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Aus der Kinderstube eines Monchs 

Gail Schunk-Larrabee 

Seit Mitte der 70er l ahre sani ert die Stadt Marburg ihren Altstadtkern . Begleitet wird die Sanie
rung von historischen Bauuntersuchungen uDd Notausgrabungen. Die Verfasse rin hat sich seit 
dieser Zeit intensiv mil der Sachkultur beschiiftigt. 

fm Herbst 1982 wurde 8uch mil der Sanierungdes Hauses Reitgasse 2 begonnen. Als erstes wur
de das Fachwerk aurgemessen ; Gegenstande 8US historischer Zeit wurden sorgfaltig geborgen. Es 
stellte sich bald hefaus , daB hier nicht nur interessante Oberreste des 17" 18. UDd 19. lahrhunderts 
zutage kamen, sondern 3uch Gegenstande 8US der Erbauungszeit des Hauses, die in den FuBbOden 
zu finden waren. 

Die geographische Lage des Houses uDd der Sladl 
Die Sladl Marburg liegl lerrassenf<irmig an einem sleilen Hang unlerhalb 

der namengebenden Burg. Eine der ursprUnglichen AuffahrlsstraBen fUhrle 
Uber den Hirschberg; sie kam vom Tal herauf und 109 neben den Terrassen 
zum Marktplatz hin. Die SlraBe war sehr sleil; mi! dem Wagen oder Karren 
war sicher kein Hinaulkommen moglich. Vor 1319 wurde deshalb die Reilgasse 
angelegt. Diese neue SlraBe verlief in einem groBeren Bogen am Hang osllich 
des Hirschbergs enllang und bol damil eine bequemere und nichl so sleile 
Auffahrt zum Marklplalz. 

Um 1290 wurde an der sUdosllichen Seile neben der SlraBe mil der Erbau
ung eines Kloslers begonnen : des Dominikaner-Kloslers. Das Klosler wurde 
rechl groBzUgig angelegl und beherrschle . am Anfang vom Baulichen und 
bald auch vom Besilz her· die gesamle SUdoslseile der Sladt. 

Eine dendrochronologische Unlersuchung ergab, daB der altesle Teil des 
Hauses Reilgasse 2 1445 erbaul worden war. An der SlraBenseile wurde 1569 
ein Anbau vorgeselzl; der allere Gebaudeleil isl in Slanderbauweise ausge
fUhrt; der jUngere Anbau in Rahmkonslruklion erslellt. Bei UmbaumaBnah
men im 16. Jahrhundert hal man zwar die alle Fassade herausgenommen, die 
Deckenbalken und die Iragenden Pfoslenjedoch slehengelassen. Man konnle 
bei der Sanierung noch den alten FronlabschluB anhand der Deckenbalken er
kennen. Mil diesen alten Deckenbalken blieb auch das DeckenfUllmalerial er
halten. Eine Enlkemung (Ausraumung aller Ausfachungen) wurde 1569 nichl 
vorgenommen. 

Die Enlkernung des Fachwerkes des Hauses erfolgle ersl 1983. Bei diesen 
Arbeilen wurde der enlslehende Lehmslaub mil Wasser gebunden ; dabei gin
gen natUrlich Funde verloren ; lediglich elwas Keramik konnle noch geborgen 
werden. Im erslen ObergeschoB wurde kein Wasser angewendel, daher blie
ben hier die Funde erhalten. 

Die Ausgrabung im Erdgescho8 UDd die Funde im 1. Obergescho8 

Im ErdgeschoB wurde eine Grabung in der Halle Uber dem Keller durchge
ftihrt. Nach der Einmessung der sleinemen FuBbodenplatten wurden ein 
Schnitt und ein Planum angelegt. Zu k1aren waren die Lange des Vorgangerge
baudes und das A1ler des Kellers. 
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Die Untersuchung ergab, daB der iilteste Kellerteil aus dem 14. lahrhundert 
stammt und etwa den gleichen GrundriB wie das Vorgangergebiiude einge
nom men hatte. Gleichzeitig mit dem Neubau 1445 erfolgte eine Kellererweite
rung. Die Steinpflasterung geborte zur Ausstattung des Neubaus. 

Nach dieser wenig ergebnisreichen Untersuchung hat die Verfasserin Ma
kulatur der Druckerei Schadewitz, die noch 1663 bis etwa 1680 im Gebiiude 
verklebt wurde, aus verscbiedenen Ritzen im Haus geborgen; auch Miiuse
nester wurden aus dem I. ObergeschoB mitgenommen. Neben den Miiuse
nestern lagen unglasierte Scherben, darunter ein Kragenrand eines Topfes, der 
in das 15. lahrhundert datiert werden kann. Nacb diesen ersten Funden er
schien eine intensivere Erforscbung des gesamten FuBbodens erforderlich : Es 
wurde dort ein Feldernetz aus Quadraten von 0,80 x 0,80 m angelegt, einer 
GroBe, die sicb aus der Querbalkenentfernung ergab. Der Lebmboden wurde 
sorgfatlig durchsiebt. 

Die Geschichte des Hauses urn 1450 
Das Haus Reitgasse 2 wird zum erstenmal1445 urkundlicb erwiihnt. Am 16. 

luli des lahres verliehen die Dominikaner auf Bitten des Landgrafen Ludwig 
das baufallige Haus mit Hofreite und Zubehor zwischen den Hiiusern von Ru
terbenne und Gerlacb Beheymer gegeniiber ibrem Kloster an lohann von 
Ginseldorf und seine Frau Katharina. Sie sollen das wiist liegende alte Haus 
abbrecben und ein neues bauen, dieses in gutem Zustand balten und daraus 
jiihrlich 6 Tumosen Marburger Wiihrung entrichten. Sterben sie oder ihre 
Nachkommen, falls sie welche baben, oh ne Erben, so sollen Haus und Hofrei
te an das Kloster zuriickfallen. Eine Scheuer darf wegen der Feuergefabr auf 
der Hofreite nicht gebaut werden, und die Miststiitte darf dem Kloster nicht 
liislig fallen 1. 

Der Zusatz »wegen Feuergefahr" ist ein Hinweis dafur, daB im Mittelalter 
ein Schornstein so gut wie unbekannt war. Wir wissen aus archaoiogischen 
Untersucbungen, daB im spiiten Mittelalter bei dem hessischen Fachwerk der 
Herd gewohnlich im ErdgeschoB zur StraBenseite hin stand. Der Rauch zog 
durch das Fenster ins Freie ab. Im Fall des Hauses Reitgasse 2 war die Hofreite 
vor dem Haus, neben der sehr scbmalen StraBe. Ein kleines Nebengebiiude 
vor dem Fenster biitte durchaus Feuer fangen konnen. 

Aus der Urkunde kann man bereits eine Reihe von bedeutenden Tatsacben 
liber die Geschichte des Hauses und seiner Bewohner entnehmen. Das Vor
giingergebiiude, vermutlich das durch die Ausgrabung belegte Haus des 14. 
lahrhunderts, war lange unbewohnt geblieben und war so weit herunterge
kommen, daB man es abbrechen muBte. Moglich ist es, daB die Dominikaner 
das alte Gebiiude bewuBt verkommen lieBen, weil sie eine Erweiterung ibrer 
Kirche ins Auge faBten ' . 1445 wurde das Anwesen dann verliehen. 

Ob er lohann GinseldorfliiBt si ch aus den Quellen wenig berichten. Er war 
mit Katharine Wald verheiratet, die wahrscheinlich eine Tochter des Albrecht 
Wald, eines Scboffen von Marburg zu Anfang des 15. lahrbunderts, war. Den
noch ist die Familie Ginseldorfin Marburg nicht giinzlich unbekannt. Ober die 
Familien Wald und Ginseldorfberichtete A. Eckhardt 1974 in einem Aufsatz, 
so daB an dieser Stelle daraufverzichtet werden kann, darauf einzugehen '. In 
Bezug auf das Haus und seine Bewohner hat sicb LandgrafLudwig fUr Ginsel
dorf stark gemacht. Warum? Moglicherweise stand Ginseldorf in den Dien-
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sten des Landgrafen. Sehr merkwiirdig erscheinen auch die Bede· und Feuer· 
schilling·Eintragungen unter dem Namen Ginseldorf. Fiir die nichtbezahlte 
Winterhede 1447 und die 5 Schilling Feuergeld wird bei ihm gepfandet. Fiir den 
Feuerschilling nehmen die Sch6ffen ein halbes Viertel Fleisch; fUr die Som· 
merhede 1450 miissen 3 Schilling bezahlt werden. Danach verschwindet sein 
Name aus den Steuerlisten; sein Name war nicht mit dem Sterbezeichen (t) 
versehen; auch seine Frau erscheint nicht a1s Steuerzahler. Es liegt nahe zu 
vermuten, daB Ginseldorf vom Landgraf Steuerbefreiung erhielt ; vielleicht 
war er ja wirkJich in seinen Diensten. Ein verlaBlicher Steuerzahler war Gin· 
seldorf ohnehin nicht ; die 3 Schilling Steuer, die er 1450 bezahlt, stellen die 
unterste Grenze fUr Steuerzabler dar. Der Durchschnitt lag bei 9 Schilling. 

Betrachtet man dagegen das Anwesen - ein Kellerteil, drei Etagen und ein 
hoher Dachboden - , so fallt es schwer zu glauben, daB dieses Wohnhaus in der 
untersten Steuerkategorie rangierte. Wir wissen zwar nicht, wie hoch die Sum· 
me Geldes war, die Ginseldorf fUr die Errichtung des Hauses bezahlte; es 
miissen aufjeden Fall mehr alsjene \00 Gulden gewesen sein, die z. B. Anto· 
nius Or! 17 lahre spater fUr sein Warenlager bezahlte'. Der nachsUiegende 
Gedanke ist es, daB lohann Ginseldorfbei seiner unter Eid abgegebenen Ver· 
mogenserkJarung die Unwahrheit sagte. Solcbe strafbaren Handlungen kom· 
men im Mittelalter vor; durcb die Aufsicht der SchOffen warsolches Verhalten 
ab er erschwert. Sogar die armsten Biirger muBten 2 Schilling Steuer zahlen; 
falls dies nicht moglich war, muBten sie beeiden, daB sie zahlungsunfahig wa· 
ren (juravit nihil). 

War Ginseldorf ein arm er Biirger? Diese Frage bleibt unbeantwortet. 

Das Hausinventarium 

Die extrem gute Erhaltung der Funde lieB die Frage aufkommen, ob die 
Funde tatsachlich alle aus der gleichen Zeit stammen. Diese Frage kann mit 
"la" beantwortet werden, denn die Keramik wie 3uch die aufgefundenen Mlin
zen stammen aus der Zeit vor 1470. Die Keramik gehort eindeutig in die Erbau· 
ungszeit des Hauses; die Mtinzen waren in bestem Zustand. 

Der FuBboden im ersten Stock hatte eine Auflage von Sand und Strob. In 
den Sand konnten nur kJeine Gegenstande gelangen . Ober die Sand·Stroh· 
Auflage wurden im spaten Mittelalter gemusterte Ziegel gelegt; Reste bewei· 
sen dies. Urn 1515 beiBt der Besitzer des Hauses lost Liincker gen. Schneider, 
Rentmeister zu Marburg. Nach Demandt betrieb Liincker sebr wahrscheinlicb 
eine Wirtschaft im Haus ' ; der Sand·Stroh·FuBboden spricht eigentlich dage· 
gen. Man kann davon ausgehen, daB Liincker schon Holzdielen verlegen lieB. 
Spatestens 1569, beim Umbau, waren Dielen vorhanden. Auf dem HolzfuBbo· 
den standen die scbweren Druckmascbinen der Universitatsdruckerei Schade· 
witz in der Mitte des 17. lahrhunderts. Funde aus den Ritzen des FuBbodens 
sind sparlicb und nicht aussagekraftig. Nach der Aufgabe der Druckerei wurde 
Sand aufgefUllt und ein neuer Holzboden verlegt. 

Nach der Verleihungsurkunde war es Ginseldorf untersagt, auf seinem 
Grundstiick einen Stall zu bauen. Wollte man aber auf Haustiere nicht ver· 
zichten, so blieb einem nichts anderes iibrig, als die Tierbehausung ins Wohn
haus zu verlegen; dies klingt phantasievoll, ab er Ginseldorf muB tatsachlich 
im I. Stock seines Hauses eine Unterbringungsmoglichkeit fUr Haustiere ein· 
gerichtet haben. Nach den Tierfedem und Fellresten zu urteilen, miissen hier 
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verschiedene Hiibnerarten mit hellen und dunklen Fedem, zumindest eine 
Ziege, vielleicbt auch ein Schwein und ein Hund gehalten word en sein. Klein
geschnittene Gefliigelknocben, die Pickstellen aufwiesen, wurden in der Tier
unterkunft niedergeworfen ; auch die Exkremente der Tiere waren im Boden 
zu finden. Der groBte Teil der Knochenfunde stammte von Vogeln, nur weni
ge waren Rinderknochen. Im Boden wurden auBerdem viele zertrampelte Eier 
zuriickgelassen. Ein verendetes Tier lag plattgedriickt im Boden. Bemerkens
wert war auBerdem ein rotgefarbtes Stiickchen Eierschale. 

Ein groBer Teil der Keramikfragmente gehorte zu TrinkgefaBen - zu Zylin
derhalskriigen und zu Trichterhalskriigen; ein Fragment stammte von einem 
Becber. Ein Trinkhalskrug gehort zur Siegburger Ware, alle anderen GefaBe 
sind lokale Exemplare in Dreihausener Machart. Neben den TrinkgefaBen 
konnten auch Reste von Ofenkacheln (Napfkacheln) und Kugeltopfen gebor
gen werden. Bemerkenswert ist, daB der Kragenrand des Kugeltopfes (im Ver
haltnis zu den 20 lahre spater hergestellten Topfen) noch nicht so stark profi
liert ist. Zu diesen Keramikfunden gehorte aucb ein Randstiick einer Schiissel 
aus Irdenware. 

AuBer den genannten Keramiken kamen Fragmente von drei kleinen Holz
schiisseln zutage. Zwei der Scbiisseln waren innen und auBen gedrechselt, ei
ne war innen gedrechselt und auBen geschnitzt. Ein Holzknopf batte in der 
Mitte nur ein Loch und war mit Bindfaden an einem Stiick StoiTbefestigt. Es 
wurde eine relativ groBe Menge an StoiTresten geborgen; auch Nahgarn und 
Fetzen von Bekleidungsteilen. Die erhaltenen Stoffreste gehorten iiberwie
gend Zll den rnittelgroben Wollsorten: ungefarbte, beaune, graue, scbwarze, 
rote, gel be, gelbgriine und blaue Ware, zum Teil auch Filz. Manche Stiicke tru
gen ooch Reste von einem feinen Leinenfutter, die jedoch in kurzer Zeit Zll 

Staub zerfielen. Groberes Leinen, auch in Sackqualitat, konnte jedoch gebor
gen werden. Zwei Stiick WollstoiTfielen besonders auf: das eine war grob und 
aus gel ben und griinen Faden gewebt, das andere aus feineren Faden und 
braun eingefarbt. Wenn man davon ausgeht, daB Ginseldorf in irgendeinem 
dienstlichen Verhaltnis zum Landgrafen Ludwig stand, so ist es durchaus 
moglicb, daB ein Teil dieser Bekleidungsstiicke als Sold abgegeben wurden. 

Besonders sorgfaltig zusammengenaht waren die Kleidungsstiicke nicht; 
eigentlich kann man oach heutigen Kriterien nur van einem Zusammenheften 
sprechen. Weitere Fundgegenstande waren: Stecknadeln, Haken und Osen, 
Schnallen, Glasperlen, ledeme Knopfverstarkungen, kleine Schmuckauflagen 
aus Kupfer sowie innere Verstarkungsknopfe. Bemerkenswert sind die halb
verarbeiteten und rohen Lederreste, die daraufbindeuten, daB Leder zum Teil 
oach im Haus bearbeitet wurde. Eine verzierte Messerscheide und viele rotge
farbte Lederreste gehorten gleichfalls zu den Funden. Man weiB von zeitge
nossischem Bildmaterial, daB auch die Lederbekleidung eingefarbt war; im 
feu ch ten Erdreicb gehen namlich die FarbstoiTe verloren; sie sind zur Zeit 
auch nicht chemisch nachzuweisen. Daher haben solche Lederreste wie jene 
aus Marburg fUr die Forschung eine besondere Bedeutung. 

Unter den Lederfunden war, wie aben erwiihnt, ein Oberteil eines Kinder
schubs. Damit haben wir wieder eine Ankniipfung an die schriftlicben Quel
len: AIs das Haus verlieben wurde, gab es noch keine Kinder in der Familie. 
Man weiB aus den Gerichtsakten, daB neben dem gleichnamigen Sohn, der 
spater Antoniterbruder in Griinberg war, auch eine Tochter geboren wurde. 
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Von den beiden Kindem stammen sicher die gefundenen Tonmunneln. 
Neben dem Schuh zeugt sonst nur ein Milcbzahn von der Anwesenheit der 
Kinder. 

Unter den vielen Tierhaaren wurden auch Biischel von abgeschniltenen 
rotbraunen und auch blonden menschlichen Haaren angetroffen. Im Haus 
vorhanden war ein Federldel von der Gans als Schreibfeder, dazu sehr viele 
beschriebene Papierfetzen ; die nachgewiesene Schriftart ist wohl in der Milte 
des IS. Jahrhunderts iiblich gewesen. An einem Text konnte man erkennen, 
daJl er von einer in Latein geschriebenen Predigt starnmte. Ein weiteres Stiick 
schien eine Auflistung (Item ... ) zu tragen. Bemerkenswert sind zwei Frag
mente von Brillengestellen aus Holz und Knochen. Gehiirten die Fiihigkeiten 
des Lesens und Schreibens schon zu der allgemeinen Volksbildung in einer 
Stadt? Wer sich zu jener Zeit schon eine Brille leisten konnte, gehiirte sicher 
nicht zu den Armsten der Gemeinde. 

Im folgenden wird aufgeflihrt, was im Haushalt Ginseldorfs an Speisen an
geboten wurde: Lauch, Zwiebeln, Hasel- und Walniisse, Kirschen, Pflaumen, 
Trauben, Leinsamen, Miihren, Mohn, Hafer, Roggen, Wacholder, Holunder, 
Schnecken, Fisch und natiirlich Fleisch. Auch von Ungeziefer blieb das Haus 
nicht verschont; es tummelten si ch dort Fliihe, verschiedene Kiiferarten, Flie
gen und jede Menge Miiuse. In den Zimmerecken verbarg sich eine stattliche 
Anzahl von Fliegenpuppen. Es gab also neben den gewollten weitaus mehr 
ungebetene Hausgenossen. 

Insgesamt bieten die Funde aus dem l. ObergeschoB des Hauses Reitgasse 2 
ein sehr difTerenziertes Bild vom Leben im spiiten Miltelalter. Sieht man von 
den Tieren in der Wohnung ab, so war es - materiell gesehen - sicherlich kein 
geringes Dasein, welches hier geflihrt wurde. Wir kiinnen heute nicht einmal 
sagen, wie typisch dieses Leben flir die Gesellschaftjener Zeit war, denn Ver
gleichsfunde gibt es zu wenige. 

Weder der Sohn noch die Tochter hat das elterliche Haus weiter bewirt
schaftet. Das Gebiiude wurde wahrscheinlich nach dem Tod der Eltern wieder 
an das Kloster verkauft. Die Tochter von Ginseldorf 109 mit ihrem Mann in 
ein Haus in der Untergasse, das aus der miilterlichen Erbschaft stammte. Der 
Sohn ging ins Kloster nach Griinberg, hieltjedoch seine Kontakte zu Marburg 
aufrecht. Zu seinen Bekannten gehiirte wohl der vielleicht 5-8 Jahre jiingere 
Ludwig Juppe, der einen Wappenstein flir die Griinberger Antoniter herge
stellt hat, sowie jener Marburger Steinmetz, dessen Zeichen sowohl an den so
genannten Universitiitsgebiiuden in Griinberg (urn 1500) als auch in Marburg 
im Leutehaus an der Treppe am SchloB zu finden ist. 
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