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Die Ederbriicke in Fritzlar 

von Dieter GroBmann 

Die vorliegende Arbeit list keine ersmopfende Untersuchung der Briicke, wofiir es 
einer genauen Aufmessung, archivalismer Nachforsd\Ungen und weiterer Arbeit 
bedurft hatte. Sie ist vielmehr entstanden aus dem Bemiihen, ein rasch erreim
bares und dennoch. moglichst zuveriassiges Md vcn der geschichtlichen Entwick
lung der BrUcke zu gewinnen. Dieses Bemiihen war wiederum kein Selbstzweck, 
sondern gait dem VeI'Slum, den historismen und kiinstlerismen Wett def Brilcke 
erkennen und bemessen zu konnen, urn. auf diese Weise zur Erhaltung eines mog
Hchst groBen Teiles def wertvollen Bausubstanz beitragen zu konnen. Oer drohen
de Abbruch der BrUcke stellte die Arbeit untet Zeitdrucki es gait vcr allem die
jenigen Beobamtungen festzuhalten, die man einmai spat-er nicht mehr wird ma
men konnen. FUr ihre UntellStiitrung danke ich insbesondere Dr. Willi Go rli c h 
in Marburg und Egon Se h a b e r.i c k in Fritzlar; sie liusammen hatten mich 
auch <um Hilfe durch ein fachgerechtes Gutachten gebeten. - Ich widme diese 
Arbeit dem Kenner und Erforscher der Fritzlarer Gesdtichte, Dr. Karl De m and t, 
und den Einwohnem der Stadt Fritzlar zum 1.250 jahrigen JubiUium 4hrer Stadt. 

A. Vorbemerkung 

lm Jahre 1.232 verwiistete Landgraf Koruad von Thliringen in seiner Fehde 
gegen das Ertbistum Mainz auBer Stift und Stadt auch die Ederbriicke unter
halb der Stadt Fritzlar; es ist dies die erste Erwahnung der Sriicke, uber deren 
damaliges Aussehen wir nimt unterrimtet sind. Bei einer spateren Erwahnung 
van 1271 (nicht schan 1227) wird die Sriicke, die sicherlich bald nach 1232 

wiederhergestellt warden sein wird, als Steinbriicke bezeichnet '. Ob auch die 

1 Carl Bernhard Fa 1 eke n h e i n er: Gesmichte hessischer Stadte und Stifter. 
Bd. 1, Kasse11841, hier S. 68; Bd. 2, Kasse11842, hier S. 85-86 (datiert falschlich 
eine Urkunde van 1277 auf 1227 - vgl. Demandt). - Heinrich v. De h n - Rot
f e 1 s e r und Wilhelm Lot z: Die Baudenkmaler im Regierungsbezirk Cassel. 
Kasse11870. S. 64. - W. S toe k : Die Edderbriicke zu Fritzlar ~ Der Burgwart 
5, 1904, Nr. 9 (eine Ablichtung verdanke ich E. Se h a b e r i c k, Fritzlar). - Die 
Bau- und Kunstdenkmaler im Reg.-Bez. Cassel, Bd. 2, Kreis Fritzlar. Bearb. v. 
Carl Alhard v. D r a ch. Marburg 190<}. (Zitiert: BKD Fritzlar). S. 130-1.37. -
Die tatslidUhhe Bearbeitung lag jedCKh .in den Hantlen 'Von Christian Rauch. -
Aloys J est a d t : Die Geschichte der Stadt Fritzlar. Fritzlar 1924. S. 107. - Karl 
E. 0 e m and t : QueUen zur Rechtsgeschichte der Stadt Fritzlar im Mittelalter. 
Marburg 1939. (Alteste Erwahnung der Steinbriicke 1271 - Nr. 51, S. 245; Ur
kunde van 1277 = Nr. 60, S. 251). - Wilti Go r i ch: Der Stadtberg Biiraburg 
und die Pfalzstadt Fritzlar ~ Hessische Heimat 7, 1957158, H. 4, S. 6. Zu dem 
dortigen Vermerk, daB die groBe BrUcke wahrscheinlkh ein sHidtischer Bau war, 
Un Gegensatz zur eigentlicnen ReichsstraBe, die weit oberhalb - bei der St. 
Wendels-Sieche und dem Heiliggeist-Hospital - Eder und Miihlgraben querte und 
dann unterm Stift rur Stadt hinaufzog, nennt G. weiteres eigenes Schrifttum 
(1936/48 und 1938); auffallend ist hierbei auch, daB sie (bis zum Chausseebau 
nacn 1803) nur durch die "kleine StraBe" an die eigentliche LandstraBe angehangt 
erscneint (frdl. Mitteilung von W. Gorith). 
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1.232 zerstorte Brucke sch.on aus Stein war, wissen wir also nich.t, der nach. 
2232 e"foigte endgiiltige Neubau oder WiederaU'fbau bediente sich jedenfalls 
des daue"haften steines aIs Material. Nach allem Anschein bildet dieser Briik
kenbau des 13. JahIlhunderts den Kern der bis in unsere Zeit benutzten Muhl
graben- und Edepbriicke. 

Die Anspriich.e des modernen Verkehrs haben die Errichtung einer neuen 
Edepbriicke wenig llnterhalb auf anderer Trasse veranlaBt, so daB die alte Briicke 
zunach.st ungestort und unbenutzt stehen bleiben konnte. Auch. unbenutzte 
Bauwerke erfordern jedoch Unterhaltungskosten; iiberdies waren der Fritzlarer 
stadtplanung die mittleren Bogen auf der Ederau im Wege, da die stadt hier 
die Anlage einer RingstraBe beabsichtigte. So verlockend und sogar notwendig 
es gewesen ware, den alten Bau aIs FuBgangerbriicke zu erhalten - mit dem 
Vorteil, den FuBgangern Larm- und Geruchsbelastigung auf der neuen Briicke 
zu ersparen - man nahrn diese GeIegenheit nicht wahr und plante anders; man 
scheute iibrigens auch. die Obernahme der FolgeIasten, die mit der Erhaltung 
der Briicke vel1bunrlen sein konnten, wenn nicht flir unsere, so doch rur spatere 
Generationen. So war der Ahbruch der Briicke bereits besch.Iossene Sache, und 
Iediglich der stadtniichste Bogen (Bogen 1) mit der eingebauten "Kapelle" und 
dem benadtbarten Pfeiler (HEeiler J) 'sollte eMalten bleiben. 

In dieser Situation wurde eine baugeschichtliche Untersuchung angeregt, urn 
die ich gebeten wurde und die zu einem fur mich selbst iiberraschenden Ergeb
nis fiihrte. Es erwies sich namlich ein groBerer Teil der Briicke, aIs bisher ange
nommen, aIs originaIer Bestand der aItesten Bauperiode, und es erwies sich 
weiterhin, daiS diese aIteste Bauperiode offenbar zu dem bereits 1271 aIs vor
handen erwahnten Briickenbau gehorte. Hiernach. war es notig, die Problematik 
von Erhaltung oder Abbruch neu zu iiberdenken. 

B. Baubescltreibung 

Die Briicke, die von Siiden aus dem EdertaI nach Norden in die hochgeIe
gene Stadt Fritzlar flihrt, besteht aus zwei Rampen, 1.0 Pfeilern und 1.1. B6gen 2. 

Der mittIere langgestreckte Pfeiler gIeicht eher einem Damm; er war bis vor 
kurzem durch eine zusatzliche Rampe van Osten her aus der Niederung erreich
bar. Der siidliche A!bschnitt der Briicke iiberquel't dOe Eder mit ihren Randstrei
fen, der nordliche AIbschnitt die beiden MiihIgdiben und die dazwischen liegen
den Werder. Die Briick.e ist etwa 7,5 m breit und von Ende zu Ende etwa 
230 m Iang (Abb. 1-5). 

Der VerIauf der Briicke wird im foIgenden von Nord nach siid, also stadt
auswarts geschildert. Die Pfeiler werden in ihrer Falge mit romischen, die B6-
g-en mit ara!hisch.en Ziffern hezeichnet. 

Gebogene N a r d r 'a m p e von Nordost. Atnsatz Rir Bogen 1. 

2 Unter EinsdtluB des Kapellenbogens, den die meisten Autoren nimt mitzlihlen; 
daher spremen D e h n - Rot f e I 5 e r und Lot z '1870 von '12 Bogen (vor dem 
Umbau von '1881), mit dem Kapellenbogen waren es 1;. 
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Bog e n 1. besteht aus Quadermauerwerk in langen Quadersteinen, die 
versc:hiedentlim Steinmetzzeimen tragen, z. B. + und D. Der Bogen i-st in 
gotismer Zeit zu einer Kapelle vermauert worden; das Bodenniveau hat sim 
spater stark e"hoht, so daJl die gotische Westtiir nur noch gebUckt durchschrit
ten werden kann. Das Tympanon uber Konsolensturz ist spitzbogig, das Ge
wande einschlielllich der Konsolen gefast. Im Bogenfeld tritt erhaben der Kopf 
eines Heiligen hervor, vermutlich Ghristus mit Kreuznimbus, wobei der Heili
genschein durm zusatzlime Nasen verziert ist (Abb. 6). Das Mauerwerk der 
Vennauerung besteht aus z. T. sehr kleinen Steinen und ist ziemlidt roh; es 
dUrfte dem '4· oder '5. Jahrhundert angehOren. Auf der linken (Nord-) Seite 
des Bogens ist ein Strebepfeiler angesetzt. Die Ostfront des Bogens 1. offnete 
sich nach alten Ansichten zu einem Ohorpolygon (Abb. 9-") und wurde nach 
dessen Ahbruch vermauert. Die Vermauerung mit Fenster und Bogenrand 
sowie mit spaterer Vorschuhung nach auBen, insgesamt einer neuzeitlichen 
Emeuerung angehorend, ist vom eigentlichen Briickenmauerwerk abgerissen, 
jedoch durch Erdwiderlager gesichert; das Fenster durch die Vorschuhung fast 
vollig zugesetzt. Auf der Ostseite uber dem siidlichen Bogenansatz kleine Kon
solen. 

Oer regelmaEig gemauerte Bogen aus Steinen, deren Steinrnetzzeichen in 
Typ und Vorkommen dem '3. Jahrhundert entsprechen, ist vermutlich auch in 
diese Zeit zu datierenj jedenfalls ist die gotische BaumaBnahme erheblidt jiin
ger. Die Konsolen gehoren einer spateren Erneuerung an, die nach dem Ver
gleidt mit Bogen 6-J und 11 vermutungsweise dem 1.9. Jahmundert zuge
sduieben werden kann. 

P f e i I e r I: Dicht Uber dem Boden sind zwei langgestre&'te (stauferzeit
lime?) Buckelquader vermauert - ob in Zweitverwendung oder als iibersmii'5-
siges Material? Die Quadersteine gleichen denen von Bogen 1. mit Steinrnetz
zeichen + und Schleife. Auffallig ist, daB an einem Bogenstein - dem 5. von 
unten - die "gestockte" Steinbehandlung die Grenzlinien des Steines nimt 
beachtet, sondern iiberschreitet: Man behandelte den Stein also nicht vor dem 
Versetzen, sondern erst im fertigen Mauerverband. 

Bog e n 2: Er Uberspannt den trockengelegten nordlichen Arm des MUhl
grabens; unter Bogen 3 und 4 sind Wiesen (Werder). In etwa zwei Dritteln 
der Hohe des Pfeilers I bricht das alte Mauerwerk ab. Es kehrt erst wieder im 
Unterbau und hOherreichend in der mittleren P'artie der Siidwange von Pfeiler 
III. Bogen 2, Pfeiler II und Bogen 3 gehoren - hiervon abgesehen - einer Er
neuerung mit regelma.Bigen, etwas helleren Quadem an. Die Quader sind sorg
fattig gestockt. Diese Emeuerung gehOrt offenbar ins '9. J ahrhundert, vermut
lich in kurftirstliche Zeit (,84') oder weniger spater (,872). 

Die Konsolen fUr das GeHinder sind auf der Westseite uber den Bogen 2 

bis 5 in Beton ersetzt. 

P f e i I e r Ill: Auf der Westseite sieht man Spuren einer Erneuerung mit 
Verwendung von Basalt gegen Bogen 4 hin. Am FuB der Ostseite, gegen Bogen 
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4 hin, sind ebenfalls zwei untereinander liegende Buckelquader verwendet. 
Hier und im Bogenansatz weitere Steinmetzzeimen, z. B. "halber Weihnachts
baum". Die Steine gehoren nach Art und Zeichen mit denen von Bogen l/Pfei
ler I zusammen. 

Bog e n 4: Auf der Westseite, in Mannshohe(l) weist ein leimter Knick 
liber dem Ansatz von Pfeiler III her auf eine Zll unbekannter alterer Zeit statt
gefundenen Renovierung des Bogens. Auch auf der Ostseite scheint der Bo
gen samt Auflager gegeniiber der Stirnseite des Pfeilers IV emeuert. 

P f e i I e r IV: Dieser Pfeiler, der d.s heute nom vorhandene FlliBmen 
(groBer Miihlgraben) nordseitig begrenzt, wmst als erster nom erhaltene Reste 
seiner einstigen Eisbremer 2. au'f. Der westliche, Ihalb pyramidenformige Eisbre
mer ist im oberen Teil abgebromen, der ostlime Eisbremer nur nom als flames 
Rudiment von ein his zwei Schichten erhalten. Es mamt hier den Einclruck, a15 
ob Eishrecner und Briic:kenpfeiler sowie Briickenbogen im Kern den gleimen 
Charakter triigen, als ob aber - nam einer Zerstorung - der Pfeiler ohne Wie
derherstellung der Eisbremer mit glatten Wanden iiber den Triimmern wieder 
aufgerimtet word en sei. 

Bog en 5 (Abb. 5): Oberspannt den nom wasserfiihrenden groBeren Arm 
des Miihlgrabens. lm Bogen - Steine wie Bogen 1. ..!... Steirunetzzeimen, u. a. der 
halbe Weihnamtsbaum. Der westlime Bogen besteht aus Keilsteinen unter
schiedIimer Lange. 

P f e i I e r V: Auf der Westseite ist der halb-pyramidenformige Eisbremer 
voll erhalten. In der Ostseite geg.en Bogen 6 hin zeigt sich eine annahernd senk
remte Baufuge. 

Bog e n 6 (Abb. 4): Oberquert eine StraBe (die kiinftige RingstraBe). Der 
Bogen ist mit Steinen erneuert, die Steinmetzzeichen tragen, und zwar: A, B, 
G, L und M (Wl). Es sind Keilsteinbogen, die Keilsteine in gleimmiiBiger Ent
fernung vom Bogenrand markiert, innerhalb der Markierung smarriert, auBer
halb greber gestockt. An den meist quer smarrierten Gewolbesteinen fand im 
keine Steinmetzzeimen. Erneuerung 1750 (siehe Bogen 7). 

P f e i 1 e r VI: Auf der Ostseite leimte UnregelmiiBigkeiten. In der Mitte 
der Westseite ist ein groBeres abgesunkenes Stiick des ruer 1682 eingestiirzten 
Briickenpfeilers in flamer Smragstellung, gleim einem Felsenstiick, beim Wie
deraufbau des Pfeilers "1750 henutzt, beidseits und dariiber der Pfeiler wieder 
aufgemauert (Nbb. 8). Auf der Ostseite oben durmlaufender Konsolenfri ... 

Bog e n 7 (Abb. 4): Oberquert einen Weg. Die Stimbogen entspremen de
nen von Bogen 6; im Gewolbe finden sich langs- und querscharrierte Steine ne-

2a FUr die stromauf- und -abwarts gerimteten H VorkopfeH der BrU<kenpfeiler habe 
im keinen geeigneten Famausdruck finden konnen. Auf Rat von Herrn Dr. Go
rim verwende ich den Begriff HEisbredter". 
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ben smdigscharrierten verwendet. An Steinmetzzeimen finden sich hier A und 
L, sowie rumgekehrtes T 3. In den Bogenscheitel sind auf beiden Seiten, liber 
lJ\ehrere Steine hinweglaufend, lnschriften in flamem Kartuschenrahmen ein
gehauen. An der Westseite (Abb. 7): 

An der Ostseite: 

1682 DURCH 
DAS HOHE WASSER 

UND FLOS HOLTZ 
AUS DEM GRUND 

RUINIRET 

1750 NEU ERBAUET UND WAREN DER ZEIT 
OBERAMBTMANN BERNARD VON WEITERSHAUSEN 

AMBTSKELLER HERM : ANTON HOMBERG 
STATTSCHULTHEIS BENJAMIN HENR: GUNST 

BURGERMEISTER BENJAMIN GUNST UND 
JOHANN PHILlPP SINGOF 

Die Steine der Bogen 6 und 7 sind offenhar fast durchweg wiederverwende
te Steine des 1682 eingestiirzten Briickenteiles, namlich Langquader mit Stein
metlzeichen. Der KonsoIenfries auf der Ostseite lauft weiter. 

p f e i 1 e r VII: Dieser Pfeiler ist ein besonders langes Mauerstiick, das fast 
schon als "Zwischendarnm" bezeichnet werden kann (Abb. 3). Hier befand sich 
schon im 16. Jahrhundert auf der Ostseite eine Abfahrtsrampe - jetzt abge
brochen, wodurch ein Teil des StraBenbelags nachgerutscht ist -; auf der West
seite eine FuBgangertreppe und, dem Bogen 7 zunamst gelegen, nom der ehe
malige Eishrecher, der nicht mehr in voller H6he erhalten ist. Auf der Ostseite 
beginnt hier der Konsolenfries, der sich bis zum Hauptpfeiler VIII hinzieht. -
In diesem Bereich weist die Briicke einen Horizontalknick auf, d. h. bis dahin 
lauft sie von der hochgelegenen Stadt aus leicht bergab, von hier aus in leimter 
Wolbung annahernd horizontal liber das FluSbett der Eder bis zum Slidende. 

B og e n 8 (Abb. 3): Stirnbogen wie Bogen 6. Der Konsolenfries Hiuft auf 
West- und Ostseite daruber weiter bis zurn Hauptpfeiler VlII. Der Stirnbogen 
der Westseite tdigt remts, gegen Pfeiler VIII hin, eine Hochwassennarke von 
1841, etwas uher Augenh6he angebracht. Der Bogen ist vennauert, die Ver
mauerung ist .820 bezeichnet: M D CCC XX / FRIDESLARIA EXSTRUXIT. 
Auf der Westseite ist auBen auf einem Stein der Vermauerung die Zahl l118 . . " 
angebrachti die beiden restlichen Ziffern - falls es sim urspriinglich um eine 
Iahreszahl handelte - sind verloren. Das Innere des Bogens ist durch smmale 
Ourchgange in der Vermauerung zuganglich. Die Wolbungssteine des Bogens 
-
'5 Egon 5 c h a b e r i c k, Fritzlar, stellte mir freundlimerweise seine Sammlung 

VOn Steinmetzzeimen an der Briicke zur Verfiigung; sie erganzt meine Beobach
tungen in mehreren Punk ten und bestatigt die weitgehende Einheitlichkeit des 
Materials von Bogen 1 bis 7, soweit es nimt - wie angegeben - auf Erganzungen 
zuriickzufiihren ist. 
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sind ansrneinend ohne Steinmetzzeknenj sie sind im allgemeinen unregelma
Big schragsmarriert. Auf rbeiden AuBenseiten des Bogens findet sich, nahe dem 
PEeHer VIII, je ein U-Eormiger WasserauslauE mit gekehlten Deckprofilen (Abb. 
3). - Nam dem Charakter des Mauerwerks geMrt Bogen 8 offenbar zur Er
neuerung 1750. 

PE e i I e r VIII (Abb. 3): Er ist ein doppelseitiger StrompEeHer mit bim
stabformiger Spitze gegen beicle Seiten (stromauf- und stromabwarts) in sym
metrismer Ausbildung; er reimt bis zur Hohe des Briickengeliinders. AuE der 
Westseite ist gegen Norden eine Wasserstandsmarke vom 5. Febr. 1909 ange
bracht. Sie Hegt etwa '1 m tiefer als die Wasserstandsmarke ven 1841 an Bogen 
8 daneben. - PEeiler IX und X sind genau wie PEeiler VIII gestaltet (Abb. >-2). 

Bog e n 9 (Abb. 2): Flamer Betonbogen, zwismen PEeiler VIII und IX ge
spannti genauso Bogen 10 gegen PEeiler X. 

Diese drei Pfeiler und zwei Bogen ersetzen eine 1870 nom vorhandene Stel
lung von vier Sogen auf 5 Pfeilern. Neuhau '1881 und nam 1945. 

Bog e n 11 (Abb. 1): Stirnbogen wie Bogen 6. Der Bogen ist vermauert, der 
Raum darunter betretbar. Nahe dem PEeiler X wiederholen sim die U-Eormigen 
WasserausHiufe. Wahrscheinlich lbefanden sich entspredtende WasserausHiufe 
auch an den 1881 abgebrochenen Strombogen, und zwar in symmetrischer Ver
teilung. Der Bogen 1.1. ist offenbar das GegenstUck zu Bogen 8, und demnach 
wie er woh1175'O entstanden. Er mUndet in die SUdrampe. 

Die Briicke ist auf beiden Seiten mit einem GeHinder versehen, es besteht 
aus sdunalen Eisenpfosten, zwischen welche Diagonalkreuze gespannt sind i 
den Kreuzungspunkt betont auf der AuBen- wie Innenseite jeweils eine fUnf
teilige Rosette. Das ganze Gitter ist aus Eisen (Abb. 1. und 8). Ein gleichartiges 
GeHinder hat die Fuggangertreppe. An beiden Auffahrtsrampen (Stadt- und 
Feldseite) sowie am oberen Ausgang der Fuggiingertreppe (Abb. 3) stehen 
rechteckige Sreinpfosten, die mit Sockel und profilierter Deckplatte versehen 
sind. Die HomremteckEelder des SmaEtes sind mit Kehle und Platle gerahmt; 
auger der Kehle ist der SmaEt smarriert. Das Gelander zeigt die StilEormen des 
spaten Klassizismus und wird daher wahrscheinlich der Bauperiode von 1.841 
oder derjenigen von 1.872 :zugehoren (nach Jestadt erst 1881, doch wies gerade 
der >88> emeuerte Teil der Briicke dieses Geliinder nimt auf). Vermutlim trifft 
das auch fUr den Konsolenfries zu, der in Bogen 11. deutlich nachtraglich ein
gesetzt ersmeint (Abb. ». 

Von 0 r a c h nennt in den Bau- und Kunstdenkmalem 4 eine Inschrift von 
>872 iiber dem "Ietzten siidlimen Flu;bogen" (>88> abgebromen), und in der 
Vennauerung eines benachbarten Bagens - nach Stock im zwoiften Bagen, dem 
heutigen elf ten (letzten) - den ehernaligen Smlugstein der oberen Briicken
kapelle mit "agnus dei". Ihn habe im nimt auffinden konnen. Eine Barock
figur des hl. Johann von Nepomuk wird z. Zt. im GraghoE aufbewahrt. 

4 BKD Fritzlar, S. 1.37. 



Die Ederbrudce in Fritzlar 7; 
-

C. BildqueIlen 

Die Ederbriicke ist auf alteren Stadtansimten mehrfam, jedom nimt stets 
vollstandig abg.bildet. Bra u n und Hog e n b erg s zeigen die Briicke '576 
im vollen Vmfang mit clem Ubergang auf da~ jenseitige Feld (Abb. 9). Die 
Briicke hat auf dieser Darstellung 10 BDgen; bei Pfeiler III findet sich nach 
Osten eine polygonal schlielSende Kapelle angesetzt. Sie ist oberird'isch und also 
nimt mit dem ibis Iheute emaltenen ehemaligen Kapellenraum unter dem Bogen 
• identism. Von Pfeiler VII Rihrt, wie heute, eine Rampe nam Osten auf den 
Werder herunter. Bis zum jenseitigen Ederufer folgen dann noch drei BDgen. 
Diese Angabe dUrfte unrimtig sein, da hier das FluSbett ~el~t mit .einen brei
ten Flutstreifen liegt; '750 waren an dieser Stelle sems BOgen erforderlim. Mit 
Ungenauigkeiten in tier Bogenzahl ist indes bei einer Darstellung der vorlie
genden Art ohnehin zu rechnen; eher ist eo ersllaunlim, daS die seitlime Rampe 
tatslichlim am siebenten Pfelier gerzeimnet ist. Auf dem Hobmnitt zeigt die 
Briicke durchweg runde Eisbrecher gegen Osten, was der beim Briickenbau iib
lichen Anlage - spitze Eisbrecher 'Stromaufwarts, runde stromabwarts - ent
sprimt. 

O il i c h 6 (.605) bringt die BrUcke nimt vollstandig (Abb. '0). Bei ihm 
sitzt die oberirdisme Kapelle bereits auf dem ersten Pfeiler, konnte also in einer 
gewissen Verbindung zur Kapelle unter Bogen 1 gestanden haben, wenn sie an 
der rimtigen Stelle gezeimnet ist. Dom smlieSt bei Dilim die Qstrampe bereits 
an Pfeiler III an (in Wirklichkeit an PfeHer VII). Aus dem Pfeiler V, der mitten 
im Ederstrom steht, springt eine Art Kanzel nach Westen vor. Mit dem folgen
den Bogen, dem 6., smlieSt die Darstellung, dom kann man nam Analogie an
derer Ansichten annehmen, daB die Zeichnung kurz vor Erreichen des jensei
ligen Vfers abbriml. 

M er i a n 7 (.646) bringt die Briicke wieder vollstandig. Hatten Bra u n
H og e n b erg 10, Dilich nur 6 Bogen gezeichnet, 50 sind es bei Merian 8. 
Oer Abstand von der Nord.mmpe bis zur oberirdischen Kapelle betragt ruer 
zwei, von der Kapelle bis zur Rampe 3 Bogen (Abb. 11). Die Kanzel hat Merian 
auth; der Pfeiler, der sie tragt, ist bei jhm der letzte vor dem Ufer. Es smeint 
fast, daB Merian beide Vorganger - die Ansichten von BraunIHogenberg und 
VOn Dilich - in Art eines Kompromisses verarbeitet hat. 

Topographische Genauigkeit wird bei alteren (und auch modernen) Ansim
ten oft durch kiinstlerische Erwagungen uberlagert. Besonders die Zahl der 
Bogen auf einer Abbildung kann niemals als Beweis fur das wirklime Ausse-

; Georg Bra u n (Bruyn) und Franz Hog e n b erg: Theatrum Urbium et Civita
turn Orbis terra rum, Bd. 3, Koln 1.576. Fol. 39b/408. - BKD Fritzlar, Taf. 6. 

6 Wilhelm D i lie h : Hessisme Chronica. CasSeI160.5 . - BKD Fritzlar, Taf. 7· 
7 Matthaus Mer i a n (Verleger): Topographia Armiepiscopatum Moguntinensis, 

Trevirensis et Coloniensis .. . Frankfurt a. M. 1646. - BKD Fritzlar, Taf. 9. -
Merian: Topographia Hassiae, neue Ausgabe, Kassel 1.9;9 (nam der 2. Auflage 
von 165".5). Tafel bei S. 162. 
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hen dienen, und die Anbindung einer Kapelle, einer Rampe, einer Kanzel an 
einen bestimmten Pfeiler ist aum nimt mit ZuverHissigkeit namzuweisen. Hin
gegen ist gerade eine Ansicht, die mit geringeren kiinstlerismen Ambitionen 
arbeitet, als Bildquelle vielleicht zuverlassiger i allerdings muB hier wiederum 
mit tedutischen Fehlern gerechnet werden. Eine solche Bildquelle ist das Aqua
reil von Philipp K r a i g e r 8 aus dem Jahre '743. Es zeigt die Briicke fast wie 
auf einem GrundriB in stark verkiirzender Aufsimt von schdig oben, nicht wie 
die vorigen Ansichten von der Siidost-, sondern von der SUdsiidwestseite. Die 
BriickenoberfHiche erscheint fast nur als schmaler Grat, doch sind die Bogen 
ziem1im deutlic:h zu erkennen. Dagegen ist eine Klarheit liber die Wasserflih
rung nicht zu erreichen. Die Briicke ist im Zustand vor der Wiederherstellung 
von '750 gezeigt, und das BHd gibt uns einige Ratsel auf. Mit topographischer 
Genauigkeit ist die gebogene Nordrampe gezeigt; daB sich in ihr der Kapellen
bogen verbirgt, ist nic:ht erkennbar, zumal Art und Platz der oberirdischen Ka
pelle auf der Ostseite rucht deutlich werden - das Aquarell ist (besanders in 
der Abbildung) hier zu dunkel. Das Aquarell ist auch nicht deutlich genug, urn 
erkennen zu lassen, ob der -erste offene Bogen von Norden, der zu sehen ist, 
ein Gewasser liberbriickt. Von den sichtbaren Bogen iibeI1briickt der dritte ernen 
breiten Mtihlgrabenarmi weiter siidlich ist ein smmaler wasserflihrender Gra
ben gezeidmet, der wenigstens bis an die Briicke heranreicht. Ubereinstimmend 
rnit dem heutigen Bauzustand reimt die Bogenbriicke bis zum sechsten oFfenen 
Bogen und dem daran schlieBenden Pfeiler i dart fiihrt eine FuBgangertreppe 
nach Westen auf den Werder (wie heute bei Pfeiler VII); eine nach Osten fiih
rende Rampe ist nkht zu sehen und war-e wegen der Verkiirzung auch kaum 
darzustellen gewesen. AnschlieBend foIgt ein etwas langeres, offenbar besma
digtes oder zerstortes SWck, an das sich ein Pfeiler schlieBt, dem weitere vier 
Bogen mit drei Pfeilern bis zur StidNlmpe folgen. Die Gesamtzahl der Bogen 
betdigt .also zehn, unter Hinzurechnung des vermuteten gesdtlossenen Bogens 
aber elf '. 

Versuchen wir nun, die Darstellung von Sliden her aufzuschliisseln, so haben 
wir zunamst die Rampe, und daran anschlieBend je vier Bogen und Pfeiler, 
dann aber das zerstorte Stiick. Mit dem Befund beim Abbruch der FluBbogen 
1881 stimmt das nidtt liberein, denn damals hatte es ja zwismen Siidrampe und 
Mitteldamm sechs Bogen gegeben, von denen die beiden auBeren heute nom 
existieren. Es liegt also nahe, anzunehmen, daB der Wiederaufbau von 1750 
das Bild im Bereich des Dammes und Zll seinen beiden Seiten veriindert hat. 
DaB die Briicke von 1682 bis 1750 unpassierbar gewesen ware, ist ohnehin 
nimt anz,unehmenj sie wird repariert, vielleimt z. T. mit Halz liberbriickt, und 
nicht ausreidtend standfest gewesen sein. 

8 BKD Fritzlar, Taf. 10. 

9 Auf einer Kopie im. Fritzlarer Museum, die mic bis zur Druddegung des Aufsatzes 
nicht bekannt war, sind nach frd!. Mitteilung von E. Schaberick 12 offene Bogen 
zu erkennen. 



Die Ederbrudce in Fritzlar 77 
-

Eine gewisse Hilfe bietet uns nom ein Katasterplan des Jahres 1806 '0; leider 
sind hier jedach die B6gen gar nicht und die Eisbrecher (die vielleicht schan da
mals z. T. abgebrachen waren) nur unvallstandig eingezeichnet (Abb. 12). Der 
Plan gibt nUr nam Westen gerichtete Eisbrecher an - als ersten denjenigen, 
der tatsamHch heute der erste in Rudimenten erhaltene (von Norden her ge
rechnet) ist : den Eisbrecher am Pfeiler IV. Die 6stlichen Eisbrecher sind dagegen 
durchweg fortgelassen, gleich, ob sich heute noch Reste davon an Ort und stelle 
befinden (und .also damals erst recht noch existiert haben miissen) oder nicht. -
Oer Plan gibt stadtwarts auf der Ostseite als erstes das Kapellenpolygon, das 
also damaIs nom sichtbar war. Es foIgt der erste und, mU Hingerem Abstand 
hinter dem ersten spitzen Eishremer, der zweite MiihIgraben. Auf einen weite
ren Eisbremer folgt der Weg, der unter der Briicke hindurch sidt zur ostseitigen 
Rampe wendet. rhr 'gegeniiber Hegt - nam einem weiteren Eisbremer - die 
FuBgangertreppe. Der nachste Eisbrecher liegt noch vOr dem FluB, zwei liegen 
im FluBbett; das jenseitige Vfer ist auf der Karte nicht mehr verzeidmet. In
folge der ungleichmaBigen Angabe der Eisbrecher lallt 'auch dieser Plan iiber 
die Verteilung im Detail keine einwandfreien Schliisse zu, bestatigt aber die 
grundsatzliche Anordnung. 

Nimmt man die Beobachtungen aus den Bildquellen und dem Baubefund zu-
6ammen, so ergibt sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit folgendes: 

,) Die Kapelle lag am Pfeiler I, nach Osten gewendet (Dilich, Katasterplan) ; 
.) die Ost .. mpe fiihrte schon im ,6. Jahrhundert an der heutigen stelle vom 
Werder auf die Briicke (Braun/Hagenberg, Katasterplan); 3) die Fullganger
treppe ist alter als die Baumallnalunen des '9. J ahrhunderts (Kraiger). 

D. Baugeschlchte 

Erste Erwahnung der Briicke ,. 3 .; sie wurde damals durch Landgraf 
Konrad von Thiiringen zerstort. Ihr Alter und ihr Material zu jener Zeit sind 
unbekannt. Bei einer spateren Erwahnung von 1271 (nicht 1227) wird die 
Briidce als Steinbriicke erwahnt, kann es aber schon langer gewesen sein. 

, 4 9 0 erfuhr die Briicke eine starke Beschadigung im Miihlg",benbereich. 
Sie wurde nidtt unbefahrbar, muBte aber ausgebessert werden 1, . 

Im auBeren Briickenbereim wurden nam F a I eke n h e i n e r 12 1618 Fun
damente flir drei neue Bogen gelegt, aber es wurde auf ihnen nUr - und zwar 
nach 1648 - ein Damm errichtet. Da aber gerade in diesem Bereich das FluB
bett der &ler liegt, das einen Dammbau aussdtlieBt, laBt sim Falckenheiners 
(van ihm 50lbst wohl millverstandene) Angabe so nicht verwerten. Die Ost
fampe bestand ja smon im 16. J ahrhundert, und da sie wahrscheinlich einen 
breiteren Ansatz erforderte, als ihn ein gewohnlicher Pfeiler bot, halte im flir 

• 

1.0 BKD Fritzlar, Taf. 5. 
11. 0 e m and t, Nr. 574, S. 752- 755. 
12 F a I eke n h e i n er, Bd. 2, S. 85-86. 
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wahrsrn.einlicher, daR auf diesen Fundamenten der vorhandene Damm und 
zwei weitere Bogen errirn.tet wuroen. Die spateren Vedinderungen auf beiden 
Seiten des Dammes lassen eine simere SchluBfolgerung nicht zu. 
1 6 8 2 wurde die Briicke im Bereim des Miihlgrabens und des nam Sliden 
anschlieBenden Werders durch Hochwasser und FIOBhoiz "von Grund auf" rui
niert. Der Wiederaufbau ist mit 1 750 bezeichnet; vielleimt wurde das zer
storte Briickenstiick wah.renddessen in Holzbauweise iiberbrikkt. 
1841 wurde die Briicke bei Eisgang hart mitgenommen (Eisbrecher = Strom
pfeiler, Pfeiler, Flilgelma"Uern und BOgen). dom ohne einzustlirzen; eine Repa
ratur war erforoerlich 13. 

1872 war ein Umbau erforderlich 13. 

1881 entstand der Neubau des Mittelteils der eigentlimen Strombrilcke 14. 

1945 wurde dieser Mittelteil zerstort und danach wiederau"fgebaut. 

E. Bauverlauf 

Demnach stellt sich die Baugeschichte der Briicke unter Bezug auf die einzel
nen bis heute erhaltenen Bauglied.er in groBen Ziigen etwa folgendermaBen 
dar: 

A 1) Errichtung vor 1232. Erhalten: Teile von Eisbrechem an Pfeiler IV und 
andernortsj moglic:herweise nom wesentlich mehr Teile, die im folgenden unter 
A 2) aufgefiihrt sind. 

A 2) Teile der Nordmmpe, Bogen 1, P.Eeiler I, Ansatz von Bogen 2, Auflager 
von Bogen 3, Hfeiler Ill, Teile von Bogen 4, Pfeiler IV (mit alteren Teilen), 
Bogen 5 (wohl nicht ganz voIIstandig), Pfeiler V roit Eisbrecher zurn grolleren 
Teil; grofSere Teile von Pfeiler VII mit Eisbrecherresten. 
Nach 1232, vOr 1271! 

B) Gotische Kapelle: Vermauerung von Bogen 1 im Westen, mit spit21bogiger 
Tilr; ehemals Poly-gonalchor im Os ten, spater abgebrochen und vermauert 15. 

C) Basalterganzungen an Pfeiler Ill, Tei1e von Bogen 4 - zu unbekannter 
Zeit, vermutlich mittelalterlich, el'ganzt. 

D) Teile von Bogen 5, zu unbekannter Zeit ergiinzt. - In diesem Zusarnmen
hang ist zu bedenken, dall gerade fUr die friihen Jahmunderte der Briicke roit 
wesentlich mehr Zerstorungen oder Schadigungen und Wiederaufbauten ge
rechnet weroen muB, als iiberliefert sind. Sie betrafen aber sicherlich vorwie
gend den Mitte\- und Slidteil, weniger den Nordteil der Briicke. 

E) Baual1beiten urn 1618 und nac:h 1648, die nicht genauer identifizieIlbar sind. 
Die Errichtung eines Dammes im Bereich des EderfluBbettes, wie F a I eke n -
he i n e r 16 offenbar versehentlim 5uggeriert, ist nimt vorstellbar. 

13 BKD Fritzlar, S. 1.37. 
14 J est a d t, S. 107. 
1.5 Vgl. Dehn-Rotfelser/Lotz, 5 . 64. 
1.6 wie Anm. 12. 
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F 1) Nam Einsturz 1682 Erneuerung von Pfeiler VI unter Verwendung der 
Reste des eingestilrzten Vorgangerpfeilers; Neusetzung der Bogen 6 und 7 
unter Verwendung der (mit Steinmetzzeichen versehenen) Quader (aus dem 
>3. Jahrhundert?). Inschrift > 7 5 o. 

F 2) Errimtung eines vollig neuen, sechsbogig symmetrischen Brlickenteils 
uber das eigentliche EdeoHuBbett. Kennzeichen: gleiche Bogenform wie bei 
Phase F >, also wahrscheinlich Errichtung gleichzeitig urn '750. 

G) Neubau des Pfeilers II un<! des groBeren Teiles der Bogen 2 und 3 im '9. 
Jahrhundert, entweder 1841 oder 1872. Neugestaltung des Brlickengelanders 
in klassizistischen Formen, wahrsmeinlich mit Konsolenfries. 

H) Neubau des mittleren Teils der sudlichen Briickenhalfte: Drei neue durch
gohende Bfailer, zwei Eisenbogen (nebst Eisengelander) anstelle der barocken 
Vierbogengruppe. Nur die ,beiden Anfangsbogen des barock~n Briickenteils auf 
beiden Seiten blieben bestehen; sie waren (beide7) seit 1820 zugemauert. 
1 8 8 1.. Die 1 9 4 5 gesprengten Eisenbogen wurden in Betonkonstruktion 
wieder errichtet. 

F. Ergebnis 

Die Fritzlarer Ederbriicke stellt also mit Ausnahme des Abschnittes Pfeiler 
VIll bis X ein altes Bau- und Kulturdenkmal dar. Besonders wertvoll ist der 
langere nordliche Briidc.enteil, der .in seinem gesamten AusmaB, aum in der 
Breite von 7,5 rn, eine lediglich in Einzelteilen erneuerte 17 Smopfung des 13. 
Jahrhunderts ist. Dieser Teil der Briicke gehort daher z u den be mer
ken swertesten Schopfungen mittelalterlicher Tech
n i k i n Deutschland. 

Das Ergebnis der vorliegenden Untersuchung, die ruer gegenUber der ur
spriinglimen Fassung etwas erweitert wiedergegeben ist, ftihrte zur nochmali
gen Wiederaufnahme von Gesprachen zwischen den beteiligten Personen und 
Behorden. Die sehr offene Haltung des Hessischen StraBenbauamtes <in Kassel 
eIJltoglichte, daB alle Beteiligten und Interessierten sich zu einer gemeinsamen 
Besprechung in Fritzlar trafen. Die Gesichtspunkte der Stadt (Stadt- und Ver
kehrsplanung, Bauerhaltungskosten), des Landeskonservators (Erhaltung des 
Kulturdenkmals), des StraBenbauarntes (Entlassung der Briicke aus dem Ver
kehrsnetz des Landes Hessen, finanzielle Ablosung), der Geschichts- und Hei
matvereine wur.den erortert. En KompromiB wurde gesucht und gefunden; ein 
KompromiB,der - wie das stets zu sein pHegt - jeder Seite Verzicht und La
sten auferlegte, aber auch jeder Seite -ertnoglichte, einen Teil ihrer Wiinsme 
verwirklicht zu sehen. FUr alle diejenigen, denen die Bewahrung der alten Kul
tUrwerte unseres Landes am Herzen liegt, ist das entsmeidende Ergebnis, daB 
IRan sich auf die Erhaltung des ii1tesren Teiles der Briicke bis iiber den MiihI-

• 

17 Hierbei verdient die sorgHiltige Arbeit der spateren Generationen, die oft in 
armeren Zeiten erfolgte, ebenfalls gebiihrende Beachtung. 
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graben hinweg - also bis zurn PfeUer V - einigen konnte. Dieser Teil soli zu
gleich als FuBgangerbrUcke nutzbar gemacht werden, nUtzlich also fUr die Be
volkerung der Stadt Fritzlar selbst. Ober eine geeignete Fortsetzung dieser Ver
bindung his zurn Ederufer, und liber die Erhaltung weiterer Briickenteile zwi
schen RingstroBe und Ederufer sollten noch weitere Oberlegungen stattfinden, 
wobei die HUfe der Denkmalpflege erwartet werden kann. Von allen BrUcken
teUen aber, die tats.chlich abgebrochen werden mUssen (wie Bogen 6 und 7 
sowie der Briickenteil von 188111945 im un'<l Uber dem Strom), sollen die hauge
schichtlich wertvollen Einzelteile erhalten und gesichert werden. 

Nimmt man das Ganze, so hebt sich dieser KompromiB wohltuend ab von 
dem Schicksal der SchwalmbrUcke in Treysa, die vor Jahren nicht zuletzt dem 
Prestigedenken eines Ministers zurn Opfer gefallen ist, und ven der man nimt 
mehr als einen Wappenstein aufzuhehen gesonnen war. Die Fritzlarer Eder
briick.e hingegen wird, wenn aurn als Rudiment, so dom gerade in ihren lil
testen Teilen erhalten, auch kiinftigen Generationen AufschluB uber die tem
nismen und kiinstlerismen Absidtten und Fahigkeiten der BUrger geben, die 
mehr als 700 Jahre vcr uns in Fritzlar lebten. 

• 

Abb. 1 , 3, . , S, 6, 7, 8 Fotos : Dieter GroBmann. 
Abb. 2 Bildanhiv Marburg im Forsmungsins titut fUr Kunstgeschichte der Philipps
Universitat Marburg/Lahn, Arcmv-Nr. 8796. 
Abb. 9, 10, 11, 12 nach BKD Fritzlar, wie im Text namgewiesen. 
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