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Die stadtebauliche Entstehung der Stadt Marburg 

Von Erich Keyser 

A. Die smriftlime Oberlieferung 

Der alteste smriftlime Beleg fur das Vorhandensein Marburgs ist die Nen. 
nung eines Ludowicus de Marburg als Zeuge in einer Urkunde des Erzbisrnofs 
Arnold vcn Koln aus der Zeit urn 1138/39 t, Er ist als Dienstmann des Land
gtafen Ludwig van HessenaThiiringen zu betramten und diirfte, wie die sei
nem Personennamen beigefiigte Ortsbezeichnung ergibt, seinen Sitz in Mar
burg gehabt haben. Dieser wird sim in oder bei def Burg auf def Hohe des 
SmloBberges oder an seinen Abhangen befunden haben. Es muB somit da. 
maIs sellan die Burg Marburg vorhanden gewesen seini denn als Marburg 
ist stets nur die Burg auf dem SdtloBberg und die ihr zugeharige SiedJung be· 
zeichnet warden. 

Zu jener Zeit war eine bedeutsame Veranderung in def politisdten Ge:
schidtte des Landes eingetreten. Die Grafen van Thiiringen, die seit 1130 als 
Landgrafen bezeidtnet werden, hatten 1122 das Erbe der Grafen aus dem 
Gesdtlecht der Gisonen an der mittleren Lahn iibernomrnen. Diese hatten 
ihren Sitz auf der Burg Hollende bei Treisbam gehabt. Ein erster Graf Giso 
ist zu 1049 bezeugt und 1073 verstorben t . Hedwig, die Tochter des letzten 
Gisonen, hatte den Grafen Ludwig von Thiiringen geheiratet. Die 1 hUringer 
erbten dadurm seit 1122 Gisonismen Besitz in dem Gebiet von Marburg, 
auBer der Burg mit Umland, das Gerimt Kaldern und wohl aum die Ort. 
smaften Kappel, Ockershausen, Marbam und Wehrda, die dimt bei Mar. 
burg gelegen sind. 

Es ist rumt zu entsmeiden, welme Baulimkeiten damals auf dem Gelande 
Marburgs vorhanden waren. Wahrsmeinlich wurde von den ThUringern die 
Burg auf dem SmloBberg, wenn aum in kleinem Umfange, bald erbaut. Da 
diese ihren Hauptsitz auf der Wartburg beibehielten, wurde sie durch Burg
mannen besetzt und verwaltet. Einer von ihnen wird der genannte Ludwig 
urn 1138/39 gewesen sein. 

Es ist bemerkenswert, dag genau zur gIeichen Zeit auch smon MUnzen in 
Marburg gepragt sind. Eine Pfennig",MUnze, die mit anderen in Aua ausge
graben wurde, tragt die verstiimmelte Insmrift Marburg; sie zeigt eine Mauer 
mit zwei seitlimen TUrmen und hat groge Ahnlichkeiten mit K6Iner Pragun-

'1 Tn. lACOMBLET: Urkundenbum fUr die Gesmimte des Niederrheins I (1846) 
Nr. 371 und O. DOBENECKIR: Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae 
Thuringiae I (1896) Nr. 1385. 

2 Ober die Gisonen und die politismen Verh3.1tnisse nam ihrem Aussterben vgl. 
H. DIEFENBAcH: Der Kreis Marburg (1.943) 1.1.5. 

-
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gen aus der ersten Halfte des ~2. J ahrhunderts 3, Diese erst neuerdings ge'" 
nauer bestimmte Milnze bezeugt, daB smon urn 1140 eine Miinzstatte in Mar", 
burg vorhanden war. Diese weist auf eine schon vorhandene biirgerliche 5iOO" 
lung hin, weB das Miinzrecht gewohnlich nicht an Burgen, sondern an Markt: 
siedlungen haftete. Es dUrfte daher eine soIche fUr die MiUe des 12. J ahr-= 
hunderts auBerhalb clef Burg und der Burgmannensiedlung angenommen wer", 
den. 

Wahrend diese MutmaBungen nur auf den Fund und die Beschaffenheit 
jenes Marburger Pfennigs zu stiitzen sind, wird die Pdigung von Pfennigen 
in Marburg fUr das J ahr 1194 urkundlich bezeugt. Der Erzbischof Konrad 
von Mainz setzte damals Zahlungen an die Kirche in Elsoff (Kr. Wittgen: 
stein) in Marburger Pfennigen fest4. Es haben somit am Ende des 1.2. Jahr: 
hunderts Pragungen in Marburg sicher stattgefundeni leider sind Geprage 
aus dieser Zeit rucht bekannt ti • SoIche Pragungen wi:iren jedoch nicht xu be: 
zweifeIn, seit der Mitte des 1.2. J ahrhunderts die Landgrafen von Thuringen 
und andere Herren Stadte begrundet und mit Munzstatten ausgestattet ha: 
ben 6. Aus Fritzlar, Fulda und Hersfeld sind Pragungen bereits fur das 
1.1.. Jahrhundert bezeugt. 

In denselben Jahrzehnten wird ein weiterer Burgmann genannt. Ein Kon.· 
rad von Marburg war Zeuge bei der Ausstellung einer Urkunde des Kaisers 
Barbarossa fUr den Landgrafen Heinrich Raspe den Alteren, im Jahre 11.747. 

Etwas spater ist ein Verwalter der landgraflichen Besitzungen mit dem Sitz 
in Marburg genannt, ein villicus Bruno in den Jahren 1211-1216 8• Derselbe 
Bruno begegnet auch 12149. Die villici wurden seit 1228 als Schultheil3en, 
diese seit 1313 als Amtmanner, seit 1.386 als LandvOgte und seit 1500 als 
StatthaIter des Landgrafen bezeichnet 10. Es ist anzunehmen, daB der villicus 
seinen Sitz auf der Burg Marburg gehabt hat. Er war nicht nur fUr den Ort 
Marburg, sondern auch fur die umliegenden Besitzungen der Landgrafen zu: 
sHindig. 

Auch der Landgraf Hermann hielt sich 1216 in Marburg auf 11. Auger den 
villici werden zum Jahre 1228 Burgmannen erwahnt 12 • Die Landgrafen Lud: 

3 W. HESS: Der Marburger Pfennig -+ Hess. Jb. f. Landesgeschichte 8 (1.958) 96. 
4 G. SCHENK zu SCHWEINSBERG: Das Alter der Stadt Marburg -+ AHG 1.5 (1.884) 701. 
5 HESS aaO. 97. 
6 HESS aaO. 73. 
7 DOBENECKER 11 (1910) Nr. 481.. 
8 DOBENECKER 11 Nr. 1.71.9: Bruno villicus noster in Marburg. 
9 DOBENECKER 11 Nr. 1585. 

1.0 DIEFENBACH aaO. 1.40. 
11 DOBENECKER 11 Nr. 1.677. 
1.2 Ebda. III (1.925) Nr. 9 Landgraf Heinrich verlieh am 25. Macz 1.228 den Grafen 

von Battenberg Einkiinfte "de officio villicationis nostre in Marburc, - - ipsique 
in Marburc nostri errunt castellani et duos in vice sua ibidem habebunt castel
lanos" i vgl. die Urkunde des Landgrafen Heinrim vom August 1.228 (ebda. 
Nr. 25), in der Dienstmannen, Burgmannen (castellani), BUrger und SchultheiBen 
in Marburg und Griinberg erwahnt werden. 



Die stadtebaulidle Entstehung der Stadt Marburg 79 

wig, Heinl'ich und Konrad diirften~ wenn sie sich zu Gunsten des Elisabeth:: 
hospitals und des Deutschen Ordens und zur Verehrung der Heiligen in Mar= 
burg aufhielten, auf der Burg gewohnt haben. Sicher hat dies die Landgra= 
fin Sophie getan, als sie von 1264 bis zu ihrem Tode 1275 in Marburg weilte. 
Erst ihr Sohn Heinrich I. hat seinen Sitz 1277 nach Kassel verIegt. 

Am Anfang des 13. Jahrhunderts wird aum zum ersten Male ein Geistll= 
cher aus Marburg erwahnt. Widerolt von Marburg war 1210 Notar des Erz.: 
bismofs Siegfried 11. von Mainz; dom scheint der Name nur seine Herkunft, 
nicht seine amtliche Stellung in Marburg zu bezeimnen 13. Dagegen werden 
in einer Urkunde des Landgrafen Hermann vom 29. Mai 1214 als Zeugen die 
zu seiner "familia" gehorigen Werner, Priester van Marburg, und ein Kap'" 
lan Albert neben dem villicus Bruno genannt 14.. Es ist leider nicht genau er: 
sichtlich, welche Stellung jene beiden Geistlichen bekleideten; sie dlirften in 
Marburg taUg gewesen sein. Werner war vielleicht der Pfarrer der Dorfge= 
meinde Oberweimar, zu der Marburg in jenen Jahren pfarrechtlich nom ge: 
horte. Es ist also damals eine Kirme in Marburg vorhanden gewesen, was ne= 
ben einer Miinzstatte und einer biirgerlirnen Ansiedlung ohnehin anzuneh= 
men ist; die Marburger Kirme wurde jedoch erst 1227 auf Betreiben des Ma: 
gisters Konrad, des bekannten Ketzerrichters, von jenem Sprengel abgelost 13. 

Landgraf Ludwig IV. hielt 1222 in Marburg eine Gerimtssitzung in einer 
Kirme ab, die als "die groBere Kirme" bezeichnet wurde 18. Diese Bezeichnung 
gibt zu erkennen, daB es damals zwei Kirchen, eine groBere und eine kleinere, 
gegeben hat. Dasselbe geht aus folgender Tatsache hervor. Die Landgrafen 
Heinrich und Konrad schenkten dem von ihrer Schwagerin Elisabeth gestifte: 
ten Hospital das ihnen zustehende Patronatsrecht an "den Kirchen" in Mar", 
burg, was durch Papst Gregor IX. 123117 bestaHgt wurde. Es kann sich nue 
urn zwei Kirchen in dem Gebiet der spateren Stadt gehandelt haben, nicht urn 
die Kirche des Hospitals, da deren Patron at dem Hospital sowieso zustand. 
AIs Papst Gregor IX. 1.234 das Hospital mit den ihm gehorenden Patronats:: 
rechten an den Deutschen Or-den iiberwies, wird zwar nur die Pfarrkirche er .. 
wahnt 18. Es war dieselbe Kirche, die 1227 von Oberweimar abgetrennt wor .. 

13 DOBENECKER Il Nr. 1.467. 

:14 Ebda. 11 Nr. 1585. 
1.5 A. Wyss: Hess. Urkundenburn I (1879) Nr. 16: quia - - eccIesiam in Marcborcn 

a subjeetione eeclesie parrod!ialis in Wimere, cujus filia esse dieebatur, exeme. 
runt. 

16 MGH SS 30 (Cronica Reinhardsbrunnensis) 598; eodem tempore pius lantgra
vius Ludowicus morabatur piacitans in maiori ecclesia Martburg cum burgen_ 
sibus eiusdem civitatis. 

17 WYS5 Nr. 22: jus patronatus, quod in ecclesiis de Marborch H. laneravius et 
C. frater ejus hospitali vestro, prout spectabat ad ipsos - - eontulerunt. 

1.8 WY55 Nr. 40: nobiles viri H. et C. fratres langravii Thuringie - - hospitale 
saneti Francisci de Marburch, quod in proprio solo fUr/datum de bonorum 6uorum 
ubertate dotarunt remittentes illi liberaliter propter deum quicquid juris habe
bant in ipso et eidem insuper eoncedentes jus patronatus, quod in parroc:hiali 
eeclesia de Marburch competebat eisdem. 
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den war. AIs die zweite, kleinere Kinne ist die Kilianskapelle am Markt zu 
betrachten. 

Als Rektor des Hospitals und Pfarrer der Marburger Kirche wird 1233 
Hermann genannt 11. Der Pleban bezeugte zusammen mit Magister Konrad 
die Wunder, die am Grabe def Heiligen gesmehen waren 20. Seit 1234 war die 
Pfarrstelle mit einem Ordensgeistlichen besetztu. Im Jahre 1256 war ein Or
densbruder Ludwig als Pleban Hitig!!, 1271 ein Bruder J ohannes!3 und in den 
Jahren 1.287 und 1291. ein Bruder Bruno!4. 

Da wiederholt die Burgmannen (milites) von den Schoffen (scabini) und 
den BUrgern in den Urkunden untersmieden werden, ist anzunehmen, daiS sie 
nkilt nu[ in sozialrechtlicher Hinsicht, sondern auch durch ihre WohnsUitten 
voneinander getrennt waren. Aus dem 12. und 13. Jahrhundert sind 6 Dienst. 
mannengeschlechter bekannt. Zu ihnen gehorten wieder ein Conradus de Mar,. 
burg, der 1174 im Gefolge des Grafen Heinrich Ill. auftrat, sein Sohn Wide. 
roldus de Marburg, der als miles 1.21.6-1.228 erwiihnt wird, ferner Conradus 
Rufus deMarburg, der zu 1216 und 1225 bezeugt ist". Der landgraflicheZoll. 
ner hat wahrscheinlim in der Stadt, vielleimt am Marktplatz, gewohnt!l. 

Urn 1.230 war eine Stadtgemeinde in Marburg bereits vorhanden. In der 
bereits erwahnten Urkunde des Landgrafen Heiruim vom August 1.228 wer
der Schultheill und Btirger erwahnt". 

Ferner ist das alteste Stadtsiegel, das nam dem Vorbild des Siegels des 
Landgrafen Ludwig IV. gesmnitten war, auf die Jahre 1.224-1.227 zuruckzu. 
fiihren !B. Ein genauer Zeitpunkt fur die Verleihung des Stadtremtes ist rumt 
zu bestimmen. Sie mag im Zusammenhang roit der Verselbstandigung der 
Pfarrkirrne im Jahre 1.227 gesrnehen sein. 

In der Mitte des '3. Jahrhunderts war die Stadtverfassung ausgebildet. Die 

19 WYSS Nr. 37 zu 1233: Hermanno parrocniano de Martburc rectore prelate hospi. 
talis. 

20 WYSS Nr. 34 zu 12;2. 
21 WYSS Nr. 218 zu 1265: ad hospitale sancti Francisci in Marburcn jus patronatus 

pertineat eeclesie memorate et eadem ecclesia per saeerdotes sui ordinis in divi. 
nis lideliter ae devote proeuretur officiis. 

22 Wyss Nr. 1;7; im gleichen Jahr wird auch ein dominus lohannes rector eeclesie 
genannt (Nr. 140); es ist nicht bekannt, ob Ludwig dutch Johannes abgelBst 
wurde. AufHillig ist, daB Johannes nicht als frater bezeidmet ist. 

2; WYSS Nr. 266. 
24 WYSS Nr. 484 u. 526. 
25 P. BRAUN: Der Beichtvater der Heiligen Elisabeth ~ Seitr. z. hess. Kirchenge

schichte, Erg. Bd. IV (19'11) 248. 
26 Der bei WySS Nr. 56 zu 12;6 genannte Hermannus Thelonearius scab in us trug 

den Namen .... ZollnerH
, vgl. Nr. 75 zu 1244: Hermannus dietus Thelonearius. Zu 

1248 wird er als BUrger bezeichnet, ebda. Nr. 84: Hermannus dietus Theionearius 
civis Marpurgensis, vgl. Nr. 88 zu 1248: Hermannus dielus thelonearius et Al. 
bertus Irater Rausteini, scabini ejusdem civitatis. 

27 DOBENECKER III Nr. 25. 
28 F. KtlclI: Quellen zur Rechtsgesdtidtte der Stadt Marburg I (1918) 5 und 488. 
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Stadt wurde von dem SchultheilSen, cler meist den ritterlichen Burgmannen 
entnommen wurde, und den Sch6ffen verwaltet~l!. Die Stadt wurde als civitas 
bezeichnet 30 . Die Inschrift des Siegels lautete: sigillum buriensium de Mar= 
burg 31. Die Bezeichnung als civitas, die zuerst 1248 bezeugt ist, weicht von 
der fruheren aIs oppidum ab. Caesarius van Heisterbach schreibt wiederhalt, 
daIS das Hospital "extra muros oppidi" und "juxta oppidum" gelegen habe s2

• 

Auch der Erzbischof von Mainz hatte denselben Ausdruck 1232 gebraucht 33. 

Es wird damals wiederholt ausdriicklich erkHirt, daIS das Hospital. die spatere 
Niederlassung des Deutschen Ordens, und die Elisabethkirche aulSerhalb des 
Oppidum gelegen haben, das sich auf dem Berge befand, wahrend jene Bau= 
lichkeiten im Tale lagen 34. Der Wechsel in den Bezeichnungen oppidum und 
civitas ist also zwischen 1232 und 1248 erfolgt. Da Marburg bereits vorher 
Stadtrecht erhalten hat, dUrfte dieser Wechsel nicht mit rechtlichen Magnah= 
men, sondern mit erheblichen baulichen V.eranderungen im Stadtgebiet zu'" 
sammenhangen. 

In dieser Beziehung ist folgende Quellenstelle zu beach ten. In einer Ur::: 
kunde, durch die Hilla, die Witwe des Marburger Burgers Rudolf Rink, 1271 

ihre Acker dem Deutschen Hause schenkte, werden civitas und oppidum 
nebeneinander genannt S5. Es wurden somit zwei Teile der Stadt voneinander 
unterschiedeni civitas und oppidum konnen im BewufStsein jener Zeit nicht 
dasselbe gewesen sein. Da aIs oppidum niemals die Burg bezeichnet ist, kann 
diese auen in jener Urkunde nicht gemeint gewesen ·sein. AIs einzige Erkla::: 
rung jener doppelten Bezeichnung bleibt die Annahme, -daIS civitas und oppi= 
dum verschiedene, nacheinander entstandene und nebeneinander liegende T eile 
der Stadt waren. Dabei ist die civitas gegenuber dem zuerst genannten oppir 
dum a19 ein neuerer Stadtteil aufzufassen; oder die Bezeichnung civitas be", 
zieht sich auf die gesamte Stadtanlage, in der das altere oppidum und neuere 
Ansiedlungen vereinigt waren. 

AIs ein weiterer Stadtteil wird zuerst im Jahre 1.260 die Neustadt erwahnt 
und zwar in einem Zusammenhang, der schen ihr langeres Bestehen vor= 
aussetzt 36. 

29 WySS Nr. 88 zu 1248 (scultetus, scabini ejusdem civitatis), 110 zu 1252, 137 zu 
1256, 170 zu 1260, 206 zu 1294. 

;0 WYSS Nr. 90 zu 1248: sigillo civitatis de Marthburgi Nr. 121 zu 1254. 
;1 KOCH Tafel I. 
;2 Caesarius: hospitale extra muros oppidi Marburg in vallis planiciei nam ipsum 

oppidum in monte situm erat, vgI. A. HUYSKENS: Des Caesarius Schriften uber 
die Heilige Elisabeth -+ Annalen d. Hist. Ver. f. Gesch. des Niederrheins 86 
(1908) ;8 u. 40. 

;; WySS Nr. 26: hospitale - - prope oppidum Marpurch. 
;4 Siehe Anrn. 32. 
35 WySS Nr. 266: agros meos civitati et opido Marpurg circumjacentes. 
36 WySS Nr. 166: questio super bonis Hermanni dicti Zolnere bone memorie civis 

in Marpurg, cujus heredes sumus, que in nova civitate Marpurg sita sunt, vide_ 
licet areis, domibus, ortis et aliaquacumque hereditate prefati H ermani - - . Im 
Jahre 1260 wurde dieser Streit zwischen dem Deutschen Orden und den Erben 





• 

Sch Schloj3 

L Lutherkirche 
K Kerner 
S Schule 
R R.athaus 
Fr Franziskanerklo(ter 
D Dominikanerklo(ter 
H Hiltwinspforte 
Ki Kilianskapelle 
Kt Ka/bstor 
[] ehem. Tore 
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B. Der stadtebaulidte Befund 

I. D a s a I t est e G elan d e d e r S t a d t 

Wahrend die srhriftlirhe Oberlieferung wirhtige Hinweise auf die rerhtlirhe 
Entstehung der Stadt Marburg bietet, reidtt sie nidtt aus, urn ihre stadte. 
baulime Ausgestaltung genauer zu erfassen. Zum Gltick gewahrt der stadte
baulirhe Befund Aufsrhlull. 

Wie neue Untersudtungen in mehreren deutsdten Undern ergeben 
haben, kann der Grundrill der Stadte, d. h. ihr stadtebaulirher Be
fund, weit mehr, als es bisher getan wurde, als Gesdtimtsquelle aus
gewertet werden 31. Die Begrenzung und die Aufeinanderfolge der Grund
stUcke, die GraISe und die Aufteilung der Baublacke, der Verlauf der ~traISen, 
ihre gerade Fiihrung, ihre Biegungen, ihr Anstieg und ihr Abstieg, die Zu
ordnung von NebenstraBen und Gangen zu den HauptstraISen, die Feststel
lung des Zwed<s der Strallen und aller sonstigen baulirhen Anlagen, die Lage 
und der UmrilS der Platze, die Lage der Kirdten, Rathauser, Tore und Mauem, 
der Burg des Stadtherm geben Aufsrhlull liber den Kern der stadtisrhen An
siedlung, die ZufUgung von Erweiterungen, von Neustadten und Neben
stadten. Dabei ist zu beadtten, daIS alle baulimen MaBnahmen unter bestimm_ 
ten Voraussetzungen und Absimten durchgefUhrt wurden. Vor allem kan
nen stadtebaugesch.imtliche Erkenntnisse nur gewonnen werden, wenn jede 
der StraBen und die Hafe der Hauser unmittelbar besimtigt werden; denn 
die vorhandenen alteren Stadtplane - dies gilt besonders fUr Marburg -
sind meist unzulanglich; dagegen ist es vorteilhaft, einen modernen genau 
vermessenen Plan mit Hahenlinien bei der Betrachtung des baulimen Be. 
fundes zu verwenden. 

A1s die aIteste baulirhe Anlage im heutigen Gebiet der Stadt Marburg ist 
- abgesehen von den nicht genauer bestimmbaren Anlagen auf dem Kessel
berg, der heutigen Augustenruhe - die Burg auf dem Sch10ISberg anzuneh
men. Sie ist zwar erst im Laufe der Jahrhunderte aus besmeidencn Anfan
gen zu ihrem gegenwartigen Umfang ausgebaut worden; doch war die Tat
sarhe, dall oberhalb des Lahntales auf dem SrhloBberge ein Sitz der Landes
herren sirh befand, aurh fUr die baulirhe Entwid<lung der bUrgerlirhen An. 
siedlungen zu ihren FuSen entscheidend. Diese konnten nur auf der sonnigen 
SUdseite des Berges angeIegt werden und muBten aum bequemen Zugang zum 
Flusse und zu einem Obergang Uber diesen haben. Dieser befand sim seit 
alters im Zuge der heutigen BrUcke nam Weidenhausen. Die Zufahrt zur 
Burg - es muBte von Anfang an dafUr gesorgt werden, daB nicht nUr FuB. 
ganger und Reiter, sondern aum Fuhrwerke zur Burg gelangen konnten -
wurde deshalb aum auf der Siidseite des Berges hergerichtet; es ist die heu. 

des Hermann beigelegt. Da dieser im Besitz der strittigen Grundstiicke bereits 
gestarben war, moB also auch die Neustadt schan var '1260 vorhanden gewesen 
sein. 

37 Ober die Auswertung van Stadtgrundrissen als Geschichtsquellen vg!. E. KEYSER.: 

Stadtegriindungen und Stadtebau in Nardwestdeutsdtland ('19S8). 
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tige Landgraf.Philipp .. Strage 37a• Sie £i.ihrt in mehreren Windungen vomMarkt .. 
platz hinauf. Die ritterlimen Dienstmannen werden zunamst in oder neben 
der Burg gewohnt haben. Erst als ihr Ausbau im 13. Jahrhundert das Ge. 
lande auf der Bergkuppe einengte, werden sie ihre Baulimkeiten an den 
Berghang, in das Gebiet der heutigen Ritterstrcille, verIegt haben. Sie deck ten 
somit zugleich den Zugang zur Burg und konnten jederzeit bequem zu ihr 
gelangen. Eine andere, weniger wimtige Verbindung bestand von der Burg 
zum Ketzerbamtal im Zuge des Hainwegesi dom kam ihr keine besondere 
Bedeutung zu, da dort zunamst weder eine grogere AnsiedIung nom ein 
Dbergang uber die Lahn vorhanden waren. 

Die von der Natur gegebene, verhaItnismaBig beste Stelle fur die Anlage 
einer burgerlichen Niederlassung war der heutige Marktplatz. Er war und 
ist zwar auch heute nom keineswegs gunstig fur einen Aufenthalt und eine 
Oberquerung, denn das Gelande fallt dort von der RitterstraBe bis zum Rat: 
haus von 225 auf 21.0 m ab; auch senkt es sich von dort bis zur Lahn nom .. 
mals urn 30 m. Es konnte jedoch von der Ketzerbam am Rande des Steil= 
hanges zum Pilgrimstein im Zuge des Rotengrabens, der Strcille am Renthof 
(fruher zeitweise aum Neustadt genannt), der Neustadt und der Wettergasse 
eine StraBe dem Marktplatz zugefiihrt werden. Die Anlage eines Platzes 
weiter oberhalb an der Ritterstrcille und weiter unterhaIb am Hirsmberg ware 
wegen der dortigen Abschussigkeit des Gelandes unmoglich gE:wesen. Das 
gleime gilt fur das Geliinde am Heumarkt und an der Hofstatt. Dagegen bot 
sich der Hang oberhalb der Hofstatt zur Heranfiihrung einer StraBe von 
Orkershausen her an. Van Anfang an muBten auf dem Marktplatz Erdbewe. 
gungen und Aufschuttungen durmgefuhrt werden, damit auf seiner unteren 
Haifte Wagen und Buden aufgestellt werden konnten. Ebenso war es not. 
wendig, bei dem Ausbau der Stadtsiedlung und der Zunahme des Marktver. 
kehrs eine Verbindung zur Lahnfurt durm die Reitgasse herzustellen. Indem 
sie dem sich neigenden Gelande durch mehrere Biegungen angepaBt wurde, 
konnte der Steilabfall des Hirschberges umgangen werdeni denn dieser konnte 
nicht mit schweren Lastwagen befahren werden. Die Platzgestaltung und der 
StraBenbau standen somit schon am Beginn der stadtebaulichen Entwicklung 
Marburgsi die Grundfladte, auf der es sich erhob, war eine kiinstliche 
Smopfung. 

2 . Der Marktplatz und seine Umgebung 

Nam der Durmfuhrung jener stiidtebaulimen MaBnahmen lag der Markt. 
platz auf einem leimt abfallenden, aber fur Fuhrwerke bergauf und bergab 

37a Diese Auffassung hatte auch KARL JUSTI : Das Marburger SchloS (1942) 3. 
Auch auf seinen Modellen vom altesten Zustand der Burg (Abb. 24-27) ist 
der Aufgang auf der SUdseite angegeben. Die meist verwerteten Nachrichten 
liber die Herstellung eines Zugangs zum SchloS auf der SUdseite beziehen sich 
auf die Ende des 15. Jhdts. hergerichtete Zufahrt zum damals neuerbauten Wil. 
helmsbau vom Ausgang der Landgraf.Philipp.Strage auf den Plat!o vor dem 
SchloS. Vormals erfolgte die Zufahrt liber diesen hinweg auf der Nordseite 
der Burg entIang bis zum Eingang des Innenhofes; vgl. JUST! 58. 
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befahrbaren Gelande. Ihm wurde der Verkehr von der Lahn durch die Reil. 
gasse und von Oc:kershausen durch die BarfiH~erstrage zugeleitet. Ebenso war 
er von der oberen Lahn an der Elisabethkirche vorbei und aus dem Ketzer
bachlal durch den Rolen Graben, die Wettergasse und die Marklgasse (die 
frUher Kdimergasse hieg) bequem zu erreichen. Auch zur Burg konnte man 
VOn ihm aus gelangen. Der Marktplatz ist somit der verkehrsmagige Mittel
punkt der gesamten Stadtanlage geworden und diirfte bereits seit jener Zeit 
besiedelt worden sein, in der die ersten Kaufleute und Handwerker im Schutze 
der Burg in Marburg sich niedergelassen haben. Es fiihren auch mehrere nicht 
befahrbare Gange auf ihn zu, so dag er von alIen Seiten auch zu Fug be
quem erreimt werden kann. Im ganzen sind heute 1.1 Zuwege zu zahlen. 

Trolz der Einebnung des Gelandes konnle der Marktplalz nichl regelmaBig 
angelegt werden. Er hat somit weder eine gleimmagige gradlinige Begren_ 
zung, nom haben die an ihm gelegenen GrundstUc:ke die gleime Grogei einige 
springen vor, andere zurUck, was bei einigen im Laufe der Jahrhunderte ge
wech.selt hat, wie die Ausdehnung ihrer Keller zeigt. Die Hiiuserfronten ver
laufen in versmiedenen Winkeln zueinander. Ihre einzelnen Absmnitte sind 
ersl nach und nach enlslanden. Weder der Marktplalz noch die 51adl im gan. 
zen konnen somit auf einen einheitlichen Griindungsplan zuriickgefiihrt wer
den. Mandterlei Unregelmagigkeiten geben Hinweise auf die allmahlidte Ent_ 
stehung des Marktplatzes und der anliegenden Stragen. 

Wenn man sich vorstellt, dag die den Markt heute umgebenden Baublocke 
urspriingHch nicht vorhanden waren, so ergeben sim fUr die erste Planung 
einer Marklslatte an dies er 51elle folgende durch das Gelande bedingle Mog. 
lichkeiten. Die Zufahrt von Westen konnte nur im Zuge der heutigen Bar
fuBerslraBe erfolgen, denn knapp sudlich von ihr WII das Gelande sehr sleil 
ab, wie es die obere Hofstatt und die sUdwarts gerichteten Querstragen zei
gen. Auch nach Nor-den zu konnte der Stragenzug kaum versmoben werden, 
da das Gelande dort stark ansteigt. Die Einmiindung der BarfUgerstrage auf 
den Marktplatz war somit nur an der heutigen Stelle durch die ehemalige 
"Kurze Strage" moglidt. Ihr besonderer Name beweist, dag sie frUher nimt, 
wie heute, als ein Teil der BarfUfSerstrage betrachtet wurdei sie war friiher 
bebaut als diese. Der Verkehr zur LahnbrUcke und zur Reitgasse hatte zwar 
auch durch die heutige Aulgasse gefiihrl werden konnen, doch sprach da. 
gegen sicherliffi der Umstand, dag in diesem Falle die an sim nicht allzu 
groge Flame des unteren Marktplatzes hiitte Uberquert werden miissl'n und 
der Verkehr ganz nahe an den 51eilabfall zum Hirschberg herangefuhrl wor. 
den ware. Es war daher zweckmagiger, den Verkehr von der Kurzen StraBe 
aus in gerader Richtung Uber den Marktplatz hinweg zu leiten und dadurch 
aum den Ansmlug an die StraBe zur Ketzerbach hin zu gewinnen. Die Markt
gasse, welche den Platz mit der Wettergasse verbindet, ist mehr nam dieser 
als nach der Reitgasse zu ausgerichtet; und dies war frUher nom mehr der 
Fall, als das heutige Grundsluck Nr. 18 nichl, wie heule, bebauI war. Die Fuhr. 
werke konnten daher leichter nach links zur Wettergasse als nach remts zur 
Reitgasse umsmwenken. Auch der Wagenverkehr war bequemer nam Norden 
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aIs nam SUden durmzufUhren, da die Wettergasse leicht ansteigt, wahrend 
die Reitgasse alsbald abfalI!. Die Wettergasse bildet somit die eigentliche 
Fortsetzung der BarfiillerstraBe. Mit RUcksimt auf dlese Verhaltnisse lag es 
nahe, einen groBen Baublock zwischen den Marktplatz und die obere Reit" 
gasse zu legen. Er konnte wegen des Steilabfalls im SUden der Aulgasse nicht 
weiter sUdwarts vorgesmoben werden; die Aulgasse verlief an der oberen 
Kante des AbfalIs, an dessen Fuge der Platz mit der KilianskapelIe Iiegt und 
fUr diese wohl auch erst eingeebnet worden ist. 

Der Baublock auf der Westseite des Marktplatzes konnte weniger ausge
dehnt werden, da er nam Norden durch die Kurze Gasse und nach SUdwesten 
durch den AbfaII des Gelandes zur Hofstatt hin begrenzt wurde. Die schrage 
Lage des Baublockes mit den GrundstUcken Nr. 8 und 1.0 ergab sich daraus, 
daB das Eckgrundsttick an der Kurzen Gasse rechtwinklig begrenzt wurde; 
dadurch wurde zugleich die MarktBache an dieser StelIe verbreiter!. Auf der 
Flache des heutigen Rathauses sind zunachst keine groBeren Gebaude errimtet 
worden. Es wurden dort kleine, fortnehmbare Marktbuden aufgestelIt. 

Die geradlinige Fortsetzung der Front des Baublockes zwischen der Aul. 
gasse und der Marktgasse bergauf ist planmaBig und mUhelos erfolgt. Die 
mehrfache Unterbrechung der dort gelegenen Baublocke durch schmale Ginge 
zwismen dem oberen Markt und der Wettergasse ergab sim aus mehreren 
GrUnden. Diese Gange dienten, wie auch sonst, als Feuersdmtz; sie erleim. 
terten ferner den Zugang zum Markt von der Wettergasse aus und ermog" 
lichten, die langen Seitenfronten der Hiiuser aum seitlich zu betreten. SmlielS: 
lirn. konnte die AbschUssigkeit des Gelandes leimter ausgeglimen werden, 
indem die einzelnen Gebaude auf beschrankter Grundflame in geringen Ab. 
standen voneinander errimtet wurden. 

Die Markt. = Kramergasse war, wie es auch bei Kramergassen in anderen 
Stadten der Fall war, ursprUnglich zu beiden Seiten durm mehrere smmal. 
frontige Hauser besetzt. 

Gegentiber der Geradlinigkeit der Ostfront des Marktplatzes falIt die Auf. 
spaltung der Westfront auf und bedarf der Erklarung. Die wenigen Grund .. 
stUcke, die am Zugang zur NikolaistraBe liegen, haben dieselbe Frontstellung 
wie die Hauser sudlich der Kurzen Gasse. Die weitere Fortsetzung der geraden 
Front in dieser Richtung hatte aber nicht nur zu groBen baulichen Scllwie
rigkeiten gefUhrt, weil sdlOn beim GrundstUck NikolaistraBe Nr. 9 der An,. 
stieg des Gelandes auch heute noch nur durm eine Treppe Uberwunden wer
den kann, sondern er hatte auch den Marktplatz unnotig verbreitert. Die 
tlffnung der Marktfront durch die Nikolaistrage war erforderlich, um 
dort Platz fUr weitere Hauser zu schaffen und spater den Zugang vom Markt 
zur oberhalb gelegenen Pfarrkirche zu ermoglichen. Ein anderer Zweck w<\r 
fUr diese StraBe nicht gegeben. Sie fUhrt auch heute nicht weiter als bis zum 
Kir<:nplatz, weder zur Burg hinauf noch zu einem anderen Teil der Stadt; sie 
hieB einst Schneidersberg und ist erst seit dem 1.9. J ahrhundert nam einem 
Personennamen umbenannt worden. 

Der obere Teil des Marktplatzes unterscheidet sich von dem unteren Teil 
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dutch den starkeren Anstieg des Gelandes, die zunehmende Verengung und 
die unregelmaBige Fiihrung der Hiiuserfronten auf seiner Westseite. Er diente 
zuniimst nur als Zuweg zur Burgmannensiedlung in der Rittergasse und als 
Auffahrt Zllt Burg. Vielleicht wurden auf seiner Westseite anfangs nur einige 
Marktbuden aufgestellt, die erst im Laufe der Zeit auf. und ausgebaut wor
den sind. Auffallig ist die groBe Frontbreite der Grundstlicke Nr. 15 und 16; 
vielleicht sind sie auf dem Grund und Boden mehrerer alterer Marktbuden 
erbaut worden. Da das EckgrundstUck Nr. '12 einen rechteckigen GrundriB 
hat, ergab sim aus seiner Vorderfront die schdige FortfUhrung der Fronten 
def anliegenden Grundstiicke bis Zllt Steingasse. Aus def Stellung des Eck. 
grundstiickes ist zu erschlieSen, daB es erst errichtet wurde, als die Nikolai
straBe schon vorhanden war oder angelegt wurde. Die Front der Grundstiicke 
Nr. 1.8, 20 und 22 zwisrnen der Steingasse und der RitterstraSe verBiuft fast 
in derselben Rirntung wie die gegeniiberliegende Front der Grundstiicke Nr. 13 
(50nne), 14, 17, 19 (Hirsch), 21-24, ist jedoch ein wenig nach Nordwesten 
zuriickgenommen. Oieses deutet darauf hin, daB die Zufahrt zur RitterstraSe 
bei dem Anstieg des Gelandes erleichtert werden sollte. Dagegen kann nicht 
mit Sicherheit entschieden werden, ab der abere Markt zeitweise nur bis zu 
einer Linie zwismen der Steingasse und dem ihr gegeniiberliegenden Gang 
bebaut warden ist und dart einst durch ein Tar abgeschlassen war. 

Der untere und der abere Markt waren auf der Strecke zwischen der Ni .. 
koiaistraSe und dem Brunnen lange durch eine Mauer getrennt. In ihr waren 
Gewolbe ("Kavat") eingebaut. Oberhalb der Mauer befand sich das Markt. 
gericht und der nKak" :nb. Das Gericht wurde dart, "uf den Komp", nach im 
16. Jahrhundert abgehalten. Das Gewolbe wurde 1830 abgebrochen. Die 
Mauer wurde damals durch eine doppelte Stufe ersetzt und erst 1.861. besei .. 
tigt 38. Oer ohere Markt wurde im 14. J ahrhundert als "Salzmarkt" bezeich. 
net. Auf dem Markt hefand sim ein steinernes Haus, das 1.257 dem Schoffen 
Konrad gehorte, der ein Oienstmann des Landgrafen war 3i• Am Anfang des 
15. Jh. halte der Landgraf eine " hllsunge" auf dem Markt (wohl Nr. 10); da 
diese sawie die dort befindHchen Brat .. , Fleisch- und Sdmhsmirne und andere 
Bauten den Marktverkehr behinderten, lieS Landgraf Ludwig I. 1419 alle diese 
Baulichkeiten zur VergroBerung der MarktAame abbrernen 40. 

Oer abere Markt lauft in die Mainzergasse aus; sie ist deutlich eine Sack
gasse und eine soldte auch stets gewesen. Sie ist wahrsmeinlich erst nach und 
nam mit Hausern besetzt warden, namdem die anfangs van der Wettergasse 
emporgezogenen Befestigungen an dieser Stelle abgebrochen wurden. GroBere 

37b W. KOLBE: Marburg im Mittelalter (1879) 32. G. RUMl'F: Marktbrunnen und 
Marktplatz -+ Festscru. zum Brunnenfest in Marburg (1951) 5 ff. 

38 W. BtiCKING: Geschichtliche Bilder aus Marburgs Vergangenheit (1901) 106 f. Die 
Mauer auf dem Markt ist noch zu erkennen auf dem Olgemalde von Striegel aus 
dem Jahre 1820, vg1. F. KUCH U. B. NIEMEYER aaO. 63. 

39 WYSs Nr. 148: Conradus de domo lapidea - - burgensis in Marpurg. Das 
"steynerne HusM wird auch 1334 erwahnt. 

40 F. KOCH: Quellen zur Rechtsgeschichte der Stadt Marburg (1918) Nr. 84. 
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Anlagen waren und sind auch heute auf diesem Gelande nicht magtich, weil 
es zum Schloll hin steil ansteigt und zur Wettergasse scharf abUllt. Die 
Gasse staBt im Norden gegen einen Felsriegel, Uber den einst die jUngere 
Stadtmauer zum SchloB hinauf hinweggefUhrt wurde. Eine kleine Pforte er'" 
maglichte bei Bedarf, vornehmlich bei kriegerischen Ereignissen, den Gang 
var die Mauer. Als Verkehrsweg hat die Mainzer Gasse niemals gedient. Ihr 
Name diirfte auf einen Personennamen oder die Bezeichnung eines Gasthofes 
zurUckzufUhren sein. 

Das Gelande zwischen der NikolaistraBe und der RitterstraBe wird durch 
die beiden IISteingasse" genannten Stra.BenzUge aufgeteilt. Es diente nur 
Wohnzwecken. Der Name der Steingasse wird auf das an ihrem Zugang ge .. 
legene "Steinhaus" zuruckgefuhrt. Ihre PHasterung lallt darauf schliellen, dall 
sie fUr den Wagenverkehr zur RitterstraBe und von dort auch wohl zur Burg 
hin benutzt worden ist. Von der Steingasse fiihrt zur NikolaistraBe ein kur
zer Weg und eine Treppe zwischen den Grundstiicken NikolaistraBe Nr. 8 
und 9. Neben dem Grundstiick Nikolaistralle Nr. 9 befindet sich der Rest 
einer alten Mauer. Gegeniiber der Treppe ist auf dem Grundstiick Nikolai .. 
straBe Nr. 7 eine alte Bauliicke zu erkennen. Sie deutet an, daB dort eine 
Siedlungsgrenze, vielleicht auch eine Befestigung war, die bis zum Heumarkt 
verlief, wo sicherlich einige Zeit ein Abschlull der Marktsiedlung sich befun. 
den hat. 

Die NikolaistraBe wurde vom Markt aus bebaut, auf ihrer Siidseite zu
nachst nur bis zum Grundstiick Nr. 3 (Hochzeitshaus) und auf der gegen
iiberliegenden Seite auf den Grundstiicken Nr. 8 und 6, spater aum auf den 
Grundstiicken Nr. 4, 2, 1, denen gegenuber der Schneidersberg steil abfallt. 
Die NikolaistraBe miindet auf den Kirmplatz zwischen dem Schulhaus, das an 
dieser Stelle bereits im 1.3. Jahrhundert vorhanden war, und dem Kerner; 
von dort flihrt ein smmaler Gang zur oberen Steingasse und weiter zur Rite 
terstra.Be. 

Vor der Pfarrkirdte befand sim der Friedhof, der zu 1.249 erwahnt wird 41. 

Der Friedhof war bis 1.824 dun:h eine Mauer mit Tor abgeschlossen. Auf ihm 
fanden Versammlungen der Burgerschaft statt. Neben der Kirche befand sich 
der Kerner. Er diente zur Aufnahme der vom Friedhof entfernten Gebeine. 
Im ~rdgeschoB wurde im 1.4. J ahrhundert eine Heiligkreuzkapelle eingerichtet. 
Auch im oberen Stockwerk befand sich eine Kapelle und die erstmals 1335 
bezeugte Ratsstube. Nachdem das Dam des Kerners 1456 abgebrannt war, 
wurden die Sitzungen des Rates zunamst in das obere GesmoB des gegen .. 
iiberliegenden Schulhauses verlegt. Ein neues Smulhaus wurde 1.527 einge .. 
rimtet, nachdem der Rat im Jahre zuvor das neue Rathaus am Markt be .. 
zogen hatte. Det Bau dieses neuen Rathauses wurde 1510 beschlossen und 

41 Begriibnisse fanden dort bis 1.783 statt. Der Friedhof wurde 1829 eingeebnet. 
Der neue Friedhof vor dem BarfliBertor bestand seit 1568 und wurde 1865 ge. 
sdtlossen. Vgl. W. BUCKING: Gesdtidtte und Besdtreibung der lutherischen Pfarr. 
kirdte in Marburg (1899) 5. 
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der Grundstein am 29. Marz 1512 gelegt. Det Bau wurde erst 1527 Eertig 41&. 

Die PEarrkirme war am Anfang des 1.3. Jahrhunderts auf einem kUnstlich 
eingeebneten Platz erbaut warden. Indem auf ihrer Nordseite der gewach. 
sene Fels Zll einer Mauer abgetragen wurde, konnte oberhalb van ihr die 
RitlerslraBe angelegl und bebauI werden. 

3. Die W e I I erg ass e u n d die N e u s I a d I 

Wie bereits dargelegt wurde, ist die Wettergasse und ihre Fortsetzung, 
die Neustadt, die FernstraBe vom Marktplatz nam dem Norden. Sie vermit", 
lelle den Verkehr zum Kelzerbachlal und zu der dorl gelegenen Niederlaso 
sung des Deutschen Oedens, van dart aus zur Lahnfurt bei der heutigen Bahn
hofsbriicke und weiter in Richtung Col be, Kirc:hhain, Fritzlar und Kassel. Det 
Name des Kesseltores am nordlichen Ausgang der Neustadt konnte daher auf 
Kassel hin deuten; er wird jedoch auch auf ein castrum bezogen, das auf der 
,..KasselnburgH

, der heutigen Augustenruhe, vermutet wird 4! . 

Die Wettergasse steigt von der Marktgasse aus bergan und hat daher aum 
eine Abbiegung bei den Grundstiicken Nr. 22126. Sie weist einen oberen nord • 
limen Teil und einen unteren siidlichen Teil auf. Die Grenze Hegt dort, wo 
die frUhere Judengasse (jelzl SchloBsleig) mil mehreren Treppen sehr sleil 
zur Mainzergasse hinauffiihrt. Zwischen den Grundstiicken Wettergasse 
Nr. 11 und Mainzergasse Nr. 24 befindet sim gegeniiber dem Grundstiick 
SchJoBsteig Nr. 3 der Rest einer alten Grundstiicksmauer. Von der Siedlungs
grenze fUhrl die Engegasse (friiher Dreddoch genannl) zwischen den Grund. 
stiicken Nr. 16 und 17 steil bergab zum Pilgrimstein. 

An die Wettergasse schlieBt sim an dieser Stelle die Neustadt an. Zwismen 
beiden lag die Hiltwinspforte oder das Werdertor, das nam dem nahen Dorf 
Wehrda benannt ist. Es lag genau auf der mit Recht so genannten Wasser
scheide, dorl wo die Neusladl bergab verliiufl und die SlraBe Am Renlhof 
bergauf sich abzweigt. Die neben dem Grundstiick Wettergasse Nr. 41 nom 
vorhandene Bauliicke weist auf die alte Unterbremung der Hauserfornt an 
dieser Stelle hin. Das gleiche tut der Brunnen auf der Westseite. Wegen des 
slarken Abfalles des Geliindes hal die Neusladl eine groBere Abbiegung bei 
dem Grundstikk Nr. ,S. Der Renlhof zweigl zwischen den GrundslUcken 
Neusladl Nr. 43 und Nr. 5 ab. Die Neusladl war nach Norden durch das 
smon genannte Kesseltor abgeschlossen. 

Der StraBenzug der Wettergasse und der Neustadt weist somit eine mehr .. 
fame Verlangerung auf. Der erste BauahsmniU reichte im Verlauf der unteren 
Wettergasse von der Marktgasse bis zum SchIoBsteig. Der zweite BauabsdtniU 
von dort im Verlauf der oberen Wettergasse bis zur Wasserscheide. Der 
driUe Bauabsmnitt umfaBt die Neustadt his zum Kesseltor. Dort schlieBt sich 
aaBerhalb der alteren Stadtanlage ein vierter BauabschniU an, der Steinweg 

41a H. P. LACHMANN: Marburger Rathauser -+ Festschr. zum Brunnenfest in Mar
burg (1961) 51 If. 

4' Ober die Kasselnburg vg!. E. E. Slengel -+ ZHG 70 (1959) 99 [435] . 
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und der Rote Graben. Der Verkehr scheint zunachst durch den rechtwinklig 
bergab verlaufenden Roten Graben erfolgt zu sein. Der Steinweg wurde wohl 
erst am Ende des '3. Jahrhunderts aus dem yon West nach Ost abfallenden 
felsigen Gelande herausgeschlagen. Beide StraBenzUge treffen sim am unteren 
Ende des Roten Grabens und verlaufen durch den unteren Steinweg zur 
Ketzerbach. 

4. Die Rei t gas s e 

Von der MarktstraBe zweigt nach Siiden der Weg zur Lahnfurt ab, die 
Reitgasse. Ihre Bedeutung und ihr Verlauf ist durch das GeIande bedingt: 
sie vermittelt die Auffahrt von der LahnbrUcke zum Markt und Uberwindet 
den steilen Anstieg durm eine ausgreifende Ausbiegung nach Nordosten; 
diese diirfte alter sein als die Bebauung der ansmlieBenden steil abfallenden 
kiinstlich hergestellten T errasse, auf der seit 1290 das Dominikanerkloster 
erbaut wurde. 

Die Reitgasse hat einen unteren Absdmitt vom Lahntor bis zu dem Platz 
an der Nordfront der Dominikanerkirche, einen mittleren Absdmitt von dort 
(Nr. 4, Cafe Vetter) bis zu dem Vorsprung der Hauserfomt bei Nr. 6 (Cafe 
Markees) und einen oberen Abschnitt von dort bis zur Marktgasse. Die 
GrundstUcke Nr. 4-6 dUrften erst spat angelegt sein. Die Grundstiicke Nr. 7 
(Elwert) bis '4 (Bopp) sind im Zusammenhang mit denen, die in der Wetter. 
gasse bis zur Engen Gasse hin liegen, bebaut worden und zwar auf dem Ge
lande einer alteren Stadtmauer. Die beiden oberen Bauabsdmitte sind jUnger 
als die Bebauung des Marktes. 

Die Kilianskapelle gehart zu der Marktsiedlung. Sie Hegt auf einer nam 
SUden abfallenden Flame; diese ist von der unteren Reitgasse nur durch 
schmale Gange Uber Treppen zuganglich. Auch die Verbindung zum Markt 
erfolgt durch eine Treppe zur Aulgasse und durch jene Treppe, die vom 
oberen Hirschberg zum Markt Whrt. Eine Zufahrt mit Wagen ist somit vom 
Markt her nimt maglim und aum von der mittleren Reitgasse smwierig. Die 
Kapelle liegt abseits yom Verkehr. Vor der Ausgestaltung der heutigen Rat. 
hausterrasse konnte sie von der Hofstatt erreicht werden. Ein Friedhof war 
wohl nicht vorhanden, da die Toten lange Zeit nom Oberweimar gebracht 
wurden. Die Zeit der Erbauung der Kilianskapelle ist nicht bekannt. Bei 
ihrer Nachbarsmaft zum unteren Marktplatz und zur StralSe nach der Lahn
furt ist zu vermuten, daB sie das altere der beiden Gotteshauser ist, die zum 
Jahre 1222 bezeugt sind. Auch der Kilianskult weist auf friihere Zeiten hin "3. 

Die Kapelle wurde wahrsmeinlich gleichzeitig mit den Anfiingen der Markt
siedlung in der Mitte des 12. Jahrhunderts errichtet und ist, wie das auf ihrer 
Westseite gelegene, zugemauerte Portal zeigt, am Anfang des 13. Jahrhun
derts umgebaut worden. 

43 Ober den Kilianskult vg], H. WElCEL -. SIl. f. dt. landesgeschichte 92 (1956) 
41 3. 
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5. Die BadUllerstralle 

Die westliche Erweiterung der Marktsiedlung, die BarfiiBerstraBe, ist vom 
Markt aus bebaut worden. Sie steigt vom Plan zum Markt hin leicht an und 
weist daher bei den Grundstiicken 36/37 eine Biegung nam Nordosten auf, 
welche den Durchblick vom Plan zum Markt verhindert. Die Stralle liegt 
auf mittlerer Hanglage, so daB die Baublocke auf ihrer Nordseite teilweise 
bis an die Terrasse des Kirchplatzes hinauf und die Baublocke auf ihrer SUd. 
seite bis zur Untergasse hinab sim erstrecken. 

Die Bebauung begann am Markt und zwar zunamst auf der Strecke zwi. 
smen dem Markt und dem Heumarkt. Sie hieS friiher Kurze Gasse und urn
faBte die Grundstiicke Nr. 55, 53 und 5' auf der Nordseite und N:. 54, 52 
und 50 auf der SUdseite. Die Aufteilung der GrundstUcke ist auf beiden Sei. 
ten ziemlich gleichmiiJlig. Da das Gelande auf der SUdseite hinter dem Grund. 
stiick Nr. 50 zur Hofstatt hin stark abfallt, konnte diese StraBenseite nicht 
weiter bebaut werden. Die Marktsiedlung hat daher nur bis zu dieser Stelle 
gereimt. Der schmale, jetzt verschlossene Gang, der zw1schen den Grund
stUcken BarfUBerstralle Nr. 49 und 5' zur NikolaistraBe fUhrt, deutet die 
Grenze der Bebauung auf der Nordseite an. Oer Baublodc Nr. 49 wurde spa
ter angefiigt. Der steile Abfall des Gelandes vom heutigen Schneidersberg zur 
Hofstatt diente als natiirlicher AbschluB der Marktsiedlung. 

Im weiteren Verlauf der BarfiiBerstraBe fallen auf der Nordseite die Vor
sprUnge der beiden Grundstiicke Nr. 40 (Ide) und Nr. 39 (Wegerich) auf. 
Oiese sind, wie die Keller zeigen, dadurm entstanden, daB die Fronten der 
Grundstiicke in die StraBe hinein vorgescnoben worden sind ..... Es foIgt eine 
Abbiegung der StraBe nach Nordwesten. Der weitere Verlauf der StraBe zeigt 
eine gleimbleibende 5traBenbreite und gerade Hauserfronten. Nacn Norden 
verlaufen drei schmale Gange zum Riibenstein, nach 5iiden hin zur Unter
gasse die Langgasse, die Krebsgasse und die Augustinergasse. Dadurm wur
den drei langgestreckte BaublOcke gebildet, welche die Aufteilung des Gelan. 
des zwischen der BarfiiBerstraBe und der Untergasse auf dieser Strec:ke deut
Bch von dem oberen Abschnitt unterscheiden, dessen stidlicher Baublock durch 
die Hofstatt begrenzt wird und daher viel ktirzer ist. Aum liegen zwischen 
den Grundstiicken der BarfiiBerstraBe und denen der Hofstatt groBere HOEe. 
Es konnte daher stadtebaulich ein oberer Abschnitt der BarfiiBerstraBe zwi. 
schen Heumarkt und Wendelgasse und ein unterer Absdmitt zwiscnen dieser 
und der Augustinergasse unterschieden werden. 

Der Baubloc:k zwismen der Augustinergasse, der Untergasse und dem Plan 
ist durch einen Gang quergeteilt. Auffallig ist der leichte Vorsprung der Front 
der Grundstiic:ke BarftiBerstraBe Nr. 17-13i dcxh scneint diese Front erst 
spater vorgesmoben zu sein, denn zwismen der Augustinergasse und der 
Krebsgasse war urspriinglich offenes Gelande, auf dem einige Zeit die west· 
liche Stadtbefestigung sim befunden hat. Reste eines Grabens wurden auf 
dem Grundstiick Augustinergasse Nr. 2'/. (Konrad) aufgefunden. Ein Ab. 

44 Nach freundlicher Mitteilung von W. Gorich. 
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sdUull durfte zwismen den Grundstucken Nr. 24/26 auf der sudseite und 
Nr. 25127 auf der Nordseite gelegen haben. spater smeint die Bebauung der 
StralSe zwismen der Augustinergasse und der Kugelgasse bis zu einem Tor 
vorgeschoben zu sein, das zwischen den Grundstiicken Nr. 1.311.4 gelegen hat. 

Dort beginnt ein weiterer Absmnitt der BarHillerstralSe, der bis zum Bar
flilSertor reicht. Dieses wurde zusammen mit der Stadtmauer in der Mitte des 
13. Jahrhunderts erbaut, im DreilSigjahrigen Krieg gesprengt, 1.660 wieder 
erbaut und 1884 abgebrochen. Auf der Innenseite des T ores liegen auf der 
Nordseite die Grundstiicke Nr. 2 (Imhoff, heute Pfeiffer) und Nr. 3 (Krafft, 
16. Jhdt.). Diesem smliellt sich ein smmales GaSmen an, das zum Kugel. 
haus hinauffiihrt. Es konnte einst durch eine eiserne Kette, deren Reste am 
Haus Nr. 3 nom erhalten sind, gesperrt werden. Es folgt das breite Grund~ 
stiick Nr. 4 (im '9. Jhdt. Wohnhaus von F. A. Lange). Zwismen den Grund. 
stiicken Nr. 5 und 6 fiihrt ein schmaler, jetzt verschlossener Gang zum Rii
benstein. Die Grundstii<ke Nr. 5-8 haben Vorbauten, in denen friiher Schmie: 
den untergebracht waren. Das GeHinde auf der Siidseite des T ores nahm das 
Franziskanerkloster seit 1.234 ein. Hinter ihm, am Plan, fiihrt mit einer Bie
gung abwarts ein alter Weg, die Untergasse, zur Lahnfurt und _briicke. Auf 
der anderen Seite zweigt die Kugelgasse bergauf ab. Sie fiihrt seit der Er .. 
richtung der Kugelkirche am Ende des 15. Jahrhunderts zu dieser hin und 
wurde daher auch nach ihr genannt; doch diirfte sie viel alter sein, denn sie 
vermittelt den Verkehr auch zur Pfarrkirme und weiter oberhalb zum Kalbs~ 
tor und von dort zur RitterstraBe. Denn diese war und ist sonst nUr vom 
oberen Markt her zu erreichen. Die Kugelgasse biegt bei dem Grundstiick 
Nr. 1.8 nach Westen ab. Von dort fiihren 11 Stufen zu dem Riibenstein ge
nannten Gang, der, wie seine ostlimen Fortsetzungen, die hintere Front der 
Baublocke in ,der BarfiiBerstraBe dem Berge zu begrenzt. Gegeniiher dem 
Grundstiick Kugelgasse Nr. 16 liegt der Zugang zu der Hinterfront des Grund. 
stuckes BarfiiBerstraBe Nr. 4. 

Vor dem Barfiillertor steigt das Gelande nam dem smlollberg ebenso steil 
an, wie es nach der UniversitatsstraBe zu stark abfallt. Das HeugaBchen Whrt 
bergauf zur oberen SybelstraBe, das HaspelgiiBchen am Friedhof entlang zur 
UniversitatsstraBe hinab. Die StraBe selbst senkt sich allmahlich bis zum 
heutigen Wilhelmsplatz hin. Kurz vor der stelle, an welmer die stralle Roten. 
berg nach Westen abzweigt, lag ein auBeres BarfiiBertor; es wird zu 1.580 
genannt. Die StraBe war bis zu diesem Tor hin nur locker bebaut. Die dor
tigen Hauser wurden im DreiBigjahrigen Krieg zerstort. Wann das Tor ver
schwand, ist nimt bekannt. An der Wegegabelung zum Wilhelmsplatz und 
zum Rotenberg lag lange eine Nikolauskapelle. Die Strecke zwischen ihr und 
dem Wilhelmsplatz hieB "Am heiligen Kreuz". Es befand sim also dort ein 
Kruzifix, wie es auch an anderen Orten vor dem Tore vorhanden war. 

6. D erR ii ben s t e i n 

Weitere AufsdUusse uber die allmahlime Besiedlung des Gelandes auf 
der Nordseite der Barfi..i.BerstraBe bietet der Verlauf des Riibensteins. Seine 
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heute durchlaufende Bezeichnung vom Sduteidersherg his ZUt Kugelgasse, 
ftUher bis zum Kugelhaus und ZUt Stadtmauer, darE nimt zu der Meinung 
verleiten, daIS er eine einheitliche hauliche Anlage darstellt. Es ist kein dutch
gehender Verkehrsweg und ein solmer aum niemals gewesen, denn er kann 
gat nicht in einem Zuge befahren werden, da seine einzelnen Teile nur dutch 
Stufen miteinander verbunden sind. Er bildet die nordliche Begrenzung def 
Baublocke in der BarfiiilerstraBe. J e namdem diese angelegt und bergauf zu 
der steilen Rampe des Friedhofes hin ausgedehnt wurden, entstanden mehr 
oder weniger vcr_ oder zuriickweichende Hintergassen. Sie sind durm die 
Gange Zll erreichen, die ven der BarfiiBerstraSe abgehen und den Zugang 
zu den seitlichen Eingangen der Grundstiicke und zu ihren Hintergebauden 
ermoglichen. 

Det erste und wohl alteste Absdmitt dieser Hintergange erstreckt sim von 
dem Smneidersberg bis zux Wendelgasse und enthalt nom heute meist nur 
smuppen und stalle. Das stattlicne Wohnhaus Nr. 3 an der Ecke der Wen. 
delgasse ist eine auffaUige Ausnahme. Von dem obersten Ende der Wendel. 
gasse fiihrt eine Wendeltreppe durm einen turmartigen Bau zum Kirdt
platz hinauf. Die Gasse ist nam dieser Treppe genannt; sie ermoglicht den 
scnnelIen Zugang von der BarfiiilerstraBe zur Pfarrkircne. 

Der zweite Absmnitt des RUbensteins begrenzt den Baublock zwisdten der 
Wendelgasse und dem nadtstfolgenden namenlosen Gang, in dessen Ver
langerung die Langgasse verlauft. Wahrscheinlidt hat diese ihren Namen da
von, daB sie zusammen mit jenem Gang besonders lang ist. Oenn auf der 
Strecke von der BarfUBerstraBe zur Untergasse ist sie nimt langer als die 
ihr benadtbarte Krebsgasse. Auf der nordlichen Seite jener Hintergasse liegen 
die Grundstucke Rubenstein Nr. 4, 5 und 6. 

Oer dritte Absmnitt begrenzt wiederum einen schmalen Baubloc:X der Bar
fiiBerstraISe. Auf seiner Nordseite liegen die GrundstUcke Nr. 7, 8 und 9. Bei 
Nr. 9 fUhrt ein steiler, als Treppe ausgestalteter Weg an dem GrundstUck 
Nr. 1.0 vorbei zur oberen Kugelgasse und von dort zum Kirchplatz. Oas Ver
bindungssti1ck zwischen der oberen Kugelgasse und dem Kirchplatz ist ziems 

lich steil und kann nur durch FuBganger benutzt werden. Oer genannte Gang 
hat ebenso wie der obere Teil der Wendelgasse nur den Zweck, den raschen 
Zugang von der BarfijBerstraBe zur Pfarrkirche zu ermogUchen. 

Der vierte Abschnitt des Rlibensteins fUhrt zur unteren Kugelgasse, die 
liber mehrere Stufen bei dem Grundstiick Nr. 1.8 erreicht wird. Weiter ab 
liegt ein funfter Abscnnitt des Rubensteins; er bildet den Hintergang fur die 
Grundstiicke Nr. 10-4 in der BarfiillerstraBe. Das Auf und Ab dieser stu
fenreknen Wege, ihre verschiedene Breite, ihre Lage mehr dem Berghang 
zu oder mehr von ihm ab, zeigen deutlich, daIS sie zu versmiedenen Zeiten 
entstanden sind und zwar im zeitlichen Zusammenhang mit der allmahlichen 
VerHingerung der Barfi.iBerstraBe. 

Es ist bemerkenswert, daB die Ausdehnung der BarfUBerstraBe vom Heu
markt bis zur Augustinergasse sowohl der Ausdehnung des Kirchplatzes zwi_ 
schen dem Schneidersberg und seiner westlichen Begrenzung entsprimt, als 
auch der Ausdehnung der Untergasse zwiscnen der stolIe, an der die Hof. 
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statt diese beriihrt, und der Augustinergasse. Das gesamte GeHinde zu bei
den Seiten der BarfiiBerstraBe zwischen dem Kirchplatz und der Untergasse 
stellt somit ein einheitliches Siedlungsgebiet dar. Es ist nach beiden Seiten 
hin von der BarfiiBerstraBe aus bebaut worden. Westlich der Augustiner .. 
gas se begann ein neuer Siedlungsabschnitt. 

7. 0 i e Ho f s tat tun d de r Hi r s c h b erg 

Vor der alten Marktsiedlung lag im Siidwesten die Hofstalt, der Wirt
schaftshof der landgraflichen Burg. Der Name haftet heute an einer sehr 
eigentiimlich aufgegliederten Flache, die mehrere StraBen und Baublocke ent
halt. Die Zeit ihrer Bebauung, die urspriingliche Zahl und Lage der land. 
graflichen Wirtschaftsgebaude ist nicht mehr zu bestimmen. Die Gestalt und 
die Lage der Grundstiicke auf der heute Hofstatt genannten Flache lassen 
jedoch folgenden Verlauf der Bebauung erschlieBen. 

Die Grundsti.i.dc.e Nr. 21, 20 und 19 sind im AnsdUuB an die BarfiiBer .. 
straBe (Nr. 47 Arcularius) angelegt. Das gleiche gilt fiir das Grundstiick 
Nr. 22 auf der ostlichen Seite und ftir die Grundstiicke zwischen dem oberen 
Teil der Hofstatt und der Metzgergasse (Nr. 23 und 24). An das Grundstiick 
Nr. 19 wurde Nr. 18 angefiigt, an dieses die kleineren Grundstiidc.e auf der 
Nordseite der offenen Flame der Hofstatt; an ihr wurde aum Nr. 1.7 erbaut, 
das seitlich und auf der Rtidc.front durch den schmalen Gang begrenzt wird, 
der von der BarfiillerstraJSe in Verlangerung der Wendelgasse hinabfiihrt. 
Der ostliche und der westliche Zuweg zur Hofstatt wurde von der Unter .. 
gasse her bebaut. Beide Zuwege fiihren berg.uf. Die offene Flache am oberen 
Ende dieser beiden Zuwege zeigt einen Anstieg zur Mitte hin. Die Grund. 
stticke Nr. 5 und 10 sind nur mit niedrigen Hausern bebaut und weisen auf 
eine alte Bauliicke hin. Dagegen ist das westlich anstoJSende Grundstiick Nr. 11 

mit einem groBeren Hause besetzt, in dem einst J ung.Stilling gewohnt hat. 
Die Hofstatt ist somit keine planmaBige einheitliche Anlage. lhre Bebauung 
ist im Laufe iangerer Zeit von ver5chiedenen Richtungen erfolgt. 

An die Hofstatt smlieJSen sich irn Osten die Metzgergasse und der Hirsch .. 
berg an. Der Hirschberg bildet die Verlangerung des untersten Endes der 
Reitgasse. Wahrend diese den Anstieg des Gelandes durch eine Ausbiegung 
nach Osten iiberwindet, zieht sich der Hirschberg den Steilhang hinauf, auf 
dessen oberer Terrasse das Rathaus und der Marktplatz sich befinden. Auch 
bevor die Flame des Marktplatzes zur Aufnahme des Rathauses eingeebnet 
und verbreitert war, ist der Anstieg des Hirschberges so steil gewesen, daB 
er wooer aufwarts noch abwarts durch Fuhrwerke befahren werden konnte. 
Der Hirschberg bot somit keine durchgehende Verbindung vom Lahntor zum 
Markt; er war stets eine Sadc.gasse. Seine Bebauung erfolgte von oben und 
unten. Von der unteren Untergasse und dem Lahntor aus wurde zunamst die 
Westseite der unteren Reitgasse bebaut, danach die Ostseite des Hirschberges 
mit den Grundstucken Nr. 1, und 11.. Hinter dem Grundstiick Nr. 11. weist 
ein schmaler Gang auf eine Baugrenze hini denn auch dieser Gang ist eine 
Sackgasse. Da die Front des GrundstUckes Nr. 9 zuriidc.gesetzt ist, ebenso 
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wie dies oberh.!b der Metzgerg.sse der F.ll ist, diirfte der obere Teil des 
Hirsdtberges bis zur Rathausterrasse einem anderen BauabsdtniU zugehoren 
und van oben herab bebaut warden sein. Die dort gelegenen Hauser haben 
gleiche Frontbreite. Das Grundstiick Nr. 1.2 ("Griiner Kranz") und die von 
ihm sich. abzweigende Metzgergasse bilden die obere Grenze der Bebauung 
des unteren Hirsdtberges. So ist der Hirschberg van zwei Seiten aus besiedelt 
worden. 

Das GeHinde zwischen dem Hirschberg und der Hofstatt wurde wohl erst 
spat aufgeteilt. In seiner Mitte wurcle die Helle Gasse, die heute wie frUher 
Metzgergasse heiISt, angelegt. Von ihr fiihrt ein Gang zwischen den Grund. 
stiicken Nr. 12 und 14 auf den Hirschberg und ein anderer Gang Zll dem 
ostlidten Zuweg zur Hofstatt beim dortigen Grundstiick Nr. 4, bei dem die 
Frant zurUckspringt. Die mittlere Metzgergasse ist van aben herab bebaut. 
Auf ihrem unteren Ende befindet sim auf der ostlimen Seite eine freie Flame. 
Die Verbindung zur Untergasse wird durch eine ganz smmale, durch Stufen 
gebildete LUcke zwischen den Grundstii.cken Untergasse Nr. 20 und 17 hers 
gestellt. Der Zugang erfalgt van der aberen Hafstatt aus gegenUber dem 
Grundstiick Hafstatt Nr. 22.3. 

8. Die U n t erg ass e 

Das GeHinde im SUden der BarfiiBerstraBe wird durm die Untergasse ab .. 
gegrenzt und zugleim verkehrsmaBig ersdUossen. Die Untergasse stellt, wie 
bereits gezeigt, jenen Verkehr5weg dar, der seit alters unter Auslas5ung der 
Stadt van der Lahnbriicke, die seit der Zeit urn 1250 namweisbar ist, bergauf 
zum Plan und van dart zur Strcille nam Ockershausen fiihrt. Die Untergasse 
ist samit eine rimtige UmgehungsstraBe. Da ihr unterer Teil dem altesten 
Teil der Stadt benambart war, dUrfte er zunachst bebaut warden sein. Die 
Bebauung erfolgte somit bergauf, was aum an manmen baulichen Gegeben:lt 
heiten nam zu erkennen ist. 

An der Eeke der Untergasse zur Hofstatt weisen die Grundstiicke Nr. 1 

und ,'/, .uffallige Winke! .uf, d.s Grundstiick Hofst.tt 4 smliellt sim .n. 
GegenUber liegen die GrundstUcke Nr. 14 und 15, van denen ein Gang bis 
zur friiheren Stadtmauer sim erstreckt. Wahrscheinlich war an dieser Stelle 
einst eine Siedlungsgrenze. Alle diese Grundstiicke sind van dem Lahntar 
aus, das sich gegenUber der Auffahrt zur Reitgasse befand, bebaut warden. 
Durch Versch.iebung der Hausfranten wurde die StraBe verengt. 

Mit den sirn gegenUberliegenden Grundstiicken Nr. 2 und 13 beginnt ein 
zweiter Abschnitt in der Bebauung der Untergasse. Er verlauft in gleidter 
Breite mit beiderseitig geraden Fronten. Auf der Siidseite liegen die Grund,. 
stiicke Nr. '3 bis 9; hinter dem Grundstiick Nr. 8 (Estor) springt die Front 

45 Der Abbruch der alten Gebaude fUr den Neubau der Stadtsparkasse auf dem 
GeHinde zwismen dem Heumarkt und der Hofstatt hat dieses seit 1.960 stark 
verandert, so daB die obigen Angaben Uber einzelne GrundstUcke kiinftig nicltt 
mehr zutreffen. 
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zurUck, so daB die StraBe breiter wird. Ab Nr. 7 folgt ein driller Absdmitt, 
auf dessen Slidseite an Stelle mehrerer alterer Hauser das Gymnasium 1.868 

erbaut ist. Auf der Nordseite ist die Front zwischen der Langgasse und der 
Krebsgasse gleimmiiBig fortgeWhrt. Dieser Absdmitt ist der brei teste der 
Untergasse. Die obere GutenbergstraBe zwismen der Untergasse und der Uni= 
versitatsstraBe ist ein neuer Durch.brum durch. die Stadtbefestigung 
urn 1870 i frUher war dart nur ein smmaler Gang. Ihm gegenUber lag 
der Baublack zwismen der Krebsgasse und der Augustinergasse. Er ist teil. 
weise erst im Laufe der Zeit durch Baulich.keiten ausgeHillt worden. Der 
vierte Abschnitt der Untergasse wird wieder schmaler und fiihrt mit einer 
starken Biegung bergauf zur auBeren BarfiillerstraBe. 

Dieser Ausbau der Untergasse van Osten nam Westen erfolgte in raum=:: 
lichen und zeitlichem Zusammenhang mit der Verlangerung der BarfiiBer= 
straBe. Der erste Absdmitt ist van der Aufsiedlung der Hafstatt abhangig, 
der zweite Absdtnitt entsprimt der Bebauung der BarfUBerstraBe zwischen 
Heumarkt und Wendelgasse, der dritte Absch.nitt ihrer Bebauung zwismen 
Wendelgasse und Kugelgasse und der vierte Abschnitt der Bebauung der 
auBeren BarfiiBerstraBe. 

9. Die z e i t 1 i c h eAu f e i n and e r f a I g e 
der Siedlungsabschnitte 

Wer die stiidtebaulime Entstehung Marburgs sim klar mamen will, muB 
von den auBeren Stadtteilen auf die inneren und van den spateren Zeiten auf 
die friiheren zuriickschreiten. Die auBere Barfi.iBerstraBe zwischen der Kugel,. 
gasse und dem BarfliBertar wurde um 1.234 bebaut, als dart das Franziskaner_ 
klaster errichtet wurde. Da in diesem Bezirk groBere Flachen damals geistlichen 
Niederlassungen, wie den Franziskanern und dem Kloster Arnsburg, Uber. 
tragen wurden, andere flir die drei Verkehrswege, die BarfiiBerstraBe, die Ku
gelgasse und die Untergasse frei blieben, befand sim dort kein groBeres Bau
gelande fur Wahnzwecke. Dieses war schan vorher durm die Bebauung der 
BarfUBerstraBe zwischen dem Heumarkt und der Kugelgasse gesdtaffen war .. 
den. Da diese Bebauung in zwei Abschnitten erfolgte, durfte sie sich uber 
tangere Jahre hingezogen und wahrscheinlich sdlOn urn die Wende vam 12. 

zum 1.3. Jahrhundert begannen haben. Sie stand, wie gezeigt, in raumlichem 
Zusammenhang mit der Anlage des Kirchplatzes und der Errichtung der dor .. 
tigen Pfarrkirche; diese saUte den gottesdienstlichen Bediirfnissen gerade je: 
ner Bevolkerung, die sim in der BarfiillerstraBe und in ihren Nebengassen 
niedergelassen hatte, dienen; diese erhielt daher mehrere kurze Zugange zur 
Kirme. lhre Erbauung dUrfte daher aum auf die Wende des 12. zurn 13. Iahr
hundert zurUckzufiihren sein, womit auch der romanisme Baustil, der einigen 
Uberresten nach zu entnehmen ist, iibereinstimmt. 

Da nun die Pfarrkirche 1.222 als "groBere Kirche" bezeichnet wurde, ist 
unter der kleineren Kirche die Kilianskirche zu verstehen, denn eine andere 
Kirch.e war damals in Marburg nach. nicht varhanden. Die Kapelle mug daher 
schon var dem Ende des 1.2. Jahrhunderts entstanden sein, und diirfte sagar 
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bereits auf die Mitte des 12. I ahrhunderts zurii<:kgefiihrt werden, da die Be. 
wohner der Marktsiedlung, die flir jene Zeit aus der ersten Mlinzpragung zu 
erschliefSen ist, ein, wenn auth nur kleines, Gotteshaus benotigt haben . 

• 
Es ergibt sim hiermit folgendes Bild von der stadtebaulichen Entstehung 

Marburgs: 
1. Die Burg, die Burgmannensiedlun& die urspriinglich wohl nehen der 

Burg lag, und die Marktsiedlung (oppidum) sind in der Zeit zwismen 1122 

und 11.40 entstanden. Etwa in die Mitte des 1.2. Jahrhunderts reicht die Be
griindung der Kilianskapelle zuriick. lhr Gebaude ist zwar im Laufe der Iahr. 
hunderte mehrmals abgeandert warden; das spatromanische Portal mit der 
eingemeiSelten Insduift HGodescalcus me fecit H stammt erst aus der Zeit 
1.22~1230. Die altere Marktsiedlung umfaBte den Markt, die Kurze Gasse, 
die Kramergasse und einige Baublocke zwismen dem Markt und der Wetter
gasse. 

2. Am Ende des 12. I ahrhunderts begann die Bebauung der BarfilllerstraBe 
ZlWischen dem Heumarkt und der Wendelgasse und spater his ZUt Augustiner
gasse. Gleichzeitig wurden die Wettergasse bis zur Engen Gasse und die obere 
Reitgasse der Besiedlung erschlossen. Da nach einer zwar unsimeren Uber
lieferung in einem Kriege zwismen dem Landgrafen Hermann und den Erz
bismofen von Mainz und Koln Marburg 119.5 niedergebrannt sein 5011, er
folgte die Erweiterung der Marktsiedlung vielleicht im Zusammenhang mit 
ihrem Wiederaufbau .t8. Flir die wamsende Bevolkerung wurcle die Erbauung 
einer groBeren Kirme erforderlkn. Es wurde daher der Kirchplatz mit der 
romanismen Kirche angelegt und die NikolaistraBe ihr zugefiihrt. 

3. Vor 1228 erhielt das oppidum Stadtrecht. Ein Stadtsiegel wurde in Ge. 
brauch genommen. Der landesherrliche villicus wurde zum SdtultheiSen. Die 
Kirche wurde 1.227 aus ihrer Abhangigkeit von Oberweimar gelost. Die Be
bauung wurde in der Wettergasse bis zur Wassersmeide und in der Bar
fii&erstraSe bis etwa zur Kugelgasse fortgeflihrt. Gleimzeitig begrlindete die 
Landgrafin Elisabeth am Ausgange der Ketzerbach das Franziskushospital. 
Durch die Besetzung der Pfarrstelle mit dem geistlimen Vorsteher des Hospi_ 
tals wurde eine erste verwaltungsmaSige Verbindung zwismen der neuen 
geistlichen Niederlassung und der jungen Stadtgemeinde hergestellt. 

4. Im Iahre 1235 begann der Bau der Elisabethkirche. Nach der Heilig. 
sprechung stromten die Pilger herbei. Die vorher flir den groBen Verkehr ab
seits liegende Stadt wurde aIsbald zum Fremdenort. Caesarius berichtet, daB 
er an keinem anderen Orte so viele Mensdten wie in dieser Stadt und in 
ihrem Vorgelande gesehen habe. Die stadtismen Ansiedlungen dehnten sim 
daher zur Wallfahrtskirche hin aus. Die Neustadt wurde angelegt. Der Rote 

,.6 Ober den Brand vg!. W. BOCKINC: Beitrage zur Geschichte der Stadt Marburg ~ 
1.6 (1.8n) " und W. KORSCHNER: Geschichte der Stadt Marburg (1.934) ,52. Die 
Chronik des Wigand von Frankenberg, hg. von H. DIEMAIt (1.909) :148 berichtet: 
"darczu czogin sie 'Oar Margburg unde verbranten Gum das". 
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Graben, spater der Steinweg wurden bebaut. Nach Westen zu wurde die 
BarfiilSerstralSe verlangert und neben ihrern Ausgang das Franziskanerkloster 
erbaut. Urn die Stadt wurden Mauern herumgefiihrt. In der Untergasse und 
in den anliegenden Gassen wurden die Baulticken geschlossen. An der Stelle 
der alteren Furt wurde eine steinerne Brticke erbaut, urn den Obergang uber 
den FluB zu erleichtern 47. 

5. Nach zwei groBen Branden in den Jahren 1261 und 131948 wurde der 
Ausbau der Stadt fortgefUhrt. Die Pfarrkirche auf dem Berghange wurde un. 
ter dem Patronat des Deutschen Ordens 1297 vollendet. Zahlreiche Bisch6fe, 
die in Rom versammelt waren, stifteten damals einen AblalS, der unter an= 
derem der fabrica der Pfarrkirche zugute kommen sollte 49. Die Dorninikaner 
erbauten sich seit 1291 ihr Kloster an der Reitgasse. Der Ausbau des Schlosses 
wurde durch die Weihe der SchloBkapelle 1288 vollendet. Bereits 1283 war 
die Elisabethkirrne geweiht worden. Die Stadt Marburg hatte sornit urn 1300 
nach 150jahrigen stadtebaulichen Bemiihungen das Geprage erhalten, das sie 
in ihrem GrundriB und vielfach in ihren Gebauden bis zur Gegenwart be= 
wahrt hat. 

Erlauterungen zu dem beigefligten Stadtplan: 

Das StraBennetz, die Platze und die Flamen der GrundstUcke sind nam dem Ka. 
tasterplan der Stadtverwaltung 1. : 2000 aus der Mitte des 20. Jhdts. gezeichnet wor. 
den. Die verschieden smraffierten Flamen deuten die Bauabschnitte in ihrer zeit
lichen Folge an, wie sie im Text dargesleUt werden. Genaue Abgrenzungen sind 
nicht moglim. 

• 

47 WySS Nr. 100 zum 26. 5. 1250: usque ad molendinum super pontem lapideum. 
48 Wigand von Gerstenberg aaO. 220: "die stad Marburg" brannte ab am 18. Au. 

gust 1261 und "darnnch uwer 58 jare brante aber die Stad gantz allerdings abe" 
(27. Marz 1319); vgl. S. 243· 

49 WySS Nr. 620: cupientes igitur, ut ecclesia parrochialis sancte Mane in Mor
purg ac hospitale sancte Elizabeth ejusdem loci Maguntine diocesis congruis 
honoribus frequ etentur - - aUI qui predicte ecclesie fabrice luminariis, libris, 
vestimentis seu aliis necessariis manus porrexerint adjutrices - -. Das Lang. 
haus wurde erst um 1375 nam einem Umbau vollendet, der Turm wurde sogar 
erst 1447 begonnen und 1.470 fertiggestellt. 
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VeroffentlidHmgen aber die Baugeschichte der Stadt Marburg 

F. KUCH: Quellen zur Rechtsgeschichte der Stadt Marhurg I ('191.8) 

K. KNElSCH: Oet Forsthof und die Ritterstra8e in Macburg (1.921) 

C. TEXTOR: Die Entwiddung Marhurgs aus dem Hohenlinienplan (1.926) 

F. KO'CH U, B. NIEMEY£R: Die Baus und KunstdenkmaJer im Reg. Bez. Kassel, Bd. VIII 
Kreis MarburgaStadt (1934) 

W. KfrRSCHNER.: Gesmichte def Stadt Marhurg (1.934) 

W. GOR.ICH: Zur Siedlungsgesmichte def Marburger Oberstadt -+ Oberhess. SIatler, 
Beilage def Oherhess. Zeitung (Marburg 1.936) Nc. 20-22 

K. JUSTI: Das Marburger SdtloB (:1942) 

W. GORIClI: Vom Marktflecken ZUt Stadt -+ Marburger Brunnenfest (1.956) 5.31 H. 
mit Plan 

W. MEYER-BARKHAUS£N: Marburg an der Lahn '(1957) 

Ferner zahlreirne Aufsatze zur Stadt~sc:hic:hte, hesonders von W. GOJUOI, dem die 
vorstehende Untersuc:hung viele wertvolle Hinweise verdankt, vg1. auc:h seine Auf. 
satze -+ Hessenland, SeiJage der Oherhes5. Presse (Marburg 1.953-55) 
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