die (i n Blc istift) krellZ Jclmifftenell Giillge fret 
lJIei/)(' II . 

124 Vorbericht und Kostenanschlag von Bezirkskonscrvator Bickell (Marburg. Hessisches 
Staatsarchiv: 190 a IMarburg l. Nr. 729). 

125 Dcr Jurist Ludw ig Bicke ll (1838- 190 1) war seit 1892 der erste verbeamtcte Konscrvator 
dcr Dcnkmaler im Rcg ierungsbezirk Kasse1. 

126 Schreiben Bickells vom 24. August 1899 an Hossfe l<t in Kassc l (Marburg. Hcssischcs 
Staat sarchiv: 190 a IMarburg l. Nr. 729). 

127 Dcr Marburgcr IJallillspecror Hi ppcnsticl an den Archi tektcn Dauber. Schre iben vom 28. 
Januar 1902 (Marbllrg. Hess isches Staatsarchiv : 190 a IMarburg]. Nr. 729). 

128 Schreiben des Pfarrers Wcinrcich aus Niederasphc an Hi ppe nstiel vom 29. Januar 1902 
(Marburg. Hess isches Staatsarchiv: 190 n [Marburgl. Nr. 729). 

129 Bauinspcktor HiPI>Cllstie l an Pfarrer We inrich am 10. Fcbruar 1902 (Marburg. Hessischcs 
Staatsarchi v: 190 a [Marburgl. Nr. 729) . 

130 Bickel l an Hossfeld in Kasscl am 24. August 1899 (Marburg. Hessischcs Staatsarc hi v: 
190 a I Ma rburg]. Nr. 729). 

13 1 Ebd. 
132 Vcrmcrk Hossfclds vom 10. August 1899 auf dem Brief Bicke lls an den 

Regicrungspri.isidcnten in Kassel (Marburg. Hess isches Staatsarchiv : 190 a IMarburg]. 
Nr. 729). 
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133 Vorbericht und Kostenanschlag von Bezirks konscrv;:lIo r Bickcll (Marburg. Hcss isches 
Staatsarehiv: 190 a IMarburgl. Nr. 729). 

134 Brie f von Hippensticl an de n BUrgerme ister VOIl Nicderasphc vo m 26. Jall Uilr 1902 
(Marbu rg. Hessise hes Staatsarchi v: 190 a IMarburg j. Nr. 729). 

135 Brief von Hippcnstie l an den BUrgerme ister VOIl Niederasphe vom 26. Jan uar 1902 
(Marburg. Hessisehes Staatsarchiv : 190 a [Marburg j. Nr. 729). 

136 Marburg. Hessisehes Staat sarchi v: 190 a (Marburg). Nr. 729. 
137 Schreiben des Zi mmcrmc istcrs Hei ner MU lier an Kreisbaui nspektor Hi ppenstic1 vom 10. 

Oktobcr 1902 (Marburg. Hessisches Staatsa rchi v: 190a IMarburgj. Nr. 729). 
138 Am 10. Februar 1902 tci lte BUrgermeister Hie mcr :IU S Niederasphe Kre isbauinspek lor 

Hippenstiel in Marburg mil. die Ze ichnung der Orge l bcni nde sich nieh t bci ihm. sondem 
in Gcln hausen. be i dcm beallflragten O rgelbauer Ral ZI11<.lIlIl (Schreiben des BUrgcrme isters 
Hiemer an Hi ppenstiel vom 10. Februar 1902: Marbllrg. Hessischcs Staat sarchi v: 190a 
lMarbu rgJ. Nr. 729). Orgelbaucr Ralzmann haltc Hi ppcnstie l am 12. Fcbrllar 1902 (Mar
burg. Hessisches Staatsarc hi v: 190 a 190a [Marburgl. Nr. 729) milgcle il : E\' ist illl 
Koslellll/lsch/ag ein neues Gehiillse ails KieJemlwl:. eichenho/ZlIrrig /asierr. a"Ke~:eben. 
dll dax a/le Gehiillse :'11 den Djmensionen des Orgt'lll ·t>rkes "iel" gt'eignel iSI. Eillt' 
Zeic/lIlllllg hieriiber wlIrde mit dem KosteluU/.Khlag iiber.m"d IIIIlI beJilldel sic" ;11 dell 
Hiilldell des Herm PJarrer. 

139 Hippensticl an Hiemcr. 13. Fe bruar 1902 (Marburg. Hess isc hcs Slaatsarc hi v: 19001 
lMarburgJ. Nr. 729). 

140 Orgc lbaucr Ratzmann an Hippenstiel am 12. Fcbruar 1902 (Marburg. Hessisches St:mtsar
chi v: 190 a [Marburgj. Nr. 729) . 

141 Im Protoko ll der Gemeindcsilzung vom 13. Februar 1902 hieB es: Die VerslIlIIlIIllIlIg 
11;1111111 dell Alldenmgslror.H:h/ag Hippellsliels all II/u/ lilt' Ml'hrkosrell wen/ell /iijeh.\·ll'I1 S ill 
Hbl!e 1'011 300 Mark Jiir die Daclllletldeckllllg iibenwmmell (vg l. Marburg. Hcssisc hcs 
Staalsarchi v: 190a [Marburgj. Nr. 729) . 

142 Pfarrcr Wci nrich an H ippcnsli el. I 3. Februar 1902 (Marburg. Hessischcs Staats:lrc hi v: 
190a [Marburg ). Nr. 729). 

143 Krei sbaui nspekto r Hi ppcnsticl an Pfarrcr Wci nric h. 19. Februar 1902 (Marburg. Hcssi
sches Slaatsarchi v: 190 a [Marburgj. Nr. 729). 

144 Pfarrer Weinrich an Krci sbauinspcktor Hippe nstiel. 22. Februar 1902 (Marburg. Hcssi
sc hes Staatsarch iv: 190 a [Marburgj . Nr. 729) . 

145 Pfarrer Weinrich an Krc isbauinspek lor Hi ppcnstiel. 3. Mlirz 1902 (Marburg. Hcssisches 
Staatsarchiv : 190 a I Marburg j. Nr. 729). 

146 BaugewerkfUhrer Adolf Sch1ei ning (* 10.05 . 1878 in Marburg) :.Ibso lvicrlc 8 Klassen . Vom 
Sommer 1894 bi s wm Winter 1894/95 a ls Maurc r be im Ball dc r chirurgischcn Klini k in 
Marburg. Im Sommcr 1895 al s Maurer am Erwei terungsbau dcs Konig lic hen Gymnasi
ums in Marburg. Im Winter 1895/96 IV. Kl assc der Konig liche n Baugcwc rkschule in 
Idsle in. danach Sle ll ung bei der Konig lichen Kre isbaui nspcction in Biedenkopf. 1897-99 
Regime nt von Gersdorf in Wiesbade n. Allj AlljJordc,rtfllg des KOlligl. Krei.I'b(lllim,/)('cron 
Ballrmh Helue in Biedellkopjkonnte er die (llle Slellllllg e rne llt antrclc n und vcrbli eb dort 
bi s zum 30. November 1900. Von 1900 bis 1902 war cr an dcr Koni g lic hen Baugewcrk 
sc hule Casse l. - Am 21. Februar 1902 schrieb Sch lc ining an Hippenstie l: Geslem erhie/r 
jell VOI I Teclmiker ChI'. Di;rillg die Millhei/1II1g. dajJ meill Lebellslmif ill Ihrell Bl'.\·ir:. 
gekol1lmell 1 ... 1. Schlci ni ng fUhrt weiter aus: /ch bill del' 501111 des 1895 \'erstorbl'lIell 
Tiipjermeisleres Chrisliall Schleill illg. Um Intiill/er :'11 l'erll/eiden, da ('S \'ers£:h;('(/elle 
Fam i/iell Schleilli"g ill Marblll'g gibr, me;" \l{m',. lmllllfe Pi/grimsfeill 5 (Schlc ini ng '1Il 

HippenslicL 21. Februar 1902 (Marburg. Hessi schcs St' latsarchi v: 190 a IMarburgJ. 
Nr. 729). 

147 Hippensti eJ an Bautcchnikcr Schlcining. 10. M~irz 1902 (Marburg. Hess i schc ~ Staat sar
chiv : 190 a [Marburg l. Nr. 729). 

148 Sc hle ining an Hippensticl. 14. Miirz 1902 (Marburg. Hcssisches Staalsa rchiv : 
190:1 I Marburgl. Nr. 729). 
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149- 151 Marburg. Hcssischcs Staalsarchiv: 190a (Marburg). Nr. 729. 
152 Be riehl VOI11 29. Marz 1902 (Marburg. Hcss isches Slaalsarchi v: 190a I Marburgl. Nr. 729). 
153 Ebd. 
15-' Td cgramlll von Pfarrer Wei nrich an Hippenslicl. 3. April 1902 (Marburg. Hessisches 

$Iaalsarchi v: 190 a IMarburgl. Nr. 729). 
1 55 Ouubcr an H ippensl ie l. 3. Apri I 1902 (Marburg. Hessischcs Slaulsarchi v: lOO a rM arburg I. 

Nr.729). 
156 Schre ibcn von Wcinrich an das Konigli che Landralsilllll. 27. August 1902 (Marburg. 

Hcssis('hcs Slaatsarchi v: 190 a rMarburgl. Nr. 729). 
157 Scib 1988. Kat. [I.. S. 98. 
158 Ein Zwcig dcrer von Dcrsc h. dcr si ch nac h (dcr hell ligcn Wlislllng) Dun zclhausen bei 

Bcrghofen nannle. besaB in Niederasphc den Zehn lcn al s hessisches Lchen. Dieser 
Famil ienzweig bhih le besonders 1329- 1476 (s. Koch 1955). 

159 Koch 1955. 
160 Nach Holzapfel 1995. S. 3 1. 
161 Marburg. Hessischcs Staatsarchiv. 190a (Marburg). Nr. 729. 
162 Dchio 1982. S. 660: nach Dehio auch die Aunislung der andcren von Schlollmann 

geschaflc ncn Orgc lprospckc. Zu diesen gehoren etwa die Prospcktc von ANGERSBACH 
(Gcmcindc Wurtenberg. Vogelsbergkreis) in der dortigen cv. Pfa rrki rche (1785-88). von 
dcr ev. pfarrki rche (1752) in FRI EDEWALD (Kr. Hersfe ld-Rolenburg). in FR ITZLA R 
(Sc hw~lhn- Eder- Kreis) von der ehem. Sliflskirche SI. Peter (1768. sog. 0011/ ). hicr wurde 
der Prospckl von Schlollmann begonnen und 1776 VOI1 Joh. GOlllicb Mliller vollendet . Der 
Prospckt in HONEBACH (Gemeinde Wilded. Kr. Hersfcld-Rotcnburg) in dcr dortigen 
ev. Kirchc wird Schlollmann zugeschriebcn (um 1755). 1754-57 entstand der Orgel
prospckt in dcr cv. Pfarrkirche in OTTRAU (Schwahn-Eder- Kreis). Fragmente der 1760 
cntstandcnen Ornamente des Orgelprospeklcs dcr cv. Kirche in SCHRECKSBACH 
(Schwa lm-Eder-Krei s) bl ieben an der ncuen Orgcl von 19001' crhaltcn). In dcr cv. Kirche 
zu SPANGENBERG (Schwalm-Eder-Krcis) wurdc dcr 1783-86 cntstandcnc Orgcl
prospckt 1859 vc riindcrl. In SPI ESKAPPEL (Gcmci ndc Friclcndorf. Schwa lm-Eder
Krci s) schuf Schlottmann in dcr ehem. Priimonstratcnse r-Klostcrk irche 1769-7 1 eine 
prac!JII'olle Rokoko·Org(J/ (Dehio 1982. S. 824). Auch /.Icr Prospckt der Orge l in cv. 
Pfarrki rc hc in WILLINGSHAUSEN (Schwalm-Eder-Krcis) wurdc 1764 von Schlottmann 
ent worlc n. 

163 Marburg. Hessischcs Staal sarchi v: 190a (Marburg). Nr. 729. 
164 Bicke ll an Hossfc ld in Kassc!. 24. August 1899 (Marburg. Hcssischcs Staatsarchi v: 190a 

[Marburg l. Nr. 729). 
165 Vorbericht des Bczirkskonservators Bidel!. gcprii ft 1899 in Kasscl und 1900 in Berlin 

(Marburg. Hcssischcs Staatsarchiv. 190 a IMarbu rg l. Nr. 729). 
166 Koch 1955 : Holzapfcl 1995. S. 32. 
167 Bcrichl des Blirgcrmcisters Michel am 18.05.1875 (Marbllrg. St:latsarchi v 1 Marburgl 180. 

2430). 
168 Koch 1955. 
169 Ebd. 
170 H:lIl s Jochcn Kunst: Zur Idcologie der dcutschcn Hallenkirche als Ei nheitsr:mm. - In : 

architcctu ra. Zc itschrift fiir Geschichte der Baukunst. I. 1971. S. 38-53. 
17 1 Wolfgang Schcnkluhn: Ordines studentes. Aspek te zur Kirchenarchi tek tur der Oominika

ncr und Franziskaner il11 13. Jahrhundert. Berlin 1985. 
172 Ebd .• S. 29. 
173 Einc Zusamlllcnfassung der alteren Forschung gibt Johannes Koglcr: Die sptitgoli sche 

Pl'arrkirchc von Kirchbcrg an dcr Lahn (Magistcrarbcit). Marburg 1993. 
174 Koglcr 1993. S. 52: Zusalllmenfassung der ent sprechendcn Litcratur ebd. in Anm . 229. 
175 Hcinrich Dcnzcr: Sill n und Herkunft dcr zwcischiffigcn Kirchcn im Tricrer Land. - In : 

Tricrischcs Jahrbuch 1957. S. 9 1-99. 
176 Vg!. KogJcr [993. S. 62f. 
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177 Koglcr 1993. S. 7 1. 
178 Die Kirchc .JUf dem Chri stenberg wurde im 15. Jh. (Hans Fcld tkcl ler: St . Marti n auf de m 

Christenberg nordlich von Marburg. Ergebnis e iner Grabung lInd Restaurierung. - In : 
Bewahren und Gestalten. Festschrift zum siebzigsten Geburlslag von Gumher Grund
mann. Hamburg 1962. S. 55f) oder 1520. gleichze ilig mil dem Neubau des Chores 
eingewolbt (Dehio 1982. S. 634). 

179 1nschrifl am Sudportal. 
180 Koglcr 1993. S. 75. 
181 Ebd. 
182 Deh;o 1982. S. 848. 
183 Reuling 1979. S. 307. So verschenkte 1259 Hedwi g von Trcisbach de n ihr aul' dern 

Erbwcgc wgefa ll enen Hof in Treisbach an das Zislerzienscrkl oste r Haina. 
184 Rcul;ng 1979. S. 307. 
185 Freundliche Mittcilung ProI'. Hart mut Hofri chte r. Lehr- und Forschungsgebicl Sall

geschi chte. Geschi chte des Stlidtebaues und Denkmalptlegc. Univcrsitiit Kai scrslau tern. 
186 Zu Tourc llen im Burgcnbau des Miltelrheingcbieles: Werner Bornheim ge n. Schill ing: 

Rheinischc Hohcnburgen. Neuss 1964. S. 66ff. 
187 Schreibcn S icke lls vom 24. August 1899 an Hoss feld in Kassel (Marburg. Hcssisches 

Stamsarchi v: 190 a IMarburgl. NI'. 729) . 
188 Bickell an Hossfe ld am 24. August 1899 (Marbllrg. Hessischcs Slaalsarchi v: 190 a 

[Marburg [. Nr. 729). 
189 Bau inspcktor Hippenstiei an Pfarrer Weinrieh am 10. Februar 1902 (Marburg. Hessisches 

Staalsare hi v: 1903 IMarburg l. Nr. 729). 
190 WOlfgang Bronncr: Die btirgerliehc Villa in Dculsehland 1830 bi s 1890. Dti sseldorf 1994. 

S. 16 1. 
191 Ernst Rudorff: Heimatschulz. 1897 (Neudruek Darmstadt 1994). S. 102f. 
192 Zu de n Resultaten gehorte seh1ieBli ch der sog . .. Heimalslil". Der Begriff beze ichnel 

diejenigc n arc hitektoni schen Bestrebungen. die sieh in den 1920c r Jahren - z.T. unter 
EinnuB des Neucn Bauens bzw. der Neuen Sachlichke il - auspriigten und die bei Anwe n
dung moderner Formen lInd Baukorpcr doch hinsichtl ich ihrer Materia lwah1 auf reg ionale 
Gegebc nheitcn rekurriertcn : cine Tendenz. die bi s in die SUer lahre und allch wieder in der 
Gcge nwart zu bcobachtcn ist. Dcr "Heimatsti1 " untcrscheidet sieh damit van dcm in der 
Kunslgeschi chtc bishcr al s .. Heimatschulzstil " bcnunnten Ph;inomcn. Ei ne ge nauc 
BegriffskHirun g stch t aber noc h aus. 

193 A. Wirminghau s: Zukunftsaufgaben des Heimatsehutzcs. - In : Mitteilungcn des Rhei ni 
schen Vere ins fUr Denkmalpflege und Heimalschut z. Jg. 11. Heft 1. Miirz 1917. 
S.9- 16.h;er S. ID. 

194 A. Wirminghaus 19 17. S. 10. 
195 Mittei lungen des Rheinischen Verei ns fOr DenkmaJpflegc und Heimalschut z. Jg. I. Hefl I. 

Jan . 1907. S. I. 
196 Ebd .. Hefl 3. Nov. 1907. S. 88. 
197 Ebd .. S. 89. 
198 Ebd .. S. 88. 
199 Eckchard Dcichsel: Aspcktc Historisti scher Arc hitekmr und Dcnkma1pnege Ulll 1900 am 

Bcispie l des Wcrkes des Architekten August Dauber ( 1869- 1957). Magistcrarbeit. 
Marburg 1983. S. 3. 

200 Ebd. . S. 4. 
201 Ausftihrlieh Deichsel 1983. 
202 Zilic rt nach Deichsel 1983. S. 7ff. 
203 Ebd .. S. 9110. 
204 Ebd .. S. 15. 
205 Ebd .. S. 12. 
206 Ebd .. S. 13. 
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Anhang 

Quellen 

Marbu rg. Hessisc hes Slaal sarchiv: 

- Dcp. 340. B;ckcll , Kanen P 11 6 1 (Blatl 10). 
Karten P 11 . 13.734 (Zchntkarte). 

- 180 (Marburg), 2430: 2447. 
190a (Marburg). Nr. 729: Kreis MOI·bllrg. KiJniglic.:lte Kreis=Ballinspektioll [Ielzleres 
durchgeslrichen und uberschricben mil : PrelMs. Hochballamt It) Marbllrg. Akten bell:: 
Erweitenmgsball der Kirche ;:1I Niederasphe \1011 1899 bis .... Abthlg. C. b, Nr. 4, Facli 3. 
NachlaB August Dauber, M 66, Nr. 8: Nr. 27a; Nr. 27c. 

Marb urg, Bild arc hi v Foto Marburg/De ul sches Dokumenta li onszenlrum fOr 
K u nsl gesch i c ht e : 

Vcrschiedene histori sche FOlografien der Kirche. Herm Prof. Dr. Lutz Heusingc r sei an dieser 
Slclle fOr die Erlaubnis zur Rcproduktion eines hislorischen Folos herl lich gedankl. 
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