
Abb. 1. Ehemalige Wasserburg Elkerhausen von Nordwesten, Zustand Herbst 1981. Links die beiden Haupthauser, rechts das ehemalige 

Torhaus mit Stallanbau und Teile der Burgmauer (Foto: Krupp)

Ingrid Krupp

DIE STAMMBURG DER HERREN VON ELKERHAUSEN GENANNT KLUPPEL

Lage

Inmitten des Weinbachtals1) erhob sich einst die erste Burg 

der Herren von Elkerhausen2). Der Bach3) schlangelte sich 

dutch das sumpfige von etlichen Graben und Weihern4) 

durchbrochene Gelande. Auf dem das Tai von der Lahn tren- 

nenden Hbhenzug fiihrte die Hohe Strafie5) nach Weilburg 

und in entgegengesetzter Richtung liber den Rennweg zur 

Hiihnerstrafie nach Mainz. Die Frankfurter Strafie nach Kas

sel verlief uber Wetzlar, Giefien und Marburg0). Beide Ver- 

kehrsadern waren von der Burg Elkerhausen schnell zu er- 

reichen7), sie selbst lag geschiitzt im Tai.

Der Verkehr bevorzugte die Hbhenwege, da die schweren 

Fuhrwerke leicht im Schlamm der Niederungsstrafien stek- 

ken blieben und die zu iiberquerenden Flufi- und Bachlaufe 

unnotige Zeit kosteten. Locher in Wegen und Strafien fiillte 

man mit Baumstammen aus, ein Verfahren das den Strafien- 

zustand nur voriibergehend besserte8). Die Pflastertechnik 

der Romerstrafien war in Vergessenheit geraten. Von der 

Hohen Strafie wand sich ein Weg ins Tai hinab zur Burg9).

Vermutliches Aussehen

Dieses erste Befestigungswerk der Herren von Elkerhausen 

war vermutlich eine Wasserburg. Uber ihr Aussehen ist nichts 

bekannt. Auf Grund der Nachrichten liber ihre Belagerung 

und Ubergabe von 135210) kbnnen wir sie als stark befestigt 

und uneinnehmbar bezeichnen. Gewonnen wurde sie durch 

psychologische Taktik. Des nachgiebigen Untergrundes wegen 

wird die Anlage auf einem gefestigten Baugrund errichtet11) 

worden sein. Inmitten eines von einem Wassergraben um- 

gebenen Berings konnte ein Wohn- und Wachturm gestan- 

den haben. Die Reste dieser ersten Burg befinden sich vermut

lich unter den heutigen Bauten.

Die Geschichte der Herren von Elkerhausen umfafit die 

Zeitspanne vom Ausgang des 12. Jahrhunderts bis zum Be- 

ginn des 18. Jahrhunderts, den Aufstieg des Rittergeschlech- 

tes von Ministerialen zu Freiherren. Sie besafien schon zur 

Zeit ihrer Ministerialitat ein Eigengut, sanken niemals in den 

Bauernstand ab wie andere Niederadelige, stiegen aber auch 

nicht zum hoheren Adel auf.

Angehbrige der Familie nahmen stets wichtige Vertrauens- 

stellungen ein, fungierten als Schlichter bei Streitigkeiten, 

Berater und Heerfiihrer. Ihr Geschlecht verband sich im 

Laufe der Jahrhunderte nicht nur mit gleichgestellten Nie- 

deradeligen aus ihrer Umgebung durch Heirat, sondern auch 

mit bedeutenderen Adelshausern.

Die Stammburg Elkerhausen spielte in der Verteidigung 

ihrer Selbstandigkeit und Reichsunmittelbarkeit eine bedeu- 

tende Rolle, die sie vor dem Zugriff ihrer machtigen Nach- 

barn, den Grafen von Nassau, bis zu ihrer Veraufierung an 

dieselben durch den Letzten ihres Geschlechts, stets bewahren 

konnte.

Das weitverzweigte Geschlecht der Herren von Elkerhausen 

war in der naheren und weiteren Umgebung seiner Wasser

burg reich begiitert, hinzu kamen die Pfrunden und sonstige 

Einnahmen der Familienmitglieder in hoheren geistlichen 

Amtern, nebst zahlreichen Lehen und Rechten.

Die Wasserburg Elkerhausen

Der Burgbau nach 1500

Um 1500 nehmen wir die Errichtung der uns heute erhaltenen 

Bauten im Burgring zu (Alt) Elkerhausen an; diese Datie- 

rung stiitzt sich auf die Formen des Fachwerks des giebel-
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Abb. 2. Elkerhausen von Siidwe- 

sten, Zustand Anfang 1980. Die 

Strafle bis zum Tor entspricht dem 

Verlauf des ehemaligen Wassergra- 

bens an der Stelle, wo die Zug- 

briicke Uber gang gewdhrte (Toto: 

Krupp )

standigen Gebaudes. Es handelt sich um eine Vorstufe des 

(Wilden) Mannes, die nach Walbe12) um 1500 und nach 

Vergleichsbeispielen13) in die erste Halfte des 16. Jahrhun- 

derts datiert werden kann.

Das heutige Erscheinungsbild

Elkerhausen ist heute Teil der Grofigemeinde Weinbach, 

langst ist die Hofwiese bebaut, der Wassergraben zugeschiit- 

tet und eine Strafie dariiber gefiihrt, auf das Bestehen einer 

Burg weist mehr der Strafienname als die Gebaude selbst.

Die Vorburg heute

Die Vorburg steht noch an selbiger Stelle, fast alle Stallun- 

gen14) haben sich in ihrer urspriinglichen Lage noch erhalten, 

auf dem ehemaligen Hofplatz stehen heute Wohnhauser an 

der Strafie, die den gleichen Verlauf nimmt wie der vormalige 

Burgweg. Die heute landwirtschaftlich genutzten Gebaude 

bilden ein Tor durch einen Uberbau an der gleichen Stelle, 

wo vormalig ein Tor angenommen werden kann.

Der Brunnen

Audi der Dorfbrunnen befindet sich noch vor diesem Zu- 

gang auf der linken (westlichen) Seite. Von ihm fiihrte eine 

Leitung zur Burg, die man anlafilich des StraKenbaues in der 

ehemaligen Vorburg entdeckte15).

Die Zugbriicke

Von der Zugbriicke sind jedoch keine Reste mehr erhalten16). 

Pfeiler haben nach 1900 noch im Gelande gestanden17): Einer 

neben der heutigen Viehwaage und einer gegeniiber am heu- 

tigen Toreingang der Familie Ketter. Auch war bis dahin 

der Burggraben noch vorhanden gewesen, er wurde erst zum 

Bau der Strafie zugeschiittet18).

Die Hauptburg

Das heutige Feuerwehrgeratehaus mit angrenzender Vieh

waage wurde erst in den fiinfziger Jahren errichtet19). Der 

in der Gebaudemitte an das heutige Feuerwehrhaus angren- 

zende Stall ist dagegen alter20). Die Verbindungsmauer zwi- 

schen Feuerwehr und dem traufstandigen Haus, der ehemali

gen Biirgermeisterei, konnte die auf dem Plan von 175921) 

angegebene Trennmauer zwischen Hof und Burggarten sein.

Die Burgmauer

Von der ehemaligen Burgmauer sind heute nur noch spar- 

liche Reste vorhanden. Es sind dies die Nordmauer und 

dreiviertel der Westmauer. Auf der einzigen bisher auffind- 

baren Zeichnung22) der Burg Elkerhausen weist die West

mauer noch drei Schiefischarten auf und endet in einem mit 

zwei gleichartigen Schiefischarten versehenen, kleinen Haus23). 

Von den Schiefischarten haben wir einen weiteren Beleg in 

einer Zeugenaussage gewonnen24). Um 1920 waren diese 

drei Schiefischarten und die dementsprechend hbhere Mauer 

noch erhalten, von dem Torhaus ist nichts weiter bekannt. 

Der erst in den letzten Jahren mit Zement gesicherte Rest 

der Mauer iibersteigt heute kaum die Hbhe von zwei Metern. 

Bei der Betrachtung des heutigen Zustandes bleibt noch zu 

erwahnen, dafi der innere Bezirk der Burg zu der Zeit als die 

Schiefischarten noch bestanden auch ein niedrigeres Niveau 

gehabt haben soil18).

Die Kernbauten der ehemaligen Burg wurden bisher durch 

keine Anbauten oder eine Umbauung in ihrem Erscheinungs- 

bild beeintrachtigt.

Das heutige Feuerwehrhaus steht an der Stelle des ehemaligen 

Torhauses, die Strafie verlauft liber dem Burggraben, Wiesen- 

und Ackerland schliefit an der Nord- und Westmauer das 

Terrain gegen die neuzeitliche Bebauung ab, im Osten fliefit 

etwas vertieft der Weinbach vorbei.
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Abb. 3. Elkerhausen, giebelstdndi- 

ges Haus um 1300 von Siidosten 

(Foto: Krupp)

Wie in den vergangenen Jahrhunderten iiberragen die Burg

hausen noch heute in der Mitte des Tales die Dacher des 

Dorfes25).

Die Burggebaude

Uber T-formigem Grundrifi erheben sich auf massiven Stein- 

untergeschossen26) zwei teilverschieferte Fachwerkbauten un- 

terschiedlicher Dachhbhe. Trotz dieses Niveauunterschiedes 

der Dachfirste bilden die beiden Kriippelwalmdacher eine 

im rechten Winkel zusammenstofiende gemeinsame Dach- 

haut, wohingegen die beiden Hauswande unter den Graten 

eine schmale Gasse bilden, in der zwei Stege im Ober- und 

Untergeschofi eine tiirbreite Verbindung der Komplexe 

schaffen.

Das giebelstdndige Haus

Die der Strafie zugewandte Giebelseite, sowie die linke 

Traufseite sind bis an die Traufe beziehungsweise Walm- 

traufe verschiefert. Die Schieferwand hat eine rhythmische 

Auflockerung dutch die Anordnung der Fenster erfahren. In 

jedem Stockwerk stehen den beiden gekoppelten Fenstern 

in der Mitte jeweils eines rechts und links zur Seite.

In der Lucke der iibereinanderliegenden Fensterreihen fiih- 

ren die beiden Fenster der Dachgeschosse diese Linie zum 

Giebel. Die linke Traufseite zeigt bis zum „Traufgafichen“ 

in beiden Geschossen drei nebeneinanderliegende Fenster. 

Das liber dieser Traufe beginnende Dach weist eine im unte- 

ren Dachgeschofi gelegene Gaube mit Giebeldach auf.

Im KellergeschoB der Giebelseite bffnet sich mittig eine Tur, 

der auf jeder Seite ein Kellerfenster zugeordnet ist. Diese Tur 

kann der urspriingliche Kellerzugang gewesen sein, denn der 

Tiirsturz aus altem Eichenholz scheint sich in situ zu befinden. 

Er ist liber der Tur wie diese rundbogig ausgefiihrt, weist 

als oberen Abschlufi einen geraden, nach auKen abgetreppten 

Sturz auf. Die Slander des dariiberliegenden Geschosses ste

hen auf dieser Abtreppung auf.

Die Traufwand

Die Vorkragung an der ostlichen Traufwand ist gering und 

wird nicht von Knaggen unterstiitzt. Die Balkenkopfe der 

Deckenbalkenlage sind nicht mit dem Rahm und der Stock- 

schwelle verkammt.

Den Eindruck dieses Rahmen- oder Stockwerkbaues be- 

stimmen die an Eck- und Bundstander ansetzenden Stre- 

ben27). Auf dem vorspringenden Steinsockel des Kellerge- 

schosses liegt die zweimal durch stumpfen Stofi verliingerte 

Schwelle28). Auf ihr stehen siebzehn von einem Rahm abge- 

bundene Stander, die von zwei Querriegeln durchlaufen 

werden.

Die breiteren Eckpfosten wurden mit Schwelle und Rahm 

vermutlich mittels eines abgesteckten oder geachselten Zapfens 

verbunden, wahrend die Verbindung der iibrigen Stander 

wohl mittels eines einfachen Zapfens erfolgte. Die diese Ver- 

zapfung sichernden Holznagel sind zum grofiten Teil nach- 

weisbar, die Querriegel entsprechend mit den einzelnen 

Standern verzapft. Das Rahm wurde in seiner Mitte durch 

ein gerades Blatt verlangert. Auf ihm liegen die vorkragen- 

den vierundzwanzig Balkenkopfe, die ihrerseits die Stock- 

schwelle abstiitzen.

Die Deckenbalkenlage ist nach dem Giebel hin als Stich- 

gebalk ausgefiihrt und weist an der Ecke einen Gratstich- 

balken auf. Zwischen Schwelle und Rahm sind keine Fiill- 

holzer eingebracht, die Balkenkopfe unverziert.

Durch den letzten restaurativen Eingriff29) in das Fachwerk- 

gefiige, wobei sieben Balkenfelder des Obergeschosses aus- 

gewechselt wurden, liegt heute die Saumschwelle in der Mitte 

der Wand iibereinander.

Mit der Stockschwelle und dem abbindenden Rahm sind 

zweiundzwanzig Stander verzapft, die ebenfalls von zwei
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Querriegeln durchzogen werden. Die Dachbalkenlage sowie 

das Rahm sind hinter einem schragen, unprofilierten Dach- 

brett verborgen. Die Stander des Obergeschosses stehen im 

gleichen Abstand auseinander wie die Balkenkopfe der Dek- 

kenbalkenlage29), wahrend die Balkenfelder des Erdge- 

schosses weitere Abstande aufweisen.

Die Strebefiguren

Am breitesten sind die Eckgefache, in denen sich auch die 

aussteifenden Schmuckformen befinden. Die fast wandhohe 

Fufistrebe beginnt in jedem Geschofi auf der Schwelle und 

endet im Eckstander mit Verzapfung, dariiber30) ist ein kiir- 

zeres Kopfband geblattet und mit Eckstander und Rahm ver- 

zapft. Full- und Kopfstreben sind desweiteren mit den Fach- 

riegeln durch Verzapfung verbunden. Diese halben Formen 

einer Strebefigur mit gebogenen Fufi- und Kopfbandern 

wurden aus krummwiichsigen Holzern gehauen oder gesagt, 

in der Mitte aufgetrennt und spiegelbildlich einem Stander 

oder jeweils einem Eckpfosten zugeordnet.

Eine ebensolche, aus zwei Halbformen zusammengesetzte 

Figur finden wir aufiermittig in beiden Stockwerken der 

Traufwand.

Datierung

Diese Verstrebung, eine Vorform des „Wilden Mannes", 

hilft uns das Gebaude zeitlich einzuordnen. Dieselbe Figur 

finden wir am Pfarrhaus in Rod an der Weil, dessen Fach- 

werk 1522 aufgefiihrt wurde. Walbes Tabellen zum fran- 

kischen Fachwerk lassen eine nahere Bestimmung zu. Beides 

ergibt eine Datierung um 1500, also einen Fachwerkbau fran- 

kischer Pragung des Ubergangsstils31).

Die Fenster der Traufwand geben weder die ursprtingliche 

Anordnung wieder, noch sind sie entsprechend der Giebel- 

wande im Zuge einer Renovierung einheitlich umgestaltet 

worden.

Abb. 4. Elkerhausen, Saule des „unteren Rittersaales" im Erdge- 

schofl des giebelstandigen Hauses (Foto: Krupp)

Der heutige Zugang liegt in der Mitte der Traufenfront. Eine 

einlaufige Betontreppe mit diinnem Stangengelander fiihrt 

zur zwischen Holzsprossen verglasten Haustiir mit zwei- 

sprossigem Oberlicht32). Das Dachgeschofi erleuchten von 

dieser Seite drei Gauben mit Giebeldach in Hbhe des unteren 

Dachgeschosses und dariiber zwei Gauben auf Lucke gestellt. 

Uber dem Mittelstander des Obergeschosses nahe dem First 

erhebt sich der eine Schornstein des Gebaudes, der andere 

iiberragt auf der westlichen Traufseite innerhalb der nord- 

lichen Gebaudehalfte das Dach. Wie auch die Steilwande 

wurde das Dach in altdeutscher Schieferdeckung ausge- 

fiihrt33).

Lehmausfachung

Die Gefache der traufseitigen Wand sind, wie die der nord- 

lichen Giebelseite, noch grbfitenteils mittels Lehmausfachung 

geschlossen. An Fehlstellen kbnnen wir die kraftige, senk- 

rechte Ausstakung erkennen. Durch die in die tragende 

AuKenkonstruktion eingezapften Staken aus Asten oder Ei- 

chenscheiten wurde ein Gerteneinschlag aus Weidengeflecht 

oder Haselrute hindurchgewunden. Auf dieses Gitter brachte 

man mit Strohhacksel gemengten Lehmbewurf auf, der das 

Fach zunachst holzbiindig schlofi. Nach der Trocknung iiber- 

zog man das Fach wegen der Schwundrisse erneut mit einer 

putzartigen zweiten, feineren Lehmschicht, auf welcher man 

den diinnen Kalkanstrich aufbrachte34). Die sichtbaren Trauf- 

wandgefache zeigen uns diese verschiedenen Phasen der Be- 

arbeitung.

Farben

Die ehemalige Farbigkeit des Baus kann anhand der Putz- 

und Farbspuren in den Gefachen der Traufseite rekonstruiert 

werden. Gemall des schwarzen Begleiters diirften die Balken 

schwarz oder braun, die Gefache und Fenster weifi behandelt 

worden sein.

Nordgiebelwand

Wenden wir uns nun der Nordgiebelwand zu. Hier haben 

wir das urspriingliche Eichenfachwerk ohne Ausbesserung 

vor uns. Zerstorerische Eingriffe durch neu eingesetzte gro- 

fiere Fenster hat allerdings auch diese Wand hinnehmen miis- 

sen.

Strebefiguren

Die betont iibereinanderliegenden Mittelstander umschliefit 

jeweils eine ganze Strebefigur, die Eckstiele beider Geschosse 

sind durch wandhohe echte Fufistreben gesichert, denen halb- 

wandhohe Kopfstreben aufgeblattet wurden. In den derzeitig 

verschieferten Dachgeschossen lauft die mittlere Figur bis zum 

Giebel durch, an den Eckstandern unter der Kehlbalkenlage 

zeigt sich die halbe Strebefigur wie in den darunterliegenden 

Geschossen. Der Giebel der Siidwand weist dementsprechend 

die gleichen „halben" Schmuckformen im ersten Dachgeschofi 

auf, laftt jedoch den Mittelstander ohne Figur; fiber der 

Kehlbalkenlage fallen die halben Figuren zugunsten einer 

Verstrebung des Mittelstanders weg.

Die Balkenkopfe der Deckenbalkenlage gehdren zum Stich- 

gebalk, das die Auskragung auf den Giebelseiten ermog- 

licht, sie sind ebenfalls ohne Fiillbalken, unprofiliert, nicht 

mit dem Rahm und der Saumschwelle verkammt. Die beiden 

Unterziige durchschneiden das abbindende Rahm des Erdge- 

schosses, jeweils liber dem vierten Stander von aullen und 

ragen liber die Deckenbalkenlage hinaus. Ahnlich vorkra- 

gende Unterziige sind von aullen nur noch im Dachgeschofi 

zu sehen.

Die Anbindungen der Eckstander an die Schwellen sind an 

dieser Hauswand anders gelost. Die Eckpfosten des Erd- 

geschosses stehen auf dem Steinsockel auf, die Schwelle pafit 

sich mit stumpfem Stoll beiden ein. Im Obergescholl sitzen

114 Burgen und Schlosser 1982III



die Eckstander, die mit der Saumschwelle durch abgesteckten 

oder geachselten Zapfen verbunden scheinen, auf den Grat- 

stichbalken auf.

Audi sind die beiden Geschosse zweimal quer geriegelt, die 

Gefache des Erdgeschosses breiter als die des Obergesdiosses. 

Die dreizehn Stander des letzteren gleichen sich in ihren Ab- 

standen, obwohl von ihr unabhiingig, der Deckenbalkenlage 

an.

Aufier den beiden iibereinander angeordneten Sprossenfen- 

stern des jetzigen Zustandes konnen wir auf Grund der 

sdiwalbenschwanzfbrmigen Aufblattung der Fensterbriistung 

drei urspriingliche Fenster im Untergeschofi nachweisen. 

Luthmer22) gab in seiner Beschreibung des Hauses unten ein 

hohes gekuppeltes Fenster und ein einzelnes hohes an, in der 

damaligen Verschieferung des Obergesdiosses drei kleine ge- 

fachgrofie Fenster.

Das Fachwerk liegt im Erdgeschofi grofitenteils unter einem 

lehmfarbenen Verputz, der stellenweise Kalktiinche tragt. 

Im Obergeschofi liegen die Lehmgefache sclion bedeutend 

freier, zeigen auch vereinzelt die Ausstakung.

Die westliche Traufwandhalfte ist noch vollig verschiefert, 

selbst das hier sehr schmale „Traufgafichen“ wurde durch 

Schieferplatten verschlossen. Auch hier zeichnet sich das vor- 

kragende ObergeschoR ab.

Auf dem Dach befindet sich symmetrisch zur anderen Haus

halfte eine kleine Gaube mit Giebeldach im ersten Dach- 

geschofi.

Hausinneres

Das Hausinnere war ehemals dreizonig aufgeschlossen. Die 

rechte Haushalfte nahmen zwei iibereinanderliegende „Rit- 

tersale“ ein. Der untere wird von einer Saule unter einem 

Querunterzug getragen, der obere von zwei Saulen unter 

den Langsunterziigen gestiitzt.

Gegen Ende des 16. Jhs./Anfang des 17. Jhs. wurde der un

tere Saal mittig durch eine Stuckrosette geschmuckt und ver- 

mutlich gleichzeitig auf Hbhe der Mittelsaule unter dem 

Querunterzug eine Fachwerkwand eingezogen.

Eine farbliche Ausgestaltung hat das Haus in der Renais

sance erfahren. Reste ornamentaler Fenster- und Tiirum- 

randungen haben sich in der linken Haushalfte des unteren 

Geschosses gefunden. Im oberen Stockwerk wurden Gefache 

im Flur und angrenzenden Saal mit Begleitern versehen, die 

Balken zum Teil, obgleich vorhanden, iibermalt.

Neue Perspektiven in der Beurteilung des westlichen Quer- 

baus haben sich durch die kiirzlich erfolgte Freilegung des 

Fachwerks ergeben.

Die ehemalige Schule und Biirgermeisterei kann mit dem 

Haus Marktplatz 6 in Herborn verglichen in die 2. Halfte 

des 17. Jhs., spatestens aber Anfang des 18. Jhs. datiert 

werden. In diesem Gebaude blieb die in einfachem Jugend- 

stilmuster ausgestaltete Schulstube erhalten.

Die Hauptgebaude der ehem. Wasserburg Elkerhausen 

gingen 1980 in Privatbesitz fiber und werden seitdem restau- 

riert. Nach Abschlufi der unter denkmalpflegerischer Auf- 

sicht ausgefiihrten Arbeiten wird ein Museum zeitgenbssischer 

Kunst und eine Gedenkstatte fur die Herren von Elkerhau

sen die Raume der Offentlichkeit zuganglich machen.

Ingrid Krupp M. A., Elkerhausen

Anmerkungen

Dieser Aufsatz ist ein Auszug aus der 1980 am Kunsthistorischen 

Institut der J. W. Goethe Universitat Frankfurt/Main bei Prof. 

Dr. Gottfried Kiesow entstandenen Magisterarbeit „Die Geschichte 

der Herren von Elkerhausen genannt Kliippel und ihrer Burgen"' 

von Ingrid Krupp, Elkerhausen.

’) Der Weinbach miindet bei Freienfels in die Weil.

Abb. 5. Elkerhausen, Erdgeschofl des giebelstdndigen Hauses. Orna

mentale Bemalungsreste, gefunden oberhalb einer Tiir (Foto: Krupp)

Abb. 6. Elkerhausen, Lehmstuckrosette im „unteren Rittersaal" des 

giebelstdndigen Hauses (Foto: Krupp)

2) In der Urkunde vom 15. Juni 1278, Hessisches Hauptstaats- 

archiv, Wiesbaden (zit. StAW) 160,1 wird den Burgmannen von 

Elkerhausen die Erlaubnis zum Bau der beantragten Kirche 

gegeben. Dies beinhaltet den ersten Hinweis auf das Bestehen 

einer Burg in Elkerhausen. Nach dem Ort nannten sich Her

mann und Hiltwin bereits 1191 (StAW 335).

3) Der heute begradigte Bachlauf erhielt vermutlich nach 1950 

(Zeugenaussage vor Ort) ein tieferes Bett (vgl. Plan v. 1759 — 

StAW 3011/766).

4) Flurnamen wie z. B. See- verweisen auf friihere Weiher (s. Plan 

v. 1759 — StAW 3011/766).

5) Die Hohe Strafie scheint noch heute den alten Verlauf zu neh- 

men.

6) G. Landau, Beitrage zur Geschichte der alten Heer- und Han- 

delsstrafien in Deutschland. (Karte Gorich), Zs. d. Verein f. 

Hess. Gesch. u. Landeskunde Beiheft I, Kassel/Basel 1958 (zit. 

Landau, Beitrage) 39 u. 62.

W. Gorich, Strafie, Burg und Stadt in Oberhessen, Nass. Ann. 

41 Beil., 1938 (Gorich, Strafie), Karte.

E. E. Stengel — F. Uhlhorn, Geschichtlicher Atlas von Hessen, 

Marburg 1960 ff.

7) Die Tageskilometerleistung von Fuhrwerken und Lasttieren 

lag nach Gorich, Strafie, 2 Anm. 6, bei 25 km.

8) Landau, Beitrage 18.

°) Die Weggabelung an der Hohen Strafie hat sich seit 1759 (Plan 

StAW 3011/766) nicht verandert. Ich nehme an, dafi ein ahn- 

licher Weg ins Tai fiihrte.

1(l) F. A. Schmidt, Geschichte der Elkerhiiuser Burgen (1352—96), 

Nass. Ann., Bd. 46 1920/25, Wiesbaden 1925, 60 f., Pfarrchro- 

nik Elkerhausen (zit. Pfarrchronik) 1352, Mechtel Johannes,
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Abb. 7. Rekonstruktionsversuch der Wasser- 

burg Elkerhausen

Die Limburger Chronik, 1610—12 — eingeleitet von Otto H. 

Brand, Jena 1922, 19.

**) z. B. auf einer Schotterplatte, vgl. Hagenwil — Albert Knoepfli, 

Kunstgeschichte des Bodenseeraumes, Bd. 2, Bodenseebibliothek 

Bd. VII, Sigmaringen/Stuttgart/Miinchen 1969, 331.

12) H. Walbe, Das hessisch-frankische Fachwerk, Giefien 1954 (zit. 

Walbe, Hess.-frank. Fachwerk) 95 u. 59.

13) Vergleichsbeispiele zu den Fachwerkfiguren des giebelstandigen 

Hauses: a) Pfarrhaus in Rod an der Weil (1522): Georg Dehio, 

Handbuch der deutschen Kunstdenkmaler: Magnus Backes, Hes

sen, 1966, 698, Inschriftbalken, b) Romer 1, Limburg/Lahn 

(Querbau um 1500): M. Gerner, Fachwerk in Frankfurt am 

Main, Frankfurt 1979, 119 f.

14) Eine Zehntscheune wurde 1979 im Hof Ketter abgerissen.

15) Nach Aussage des Herrn Hermann May, Elkerhausen wurde 

der Brunnen um 1920 noch benutzt, die Holzstiicke von 40 bis 

60 mm beim Strafienbau um 1950 gefunden und weggeworfen.

10) Eine Abordnung Weilburger Burger soil im 17. Jh. die noch 

intakte Zugbriicke vor dem Bau einer eigenen (im Hain) besich- 

tigt haben. Pfarrchronik,

K. Schomburg, Mein Weinbachtal, o. J. o. O. (nach 1966), 19.

17) Aussage des Herrn H. May, Elkerhausen, nach einer von ihm 

vorgenommenen Befragung einer der altesten Einwohnerinnen 

von Elkerhausen.

■8) Befragung der Herren H. May und Willi Litzinger am 26. 9. 79 

vor Ort.

10) Einweihung 1951.

20) Die Frage lailt sich auch anhand der Mauertechnik entscheiden.

21) StAW 3011/766: „Geometrische Charte Uber die Herrschafft- 

liche Hoff-Giither, wie auch Erb-bestands- Hoff- und Erb-be- 

stands- Miihl-Giither, sodann die Herrschafftliche und Pfarr 

Waldungen zu Elckerhauf/en de A° 1759“.

22) F. Luthmer, Die Bau- und Kunstdenkmaler des Lahngebietes, 

Frankfurt 1907 (zit. Luthmer, Baudenkmaler), 42.

23) Vielleicht der die Zugbriicke schiitzende Torbau; s. auch Luth

mer, Baudenkmaler, 42.

24) Aussage des Herrn H. May, Elkerhausen; s. auch Otto Piper, 

Burgen-Lexikon, Miinchen u. Leipzig 1905, 612, Reste vielecki- 

ger Ringmauern und rechteckiger Scharten.

25) Das giebelstandige Haus hat eine Dachhohe von 15 m.

26) Bruchsteinmauerwerk aus Taunusstein, wie Ringmauer.

27) Walbe sprach von ihnen als dem „gruppenbildenden Element".

28) Die Holzverbindungen sind durch aufgenagelte Eisenbeschlage 

zusatzlich gesichert.

29) Die gegeniiber dem urspriinglichen Plan nur zum Teil zur Aus- 

fiihrung gekommene Restaurierung hat dem Aussehen des 

Fachwerks geschadet, wie eine alte Aufnahme des urspriingli- 

chen Zustands beweist. Land u. Leute, 23. Jg. Nr. 2, Febr. 1960.

30) im Erdgeschofi links: einfache Uberblattung,

im Erdgeschofi rechts: Fufistrebe iiberblattet, 

im Obergeschofi rechts und links: Uberblattung.

31) Ubergangsstil meint: Rahmbau start Standerbau, Auskragen 

der oberen Stockwerke moglichst nach alien Seiten, die Geschos- 

se sind in sich ausgesteift. Verwendung von dreiviertelgeschofi- 

oder geschofihohen, eingezapften Streben mit erhohter Ausstei- 

fungswirkung, daher nicht an jedem Slander erforderlich (nur 

an Bund- und Eckstandern). (aus Walbe, Hess.-frank. Fach

werk).

32) Die urspriingliche Haustiir wurde 1814 durch eine „neue“ er- 

setzt. (Rech. Nr. 3485C uber die Fertigstellung StAW 154/145).

33) Friihestens 1950/51, spiitestens nach 1960.

34) M. Gerner, Fachwerk. Entwicklung. Gefiige. Instandsetzung, 

Stuttgart 1979, 93 Ausfachung, 89 Tab. Westerwald.
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