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Auch fUr die Gesmimte der hessismen Stadte beginnt eine ausreichende schrift· 
liche Oberlieferung erst im 13. Jahrhundert; denn nur ausnahmsweise liegen einmaI 
wenige brauchbare Daten voraus und lass en sim nom seltener zu einer klaren Ent· 
wicklungsIinie zusammenHigen. AuGer Bau· und Bodenbeobachtungen sowie plan
maGigen Grabungen vermag jedom eine Betrachtung von Ortslage und GrundriS 
entscheidend weiterzuhelfen, wenn man geniigend Yergleichsmoglichkeiten zur Hand 
hat, urn allgemeingiiltige Richtlinien erarbeiten zu konnen. So 5011 im Folgenden 
(aus dem Forschungsbereich des Hessischen Landesamtes filr geschichtlime Landes
kunde. Marburg) an vier StadtpHinen und durch einige weitere Hinweise gezeigt 
werdeD, was hier aum bei knapper Betrachtung filr Entstehen und Wamsen soldJ.er 
GroSburgen herauszuholen ist. Doch muG wenigstens eine grundsatzlime Bemerkung 
vorausgestellt werden. obwohl sie selbst auf den Ergebnissen dieses smmalen Be· 
reiches der Stadtforsmung beruht 1. 

Wohl jede mauerumgilrtete bilrgerlime Niederlassung, ob sie im AnschluB an einen 
alten befestigten HoE. der dann meist eine frilhe kirchliche Einrichtung enthalt. 
an eine mittelalterlime Burg oder ilberhaupt als vollig selbstandige Einheit gegrilndet 
ist, besitzt eine Kernsiedlung. Diese ist offenbar (entspremend den meisten Flecken 
und manmen Dorfern) nur mit einer Behelfswehre, d. h. mit einem Wall- oder Hain
graben umgeben gewesen, wie das nom heute die wohl gIeich 1232 wilstgelegte 
Stadt Landsberg (niirdlich Wol£hagen) in einzigarriger Erhaltung dem Auge bietet '. 
ledenfalls muG eine solche Anlage dom erst bevolkert se in und sich bewahren. ehe 
ihre Insassen und neue Zuzilgler sowie die landlichen Hintersassen des Stadtherrn 
an den smwierigen und kostspieligen Mauerbau gehen konnen I Da nun die altereD 
Wehrlinien sidt meist noch heute in Gassenzilgen oder durchlaufenden Grundstilcks
grenzen widerspiegeln, steIIt diese rein technische UberIegung offenbar eine un
gemeine ErIeichterung fur das ErschlieBen von Stadtgrundrissen dar. 

* 
I Ltidtr konnten mtint in dtr _Kustltr Po,,- htraulgt hramttn Aufsl nt abtr Herdtld, Kirmhain und 

Franlttnbtrg (Jan ., Aug. hI .... Oh. 1917), Korbam und Fritzlar Oan . u. Juni 1911) IUl:lmmtn mit t inem iibtr 
Mtrburg (VII . Jtt'J:t : Gtlm. Seilage dt t .Mbgr.- blW . • Obt Thtu. Prtllt~ 1949/ U ) im Kritgt nimt mthr zu 
fintr Broldlii rt vtrtint wtrdtn; tint gtwin e ZUJlmmenfau ung bit ter mein Btitrag . Rau-Orrt an alttr 
StnGt- (1949) in dtr FtmduUt fur E. E. S ten I t I 19U. Dagtgtn wt rten jllngJtt ATbeittn - A. K u 1 • 
hay j _ B. r t I : Dit Obtrhtll. Slidle (l949) lBtlprtmung im Ht ... Jb. I (1951 ) 2111 und G. Bot t : 
Dit StJdtt in dtT Wettt rau und im Kindgtal (1950) und Hanautf GbH . H (19n) IBt.pr. dll. 2 ( 1952) 1 -
ihrt zahlrtimtn Grundristit gar nimt lut Klliirunl dtr Jtwt iligen Si edlunl.gud'l imtt IUI, obwohl fiir Kallei 
IInd Gtlnhaultn .d'lon lliinglt tnnpred'ltndt Vtnud'lt yorlitgen ; vg!. A. Ho I t m t y t r : Dit Bau- und 
Kun.tdenkmiler im Reg .• Btl. Cultl VI Calltl-Stadt (1923) 30 H. blW . G. M a 1 d f e 1 d : Uber dit Ent
.tthung dtr Stadt Gtlnhaultn (Die Htimat/Gtlnhsr. Tagtbl. Nr. I; ergi nund .I t ht unlen Anm. 17). 

t Vgl. nm die in dtr Enlwidclung Ittd:tngeblitbtntn Scadtmtn Frankenau und ROltnthal , die wohl bald 
Dam 1226 und (Dad! H. 1. T. Brod:hu.tn) etwa 1327 gegrilndet wurdtn (HK Franhnhtrr 1952). 
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Das beste Schulbeispiel fur die Entwicklung einer Stadt bittet der Verkehrsknoten~ 
punkt Ko r b a ch, Wirtschafts- uod nun auch Verwaltungs-Vorort der Grafsdtaft 
Waldeck. Schen 980 als Reichsgut iiberliefert uod dann Korveyer wit Paderborner 
Haupthof mit einer friihen Kilians-Pfarrkirme. gehort der Platz nam 772 offensimtIich 
Zll den Etappenstationen Karls d. Gc. an def so wichtigen HeerstraBe vcn Frankfurt 
uod Maim zur Eresburg (Marsberg) uod nam Paderborn; je tin StraBenknoten mit 
bedeutenden Hobenwegen nam West uod Ost lag auf den beiderseitigen Feldhohen. 
Urn so ther mag sman etwa 1073 tin Marktflecken angelegt stin. als dessen Ent
wicklung Zllr Stadt offenbar erheblich vcr 1188 Zll Iiegen smeint; denn damals ver
leiht der Bischof von Paderborn auf Bitten der Vogte ein Soester Sonderrecht den 
Biirgern von Korbach, indem nun der Pfarrer zu St. Kilian ihr oberster geistlimer 
Richter se in solI. Vor 1227 muS die 1265 eindeutig genannte Neustadt gegriindet 
sein, 1377 wird nach Vereinigung der Doppelstadt das gemeinsame Rathaus auf die 
Altstadtmauer gesetzt, wahrend die Nikolai-Kirme vor 1346, das Hospital 1349 
und endlidt 1487 das Franziskanerkloster errichtet werden. Trotz dieser verhaltnis
maSig reicben Oberlieferung- kann erst die Betracbtung des StadtpJanes die stufen
weise Entwicklung des Gemeinwesens richtig verdeutlichen 3/ 

Der befestigte Konigshof mit Kilianskirme und spater dem Schwalenberg-WaI
decker Vogtssitz schalt sim als Kern freilim nur mit Hilfe der Gelande-Beobachtung 
ganz kIar heraus und ergibt eine Schildform-Curtis, wie sie Karl d. Gr. nom in den 
ersten Iahren des 772 begonnenen Samsenkrieges (nam dem Vorbilde seines GroB
vaters Karl MarteIl) anlegte. Vor ihm liegt der dreieckige, ziemlich planmaSige 
Markt, von dessen vier HauptstraBen die beiden nordlidten noch der aIten Franken
feste auszuweicben scbeinen. Innerhalb der Altstadtmauer, die vielleicbt nom vor 
1188 anzusetzen ist, muB irgendwie zwischen uoterer Rathausgasse und Katthagen 
die umwaIlte erste biirgerlicbe Niederlassung angenemmen werden; nach der Be
deutung des Ortes knon sie redtt wehl in die Zeit Kaiser Heinrichs IV. zuriickreichen. 
ledenfalls aber Iiegt die mauerumwehrte Stadt des ausgehenden 12. lahrhuoderts 
auf flamem, ven Nordwesten breit einfallendem GeHindevorsprung einigermaBen 
gesdtiitzt zwischen den Senken der Kubbach-Aue und des nordlich einmiindenden 
Ketzerbadt-Rinnsals •. 

Vermutlich schon vor 1227 ward dann jenseits der Ketzerbach eine ovale Griin
dungs-Neustadt im DoppelstraBen-Scherna nach Norden, also in Richtung des gro
Sen Frankfurt-Bremer Verkehrsweges und entlang der nach Nordwesten umbiegen
den Kuhbach-Niederung hinzugefiigt. MuB dieser neue Stadtteil im 5iiden auf seinen 
rundlichen AbsdtluB verzichten zu Gunsten einer besseren Anlehnung an das Alt
stadt-Sc:huSfeld, so liegt seine Angriffsseite gleidtfal1s im Westen, wo aum ein 

I ViI. %uletu W. G 6 , I ch. In : Mtin Waldedi: f Wald. ldente. Aue. 19S1 u. Ftbr. 1952. Die Oaten 
entnammtn U. B 0 c k • b a m me, : Territorlalee,m . d. Gn.ftdlaft Walded: im Mittelaher (uoeedr. Diu. 
Mbe· 193' ). und W. Med din i. in : Du Knit d. Ebenberetl I Bau- ulld Kunll:lellkmiiltr im Ree.-Bez;. 
Kaml NF III (1919) . ZU 11U vel. A. le i B . in : Waldcd:. Gbll . 14 (1914) ISI und U 6. - Nlmt um.onJt 
i eben aud! die von Prof. F. U h I h o , n ieleitctcn hdmatkundlimen Lehrausflilie der Univerdtit Mnburi 
reielmiBii bitrher. 

4 D;tI .Keaerbam· von MCaltraM oder .CutrumM• d. h. hier von de, FUllkenfnte ab%ultlten lit, die durm 
din Seitentildlen ent die rlchtlee Burglaic beslr::t. hueueen u. a. der Wettertdle Ket::erirund uDd die Mar
burier Ket%erb;m (vel. MP GbB . 1949 Nr. 10/n ). 
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besonderer graflicher Hof ersmeint. Doch halt die Wallinie im Os ten, wo "Hinter 
dem Kloster" ihre Grahmulde nom gut erkennbar ist, wohl deshalb einigen 
Ahstand von der smUtzenden Talaue, weil hier offenbar der StraBenzug vom Tranke
tor der Altstadt. die ja ihre weitgehende Freiheit noch lange wahrt. zu den Bach
Ubergangen nam Nord uDd Nordost vorerst hestehen hleiht; dagegen greift die 
nachtdiglich (irgendwann um 1250) errichtete Neustadt-Mauer (\ wieder his zum T al
rand, so daB der Nordverkehr nun im Doppelwinkel hinUher zur Berndorfer StraBe 
muB, wenn er nicht durch das fUr den Nordost-Verkehr notwendige neue Tranketor 
sofort die Kuhhach Uherquert. 

SchlieBIich erwachst im stumpfen Winkel zwisc:hen den Mauergrahen von Alt- uDd 
Neustadt noch eine Vorstadt; sie legt sich - wiederum zunachst wohl mit einem 

I Hinter dem Turm. der west!' vom Berndorfer Tor stand. HUt deutlldl Im itumpfen Winktl die geradere 
F1udlt :zum Herrsdlaftl. Turm an den bhher rundlldlen Mauer:zui an und liSt In tlner zweiten Baunaht SOi!U 

die ehemaliie Grabenbrelte vor der Griindllni5-NclInadt erkennen. 



58 Will; G6,1d! 

Wallgraben umgeben - liber die StraBengabel, welche vom damaligen Lengefelder 
Tor aus die Verbindung nam Westen vermittelt. Die dann erst 1346 iiberlieferte 
Nikolai-Kirche bezeugt dUTch ihre Lage im Wehrstreifen zwischen den zwei jiingeren 
Siedlungsteilen, daB die Vereinigung beider zu einer politischen Einheit erheblich 
friiher erfolgt sein muB. Vordem ist aber sogar noch eine gesonderte Vorstadt-Mauer 
zu erschlie6en, da nknt our im Sliden vcr deT AuGenkante des Altstadt-Absdmitts
grabens. sondern im Norden an deT entsprechenden Stelle gegeniiber der Neustadt
Mauer je eine Baunaht zu erkennen ist; denn daraus Hil3t sich dom mindestens er
weisen, daB die jiingste Wehrlinie erst nachtdiglich an die heiden altereD Mauern 
angeschlossen ward. 

50 wird die Errichtung der Vorstadtmauer iiberhaupt vor 1298, als der gdiflichc 
Hof neben St. Kilian an die Monche von K10ster Bredelar verkauft ward, durcLgc
fuhrt worden sein; denn der Landesherr, der in der Alten, von den Kaufherrn ver
walteten 5tadt nur einige Ehrenrechte und in der wohl entscheidend mit Handlern 
und Handwerkern besetzten Grundungs-Neustadt den einfachen Amtshof hesaB, 
schaffte sich hierhei genugend Raum fiir einen befestigten 5tadtsitz, den umfang
reichen Oberen Herrenhof. Dieser ist mit seinem dicken Mauerturm wiederum ganz 
planmaBig an die Gefahrseite gesetzt, Iehnt sich aher ebenso eindeutig an die Naht
linie der graflichen Doppel-Neustadt, wie der beiden gemeinsame Nikolai-Kirchhof 
formlich aIs Bindeglied zwischen den zwei Hofsitzen wirkt; andererseits steht freHidl 
das Gotteshaus so neben dem neuen Grafenhof und der hiirgerlidlen Nicderlassung, 
wie es bei ausgesprochenen Burg-Stadten und -Flecken iiblich ist. 

}edenfalls ist aher der Umstand, daB noch vor 1298 Griindung und Mauerhau def 
ersten Neustadt, Heranwamsen und Mauerhau der Vorstadt sowie Anlage des Her
rensitzes anzunehmen sind. woh! def simerste Hinweis darauf, daB jene tatsachlidl 
schon (kurz) vor 1227 durch die Grafen geschaffen wurde G. Dabei findet sic:h freilich 
kein sdlarferer Anhaltspunkt, wann die erste Neustadt-Mauer in den }ahrzebnten 
lIrn 1250 errichtet worden ist; denn die spate Stiftung des Hospitals im }ahre 1349 
vorm (alten) T ranketor kann hochstens vermutcn iassen, daB damals smon der Neu
stadt-Bering iiber den AItstadtgraben hinweg mit Korbachs innerer Ringmauer ver
bunden war 7. 

Schlie6lich wird der Stid-Nordverkehr nach dem Zusammenschlu6 der freien Kauf
manns- und der graflimen Handwerker-Stadt. den der Graf 1377 iiberfaIlartig durch
setzt, wohl planmaBig in mebrfarnem Winkel mittels der "LandstraBe" durch alle drei 
5tadtteile und am gemeinsamen Rathaus vorbeigefiihrt. Dieses ward namlich vom 
Marktplatz nach dem inneren Lengefelder Tor versetzt und bier gemaB der damali
gen urkundlichen Abmachung auf die Altstadt-Mauer gebaut 8; da diese norn einige 
Zeit ihre volle Geschlossenheit behalt, wird fur die Ratsherrn jedes 5tadtteiles vorerst 
ein hesonderer Zugang vorgesehen. * 

I Die damah von PadeTbom dUTchgeiet:te BuBverpflicbtung der Grafen, u. a. hine neue Befertigung in oder 
3ullerhalb der Stadt :u schaffen, deutet dod! wohl nf eine fold!e vorausgehcnde Handlung. 

1 Dies wiirde dann aud! lilr das entspred!ende Zwismenstiidc am Siidende der gesamten Neustadtmauer 
gellen (vg1. oben). Du gegeniiber dem Ho.phal gelcgene FTan:lskanerklofter 1ft jedod! erU 1487 In einem 
GeHinde f:esriftet. das .d!on mit dem Mauerbau dafiir Mitte vorgesehen lein kOnnen. 

, Damit riid:t diues Zeicben biirgerlidlen SODderrechtes fOTmlid! unteT die Aufsicht des GrafeD, wenn er 
.c1bst oder seine Bnmten vom nahen Eisenbergc %um futen. behaglidten Stadtrit: reiten. 
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H6chst eigenartig ist der GrundriB von K ire h h a i n, aber durch die absonderliche 
Entstehungsgeschichte dieser jiings ten Griindungss tadt des Oberfiirstentums Hessen 
sehr einfach zu deuten; hierbei erwamen aber die paar dUrren Daten zu rechtem 
Leben 9. In einer Zeit starkster Spannung, als die ErzbischOfe von Mainz und die 
Landgrafen von ThGringen urn die Vormacht im Lande ringen, neutralisieren die 
letzteren 1234 ihren halben Anteil an Kirchhain in der koniglichen Neurodung 
Werplohen; sie hatten ihn wohl als Vogte der Reichsabtei Hersfeld erworben und 
iibergeben ihn nun an die von ihnen ge rade errichtete Deutschordens-Komturei 
Marburg. Die andere, noch vom Konig zu Lehen gehende Halfte kommt von den 
Merlauer Edelherrn 1244 ebenfalls an den geistlknen, in Hessen unter landgraflichem 

' Va:1. oben in Anm . 1: lU den Date D oder lU weherem Sduifuum H. D I t fen b a c h : Der KreiJ 
Marbura: (19-43). Niherel aum ID der Fesumrift 19S1 vcn H. G r 0. D • 
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Schutz stehenden Ritterorden, so daG der ven der mamtigen Ameneburg beherrsrute 
Vogteisitz mit seinem hUgelge1egenen, bewehrten Kirdthof jetzt ganzlich aus dem 
Furstenstreit urn die Landeshoheit herausgenommen ward. 

Nadt 100 lahren ist der Kampf zwar nom nicnt entsdtieden, aber das Obergewidlt 
neigt sich doch allmahlich der bestandigen Familienpolitik der Landgralen zu. Gegen 
die storende rnainzische Stadtgriindung zu Rosenthal mitten im Burgwald greifen die 
hessischen Landgrafen daher - kurzfristig einmal vcn den Ziegenhainer Grafen im 
RUcken gedeckt - unversehens auf Kirchhain zuriick uDd baueD hier 13-44 eine Burg. 
ansdtlieGend eine 1352 erstmals genannte Stadt; nom im Oktober 1344 mUssen sic 
freilich den Landkomtur ven dem durch den Erzbischof ausgesprochenen Verdacht 
der Handlangerschaft reinigen. 135'4 vergleicht sicb Hessen mit Mainz, dem es Kirch
hain zu Lehen auftragt; dagegen iibernimmt der Deutsche Ritterorden, ehe es zu 
neuen Fehden kommt, noch vor 13 59 dieseslandgdifliche Trutz-Ameneburg bis 1370 
in schiitzenden Pfandbesitz und ermoglicht woh! gerade in dieser Zeit den Ausbau 
der dringend notwendigen Ringrnauer. VielIeicht war diese so eindrucksvoll einheit
liche und tiichtige Wehranlage schon urn 1363 fertig, als der Landgraf ein Kloster 
plant. . 

Sie umfa6t nun den Kirchhugel mit dem fllrstlichen Burghaus, das nordostlkh an 
die Kirchholsmauer gelehnt 10 hoch liber dem Marktplatz steht, und den Glillhol der 
Deutschherren, der skh am Siidwestfu6. d. h. auf der entgegengesetzten Seite des 
scbiitzenden Hiigels dehnt. Und genau wie bei der Burganlage scheint zunachst aum 
beziiglich der Stadt, soweit sie wohl gleichzeitig gegriindet ward, bewu6t Riicksknt 
auf den. nicht landgraHichen Besitz des Ritterordens genommen zu sein. ledenfalls 
zieht der im aIten Kataster von 1786 eindeutig iiberlieferte "Rothe Graben" von der 
mittleren Brie6elsstra6e zunachst gradlinig nam Norden, biegt vor der "Neuen Burg" 
rechtwinklig urn und lauft in leimtem Bogen nach Siidost zur Borngasse, so daB 
dann die Untergasse den siidlichen Abschlu6 bildet; im Westen aber smeidet eine 
Teilungslinie, die von der Steigersgasse (Ganseburg) gerade iiber die gemeinsame 
Kirme hinweg nam Norden zuriiclc zum Rothen Graben weist, die GriindungsanIage 
Landgraf Heinrichs n .. des Eisernen, vom engeren Bereim des Deutschordens-GiiIl
holes. 

Dabei umfa6t dieser erste. einstweilige Stadtbering einen Burgrnannensitz im Stid
osten und offenbar einen landgraflichen Amtshof (heute: Bingel im Hof) in der 
Nordecke: denn hier auf der Angriffsseite reicht der vermutliche Haingraben wohl 
aus der glekhen (politismen) Riicksichtnahme nicht his an die Wchraniederung 
heran. wie er im Westen entsprechend vcn der Mitte der Kirchhofsmauer ausgeht. 
Andererseits greift jedcm die sicherlidt im Verein mit dem Deutsmorden, also vcr 
1370, errimtete Ringrnauer so weit. daG auGer dessen NiederIassung noch ein weite
rer Burgmannensitz und anschlieGend an ihn - mitten auf der im Norden hefind
lichen hreiten Angriffsseite - die .. Neue Burg", eio weitHiufiger Amtshof. Platz 
Boden. Nur unterm Ordensgut und entlang der Untergasse steigt die Stadtmauer 

11 All der Abt von Fulda 1346 eine ente Smlimtuna: venumt, a:eht u in Punkt 2 darum . oh der Bau inner
oder auBerhalb du Kirmhob errimtet und daB er im enten hlle (wohl wegen Storung del Gottesfriedens) ab:tu
tun Iti. Nun. der landa:rd hatte leine Kemnate au8en ana:diiit. 
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etwas in die beiderseitige sumpfige Aue hinab, um je eine WassermGhle fGr beide 
Grundherrsmaften zu ermoglimen. 

Dann biGht die Stadt bis ins 16. lahrhundert hinein urn so viel starker auf, als 
Ameneburg zusammen mit dem Absinken der Mamt des Erzstiftes und mit der Ver~ 
legung des StraBenknotens von seiner alten OhmbrGcke nam Kirmhain zurlickgeht. 
Im Zusammenbang damit smeint smlieBlim der Marktplatz der Iandgriiflimen Ge
gengrGndung, der zunamst wohl ziemlich umfangreim warl1, noch weitgehend ver
baut worden zu sein; das muB aber nam der Verbrennung von 1412 gesmehen sein, 
ehe das Rathaus UDd etwas spater das Weinhaus im 16. Jahrhundert auf dem (einge~ 
engten) Marh erricntet werden. * 

AIs Stadt altersmaBig zwischen Korbach und Kirchhain stehend ist A I s f e Id, ur
sprlinglim wohl ein fuldismer Haupthof in leichter Wehrlage. vermutlich iD dem 
Jahrzehnt vor seiner Erstnennung 1231 neben der ostlich (l) in der Schwalmaue er
bauten Wasserburg gegrlindet worden!!. Diese ist sicnerlid1 schon ein Zubehor des 
zwischen verschiedeneD Hohenwegen auf einem Niederstufen-Vorsprung geIegenen 
Hofsitzes, der nach seiner Namens-Endung "feId" wohl im 8.19. Jahrhundert unweit 
der (karlingischen?) Altenburg angerodet ward. Und bietet das im Sliden liegende. 
vor 124) gegrGndete Augustinerkloster wenigstens ein entsmeidendes Baudatum 
fur die Stadtentwicklung und die Erridttung der auch die Burg umfassenden Stadt
mauer, so wird die smon 1234 genannte Walpurgiskird:e zurlickgehen auf die Ka
pelle des vermuteten fuldischen Hofes und damit den innersten Stadtkern dar
ueilen. 
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11 Gcht W. Mc y er- B. r k h. u. en: Ahfeld - Alt~ Stll.dce in Henen I (1921) auf d ie Bur&: iU nlmt 
tin. to wellt E. Bee k e r (:. B. iD: FObrer durm Ahfe1d (192ll 42) venmiedentllch auf lhrcn Standpunkt 
hln; KUlhlVy-Baref kennc aum nur du Hofscatt-Sd!loS. Y~1. melnen Beitr.&:: Der Sladtplan von Ahfe1d 
IObcrbeu. Zeiti .• Ahfe1d 26. 10. 49). 
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Der Bereich der ersteD Griindungslage aher laSt sich ohoe viele Worte einfam 
durch RoBmarkt - Vietorgasse - Forsthof - Kaplaneigasse - Enggasse - Unter· 
gasse - Am Kreuz umreiBen, zumal auf dieser Unie gerade die Obere zur Unteren 
Fulder Gasse wechselt uDd die (a15 BriickenstraBe offenhar jiingere I) Hersfelder 
Gasse heginnt. DaB die Stiftung des Klosters vcr 1245 nur nam Gewinnung des 
entsprecbenden Neusiedellandes im Schutze der Stadtmauer erfolgt sein kann, ist 
ehenso augenscheinlich, wie nom vcr Errichtung def Ringmauer - also innerhalb der
se1hen Spanne von etwa 1$-20 lahren - eine Stadterweiterung nam Nordwesten 
aui der langen Angriffsseite erfolgt sein muB; denn hierauf deutet der hreite Gas
senzug "Schnepfenhain" = "An der Hofstatt". An dieser Stel1e aber ward ein Amts
hoE angelegt und spater das SchloB erbaut, das heute auch smon nidJ.t mehr steht. 

* Smaut man sich nun die Verhaltnisse innerhalb des rnachtigen Berings der alten 
Stiftsstadt Her s f e Id, die als Marktsiedlung an der Kreuzungsstelle bedeutender 
Hohenwege schon 1142 iiherliefert und 1136 erschlieBhar ist, genauer an, so erhalt 
man eine gewisse Drei- oder gar Vierteilung des Ganzen l3• Die am OstfuB des Tage
berges liegende Reichsabtei ist seit je und erst recht nach dem Ausbau ihrer Um
wehrung durch Konig Heinrich 1.14 eine in sich gesdJ.lossene Einheit gewesen. Dann 
folgt jenseits des ehemaligen flachen Meisehach-Grundes auf einer hreiten Nieder
stufe das Gelande urn die riesige Markt-"Ehenung" mit der 1142 gleichfaIls nadJ.
weisharen Marktkirche und schlieBlich nam einem noch heute simtbaren kurzen 
Hang die weite Geisaue mit der zur Fuldahriicke fiihrenden Breiten Gasse; das 
BarfiiBerkloster - wobl schon 1229 gegriindet, aber erst 1280 einwandfrei genannt 
- wird durch den Neumarkt auffallend Yom oheren und unteren Teil der biirger
limen Niederlassung gesmieden. 

Bernerkt man obendrein, daB gerade am Abstieg in die Niederung der einheitliche 
Gassenzug Yorn Markt zurn Klaustor in Wein-{Smurnwerks-) und Klausgasse auf
geteilt und weiterbin an dieser wie der Breiten Gasse ein hesonderer Marktplatz 
durch Herausnahme kleiner Hausergruppen freizulegen ist, dann erscheint die Fol
gerung aus all dern doch hochst einfam: Die Wohnhlocks urn drei Se-iten der fast 
quadratischen "Ebenung" hilden mitsarnt diesern iiheraus weiten Marktplatz. der 
sich breit zurn Stift als dern Grundherrn offnet, offenbar die erste, nom in der Salier~ 
zeit (spatestens nam der Verwiistung von 1086) groBziigig nach klarem Plan ange~ 
Iegte biirgerliche Niederlassung. die woh! bald, jedenfalls vorm Bau der Marktkirche 
urnrnauert ward 15; dazu tritt dann (urn 12001) eine FHirnings-SiedIung in der 

11 ViI. obeD Anm. 1. tu den Oaten W. Ne u b a us: Gesmimte von Henfeld (1927), und E. Z I t i I er: 
Du Territorium der Reimsabtei Herifdd (1939). Belm StadtgrundriB 1ft Q:enau entQ:eQ:eniuetzter MeinunQ: 
J. H 3 r I e in vemhiedenen Arbeiten. zuletzt: Gesm. d. Heufelder Stadtkirme (1949) 9 und 21; iellen 
H. nimmt aum K. Se h a r I a u : Siediunll und Landsmaft im KnullQ:ebltt (1941) 199, enUmieden Stellunll· 

It VQ:1. meinen oben Anm. 1 Ilen. Beitrall in der Srengel-Fe.t.chrift. 
11 Zu sonlllQ:tn Rtmteckanl;gen der Salierzeit vlll. Fritzlar (oben Annt. 1) und den Hinweil auf meine 

Stellungnahme zum Frankfurter Sradt-GrundriS bel K. Nab r i ani: Die Frankfurter Alt.udt (1949) 63 f. 
(Besprecnung; Heu. Jb. I 236/37). Soim rielillc Mirlere wie z. B. aum in Frankenberg waren wohi nid!t zuietzt 
IlleicnermaSen als Flud!tpl3tze fur die bei KriegueiteD mit Vieh und Wallen in die GroSbutllen fllebende Land
bevolkeruni itdacnt; dod! k3nnte Q:erade die ~Ebenunll· als aUllluprocnene »Heerberlle~ anllesprocnen und damit 
die Grundung der Burgeuiedlung Hersfeld um 10 simerer Heinrim IV. (nom vor 1086) zUQ:esprodlen werden. 
Ihr Sradtkern 1st ubriQ:tn5 aus ziemlidt eindeutigen Verhaitnilsen und Hinweiscn eumloucn. deren Erlaute· 
runll bier zu weitsmweifii ware. 

4 ZHG 63 
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GeiS3ue, wohl rnit eigenem Red1teck-Markt uod daher audt verfassungsmaBig als 
Neustadt anzuspremen. 

Spater gegen die Stadt. d. h. ins Vorfeld der ottonismen Stiftsbefestigung vorge
smoben ersmeinen die Abtsburg im Norden uod das stiftische Hospital ven 1239 
im Sliden an def StraBe hinab zur Furt, wahrend die Planung einer vom Stift ab
gelegenen Fuldabriicke zur Griindung der Unterstadt gehort. wie die senkrecht ven 
def Klausgasse abgezweigte. auffallend "breite Gasse" bezeugt. Dom muB diesem 
kostspieligen Steinbau verniinftiger Weise die Anlage der vom Stift aus beide Stadt
teile umfassenden Ringmauer vorausgegangen se in, uod zwar jedenfalls vcr 1229/ 39. 
Leider jst die Errichtung des gemeinsamen Rat- uod Weinhauses an der Nahtstelle 
zwischen beiden Stadtteilen und neben der Kirme nimt zu datierenl6 ; immerhin 
konnte der Drubbel auf dem Siidteil der nEbenung" ein alteres Gerichtshaus iibe .. -
baut haben. 

* 
Bei der Betrachtung dieser vier Stadte aus dem 11. his 14. }ahrhundert ging es nun 

weniger urn den etwaigen Sitz des Stadtherrn als urn den eigentlichen Ausgangspunkt 
und Fortsmritt der stadtismen Entwicklung l1. Hierbei fand wohl der zu Anfang auf
gestellte Grundsatz ebenso seine Bestatigung, wie die fruhe Geschichte der he
handelten burgerlichen Niederlassungen zumindest ansmaulimer wurde. Immer 
wieder war zunamst eine (hehelfsmaBig umwehrte und mehr oder weniger planvolle) 
biirgerliche Kernsiedlung zu erkennen, die alter sein muBte als die jeweils weiter
fassende Ringmauer, wahrend sonstige kostspielige Steinhauten wicderum erst nach 
deren Fertigstellung errichtet se in und daher mit zur Datierung des Mauerbaues 
dienen mochten. Ob neue Burgsitze. zeitgemaBe Kloster oder Pfarrkirchen, sie er
standen in der Regel auf dem Neuland, das erst durch den Mauerring eingefangen 
wurde, und waren manmmal offenbar smon bei der Stadtgrundung oder einer jiin
geren Erweiterung geplant l8. 

11 v,l. u. a. du Korbamer neue Ruhaul auf der Alutadtmauer und du Marbure-u alte Rathaul (Kerner) 
:z:witdlen MarkUiedlun, . Sladterwelterun, (Pfurkirme) und RltlentraBe (Bure-maMensiedlun,). 

IT So llSt Ilm Im AnlmluS an die Frit:z:luer Erktnntnh (v,1. oben Anm. I ) aucb filr Gelnhausen (Hen. 
HeimatIFrankfutter Rundlmau 17. 8. SI ) . Wttzlu und Grunber, IOwie filr Friedber, eine Remted--Doppel
~urth aut der Zeit Karh d. Gr. rrsdJlirSen. wlhrend Bur, Fra:lkenberi. du Gelinde urn Stlft Wetter und 
um SI. Marlin :z:u Tre,.u enllpred!rnde StraBenfenen Karl MlIrlelh ,cwelen ltin munen: In Frlt:z:lar muBte 
bh :z:u dnem 774/1] anzuset:z:enden Umbau eine , Ieimahri,e (tmildf5rml,e) Anla,e ,ewt'sen lein. 

"Duu ,ehareD auBer den obeD an,diihrten Bebpielen ierade aucb die Ntue Bur, in GieBen. du Treyur 
Dorninikanerklotter. zu Frankfurt du Dominikaner- und Franzilkaner-Klolttf lowle du lacob.-HOlpilal. aliI' 
In der Braubam-Nlederun,. und .mlicSlim die (Biir,er-) Khme St. Leonhard (Mulen u. Geor,) wie u. a. die 
PFarrkirmen von Marbur,. lim und Friedberi. Hier hat .im eine tnttpremende Aufloluni des Sladtplanes. 
wie sit nam einem itmeintamen Rundgane- (Sommtr 1949) von H. Rot h : Bur, und Stadt Friedber, (1949) 
11 f. • .mriftlim fntielegt wurde. ,lehil 19S0 durm den Fund tintr mlmtiien Mauer (im Zu,e der Smnur,use 
und dann abwlnktlnd :z:ur Stiitzmauer del Augultinerkloflcn) bewahrheltet: SiI' umbBt die von Wolfen-. 
Engel.- und Miste,alSe umriuene Kemsitdlun, 10 weit. daB .ie ,erade du Gelinde der Ende del 12. lhl. 
ie,rUndtten Marienklrme einlmlleSt; ZWilmen dieter. vlelleimt nod! det Zeit Friedrim. 1. enltllmmenden und 
der .pilltauflsmen Stadtmauer :z:eigen dann Weed-. HUi- und etwa KI. Klofler,ane den trsteD Anutz :z:u 
dlntr Erwtlttrun, dn frilhtn U . lh,. an. - Finden IIm bel StUten wie Zierenber, und Milnden. dit im 
Blochmema ,c,rundet dnd. Markt. Kirmhof und Rathau. auf dem inmitten frel,elauenen tinie-en Pluz. 10 

Iteht bel IUl,elpromenen Burglfidten wit Rausmenberg. NaumbUf' und Guden.beri die iemeinsame PIa.rr
klrme meiJt .twitmen dem Hetrtnlit:z: und der bur,erlimen Niederlallun,; du iilt aum filr die CyrlakuJ-Klrme 
der Alutadt von Etcnwe,e und Kauel lowie lilr die Nlkolal-Kirme der Doppelneustadt Korbam. 

• 
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Meist blieb dann von der einstweiligen Wehre wenigstens die (etwas verbreiterte) 
Laufgasse ubrig, sichtlich sind aber in einzelnen Fallen zudem Wall, Graben und 
jenseitiges Vorgelande auf eine Strecke hin zur Anlage eines Marktplatzes oder 
einer MarktstraBe von der Besiedlung freigehalten worden; das geschah freilich 
nicht nur bei engen Zwerggrundungen, sondern auch in mittleren und groBen 
Stadtenti, Damit aber kame ich schon auf Einzelheiten, wie sie z. T. allein in mtih
samer Kleinarbeit von Stadt zu Stadt errungen uod dann erst in groBeren Ober
simten zusammengefaBt werden konnen; das ist jedoch, wie das Beispiel Korbam 
zeigt, eigentlkh die Aufgabe von besonderen stadtekundlichen Einzel-Abhandlungen, 
denen der vorliegende Aufsatz nUr einige Hinweise bieten kann . 

• 

• 

It Elndtutlg lit du durd! enupred!endt Brtitt auStr bel dtm Hcrdtldcr Ntumarkt. dtr Altftlder. Markt
UmgthuniUtraSe (RoBmarkt-Krcuz-Unterraue) und dem Wetz!arer wie Frankfurter Kommarlr:t z. B. nod! 
In Mtlnztnberr und der Blldinrcr Altstadt. 
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