
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Holzhausen am H¿nstein 
- Fachwerkhªuser und Kratzputz - 

 
Ein Rundgang durch den historischen Ortskern 

ĂDas Bauen ist eine feine Lust, éé.ñ 

 
Erich Schneider 
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Am 09. Dezember 2016 wurde der 

 ĂHessische Kratzputzñ 
in das bundesweite Verzeichnis  

des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. 
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Fachwerkhªuser und Kratzputz  

in  
Holzhausen am H¿nstein 

 
                  Hallo, liebe Freunde  
                   der handwerklichen Volkskunst ! 
 
                 Unser Holzhausen ist als das  
 

ĂHessische Fachwerk- u. Kratzputzdorfñ 
 

¿berregional bekannt. 
 

Als Erholungsort werben wir gerne damit.  
 

Aus der vorliegenden Brosch¿re erhalten Sie einige 
Informationen ¿ber Fachwerkhªuser mit  

 Kratzputz in den Gefachen. 
 

AuÇerdem kºnnen Sie unseren historischen Ortskern  
in einem bildlich gef¿hrten Rundgang erleben.  

 
Wir w¿nschen Ihnen viel Freude dabei. 

 
Wenn Ihr Interesse geweckt ist, besuchen  

Sie uns doch einmal.  
 

Wir w¿rden uns dar¿ber freuen und Sie gerne  
                                   persºnlich begr¿Çen. 

 
      Neuauflage 2021 
     Aktualisierung erfolgte im Oktober 2024 

      Quellennachweis: Dorfbuch 750 Jahre von 2001 
      Fotos u. Gestaltung: Erich Schneider, Gªstef¿hrer 
 
 
 
 

 

3 



4 

 
 

Die historische Ortsmitte ĂUnter der Lindeñ 
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Das Fachwerkhaus ! 

 
Im  ĂHessischen Hinterlandñ gibt es noch viele Dºrfer und Stªdte,  
die in ihren historischen Ortskernen zahlreiche schmucke 

Fachwerkhªuser mit dem Kratzputz  
in den Gefachen haben.    

 
Besonders hier bei uns in Holzhausen ist die  

handwerkliche Kunst bis heute noch gut zu sehen. 
 

Im Laufe der Zeit wurden zwei verschiedene Holzarten  
zum Bau der Fachwerkhªuser verwendet. 

 
Die ªlteren Hªuser wurden in der Zeit  

vom 16. bis ins 19. Jahrhundert aus Eichenholz gezimmert. 
 

Diese sind kunstvoller erstellt   
als die ab 1850 errichteten Bauten aus Fichtenholz. 

 
 

Die Fachwerkhªuser sind ganz aus heimischen Materialien 
errichtet worden. 

 
Wald war gen¿gend vorhanden.  

Von dort erhielt man das Eichen- bzw. Fichtenholz  
f¿r das Balkenwerk.   

 
Der Natursteinsockel des Hauses bestand vorwiegend  

aus heimischer Grauwacke. 
 

Darauf legte man die 
schweren Eichen- bzw. Fichtenholzschwellen, 

f¿r die man gelegentlich auch  Baumstªmme verwendete,  
so wie sie im Wald gewachsen waren. 

Das Mauerwerk des Sockels wurde dann der eventuell vorhandenen  
Kr¿mmung der Baumstªmme angepasst. 
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          Wohnhaus von   Familie Bºsser  EckerstraÇe 2 
                     Hausname Weiisch  (siehe Standort Nr.26, Seite 40) 



7 

 

 
 

Das Fachwerkhaus - der Stolz des Zimmermannes ! 
 
 

Der Fachwerkbau  
der fr¿heren Jahrhunderte war in erster Linie  

das Werk des Zimmermanns.  
 

Besonders gut zeigte er sein handwerkliches Kºnnen,  
wenn er den Auftrag erhielt,  

ein Fachwerkhaus aus Eichenholz zu errichten.  
 

Vom Aussuchen der Stªmme im Wald  
bis hin zum Einritzen  

seines Namens in die ĂRªhmñ (Erklªrung siehe Seite 9) 
f¿hlte er sich dieser Aufgabe persºnlich  

eng verbunden  
und verantwortlich f¿r alles,  

was durch seiner Hªnde Arbeit entstand.  
 

Das neue Haus sollte seine Handschrift tragen.  
  

Kein Zimmermann lieÇ es sich nehmen, 
 Ăseinemñ Haus  

ein eigenes Geprªge zu geben. 
 

 Seine handwerkliche Leistung war Ausdruck  
seiner eigenen Persºnlichkeit,  

seine Arbeit mehr als handwerkliches Kºnnen.  
 

In die ĂRªhmñ eingeritzt hat der Zimmermann  
den Namen des Bauherrn,  

seinen eigenen  
und die der am Bau beteiligten anderen Handwerksleute. 
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Wohnhaus  
von 

Familie Klingelhºfer  
HinterlandstraÇe 4 
Hausname ĂHinnñ 

 
Siehe Standort  
Nr. 12  Seite 26 
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Das Balkengef¿ge des Fachwerkhauses 
 

In der Schwelle sind senkrecht die Pfosten eingezapft.  
Besonders wuchtig erscheinen die bis zu  
40 Zentimeter starken Eckstªnder.  

 
Waagrechte Riegel halten die senkrechten Pfosten  

in festen parallelen Abstªnden.  
Wo es nºtig ist, verbessern schrªg stehende Streben  

die Stabilitªt. 
 
 
 

Eine f¿r den Fachwerkbau typische Balkenanordnung ist  
der ĂMannñ, auch als Ăwilder Mannñ  

oder bei uns  
falscher weise als ĂHessenmannñ bezeichnet: 

 
Auf beiden Seiten eines senkrechten Pfostens  

sind schrªg stehende Streben  
so angebracht,  

dass sie von der Schwelle  
bis zum oberen Viertel der ĂStªnderñ reichen  

und  
von dort als kurze Kopfstreben  

oder  
Dreieckhºlzer (ĂKnaggenñ)  

zum  
dar¿ber liegenden Rahmenholz f¿hren.  

 
Das Rahmenholz, auch ĂRªhmñ genannt,  

schlieÇt das Balkengef¿ge des unteren Stockwerkes ab. 
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Kratzputz - Schmuck des Fachwerkhauses ! 
 

Hauptschmuck des Fachwerkhauses ist  
der ĂKratzputzñ seiner Gefache. 

  
Die mit Lehm oder Mºrtel verputzten freien Flªchen  
zwischen den Balken luden fºrmlich dazu ein,  

sie als Bildflªche zu nutzen  
und dort k¿nstlerisch tªtig zu werden. 

 
 

Auch die Kratzputzkunst hat ihre Geschichte. 
Im Laufe der Zeit war sie mehrmals Wandlungen unterworfen  

und musste sich neuen Voraussetzungen anpassen. 
Urspr¿nglich arbeiteten die Kratzputzmeister  

in der so genannten Reliefmanier. 
 

In den ªuÇeren Lehmverputz der gesprenkelten Gefache  
zog der Meister mit einem kammfºrmigen Werkzeug  
tiefe Rillen, um dadurch bessere Verbindung  

zwischen Lehmschicht und Feinputz zu bewirken.  
 

Um ein ReiÇen der Mºrtelschicht zu verhindern,  
mischte man reichlich Gerstenspreu bei.  
Spªter verwendete man f¿r diesen Zweck  

auch Kuhhaare oder Schweineborsten, die sich als wesentlich  
resistenter erwiesen. 

In einem Arbeitsgang konnten hºchstens vier bis f¿nf Gefache  
gleichzeitig verputzt werden,  

weil f¿r die weitere Verarbeitung ein verhªltnismªÇig  
frischer Mºrtel erforderlich war,  

um die Flªche mit einem ĂKammstampferñ  
Ăstippenñ zu kºnnen. 

(Auf der linken Seite ist das Fachwerk mit dem  
ausdrucksvollen Kratzputz des Hauses, ehemals Heier,  
in der HinterlandstraÇe 18, Standort Nr. 25 zu sehen.) 
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Aufbau der Gefache 
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Mit einem drei bis vier Zentimeter breiten Flacheisen  

wurde vom Meister ein glatter Rand  
um jedes der Gefache gestrichen,  

um den Putz fest an die Balken anzudr¿cken  
und so das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. 

 
Dann begann die eigentliche Meisterarbeit. 

 
Frei nach eigener Phantasie,  

ohne irgendeine Vorlage, Skizze oder Schablone,  
dr¿ckte der Meister mit einem lºffelartigen Eisen  
verschiedene Ornamente in den noch frischen Putz. 

 
Diese Fertigkeit  

ging ¿ber ein bloÇes handwerkliches Kºnnen hinaus. 
 

Die eingedr¿ckten oder herausmodellierten Muster,  
aber auch der glatte Rand eines jeden Gefaches,  
wurden mit verd¿nnter Kalkbr¿he nachgefªrbt,  

damit sie sich deutlicher vom grauen Untergrund abhoben. 
 

Kurz vor Beginn des 19. Jahrhunderts trat in der Bauweise  
des Fachwerkes eine  nderung ein.  

Die Gefache wurden jetzt nicht mehr gesprenkelt,  
sondern mit Schwemm- oder Tuffsteinen ausgemauert  

und anschlieÇend verputzt. 
 

Danach wurde ein Spritzmºrtel aus Schlackesand und Zement  
mit der Maurerkelle mºglichst gleichmªÇig auf die Oberflªche  

des Gefaches aufgespritzt. 
 

Nach etwa zehn Minuten war der Belag soweit angetrocknet,  
dass der Meister wieder mit seiner handwerklichen Kunst  

weiter machen konnte. 
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Wohnhaus ehemals Kramer, OberlandstraÇe 11 

(siehe Standort Nr. 20, Seite 34/35) 
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Neben pflanzlichen und geometrischen Ornamenten  
wurden hªufig auch Tiere dargestellt: 

 
Der Storch als Sinnbild des Lebens; 
der Reiter, als Wodans Reiter gedeutet; 

der Hirsch, der nach frischem Wasser schreit; 
und die uns bekannten Wappentiere,  

die in der Heraldik bedeutungsvolle Rollen spielen. 
 

In Holzhausen gab es viele Handwerksmeister,  
die ¿ber zwei Jahrhunderte hinweg die Tradition des Kratzputzes  

entwickelt, gepflegt und immer wieder  
mit neuen Impulsen bereichert und erhalten haben. 

 
Auch heute noch gibt es einen Handwerksmeister  

hier bei uns in Holzhausen,  
(Hans-Peter Donges) 

der diese Handwerkskunst beherrscht. 
 
 
 
 

Wer noch mehr ¿ber Holzhªuser Fachwerk und Kratzputz erfahren 
mºchte, dem empfehle ich, das Dorfbuch zu lesen,  

das aus Anlass der 750 Jahrfeier im Jahre 2001 erstellt wurde. 
 

Seite 337 - 358 
Holzhausen - das ĂHessische Fachwerk - und Kratzputzdorfñ 

 
Die Ausarbeitung dort erfolgte von: 

Walter Wolf  t (Leiter des Arbeitskreises) 
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 u. Hans Donges t (Kratzputzmeister) 
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Kulturscheune R¿ckseite 

 
Kulturscheune GasserstraÇe 
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Ein Rundgang durch den historischen Ortskern !  

 
Wir treffen uns auf dem Parkplatz der Kulturscheune  

in der GasserstraÇe.  
Standort Nr.1 - Die Kulturscheune gehºrte fr¿her 
                          zum Bauernhof Einloft mit Hausname  ĂKeonzeñ 

 
Nach der Begr¿Çung wird erst einmal Wissenswertes ¿ber unser  

Holzhausen in lockerer Form erzªhlt. 
(siehe auch mein B¿chlein mit dem Titel:  
Ein Dorf im Hessischen Hinterland  

- Holzhausen am H¿nstein -   
Ă...von damals bis heuteñ) 

 
Danach kann bei Bedarf und vorheriger Anmeldung eine  

Besichtigung der Kulturscheune erfolgen. 
 

Kurze Erlªuterungen dazu. 
Die Gemeinde Dautphetal hatte damals das Anwesen  

von der Familie Einloft gekauft, 
um den Engpass im Bereich der StraÇenkreuzung 

ĂUnter der Lindeñ, ĂGasserstraÇeñ und ĂGrabenheckerstraÇeñ  
zu beseitigen.  

Das Amt f¿r Denkmalpflege genehmigte dieses Vorhaben nicht. 
 

Die Trachtentanzgruppe ĂDe Vujelcherñ war schon lange auf der  
Suche nach einem geeigneten Domizil,  

konnte so die alte Scheune von der Gemeinde anpachten  
und dann zur Kulturscheune in Eigenleistung umbauen. 
Bis zur Einweihung im Jahre 1998 waren es 4.250 geleistete  

Arbeitsstunden.  
Dort finden jªhrlich viele kulturelle Veranstaltungen statt.  

Die Kulturscheune  ist ein Gewinn und eine  
gute Werbung f¿r unser Holzhausen. 
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Ă Wer bauen will an Gassen 
und StraÇen der muÇ die  
Arbeit tadeln lassen von  

manschem der vorr¿ber geht 
und die Arbeit nicht  

versteht. Man sieht mich an 
und wird mich lesen, ein alter 
Bau bin ich gewesen. Ich war 
verfallen ganz da nieder dann 
hat man mich erbauet wieder.ñ 

ĂRazeñ Scheune GasserstraÇe 

Kulturscheune und ĂKeonzeñ Unter der Linde 8  - Tierarztpraxis 

ĂSanischñ Unter der Linde 8 



19 

 
Standort Nr. 2 - GrabenheckerstraÇe 2, Hausname  ĂRazeñ 

Gegen¿ber der Kulturscheune sehen wir   
die  R¿ck- u. StraÇenseite der Scheune Gerlach.  

  
An den Bundpfosten erkennt man die Einteilung des Gebªudes in drei 
Zonen. In der Mitte liegt die Tenne, in der fr¿her das Getreide mit 
dem Dreschflegel gedroschen wurde. Auf beiden Seiten sind die 

ĂViertelñ mit den Futter- und Strohvorrªten. 
Mehrere Balkeninschriften sind kunstvoll in die  

Rahmenhºlzer geschnitzt. 
 

Gelegentlich ist bei F¿hrungen durch den  
Ort auch  Kratzputzmeister  Hans Donges  
anwesend, der dann die Reparaturen der  
Gefache an der Schauwand in der  
GasserstraÇe live durchf¿hrt. 

 
 

Standort 3 - Unter der Linde 8, fr¿herer 
Hausname ĂKeonzeñ 

 
Jetzt Tierarztpraxis f¿r Kleintiere  Bºsser u. Clemens  
 Das Wohnhaus und die jetzige Kulturscheune gehºrten  

urspr¿nglich als Bauernhof zusammen.  
Das Wohnhaus wurde vorz¿glich restauriert.  

Im Obergeschoss befindet sich neuerdings eine Ferienwohnung.   
 
 
 

Standort 4 - Unter der Linde 15, Hausname ĂSanischñ 
 

Haus Winkler 
Das Balkenwerk besteht aus Eichenholz mit wertvollen  

Inschriften und Ornamenten.  
Das Haus hat eine verzierte einfl¿gelige Haust¿re mit ĂOberlichtñ. 
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 ĂJerjeñ Unter der Linde 10 

ĂDoalischñ Unter der Linde 7 
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Standort Nr. 5 - Unter der Linde 10,   
Sackgasse Hausname ĂJerjeñ 

 
 

Wohnhaus Werner 
Das Fachwerk besteht aus Fichtenholz.  
Im Jahre 1981 wurde es restauriert.   

 
ððððððð 

 
Wir gehen jetzt zu dem historischen Ortsmittelpunkt  

 ĂUnter der Lindeñ  
und gewinnen einen weiteren Eindruck von der Vielfalt  

der uns umgebenden Fachwerkhªuser  
mit den verschiedenen Formen des Kratzputzes. 

 
 
 
 
 

Standort Nr 6 -  Unter der Linde 7, Hausname ĂDoalischñ 
 

Ehemals Bauernhof Fischbach, jetzt Familie Koch  
 

Neben geometrischen und pflanzlichen Ornamenten  
sehen wir die Darstellung von Tieren und Menschen,  

unter ihnen die des ĂWodansreitersñ,  
umgeben von himmlischen Wesen (Engeln),  

die beide in ihrer volkskundlichen Bedeutung als Besch¿tzer  
des Hauses genannt werden.  

Am Giebel des Wirtschaftgebªudes entdecken wir Jagdszenen. 
 

Dort sind in das Rahmenholz mehrere Balkeninschriften eingeritzt. 
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 ĂSchreinerñ Unter der Linde 1 

Baickischñ Unter der Linde 2 
Gebªude wurden 2017 restauriert 
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Standort Nr.7 - Unter der Linde 1, Hausname ĂSchreinerñ 

 
Wohnhaus und Wirtschaftsgebªude Grebe 
An allen Gebªudeflªchen zum Hof hin  

und an der Lªngsseite des Wirtschaftsgebªudes, 
entlang der KirchstraÇe,   
sind zahlreiche  

sehenswerte Kratzputzornamente.  
 

Die Darstellung des Hessischen Lºwen  
in doppelter Ausfertigung ist ebenfalls zu sehen. 

 
 
 
 
 

Standort Nr. 8 - Unter 
der Linde 2, Hausname 

ĂBaickischñ 
 

Das Wohnhaus Reuter ist ein Massivbau.  
(das alte Fachwerkhaus wurde bereits im Jahre 1947 abgerissen.) 

 
Das Wirtschaftsgebªude ist ein Fachwerkbau mit vielen  

Kratzputzbildern. Die Wappenmotive stellen das alte Holzhªuser  
Dorfwappen und das des Schmiedehandwerks dar.  
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ĂHofmannsñ KirchstraÇe 1  

ĂDurch Gottes Hilf erbaut 
hat Johann Jakob Stoll 
und gªertraut seine Liewe 
Haus frau in Holzhausen 
ist aufgeschlagen den  
15ten August 1811ñ 

 
ĂWie seelig ist, wer sein 
Ergoetzen suchet ihn  
verschwiegenheit und  
lªsst die BoeÇe weiber 
schwªetzenñ 

ĂHofmannsñ  
Scheune 

 

ĂBeiransñ KirchstraÇe 2 
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Standort Nr. 9 - KirchstraÇe 1, Hausname ĂHofmannsñ 

 
Wohnhaus und Scheunengiebel Hofmann 

 
Hier waren zwei verschiedene Kratzputzmeister am Werk.  

 
 

Die Motive am Wohnhaus stammen von  
Georg u. Johannes Gessner  

und die des Scheunengiebels von Ludwig Damm sen. . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Standort Nr. 10 - KirchstraÇe 2, Hausname ĂBeiransñ 

 
 Wohnhaus Acker 

 
Dies ist ein Eichen-Fachwerk mit Balkeninschriften im Rahmenholz  

und vielen Blumenornamenten.  
 

Die Gestaltung erfolgte durch Hans Donges GroÇvater,  
den Kratzputzmeister Johann Jost Donges. 
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ĂGehannsñ , HinterlandstraÇe 1 

ĂHinnñ,  
HinterlandstraÇe 4 
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Standort Nr. 11 -  HinterlandstraÇe 1, Hausname ĂGehannsñ 
 

Haus Scheld 
 

Das Haus besteht aus einem  
ªlteren und einem neueren Fachwerkteil,  
die jedoch gut aufeinander abgestimmt sind. 

  
Das Gleiche gilt f¿r das noch spªter hinzugef¿gte  

ĂVorhªuschenñ am Eingang. 
 

In einem der Gefache ist  
das Handwerkszeichen der Schmiede dargestellt.  

Das erinnert daran, dass zum Anwesen eine Dorfschmiede gehºrte,  
in der bis 1966 gearbeitet wurde. 

 
 
 
 
 
 

Standort Nr. 12 - HinterlandstraÇe 4, Hausname ĂHinnñ 
 

 Haus Klingelhºfer 
 

Das Haus hat viele bautechnische und volkskundliche  
Einzelheiten:  

Stªrkere Eckstªnder, im Ober-und Dachgeschoss  
Ăder wilde Mannñ,  

im Dachgeschoss die beiden Andreaskreuze  
und am rechten Eckstªnder des Obergeschosses  

einen Schreck- oder Neidkopf,  
der nach altem Vªterglauben die Hexen und bºsen Geister  

vom Haus fernhalten sollte. 
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ĂEnnischñ Scheune, Steingasse 

ĂBaickischñ Scheune, Steingasse 

Trachtenpªrchen 
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Wir gehen jetzt zur¿ck zum Platz  

ĂUnter der Lindeñ  
und wenden uns zum  

Eingang der ĂSteingasseñ hin.  
 

Dort steht auf der linken Seite die Scheune Damm.   
Das dazu gehºrende Wohnhaus (Massivbau) steht auf der Ecke,  

ĂUnter der Linde 6ñ. 
 

 
Standort Nr. 13 - Unter der Linde 6, Hausname ĂEnnischñ  

 
Scheune Damm 

 
Eine Vielfalt der verschiedenartigsten Muster,  

ein Trachtenpªrchen  und zwei T¿nchinschriften zieren  
die Gefache an der Giebelwand.  

 
ĂIm Gl¿ck nicht stolz sein und im Leid nicht zagen,  

das Unvermeidliche mit W¿rde tragen.ñ 
 

ĂHaltet in Ehren das Werk der Alten. 
Arbeit und Schºnheit sind darin enthalten.ñ 

  
Die Giebelwand ist aktuell mit Schiefer beschlagen und somit in der 
vorliegenden Darstellung nicht mehr zu sehen. 
 
 
 
Standort Nr. 14 - Unter der Linde 2, Hausname ĂBaickischñ 

 
Gegen¿ber der Scheune Damm  

auf der anderen StraÇenseite betrachten wir die R¿ckseite  
der Scheune Reuter  

vom Standort Nr. 8  ĂUnter der Linde 2ñ. 
 

Der Giebel wurde im Jahre 2000  restauriert.  
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ĂSchreinerjusñ  Unter der Linde 5 

 

ĂSchreinischñ  OberlandstraÇe 2 
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Unser Rundgang f¿hrt uns jetzt wieder an den Platz  
ĂUnter der Lindeñ. 

Von dort gehen wir  in die OberlandstraÇe  
und sehen uns die dortigen Fachwerkhªuser an. 

 
 
 

Standort Nr. 15 - Unter der Linde 5, Hausname ĂSchreinerjusñ 
 

Fr¿her Haus Michel, jetzt Familie Konnegen. 
 

Das Haus wurde aufwªndig restauriert. 
 Ein gut angepasster Fachwerkvorbau. 

 
 

Standort Nr. 16 - OberlandstraÇe 2,  Hausname ĂSchreinischñ 
 

 Wohnhaus Schneider  
 

Der Giebel des Hauses wurde neu mit Schiefer beschlagen. 
Am Treppenvorbau sind die Gefache mit Kratzputz verziert. 

 
Das Nebengebªude auf der rechten Hofseite  

ist die Werkstatt f¿r den ehemaligen Stellmacherbetrieb. 
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Ehemalige Stellmacherei  


