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Wee sidt an der Schonheit def hessismen Landsdtaft sowie dem anmutigen Bilde 
ihrer Dorfer uod Stadte erfceut. der wird der Uindlichen Baukunst besondere Aufp 
merksarnkeit smenken. Die Pflege ihrer Gesmicbte ist heute urn so bedeutsamer. 
als nam menschlichem Ermessen der Einbruch der T edmik in das landlidte Leben 
uod die durdt die Katastrophe bedingte MassenherstelIung genormter Wohnungen 
die Weiterentwiddung organism gewadtsener Bauformen verhindern wird. Sieht 
man den Famwerkbau als das Kerngebiet der gesmichtlich gewordenen Hindlichen 
Bauweise an, so wird seine Wiederbelebung abgesehen von alien anderen fur ihn 
wesentlknen Faktoren schen an der Unmoglichkeit scheitern, das Hir ihn not
wendige wertvolle Bauholz zu beschaffen. 

Damit riickt die grundlegende Bedeutung des Werkstoffes fiir die Baukunst der 
BIUtezeit. worunter das 16.-18. }hdt. zu verstehen sind. in unser Blickfeld. Eine der 
wesentlichen Einsichten. die die moderne Kunstbetrachtung vermittelt hat. ist die 
Erkenntnis. daB eine wesenhaft smone Form immer stoffgerecht ist. Se h ii fer und 
andere Kenner vollendeter handwerklicher Kunst haben deshalb mit Recht darauf 
hingewieseo. daB die Gruodvoraussetzung fiir die Meisterwerke Hindlidter Baukunst 
oeben eiDer fest eingewurzeIteo Tradition des Handwerks die VerHigung iiber 
das notwendige Eimenholz war. In seinem Biidtlein iiber das deutsdte Haus hat 
La u f fer die Wandlungen der Baustoffe an den deutsmen Biirgerhausern betradttet. 
Dabei stellte sidt heraus. daB die deutsche Stadt im Gegensatz zu den holzreicheo 
Landbezirken. in denen der T annenblockbau geiibt wurde. schon friihzeitig zum 
Fa c h w e r k b a u iiberging. weil man so das wertvoIle Eichenholz. das auch ver
haltnisrnaBig feuerfest war und die Entwicklung mehrerer Obergeschosse zulieB. 
sparsam verwenden konnte. 

Deshalb drang im Spatmittelalter von den aIten Romerstadten in Siid- und 
Westdeutschland auch der Steinbau vor. In Hessen, das ja von Natur aus ebenso 
stein- wie waldreim war. gewann er jedoch nur begrenzten Spielraum. VielIeimt 
wirkten in dieser Beziehung die samsischen Bauordnungen anregend ebenso wie das 
Beispiel der benachbarten groBen Messestadt Frankfurt. In Dresden wurde schon 
nam dem groBen Brande von 1491 verordnet. die Eckhiiusee ganz und die librigen 
Hausee weoigsteos im ErdgeschoB aus Stein zu baueo sowie die Damee mit Ziegeln 
zu decken. In den hessisdten Stadten finden sidt hier uDd da einige eindrucksvolle 
Beispiele des Steinbaus od er der kombinierten Bauweise. MaBgebend daHie war der 
WedtseI in dee Lebensflihrung der reimen Kaufherren. die in ihren HandeIsbe
ziehungen liber die Grenzen der landsdtaftlidt gebundenen Bauweise hinauss trebten. 
Die Meisterstiicke des neuen Stils. rneist dem 16. Jhdt. entstammend, sind Ausdruck 
einer selbstbewuBten Renaissancehaltung und haben irgendwie auch die Entwick
lung des Famwerkhauses beeinfluBt. modtte audt cler Beharrungswille cler Hand-
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werker uod vcr allem der bauerlimen Bauherren dem Wandlungsvermogen Wider
stande entgegensetzen. Die Steinbauten bliehen also vereinzelte Ausnahmen, da 
ja vor aIlem wirtschaftliche Grfinde ftir die Beibehaltung uDd Weiterentwicklung 
des Famwerkbaues spradten. Das filhrtt dann gaoz vcn selbst zu einer planmaBigen 
Bewirtschaftung des kostbaren Bauholzes. 

Bei dem Waldreidttum Hessens war die Besmaffung des Bau- uDd Werkholzes 
an UDd fur sidt kein Problem. Dennoch mac:hte sicb die Notwendigkeit. die ausge
dehnten Farstc vor Raubbau Zll schfitzen. bei def stetigen Bevolkerungszunahme 
UDd dem sdmellen Wamstum der mittelalterlidlen Stadte im Spatmittelalter ge
bieterisdt geltend. Oberall wird uber die unverantwortliche Waldverwustung Klage 
geflihrt; aber die Quellen verraten zugleich, wie wenig die Nutzungsberechtigten 
geneigt und in der Lage waren, sich selbst das MaB zu setzen und einen wirks~men 
Forstschutz auszubilden. In dieser Hinsicht ist besonders aufschluBreich die Wurdi~ 
gung, die Wig and La u z e, Hofduonist des Landgrafen Philipp. dem Wirken des 
.. heimlidten Landgrafen" von Oberhessen. des Hofmeisters Hans von Dorn
be r g. angedeihen 156t . 

.. Dieser Hmms van DOTJfberg", so schreibt er, .. sol dieses sprfdtworts sielt zu 
zeireH gebraudtt habelf. es wurde dem Hesseulande an efdtenholtz und weisen 
leuten gebredieH. Warzu er das gered oder was er damit hat wollen zu versreheH 
geben, ha be felt Hidtt kOHneH erfaren, sfnte~Hal weder an eldfenholtt , gottlob und 
dank. nodi tur teit so groper mangd nidit ist, so seint audt [eute vorhanden, die 
wefsheit und verstand genug ha ben, tanden und leuteH so treulfd, vortlfsein, als 
bel den vorigeH und audt bei dieses UfallS leben gesdtehen ist". Lauze zeigt also 
fur die Sorgen des ,.hessismen Bismarcks", wic ihn K. Wend< mit einigem Remt 
nennt. keinerlei Verstandnis. Er gibt vielmehr dem SelbstbewuBtsein einer Gene
ration Ausdruck. die auf die Taten des Landgrafen stolz war und eine glanzende 
Zukunft vor sich sah. Sie vergaB offenhar vollig. daB sie auf den Smultern von 
weitblickenden Mannern stand. die der Hydra des Feudalismus zu Leibe geruckt 
waren, urn eine handlungsfahige StaatsverwaItung zu smaffen I. 

Die offentliche Meinung, wenn man so sagen darf. hatte dafur kein Verstandnis. 
Das wird besonders durch den Frankenberger Chronisten Wig and G e r s ten b erg 
bezeugt. Er ergeht sich in beweglicben Klagen uber die MaBnahmen des Forst
smutzes, die Hans von Dornberg mit Energie auszubilden begann. Das Wirken der 
Forstverwaltung und die strengen Hegevorsmriften. die sie eclassen muBte. stellt 
er als gewaltsame Eingriffe in das geheiligte Herkommen und eine wilIkurlime 
Beeintrachtigung der Nahrung des armen Mannes hin. Auf dem gleichen Stand
punkt stehen ja bekanntlich nom die Verfasser der Bauernartikel. Erst als der 
Anspruch der revolutionaren Bauernsmaften auf freie Verfugung uber Wald, Weide 
und Wasser im blutigen Kampf zurud<gewiesen war. wurde der Weg frei fur die 
umfassende Reform der Forstverwaltung und Forstwirtsmaft, die nur im Rahmen 

1 Nac:hweise liber die Ausbildung der spatmittelalterlicnen Finanz- unO.' Forstverwaltung 
in meiner Dissertation : Die Zentralverwaltung Oberhessens unter dem Hofmeister 
Ham von Dornberg (Marburg 1926). - Ausgabe der Chroniken des Wigand Gerstenberg 
von H. Diemar = VHK VII. 1 (1909) . 
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eines fortsduittlicben Ausbaues der gesamten Staatsverwaltung vollzogen werden 
konnte. 

Die Umwandlung des nom von vielen feudalen Reservatrecbten durcbsetzten 
furstlicben T erritoriums in einen Territorialstaat. der das Leben seiner Untertanen 
auf alIen Gebieten seiner .. Polizei ... . d. h . einem umfassenden Ordnungssystem. 
zu unterwerfen bestrebt war. wurde durcb die Reformation. die Sakularisation des 
Kircbengutes und die Zuruckdrangung der adHgen Sondergewalten macbtig ge
fardert. Doch war der ProzeS der Festigung uDd Ausdehnung der landesherrlichen 
Hoheitsrechte und insbesondere das Streben nam der Verfugungsgewalt liber den 
nimt dem Ack:erbau dienenden Grund und Boden smon seit den letzten Jahrzehnten 
des 15. lhdts. im Gange. Mit voller Kraft entfaltete sich dann dieses Streben im 
Zuge der Landesbesmreibung und Landvermessung, die in den 30er lahren des 16. 
l hdts. fu r ganz Hessen mit dem Ziele einer vollen Erfassung der staatlichen Hohei ts
und Eigentumsrechte und ihrer Abgrenzung gegen die Anspriime der Adligen und 
Gemeinden durmgefilhrt wurden 2. 

Es handelte sich bei dieser Entwicklung der Verwaltungsstatistik nim t nur 
darum, die Ordnungsbefugnis des Staates gegen den offenen oder passiven Wider
stand al1er an dem aIten Herkommen interessierten Kreise durdlZusetzen, sondern 
es rnuOte aum eine neue gesetzliche Grundlage gefunden werden ftir die Abgrenzung 
der in jahrhundertelanger Gemenglage verfi lzten Rechte, besonders im Bereiche 
der Forste und der Allmende. Die ungemeine Schwierigkeit dieser Ordnungsauf
gaben geht daraus hervor, daB sie den Landgrafen Phi lip p wahrend seiner ganzen 
Regierungszeit beschaftigten. Es gelang ihm ers t nach der Rtickkeh r aus der Ge
fangensdtaft, in den Ausftihrungsbestimmungen zu der groBen Forstordnung von 
155 3 im Zusammenwirken mit den Landstanden die gesetzliche Grundlage fu r die 
MaBnahmen der Forstverwaltung hinsimtlidt der Forstaufsicht und der einheit
lichen Grundsatze der hessischen Forstwirtschaft zu schaffen. Diese O rdnung konnte 
nur Zug urn Zug mit der Vereinheitlichung der Forstverwaltung und der Ausbil
dung eines zuverlassigen Forstpersonals vorgetrieben werden. Deshalb ist beides, 
die Ordnung der Remtsverhaltn isse des Waldes und seiner Nutzung sowie der Aus
bau einer einheitlichen Forstverwaltung, die Grundvoraussetzung fUr die plan
maBige Bewirtsmaftung des Bauholzes. 

Nun bat die Hausfo rschung dem Yerhaltn is zwischen Forstsmutz und der Ent
wicklung der Bauordnungen sm on ihr Augenmerk zugewandt. So hat R. He 1 m 
ihm in seinem "Bauernhaus im Gebiet der Reknss tadt Nurnberg" eine grundle
gende Studie gewidmet und auBerdem die Entwicklung der hessism en Bauordnungen 
im UmriB skizziert. AIs Ergebnis der durch die Quellenlage beglinstigten Ntirn
berge r Untersum ung stell t er fest, daB die scharfen Yorsch riften des Waldamtes 
der Reichsstadt stark auf die landlicne Bauweise eingewirkt haben. Dabei kam es 
der Forstverwaltung in erster Unie auf die Holzersparnis an, die sie mit aUen 
Mitteln zu sicnern sucnte. Die MagIicnkeit einer einheitlichen Regelung und Ober· 
wachung des Bauwesens fur die etwa 200 Dorfer, Hafe uDd Muhlen. die im ge
schlo" enen Gebiet des Reichswaldes Jagen. ergab sich dadurch. daB die Stadt schon 

2 Vgl. dazu 1. Zimmermann : Der hessisme Territorialstaat im Jahrhundert der Re· 
formation (1933) 120 H. 

• 



•• Ludwlg Z IHUfferHfatm 

seit dem 13. ]hdt. das Aufsichtsremt liber diesen Wald besaG und 1427 aucn die mark~ 
griiflimen Anteile ankaufte. Urn den Holzbedarf def nutzungsberechtigten Dorfer 
und def standig wamsenden gewerbereichen Stadt Zll deckeD. sc:buf das Waldamt 
eine Qberwachungsordnung, die verhiiltnismaBig leimt durdtzusetzen war. Das 
Nutzungsredlt war jeweils an eineD Hof mit einer bestimmten Anzahl von Gebau
den gebunden. und der status quo wurde mit alIen Mitreln aufremterhalten. Neu
bauten wurden nur als Ersatz fur alte Gebaude genehmigt. und die Genehmigung 
war an den Namweis des "alten Grundes" gebunden. Im letzten lahrzehnt des 16. 
Ihdts. verlangte das Waldamt ZUT Begriindung eines Bauantrages nkilt nur die ge
naue Bauzeidmung des gepIanten Hauses, sondern auch die Zeichnung der Gebaude, 
die man abreiBen wollte. Dieser VorstoB zur Entwiddung eiDer modernen Bau
planung wurde durch den DreiBigjahrigen Krieg unterbromen und lebte dann erst 
gegen Ende des 17. lhdts. wieder auf 3. 

Mit Remt nennt H e I m diese Nurnberger Ordnung fUr ihre Zeit einzigartig. 
NaturJidt fanden die Baulustigen Mittel und Wege, sich dem Sparfanatismus des 
Waldamtes anzupassen. Sie boten etwa an. das ErdgeschoB aus Stein zu errichten 
oder das notwendige Holz von auswarts zu beziehen. So kam man sidt auf haIbem 
Wege entgegcn und erzielte das erstaunlkne Ergebnis einer Blute des Fachwerk
baues trotz der spanismen Stiefel. in die die Bauwirtschaft durch die Sparverord
nungen eingeschnurt werden solIte. Insgesamt spiegelt der Forstschutz der Reichs
stadt den Gesamtcharakter ihrer Poli t ik wider ; denn sie suchte kluges "Konser
vieren" mit den Lebensbediirfn issen zu vereinbaren. Die Nurnberger MaBnahmen 
konnen deshalb als Folie fur die entsprechenden hessischen Ordnungsversuche 
dienen. Insgesamt glauht He 1 m dies en Versumen eine vie! geringere Auswirkung 
auf die Bauentwicklung zusprechen zu konnen als der Nurnberger Fors t- und Bau
poJizei. Doch wird man dieses verallgemeinernde Urteil unter Berucksichtigung der 
ganz verschiedenen Voraussetzungen der Ordnungsaufgabe einschranken mussen. 

GewiS war der AnlaS der Verordnungen hier wie dort der gleiche, namIich die 
Notwendigkeit, das Bauholz rnit auSerster Sparsamkeit zu bcwirtsrnaften. Doch es 
war etwas aoderes. die Holzabgabe in einem begrenzten. geschIossenen Gebiet zu 
regeln. als sie auf die vieifaltigen Lehenshedurfnisse cines in ausgesprodtener Ge
menglage befindlichen feud alisierten T erritoriums abzustimmen, das sich irn Ober
gang Zll den Lebensformen eines T erritorialstaates befand. Im Oberblick uber die 
ersten lahrhunderte der Neuzeit ergibt sien auch fur Hessen eine BHitezeit des Fach
werkbaues. Infolgedessen verdient die Ausbildung des Forstschutzes uod in seinem 
Rahrnen der Bewirtschaftung des Bauholzes eine eingehende Untersuchung. Sie 
wird die grundlegende Bedeutung der Ordnungen des 16. lhdts. beleuchten und 
manme ihrer kennzeichnenden Einzelheiten klarer hervortreten lassen. als das bei 
einer generalisierenden Betrachtung rnoglich sein kann. 

3 R. H e lm: Das Bauernhaus im Gebiet der freien Reichsstadt Nurnberg = VeroH. Ges. 
f. frank. Gesm .• XI. Reihe. I (1940) - Hessische Bauern- und Burge rh auser 2 -+ Hessen
land 53 (1942) 44 H. Vgl. dazu auch K. R u m p f : Hessen = Deutsme Volkskunst (195 1) 
21 H. Rumpf betont mit Redtt. daB fur die Gestaltung des Grundri6verhaltn isses. Lange 
zur Breite der Hauser. in erster Linie die natiJrlichen Gegebenheiten der Bauplatze im 
gebirgigen Lande bestimmend waren. 
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I. 

Die Grundlage fur die Bewirtschaftung des BauboIzes bildet die groBe Forst~ 
ordnung von 1532. Sie ist aus Einzelregelungen und jahrelangen Vorarbeiten eDt· 
standen. auf die wir hier nicht eingehen konnen. Der entscheidende Fortschritt 
lag darin, daB je ein Oberforster fiir Nieder~ und OberhesseD eingesetzt und ibnen 
die Aufsicht liber die Unterforster und die Forsteinnabmen iibertragen wurde. Die 
Unterforster erhielten in Zukunft im Einzelnen festgesetzte Deputate. Da sie aber 
trotzdem weiter in ihre Tasche wirtsmafteten. wurde in der verbesserten Ordnung 
ven 1541 den Raten vorgesduieben, diese Deputate abzulosen, jedem Forster ein 
bestimmtes Gehalt auszusetzen und samtlime Forstgefalle den Rentereien zuzu
Hihren. Dariiber hinaus wurde eine einheitlime Regelung der HoIzabgabe und ein 
dem Holzwert entsprechender Preis angestrebt. Das kommt klar zum Ausdruck 
durch die Einfiihrung des KlaftermaBes fUr Brennholz, wahrend die wertvoIlen 
Stamme, die als Bauholz verwandt wurden, einzeln beredlDet werden soUten. Ohne 
Erlaubnis des Oberforsters durfte kein Holz mehr eingeschlagen werden, seine Ab
gabe nur im Beisein eines zweiten Forstbeamten und des Rentmeisters erfolgen. 

Die fUr das Fachwerk notwendigen Eknenstamme bildeten den kostbarsten 
Baumbestand .. der WiJlder. Wiesen und Felder". Sie waren kostbar Dicht nur fUr die 
Bauten. sondern auch als .. frudwragende Biiume" , die fUr die Schweinemast nimt 
zu entbebren wareD. Urn sie zu erhalteD, wollte man zunamst die " lHl enHessene 
Rodung" einsdtranken, die durch die stetige Bevolkerungszunahme bedingt war. 
Man hielt also die Waldwirtschaft fUr wkntiger als die Erweiterung der Ackerflur. 
Weiter sprechen die Verordnungen irnrner wieder von deT .. Ver CSsulig U deT Walder 
"durd1 ubenHii~jge und tmnotdUrftige Bauten in Stiidten ulid Dorfern" . Urn der 
Waldverwiistung zu begegnen, soil jeder Baulustige sein Vorhaben dern zustandigen 
Amtmann und Forstbeamten anzeigen. Diese soIleD dann mit einem oder zwei 
Zimmerleuten begutachten. ob ein Neubau unumganglkn oder nur ein Umbau 
nBtig ist. 1st der Neubau nicht zu vermeiden, so soil das alte Bauholz unbedingt 
verwertet, neues Holz nur nam dem Vorschlag deT Sachverstandigen bewilligt 
werden. 

FUr diese Bewilligung wurden folgende Rimtsatze aufgesteIlt : FUr ein Bauern
haus 20 StUck Eimen, fUr wekne 9 Albus Forstlohn zu entrichten sind, fUr eine 
Scheuer 15 StUck Eichen zu 7 Albus Forstlohn. fUr einen Stallb.u 5 StUck. die 2 
Albus kosten sollen. AlIes Ubrige Bauholz soll .Urholz". d. h . wildgewachsenes 
Holz sein. Ausnahmen von diesen Bestimmungen sind nur mit allerhochster Ge
nehmigung zuiassig. In einer AusfUhrungsanweisung vom J ahre 1510 fUr den 
Reinhardswald wird nur die eiHge Wiederherstellung einer BrUdce als ein soIcher 
Ausnahmefall vorgesehen. 

He I m bemangelt, daB diese Anordnung keine kIare Auskunft liber die zuge
standene Holzmenge gibt; denn was heiSt "StUck"? OHensichtIicb ist das nur ein 
anderer Ausdruck flir Stamm und die Verwendung des Schuh-MaBes dient aum 
nimt dazu, den Kubikgehalt genau anzugeben. Weiterhin ist bei der Bestimrnung 
des Verhaltnisses zwismen Haus, Scheuer und Stall offenbar an eine dreiteilige 
Hofanlage mitteldeutscher Art gedacht, obgleich auch die Abschnitte eines lang~ 
gestreckten niederhess ischen Hofes gemeint sein konnen. Man darf jedoch von 

• 
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dieser ersteD das ganze Land umfassenden Verordnung keine genauen tedmischen 
Anweisungen erwarten. Vielmehr sind die herkommlichen Mengebezeichnungen 
einfach in die neue Ordnung iibernommen worden. die eine allmahliche Anpassung 
der alten Waldnutzungsbrauche an die Erfordernisse einer rationellen Forstwirt~ 
smaft herbeifiihren will. Dabei spieleD psychologisme Faktoren eine groBe RoUe. 
Wiihrend der folgenden zwei lahrhunderte horeD die KIagen dariiber nicht au£. 
daB sowobl die Bevolkerung als auch die Handwerker sich den neueo Vorscnriften 
zu entziehen versuchten. AuSerdem fand die Forstverwaltung mit ihren Zentrali~ 
sierungsbestrebungen sogar Widerstand bei den Beamten; denn diese wollten sicb 
durdt tine strenge Handhabung der Reglements bei der Bevolkerung nicht unbe~ 
liebt mamen. Man braucht ja nUr daran IU denken, daB noch in der 48er Revo~ 
lution die Forster die bestgehaBten Feinde der Volksmanner waren. Auf weite 5icbt 
handelte es sich also um eine Erziehungsaufgabe gegenuber den Beamten und der 
Bevolkerung. Sie konnte nur dadurm bewaltigt werden, daB das Leitmotiv der 
Wirtsmafts- und SoziaJpolitik des reformierten Territorialstaates, der gemeine 
Nutzen, in der Verwaltungspraxis lebendig wurde 4• 

AufsdtluBreim in dieser Hinsidtt si Dd die baupolizeilidten Anordnungen der 
verbesserten Ordnung von 1541. Wie erwahnt, so lite jeder Antrag von dem zu~ 
standigen Amtmann und Forstbeamten sowie einem oder zwei Zimmerleuten be~ 
gutadttet werden. Die Hinzuziehung dieser Sachverstandigen beweist also einmal, 
daB der Hausbau im 16. Jhdt. sdton "durdfweg in den Hiinden geierHter ZinUHer
ieute lag", zum anderen, daB man diese jetzt verantwortlich in die Forstverwaltung 
einbezog, ihnen also offentlim-redttliche Funktionen zuwies. Man darf das wohl 
als einen AnstoB fruchtbarer kommunaler Selbstverwaltung ansehen. Allerdings 
lag ihre Verwirklimung nodt in weitem Felde. Die Beridtte der folgenden Jahr
zehnte konnen sim nidtt genug tun, die Fortdauer der alten Mi6wirtsdtaft hervor
zuheben. An ihrer Beseitigung wurde unermUdlidt gearbeitet. Die erwahnte Ord
nung verwertete die Vorsdtlage der Landmesser uDd Visitatoren und uhernahm 
einige Bestimmungen, die in der Holzordnung fur den Reinhardswald vom vorher
gehenden Jahre Ium erstenmale auftauchten. Danach solIte Bauholz fur Neubauten 
nur nach eigenhandig untersmriebener Genehmigung des Landgrafen abgegeben 
werden. Das fur Umbauten notige Holz durfte dagegen von den Oberforstern be
willigt werden. Das Gesperr eines Bauernhauses auf dem Dorfe solIte im Durm
smnitt einen halben Gulden kosten. Fur ubersetzte Gesperre war der doppelte 
Preis zu zahlen. In der eingangs erwahnten revidierten Forstordnung von 1553 
wurden die Preise fUr Bauholz weiter erhoht. 4 gewohnliche Eichen soB ten einen 
Taler, bessere Stamme entsprechend mehr erbringen. In einem Nachtrag hieB es: 
Im Durchsdmitt soll der arme Mann I I I Gulden fUr jedes Gesperr geben. Reiche 
Burger oder Bauern dagegen sollen fUr ein Gesperr von 30 Schuhen 20 Albus, von 
40 Sdluhen 26 Albus entrimten. Fur ein iibersetztes Gesperr aber soUten die 
Forster einen Taler erheben . 

... VgI. Sammlung filrstlich hessischer Landes·Ordnungen und Ausschreiben. I. Teil (Cassel 
1767). - Herangezogen slnd au6erdem die unveroffentlichten Fontordnungen des 16. 
lh. im Kammerarchiv (StAM S.4681). 
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Zur Steigerung der Forsteinnabmen und zur Bekampfung des Bauluxus wurden 
also die Preise nam sozialen Gesimtspunkten gestaffelt. Dom damit kam man 
dem Grundiibel ebensowenig bei wie mit den ewigen Sparvorsmriften fiir Eimen. 
Als Ersatz wurden UrhoIz und Bumen angeboten. Urholz. d. h ... wildgewamsenes, 
krummes Holz" wurde in Oberhessen zur Entwicklung eines reimgegliederten. ge
sdtmackvollen Fadtwerkes verwandt; in Niederhessen dagegen gelang seine Ein
fiihrung nidtt. Zur Konservierung des Fadtwerks wurde vorgesdtrieben. in Zukunft 
eine kniebohe Grundmauer als Unterlage fiir das Facnwerk zu errichten, .. darufit 
l1idst die sdtwell1 des baus. wie biphero bei vielen brelldslids gewesen. in den dreck 
gelegt werden und also unnotiger welse verfaulen". Aucn sollen die Saulen. Balken 
und Sparren mit der Sage zugeschnitten und das Holz nimt mehr mit der Axt "ver
hauen'" werden 5 • 

Aber diese smonen Verordnungen standen zunacnst auf dem Papier. He 1 m 
stellt fest. da8 er in keinem alten Bauernhause Bumenholz gefunden habe und aum 
keinen Zimmermann kenne. der sim an seine Verwendung erinnere. Die leichteren 
Holzarten wurden zwar fiir den Innenausbau verwandt. T annenholz jedoch - das 
wird durch unsere Beilage bestatigt - fand erst im 18. lbdt. Aufnahme. Mit der 
Errichtung der Steinfundamente hatte es nom gute Weile. He 1 m vermutet, da8 
zu Beginn des 1 s. lhdts. sogar in den Stadten nom Hauser ohne Untermauerung 
standen. Der 5teinsocke1 setzte sim spater durm ; aber die weiter unten behandelten 
Versume zur Einfiihrung des 5teinbaues auf dem Lande smeiterten. 

50 ist es kein Wunder. daB der aus der Gefangensmaft zuriickgekehrte alternde 
Philipp betriibt iiber die geringen Fortschritte war. die er mit seinen Verord
nUDgen erzielt hatte ; ja, er stellte ihren VerfalI fest. Im September 1S57 tadelte 
er. da8 im Reinhardswald. der als Experimentierfe1d der hessischen Forstwirtschaft 
anzusehen ist. gro8e und kleine Eimen untersmiedslos zu Brennholz geklaftert 
wurden ohoe Riicksicht auf die 5parvorschriften. Nach dem Tode des Fiirsten, dem 
die Walder besonders am Herzen ge1egen hatten, stellten die Leiter der Forstwirt
smaft dem Landgrafen Wilhe1m vor. da8 er der Waldverwiistung unbedingt Einhalt 
gebieten miisse. 50 wies der Kasseler Oberforster Claus darauf hin. da8 bisber die 
Zimmerleute und Bauherren mit dem ihnen angewiesenen Bauholz unverantwortlid1 
umgegangen seien. Sie batten die smonsten Baume von einer Lange von 30 - 50 

uDd mehr 5chuhen einfach zersdmitten und fur Zwecke verbraucht. die auch mi t 
geringwertigem Holze zu befriedigen seien. Deshalb riet er. fiir jeden Hauptforst 
einen besonders erfahrenen Zimmermann als vereidigten Sachverstandigen zu 
bestellen und ihm eine entsprechende Besoldung zu geben. In diesem Sachverstan
digen erkennt man unschwer einen zukiinftigen Baurat bei der Regierung. Er sol1te 
die Baugesucne begutamten und mit den zustandigen Ober· und Unterforstern an 
Ort und Stel1e das Holz fiir die einzelnen Bauzwecke genau anweisen. Au8erdem 
sollten die Baugesuche in Zukunft fiir zwei oder hochstens drei Abgabetermine 
im lahre gesammelt werden. Die Forster soUten strj!ng dariiber wamen. daB das 
HoIz nach ibren Anweisungen gefaIIt wurde. Ebenso sollten die vereidigten 5adt-

5" Beide Vorschriften Bnden sich schon in der Holzordnung von 1541 und nicht erst dn 
halbes lahrhundert spater. wie Helm vermutet. 

1 ZHG 6J/66 
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verstandigen bei den Wiederherstellungsarbeiten in den MUhlen verfahren, wo 
bisher viel Bauholz verwiistet worden sei. SchlieBlich sallten die Wagner im Weser~ 
bergland scharf kontrolliert werden, da sie vie! Holz filr Wagen, Karren uod Pfliige 
aus den hessismen Waldungen entnahmen uod diese, ohoe das entspremende 
Forstgeld zu zahlen, in die Nachbarlande ausfiihrten. 

Im lahre 1>71 faSte Landgraf Wilhelm nam iahrelangen Vorbereitungen 
seine Richtlinien flir die Forstwirtsmaft zusammen. Er setzte eineo Forstmeister 
ein, der die niederhessische Forstverwaltung zu leiten hatte, dazu eineo Oberforster 
in Kassel uDd eineo in Rotenburg. lhnen wurde die strenge Durchfiihrung der 
neuen Vorschriften zur Pflicht gemacht. Der Forstmeister erhieIt VolIrnacht, jeden 
Forster oder Untertanen, der gegen sie verstie6, rnit GeHingnis zu bestrafen. Urn 
das uberma6ige Bauen abzustellen, soUte jedes Baugesuch in Zukunft dem Land· 
grafen vorgelegt werdeD. Der leitende Forstmeister werde dann den Oberforstern 
befehlen, das genehmigte Holz anzuweisen, das nur in seiner Anwesenheit verteilt 
werden durfte. Fur Bauzwecke durften nur Stamme bis zu 35' Schuhen Lange ver
wandt werden. Hahere Stamme sollten geschont und nur auf eigenhandigen BefehI 
des Landgrafen gefallt werden. Dieses auserlesene Holz solIte fUr die Smlo6- und 
Bruckenbauten des Staates reserviert werden. Fur Umbauten uod Reparaturen 
konnten die Oherforster nam vorheriger Besimtigung Holz anweisen, aher nur im 
Beisein des Forstsdtreibers. Fur den Ausbau der Hauser soUten sie unter keinen 
Urnstanden Eimen-, sondern nur Bumenholz verabfoIgen. lm uhrigen wurden die 
Bestimmungen der grundlegenden Ordnung von 15'32 wiederholt und eingehende 
Vorschriften uber den Verbraum fUr Zaune, Gehege und Wegebauten angefugt. 

Ein Kapitel fur sim sind dann nom die Feuerschutz-Vorsmriften. Sie greifen 
ja uher die Zielsetzung der Forstwirtsmaft weit hinaus und sind smon fur eine 
elementare Ordnung des Gemeinschaftslebens unentbehrlich. Deshalb kennt die 
Geschichte jeder mittelalterlimen Stadt die Rudimente solcher Ordnung. Die von 
uos gegebene Analyse der alImahlichen Ausbildung der Landesordnung im Sinne 
des fruhen MerkantiIismus wird auch auf diesem Gebiete bestatigt. Landgraf Phi · 
li p p erlie6 am 23. Mai 15'24 .von Kassel aus die erste allgemeine n Feu e r 0 r d
nun g ". Er berief sich dabei auf den unermeBlichen Schaden. der durch Feuers
briinste in Kassel. Esch.wege, Homberg, lidttenau, Grebenstein. Battenberg und 
an anderen Orten angerich.tet worden sei. und erklarte es fUr unbedingt erforder
lim, mit aller Energie Abhilfe zu smalfen. Deshalb sollen iede Stadt und iedes 
Dorf die notigen Feuerbekampfungsgerate besmaffen. Es solI kein Flams mehr in 
den Hausern gedarrt werden. Ehenso soIlen Brauhauser errichtet uod das private 
Brauen abgesteIlt werden. Mit Hilfe der Stadte sollen die Scheunen vor die Stadt
mauern versetzt werden. Vor aIlem aber sollen die Dacher mit Ziegeln. Schiefer 
oder Stein gedeckt werden. wobei die Stadte dn Viertel der Unkosten zuschie6en 
soileD. Die Durchfuhrung dieser MaBnahmeD ist durch EinsetzuDg verantwortlicher 
Organe des Stadtrates zu sicnern, die regelma6ige Besichtigungen ahhalten soUen. 
Gegen die Ohertretung der Ordnung wurden die strengsten Strafen angedroht. 

Diese Feuerordnung enthalt im Keime alle Polizei- und Bauvorschriften bezug. 
lich des Feuerschutzes der Folgezeit. Wesentlich wurden spater die Vorschriften uber 
den Bau der Kamine und Schornsteine und uber die Anlage von Gemeinde-Back· 

• 

• 
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Men. Sie begegneten naturIim groBen Smwierigkeiten und konnten im groSeren 
Umfange nur in Oberhessen durmgesetzt werden. Ein wirklimer Fortsmritt in der 
Simerung gegen die Brandgefahr hatte nur die Einfuhrung des Steinbaues sein 
kannen. Seine Weiterentwiddung soll im namsten Absmnitt behandelt werdeD. 
Wie langsam man vorwarts kam, zeigt das Aussmreiben der Kasseler Regierung 
vom 15'. Mai 1794 uber den Ersatz der nom immer vorwaltenden Strohdamer und 
den Gebraum der sogenannten Hohlziegel. 

Die Entwiddung der primitiven Baupolizei erwies sidt demnam auf alIen Ge
bieten als eine Sisyphus-Aufgabe. Um so haher ist der unermudlicbe Eifer und die 
nie nachlassende T atkraft der patriarchalischen LandesfUrsten zu ruhmen, die sich 
im wohlverstandenen Eigeninteresse urn die Wohlfahrt ihrer Untertanen miihten. 
In welcher Gesinnung sie das taten, wird durdt das Testament des Landgrafen 
Wilhelm IV. fur seinen Sohn Moritz bezeugt. Er legt ihm ans Herz, unter alIen 
Umstanden der Waldverwustung Einhalt zu gebieten. Deshalb musse trotz der 
Bevolkerungszunahme die Rodung verboten werden ; denn das Holz konne man 
ehensowenig entbehren wie das taglime Brot. " Und 1st dahin zu gedeukeH. da 
etwo durch hrleg oder ander u"gluck elM brand IIfS land home, das stedte uHd dar/
(er) abbremfteH, da mau dall das holtz HicUt iH vorrat erspart. so wurdeH dleselben 
verbraHteH stedt uHd dor/er langsam wider erbauet werdeH. H Es sind das Worte. 
die un se rem Geschlemt. welches die Feuersturme des Bombenkrieges erIebt hat. wie 
ein ruhrender Mahnruf klingen. Oder kunden sie eine Vorahnung des Gesdlidcs. 
das dem kleinen Lande in dem bevorstehenden groSen Kriege bestimmt war? 

H. 
Die Forstordnung von 15'93 bietet den Ertrag der Ordnungsarbeiten des fur 

die Ausbildung des Territorialstaates ausschlaggebenden 16. Jhdts.6. Aum wenn 
man den Ertrag dieser Reform nicht zu gering einsmatzt. so treten dom die Grenzen 
der Reglementierung gegenuber dem Beharrungsvermogen der alten Rechte und 
Braume nur allzu deutlicb hervor. Die dauernde Wiederholung der Verordnungen 
zeigt ja. daB es sich bei dem Kampf der Behorden gegen den Schlendrian und gegen 
die eingewurzelten Gewohnheiten urn die Quadratur des Zirkels handelte. So muB 
man bei der Betrachtung der Verordnungen vom Ende des 18. Ihdts. feststellen, 
daB sowohl hinsichtlim der Grundsatze als aum der Einzelbestimmungen keine 
wesentlimen Fortschritte erzielt waren. Darf man aber annebmen, daB sie deshalb 
keinen EinfluB auf das Bauwesen hatten? So konnte nur argumentieren. wer den 
tiefen Einschnitt iibersieht. den der 30jahrige Krieg bedeutet. Er mamte das muh· 
sarn Erreimte wieder iIIusorisch. In der Anarchie. die er erzeugte. konnten erst am 
Ende des 17. lhdts. die Grundlagen einer neuen Ordnung der Forst- und Bauwirt· 
schaft gelegt werden. 

Bekanntlich sind die Folgen der Kriegskatastrophe in den deutsmen Land· 
schaften sehr versmieden gewesen. Hessen fiel im Laufe der Ereignisse in das groBe 
mitteldeutsche Zerstorungsgebiet. ja es wurde infolge des Zwistes im Landgrafen· 
hause in eine hilflose Lage zwischen den groBen Kriegsmachten geworfen und nam 

6 In diesem Abschnitt sind neu gesammelte Verordnungen (St. A. Marburg) verarbeitet. 

," 
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dem AnscltluB Niederhessens an Sdtweden furdttbar verheert. Die hessismen 5tadte 
verloren im Laufe des Krieges etwa die Halfte ihrer Bevolkerung. Die DCTEte an 
den DurchzugsstraBen wurden nom schwerer heimgesuc:ht. Sie wareD in der zweiten 
sturmiscben Halfte des Krieges wirklich wiist uDd leer. 

Diesen Zustand spiegeIt die Ordnung Yom 31. Marz 1633 wider. Sie geht davon 
aus, daB in den Stadten uDd Dorfern viele Wohnhauser uDd -gebaude nicht allein 
verwustet sind uDd leer stehen. sondern 3um abgebrochen. verkauft uDd .. in und 
au{1erhalb Landes ver/aliTet werdeu" . Natiirlich verbot die Regierung die Abwan
derung, da ja fur allt Merkantilisten die .. Peuplierung" die Grundvoraussetzung 
des Wiederaufbaues war. Merkwiirdig berUhrt das Verbot der Mitnahme des Hauses 
dUTch die Abwandernden; aber es weist darauf hin, daB nach darnaligem Recht 
das Haus noch zur fahrenden Habe gehorte. Urn die voilige Devastierung zu ver
hindern, ordnete die Regierung an, daB Gebaude, deren EigentUrner ihrer Unter
haltungspflicht nidtt mehr nachkamen oder sich verlaufen hatten, Bewerbern zu 
Ubergeben seien, die diese Pflicht Ubernehrnen wollten. Andernfalls soUten die 
Gemeinden Hand auf diese Hauser legen und Leuten Ubergebeo. die bereit waren, 
sie wiederherzustellen. Auf keioen Fall soUten die Gebaude weiterhin abgebromen 
werden, und zwar nicht nur wegen der fortschreitenden smweren WaldverwUstung. 
sondern vor allern wegen der Dienste und Lasten, die auf den Hafen ruhten und 
bei der Verminderung der Bevolkerung ihren Restbestand urn so starker bedrUcken 
muBten. 

Was konnte in soldter Not das Streben der Behorden gelteo, "des VaterlaHds 
verwust- ,Hid verderbHis" zu verhilten? Dennom smarften die Verordnungen vom 
1. September 1629 uod 1. Dezernber 1659 die Bestimmungen der Ordnung von 
1593 wieder ein. insbesondere die Vorscnrift. bei Mangel an Eimenholz Bumenholz 
zu verbauen. Viel wimtiger als den BauwilIen zu fesseln. war es jedom. ihn anzu
regen und zu kraftigen. Es dauerte aber ein voUes Mensdtenalter nach dem Frie
denssdtluB. bis sidt in den Ruinen neues Leben .regte und nach der Oberwindung 
der allgemeinen sittlimen Verwilderung die segensreiche Ordnung wieder einzog. 
Wohl beridttet Brunner davon, daB smon wahrend des groBen Krieges und in 
der unmittelbaren Namkriegszeit wohlbabende franzosische und lotbringisdte 
Kaufherren und Fabrikanten in die Hauptstadt einwanderten und stattliche Hauser 
erridtteten. Dodt wurde solches Beginnen gehemmt durdt .. eine in Armut und 
Indolenz versunkene Bevolkerung. die sim von den Nachwehen des Krieges nidtt 
erholen konnte'* 7. 

Urn den Stillstand zu Uberwinden, war smon eine schopferische Initiative not
wendig. Diese Unternehmungslust ging aus von dem phantasievollen. weltoffenen 
und willensstarken landgrafen earl (1670-1730). Er begann den eigentlidten 
Wiederaufbau. Mit dem Smwung seiner barocken Personlimkeit begriff dieser ziel
bewuBte FUrst die Wiederbelebung der hessischen Wirtschaft, die er nam dem Vor
bild der glUcklimen Niederlande anstrebte, als eine kulturel1e Gestaltungsaufgabe. 
Er widmete sich ihr mit der ganzen Kraft seiner Seele. Weit in die Zukunft weisend 
waren die Plane der Neusiedlung und der Heranziehung der franzosischen Glau-

7 H. Brunner: Gesmimte der Residenzstadt Cassel (1913) 197 H. 
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bensfludttlinge. di~ er entwarf. Mit erheblichen staatlichen Mitteln forderte er 
den Aufbau ihrer Stadte und Dorfer, der in dem groBen Rahmen seiner reprasen
tativen SchloBbauten und Parkanlagen gesehen werden muB. Dodt was waren diese 
mit den Subsidien der fremden Madtte erridtteten Monumentalbauten ohne den 
Kranz der Landstadte und Dorfer, die sim aus eigener Kraft wieder erhoben? 

Naturlich sud1te die Regierung die Wiedergeburt des Landes mit anen Mitteln 
zu fordern. Die Reglementierungswut des Absolutismus feierte wahre Orgien. Fur 
unseren Zusammenhang erhebt sich die Frage, welche Wirkung die groBen Bau
privilegien fur die Kasseler Oberneustadt, fUr Karlshafen und die dorflimen Flumt
lingssiedlungen fur das Bauwesen im allgemeinen hatten. Zweifellos ubte die 
groBe mit offentlichen Mitteln gespeiste Bautatigkeit eine anregende Wirkung 
aus. Sie rief auch vielfadt Neidkomplexe hervor. In den Bauordnungen aber spiegeh 
sich der Vorgang so : Am 24. Juli 1704 wurde ein Patent wegen der wust liegenden 
Bau- und Brandstatten veroffentlicht. Manme dieser Statten hatten die Eigen
tumer in Garten verwandelt od er sie verweigerten BauIustigen den Verkauf eines 
solmen Platzes. Dieses Verhalten aber fuhrte zu ,.so~1derbarer Defom,itaet und 
Unsd1einlid1keit" der 5tadte und zu smweren wirtscbaftlidten 5cbaden. Um ihnen 
entgegenzuwirken. soUte dieser Obelstand mit alien Mitteln beseitigt werden. 
Deshalb sollten die Eigentiimer binnen lahresfrist entweder selbst bauen oder die 
GruDdstiicke zu eiDem durm die Behorden mit Hilfe von vereidigten 5dtatzern fest
gesetzten Preis gegen Hocbstgebot und Barzahlung verkaufen. Wo sidt kein Kaufer 
fand. soUte ein gewisser 5teuersatz von dem Ruineoplatz erhoben und so die Bau
lust gesteigert werdeD. 

DaB dabei neben den wirtsdtaftlicben Beweggriinden der kiinstlerisdte FormwilJe 
eine groBe RolIe spielte, geht aus jenen Verordnungen hervor, die jetzt den 5tein
bau vorsduieben. 50 wurde 1766 angeordnet, daB das ErdgesdtoB der Hauser in 
Stadten uod Dorfern aus Steinen errichtet werden soIlte; aber diese Vorsduift lieS 
sich Didtt durmfiihren. Zwar hatte die Rentkammer sdton am 4. Februar 1739 
angeordnet, daB alle bauwilligen Bauern. die zum Steiobau iibergehen wollten, 
die notigen Bruchsteine aus den staatlicben Waldern uod Briichen abgabenfrei er
halten sollteo. Die Projekte smeiterten, weil sie den natiirlichen Voraussetzungen 
der landlidten Bauwirtsmaft widerspradteo. Und so wurde die erwahnte Verord
Dung van 1766 am 26. November 1773 wieder aufgehoben. bzw. auf die Verpflidt
tung, ein mehrere FuS hobes Fundament zu errichteo. eiogesdtrankt. Wiederum 
wurde gefordert. daB in den Hausern, sofern sie nodt nicht vorhanden waren. 
Schornsteine gebaut und die 5trohdadter durm eine feuersimere Bedachung ersetzt 
werden sollten. Der 5teiDsockel von rund 2 Schuh Hohe setzte sim daraufhin all
mahlich durch; aber die Versume, den Steinbau auf dem platten Lande einzufiihren, 
scheiterten. He 1 m nimmt an, daB dafur nicht der Widerstand der Bauern aussmlag
gebend war, sondern daB es auf dem Lande nom nimt genug Maurer gab, die den 
temnismen Anforderungen der neuen Bauweise gewachsen waren. 

Infolgedessen muBte die Regierung ihre ganze Sorgfalt wieder dem Famwerk
bau zuwenden. Ibr groBter Kummer blieb der nimt zu behebende Mangel an 
Eichenholz. In einer Verordnung vom 25'. Mai 1751 wurden die friiheren Bestim~ 
mungen wieder aufgenommen und versmarft. Insbesondere wurde die Verpflimtung 
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hervorgehoben, daB die Besichtigung der Neuhauten uDd Baugebremen uoter Zu
ziehung der zustandigen Forster uDd vereidigten Zimmerleute vorgenonunen uDd 
ihr Ergebnis ven den Beteiligten eigenhandig beglaubigt weeden scUte. damit man 
bei den HoIzabgabeterminen zuverHissige Unterlagen habe. Ven nun an scUte 
ohoe eine besondere allerhochste Genehmigung kein Neubau auf his dahin uohe
bauten Platzen errichtet oder auf unlautere Weise Bauholz gesammelt weedeD. Die 
Bestimmungen wurden derart minutios. daG man sogar die Verwendung des Ab
falls an Eichenholz uod SpaneD zu regeln versuchte. natiirlich ohoe Erfolg. Vielmehr 
muBte man in der Revolutionszeit wiederholt Anordnungen gegen die sicn dauernd 
mehrenden Diebstahle von Baumaterialien erlassen. Am 30. Juli 1182 ergingen 
noch einmal Richtlinien uber die Bearbeitung der Antrage auf Bewilligung von 
Bauholz. Danach sollteD fur SauIen, Riegel, Bander und Schwellen nur nom Eichen
stumpfe, kurze Stucke von 7-10 Zol1 Lange und 11/ 2-13/ 4 Schuh Durchmesser, an
gesetzt werden. Sind Neubauten nicht zu vermeiden, so durfen sie unter keinen 
Umstanden groBer aIs die alten Gebaude ausfal1en, deren Holz zu verwerten war. 
Die nimt im Wetter stehenden Teile des Facbwerks sollten mit Ausnahme der 
lnnenausstattung der StalIe aus T annen-, Bumen-, Aspen- und Birkenholz gefertigt 
werden. Es folgte ein neuer Anschlag mit Angaben fur die einzelnen T eile des Fach
werks und durchschnittlichen MaBangaben der Uinge und Durchmesser der Eichen
stumpfe. Dom wurden dadurm die Mengenangaben nicht vie! genauer als zuvor. 

Am 9. Januar 1784 erlieB dann die Regierung eine Bauordnung fur die Resi
denzstadt KasseL in der die Erfahrungen des Baues der Neustadte verwertet wurden, 
urn sie nam Moglichkeit auf das ganze Land zu ubertragen. Hierbei ist die Be
arbeitung des Bauvorhabens den staatlichen oder den Stadtbaumeistern zugedacht. 
Sie werden angewiesen, die Remte der Anlieger sorgfaltig zu beach ten, urn die 
dauerndeD Prozesse zwismen Grundstuck.snachbarn zu vermeiden. Es folgen eiD
geheDde Vorsmriften uber den Feuerschutz der Gebaude, wobei die Verwendung 
von Lehm- uDd Backsteinen zum Bau der Kamine und Schornsteine besonders 
empfohleD wird. Doch der entscheidende Fortschritt liegt darin, daB nunmehr, 
wenigstens fur die Stadtbauten die Verwendung entsprechender Grund- und Aufrisse 
zur P£licht gemacht wird. Nach Vollendung des Baues soileD die Behorden den 
Neubau abnehmen und feststelleD, ob die BauordnuDg richtig eingehalten ist. Im 
aDdereD Falle solleD die BauherreD uDd die Handwerker zur Redtensmaft gezo
geD werdeD. 

Damit beg anD eine Deue Epoche der Bauwirtsmaft uDd BauordnuDgen, dereD 
BehandluDg Dicht zu unserer Aufgabe gehort. DeD SchluBpunkt unserer Betrachtung 
bildet die Verordnung zur Ersparung des Eichenholzes vom 18. August 1801. Sie 
wiederholt die bekannten Bestimmungen uDd regt an, daB man den nicht zu be
hehenden Mangel an Eimenholz durm Einfuhr wettzumachen sucht, his die Walder 
sich wieder erholt haben. Zu diesem Zeitpunkt muB das TaDnenholz sicb smon 
erheblich verbreitet haben. Die Amtsgebaude uDd Brucken sollen ebenso wie 
Krippen, Troge, Wasser- und Futterkasten aus SteineD verfertigt werden, audt 
wenn das gro6ere Kosten verursacht. Die aIte AnreguDg, nam Moglichkeit das 
ErdgescboB bei Neubauten aus Steinen zu errichten, wird wieder aufgenommeD uDd 
dahin erganzt, daB wenigstens eine 3-4 FuB hobe Grundrnauer zu errichten ist. 
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Diese Vorschrift soil auch filr alle Bauherren geIten. die in ihren Eigenwaldungen 
genug Holz habeo und deshalb an der Fadtwerkbauweise im alten 5til fest
halten kennen. 

Nach diesem Oberblick liber die Entwicklung der Forst- uod Bauordouogen im 
Zeitalter des Merkantilismus wird man feststellen. daB sie eineo erheblimen Teil 
der PolizeimaBoahmen des Territorialstaates ausmamen. Im Zusammenhang der 
Kulturgeschidtte liefert unsere Untersuchung einen Iehrreimen Beitrag liber die 
Reimweite uod die Wirkuogen dieser .. Polizei" . Wie das Gebiet der Volkstrachten 
ohne das Vorbild des hOfischeo Braumes und die Bestimmungen der Kleiderordnun
gen nidtt zu einheitlidten Formen hatte kommen kenneD. so ware auch in den Bau
kerpern UDserer alten Stadte uod Derfer ohne die staatHche Aufsicht in der Forst
uDd Bauwirtschaft nidtt jene Ordoung geschaffen worden. die die Erhaltung der 
alten Stadte uod De rEer errneglichte. Megen die Vorschriften der behandelten Ver
ordnungen vom 5taodpunkt moderner Baupolizei audt nodt primitiv und bruch
stiickhaft erscheinen. so sind sie dom die Grundlage dieser PoBzei gewesen. Waren 
die Famwerkbauten auch Ausdruck der schepfedschen Kraft eines in seiner T ra
dition verwurzelten Handwerkertums, so sind sie doch nicht denkhar ohne die in 
der Folge der Geschlechter denkende Fiirsorge der merkantilistismen Landesflirsten. 
Es liegt im Wesen der beschrank ten Macht des Territorialstaates uod der eigen
wlidtsigen Kraft seiner Untertanen, daB daraus keine biirokratisdte 5chematisie
rung wurde, welche das organische Wachstum der Baukunst hatte verhindern kennen. 

BEILAGEN 

1. Antrag auf Abgabe von Bauholz fur einen Neuhau in Rauschenberg 

a) Sd1reibeH des Prafek teH des Werra-D epartments an deu BUrgermeister vou 
Rausd1enberg. 
Marburg. 1811 Nov . 5. Pap. Ausf. 
Prafectur des Werra-Departments 
(Betr.) Holzverabreichung aus dem Rausdtenberger 5tadtwald an den Einwohner 
Conrad Sack. 

lournal No. 6471 Lit. A Marhurg, den Hen November 1811 

Herr Mairel 
In Erwiederung au! lhren Sericin vom 10. Sleptlember d. J. wegen der Verab

reichung von Bauholz an den Conrad Sack zu Rausdtenberg, erefne idJ. Ihnen, daB 
idt das Netige deshalb hereits verfilgt habe. Die in der anliegend zurud<gehenden 
Specification angegebenen Preise sind dem Localwert angemessen, uod bezalt der 
Sack daher liberhaupt 20 rlheintaler) 8 glroschen) 4 d, worliber ich lbnen die nBtige 
Einnahmeordre auf die Municipalcasse hierneben erteile. 

Mit Achtung gruBt Sie Der Pra!ect 
(Name unleserlich) 

Herm Maire Happim zu Rausmenherg. 

Als Anlage folgt eine AufsteJlung uber das fur den Neubau eines Stallgebaudes fur den 
Rauschenberger Burger Georg Volland benotigte Holz. Die Einzelposten sind von dem 
Landbaumeister zu Kirchhain am 4 . Juni 1841 beridltigt worden. Damit ist erwiesen. daB 
das oben ilIustrierte Verfahren zu diesem Zeitpunkt noch iiblich war. 
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2. [Specification Eur den Neubau Sad< in Rau,dtenberg[ 

Der Burger Conrad Sack alhier zu Rauschenberg ist zu def Erbauung eines neueD 
WohnhauBes an die Stelle des alten WohnhauBes. so nicht zu reparieren stehet. 
benebst dem alten Gehoelze homst bedurftig. So ist als 

Eimen Eimen- Zaun- Estimation 
5<holholz Girten des Localwute. 

R'bl.t G,. + PI. 
I_Stimm~ Schnitte lana: did: I 

StUck Stilck F .. F .. Cbfter sm". 
1. Zu UntersmwelIen 1 - 20 1 - - - 20 -
2. • dergleichen 1 - 33 1 - - 1 • -
3. • dergleimen ferner 2 - 20 1 - - 1 ,. -
4. • Balken 3 - 2. 11

/ " - - 4 • -
5. • Vorsmwellen 1 - 33 Ill ! - - 2 1 8 

•• • Thanen 1 - 33 13/4 - - 2 • 12 
7. • Ecksaulen 1 - 20 13/ 4- - - 2 11 -
8. • Saulengehoelze - • 10 I ll ! - - 3 8 -
•• • Saulen UDd Riegel - • 10 1 tl, - - 3 8 -

10. • SparreD - 1 18 11
/ " - - 1 3 -

11. • Bodenbalken - 2 17 11/t - - 2 3 -
12. • Stick- UDd Scholholz - - - - 11/ 2 1 3 • -

slumm]. 10 15 11/ 2 1 28 8 • 
Specificirt auE Pfl jdtten 
Rauschenberg. am 8. Julii 1811 Von mir. dem verpflichteten Stadtzimmermeister. 

(eigenh.) Jobannes Volland 
Zimmermeister 

3. Bau- und Werkholz fur offentlidte Gebiiude de, Amte, Frankenberg (Ebenda) 

• Fontgtld . - • Amt Franckenberg c s:; ;;; c Pflan::auhat% • .- • • inclusive Accidentien c c~ c-
c c c c ~ 
,: . .- .. '0 Tannen. Bau- und Werkhol t% rtht. alb. heller rtbl. alb. hel!er '"'" ," N -

Will e rs dorEf 
4 - - Tbielemann Tbeys zu stricnen 9 2. - ,. 6 

G e iBm a r 
1 - Pfarrer Kosman zu dobnen 7 • - - • 5 

Amt Rose nth a l 

• Das Amt Rosenthal . 
%U feyerleitern 11 10 2. - - 21 6 
Amt We tt e r 
ObernroJ3e 10 

1 Zum ScnulhauB 11 2 • - - • 5 
St a dt Ma rbur g 

4 In die Bibliothek zu stricb.en • 2' - ,. 6 
IAmt M.rburg] 

2 Zur reparation des berrscb.aftlidten 
Scb.wanhoefs unter Marburg • - - - ,. -

]usw.] 

• 
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-4. Auszug aus dtm Forstregister des Jabres 1770 uber den R3dden3uer Font im Amt 
Frankenberg, gefuhrt von dem Forster Jobann Justus Debutrt 8 , 

• • • • 1= GeiBmar f onfJr1d • • • • .l! Au,memln, P8ant%-.. ~ '. • " ~ Eichen- Bau- und induli1'C -. Q:E In Fur. Aufaat%Jeld .. ~ E . Wu~ho l :z: Iccldrnti rn -. 
~ - ~= 

Sttmme I.n, dia: n hl. albu. htl1u " hI. . !buI hellt , 
-' 

1. 1 - - 15 11/1 loblannles Mime! - 28 6 - 1 • - - - 10 1 'lll balken in 2 stucken - 10 - - - 8 
De, Zopf 

1 - - 36 11/1 Dieser zu Sparren u. 1 28 - - 3 • 
Saulen 

2. 1 - 16 t t l l Henridl Westerweller 
III trags3ulen - 30 - - 1 11 

- - - 15 1 Der Zopf - 15 - - - 11 
3. 1 - - 25 1t/! Daniel Freytag 

'lU balken u. schwellen 1 11 6 - 2 • 
<. 1 - - 22 11/ t Johlannels Paar junior 

zu vor- u. bundbalken 1 7 - - 2 
1 - - 27 11/1 Dieser 'Ill Ecksaulen 

in 2 stucken 1 H 6 - 2 11 

S. 1 - - 28 11/, Pfarrer Ko6mann 
'lu tragsaulen in l 
stOcken 1 8 - - 2 6 

6. - - 1 15 1 tl l Jacob Seibe1e 
:lU Strichen in die 
Smeur - 25 6 - 1 7 

- 11 1 Ocr Zopf - 11 - - - 8 

7. - 1 - lS 1 Dan iel Hohl 
%u Smwellen 1 • - - 2 7 

8. 1 - 27 11/! Conrad Ernsthauser 
%u Smwellen in 3 
stiidcen 1 ,. 6 - 2 11 

lusw.1 

8 Es bandelt sim. um das Rentereiexemplar. Daraus geht bervor. daB mindesteDs CiD 
weiteres Exemplar bei der Forstverwaltung verblieb. Hier sind einige Eintrage ausge~ 
wahlt. urn das im Text wiederholt erwahnte Bewilligungsverfabren %u veransm.aulim.eD. 
Kopien dieser Stiidce verdanke im. Herm Forstassessor Dr. Boucsein. 

9 Feuerleitem 
10 Oberrospbe bei Wetter 
11 Zusat% : .. ist spater erlassen" 

• 
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