
Der Winterturm in Fritzlar 
Ein Torturm der mittelaIterlichen Stadtbefestigung 

Karl Burchart 

Der Winterturm geMrt nicht von ungefahr zu dern von zahlreichen Malern 
und Fotografen festgehaltenen wunderschiinen Blick auf die Stadt Fritzlar 
vorn Malerwinkel aus. 

Hinter dern lieblichen Vordergrund rnit der alten, steinernen Hospitals
briicke, die sich irn Miihlgraben widerspiegelt, scheint die Neustadt am Steil
hang des Edertales sich kunstvoll iiber dem Winterturm aufzubauen. Bekriint 
wird dieses Bild vom machtigen St.-Petri-Dorn, der Tiirme, Mauern und Hau
ser weit iiberragt. 

Der Winterturm ist Teil des Gesarntbildes und der Gesamtbefestigung der 
Stadt ; dariiberhinaus ist er steingewordener Ausdruck der politischen Ge
schichte und der Verteidigungsbereitschaft seiner Biirger. 

Es wird deshalb hier der Versuch unternommen, den Turm nicht isoliert als 
Einzelbauwerk zu beschreiben, sondern seine Einbettung in die Geschichte 
des Befestigungsbaus sowohl der Stadt als auch der ehemals selbstandigen 
Neustadt zu verdeutlichen. 

Der aus den Verteidigungsaufgaben erwachsene Pnichtenkreis der Biirger 
kann dabei nicht unerwahnt bleiben. 

Fritzlar, das Mainzer VOnl'erk in Niederbessen 

FriqJJlar lob sie wohl in demjUrstenthumb Hessen figt I ... geh6ret sie doch ... 
dem Ertzbischojjzu Mentz ... Hat ein graben und ringmaur mit vielen hohen thiir
men l und figt auff einer anmuhtigen h6he. 

Diese Satze aus Dilichs Hessischer Chronica von 1605' veranschaulichen in 
Kiirze, daB Fritzlar als rnainzische Exklave inrnitten der zurneist feindlich ge
sonnenen Landgrafschaft Hessen lag und deshalb eine starke Befestigung un
bedingt vonniiten war. 

Vber sieben Jahrhunderte, etwa vom Jahr 1066 bis zum Jahre 1803, ist Fritz
lar gepragt von der Zugehiirigkeit zurn Erzbisturn Mainz. 

Im Schnittpunkt wichtiger StraBen gelegen, sollte die Stadt Vorposten, 
Stiitzpunkt, Bollwerk der mainzischen Territorialpolitik im niirdlichen Hes
sen sein und ihrer Besitz- und Machtausweitung dienen ' . 

Die Folge war, daB Fritzlar bis ins 15. Jahrhundert hinein zurn rnilitiirisch, 
wirtschaftlich und kirchlich bedeutendsten Ort in Niederhessen aufstieg. 

Das Befestigungssystem der Stadt und die Verteidigungslasten seiner 
Biirger 

Als turmreiche Stadt, als urbs IUrritica, wurde Fritzlar im Mittelalter mit sei
nen 23 Wehrtiirmen, den Warten und zahlreichen Kirchentiirmen und -dach-
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rei tern geriihmt. Sie hat dem Besucher einen iiberaus eindrucksvollen An
blick geboten. Keine andere hessische Stadt konnte sich in dieser Beziehung 
mit ihr messen. 

Der Bau der gesamten Befestigungsanlagen ging zeitlich teils ingleichen, in 
si ch iiberlappenden oder auch einander abHisenden Phasen vor si ch. 

Mit dem Bau des Mauerberings der Aitstadt, der 1127 erstmals erwahnt 
wird 3 und der Bev61kerung einen ersten Schutz gewahrte, wurde wahrschein
lich zeitlich parallel dazu ein erster trockener Graben, zuerst im flachen Nor
den der Stadt vor der Mauer, angelegt. Im Laufe der Zeit wurde er zu einem 
Doppelwallgraben verbreitert und mit Palisaden und Dornenhecken verse
hen. Es folgten die sieben Tore der Aitstadt, die durch Tortiirme und Vorwer
ke, die auch auBere Tore aufnehmen konnten, ausgebaut wurden. Durch 
wuchtige Bollwerke, niedrigere, dachlose Rundtiirme mr die im 15. Jahrhun
dert aufkommenden schweren Geschiitze wurden sie we iter verstarkt. 

Die Wehrtiirme wurden allesamt der Stadtmauer vorgesetzt (z. B.: Grauer 
Turm). Aufgrund des an der Nordseite herrschenden fast ebenen Gelandes be
finden si ch hier die altesten, starksten und h6chsten Wehr- und Tortiirme. 

Dieser strategisch besonders gefahrdete Bereich ist durch den Bau einer 
dem Haddamartor vorgelagerten Burg im beginnenden 12. Jahrhundert zu
satzlich gesichert word en. Sie wurde wahrscheinlich schon im Jahre 1280 
durch den Landgrafen Heinrich zerstOrt '. 

Im 14. Jahrhundert wurde der Festungsgiirtel ooch tiefer angelegt durch die 
Befestigung der Neustadt, so daB von Siideo die Stadt jetzt uneinnehmbar 
schien, und durch die kranzmrmig urn Fritzlar errichteten sieben Warten. Sie 
bildeten mit der in Sichtverbindung stehenden zentralen Signal station, dem 
Grauen Turm, ein Friihwarnsystem. Landwehren, mit dichten Hecken be
wachsene Walle und Graben, verbanden zum Teil die Warten und waren ih
nen in manchen Bereichen bis zur Gemarkungsgrenze vorgelegt ' . Sie schiitz
ten vor allem die Feldfluren vor Riiuberbanden. 

SchlieBlich wurden die Mauerstrecken zwischen den Tiirmen durch Hur
den gesichert. Dies sind auf die Mauerkrone aufgesetzte und nach auBen vor
kragende Wachhauschen. Von ihnen aus konnte man diese Teilstrecken, die 
sog. Kurtinen, zusatzlich seitlich bestreichen. 

Damit hatte das vielgliedrige, mehrschalige Befestigungssystem seine end
giiltige Gestalt. 

Es bot den Biirgern der Stadt im Mittelalter gr6Btm6glichen Schutz. 
Auch die beste Stadtfestung ware ohne die Wehrbereitschaft ihrer Biirger 

sinnlos. 
Zu den biirgerlichen Pflichteo der Fritzlarer geh6rte deshalb nicht nur die 

Finanzierung des durch hauptberufliche Handwerkergruppen 6 ausgemhrten 
Festungsbaus, wozu der Landesherr in Mainz h6chstens durch zeitweilige 
Steuerminderung beitrug, sondern auch der Wachdienst. Er war urn so erfor
derlicher, als die Stadt von feindlichem hessischem Land eingegrenzt war. 

Der gesamte Stadtbereich war in sechs Wachten eingeteilt. Jeder Wacht 
oblag der Wachdienst und in Belagerungszeiten die Verteidigung ganz be
stimmter Mauerstrecken eines bestimmten Stadtbezirks. Die gesamte Biirger
wehr stand unter dem Oberbefehl des Amtmanns. 

Den einzelnen Wachten stand en die Gassenmeister vor, welche die Eintei
lung der Wachen organisierten. Jeder Eigentiimer von Grund und Boden war 
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zum Wachdienst verpnichtel. Ausgenommen waren nur geistliche Hofe, wie 
zum Beispiel der Hainer Hof und der Deutschordenshof. Sie hatten fUr ihre 
Freistellung Abgaben zu entrichten. 

In mittelalterlichen Stiidten war es allgemein iiblich, daB die Biirger fUr die 
Verteidigung der Stadt auch Harnisch (Blechriistung) und Gewehr anzuschaf
fen hatten. Bei Appellen iiberzeugte si ch der Rat von der Brauchbarkeit der 
WalTen in den Biirgerhausern. Weitere WalTen einschlieBlich der schweren 
Geschiitze wurden im Zeughaus aufbewahrt, das sich in der RoBmiihle be
fand, deren Standort bisher nicht feststellbar ist 7. 

Die Befestigung der Neustadt uDd die Neustiidter Wacht 

A1s im Jahre 1232 LandgrafKonrad von Thiiringen die Stadt nach langer Be
lagerungszeit eingenommen hatte, wurden nicht nur Dom und Hauser zer
s16rt, Mauern und Tiirme geschleift, sondern auch die Vors/alle abgebrantldie 
Miihlen zerrissenlund die Briicken zerbrochenl un die Klos/er herumb abgebrant ' . 

Die Neustadt zahlte zu den Vors/allen und war noch nicht ummauert, ob
gleich si ch hier seit dem Jahre 1147 an der Stelle des heutigen Ursulinenklo
sters ein Armenhospital befand. Diese geistliche Stiftung wurde etwa hundert 
Jahre spater vom Orden der Augustinerinnen, die 1254 urkundlich zum ersten 
Male erwahnt werden, iibernommen und in ein [(Joster umgewandelt '. 

Marienhospital und Augustinerinnenkloster wurden Siedlungskerne eines 
neuen Stadtviertels, seit 1280 alsnovum oppidum,als neue Stadt bezeichnel. 

Auch die Tatsache, daB das Gebiet der heutigen Neustadt bereits im Jahre 
1247 durch den Erzbischof die Rechte einer eigenen Pfarrei erhielt, trug we
sentlich zur Entwicklung eines selbstiindigen Gemeinwesens mit eigenem 
Magistrat, Rathaus und Siegel bei 10 Im Jahre 1464 erfolgte die Vereinigung 
mit der A1tstadl. 

Urn den Feinden nicht schutzlos ausgeliefert zu sein, wurde wahrscheinlich 
zu Beginn des 14. Jahrhunderts eine Wehrmauer, niedriger und schmaler als 
die A1tstadtmauer, in einem Zuge urn die Neustadt gebaut " ). 

Die Verbindung zur A1tstadt stellten zwei Tore her: das wichtigere Stein
gossentor im Osten seit dem Jahre 1255, benannt nach dem steinernen Abwas
serkanal der A1tstadt, und das Fleckenborntor im West en aus dem Jahre 1247, 
das seinen Namen nach dem Fleckenborn, dem F1eckenbrunnen, unterhalb des 
Amberges tragI. Ebenfalls zwei Tore olTneten si ch den StraBen des Umlandes: 
das alteste und bedeutendere Wintertor aus dem Jahre 1340 im Westen und 
das Bleichentor an der Siidostecke des groBen Mauerrechtecks, das die Neu
stadt umgibl. Letzteres erhielt fUnfzig Jahre spater den noch vorhandenen 
Torturm und wurde durch ein Vorwerk mit zwei das AuBentor !Iankierenden 
Rondelen (niedrigen Rundtiirmen) verstiirkl. Davor fUhrte eine Zugbriicke 
iiber den mindestens seit dem Beginn des 13. Jahrhundertangelegten Miihlen
graben. Die an der Eder liegenden Waschebleichen, wo seit dem Mittelalter 
bis vor einer Generation die Fritzlarer Frauen ihre Wasche wuschen und 
bleichten, gaben dem Tor seinen Namen " . 

Der erhaltene Steingossenturm oder Turm am Bad oberhalb des Bleichen
tores wurde nach dem naheliegenden Steingossentor bzw. der daneben be
findlichen stadtischen Badestube benannl. Er sicherte den kritischen Bereich 
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Gebiiude und 
Ortlichkeiten. 

Kirchen 
Stifukirt he SI. Petri 
Kirche und Kloster der 
Minoriten 
Kirchc und Kloster 
def Ursulincrinnen 
SI. Johanniskirchc 
St. Nikolauskirche 
SI. Georgenkirchc: 
Kapelle und Hospital 
zurn heil. Gc;st 
Die beiden Briickcn
kapdlc:n 
Das Beinhaus (Ossarium) 

Stiftshiife 
1 Propstei 
2 K uric: ncben 

def ProbSlei 
] Kleine Kune 

a. d. Mauer 
.. Kune mit dem Brunncn 

5 Kune mit der Steinsiiule 
6 Kune am HaspeJ 
7 Kuric: am Stcinweg 
8 Kurie auf def Eckc: 
9 Kleine Kurie in cler 

Holzgasse 
10 Kurie gegc:niiber 

der k1einen Kurie 
11 Grosse Kurie 

am Fricdhof 
12 Kleine Kune i. d. Fisch-

gasse 
t) Kurie in def Fischgasse 
14 Kune an der Fischgassc 
15 K uric am IUthaus 
16 Kune beim 5<:hulhof 

(l.Owcngrube) 
17 Kune a. d. Friedhof 
18 Halber Hofbam Amt.s

haus 
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der Anbindung der Neustadtmauer an die am Rande des Steilhangs verlau
fende Altstadtmauer. 

An dieser Ostflanke zwischen Turm am Bad und Bleichentor wurde die 
Abwehrkraft Ende des 14. lahrhunderts durch einen iiulleren Graben, dem 
Steingossengraben, verstiirkt. 

An der Siidseite eriibrigte sich eine Grabenanlage wegen des brei ten und 
tiefen Miihlengrabens. 

Der Wehrturm "Kanzel" schiitzte die Siidwest-Ecke hinter dem Miihlen
graben. Von ihm steht noch ein ca. 5 m hoher Stumpf. Begibt man sich an die
ser Stelle auf die Siidseite des Miihlengrabens, so hat man einen herrlichen 
Vier-Tiirme-Blick iiber die Kanzel hinweg zum Winter-, Frauen- und Grauen 
Turm. 

Hinter den Mauern der Alt- und Neustadt verliefen fast durchgiingig Rund
wege, sogen. Rondengiinge, die es den Fritzlarern ermoglichten, gerade be
drahte Mauerbereiche schnell zu erreichen. 

Ein Teil des Neustiidter Rondengangs ist hinter der osUichen Neustadt
mauer zwischen Bleichenturm und Turm am Bad als Stralle und anschliellen
der schmaler Treppenweg noch erhalten. 

Die Bewohner der Neustadt hatten im ausgehenden Mittelalter und der be
ginnenden Neuzeit fUr den Bau und die Unterhaltung der Befestigung und fUr 
die Verteidigung viele Lasten zu tragen ; der niichtliche Wachdienst war wohl 
die unbequemste. 

In einer Liste Fritzlarer Wachtmiinner vom labre 1543 sind fUr alle sechs 
Wachten insgesamt 241 Namen aufgefUhrt, 43 davon entfallen auf die Neu
stiidter Wacht "-

Die Finanzierung und Unterhaltung der Befestigung war Aufgabe der Ein
wohnerschaft der Neustadt. Sie fand zeitweise die Unterstiitzung des Landes
herrn. So verlieh der Erzbischof Adolf von Mainz im lahre 1368 alien, die in 
derselben Nuwenstat silzen und wonen, besondere Freiheitsprivilegien (Vor
rechte), die auch die Befestigung betrafen: Auch sal (soli) daz gelt, daz in unser 
Nuwenstat van bujJen (Bullen) und bruchen (Vergehen) gefellet (einkommt), 
unsir halbteif unser scholtheize zu Frilzlar offnem en (einziehen), und daz ander 
halbeteif sal gefallen an die Nuwestat zu irem buwe und muren (Bau- und Befesti
gungswesen) ". 

1389 wurde dieses Neustiidter Privileg nochmals urn zehn lahre verliingert. 
Der buwemeyster der Neustadt war als Leiter des ofTenUichen Bauwesens fUr 
die Instandhaltung von Mauern, Toren und Tiirmen zustiindig. 

Der Winterturm, Tortunn des iiltesten Neustiidter Tores 

Der Winterturm ist der Torturm des nicht mehr vorhandenen Wintertores. 
Durch dieses Tor fUhrte der Weg hinaus zu den Wingerten,den Weingiirten der 
Winzer unterhalb der Galberger Warte im Westen der Neustadt. Das in dem 
Wort Wintertor enthaltene Bestimmungswort Winter ist fUr diese sonnige 
Seite wohl nicht zutrefTend. Das Tor heilltaber bereits im lahre 1340 valva win
theri, 1360 valva winteri, 1390 winterdorund 1450 winthertoyr IS. Vielleicht ist aus 
dem lateinischen Wort vinilores = die Winzer durch Entstellung das Wort 
Winter entstanden 1' , so dall der urspriingliche Name" Winzertor" bedeutete. 
Es soli eine andere Auslegung nicht verschwiegen werden, dall niimlich in 
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Winterturm um 1400. Querschnittszeich
nung von A. Briiggemeicr 1986. 

Winterturm von Osten. 
Photo: Jablonski 1868. 



• 

Gesamtansicht Fritzlar. Aquarell ei nes unbekannten Ki.instlers, urn 1750 (U ni versitii lsmu seum Marburg). 



Der wiederhergestellte Winterturm 1987 (mit Frauenturm und Grauem Turm im lIi ntcrgrund). 



, .. -• 

Der Winterturm auf einem Olbild van ca. 1840. 



"Winter" das altdeutsche Wort winidi oder auch winde stecke, das Weideplatz 
bedeutet 17, ftibrte docb der rurzeste Weg durchs Wintertor zu den Weide-und 
Hutefliichen an Ederund Miihlgraben, die von den stiidtischen Herden se it al
tersher benutzt wurden. 

Geliiufig war eine andere mittelalterlicbe Bezeicbnung: Hospitalstor oder 
rurzer Spitalstor, ein Name, der sicb auf das im lahre 1308 gegriindete stiidti
sche Hospital zum Heiligen Geist jenseits des Miihlgrabens bezog. Urn die 
lahrhundertwende wurde es auch einfach Neustiidter Tor genannt. 

Vom Winterturm konnte man nicht nur diese Nabziele erreicben. Wichtige 
Fernwege gingen von ihm aus: nach Siiden iiber Holzheim nach Frankfurt; im 
Westen nach Wildungen und iiber den Biiraberg nach Siegen; im Nordwesten 
als Ciilnische StraBe durch das Edertal, unterhalb des Eckerichs vorbei, nach 
Geismar und von dort weiter nach Korbach und Kiiln. 

Da ein Stadttor einen Schwachpunkt des im iibrigen geschlossenen Mauer
berings darstellt, durch den der Angreifer, ohne eine Mauerbresche zu schla
gen oder eine Leiter zu benutzen, eindringen kann, muB es besonders gesi
chert werden. 

Der friedliche Ein- und Ausgang darf nicht allzusehr behindert werden. Der 
Zugang soli miiglichst so angelegt werden, daB der Angreifer gezwungen wird, 
seine schildlose rechte Kiirperseite den Schiissen des Verteidigers preiszuge
ben. Diese letzte Forderung konnte hier baulich nicht umgesetzt werden. 

Die stiirkste Sicherung der gesamten Toranlage war zweifellos der Winter
turm als Torturm. Von ihm aus konnte man den Feind mit groBer Wucht be
schieBen und bewerfen. Wegen der guten Fernsicht konnten bei Feindannii
berung schnell Alarm gegeben und die Feindbewegungen vor den Mauerngut 
beobachtet werden. 

Das Tor war solange nicht in Feindesgewalt, wie der Turm noch von den 
Neustiidter Wachtmiinnern besetzt war. 

Die Turmtiir befindet sich auf der zur Neustadt weisenden Ostseite und ist 
somit der Sicht des Feindes entzogen. Der Sturzstein hat ein sorgfaitig be
hauenes Traufgesims, das die Tiir vor Regen schiitzt. Die Tiirschwelle liegt 
5,40 m iiber dem Gassenniveau, so daB man schnell auf die Torhiiuser und die 
etwa gleich hohen Wehrgiinge der Mauern gelangen konnte. Die siidwiirts zur 
Kanzel ftihrende Mauer ruht aus statischen Griinden auf groBen Nischenbii
gen 18. 

Die Wehrmauern waren mit einer steinernen Brustwehr verseben, deren 
SchieBscharten in Abstiinden zwischen zehn und zwanzig Metern angeordnet 
waren. Ansiitze der Briistungsmauer und des Wehrganges kann man auf der 
am Winterturm sicb anschlieBenden niirdlichen Mauer noch erkennen. 

Es stellt sich die Frage, warum man den Winterturm neben dem und nicht 
iiber das Tor erbaute. 

Ein Turm iiber dem Tor wird, wie bei den wichtigen Fritzlarer A1tstadtto
ren, durcbweg viereckig angelegt, urn in dem seitlichen Mauerwerk ne ben 
dem TordurchlaB geniigende Standfestigkeit und Tiefe zu haben. Er muB also 
massiver als ein Turm neben dem Tor gebaut werden. Wuchtige Tiirme iiber 
dem Tor erfordern mehr Material und Zeit. Urn beides zu sparen, wurde der 
Winterturm neben dem Tor in seiner runden und im Verhiiltnis zu den A1t
stadttiirmen schlanken, aber hochaufragenden Form errichtet. 

Das Torhaus mit dem inneren Tor schloB si ch direkt an den Turm an. 
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Kuprerstich Mauhiius Merian 1646, Gesamtansicht von Fritzlar 

Vor dem Tor verlief entiang der Wehrmauer der vom Grauen Turm herab
kommende Martinsgraben. Er leitete bei anhaltendem Regen das Wasserzum 
Miihlengraben ab. Eine steinerne Briicke mit einem Ilachen Tonnengewolbe 
iiberspannte ihn. Sie erftilit noch die heutigen Verkehrsanforderungen an die
ser engen Stelie. 

Auf der Briicke befanden si ch links und rechts schmale Wehrmauern mit 
Schieilscharten. im teilweise original en nordlichen Mauerstiick konnte wiih
rend der instandsetzungsarbeiten 1985/86 eine Scharte freigelegt werden. Der 
Verlauf dieser Mauer iiber die Briicke hinaus ist nicht geradiinig, sondern in 
stump fern Winkel abgeknickt, so dail divergierendes, d.h., in verschiedene 
Richtungen zielendes Schieilen moglich war. 

Beide Mauern ftihrten zu dem iiuileren Tor, das in ein steinernes, mit 
Schieilscharten bewehrtes Torhaus einbezogen war " . 

Seine genaue Lage ist nicht bekannt. Es hatte vermutlich seinen Standort 
strailenabwii rts an den jetzigen Mauerenden. Nur diese turmnahe Lage ge
wiihrleistete den Schutz durch den Winterturm. 

Der von beiden Torgebiiuden und den Mauern eingefailte hofartige Tor
zwinger, die sogen. Barbakane, gestattete den Neustiidtern, das Tor noch wir
kungsvoli er zu verteidigen und auch den Martinsgraben seitlich zu bestrei
chen. 

Ob das innere Torhaus mit Faligatter, Guilerkern oder Schiittioch, be
stimmt zum Zuschiitten des Torraumes mit Steinen und Erde, ausgestattet 
war, ist unbekannt. Sicher erscheint, dail zusiitzliche Verstiirkungen in irgend
einer Form auch am Wintertor bestanden. 

Wenn Hiindl er, Boten, Handwerker oder Reisende ihren Weg zur Stadt 
durch das Wintertor nehmen woliten, erkannten sie schon von der Hospitals-
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briicke aus an dem vermutlich liber dem auBeren Tor eingelassenen groBen 
Sandstein mit dem Mainzer Rad, dem Stadtwappen Fritzlars, die ZugehOrig
keit der Alt- und Neustadt zum Erzbistum Mainz. 

Der Bildhauer des 14. lahrhunderts hat das Mainzer Rad (Durchmesser 44 
cm) in einen nach rechts unten weisenden Schild eingemeiBeIt, derwiederum 
in einen hervorgehobenen Kreis (Durchmesser 69 cm) eingefUgt ist. 

Es wurde spater in das slidJiche Mauerstiick zur StraBe hin eingesetzt 20. 

Leider ist es arg verwittert. 
Obgleich am Bleichentor das fast gleiche Stadtwappen weit sichtbar am zu

gehOrigen Turm unter dem vorkragenden ObergeschoB angebracht ist, er
scheint die Folgerung, daB der Wappenstein des Wintertores auch am zugehO
rigen Torturm eingelassen war, aus zwei Griinden nicht schliissig. Zum einen 
ist seine gesamte Vorderseite flach gearbeitet und nicht in der dem Turm an
gepaBten Rundung wie bei dem Wappenstein des Bleichenturmes. Zum ande
ren ist er auf alten Abbildungen des Turmes nicht wiedergegeben, auch nicht 
im abgetragenen steinemen ObergeschoB. Da Zeichner und Maler dieses 
groBe, charakteristische Stadtwappen bestimmt nicht unterschlagen hatten, 
diirfte die Annahme wahrscheinlich sein, daB es nicht am Torturm, sondem 
am auBeren Torhaus eingemauert war. 

Der Turm hat in alien Geschossen senkrechte Schlitzscharten, ausreichend 
fUr leichte WafTen des 14. lahrhunderts. Im zweiten GeschoB sind hinter den 
SchieBscharten Schartennischen eingelassen, die den stehenden Schiitzen als 
SchieBkammem genug Armfreiheit gewahrten beim SchieBen mit Bogen, 
Armbrust und spater dem Gewehr. 

Das oberste SteingeschoB war auf einem aus behauenen Sandsteinen beste
henden und vorkragenden Gesimsband aufgemauert, wodurch eine architek
tonisch gute Gliederung des hohen Bauwerks erzielt wurde. Dieses Gesims 
bezeichnet zugleich die Hohe der Wehrplatte, die den Wehrgang auf einem 
Turm darstellt. In ihrem Steinbereich war sie leicht nach auBen geneigt, urn 
eindringendes Wasser liber einen auf der Nordseite eingefUgten, schOn be
hauenen Ablaufstein oder Wasserspeier abzuleiten. Auf der siidlichen Stra
Benseite waren Ansatze einer Steinrutsche oder eines GuBerkers erkennbar. 
Das mittlere Rund der Wehrplatte konnte mit einer waagerecht liegenden ei
semen Tiir geschlossen werden. 

So entstand eine feuerfeste Abtrennung, die die unteren Stockwerke bei 
Dachbranden vor herabfallender Glut schiitzte 21 

Am oberen AbschluB des letzten Geschosses, dessen Mauer als diinnere 
Briistungsmauer ausgebildet war, befanden sich im Verhaltnis zu den Schlitz
scharten etwas groBere SchieBotTnungen, die wohl aus Sparsamkeitsgriinden 
keine Steinstiirze erhielten, weil iiber ihnen die unteren Tragbalken der Dach
konstruktion auflagen. Ohne Dach stellten si ch diese SchieBfenster als eine 
Art Zinnenfenster dar. 

Das spitze Dach ahnelt auf alten Abbildungen dem kunstvollen Dach des 
Turmes am Bad. Dieses beginnt unten als Kegeldach, das von vier holzver
schalten Ausguckerkem unterbrochen und dann als vierseitiges Pyramiden
dach bis zur Spitze fortgefUhrt wird. 

Wegen groBer Baufalligkeit, wozu der7jahrige Krieg sicher mit beigetragen 
hat, als Fritzlar stark beschossen und die Befestigungsanlagen geschleift wur
den, ist im lahre 1797 das Dach des Winterturmes abgenommen worden 2'. Es 
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wurde leider nicht wieder ersetzt, weil zu diesem Zeitpunkt durch die techni
sche Entwicklung zu schwereren WafTen die Funktion mittelalterlicher Fe
stungen und somit auch eines Torturmes langst iiberholt war. 

Das Mischmauerwerk des Turmes besteht aus Sand- und Basaltsteinen. Der 
Basalt diirfte vom Hellen und der sogen. Essiggrube, stadtwarts unterhalb des 
Eckerichs, stammen. 

Im Innern ist etwa 1,60 m iiber dem heutigen StraBenniveau der Boden des 
jetzt ca. 3,80 m hohen tiir- und fensterlosen Verlieses, das als Geflingnis, in 
Friedenszeiten auch als Vorratsraum dienen konnte. Zur westlichen AuBen
seite mhrt ein schmaler Liiftungsschlitz, durch den es kein Entweichen gab. 
Den oberen AbschluB bildet ein Kuppelgew6lbe, in dessen Scheitelpunkt sich 
das sog. Angstloch, gearbeitet aus wuchtigen Sandsteinen, befindet. Die Sei
tenlange der quadratischen OfTnung betragt 50 cm, die Dicke zwischen 40 und 
45 cm. 

Der Gefangene und auch die kiirgliche Nahrung wurden durch dieses Lnch 
mittels einer Haspel hinabgelassen. 

Im zweiten und dritten GeschoB sind als Auflage mr die verschwundenen 
Balkendeckenjeweils sechs steineme Konsolen in die Wand eingelassen. Seit 
der Renovierung tragen sie wieder neue Holzdecken. 

Der Turm hat einen Durchmesser von ca. 5,50 m ; der Innendurchmesser 
betragt nur 2,50 m, die Wandstiirke 1,50 m. 

In der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts wurden in Fritzlar alle Tore und in 
der A1tstadt auch alle Tortiirme abgebrochen, weil befestigte Toranlagen 
nicht nur ihre Funktion verloren hatten, sondem auch den stiirker werdenden 
Verkehr behinderten. So wurde die Toranlage des Wintertores im Jahre 1823 
bis zum Grunde abgebrochen. Der Bauschutt wurde an den Miihlengraben ge
fahren. 

Zu beiden Seiten des friiheren inneren Torhauses wurden zwei 14 FuB = 
4,03 m lJ hohe Mauersaulen aus behauenen Sandsteinen mr ein einfaches 
zweifliigeliges Holztor neu aufgemauert ". Die siidliche Saule ist ganz vor
handen. Von der an den Turm angelehnten n6rdlichen Saule sind Reste zu 
sehen. 

Zum Martinsgraben hin wurde in die iiber die Briicke mhrende siidliche 
Mauer das erwahnte Mainzer Rad und ein Gartentor eingelassen, dessen stei
neroer Sturz eben diese Jahreszahl1823 tragt. Diese Mauer wurde von Grund 
auf 8 FuB = 2,30 m hoch und 49 FuB = 14,11 m lang aufgemhrt. 

Etwa mnfzig Jahre spater im Jahre 1868 " od er 1873 " wurde leider auch das 
steineme ObergeschoB des Turmes abgetragen. Dies erfolgte vermutlich aus 
Sicherbeitsgriinden wegen herabfallenden Mauerwerks. Seit dieser Zeit be
wahrte der Winterturm sein ruinenartiges Aussehen, das vier Fritzlarer Gene
rationen so vertraut war. 

Bei den groBen Instandsetzungs- und RenovierungsmaBnahmen vom 
Herbst 1985 bis zum Sommer 1986 wurden die Wehrmauer n6rdlich des Tur
mes, die beiden Mauern der Barbakane und der Turm selber ausgebessert und 
neu verfugt. 

Urn aber den Turm in seiner, das Stadtbild bereichemden, historischen Ge
stalt wieder erstehen zu lassen und in Zukunft vor Witterungseinfliissen zu 
schiitzen, wurde das ObergescboB aufgemauert und am 7. August 1986 mit ei
nem Dachstuhl bekr6nt. Daraufist das Dach mit Biberschwanzziegeln einge-
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deckt worden und prasentiert sich nun als achtseitiges Pyrarnidendach, das 
dern Betrachter aus der Feme als Kegeldach erscheint. 

Der Turm hatjetzt irn Steinbau iiber der StraBe eine Hohe von ca. 19 m. Bis 
zur Spitze des rnit Hilfe eines riesigen Krans aufgesetzten Dachstuhls, der zu
vor am Boden verzimmert worden war, sind es gar 25 m. 

Die irn lahre 1987 durchgeflihrten Erdarbeiten irn Martinsgraben, bei de
nen der FuB des Turmes vorn Gassenrtiveau bis zur Grabensohle freigelegt 
wurde, endeten rnit einer befestigungsbaulichen Uberraschung: Es karn narn
lich ein schrager Anlaufzurn Vorschein, von dem herabgeworfene Steine dem 
Angreifer entgegenprallen konnten. 

Neben dem Turm befand sich noch urn die lahrhundertwende das Pfort
haus, das vom plortene,. dern Torwachter, bewohnt war. 

Bei dern Torhiiterarnt rnuB es sich urn ein sehr angesehenes Amtgehandelt 
haben, denn es wurde nur rechtschafTenen und ehrlichen Personen aus der 
Biirgerschaft iibertragen. Sie wurden durch den stiidtischen Rat rnit Wissen 
des Amtrnanns vereidigt. "Morgens und abends rnuBten sie zu rechter Zeit"
wohl urn 6.00 und 22.00 Uhr - "die Tore auf- und zuschlieBen und die Schliis
sel am herkommlichen Ort zur Verwahrung abliefem" " ). Die Schliisselhalter 
waren wahrscheinlich die gaszenmeiste,e. die Gassenmeister, die Vorsteher 
der Wachten " . 

Das Wintertor hat irn Laufe der Geschichte viel erlebl. Zahlreiche Men
schen zogen durchs Tor, urn auf der Richtstiitte am Siechenrasen Hinrichtun-

' ta h 29 gen ml nzuse en . 
In Pestzeiten, von denen auch Fritzlar nicht verschont blieb, ratterten Pest

karren rnit Toten vorbei. Pestkranke und Aussatzige wurden zurn Siechenhaus 
SI. Wendel gebrachl. Cholerakranke passierten es auf ihrern Gang zurn HI.
Geist-Hospital, dessen Kapelle urn die lahrhundertwende Cholerakapelle 
hieB. 

Aber auch Heiteres erlebte das Tor und erlebt es noch, wenn die Fritzlarer 
an warmen Sornrnertagen zurn Schwimmen an den Miihlengraben, ans Wehr 
oder, seit Mitte der 20er lahre, in das neuangelegte Freibad eilen; wenn sie in 
kalter Winterszeit von eisbedeckten Flachen zurn Schlittschuhlaufen ange
lockt werden ; wenn sie an die Spicke zu dern dort seit einer Generatione abge
haltenen Pferdemarkt oder zu den hier gastierenden Zirkussen strornen. 

AJljahrlich erlebt es den Durcbzug der altehrwiirdigen Prozessionen zurn 
Siechenrasen und zurn Biiraberg, auf dern sich einst die Biiraburg erhob. 

Von ihr herabkornrnend, wird der hl. Bonifatius irn 8. lahrhundert den ural
ten Weg nach Frides/a, gegangen sein, an dern sechs lahrhunderte spater das 
Wintertor rnit seinem Torturm errichtet worden ist. 

Anmerkungen 

Die ausfUhrlichen Literaturangaben sind dem Quellen- uod Literaturverzei chnis zu entneh-
men. 

I Dilich 1605, S. 162f. 
2 Demandt 1951, S. 74. 
3 Jestiidt 1924, S. 43. 
4 Demandt 1951, S. 83. . 
5 Vgl. Niveaukarte von 1859, Slatt Fritzlar: Die Flurbezeichnungen sUd!. der Stadt: "Lambers", 

"Lambertsfeld" uod "Lamberweg" bedeuten "Landwehr". Siehe auch : Haas 1932. 

309 



6 Demandt 1974 a), S. 19. 
7 v. Drach 1909, Textteil S. 21. 
8 Merian 1646, Anhang S. 11 
9 Rauch/ Katzmann 1974, S. 105. 

10 Vg! . Demandt 1939, S. 112. 
11 Demandt 1951, S. 85 . 
12 Vg! . Fritzlarer Stiidtestich von Brau n u. Hogenberg vo n 1581 : An der Eder liegen die zum Blei-

chen ausgebreiteten Wasc hestticke. 
13 Stadtarchiv 1541 
14 Demandt 1939, Nr. 268, S. 432. 
15 Weber 1869, S. 12. 
16 Thie!e 0.J. , S. I. 
17 Haas I92S, S. SI. 
18 v. Drach 1909, Textteil S. 18. 
19 Thiele, a.a.O. 
20 Stadtarchiv 1823. 
21 Vg! . Cohausen 1898, S. 167. 
22 Thiele, a.a.O. 
23 Ein kurh essisc her NormalfuB entspricht 28,8 cm. . 
24 Stadtarchiv 1823. Das von dem Historienmaler E.C. Metz nach dem 2. Weltkri eg gemaite 

schone Fritzlar-Bild soil Fritzlar urn 1830 zeigen. Auch das Wintertor mit innerem Torhaus 
und unversehrtem Turm sind abgebildet. Turmdach und Torhaus waren zu di esem Zeitpunkt 
aber bereits verschwunden. 

25 v. Drach, Textteil S. 19. 
26 Thiele, a.a.O. 
27 Stadtarchiv 1980: Stadtordnung von 1562, S. 51 
28 Vg] . Demand. 1974 al, S. 25. 
29 Falckenheiner 1841. Nachdruck 1925, S. 439. 

QuelleD UDd Literatur 

Binding 1978 G. Binding, N. Nussbaum: Der mittelalterliche Baubetrieb nordlich der Alpen in 
zeitgenossischen Darstellungen, 1978. 

Cohausen 1898 A. Cohausen : Die Befesligungsweisen der Vorzeit und des Mittelalters, 1898. 

Demandt 1939 K. E. Demandt : Quellen zur Rechtsgeschichte der Stadt Frilzlar im Mittelalter. · 
Veroffentlichung der Hist. Komm. zu Hessen und Waldeck 13.3, 1939. 

Demandt 1951 K. E. Demandt : Die mitte!alterliche Befestigung Fritzlars. - In : Heimatkalender 
des Kreises Fritzlar-Homberg, 195!, S. 73-91 ; auch erganzt in: Magistrat der Stadt Fritzlar (Hrsg.): 
Fritzlar im Mittelalter 1974, S. 287-301. 

Demandt 1974a) K. E. Demandt : Fritzlar in seiner BlOtezeit, Marburger Reihe 5, 1974. 

Demandt 1974b) K.. E. Demandt : Konigsstadt Fritzlar. - In : Kath. Kirchengemeinde Fritzlar 
(Hrsg.): SI. Peter Fritz!ar. 1974, S. 127-145. 

Dilich 1605 W. Dilich: Hessische Chronica, 1605. 

v. Drach 1909 A. v. Drach : Bau- und Kunstdenkmiiler im Regierungsbezi rk CasseL Band 2: Kreis 
Fritzlar, 2 Teile, 1909. 

Falckenheiner 1841 C. B. N. Falckenbeiner : Geschichte hessischer Stadte und Stifter. Geschichte 
Fritzlars 1841. Unveranderter Nachdruck 1925. 

Franz 1962 E. G. Franz: Kloster Haina. Regesten und Urkunden. I. Bd. Veroffentl. der Hi st. 
Komm. flir Hessen und Waldeck 9, 1962. 

Haas 1925 Th. Haas: Die Namen der Tore, Ttirme und Basteien der alten Feste Fritzlar. -In : Ful
daer Geschichtsbliitter 18, Nr. 4, 1925, S. 49-56. 

Haas 1932 Th. Haas: Die Aurnamen der Gemarkung Fritzlar. - In : HeimatboTO. Blaller flir Hess. 
Landes- und Volkskunde 1932, Nr. 5 u. 6, S. 9-11. 

Jestiidt 1924 W. J estiidt: Die Geschichte der Stadt Fritzlar. Festschrift zum 1200jahrigen Bestehen 
der Stadt Fritzlar 724-1924, 1924. 

Merian 1646 M. Merian : Topographia Germaniae, I. Ausg. 1646. Neue Teilausgabe der2. Ausgabe 
von 1655 : Topographia Hassiae, mit den ehem. mainzi schen Besitzungen, 1966. 

310 



Rauch/Kalzma nn 1974 Ch. Rauch, V. Kalzman n : Fri ll-Iar, die alte Oom-und Kaiserstadl und ihre 
Kunslsch.iilze, 1974. 

Schulemann 1974 A. Schu lemann : KJ6ste rlicheGemeinschaften in Fritzlar. - In : Kalh. Ki rchen
gemei nde (Hrsg.) : S1. Peler Frilzlar. 1974, S. 146-159. 

Stadtarchiv 1543 (Stadlarchiv Fri lzlar). lisle mil den Na men de r Fri lzlarer Wach lmiin ner vo n 
1543. 
Stadtarchiv 1823 (Stadtarchiv Frilzlar). PrOlokoll e uber Abbrucharbeilen am Winl erlor vo n 1823, 
Abtlg. XV, Konv. 202, Fasc. 3. 
Stadtarchiv 1980 Stadtarchiv Fritzlar (Hug.) : Stadtarchiv-Verzeich nis Frilzlarer Urkunden, 1980. 

Stadt Frilzlar 1980 Magislral der Stadl Fritzlar (Hrsg.) : Fritzlarer Archivalien : Std1. Urkunden, 
1980. 
Slock 1902104 W. Stock : Die mi ttelalterliche Befesligu ng der Stadt Fri lzlar. - In : Oer Burgwart. 
1902, S. 2 IT., 15 IT. ; 1904, S. 61 IT. 
Th iele 1934 K. J. Thi ele: Fritzlar - Mauern, Tunn e, Tore, G riiben, Walle. -In : Frilzlare r Kre isan
zeiger, 1.9. 1934 und 8.9.1934. 

Thiele,o. J. K. J. Thiele : Die Befestigu ngen der Neustad t Fri tzlar (Mschr.), o.J. (19341). 

Villena 1975 L. Villena : Glossaire, Burgenfachworterbuch, 1975. 

Weber 1869 C. l. Webe r : (Hrsg.) : Quatuo r calendariam praesen liarum ecclesiae collegiatae fritz
lariensis de annis ci rciter 1340, 1360, 1390 et 1450. - In : ZHG Suppl. 2., 1869. 

An dieser SteJle moch te ich folgenden Personen und Institu tionen rur die Reproduktionserlaubnis und Mit
hilfe herzlich danken : 

Herrn Dr. Adler, Staatl. Kunstsammlungen , Kassel, Herrn Pfarrer Bans-Horst Althaus, Berrn Dr. Norbert 
Dalli, Herrn Alfons Brtiggemeier. Herrn Or, Graepler, UniversitiHsmuseum Marburg, Berrn Karl-W. Lange , 
Herrn Clemens Lohmann, Herrn Philipp Reinbold, meinem Sohn Kai Burc:hart. 

* * * 
Nlcbspl nn zu "Wlnterturm" 

Aufgrund der Initiative des Zweigvereins Fritzlar des VHG beschloB das Fritzlarer Parlament die 
Renavierung des Wintertunnes. FOr die Steinarbeiten wa ndte die Stadl Fri lzlar uber 60.000 OM 
aur. Die Finanzieru ng des Dachstuhls und der Eindeckung in Hohe von 30.000 OM oblag allein 
unse rem Verein. 15.000 OM stell te das La nd Hessen aus Lottomittel n zur Ve rfligung. Oer Haupt
verein des VHG gewiihrte eine n Zusc hu B van 2.000 OM. Die restlichen 13.000 OM wurde n van 
uns d UTch den Verkauf van Karten, Pho tos, Hert en und durch Spend en au fgebrac h1. 
1986 erfolgte die Wi edererri chtung des obersten steinern en Slockwerkes und des Oaches. Seith er 
zeigt si ch der Th nn in seiner alIen Sch6nheit, bestm ogl ich gege n die Witterung geschutz1. 

Fri lzlarer Stadtwappen 
mi l Mainzer Rad, 
14. Jah rhundert. 

Dr. N. Dalli 
(I. Vorsilze nder Zweigverein Frilzlar) 
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