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Von dem mittelalterlichen Esmwege ist uns baulich wenig iiberliefert. Def 
groBe Brand VQn 1637, bei dem nur einzelne Hauser versmont geblieben sind, 
hat vieles vergessen lassen. Was die Chronisten des 18. Jahrhunderts liber die 
Lage der Hauser vor dem Jahre 1637 berichten, hat hier und da gewisse Zweifel 
geweckt. Unbestritten richtig dargestellt ist die Lage einzelner markanter Ge
baude der Stadt aus dem Jahre 1582 auf einem Stich von Bra u n - Hog e n
b erg. Es ist wohl zweifelhaft, ob man aus dem Dachermeer Schliisse auf den 
Verlauf einzelner StraBenziige ziehen darf. So sehen wir ungefahr in der Mitte 
des Stiches von Braun-Hogenberg etwas riickwarts und seitlich von dem deutlich 
erkennbaren Turm des Cyriacusberges ein groBes Gebaude mit einem spitzen 
Turm (Abb. 1). Ganz oben an der Spitze dieses Turmes befindet sich eine 
Figur. A. 0 u c h halt das Gebaude fur einen Bau der Wollweberzunft '. Dem
gegeniiber glauben wir, daB die Figur oben an der Spitze ein Roland ist als 
Sinnbild der Marktgerechtigkeit, und daJl das Gebaude selbst das damalige 
Rathaus darstellt. Betrachtet man den Stim genauer, dann sieht man, daB von 
dem Turmchen aus ein Flugel des Gebaudes nach links run (also West-Ost
Richtung) gezeichnet ist, ein anderer Flugel geht auf den Beschauer zu (Rich
tung Sud-Nord). Es handelt sich folglich um einen rechtwinkligen Bau. Wo 
die beiden Fliigel zusammenstoBen, befindet sich das Tiirmchen. 

Vor Jahren habe ich an anderer Stelle 2 bereits iiber das "Eschweger Ge
wolbe" berichtet, ein Bauwerk, mit dem die Chronisten nichts Rechtes an
fangen konnten 3. Unserer Meinung nach liegt nun das "Gewolbe" an der
selben Stelle, wo das Haus mit dem Tiirmmen steht. Hierbei handelt es sim 
um das Doppelhaus Obermarkt 19/ 21, wobei das Haus Obermarkt 19 den 
westlichen Teil und nordlichen Flugel ausmacht, wahrend das Haus Ober
markt 21. nach Osten gerichtet ist. Letzteres hat im ErdgeschoB einen gewolbten 
Raum, der dem Haus den Namen gegeben hat 4. 

J. Ch. Hoc h hut h 3 schreibt im J ahre 1826, daB mit dem Gewolbe, der 
.,ehemaligen KapeUe am Markt", seit mehreren Menschenaltem Verande
rungen vorgenommen worden seien. Seit dem Anfang unseres Jahrhunderts ist 
das Bauwerk so umgestaltet worden, daB man es in der urspriinglichen Gestalt 
kaum wiedererkennt 5. Das ErdgeschoB mit seinen dicken Quaderwanden 

1. Arno Due h : Alt-Eschwege urn 1580 im BUd .... Das Werraland 1956, 55. 
2 Eschweger Tageblatt vom 1011.1.. 10. 1929 und vom 14· 8. 1943. 
3 J. Ch. Hoc h hut h: Erinnerungen an die Vorzeit und Gegenwart der Stadt 

E s c h w e g e in Thiiringen. 1826. Ss. 67-69. 
4 Das HGewOlbe" ist das Geburtshaus des Verfassers. Seine Vorfahren haben darin 

liber hundert Jahre gewohnt. 
5 Vgl. Abb. 2a und 2b (Aufnahmen des Vf. aus dem Jahre 1930). Abb. 2a hat fa st 

den gleichen BlickwinkeI wie der Stich von 1582. 
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stammt naturlich aus der Zeit vor :1637. Der Famwerkaufbau wurde im Jahre 
:1668 errichtet, wie an einem Balken, dem untersten Altan, zu lesen war. Die In
schrift lautete: Erbaut an no 1668 durch die Gnade Gottes und unseres Herrn 
und Heilands lesu Christi. Zu demAltan fuhrte auf der Ostseite (Obermarkt 21) 
vam Hafe aus eine freistehende holzerne Wendeltreppe hinauf. DaB es sim 
hier tatsadilich urn das glekhe Gebaude wie auf dem Stich van Braun-Hogen
berg handelt, geht auch aus dem Folgenden hervor: Beide Hugel vom Haus 
Obermarkt :1912:1 haben in Verbindung stehende Keller mit gleichartig ge
wolbten Decken. Sie sind offenbar zur gleichen Zeit entstanden und gehorten 
zu einem besonderen Gebaude, kemesfalls zu einem Privathaus der damaligen 
Zeit. Wo die beiden Fliigel zusammenstoLSen, ist im Keller des Hauses Ober
markt :19 jetzt noch ein groBer Steinblock zu sehen. Er bildete offenbar das 
Fundament einer (Wendel-7)Treppe. Im ErdgeschoB befindet sich daruber der 
Eingang zum Haus Obermarkt :19. Es handelt sich hier sidterlim urn das Fun
dament des Tiirmchens, das auf dem Stidt zu sehen ist. Der GrundrilS des 
Baues ist offensichtlich der gleiche wie der des fraglichen Gebaudes bei Braun
Hogenberg. Wahrscheinlich haben wir hier das mittelalterliche Rathaus bzw. 
seinen Keller vor uns. Vielleicht ist es das (nach Ludwig Hoc h hut h) 7 

zweite Rathaus in Esch.wege, das nadt der Darstellung van Ban g e 10 als hol
zernes Gebaude nach dem Kohlen(Kol-) Markt (d. h. dem Untermarkt) hin 
erbaut worden und :1637 niedergebrannt ist. 

Das aben erwahnte IIGewolbe li (Obermarkt 2:1) ist ein viereckiger Raum mit 
dicken Mauem und tiefen Fensternismen (Abb. 3). Eme Saule in der Mitte 
des Raumes stiitzt das Kreuzgewolbe, das dem Hause den Namen gab. Erst 
1846 wurde in der Mitte eine Wand gezagen, wadurch zwei Riiume entstanden. 
Auf Abb. 3a ist links die Mittelsaule, rechts der Eingang zum GewOlbe vam 
Hausflur her (nicht sichtbar), wahrend auf Abb. 3b die Mittelsaule links zu 
sehen ist; man erkennt deutlich die tiefen Nischen der nach der StraLSe hin ge
richteten Fenster. Dieser Teil des Gebaudes ist sicherlich nicht als Privathaus 
nach dem 30 jahrigen Krieg gebaut warden. Es ist alter und diente einem 
besonderen Zweck. Gelegentlich einer Renovierung der Decke (1894) entded<te 
man unter dem WeiR der Leimfarbe ein wundersdtones Gemalde 9. Wenn man 
den Raum vom Hausflur aus betrat, wurde man oben van der Gottin der Ge
rechtigkeit mit Schwert und Waage an der Decke begrtiBt. Rechts (nach innen) 
erkannte man Gewitterwolken mit Schwalben und links zwischen zwei Fen
stern uher dem Pfeiler die Madonna mit dem Kind. Das Gemalde rekhte in 
die andere Halfte des Gewiilbes hinuber. Auf dem Bild sah man ferner Ge
stalten in grunen, weiBen und raten Gewandern. Eine Figur, halh vom ersten 

6 Julius Ludwig Christian 5 c h m i n eke: Gesc:hi<hte der Stadt E s c h w e g e . 
Mit Berimtigung und Erganzung im Band 11 von E. 5 ten dell . 1922, I. 1.60. 

8 Esmweger Tageblatt vom 1.0./11.. '10. '1929. 
9 Esmweger Tageblatt Nr. 109 von Anfang Mai 1.928. 

1.0 Ban g e : Thtiringer Chranik :1599, 1.57, vgl. -+- Das Werraland 1962, 57. 
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Zimmer heriiberragend, trug ein griines Gewand und ein rotes Unterkleid, 
dazu in der rechten Hand ein Schwert. Daneben, ebenfalls halb im ersten 
Zimmer, war eine Frauengestalt in rotem Gewand zu sehen, Brust und Smul
tern frei, eine Hand am Hals. Zwismen beiden Fenstern befand sim eine Ge
stalt in weiBem Gewand und rotem Mantel; sie trug einen Kelch in der Hand. 
An der Westwand befindet sim in der Mitte als Trager des Gewolbebogens 
ein Pfeiler; ihn zierte oben eine Figur mit einem groBen Anker. In der Mitte 
der Nordwand, teils im ersten, teils im zweiten Zimmer, befindet sim eben
falls ein Stutzpfeiler (hinter dem Of en) ; hier ragte eine offenbar liegende 
Gestalt in rotem Kleid mit dem Kopf in das zweite Zinuner. An dem Mittel
pfeiler war nach Norden run eine Frauengestalt in hellgrilnem Kleid nUr halb 
hier zu sehen. Am gleimen Pfeiler war nam Westen hin der Liebesgott Amor 
mit Pfeil und Bogen zu erkennen, waruend nam Suden run die zuerst beschrie
bene Figur (in Griin-Rot mit Smwert) halb in das zweite Zimmer hineinragte. 
Die Gewander sind lang und glatt, die Figuren smweben auf Wolken. Sie 
sollen wohl Liebe, Glaube, Hoffnung und Geredltigkeit darstellen. Bis auf den 
Amor konnte der ganze Raum friiher die Ratsstube gewesen sein, falls das 
ganze Gebaude Rathaus war. Derartige Ratsstuben oder Ratskapellen - J. Ch. 
Hoc h hut h bezeimnete iibrigens das "GewOlbe" als "die ehemalige Kapelle 
am Markt' und Ludw. Hoc h hut h 7 als "Klostergebaude" - befanden sim 
in den mittelalterlichen Rathausern 11. Die Ratmannen pflegten darin vor Be
ginn der Sitzungen einer Messe beizuwohnen; zeitweise wurden dort einzelne 
wimtige Remtsakte vollzogen. Aum 5011 fruher unten im Keller haufig das 
Rats-Gefangrus gewesen sein 3. Alles sprimt dafiir, daB das "Gewolbe" friiher 
Teil eines Rathauses war. DaB Eschwege vor 1.637 tatsachlich eine Ratsstube 
hatte, geht aus einem Berimt des Esmweger Burgvogts Cl. L e u c h t e r vom 
7. 6. 1637 hervor". Er ziihlt darin die Smaden auf, die der Stadt Esmwege 
in 1.637 zugefugt worden sind. Dabei smreibt er, in der Ratsstube seien wah
rend des Krieges Soldatenpferde untergebracht worden, was bei dem Gewolbe 
am Obermarkt moglich. war. Es ist nimt anzunehmen, daB das Deckengemalde 
diese sch.were Zeit so gut tiberstanden hatte. Es war ja nom gut erhalten, als der 
Verfasser es sah. Allerdings wird die Decke, die jahrzehntelang zu einem 
Lagerraum gehorte, in dieser Zeit noch nicht geweiBt worden sein. Das Ge
malde ist vermutlim zu Anfang des 18. Jahrhunderts entstanden. Rot-Weils 
sind die Farben der Hanse gewesen, wahrend die Gottin der Geredttigkeit 
im V\'appen der Kaufgilde zu Gandersheim vorkommt 14. SoUte vielleich.t einer 

3 J. Ch. Hoc h hut h: Erinnerungen an die Vorzeit und Gegenwart der Stadt 
E s c h w e g e in Thiiringen. 1826. Ss. 67-69. 

7 Ludwig Hoc h hut h: E s c h w e g e in seiner Entwicklung zur Stadt und als 
Stadt. 1928, 77. 

11 Heinrich Gottfried G e n g I er: Deutsche Stadtrechtsaltertumer, 1882, 326. 
12 StAM 17e OR Eschwege Pak. 127 
14 A. G re n s er : Zunft-Wappen und Handwerks-Insignien. 1889, 49 und Ta

fel XII. 
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der friiheren Hausbesitzer der Kaufgilde zu Gandersheim angehort haben7 
Daflir kame wohl ein Fie dIe r in Betrarnt, denn frliher wurde das Haus 
das IlFiedler'sche Gewolbe" genannt 15. Die Fiedler sind eine aIte angesehene 
Eschweger Familie. Urn 1700 war das Haus im Besitz des Hofrentmeisters 
Conrad Fie dIe r (1662-1733). Sein Nachfolger im Hausbesitz war sein 
Schwiegersohn J acob Friedrich v 0 n Ben the i m, Sohn des friiheren Rent
meisters Conrad v 0 n Ben the i m z u G u den s b erg. Die Annahme, 
daIS einer von beiden der Hanse oder der Gandersheimer Kaufgilde angehorte, 
wurde bisher nicht bestatigt. 

Am ostlichen Ende dieses Rathauses war kein Anzeichen dafiir zu finden, 
daIS hier im Innern eine Treppe zu den Riiumen liber dem IIGewolbe" hinauf
Whrte. AIs das Haus 1668 aufgestockt wurde, war fur eine soIche Treppe im 
Innern kein Platz. Man verIegte sie deshalb auf die Hofseite, wo eine holzerne 
Wendeltreppe im Freien hinauf zu einer Altane im ersten Stock, und damit zu 
den Raumen liber dem IIGewolbe" fiihrte. Erst 1898 wurde diese Treppe durch 
das jetzige Treppenhaus ersetzt. Zu diesem Treppenhaus - und friiher zu der 
Holztreppe - gelangte man vom Marktplatz aus durch einen Hausflur, dessen 
eine Wand zur Apotheke gehort, wahrend auf der anderen Seite sich die beiden 
Tiiren des IIGewolbes" befanden. Die eine Tiir bot Zugang zu den oben ge
schilderten Wohnraumen im "Gewolbe", die andere zur Kiiche. Diese dlirfte 
gleichzeitig mit dem Gewolbe gebaut worden sein. Von ihr fiihrte eine schmale, 
steinerne Wendeltreppe in den Keller unter dem Gewolbe. Der erwahnte Haus
flur gehorte urspriinglim rumt zurn "Gewolbe", Er entstand simerlim erst, als 
die Apotheke erbaut wurde. Unter ihm befindet sich ein ebenso sdunaler und 
langer Nebenkeller, der erst spater entstanden sein mug als der unter dem 
IIGewolbe" befindliche Keller. Er hat keine Fenster, sondern in der Decke nur 
einige jetzt zugemauerte Luftlocher. Der Keller ist vermutlich die Ursache des 
Geriichts, vom Nonnenkloster auf dem Berge habe frliher ein unterirdismer 
Gang nach dem Monchskloster geflihrt. Davon kann aber nicht die Rede seini 
beim Bau der Kanalisation hat man nirgends etwas davon entdeckt. Wo heute 
der Hausflur verlauft, muIS vor 1637 eine Freitreppe gewesen sein. Unter ihr 
hindurm gelangte man in das IIGewolbe", liber sie hinweg in die liber dem 
"Gewolbe" gelegenen Riiume. Hier war der offizielle Eingang in das damalige 
Rathaus. DaIS der Eingang im ersten Stock lag, war friiher nichts Ungewohn
liches. Durrn den Eingang hier im ersten Stock gelangte man in einen Raum 
iiber dem IIGewolbe". Er hatte einen Estrichboden. Er war also kein Wohn
raUffi, sondern der Eingang. Diese Umstande sprechen dafiir, daIS das Haus 
eine Freitreppe besessen hat. Das Gebaude dlirfte das alte Rathaus aus der 
Zeit vor 1637 sein. Wenn es eine Freitreppe an der Ostseite hatte, muB dort 
ein freier Platz gewesen sein statt einer StraISej mit anderen Worten: der Unter
markt war friiher breiter. 

1.5 Wolf Wilhelm Eck h a r d t: Eschwege 1.769. 1.959, 34 (::;;: Hessische Ortsbe
schreibungen 1.). 
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Das Rathaus mUJ5te also den Raum von der Freitreppe (Obermarkt 21) bis 
zu dem Tiirmchen (Obermarkt 19) 16 eingenommen haben. Hinter diesem Bau 
erstreckt sich ein groger Hof mit einem groBen Garten, an den sich ein kleiner 
Platz anlehnt. Dieser hieg - und heigt wohl auth heute noch so - die 
5 t e d e 17, ein Name, der zunachst nicht zu deuten war. Weshalb hatte ein 
SO kleiner, unsdteinbarer Platz einen eigenen Namen? Das mug doch eine 
gewisse Bewandtnis haben. Nun fand sich in einem alten AktenstUck, einem 
Protokoll von 1634 tiber das Verhor von Ubeltatern, die den Galgen auf dem 
Eschweger Marktplatz verbrannt hatten, eine Antwort auf diese Frage. Danach 
hal der Galgen auf der "alIen Slette" geslanden. Gemeinl isl wohl die alte 
Gerichtsstatte. Im Mittelalter wurden ja vielfach die Gerimtsverhandlungen 
beim Rathaus im Freien abgehalten 18. DaB auf dem Marktplatz ein Galgen 
stand, erklart sich aus folgendem. Infolge der vielen Truppendurchziige wurde 
das hessische Werratal besonders stark mitgenommen. Bevolkerung und 501-
daten titten Hunger. Es kam zu vielen Pltinderungen. Die Moral war tief ge
sunken, so daB der Landgraf 1632 den Befehl gab ", wer auf frischer Tal 
beim Pliindem erwischt werde, soUte aufgekntipft werden. So liegen die 5tadte 
z. T. auf dem Marktplatz einen Galgen errichten. Er diente vor allem als 
Warnung. Den Anwohnern des Platzes war er aber sicherlich ein Dorn im 
Auge; man trachtete nach seiner Beseitigung. AIs nun Jungen abends im No
vember des J ahres 1634 alle Holzleile auf dem Marklplalz neben dem Galgen 
verbrannten, ziindeten sie zugleich den GaIgen an. Den Feuersdtein bemerkte 
der Pfarrer, der neben der Marktkirme wohnte. Daraus ist zu schliegen, daB 
damals zwisrnen Stede und Marktkirme kein Haus gestanden hat. Die Nord
front der Hauser auf clem Untermarkt tag vor 1637 weiter zurtick. Das wird 
von Ludwig Hoc h h u I h besliiligl7. Das nordliche Ende des Marklplalzes 
ist durch die Linie von der Herrengasse tiber die 5tede zur Marktkirrne be
grenzt. Diese Linie wiirde die jetzige Burggasse (friihere Dreckgasse) ungefahr 
in der Mitte schneiden. Am 5chnittpunkt ist heute noch ein Knick in cler 
5traBenfUhrung, was unsere Vermutung bestatigte. 

Als 1634 die Ho1zreste verbrannt wurden, holte ein Junge zum Anztinden 
des Feuers neben dem Galgen auf Geheig des Metzgermeisters Ludwig H e i -
ne m ann aus dessen Haus Glut. Heinemann wohnte wahrsmeinlim am 
Obermarkt. Das ist aus dem Folgenden zu schliegen: Ludwig Heinemann 
ertrank namlich in der Werra und wurde am 1. Mai 1649 in Eschwege beerdigt. 

7 Ludwig Hoc h hut h: E s c h w e g e in seiner Entwicklung zur Stadt und als 
Stadt. 1928, 77. 

16 Es ist denkbar, daB der am Haus Oberrnarkt 19 nam Norden angebaute Fliigel 
der Tuc h b 0 den aus der Zeit var 1637 gewesen ist. Der HUgel umfaBte 
einen Raum, der die ganze GrundfHime ausfUllte und die Saalstube genannt 
wurde. 

17 Werra-Rundsmau Nr. 90 vam :18. 4. 1970 (E. Bar t h 0 I a m a us: Wo und was 
war in Esmwege 'die Stede'7). 

18 5 c h m i n eke :157, ferner Hoc h hut h (1928),80 f. 
'9 ZHG 53,91 

• 
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Nam dem Einwohnerverzeironis von 1657 20 lebte seine Witwe mit 6 Kindern 
nimt weit vom Stadtapotheker Henrich N e u h a u 5 I also siroerlim am Ober
markt. Vor einigen Jahrzehnten lag gegeniiber dem Eingang zum jetzigen Rat
haus eine Metzgerei; sie gehorte der Familie Siebold-Heinemann (die Frau des 
Inhabers war wohI eine geborene Siebold). Dieses Eckhaus (jetzt Obermarkt 16) 
muiS wegen der Metzgerei einen guten Keller gehabt haben. Von dem Neben
haus (Obermarkt 14) - ehemals L. A. P I aut - sagte man, es habe einen 
gewolbten Keller, was sich ja Ieicht nachpriifen lieBe. Ob Ludwig H e i n e -
m ann in dem Hause Obermarkt 16 vor und wahrend des Krieges gewohnt 
hat, IaJlt sich schwer feststellen. Nach dem Kataster von 1769 gehorte das 
Haus Jeremias T r e f fur t 13. Wenn es ebenfalls 1637 niedergebrannt ist, 
wird es die Witwe von Ludwig Heinemann kaum wieder haben aufbauen 
konnen. Letzterer hatte ja im Kriege sein Vermogen verloren. Wahrscheinlim 
ist die Triimmerstatte dann in anderen Besitz iibergegangen. 

SoUte die Vermutung zutreffen, daiS von der Herrengasse bis zum Haus 
Obermarkt '7 (einschlieBlich) keine Gebaude standen und Ludwig Heinemann 
das eben erwahnte Haus Obermarkt 16 besaiS, so hatte er vor 1637 standig 
den Galgen im Blickfeld. Das war sicherlich kein schoner Anblick. Es ist deshalb 
erkHirlim, dafS Heinemann Feuer zum Abbrennen des Galgens aus seinem 
Hause holen liefS. Zwischen dem Heinemann'smen Haus und dem Galgen hat 
also wohl kein Haus gestanden. Dafiir spricht auch die T atsache, daiS am West
ende des Hauses Obermarkt 19 sich ein Tiinnchen befand, also ein schoner 
AbsdtlufS am Obermarkt vorhanden war. Das Nordende des Obermarktes 
ware also gekennzeichnet durm die oben erwahnte Linie Herrengasse-Stede. 
Die Siidseite des Obermarktes dagegen bildete die heutige Hauserfront (vg!. 
alter, gewOlbter Keller!). 

Fassen wir obige Ausfiihrungen zusammen, so kommen wir zu einem ande
ren Bild des mittelalterlichen Eschweger Marktplatzes, aIs Ludwig Hochhuth 7. 

Er legte seiner Skizze vom Marktplatz offensimtlich den Stadtplan zugrunde. 
Dabei ist ihm ein Versehen unterlaufen. Bei seiner Skizze Whrt eine StraBe 
zuviel vom Marktplatz zum Cyriacusberg hinauf. AuBerdem nimmt er nam der 
Zeichnung an, vor 1637 habe die Adlerapotheke schon bestanden. OafS das 
nicht der Fall sein kann, ist an anderer Stelle bereits nadtgewiesen. Wird nun 
entspremend den obigen Ausfiihrungen die Nordfront des Marktplatzes weiter 
zuriickverlegt, so bekommt der Platz ein mehr rundes Aussehen. Auf ihm stand 
das Rathaus (jetzt Obermarkt 19/21) frei. Der mittelalterliche Marktplatz von 
Eschwege kommt somit dem von Ludwig Hochhuth vermiiSten Normalsdtema 
der hessischen Marktplatze naher (vg!. Anm. 7, Seite 72). 

7 Ludwig Hoc h hut h: E s c h w e g e in seiner Entwicklung zur Stadt und als 
Stadt. 1928, 77. 

"3 Vg!. Homhuth ("928),38 f. 
20 K. Ho 1 zap f e 1: Ein Einwohnerverzeichnis von Eschwege aus dem Jahre 

1657 - Nachrichten der Gesellschaft fUr Familienkunde in Kurhessen und Wal
decl< 193:1, 91. 
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Nach dem 30 jiihrigen Krieg - teilweise wohl auch schon wiihrend des
selben - Huchtete die Landbevolkerung vieIfach hinter die schutzenden Mauem 
der Stiidte. Der Grund und Boden in den Stiidten wurde, soweit er nicht bebaut 
war, knapp und wertvoll. Eschwege konnte sich weder einen so groBen Markt
platz nom ein so groBes Rathaus wie das bisherige weiterhin leisten. Der 
Marktplatz wurde z. T. an Privatpersonen abgetreten, von diesen bebaut und 
erhielt ein vollig anderes Aussehen. In der zweiten Hiilfte des 17. Jahrhunderts 
muB die Hauserfront auf der Nordseite des Marktplatzes entstanden sein. Yon 
dem Hause Obermarkt 19/ 21 wissen wir, wie oben bemerkt, daB es 1668 erbaut 
worde. Die Adlerapotheke (Obermarkt 23) erstand 1692. 

Hierzu sei bemerkt: Georg Wilhelm H e u s s n e r hatte sich urn das Pri
vileg einer neuen Apotheke beworben. Seinem Antrag wurde am 15. 5. 1692 
stattgegeben. Aus obigen Ausfiihrungen geht hervor, daB das Grundstiid< 
urspriinglich als Tell des Marktplatzes in sHidtismem Besitz war. Insofern hat 
Kurt H 0 I zap f e I in seiner Abhandlung ,,350 Jahre Eschweger Apotheken" 21 
recht. Unverstandlich ist HolzapfeIs Bemerkung, das Grundstiid< sei 1606 (!) 
fUr 900 Gulden in Privatbesitz tibergegangen. Die Jahreszahl kann nicht 
stimmen. 

Das Rathaus konnte bei der GroBe seines Fundamentes nicht wieder in dem 
frUheren Umfang aufgebaut werden. Auf den Triimmern erstanden Privat
hiiuser, teilweise wohl mit Untersttitzung der Kirme. AIs Rathaus muBte das 
1660 erbaute kleinere Gebaude nam dem Kriege dieselben Dienste tun. Der 
groBe mittelalterlime Marktplatz wurde zum Teil zugebaut, wie die beigefiigte 
Fotokopie eines Aussmnittes eines Stadtplanes aus dem Jahre 1745 zeigt 
(Abb. 4). Kurt Ho I zap f el, dem ein groBes Verruenst urn die Erforschung 
der Esch.weger Hauser und ihrer Besitzer zukommt, bestritt, daB das IIGewolbe" 
Teil eines alten Rathauses war, und fiihrte als Besitzer vor 1637 Privatpersonen 
an. Der Keller ist aber kaum als Teil eines Privathauses angelegt worden. Holz
apfeIs Forschungsmethode versagt fur die Zeit vor 1637; durch den Stadtbrand 
hat sich in Esmwege manches bei Str~en und Pliitzen geandert. 

Im tibrigen sch.reibt Kurt Holzapfel 21: 11 Wir wissen jedenfalls aus seiner 
(Kannenbergs) Angabe (urn 1650) und aus den altesten Stadtrechnungen, daB 
die stadtisch.e Apotheke in einem Gewolbe unter dem Rathaus lag, vermutlich 
in einem hochgelegenen Kellerraum, im Gegensatz zu anderen Verkaufsstan
den, die sich unter der groBen Freitreppe des Rathauses befanden. 1668 hatte 
den Raum Gearg Balthasar R u dol p h gemietet ... 1723 betrieb dafin 
Eobanus He i n e m ann eine Garkiirne. 1753 heilSt es, daB man ihn zur 
Hauptwache gemacht habe." Trifft das alles - bis auf den Ietzten Satz - nicht 
auf unser Gewolbe zu? Es lag hochparterre. Yor 1637 war nach unserer Ansicht 
eine Freitreppe da, 1668 wurde das Haus aufgestockt, oder wurde es da ferng? 
Jedenfalls kann Rudolph das Gewiilbe gemietet haben, vielleicht aIs Lagerraum. 
Obrigens gehorte zum Gewolbe aum ein Kiirnenraum. Die Hauptwache war 

11. Das WerraJand 1.951., 20 f. 
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aber sicherlich in einem anderen Gebaude (im Tuchboden), das spater zeitweise 
als Rathaus benutzt wurde, als das 1660 erbaute Rathaus zu klein wurde. Mog
licherweise handelt es sich urn zwei verschiedene Gewolbe. 

Ober den Tuchboden, der am Platze des jetzigen Rathauses stand, berkhten 
Ludwig Hochhut 7 und Kurt Holzapfel 21 bereits ausftihrlich. 

lm iibrigen nahert sich Kurt Holzapfel andererseits 21 betrachtlich unserem 
Standpunkt. Er schreibt u. a.: "Da die dem Rathaus gegentiberliegenden 
Hauser des Obermarkts (d. h. die Nordseite des Obermarktes) nicht unter
kellert sind, vielmehr ihre Keller in den Nachbarhausern haben, kann an
genommen werden, daB die StraBe hier urspriinglich breiter war und erst nach 
dem Stadtbrand von 1637 in der heutigen Form bebaut wurde". Wir kamen 
oben auf anderem Wege zur gleichen Ansicht, namlich, daB die Hauser Ob~r
markt I, 3 bis 17 erst nam 1.637 erhaut sein miissen. 

Ober das Rathaus bemerkt Holzapfel weiter: "Der Marktplatz war urspriing
Bch viel groBer als heute (was Verfasser auch feststellt), da das RathausvierteI, 
das jetzt Ober- und Untermarkt trennt, erst spater hineingebaut wurde. Das 
erste Rathaus, von dem wir in einer Urkunde von 1303 als pretorium siue 
consistorium horen, hat vermutlich in der Hauserreihe gestanden, vielleimt auf 
dem Grundstiick der Adler-Apotheke, das bis 1.606 in sHidtismem Besitz war 
und fUr 900 Gulden verkauft wurde. Wir sind der gleichen Ansicht, daB die 
Apotheke auf ehemals stadtischem Grund und Boden errichtet wurde, aber 
nicht vor 1637. Sie ist mit dem Haus Obermarkt 21 so eng verbunden, daB sie 
den groBen Brand nicht iiberstanden hatte. Wenn Holzapfel annimmt, daB das 
Rathaus "vielleicht auf dem Grundsttick der Adlerapotheke" gestanden habe, 
hatte er nur ein Grundstiick weiterzugehen brauchen, und er ware auf das 
Rathaus gestoBen. 

7 ludwig Hoc h hut h: E s c h w e g e in seiner Entwiddung zur Stadt und als 
Stadt. 1928, 77. 

21. Das Werraland 1.951, 20 f. 
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