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Vom Biidinger Metzger-Handwerk 
im 16. Jahrhundert 

Jiirgen Ackermann 

Es ist sicherlich kein Zufall, daB ein im SchloBarchiv Birstein bewahrtes 
Konvolut von Metzger Ordnungen flir die Stadt Biidingen aus dem 16. lahrhun
dert als zeitlich alteste Der Metzler zu Budingen Ordenung aus dem lahre 1525 
enthalt I AngestoBen durch die religiose Reformation waren wie auf dem 
Lande unter den Bauern auch in den Stadten soziale Bewegungen entstanden, 
durch die das Handwerk sich von der Bevormundung durch die Patrizier in 
den Raten der Stadte und die Landesherren zu losen, soziale und wirtschaft
liche MiBstande zu beseitigen suchte. An vielen Stellen im Reich strebten die 
Handwerke danach, die sehr viel groBere Unabbangigkeit ihrer alten Ziinfte 
wiederzuerlangen'. Ob es auch in Biidingen zu Erhebungen kam oder nur die 
Weitergereisten Kunde van diesen Ereignissen in die Werkstatten und Stuben 
der Stadt brachten und dadurch Unruhe verbreiteten, ist heute nicht zu bele
gen. Die Obrigkeit in Biidingen sah sicb gaOl offensichtlich aber veranlaBt, 
nach der Niederlage dieser Bestrebungen im Reicb die alte Ordnung durch die 
Verkiindung iiberkommener Vorschriften, sie waren zuletzt 1483 vom Rat der 
Stadt flir das Metzler Handwerck erlassen worden, und zwei lahre spater mit 
ganz neu gefaBten Bestimmungen 3 zu befesligen. 

Vorgeschichte 
Ober die Metzger in Biidingen in den vorausgegangenen labrhunderten 

wissen wir sehr wenig. 1335 sagten bei der Auseinandersetzung zwischen Kon
rad van Trimberg und dem Haus ¥senburg urn das Patronatsrecht der Kirche 
zu Biidingen 16 Zeugen vor dem Official des Propstes der Stiftskirche SI. Maria 
zu den Greden in Mainz aus 4

, unter ihnen auch ein lohannes Carnifex aus Bti
dingen ' . Es ist das die erste urkundliche Erwahnung eines Biidinger Fleisch
hauers. Seine Stellung war offenbar so anerkannt, daB seine Aussage vor dem 
Schiedsgericbt einiges Gewicbt besaB. 

lohannes und seine Sch1achterkollegen versorgten die Bewohner der Stadt 
mit Fleisch und Fleischprodukten. Ob auf den seit 1330 bestehenden Wochen
markten und dem viertiigigen lahrmarkt urn den Remi~iustag, die auch van 
den Dorfbewohnern der Umgebung beschickt wurden ,auch Dorfmetzger 
ihre Stande aufbauten und dam it den Stadtmetzgern Konkurrenz machten, 
ist anzunehmen, ab er es achtete wohl die Zunft darauf, daB deren Warenange
bot eingeschrankt wurde '. 

Die Biidinger Metzger besaBen ibr gemeinschaftliches Schlachthaus am 
Seemenbach vor der Miihlpforte (Abb. I), in den Ordnungen von 1528 und 
1548 als Schlaghaus bezeichnet ', wo sicb im UntergeschoB der Schlachtraum 
befand. Blut konnte direkt abflieBen, Darme konnten ausgewaschen, Fleisch 
konnte im Wasser gekiihlt werden. Peter NieB hat den Namen "Schlaghaus" 
nicht van "Schlagen mit dem Schlachtbeil", "Scblachten" abgeleitet (Abb. 2), 
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sondem mit "Schlag" als herabsenkbarer Sperrschranke an StraBen in Verbin
dung gebracht und daraus abgeleitet, daB dieses Gebiiude urspriinglich als 
"Torhaus" diente '. Ob diese Deutung zutriffi, erscheint mir zweifelhaft. Fest 
steht, daB dieser Turmbau nacbweislich seit dem fruhen 16. lahrhundert, also 
seiner Erbauungszeit, als Schlachthaus genutzt und danach benannt wurde. 

Am Schlachthaus stellten die Metzger ihre Schirnen auf, ihre Fleisch
biinke iO: Verkaufstisch, Hackklotz und HakengesteU zum Aufhiingen der 
Fleischstiicke und Wiirste in einem. Diese Stiinde waren nicht groB, weil sie 
transportabel sein muBten, wenn sie an den Markttagen aufgestellt wurden -
Markt wurde in der StraBe zwischen Karlspforte und Schlaghaus gehallen, spii
ter auch in der Neustadt. Erst a1s der Verkauf an alien Wocbentagen erfolgte, 
wurden die Schirnen zu einer festen auf Dauer bestimmten Einrichtung. Die 
Niihe von Schlachthaus und Verkaufsstiinden bedeutete eine arbeitstechni
sche Erleichterung. Die Ansammlung der Schimen auf einem Platz spiegelte 
einerseits den durch Berufund Familienbindungen gepriigten Gemeinschafts
geist des Handwerks, fUhrte natiirlich aber auch zu einer stiindigen Konkur
renzsituation uDd Zll Spannungen der Meister uDd Meistersfrauen unterein
aDder, welche letztereo im wesentlichen die Schimen bedienten, wahrend die 
Meister mit dem Vieheinkauf und dem Schlachten beschiiftigt waren. 

DaB die Metzger ihren Wachtdienst, wie von den Biirgem in dem Freibrief 
des Herm Heinrich von Ysenburg aus 1353 gefordert ", im Bereich des Mlihl
tors, des Schlaghauses und der Schirnen verrichteten, ist wahrscheinlich. 1535, 
am Aschermittwoch, erhielten die Metzger I Viertel Wein von insgesamt 32 
Vierteln, die den Blirgern ausgegeben wurden. 1575 zahlten 12 Metzger ibr 
Schimgeld vonjeweils 12 Schillingen in die Stadtkasse 12

• Die hohe Zahl von 
Betrieben dieses Handwerks, die auch in dem Zeitraum davor und danach 
iihnlich groB gewesen sein dlirfte, ist Hinweis darauf, wieviel mehr Fleisch als 
heute in frliherer Zeit in den Familien gegessen wurde ", zumal auch die Dorf
metzger dazulieferten und viele Ackerblirger in groBerem oder kleinerem 
AusmaB sicb selbst versorgten und sich dabei der Hausmetzger bedienten. 

Aus einem Strafregister sind uns fUr 1552 diese Namen erhallen: Hans 
Metzger, Caspar Metzler, Hans Widersumb, Fait Halbay, lohann Frickspor, 
lust Metzler. 1577 zahllen neun Metzger ihren Schirn-Bestand mit '/2 Gulden : 
Dietrich Mertz, lohann Philipp Schoffer, Michael Becker, Henrich Schoffer, 
lohann Henrich RuB, Casrar Ropp, lohann Wiedersumb, Hans der all Wie
dersumb, Henrich Suner' . 

Was nun die Selbstiindigkeit der Metzger und ihrer Organisation anbetriffi, 
aufwelche ihre Zunft - so sie denn aucb in Blidingen schon bestand - im 14. 
und 15. lahrhundert so stolz gewesen war, raUt auf, daB im 16. lahrhundert da
von keine Rede mehr sein kann. Der Begriff Zunft wird in den Ordnun~en gar 
nicht verwendet, gesprochen wird nur von dem Metzger-Handwerk s. Die 
Themen Berufsausbildung, Gesellen- und Meisterprlifung, sozialkaritative 
Aufgaben im Interesse kranker, verwitweter oder verwaister Mitglieder, Tradi
tionen in der Berufsgemeinschaft, die oft durch Bluts- und Verwandtschafts
bande gepriigt war, so bei Hocbzeiten oder Beerdigungen, werden in den Ord
nungen nicht erwiihnt. Diese Bereiche belieB man offenbar we iter in der Zu
stiindigkeit der in ihrer Selbstiindigkeit stark eingeengten Berufsgenossen
schaft. Aber das gesamte wirtschaftliche Handeln der Metzger, besonders auf 
den Gebieten des Einkaufs und Verkaufs, wurde durch Anordnungen regle-
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mentiert, und man kontrollierte genauestens die Einhaltung der Bestimmun
gen . Daran waren die Stadtregierung aus Blirgermeistem, Schultheillen, dem 
Rat und den Gemeinem und die zwei Amtmanner aus dem niederen Adel, die 
mr die Grafen aus den beiden Ysenburger Linien die Geschiifte mhrten, inter
essiert 16. Die Metzger konnten gegen ejnzelne Vorschriften beim ehrbaren Rat 
nur devot bittstellig werden. Bei Verstollen oder gar Aufbegehren wurden sie 
mit strengen Geldstrafen belegt. Das Metzgerhandwerk war im 16. Jahrhun
dert also eigentlich nur Objekt der Verwaltung, seine genossenschaftliche Be
rufsorganisation wurde auf dem wirtschaftlichen Sektor allenfalls noch zur ge
werbepolizeilichen Uberwachung der eigenen Mitglieder und zur Uberprli
fung der von oben verordneten Regelungen herangelOgen. 

Die Ordnung des Metzler Handtwerks von 1525 
1525 lebten, wie zuvor erwahnt, die Bestimmungen aus dem Jahre 1483 wie

der auf, wie sie der Rat der Stadt Blidingen mit Wissen und Vergiinstigung des 
Grafen Ludwig 11. zu Ysenburg und Blidingen festgelegt hatte. Am Agidiustag, 
dem 1. September, der in der Volksmeinung als Herbstanfang und wichtiger 
Lostag gait, gab man sie den Metzgem bekannt. 

Diese werden darin zuerst gemahnt,jederzeitjrisch Fteisch zum Verkaufbe
reitzuhalten. Dabei darf sich kein Meister daraufherausreden, daB ein anderer 
Fleisch feil habe, vielmehr soli ein jeder von ihnen Kaujmannsgut anbieten 
oder der Rat kann ihn aus dem Handwerk ausschliellen. 

Ein Joding von Rindtfleisch (ein ganzes, halbes oder viertel Rind), das da
nach even tu ell in Portionen geteilt und auBerhalb der Kontrolle durch den Rat 
weiterverkauft werden konnte, dlirfen die Metzger nicht abgeben. Man legt ih
nen vielmehr auf, pfundweise abzuwiegen. Und hi er gibt sich der Rat gem als 
Bewahrer des offenUichen lnteresses: Die Metzger werden aufgefordert, Kun
den nicht von eins andern Schirn oder Bank wegzurufen, reich uDd arm gleich 
Zll behandeln, wie gewiinscht vom oberen od er unteren Ende abzuschneiden 
und Fleisch in einem Stlick od er mehreren auszuhiindigen (Abb. 3). 

Verkauft wird nur an den Schimen, in den Hausem der Metzger ist das nicht 
erlaubt. Denn wie soli dort Aufsicht stattfinden? Selbst vinnich - mit Finnen 
durchsetztes - Fleisch oder Findt Fleisch von kranken oder gefallenen Tieren 
wird, wenn auch nicht an den Schimen selbst, so doch ofJenbarlich in deren 
Nahe angeboten. 

Damit die heimische Fleischversorgung gewahrleistet bleibt, ist es verbo
ten, Frembden Vieh od er Fleisch zu verkaufen. Erwahnt werden insbesondere 
Hammel. AlIe Tiere, die ein Meister wahrend des Winters mttert od er im 
Sommer kauft, muB er auch selbst schlachten und an die Bewohner der Stadt 
verkaufen und darf er nicht einem Blidinger Metzgerkollegen od er gar einem 
Ausmann (Auswartigen) abgeben. Ebenso verhalt es sich mit dem Fleisch von 
Schweinen, die er sticht. 

SchlieBlich wird 1525 mit einer detaillierten Taxordnung den Meistern die 
Moglichkeit zu individueller Preisgestaltung beschnitten : Zwei Pfund Ham
melfleisch kosten 7 Helier, zwei Pfund Schweine-, Farren-, Bock-, Ziegen
oder Schaffieisch 4 Helier. Etwas komplizierter sind die Preise mr Rindfleisch. 
Vom Neujahrstag bis Fastnacht und von Ostern bis zum 25. August, dem 
Bartholomaustag, der dem Patron der lederverarbeitenden Berufe, auch den 
Metzgem, geweiht ist, kosten zwei Pfund 7 Helier, es sei denn kostlich Fleisch 
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als eines Oehsen umb 8 oder 9 Gulden, das besonders taxiert werden darf. Von 
Sankt Bartholomaus bis Neujahr ist Rindfleisch mit 6 Hellern, bei kostlieh 
Fleiseh 7 Hellern billiger. 

Zur Beaufsichtigung des gesamten Marktgeschehens und der Einhaltung 
dieser Bestimmu~~en setlt der Rat 1525 lwei Freundt oder Meisterein, die be
rechtigt sind, bei Ubertretung der Ordnung Geldstrafen zu verhangen, die im 
allgemeinen der Stadtkasse zufallen, nur dann dem Handwerk, wenn ein 
Metlger seine Schirn nicht bedient. Die beiden Meister kontrollieren monat
lich einrnal auch die Waagen und die Gewichte ihrer Berufskollegen. Die Ge
wichte dlirfen nicht aus Blei, Zinn oder Stein gefertigt sein, sondern mlissen 
aus dem schwer zu verandernden Kupfer oder Eisen bestehen und mit der Slat 
Zeiehen getzeiehnet sein. Die beiden Meister liberwachen darliber hinaus die 
Nahrungsmittelhygiene. Sie besehen alles Schlachtfleisch und erklaren es 
zum Kaulfmansgut oder verwerfen es als vinnich oder Findif/eisch, das auGer
halb der Schim angeboten werden muB. Sie taxieren 3uch das ausgenommen 
kostlich Rindfleisch. 

Die Ordenung des Melz/er Hantwercks von 1527 

Zwei lahre spater richteten Blirgermeister und Rat der Stadt Blidingen eine 
reformierte Ordnung auf, aus der wir in Einzelheiten mehr liber die Arbeitsbe
dingungen im Metzgerhandwerk erfahren. 

In der Einleitung bringen die Verfasser zum Ausdruck, warum sie sich zu 
neuerlichen Schritten veranlaGt se hen : Bey den Meysrern des Merzler Hant
wercks habe man als dieser Zeit her ... allerley Unordnung befunden, wodurch 
die Stadtpolizei sowohl wie die Einwohnerschaft Nachteyl und ontregliche Be
schwernus erfahren habe. (1st hier, so k6nnte man frageD, auf die besondere 
Stimmungslage und soziale und wirtschaftliche Unzufriedenheit der Hand
werkerschicht angespielt, in der die Metl ger immer besonders tatkraftig her
vortraten?) Auch habe in der Gemeinde groft Mangl und Gebresten an 
F/eysehverkaulfen geherrscht. Urn die Verhaltnisse zimlich und alien Teylen 
leydlicher Mas zu gestalten, wollen die Stadtoberen, auch auf Anweisung der 
Graren lohann und Anton von Ysenburg, diese in ordenlichern Wesen Gberftih
ren. Es spricht aus ihren Worten auch die Selbstverliebtheit offentlicher Ver
waltung in staatliche Lenkung und Bevormundung, wenn sie bemerken, daG 
sie aus sonderer Begierdt und Naigung tatig werdeD. 

Getadelt wird in besonderem MaGe, daG bisher Fleisch und Vieh todr und 
lebendig mit guter Zahl infrembde Gebieth und Herlichkeit gefurt und getrieben 
wurde und dabei die Bewohner der Grafschaft Ysenburg Mangelleiden muG
ten . Dies wird den Metzgern fUr die Zukunft verboten. Lediglich Rinder und 
Kiilber dlirfen sie auch weiterhin beispielsweise nach Gelnhausen oder Frank
furt treiben und verkaufen, das aber nur zwischen Pfingsten und Ostern, nicht 
in den Wochen oach der Fastenzeit, wenn der Fleischverzehr besonders groB 
war. Wer gegen diese Bestimmung verstoGt, muG mit der hohen Strafe von 
10 Gulden rechnen. 

Die Aufgaben der beiden Fleischbeschauer - der eine von ihnen wird vom 
Rat, der andere von der Gemein eingesetzt - werden genauer erHiutert. Onge
verlich morgens urn 5 Uhr sol1en die Metzler mit dem Schlachten beginnen, in 
Anwesenheit der beiden Meister, die das ausgehauene Fleisch besehen und 
schatzen. Sollte an der Schirn das Fleisch ausgehen und mliGte darum nach 

226 



-

12 Uhr erneut geschlachtet werden, dann kann auch dieses Fleisch nur nach 
Besicbtigung freigegeben werden. Wird Fleisch verworfen, wird dieses auf 
einem weiBen Tuch auBerhalb der Scbirn angeboten. Was davon unverkauft 
bleibt, diirfen die Schlachter nicht nach Hause bringen, sie sollen es am Abend 
ins Wassertragen, also vemichten. Damit immer gentigend Fleisch angeboten 
wird, sprechen die Meister sich untereinander ab,jeder wird aber mindestens 
drei Tage in der Woche seine Schirn offnen. 

Mit den Gewichten soli es wie in der Ordnung von 1525 gehalten werden; 
die Waage muB mindestens einen Spann hoch iiber der Fleischbank hiin
gen. - War es bislang offenbar iiblich, Kalbfleisch aufzublasen, damit es desto 
verkauff/icher s~, so wird diese Praxis nunmebr als unerlich bezeichnet und 
verboten. - Damit kein Ubertrieb der Gemeindeweide stattfindet, diirfen die 
zwolf Biidinger Metzger nur noch 200 Hammel austreiben. Fiir jedes Stiick 
mehr miissen 3 Taler Strafe gezahlt werden. 

Gegeniiber der Ordnung von 1525 wird im Jahre 1527 vor allem die Taxord
nung erweitert. Es werdenjetzt auch die Preise flir einen Kalbskopf, ein Kalbs
kros (wohl Kalbsbries), ein Kalbsgelung und Leber, vier KalbsfliBe - flir einen 
Hammeiskopf, Wanst uDd Gelung - ein Bocksge/ung - ein gantze Steltzen eines 
Ochsen, eines gemeinen Rindes - grun Schweinjleisch, grun Speck, vim Speck (ge
rauchert und gedorrt) und Schweinefleisch vom Bein, Hochruck, Bug oder Kopf 
gesondert ausgewiesen UDd vorgeschrieben. 

Die Metzgerordouogeo voo- 1528-1564 

Auf die Ordnung von 1527 hatten samtliche Biidinger Metzger einen Eid 
abJegen mUsseD, es wurde ihnen allerctings versprochen, sie konne immer 
dann, wenn das Vieh im Einkaufbilliger oder teurer werde, korrigiert werdeD. 
Davon machte das Handwerk schon im folgenden Jahr Gebrauch. Sie beklag
ten si ch dariiber, daB ihnen etliche Artikel hochbeschwerlich seien und erreich
ten defen Revision. 

Es wird ihnen jetzt erlaubt, auBerhalb des Ysenburgischen Rindvieh und 
Schweine einzukaufen und diese dort zu verkaufen und auch Fleisch auf eine 
Kerbweyhe oder anderswo hin zu fUhren, wenD an einem Freitag ein Beseherim 
Schlaghaus feststellt, daB man das Fleisch entraten konnt. Auch wird die unge
wohnlich hohe Strafe flir Viehverkauf aus der Ysenburger Grafschaft von 10 
auf 6 Gulden reduziert. 

1533 wurde der Viehverkauf in andere Herrschaften noch starker erleich
tert. An jedem Freitag sollen die Metzger das von ihnen eingekaufte Vieh uf 
den gemeinen Pletzen b~ der Kirchenfeyl halten, solange die Fahne des freien 
Marktes ausgesteckt ist, das ist im Sommer bis 7 und im Winter bis 8 Uhr mor
gens. Alle Tiere, die sie bis dahin nicht verkaufen, diirfen sie aus der Graf
schaft wegtreiben und an anderen Orten anbieten. 

1536 erkannte der Rat an, daB infolge der Verteuerung beim Viehkaufdie al
ten Verkaufspreise nicht mehr zu halten waren. Zwei PFund gemein Rintfleisch 
sollen jetzt das ganze Jahr iiber 7 Helier, zwei Pfund gemest und gut Ochsen
j/eisch \0 Helier kosten. Der Preis von zwei Pfund Hammelfleisch wird von 
7 auf 8 Helier, der fUr Fleisch von Schweinen, Farren, Bocken, Ziegen und 
Schafen von 4 auf 6 Helier heraufgesetzt. 

Es war inzwischen offenbar eingerissen, daB die Schlachter flir die Abgabe 
von Ingera.ff(Innereien) einen Pfennig verlangten. Verkaufer und Kaufer miis-
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sen, wenn sie dieser Praxis iiberflihrt werden, einen Gulden Strafe zahlen. Un
tersagt wird den Metzgern auch, gegen heimliche Bestellung Fleisch zu liefem 
oder Fleisch am Fenster ihrer Wohnungen auszustellen. Vor allem mahnt man 
sie aber, von bosen Scheltworten abzusteben, die sie mutwilliger Weis an den 
Schimen iiber den Kliufem ausgieBen. (Sie beschwerten sich bei ihren Kun
den wohl lauthals iiber die Ungerechtigkeit des Rates, der ungeachtet ihrer 
wachsenden Gestehungskosten ihnen niedrige Taxpreise vorschrieb.) Stellen 
sie ihr Schimp/ieren nicht ein, werden die Mannspersonen mit dem Turm, 
Weibspersonen mit der Bellenkammerbestraft. (Gemeint sind der Turm hinter 
dem Bollwerk und die Gefangniszelle neben dem Obertor, das Betzenloch.) In 
einem Punkt erfolgte Erleichterung: Jeder Metzger darf jetzt 40 Hlimmel bei 
der Stadt weiden lassen, allerdings mit der Auflage, diese dann auch der 
Biidinger Beviilkerung zu verkaufen. 

1541 beschwerten sich die Metzger in einer Eingabe dariiber, daB die 
Fleischpreise nicht mehr die Gestehungskosten deckten. Insbesondere Rin
der, Klilber und Schweine seien im Preis so gestiegen, daB sie praktisch zuzahl
ten. Die Fleischpreise wurden angehoben : das gemein Rintf/eisch zu zwei 
Pfund statt bisher 7 auf 8 Helier, gute Stlicke Schweinefleisch zu zwei Pfund 
statt bisher 8 auf 10 Helier. Hinzu kam noch ein sonderbares Zugestlindnis. An 
den Schlachttagen hatten die Metzger Ziegen- und Schaffieisch unter das 
Hammelfleisch gemischt und als solches verkauft. Das soli ihnen uJs Lantvolk 
erlaubt, aber gegenliber den Blirgem der Stadt verboten sein. 

Der Preisauftrieb beim Vieheinkauf setzte sich fort . 1546 wurden darum 
zwei Pfund Kalbfleisch flir 8 nicht mehr flir 6 Helier verkauft. Zwei Jahre spli
ter verweigerten die Metzger sogar den Eid auf die bestehende Ordnung, urn 
einen Preisaufschlag zu erlangen. Die Stadtregierung reagierte schroff. Wer 
sich nicht bis zum folgenden Montag eines besseren besann, der wurde fLir ein 
Jahr aus dem Handwerk ausgeschlossen, verlor sein Weiderecht und durfte in
nerhalb der Grafschaft kein Vieh mehr kaufen. Die Metzger muBten nachge
ben, erschienen in der Schreiberei der grliflichen Amtleute und legten dort im 
Beisein auch der Blirgermeister ihren Eid ab. Doch auch die Stadtoberen zeig
ten Einsehen. Auf die bewegten K1agen in Ansehung der teuren LeuJten disser 
Zeit durften hinfort zwei Pfund Hammelfleisch zu 9 Helier, zwei Pfund Schaf
f1eisch zu 7 Helier und Innereien zu 1 Pfennig verkauft werden. 

Im Jahre 1553 hob man den Preis flir zwei Pfund Hammelfleisch auf 10 Hel
Ier, den von Farren-, Bock- und Ziegenfleisch auf7 Helier an. Und drei Jahre 
spliter, 1556, erhielten die Metzger flir jeweils zwei Pfund gutes Ochsenfleisch 
12 Helier, flir gutes Kuefleisch 8 Helier und flir Bock- und Ziegenfleisch 8 Hel
Ier. 

In 1563 brachten die Metzger die Ordnung flir ihre Berufskollegen aus Win
decken mit und legten diese dem Rat als Nachweis VOT, wie andernorts auf die 
Marktentwicklung reagiert wurde. Wie denn immer wieder zu beobachten ist, 
daB zwischen den Stlidten ein Erfahrungsaustausch liber die Preisgestaltung 
gepflegt wurde. Flir zwei Pfund sehr gutes Ochsenfleisch zahlte man dort 14 
Helier, flir stark Ochsen- und gut Rindfleisch 12 und ziemlich Fleisch 10 Helier ". 
Anders als heute schlitzte man das fette Fleisch als besonders hochwertig : sehr 
gut bedeutete gemlistet und ziemlich meinte mager. 

Ein Jahr spliter supplizierten sie erneut, als sie nach altem Brauch am Kar
freitag aufs Rathaus bestellt wurden, urn anzuzeigen, daB sie ihre Schirn weiter 
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Metzger In BUdingen 
Abb. 1 0. : Das Miihltor mit SchJaghaus 
(vg\. S. 223) 
Abb . 2 M. : .,Der Metzge r", Ho1zschnitt 
aus dem "S tand ebuch" von Jost Amman, 
1568 
Abb . 3 r.: Meistersfrau und Ku nd in an der 
Fleischbank, Ho lzschn iu von Elias Porze· 
lius (1662-1722) aus dem 1689 in Num berg 
gedruckten Werk .,Cu rioser Sp iegel" 
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aufrechterhalten wollten: Vieh, das vorher 4 Gulden gekostet habe, koste jetzt 
6 oder 7 Gulden. Vor Jahren habe man zwei od er drei Kalber oder Hammel mr 
einen Gulden kaufen konnen,jetzt bekomme man nur ein Stlick damr. Hand
Ier aus Franken, Gelnhausen, Hanau und Frankfurt trieben die Preise hoch, 
indem sie den Bauem mehr zahlten. In diesem Jahr seien allein 30 Kiilber nach 
Franken verkauft worden. Sie erbaten eine Preisanhebung, sonst sei es ihnen 
nit moglich die Schirn vermog der Ordnung anzunemen noch zu ha/ten. Sie unter
schrieben als arme und gehorsame Underthanen. 

Auf Anweisung der Amtmanner tagte der Rat samt Blirgermeistern, Schult
heiBen und den Gemeinem und legte eine ganz neue Taxordnung vor, die am 
Rathaus ausgehangt und in ihren wichtigsten Punkten auf den Holzschildern 
an den Schimen angeschrieben wurde. Hatte die Aufstellung von 1525 ganze 
8 Preispositionen enthalten, so waren es jetzt, rund 40 Jahre spater, 41 - ein 
Zeichen damr, wie sehr die Reglementierungssucht zunahm, aber auch dam, 
wie der Rat darauf achten muBte, daB die Metzger nicbt untaxierte Teile vom 
Schlachtvieh zur Umgehung der Taxordnung nutzten. Lediglich Wurst 
durften sie un/er der Handt verkaufen. 

Zwei Pfund gUf gemesf Ochsenjleisch kostete wie in Windecken 14 Helier, 
zwei Pfund ghuf gemesf Kuejleisch aber nur 10 und ziemlich Kuejleisch 8 Helier. 
Zwei Pfund Schweinefleisch kletterten auf 14, Kalbfleisch auf9 Helier, Ham
melfleisch blieb bei 10 Hellern. Die Fleischbeschauer werden streng gemahnt : 
Gantz magere und nit gangheile Ktihe sollen zerhauen uDd ins Wasser gewor
fen, die mit solcher Ware angetroffenen Metzger bestraft werden. Kalber jlin
ger als drei Wochen dlirfen nicht angeboten werden. Undiichttige und unzeittige 
Kelber landen im Seemenbach. 

Erstmals wurden auch Bestimmungen liber den Verkaufvon Unschlitt auf
genom men, Rindertalg besonders aus Nierenfett, mit dem man Lampen spei
ste. Neben Bienenwachs zu diesem Zweck ein sehr begehrtes Produkl. Ein 
Pfund kostete einen Batzen, ein Zentner 7 Gulden 1 TorneB. Unschlitt durfte 
grundsatzlich nicbt aus der Grafschaft ausgemhrt werden. 

Schwierige Fleischversorgung - GrUnde uod Folgeo 
Die Probleme mehrten sich in den folgenden Jahren . In einer undatierten 

Bittschrift an die Grafen Reinbard und Heinrich zu Ysenburg stellen die Metz
ger rest, daB es immer schwerer werde, an Vieh zu kommen. Es sei oft mager. 
Brachten sie ab er gutes Vieh, werde es immer wieder nicht nach Wert ge
schatzt oder gar verworfen. Jetzt solle jeder der zwolf Metzger 4 Gulden Strafe 
zahlen, weil sie nicht taglich die Scbirn belieferten. Die Grafen konnten aber 
doch an ihren Wochenzetteln mr den eigenen Haushalt ablesen, welcher Man
gel an Vieh herrscbe. Sie schlagen vor, daB ein oder zwei Ratsmitglieder mit 
aufs Land geben, urn sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen - eine zeit
libliche Praxis, als Beauftragte der Stadte mit den Viehhandlern z. B. bis nach 
Ungarn oder Polen reisten und sich vor Ort liber die Einkaufspreise und die 
Transport- und Zollkosten unterwegs informierten. 

1571 wurden zwei Pfund Rindfleisch und zwei Pfund Kalbfleisch auf 10 Hel
Ier angehoben. Es war den Blidinger Metzgern jetzt sogar verboten, in den 
ysenburgischen Territorien Vieh zu kaufen. Auslandische Handler, als Nider
lander und andere. zahlten besser, ihnen konnte man darliber hinaus Wege
und Zollgeld abfordern. Auch im benachbarten Landgraflich-Hessischen war 
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ihnenjeder Handel untersagt, 1574 dann auch im Konigsteinschen Ortenberg. 
Dort wollte man olfenbar den eigenen Handel schiitzen. Es wurde iiberall im
mer schwerer, Vieh zu beschaffen. Die Metzger muBten weite Einkaufsreisen 
untemehmen. Es herrschte a1lgemein solcher Mangel, daB ufJzwo Meilen wegs 
A usliindische ins Ysenburgiscbe kamen, urn Fleisch einzukaufen, das die Bli
dinger Metzger ihnen pfundweise abgaben. 

Die auf etwa 1580 zu datierende Metzgerordnung, die im Biidinger SchloB
archiv bewahrt wird IS, zeigt das ganze AusmaB des durch die Fleischknappheit 
bedingten Preisauftriebs. Selbst das gemeine Kuhj/eisch, das bislang der Rat be
wuBt billig gehalten und deshalb nur einen geringen Preisanstieg zu verzeich
ncn gehabt hatte, darf jetzt zu 12 Helier (zwei Pfund) verkauft werden. Auch 
der seit 1525 lediglich geringftigig gestiegene Hammelpreis wird jetzt in die 
Hohe geschnellt sein. Denn es heiBt in der Verordnung, daB Hammelfleich 
nach Schiitzung durch die Nachrichter von der Hand, also ohne feste Preisbin
dung, an die Kunden abgegeben werden darf. DaB dam it die beiden haupt
siichlichen Fleischsorten so viel teurer wurden, traf in starkem MaBe den 
GroBteil der Biidinger Bevolkerung. Der Preissprung fUr gemiistetes Ochsen
fleisch auf 16 Helier und fUr Schweinefleisch zwey Finger dick jeist gar auf 
18 Helier (jeweils fUr zwei Pfund) war aber auch fUr die Wohlbabenderen eine 
Belastung. 

Die Metzger wurden angehalten, zuerst ihr eigen Vatterland zu beliefem. 
Wer dagegen verstieB, durfte drei Monate lang sein Handwerk nicht ausiiben. 
Beim zweiten Mal erhobte si ch die Strafe aufein Jabr. Bei der dritten Zuwider
handlung muBte er 100 Gulden zahlen und veri or seine Berufszulassung auf 
Lebenszeit. Auch diese Details machen deutlich, wie stark si ch der Mangel in 
der Fleischversorgung zuspitzte. 

Grund fUr den stiindig wachsenden Mangel an Schlachtvieh und den steilen 
Anstieg der Fleischpreise war die enorme Zunahme der Bevolkerung, die sich 
nach manchen Schiitzungen im 16. Jahrhundert im Deutschen Reich auf 
20 Millionen Einwohner verdoppelte. Fiir Biidingen gibt es aus dieser Zeit 
leider keine Unterlagen, mit denen man eine entsprechende Entwicklung 
nachweisen konnte. Diese ist aber durchaus auch dort anzunehmen. 

Das Anwachsen der Bevolkerung zwang im 16. Jahrhundert zu einem for
cierten Landesausbau und vermehrtem Getreideanbau, der die extensive Wei
dewirtschaft zuriickdriingte. Fiir die ausgedehntere Feldbestellung eignete 
sich das Pferd wegen sei ner groBeren Zugkraft besser als Ochse und Kuh, was 
zusiitzlich dazu beitrug, daBjetzt weniger Rindvieh geziichtet wurde. Die Lan
desherrschaft erlieB Verordnungen zum Schutze des Waldes, mit denen sie die 
Bucheckern- und Eichelmast einschriinkte, was der Schweinehaltung eine 
wichtige Grundlage entzog. Der Wildbestand der Biidinger Wiilder anderer
seits spielte fUr die Fleischversorgung der Bewohner der Stadt keine Rolle, der 
Ertrag der Jagd ging so gut wie ausschlieBlich in die herrschaftliche Kiiche. 
Folge dieser Entwicklung war ein enormer Preisauftrieb im 16. Jahrhundert 
(Abb. 4) und eine Veriinderung der EBgewohnheiten - Fleisch wurde in sehr 
viel geringeren Mengen verzehrt, der Bedarf nahm wegen des Bevolkerungs
zuwachses dennoch sHindig weiter zu. "Die Getreidepreise stiegen steil an, die 
Fleischpreise folgten , und die Lohne blieben hinter den Preisen der Gewer
beerzeugnisse weit zuriick. Die dadurch bedingte sinkende Kaufl<raft der Be
volkerung fUhrte zu einer Anderung der Konsumgewohnheiten: An Stelle des 
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Fleisches trat als Substitutioosgut das Brot, das zwar absolut gesehen erheb
lich teurer war als Fleisch, jedoch eineo hoheren Kaloriengehalt besitzt und 
demzufolge als Nahrwerteinheit gemessen an Fleisch billiger war" " . 

Es ist erstaunlich, daB die Bevolkerung in einer solchen Situation ihrer Un
zufriedenheit nicht Luft schame, wie sie es 1525 in einzelnen Teilen des Rei
ches getan hatte. Aber in einer Pbase der Restauration kommt derartiges nicbt 
auf. Im folgenden labrhundert hatten die Menschen liber lahrzehnte nocb 
weit elementarere Sorgen. Und erst in der Zeit des Wiederaufbaus nach dem 
langen Kriege macbten auch die Blidinger Metzger wieder von sich reden, was 
sich in der Erhaltung ihrer Zunftordnungen von 1681 und 1721 niedergeschla
gen hat 20 . Aber das ist ein anderes Kapitel. 
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