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 klrchenkonkurrenz in marburg:

 Idee und Planung einer katholischen Elisabethkirche

 Bauentwiirfe und Aktenstlicke aus wilhelminischer Zeit

 Marcus Kiefer

 Das Thema: Eine Elisabethkirche, die nie gebaut
 wurde

 Im Jahre 1207 wurde dem ungarischen Konig
 Andreas II. in Sarospatak sein zweites Kind ge-
 boren, Elisabeth von Ungarn. Diesem Kind war
 kein langes Leben beschieden, aber ein Leben, das
 der Nachwelt viel bedeuten sollte. Seit 1221 mit

 dem thiiringischen Landgrafen Ludwig IV. ver-
 heiratet, hat Elisabeth in radikalster Weise nach

 den Grundsatzen christlicher Barmherzigkeit
 und demiitiger Nachstenliebe gelebt, vor allem
 wahrend ihrer Witwenjahre in Marburg, wo sie
 unter dem Einflufi der religiosen Armutsbewe-
 gung ihre Krafte in der Armen- und Kranken-
 pflege verausgabte - so sehr, dafi sie im Alter von
 nur 24 Jahren starb. Ihre Heiligsprechung durch
 Papst Gregor IX. erfolgte - nach verhaltnisma-
 fiig kurzer Zeit - am Pfingstsonntag des Jahres
 1235. Die 800-Jahr-Feier ihrer Geburt (2007)
 gibt den Anlafi, ein Kapitel der Elisabethvereh-
 rung in Marburg zu erkunden, das mit dem Eli-
 sabeth-Jubilaum des Jahres 1907 verkniipft ist: Im
 zeitlichen Vorfeld der 700-Jahr-Feier reifte der
 Plan, im Norden Marburgs fur die katholische
 Minderheit eine monumentale Pfarrkirche zu

 Ehren Elisabeths zu errichten. Im Jubilaumsjahr
 1907 wurde zu diesem Zweck eine iiberregionale
 Architektenkonkurrenz veranstaltet, liber deren
 Ablauf und Ergebnisse hier zu berichten ist. Mehr
 als eine zusammenfassende Skizze des Wettbe-

 werbs kann in einem relativ knappen Text nicht
 versucht werden. Besonderes Interesse verdienen

 die beiden Wettbewerbsprojekte, die der immens
 erfolgreiche Kirchenarchitekt und spatere Main-
 zer Dombaumeister Ludwig Becker fur Marburg
 entwickelt hat. Doch auch in dieser Hinsicht gilt:
 Der begrenzte Rahmen der vorliegenden Uberle-

 gungen schliefk eine genaue formale Wiirdigung
 der Wettbewerbsarbeiten und ihre umfassende

 Einordnung in die Architekturepoche des Spat-
 historismus aus, so lohnend dies auch ware. Ich
 sehe die Aufgabe vor allem darin, die Entwiirfe
 der Wettbewerbsteilnehmer und das zugehorige
 vergleichende Gutachten bekanntzumachen und
 einige Gesichtspunkte anzufiihren, die dem Ver-
 standnis des Bauvorhabens in seiner Gesamtheit
 dienlich sein konnen.

 Das Baugrundstiick, das die finanzschwache
 Diaspora- Gemeinde im Nordviertel Marburgs
 erworben hatte (Biegenstrafie 18), konfrontierte
 die Initiatoren von vornherein mit der Frage, was
 man dem bedeutendsten Baudenkmal der Stadt,
 der hochmittelalterlichen Elisabethkirche, bau-
 lich entgegenzusetzen habe, denn erstaunlicher-
 weise sollte die neue Elisabethkirche in Sichtweite
 der bereits existierenden Elisabethkirche errichtet

 werden. Es ist unverkennbar, dafi dem geplanten
 Neubau die Funktion eines Komplements zuge-
 dacht war: In erganzender und konkurrierender
 Nachbarschaft sollte die neue Pfarrkirche St. Eli-

 sabeth neben das 1283 geweihte Gotteshaus tre-
 ten, das als Konventskirche des Deutschen Ritter-

 ordens und als Grabeskirche der heiligen Elisabeth
 erbaut worden war, das seit geraumer Zeit allein
 fur evangelisch-lutherischen Gottesdienst genutzt
 werden durfte und iiber die Grenzen der unter-

 schiedlichen Konfessionskulturen hinweg als
 Kunstdenkmal ersten Ranges anerkannt war. Wie
 die Wahl des Baugelandes zu erkennen gibt, such-
 te die katholische Pfarrgemeinde - im iibertrage-
 nen und im wortlichen Sinn - die ,,Naheu der hei-

 ligen Landgrafin.

 Angesichts knapper Geldmittel ist die Planung
 der neuen Elisabethkirche bald und wiederholt

 ins Stocken geraten. Das Grundstiick, auf dem
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 1 Marburg, Pfarrkirche St. Peter und Paul, Ansicht von Siidwesten

 sie als weithin sichtbares Monument katholischer

 Elisabethverehrung entstehen sollte, ist erst nach
 den Katastrophen der ersten Jahrhunderthalf-
 te, in den Jahren 1957 bis 1959, mit einem Gottes-

 haus bebaut worden (Abb. 1). Das Elisabethjahr
 1907 lag also ein halbes Jahrhundert zuriick, als
 der alte Plan, eine katholische Pfarrkirche im
 Lahntal Marburgs zu errichten, zu guter Letzt
 verwirklicht werden konnte. Gewifi, die Bauver-
 antwortlichen konnten nach 1945 nicht mehr dort

 ansetzen, wo die Planungen vor 1914 zum Still-

 stand gekommen waren. Durch die gewaltigen
 Umbruche auf der Ebene der politischen Ideolo-
 gien und Institutionen einerseits und durch die
 allgemeine Beschleunigung der geschichtlichen
 Ablaufe andererseits waren die Kirchenentwiirfe

 aus der Kaiserzeit obsolet geworden. Die Realisie-
 rung der Kirche in den Wirtschaftswunderjahren
 erfolgte - wie nicht anders zu erwarten - im Stil-
 idiom der Nachkriegsmoderne und in vergleichs-
 weise bescheidenen Dimensionen, und aufierdem:

 Der Kirchentitel sollte jetzt nicht mehr St. Elisa-
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 beth lauten, sondern St. Peter und Paul (in Erin-
 nerung an die ehemalige Barfiifierkirche).1 Den-
 noch, ein Nachklang des urspriinglich geplanten
 Patroziniums ist in der Baugeschichte von St. Pe-
 ter und Paul durchaus zu vernehmen: Den sym-
 bolischen ersten Spatenstich setzte der Erzbischof

 von Koln, Kardinal Josef Frings,2 am 8. September
 1957 im Rahmen der 750-Jahr-Feier der Geburt
 der heiligen Elisabeth - ein Datum, das die Vati-
 kanzeitung ,L'Osservatore Romanoc noch in ih-
 rer Berichterstattung iiber die 1959 erfolgte Wei-
 he der Pfarrkirche ausdrucklich hervorhob.3 In

 einer zweiten Hinsicht ist dieser Gottesdienstort

 mit der Erinnerung an Elisabeth von Thiiringen
 verkniipft: Die Krypta unter dem erhohten Chor
 der Pfarrkirche ist unverkennbar als Verehrungs-
 statte der heiligen Elisabeth gedacht und gestal-
 tet.4 Die Fensterreihe der Altarwand zeigt in ih-
 rer Mitte eine Darstellung der heiligen Elisabeth
 nach einem Entwurf von Rudolf Walter Haegele
 (Aalen). Im Umfeld des Elisabethfensters sind die
 biblisch eingeforderten Werke der Barmherzig-
 keit verbildlicht (vgl. Mt 25,31-46). Das Bildpro-
 gramm nimmt auf die Altarreliquien Bezug, denn
 der Altar der Unterkirche ist ein Elisabethaltar. In

 das Sepulcrum des Altares wurden bei der Weihe
 Korper- bzw. Berlihrungsreliquien der heiligen
 Elisabeth eingeschlossen: (1) eine Knochenparti-
 kel, die aus dem Besitz der Wiener Erzkathedrale

 St. Stephan nach Marburg gelangt ist, und (2) ein
 Textilfragment aus der beruhmten Tunika, die in
 der Pfarrkirche St. Martin in Oberwalluf (Rhein-
 gau) aufbewahrt und traditionell als Bufikleid der
 heiligen Elisabeth verehrt wird.5 Auf eine kurze
 Formel gebracht: Aus dem urspriinglich vorgese-
 henen Kirchenpatrozinium ist ein Altarpatrozi-
 nium geworden.

 Ware die geplante katholische Elisabeth-Pfar-
 rei in spatwilhelminischer Zeit errichtet worden,
 hatte Marburg zum ersten Mai ein Gotteshaus mit
 einem Elisabeth-Patrozinium erhalten, denn Eli-
 sabeths Grabeskirche ist zwar unter ihrem Na-

 men bekannt geworden, aber geweiht wurde sie
 der Gottesmutter Maria, der Hauptpatronin des
 Deutschen Ordens.6 Die katholische Gemeinde-

 kirche St. Elisabeth, die nach der Jahrhundert-
 wende zwischen Oberstadt und Lahn errichtet

 werden sollte, prasentiert sich in den Entwiirfen

 als recht imposante Architektur (Abb. 3-15). Als
 Pendant der gotischen Elisabethkirche hatte sich
 der Neubau nicht zuletzt den Zugreisenden darge-
 stellt, die auf der vielbefahrenen Eisenbahnstrek-

 ke zwischen Kassel und Frankfurt unterwegs wa-
 ren. Aber wie bereits gesagt, die Kirche hat in der
 urspriinglich geplanten Form, trotz entschiede-
 ner Bemiihung, keine Verwirklichung gefunden.
 Wahrscheinlich ist das Projekt deshalb noch nicht

 untersucht worden. An Quellen besteht jedenfalls

 kein Mangel. In Wort und Bild sind die Planungen
 iiberliefert. Die vorliegende Quellenstudie rekon-
 struiert die Geschichte dieses gescheiterten Bau-
 vorhabens, ohne dafi eine katalogartige Aufzah-
 lung aller Einzeldokumente in chronologischer
 Abfolge beabsichtigt ware. Vielmehr soil versucht

 werden, das der Vergessenheit entrissene Kirchen-

 bauprojekt auf wesentliche Gesichtspunkte hin zu
 befragen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen
 (1) der zeit- und kirchengeschichtliche Rahmen
 des beginnenden 20. Jahrhunderts, (2) das Zusam-

 menspiel der beteiligten Individuen und Institu-
 tionen sowie (3) der gewahlte Architekturstil, der

 mit einer konkreten Stilaussage verbunden war.
 Die bislang unveroffentlichten Archivmateri-

 alien, die den folgenden Ausfiihrungen zugrunde
 liegen, werden in Marburg und Fulda verwahrt.
 Der wichtigste bildliche Quellenkomplex sind
 die Wettbewerbsentwiirfe aus dem Jahr 1907, die

 im Pfarrarchiv der Marburger Gemeinde St. Pe-
 ter und Paul aufgefunden werden konnten.7 Den
 wichtigsten schriftlichen Quellenkomplex stellen
 die Briefe dar, die zwischen dem Marburger Stadt-
 pfarrer Dr. Konrad Weber und dem bischoflichen

 Stuhl in Fulda hin und her gingen und heute ein
 Aktenfaszikel im Diozesanarchiv fiillen.8

 Am Voranschreiten der Planungen im Jahr-
 zehnt vor 1914 hatte Pfarrer Weber einen erheb-

 lichen Anteil. Auf sein Drangen und Betreiben
 ging auch der Architektenwettbewerb des Jahres

 1907 zuriick. Eine ausflihrliche Wiirdigung sei-
 ner Biographie - seiner wechselvollen Wander-
 jahre und seiner pastoralen Arbeit in Marburg
 - mufi im engen Rahmen dieses Beitrages unter-
 bleiben. Nur soviel: Geboren wurde Konrad We-

 ber im Jahre 1849 in Sargenzell, einem Dorf nicht
 weit von Hiinfeld im Landkreis Fulda.9 Kindheit

 und Jugend verbrachte er dort; es war, von den
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 politischen und kulturellen Zentren aus gese-
 hen, tiefste Provinz. Sein Studium, das er in Ful-

 da aufnahm, hat ihn schliefilich an das Collegi-
 um Germanicum in Rom gefiihrt (Aufenthaltszeit
 im Kolleg: 1869-1875).10 Als Germaniker gehor-
 te der Priesteramtskandidat Konrad Weber zu ei-

 ner jesuitisch gepragten kirchlichen Elite, die an
 der Papstlichen Universitat Gregoriana ein wei-
 terfiihrendes Studium der Facher Theologie und
 Philosophie absolvieren durfte. Stationen seiner
 Ausbildungszeit in der kirchlichen Seelsorge wa-
 ren Fiirstenfeldbruck und Reichenhall in Ober-

 bayern. Spater, als Neupriester, wurde ihm eine
 Kaplanstelle in Buttlar (Wartburgkreis, Diozese
 Fulda) zugewiesen. Seit dem 1. Juni 1882 iibte er
 die Funktionen eines katholischen Pfarrers in der

 Diasporastadt Marburg aus. Zwei Generationen
 lang, von 1882 bis 1929, stand der willensstarke
 und taktisch versierte Weber der Marburger Ge-
 meinde vor. Zugleich war er Dechant des oberhes-
 sischen Dekanates Amoneburg.11 In der Mitte sei-
 nes siebten Lebensjahrzehnts (1924) wurde Weber
 Ehrendomkapitular in Fulda, eine Ehre, die nur
 selten gewahrt wurde.12 Er starb 1934.

 Die staunenswerte Beharrlichkeit, mit der
 Pfarrer Weber die Planung und Finanzierung der
 neuen Marburger Elisabethkirche nach der Jahr-
 hundertwende vorantrieb, ging weit iiber das
 Mafi hinaus, das die Amtspflicht erfordert hat-
 te. Bemerkenswert ist, dafi nach 1900 im katho-

 lischen Raum wiederholt postuliert wurde, die
 Mitverantwortung des Pfarrklerus fur Neubau
 und Neugestaltung von Kirchengebauden miisse
 gestarkt werden. Eine kunst- und kultureuphori-
 sche Programmatik, die in jenen Jahren publiziert
 wurde, machte geltend, bei Kirchenneubauten sol-
 le der lokale Klerus ,,nicht bloss dem momenta-

 nen engeren gottesdienstlichen Bediirfnis" Rech-
 nung tragen, sondern auch ,,das Ansehen und die
 Aufgaben der Kirche als Kulturtragerin" beach-
 ten und deshalb ,,neue Kirchen tunlichst zu Mo-

 numenten des religiosen und allgemeinen Hoch-
 standes, des Kunstsinnes und Opfermutes unserer

 Zeit" gestalten lassen.13 Die deutschen Katholi-
 ken, nach der Sakularisation kulturell geschwacht,
 nach 1871 im Deutschen Reich zur Minderheit im

 eigenen Land geworden, wollten wieder als Kul-
 turmacht wahrgenommen werden. Eine solche

 Grundorientierung lafit Pfarrer Weber mit sei-
 nem Einsatz fur eine neue Elisabethkirche durch-

 aus erkennen. Hier liegt eine der Kraf tquellen, die

 das Projekt iiber Jahre genahrt haben. Die psy-
 chische Motivierung der Planung durfte aber auch
 und mafigeblich darin zu erkennen sein, dafi Kon-
 rad Weber und die Marburger Katholiken noch im
 20. Jahrhundert an der Erblast ihrer Gemeinde-
 geschichte schwer trugen. Nicht iiberwunden war
 die Erfahrung, dafi die Protestanten bis weit ins
 19. Jahrhundert hinein versucht hatten, ihre alten

 Monopol- oder zumindest Dominanzanspruche
 gegeniiber den Anhangern der Minderheitenkon-
 fession zu wahren. Damit die Planungsgeschichte
 der katholischen Elisabethkirche ihre historische

 Tiefendimension erhalt, ist im folgenden vor allem
 der konfessionell fundierte Symbolkampf um die

 Nutzung der ehemaligen Deutschordenskirche zu
 beriicksichtigen. Dabei richtet sich der Blick in er-
 ster Linie auf das 19. Jahrhundert, das jiingst - ob
 zu Recht oder zu Unrecht, sei dahingestellt - als
 ,,ein zweites konfessionelles Zeitalter" bezeich-
 net worden ist.14 Sucht man aber die Anfange des
 Streits um die Elisabethkirche, so wird man weit
 in die Geschichte des ersten konfessionellen Zeit-

 alters zuruckgefiihrt, ins 16./17. Jahrhundert. Die
 Geschichte der Marburger Katholiken - und im
 besonderen ihr Verhaltnis zur Grabeskirche der

 heiligen Elisabeth - ist durch etliche Kristallisa-
 tionspunkte gekennzeichnet, die als solche zwar
 bekannt sind, aber bislang noch nicht im Zusam-
 menhang betrachtet wurden.

 Im Vorfeld: Katholiken und Lutheraner im Streit
 um die liturgische Nutzung der Marburger Elisa-
 bethkirche

 Durch das aufsehenerregende Wirken der heiligen
 Elisabeth in Marburg, durch ihren f riihen Tod und

 ihre rasche Heiligsprechung im Jahre 1235, durch
 die Deutschordensniederlassung aufierhalb der
 Stadtmauern und das spektakulare Gotteshaus,
 das als Ordenskirche iiber dem Elisabethgrab er-
 richtet wurde, entwickelte sich Marburg im hohen
 Mittelalter zum offiziell sanktionierten Kultzen-
 trum einer weit iiber Hessen hinaus verehrten

 heiligen Landgrafin. Man sollte aber keinen Illu-
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 sionen anhangen: Obwohl die heilige Elisabeth
 im 14. und 15. Jahrhundert eine der beliebtesten
 weiblichen Heiligengestalten in Mitteleuropa war,
 konnte die Wallfahrt zu ihrem Grab, die schon vor

 Abschlufi des Kanonisationsverfahrens eingesetzt
 und urn die Mitte des 13. Jahrhunderts einen Gip-
 fel erreicht hatte,15 im spateren Mittelalter keine

 Hohepunkte mehr verzeichnen.16 Im Jahre 1526
 setzte die Einfiihrung der Reformation der Re-
 liquienverehrung ein Ende, so dafi die Lahnstadt
 ihre Identitat als Gnaden- und Pilgerort verlor.
 Freilich ist das eine Feststellung ohne besonderen
 charakterisierenden Wert; denn von welcher luthe-

 rischen Stadt liefie sich nicht Gleiches sagen? Ein

 speziflsches Moment der Marburger Verhaltnisse
 ist jedoch darin zu erblicken, dafi die Kultstatte in
 der Deutschordenskirche zunachst weiterbestand,
 denn die Reformation mit ihren konfessionalisie-

 renden Zwangsmafinahmen hatte vor dem reichs-
 unmittelbaren Territorium des Deutschen Ordens

 erst einmal haltgemacht. Auf langere Sicht indes
 konnten die Ordensritter den Elisabethkult, den
 das Luthertum als Form katholischer Idolatrie

 betrachten mufite, nicht aufrechterhalten. Philipp
 der Grofimutige, Landgraf von Hessen und ei-
 ner der fiihrenden Kopfe der Reformation, liefi
 die Gebeine der beruhmten Caritas-Heiligen am
 18. Mai 1539 mit Gewalt und aus Prinzip aus der
 Elisabethkirche entfernen; allerdings mufite er sie
 1548, auf dem Tiefpunkt seiner Macht, den Brii-
 dern des Deutschen Ordens zuriickgeben.17 Die
 kiinftige Zerstreuung der Kultobjekte wurde da-
 durch nicht verhindert, denn die katholisch geblie-
 benen Ordensleute haben es nicht vermocht, eine

 gefiihlsorientierte Frommigkeit im Umgang mit
 den Reliquien aufs neue in Marburg zu etablieren.
 Es sieht so aus, als hatten die Deutschherren die

 europaweite Distribution der Elisabeth-Reliquien
 am Ende selbst vorangetrieben, vielleicht um sie
 auf Dauer unter glaubigen Verehrern der Heiligen
 zu wissen.18

 Dafi Elisabeth von Thiiringen seit der zweiten
 Halfte des 16. Jahrhunderts fur die Religiositat
 und die historische Selbstbetrachtung der Mar-
 burger weiterhin eine wichtige Rolle gespielt hat-
 te, ist nicht zu erkennen. Erst im 19. Jahrhundert,

 angefacht durch die fortschreitende historische
 Quellenforschung zu Elisabeths Leben und Ha-

 giographie,19 liefien sich auch die Burger Marburgs

 von der ungewohnlichen Strahlkraft der Heiligen
 wieder beriihren.20 Vielleicht ware es richtiger zu
 sagen: Eine halb landliche, eher unbedeutende
 oberhessische Universitatsstadt, die im Jahre 1866
 durch den Grofistaat Preufien ubernommen wor-

 den war, hat in der menschlichen Grofie und an-

 riihrenden Hoheit der heiligen Elisabeth ein Mit-
 tel der Selbstdarstellung gesehen und ergriffen.
 Die Folge war, dafi die ehemalige Landgrafen-
 stadt mit dem Aufschwung der wirtschaftlichen
 Verhaltnisse nach der Griindung des Deutschen
 Reiches noch einmal - wenngleich unter neuen
 Vorzeichen - als „ Stadt der heiligen Elisabeth"21
 zu einer historisch-kulturellen Selbstfundierung
 fand, die nicht nur die kanonisierte Reformati-

 onsvergangenheit,22 sondern auch das vorkonfes-
 sionelle Mittelalter einschlofi.23 Die geplante ka-
 tholische Elisabethkirche war Teilphanomen und
 Kontrapunkt dieser kommunal betriebenen, iden-
 titatsstarkenden Elisabeth-Memoria.

 Doch welche Rolle spielte die gotische Elisabeth-
 kirche in diesen historischen Zusammenhan-

 gen? Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts durften
 in der Kirche des Deutschen Ordens auf Geheifi

 des Landgrafen nur noch evangelische Geistliche
 vor den Augen der Offentlichkeit Kulthandlun-
 gen vollziehen. In den folgenden Jahren entwik-
 kelte sich - zunachst kaum merklich - eine funk-

 tionale Zweiteilung der Ordenskirche. Durch die
 wachsende Zahl offentlicher Gottesdienste und

 pfarramtlicher liturgischer Verrichtungen wur-
 de der Liturgieraum der Deutschordensherren
 schrittweise eingeschrankt. Im Jahre 1584 ist das

 dreischiffige Hallenlanghaus der Elisabethkirche
 endgliltig zur lutherischen Gemeindekirche ge-
 worden.24 Fur den Dreikonchenchor aber, der das

 Elisabethmausoleum und die Grablege der hessi-
 schen Landgrafen umfafite, erhielt der Deutsche
 Orden, der inzwischen mit lutherischen Rittern

 versehen worden war, das alleinige Nutzungs-
 recht. Die politisch verfiigte Trennung von Lang-
 haushalle und Ostbau im Rahmen einer einheit-

 lich protestantischen Kirchennutzung wurde von
 Deutschordensseite jahrzehntelang nicht in Frage
 gestellt. Unverstandlich ist dies keineswegs, wenn
 man bedenkt, dafi der Ordensverband und seine

 Mergentheimer Fiihrung liber keine Herrschafts-
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 rechte verfiigten, die es ihnen gestattet hatten, sich

 wirksam gegen die territorialfiirstliche Kirchenpo-

 litik zu stellen.25 Rekatholisierungsversuche sind
 in der protestantischen Deutschordensballei Mar-
 burg erst unter dem gegenreformatorisch orien-
 tierten Hoch- und Deutschmeister Johann Kaspar
 von Stadion (1627-1641) unternommen worden.26
 Teilweise waren diese Versuche sogar erfolgreich;
 so wurde zum Beispiel die Aufnahme katholischer

 Ritternovizen in die hessische Ballei eine Zeitlang
 wieder als rechtmafiig anerkannt. Das seit 1627 re-
 gierende Ordenshaupt hat sich desgleichen darum
 bemiiht, die Wiedereinfiihrung katholischer Kult-

 akte an der Begrabnisstatte der heiligen Elisabeth
 durchzusetzen. Dieses Vorhaben, das der Kaiser
 in Wien energisch unterstiitzte, scheiterte jedoch
 am Widerstand Landgraf Georgs II. von Hessen-
 Darmstadt (hessen-darmstadtisch war Marburg
 von 1624 bis 1648).

 Erst Jahrzehnte spater wurde erneut ein Ver-
 such unternommen, die Landkommende in Mar-
 burg als Keimzelle der Rekatholisierung zu nutzen.
 Der historische Hintergrund ist rasch skizziert:
 1681 trat ein Vertrag in Kraft, den der junge Land-

 graf Karl von Hessen-Kassel und der betagte Or-
 denshochmeister Johann Kaspar von Ampringen
 geschlossen hatten, um angestaute Differenzen zu
 beseitigen.27 Das Ergebnis der langwierigen Ver-
 handlungen war, dafi die hessische Ordenspro-
 vinz im Sinne konfessionell gemischter Verhalt-
 nisse (Trikonfessionalitat) reorganisiert werden
 sollte, ohne dafi es in der Ordenstradition dafiir

 ein Beispiel gegeben hatte. Die Vereinbarung sah
 aber nicht nur die Etablierung einer gemischtkon-
 fessionellen Personalstruktur vor, sondern auch

 die Zulassung katholischer Ordenspersonen zur
 hochsten Balleiwiirde. Mit anderen Worten: Auch

 Aristokraten katholischer Konfession bekleideten

 von nun an turnusmafiig das vornehme Amt des
 Marburger Deutschordenskomturs.28

 Der erste katholische Landkomtur der Ballei

 Marburg war Damian Hugo von Schonborn, der
 sein Amt 1701 antrat.29 Obwohl von da an turnus-

 gemafi auch katholische Balleiobere in der Lahn-
 stadt safien, wurde den katholischen Ordensrit-
 tern einzig und allein die Privatzelebration in der
 Kapelle des Deutschen Hauses erlaubt; nach wie
 vor untersagt war ihnen die Feier des offentlichen

 Gottesdienstes.30 Das Verbot bezog sich nicht nur

 auf das Langhaus der Elisabethkirche, das von ei-
 ner Filialgemeinde der lutherischen Stadtpfarrei
 St. Marien genutzt wurde, sondern auch auf die
 Dreikonchenanlage, die ausschliefilich den Or-
 densmitgliedern zur Verfiigung stand. Aber selbst
 die Privateucharistie des katholischen Komturs

 im Deutschordenshaus - vor den Mauern der

 Stadt - stiefi bei der hessischen Regierung auf Be-
 denken und Einwande. Da sich die romische Kir-

 che seit den Tagen der Reformation verstarkt aus
 ihren sakramentalen Kultfunktionen verstand

 und begriindete (und damit beim Kirchenvolk
 beachtliche Erfolge erzielte),31 war die Ausiibung
 katholischer Kulthandlungen in den Augen des
 protestantischen Landesfiirsten ein Kardinalpro-
 blem der trikonfessionellen Ballei. Schon Dami-

 an Hugo von Schonborn, der sich - teils verdeckt,
 teils offen - um eine Rekatholisierung Marburgs
 bemuhte, hat dem Landgrafen den Vorschlag un-
 terbreitet, man konne alien drei Religionen, die
 seit 1648 im Romisch-Deutschen Reich zugelassen
 waren, das Recht zum Gottesdienst in der Elisa-
 bethkirche einraumen; auch eine Wiederbelebung
 des Elisabethkults lag in Schonborns Absicht.32
 Indes, die Versuche des katholischen Komturs, die

 Mefiliturgie nach romischem Ritus und die Elisa-
 bethverehrung in Marburg erneut zu etablieren,
 scheiterten. So blieb alles beim Alten: Trotz der

 Konfessionspluralitat fand in der hessischen Bal-
 lei aufierhalb des Deutschen Hauses kein Gottes-

 dienst der katholischen Minderheitskirche statt.
 Ein Stuck weit anderte sich die Situation erst

 unter Landgraf Wilhelm IX., der im Jahre 1787
 dem katholischen Bevolkerungsteil der Stadt
 Marburg erlaubte, an Sonn- und Feiertagen im
 oberen Festsaal des Rathauses Privatgottesdien-
 ste, das heifit gemeinschaftliche Gottesdienste
 ohne Zeichen der Offentlichkeit (,,exercitium re-

 ligionis privatum"), abzuhalten; das Recht der of-
 fentlichen Religionsiibung (,,exercitium religio-
 nis publicum") blieb den Katholiken auch jetzt
 noch verwehrt.33 Gleichwohl ging von der Ent-
 scheidung des Landesfiirsten eine Botschaft aus,
 die fur den Diasporakatholizismus in der Land-
 grafschaft Hessen-Kassel vielversprechend war:
 die Botschaft des Ausbrechens aus konfessionali-

 stischer Enge. Nach dem Reformschritt von 1787
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 haben die Vertreter der katholischen Seite aber-

 mals die Moglichkeit erwogen, in mehr oder min-
 der absehbarer Zukunft auch die Grabeskirche

 der heiligen Elisabeth fur liturgische Zwecke zu
 nutzen, aber in einem formalrechtlichen Sinne ist

 das alleinige Gebrauchsrecht der Lutheraner in
 der spaten landgraflichen Zeit nicht angezweifelt
 worden.34

 Geraume Zeit spater entstand eine neue Rechts-
 lage: Am 24. April 1809 loste Napoleon I. den
 Deutschen Orden in den Rheinbundstaaten auf.

 Der Marburger Besitzkomplex des Ordens ging
 zusammen mit der Elisabethkirche in staatliches

 Eigentum iiber und unterstand somit der west-
 phalischen Krone unter Jerome Bonaparte. Das
 Schicksal der Ordenskirche war zunachst unge-
 wifi. Beide Konfessionen - die Marburger Prote-
 stanten, die alle grofien Kirchen der Stadt und die
 Langhaushalle der Elisabethkirche nutzten, und
 die Diasporakatholiken mit ihrem Pfarrer Dr. Jo-
 hann Caspar Miiller, die kein offentliches Gottes-

 haus besafien - bemiihten sich bei Konig Jerome
 um den freigewordenen Chorraum der Elisabeth-
 kirche.35 Dabei wurde katholischerseits als Argu-
 ment angefiihrt, dafi im Frommigkeitsleben der
 lutherischen Gemeinde das Gedachtnis der heili-

 gen Elisabeth kaum eine Rolle spiele.36
 Zusammenfassend lafit sich festhalten: Die ka-

 tholische Gemeinde Marburgs war noch jung, als
 sie im Zuge der napoleonischen Umwidmung vor-
 mals geistlicher Vermogenswerte Anspruch auf
 die sakularisierte Deutschordenskirche erhob.

 Die Riickgewinnung der gesamten Elisabeth-
 kirche fur den katholischen Glauben scheiterte.

 Auf der Basis einer bekenntnisneutralen Kirchen-

 politik ordnete Konig Jerome in einer Decision
 vom 30. November 1810 ein Simultaneum an, und

 zwar im Sinne einer strikten Teilung (also nicht
 nach dem Vorbild des Wetzlarer Domes): Den be-
 deutenderen und schoneren Teil der Elisabethkir-

 che, den Dreikonchenchor und die zugehorigen
 Nebenraumlichkeiten, erhielten die Katholiken,
 das Kirchenschiff westlich des Lettners behielten

 die Evangelischen.37 Die Tiir im Lettner wurde
 verschlossen, der Schlussel zerstort.38 Am Pfingst-
 sonntag des Jahres 1811 feierten die beiden Kon-
 fessionsgruppen die ersten Gottesdienste nach
 Errichtung des lutherisch-katholischen Simulta-

 neums. Wie aus dem Schweigen der Quellen mit
 einiger Wahrscheinlichkeit geschlossen werden
 kann, verursachte die raumliche Kirchenteilung
 zunachst keine schwerwiegenden Mifistimmun-
 gen. Mehr als ein Jahr verging, bis die Kehrseite

 des politisch diktierten Simultangebrauchs zutage
 trat. Der Zank der Kirchengemeinden begann un-
 ter dem Amtsnachfolger von Pfarrer Miiller.

 Der Schwalenberger Pfarrer Leander van Efi
 (1772-1847), der aus dem Fiirstbistum Paderborn
 stammte und im Juni 1812 unter Konig Jerome, als

 das Ende des Konigreichs Westphalen kurz bevor-
 stand, zum ,,Professeur en Theologie Catholique
 a l'Universite de Marbourg et Cure de PEglise Ca-
 tholique de la dite ville" ernannt wurde,39 gait als

 aufgeklarter und liberaler, weltoffener und gebil-
 deter katholischer Theologe, der - das war ent-
 scheidend - nicht ersichtlich antiprotestantisch
 eingestellt war; van Efi hatte bereits einen wis-
 senschaftlichen Namen als Bibeliibersetzer und

 Altphilologe. Von ihm konnte der Hof in Kassel
 erwarten, dafi er nicht nur der Lehre des Theo-

 logieprofessors, sondern auch den Pfarraufgaben
 an der Elisabethkirche, vor allem der Schwierig-
 keit des Simultangebrauchs, gewachsen war. Doch
 die Zukunft des Simultaneums sollte schon bald

 ungewifi werden: Nachdem das Konigreich West-
 phalen aufgehoben und Kurfiirst Wilhelm I. im
 November 1813 nach Kassel zuriickgekehrt war,
 hatten alle Amtshandlungen der franzosischen
 Fremdherrschaft ihre Rechtsverbindlichkeit ein-

 gebiifit. Auch der Beschlufi, den Katholiken den
 Chorraum der Elisabethkirche einzuraumen,
 verlor seine Giiltigkeit.40 Die neue kurhessische
 Regierung hob das Simultaneum an der Elisa-
 bethkirche zwar nicht sofort auf, bezeichnete es
 jedoch als ,,Provisoriuma. Pfarrer van Efi mufite
 daher furchten, dafi seiner Gemeinde der Got-
 tesdienstraum entzogen werden konnte. Zudem
 waren die geistlichen Angelegenheiten vorlaufig
 wieder nach der alten hessischen Verfassung ge-
 regelt, und das hiefi: Der katholische Gemeinde-
 pfarrer unterstand dem lutherischen Konsistori-
 um. Die Gleichstellung der beiden Konfessionen
 in der Simultankirche war demnach so gut wie
 aufgehoben, aber geduldet wurden die Katholi-
 ken, wie es scheint, auch weiterhin. Gleichwohl,
 die Grenzen religioser Toleranzbereitschaft wa-
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 ren bald erreicht. Gottesdienstzeiten, raumliche

 Einrichtung, Zugangswege: all dies (und manches
 mehr) wurde in der Folgezeit zum Anlafi konfes-
 sionell impragnierter Scharmiitzel.41 Die Evange-
 lischen sahen im Verhalten des katholischen Pfar-

 rers einen regelrechten Verdrangungsprozefi.42
 Gehassigkeiten und boshafte Unterstellungen,
 nicht naher fafibare ,,Unh6flichkeiten und leiden-
 schaftliche Ausfalle"43 waren auf beiden Seiten zu

 verzeichnen. Intrigen und Gegenintrigen wurden
 gesponnen.

 Am 15. Mai 1814 wandten sich 35 Mitglieder der
 lutherischen Elisabethgemeinde mit einer Protest-
 schrift an den Kurfiirsten:44 Die Elisabethkirche

 befinde sich ,,in der Gewalt fremder Priester" und

 sei ,,Schauplatz fremder Zeremonien". Die luthe-
 rische Gemeinde, so die Protesterklarung weiter,
 sei zur Teilung der Kirche gezwungen worden und
 habe den ,,unansehnlicheren Teil" erhalten. Was

 die Protestierenden von der Regierung verlang-
 ten, war die ,,Aufhebung der Gemeinschaft der
 Kirche mit den Katholiken". Die stimmenstarke

 Petition, die dem erhitzten Ringen um die Eli-
 sabethkirche ein Ende bereiten wollte, markiert

 nur den Anfang neuer, ziemlich rabiater Streitig-
 keiten. Was folgte, war eine fur Marburger Ver-
 haltnisse aufsehenerregende Pressekampagne, in
 der tiberregionale Publikationsorgane - nament-
 lich Rheinischer Merkur (Koblenz) und Theolo-
 gische Nachrichten (Frankfurt) - eine zentrale
 Rolle spielten.45 Nicht zuletzt dieser Pressekrieg
 (1814-1816) vergiftete das Verhaltnis zwischen
 den Marburger Kontrahenten endgiiltig. Erstaun-
 lich ist allerdings, dafi nicht alle Lutheraner auf
 der Seite der van-Efi-Gegner standen. Als es der
 kurhessischen Regierung namlich zu bunt wur-
 de und sie den unvertraglichen Leander van Efi
 im Fruhsommer 1814 entfernen wollte, ergriffen

 mehr als 200 protestantische Mitchristen fur den
 Katholiken Partei.46 Schon seit einiger Zeit hatten

 sich auch lutherische Kirchganger um den katho-
 lischen Priester geschart.47 Katholiken und Prote-
 stanten versammelten sich zu gemeinsamen Got-
 tesdienstfeiern im Chorraum der Elisabethkirche.

 Etwas vereinfacht konnte man sagen, dafi damals
 im katholischen Kirchenteil das Ideal harmoni-

 scher Interkonfessionalitat teilweise und anfang-
 haft verwirklicht wurde;48 ob im Rahmen dieser

 Okumene ausnahmsweise auch Nicht-Katholi-

 ken zum Eucharistieempfang zugelassen wurden,
 ist nicht bekannt. Zu betonen ist freilich, dafi die

 Etablierung einer iiberkonfessionellen Liturgiege-
 meinschaft von der protestantischen Gemeinde-
 leitung als Anmafiung und Unverfrorenheit und
 somit als typische Verhaltensweise der katholi-
 schen Kirche gedeutet und abgelehnt wurde. Aber
 Leander van Ef? sah keinen Anlafi, darauf Riick-

 sicht zu nehmen; es blieb bei einer Sakralpraxis,
 die - zumindest zeitweilig - die innerchristlichen
 Konfessionsgrenzen iiberwand. Trotz dieser ille-
 gitimen Gottesdienstkultur hat die kurhessische
 Regierung die Aufhebung des konflikttrachtigen
 Simultaneums erst 1820 eingeleitet.49

 Als sich das Ende des Marburger Simultaneums
 abzeichnete, wurde den Katholiken in Aussicht
 gestellt, die sogenannte Kugelkirche nutzen zu
 diirfen: die Kirche St. Johannes Evangelist, eine
 spatgotische Saalkirche, die als Klosterkirche der
 Briider vom Gemeinsamen Leben, der sogenann-
 ten Kugelherren, erbaut und 1482 geweiht wor-
 den war.50 Seit der zweiten Halfte des 17. Jahrhun-

 derts wurde die ehemalige Kugelherrenkirche von
 einer kleinen und stetig kleiner werdenden Ge-
 meinde hugenottischer ,,Refugiesa genutzt.51 Die
 franzosisch-reformierte Kirchengemeinde um-
 fafite gegen Ende des 18. Jahrhunderts nur noch
 sieben Familien mit 27 Personen,52 wahrend zur

 gleichen Zeit etwa 150 Katholiken in Marburg
 lebten.53 Da die Lahnstadt annahernd 6.000 Ein-

 wohner zu verzeichnen hatte, betrug der relative
 Bevolkerungsanteil der katholischen Mitblirger
 nur knapp 2,5 Prozent. Man sollte denken, dafi
 die Minoritat katholischer Christen die bevor-

 stehende Aufhebung des Simultaneums und die
 Katholisierung der altstadtischen Kugelkirche als
 giinstige Fiigung des Schicksals betrachtet habe.
 Doch das Gegenteil war der Fall! Der neue, seit
 1822 amtierende Pfarrer und vorherige Kaplan der

 katholischen Kirchengemeinde, Dr. Johann Chri-
 stian Multer (1768-1838),54 zogerte den Auszug
 aus der Elisabethkirche immer wieder hinaus, bis

 zum Jahresende 1827 (die Hypothese hat viel fur
 sich, dafi der schlechte Bauzustand der Kugelkir-
 che nur der vorgeschobene Grund dafiir war, den

 Umzug verschiedene Male aufzuschieben).55 Erst
 als der Widerspruch gegen den regierungsamtli-
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 chen Raumungsbefehl vom 4. September 1827 ab-
 gewiesen worden war, mufiten sich die Katholiken
 nolens volens bereit finden, die Kugelherrenkir-
 che als Kompensation des ihnen aufgenotigten
 Verzichts zu akzeptieren. Am 1. Januar 1828 fand
 der erste katholische Pfarrgottesdienst in der Ku-
 gelkirche St. Johannes statt. Der Kampf urn die
 Elisabethkirche war beendet - vorerst.

 Im Jahre 1892, nach einer Ruhephase von mehr
 als sechs Jahrzehnten, brach der Konflikt von neu-

 em auf. Noch einmal gewann der endlose Streit
 eine enorme Publizitat, da die katholische Ge-
 meinde St. Johannes dieses Mai eine gerichtliche
 Auseinandersetzung liber das Gebrauchsrecht am
 Chor der Elisabethkirche anstrengte.56 Zuvor hat-
 te die preufiische Regierung im Rahmen einer all-
 gemeinen Grundbuchregulierung ein Aufgebots-
 verfahren eingeleitet, urn den grundbuchmafiigen
 Eigentiimer der ehemaligen Deutschordenskirche
 zu ermitteln. Ohne sich auf irgendein verbrieftes

 Recht berufen zu konnen, verfolgten die Katho-
 liken ein klares Ziel: Das Recht der katholischen

 Diasporagemeinde, den Chorbau der Elisabeth-
 kirche zu gottesdienstlichen Zwecken zu nutzen,
 sollte als Belastung des Grundeigentums in das
 Grundbuch eingetragen werden. Die Klageein-
 reichung der katholischen Pfarrgemeinde gegen
 den Koniglich-Preufiischen Fiskus im Jahre 1892
 war der Auftakt zu einem langwierigen Prozefi,
 der erst 1896 in dritter Instanz vom Reichsgericht
 in Leipzig verbindlich entschieden wurde - zum
 Vorteil der Lutheraner.57 Hier ist aber etwas ande-

 res zu betonen: Die Tatsache, dafi die katholische
 Pfarrei am Ende des Jahrhunderts den Elisabeth-
 Chor in gerichtlicher Verhandlung zuriicker-
 obern wollte, belegt, dafi die Erinnerung an das
 Simultaneum (1810-1827) in der katholischen
 Gemeinde noch lebendig war (obwohl sicher nur
 noch wenige Trager einer entsprechenden biogra-
 phischen Erinnerung unter den Lebenden waren),
 und fast beilaufig wird deutlich, dafi im kulturel-
 len Gedachtnis der nachgewachsenen Generatio-
 nen mit dem Simultanverhaltnis keine schwerwie-

 genden Negativassoziationen verbunden waren.
 Man hatte - allem Anschein nach - schon lange
 in der Hoffnung gelebt, das letzte Wort iiber die

 Nutzung der Elisabethkirche sei noch nicht ge-
 sprochen. Es scheint mir eine Binsenweisheit zu

 sein, dafi die ,,Identitat" eines historischen Kir-

 chengebaudes wesentlich mit seiner Adaption
 und Transformation durch die jeweiligen Nutzer
 zusammenhangt. Am Beispiel der Elisabethkir-
 che zeigt sich nun, dafi die vergleichsweise kurze
 Phase der Simultannutzung aus Sicht der Katholi-
 ken ein geschichtlich-religioses Faktum darstellte,
 das die Kirchenanlage verandert und umdefiniert
 hatte: Der Ostchor war jetzt nicht mehr ,,nur" die

 wichtigste Memorialstatte der heiligen Elisabeth,
 sondern auch ein konfessionsspeziflscher Erinne-
 rungsort, der sich mit der Wiedereinfiihrung des
 offentlichen romisch-katholischen Gottesdien-

 stes in einer dominant evangelischen Stadt ver-
 kniipfte. Um diesen Erinnerungsort zu konstitu-
 ieren, bedurfte es keiner festen und langfristigen
 Verbindung mit der Gemeindegeschichte.

 Ein Blick auf den Zeitkontext wirft die Fra-

 ge auf, ob es ein Zufall ist, dafi der Konflikt um
 die Elisabethkirche, der auch und nicht zuletzt
 ein Symbolkonflikt gewesen war, gerade in den
 Jahren nach 1890 wieder losbrach und eine ganz
 besondere Dynamik entwickelte. Zieht man den
 Rahmen weit, so scheint ein Zufall unwahrschein-

 lich: Bismarcks ,,Kulturkampf " (1871-1887) hatte
 fur den preufiischen Staat und damit - staatsbe-
 zogen wie die Kirche war - auch fur den religios
 und kulturell dominierenden Protestantismus als

 Mifierfolg geendet; die Institutionen der katholi-
 schen Kirche gingen aus dem zahen Widerstand
 gegen die teilweise schikanosen Gesetze des Bis-
 marckreiches gestarkt hervor.58 Es war aber viel
 Porzellan zerschlagen worden, das sich so leicht
 nicht wieder kitten liefi. Das mifitrauische Gegen-
 einander von Protestanten und Katholiken hatte

 sich verscharft. Leopold von Rankes beruhmte
 Formel, dafi der Konfessionsgegensatz ,,die tiefste
 Spaltung der deutschen Nation" bewirke, wurde
 bezeichnenderweise nach 1890 mit zunehmen-

 der Hauflgkeit zitiert.59 Vor diesem Hintergrund
 wirkt es so, als sei der entschlossene Wille der ka-

 tholischen Gemeinde, die Mitbenutzung der Eli-
 sabethkirche auf dem Gerichtsweg durchzuset-
 zen, ein zeittypischer Ausdruck des gescharft
 hervortretenden Konfessionskonflikts und des

 neu erwachten, zukunftsgewissen Selbstbewufk-
 seins der katholischen Gemeinden und Kom-

 munitaten. Die siegreiche Selbstbehauptung des
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 Katholizismus mufite aber im vorliegenden Fall
 schon bald einen Riickschlag hinnehmen: Durch
 die Entscheidung des Reichsgerichts vom 7. April
 1896 wurde der lutherischen Elisabethgemeinde
 das alleinige Gebrauchsrecht an der ehemaligen
 Deutschordenskirche eingeraumt. Spatestens an
 diesem Punkt war die retrospektive Betrachtung
 des Dauerkonflikts urn die Elisabethkirche ein

 Blick zuriick in Enttauschung. Der prozefifiihren-
 de Gemeindepfarrer, der die Niederlage einstek-
 ken mufke, war Konrad Weber, der - wie eingangs
 erwahnt - die Planung einer neuen katholischen
 Pfarrkirche St. Elisabeth anstofien und vorantrei-

 ben sollte. Dafi der Mifierfolg vor Gericht und
 die Neubauplanung in einem kausalen Verhalt-
 nis gesehen werden miissen, ist der naheliegende
 Schlufi. Obwohl die Gerichtsentscheidung vom
 7. April 1896 Anlafi und Voraussetzung des Bau-
 vorhabens sein diirfte, wurde die Standortsuche -

 und damit die Bauplanung im engeren Sinne - erst
 1904 initiiert. Ein wesentlicher Grund dafiir ist,

 dafi die preufiische Obrigkeit ihr Einverstandnis
 so schnell nicht erklaren wollte (darauf werde ich
 zuruckkommen).

 Noch einmal: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
 stand der romisch-katholischen Minderheit in

 Marburg fur ihre gottesdienstlichen Versamm-
 lungen nur ein kleiner einschiffiger Bau des spaten
 Mittelalters zur Verfiigung: St. Johannes Evange-
 list, die ehemalige Klosterkirche der Kugelherren,
 die seit 1828 als katholische Pfarrkirche fungierte.
 Am 15. Mai 1871 war die Kugelkirche durch ei-
 nen Erlafi des deutschen Kaisers und Konigs von
 Preufien in den unmittelbaren Besitz der katholi-

 schen Kirchengemeinde gelangt.60 Das Gebaude
 war in keinem guten Zustand. Die Schadhaftig-
 keit der Dacher war nur das grofite von mehre-
 ren Ubeln. Noch in anderer Hinsicht konnte

 St. Johannes kaum als gemeindegerecht bezeich-
 net werden: Die Kirche war zu klein. Immer wie-

 der und immer deutlicher hatte sich die Marbur-

 ger Gemeinde, die in der wilhelminischen Ara im

 Wachsen begriffen war,61 um ein grofieres Got-
 teshaus bemiiht, war jedoch in der Abteilung fur
 Kirchen und Schulen des Regierungsbezirks Kas-
 sel wiederholt auf taube Ohren gestofien (in Preu-
 fien-Deutschland lag die Kirchenhoheit bei den
 Kultusministerien). Doch dann wandten sich die

 Umstande unverhofft zum Besseren. Am 17. Juni

 1904 erging ein Erlafi der Kultusverwaltung, in
 dem festgestellt wurde, dafi die Marburger Ku-
 gelkirche fur die katholischen Gottesdienstbesu-
 cher zu wenig Platz biete und somit der Bau einer
 zweiten katholischen Gemeindekirche angeraten
 sei.62 Aber noch war nichts unter Dach und Fach

 gebracht, und obwohl die chronisch mittelschwa-
 che Kirchengemeinde unter Pfarrer Weber in den
 folgenden Jahren eine grofie Betriebsamkeit ent-
 faltete, um die Weiterfuhrung der Angelegenheit
 zu sichern, sollte die Verwirklichung des Planes
 - wie oben angedeutet - erst Jahrzehnte spater ge-
 lingen.

 Die spannungsreiche Vorgeschichte, aus der
 die Neubauabsicht erwuchs, diirfte mit dem bis-
 her Gesagten in ihren wichtigsten Ziigen skizziert
 sein. Drei knappe Schlufifolgerungen seien ange-
 fiigt:

 (I) Der unriihmliche Streit, den die Marburger
 Konfessionsparteien um die Nutzung der Elisa-
 bethkirche fiihrten, war nicht zu alien Zeiten in

 gleichem Mafie virulent. Er erneuerte bzw. ver-
 scharfte sich in bestimmten historischen Kon-

 texten. Im einzelnen mag es sich um kurzfristig
 wirksame Ereignisse und Prozesse gehandelt ha-
 ben. Uber die Generationenfolge hinweg formie-
 ren sie sich aber zu einem fortlaufenden Struktur-

 muster, das fur die meist unterlegenen Katholiken
 - als Gemeinschaft kollektiven Erinnerns - eine

 krisenhafte Herausforderung ihrer Konfessions-
 identitat dargestellt haben muft. Diese allmahlich
 gewachsene ,,Gefuhlserbschaft" sollte im friihen
 20. Jahrhundert als treibende Kraft in die Planung
 einer neuen katholischen Elisabethkirche hinein-

 wirken. Was es hier festzuhalten gilt, ist also die
 historische Tiefenpragung des Vorhabens: Das
 Neubauprojekt hat Wurzeln, die weit iiber die
 Epoche der Reichsgriindung und des Kultur-
 kampfes hinausreichen.

 (II) Die Fehde um die Elisabethkirche reflek-
 tiert den Kampf der katholischen Gemeinde um
 Selbstbehauptung im iiberwiegend evangelisch
 gepragten Marburg. Der Versuch, einen offentli-
 chen Raum fur den seit 1527 untersagten romisch-
 katholischen Kultus zu gewinnen, war iiber Jah-
 re, Jahrzehnte, Jahrhunderte gescheitert. Erst seit
 dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts durfte
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 die ehemalige Klosterkirche St. Johannes fur die
 Glaubensvollziige der katholischen Gemeinschaft
 genutzt werden. Aber die Gedachtnis- und Bin-
 dungskraft, die der Elisabethkirche innewohn-
 te, war zu grofi, als dafi der affektbesetzte Kon-
 flikt um ihre liturgische Nutzung ein schnelles
 und versohnliches Ende hatte finden konnen. Der

 Streit schwelte weiter, die Katholiken sahen sich

 in der Defensive, es gab viel Resignation, aber es
 gab auch Hoffnung.63 Erst der richterliche Be-
 schlufi vom 7. April 1896 hat den Traum von einer
 Wiederzulassung katholischer Liturgie und Feier-
 kultur am wichtigsten Memorialort der heiligen
 Elisabeth endgliltig platzen lassen. Unter den ge-
 gebenen Umstanden konnte nur noch ein Neubau
 Abhilfe verschaffen: eine neue Pfarrkirche St. Eli-

 sabeth.

 (Ill) Ich will iiberdeutlich zuspitzen, worauf
 alles Vorhergegangene hinausgelaufen ist: In An-
 betracht der fortdauernd virulenten Konfessions-

 spaltung gehorte die Planung einer katholischen
 Elisabethkirche zur Bewaltigung und Nachwir-
 kung der Reformation und ihrer Folgezumutun-
 gen. Dabei sollte man die Ironie der Geschichte
 nicht iibersehen: Marburg hatte keinen Beitrag
 zu einer konfessionellen Baukultur evangelischer
 Provenienz geleistet. Die Gottesdienste der Lu-
 theraner und Calvinisten hatten stets in vorkon-

 fessionellen Kirchengebauden stattgefunden. Be-
 merkenswert und in bestimmter Weise paradox
 ist daher die Tatsache, dafi der erste nachmittelal-

 terliche Kirchenbau, der im protestantisch domi-
 nierten Marburg geplant wurde, ein katholisches
 Gotteshaus war, eine katholische Elisabethkir-
 che.

 Erste Schritte: Bauplatzsuche - Grunderwerb -
 Spendenaquisition

 Die Untersuchung des Planungsprozesses hat in
 der vorbereitenden Phase anzusetzen, in der zu-
 nachst die Standortwahl zu treffen war. Schon

 einige Wochen bevor die zustandige Regierungs-
 stelle am 17. Juni 1904 den Kirchenneubau bil-
 ligte, war die Suche nach einem Baugrundstiick
 so gut wie abgeschlossen. Mit Beginn der archi-
 valischen Uberlieferung werden wir Zeuge einer

 ausgiebigen Standortdiskussion, in deren Verlauf
 flinf verstreute Grundstiicke, die allesamt an der

 Peripherie der altstadtischen Bebauung lagen,
 im Hinblick auf Grofie, Quadratmeterpreis und
 Erschliefiungskosten beurteilt und miteinander
 verglichen werden.64 Verwunderlich und erkla-
 rungsbediirftig ist, dafi der Kirchenvorstand un-
 ter Pfarrer Weber nur die beiden Flurstlicke, die

 im Bereich des Biegens lokalisiert waren, in die
 engste Wahl gezogen hat.65

 Der Flurname ,,Biegen" diente schon seit dem
 Mittelalter zur Bezeichnung des feuchten Wie-
 sengelandes zwischen Miihlgraben und Lahn,
 unweit der Deutschordensgebaude. Zum grofiten
 Teil gehorte der Biegen zum Territorialbesitz des
 Deutschritterordens. In einem Hauptrechnungs-
 buch der Stadt Marburg von 1463 wurden die
 Konventsmitglieder sogar als die ,,Dutschen hern
 uff dem Biegin" bezeichnet.66 Bis an die Schwel-
 le der wilhelminischen Zeit war der Biegen un-
 bebautes Freiland, liber das lediglich einige Fufi-
 wege fiihrten.67 Kurz vor der Jahrhundertwende,
 von 1896 bis 1899, wurden dort die ersten Feldwe-

 ge zu Fahrstrafien ausgebaut (Deutschhausstrafie,
 Biegenstrafie, Savignystrafie). Das Biegenviertel
 wurde zu Marburgs letzter Wachstumszone in
 den Jahren des Kaiserreiches. Die ersten baulichen

 Akzente hatte die Stadt mit der Errichtung zwei-
 er stattlicher Schulgebaude am Ufer der Lahn ge-
 setzt.68 Ein Gesicht erhielt der Bezirk jedoch erst
 durch den privaten Wohnungsbau, der in den Jah-
 ren 1904/05 in Gang kam. Innerhalb kurzer Zeit
 fanden sich mehrere Bauunternehmer, die in der

 Biegenstrafie und den Nachbarstrafien des Bie-
 genviertels Bauland erwarben, um in geschlosse-
 ner Reihe vier- bis fiinfstockige Wohnbauten fur
 Universitatsbedienstete und Pensionare zu errich-

 ten.69 Mit anderen Worten: Ein biirgerliches Un-
 ternehmertum bemachtigte sich des entstehen-
 den Stadtteils, und zwar in dem Mafie, wie der
 Eigentumer des ehemaligen Deutschordens-Gu-
 tes, Stadtrat Eduard Hoffmann, den Gelandever-
 kauf vorantrieb. Das heifit: Der weitere Rahmen,

 in dem die Baukorperentwicklung des Wohnge-
 biets am Biegen (und auch der Grundstiickskauf
 der katholischen Kirchengemeinde) gesehen wer-
 den mufi, ist die parzellenweise Veraufierung des
 ehemaligen Okonomiehofes des Deutschen Hau-
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 ses mit seinen diesseits und jenseits der Lahn gele-
 genen Ackern und Wiesen (der Wirtschaftshof des
 Deutschordenshauses war im Jahre 1809 in Pri-
 vathand gelangt, nachdem Napoleon I. den Deut-
 schen Ritterorden in den Staaten des Rheinbundes

 aufgehoben und dessen Besitzstand der sakularen
 Staatsgewalt iibereignet hatte).70

 Die Frage ist: Warum nahm der Kirchenvor-
 stand der katholischen Gemeinde im Jahre 1904,
 nachdem er fiinf Grundstiicke im Stadtrandbe-

 reich einem kritischen Musterungsprozefi un-
 terzogen hatte, nur die beiden Bauplatze an der
 Biegenstrafie in die engere Wahl? Drei Gesichts-
 punkte diirften den Ausschlag gegeben haben; ich

 gebe allerdings zu, dafi liickenlose historische Er-
 weisbarkeit in dieser Frage nicht gegeben ist: (1)
 Im Bereich des Biegens waren mit der Wende vom

 19. zum 20. Jahrhundert verspatete Griinderjah-
 re angebrochen; eine bauintensive Phase kiindig-
 te sich an, der Blick war auf die Zukunft gerich-
 tet. (2) Die beiden Grundstiicke, die in die nahere
 Wahl gezogen wurden, gehorten ehedem zu den
 Landereien, die der Fiirstentochter Elisabeth von

 Thiiringen von ihren landgraflichen Schwagern
 zu lebenslanglicher Nutzniefiung - nicht aber als
 Eigengut - iiberlassen worden waren, als sie im
 Sommer des Jahres 1228 ihren Aufenthalt von Ei-

 senach nach Marburg verlegte. Kein Zweifel, die
 katholische Gemeinde wollte die neue Pfarrkir-

 che St. Elisabeth auf geheiligtem, geschichtstrach-
 tigem Boden errichten.71 (3) Der aufstrebende Bie-
 genbezirk grenzte an den Deutschhausbezirk. Die
 offerierten Grundstiicke standen in einem Nah-

 verhaltnis zur alles iiberragenden Deutschor-
 denskirche, die vor allem im 19. Jahrhundert zum

 konfessionellen Streitgegenstand geworden war
 und nach allgemeiner Auffassung als das bedeu-
 tendste Kulturdenkmal der Stadt anzusehen war.

 Man mochte annehmen, daft die bauwillige Kir-
 chengemeinde die raumliche Konkurrenzbezie-
 hung zum Grabort der heiligen Elisabeth bewufit
 gesucht hat.

 Aus welchen Griinden immer: In den letzten

 Februartagen des Jahres 1905 hat die katholische
 Pfarrgemeinde das fur den Neubau bestimm-
 te Areal am Biegen rechtsgiiltig erworben.72 Die
 Wahl fiel letztendlich auf das Grundstiick an der

 Biegenstrafie (gegeniiber der Einmiindung Savig-

 nystrafie), das ein halbes Jahrhundert spater mit
 der Kirche St. Peter und Paul iiberbaut wurde

 (Abb. 1). Die Grofie des Baugrundes wurde im
 Vorfeld der Vertragsunterzeichnung auf circa
 2.400 Quadratmeter geschatzt; die Grundstiicks-
 grenze zur Biegenstrafie war gut 30 Meter lang,
 die Tiefenerstreckung betrug mehr als 70 Meter.73
 Fur das Grundstiick waren 36.000 Mark aufzu-

 bringen, also rund 15 Mark pro Quadratmeter,
 ein verhaltnismafiig giinstiger Preis.74 Aufierdem
 waren 6.825 Mark fur eine Nachbarparzelle zu
 zahlen, auf der ein Pfarrhaus mit Kiisterwohnung
 errichtet werden sollte.75 Der Gesamtpreis betrug
 somit 42.825 Mark. Das fiir die bauliche Anlage
 vorgesehene Gelande war mit insgesamt knapp
 3.000 Quadratmetern von erstaunlicher Grofie.

 Schon in der Phase des Planungsvorlaufs trat
 das Dilemma, das die Geschichte des Projekts auf
 Dauer begleiten sollte, mit aller Klarheit zutage:
 die Finanznot der Zweitausend-Seelen- Gemeinde.

 Die armlichen Verhaltnisse der Marburger Katho-
 liken waren schon im Jahr 1820 ein Gesichtspunkt

 gewesen, der um ein Haar verhindert hatte, dafi
 der katholischen Gemeinde das Nutzungsrecht
 an der Kugelkirche staatlicherseits zugesprochen
 wurde, denn es schien ungewifi, ob die Gemein-
 demittel ausreichen wiirden, um die Erhaltung
 und Pflege der Anlage langfristig sicherstellen zu
 konnen.76 Zu Anfang des 20. Jahrhunderts waren
 die Geldmittel der Pfarrei nach wie vor knapp, zu

 knapp jedenfalls, um ein ehrgeiziges Bauprojekt
 zu finanzieren. Nur Spenden und Sonderkollek-
 ten konnten helfen, das wirtschaftliche Dilemma

 zu beseitigen (tauschen die Anzeichen nicht, so
 war das relativ arme Diasporabistum Fulda nicht
 in der Lage, aus dem Kirchensteueraufkommen
 Fordermittel in grofierem Umfang bereitzustel-
 len). Es versteht sich von selbst, dafi auch an die
 Opferbereitschaft der Gemeindemitglieder ap-
 pelliert wurde, aber angesichts der wirtschaftlich
 kargen Verhaltnisse war von vornherein klar, dafi
 sie die finanzielle Hauptlast nicht tragen konnten.
 Indes, als Folge des verheerenden Kulturkampfes
 gab es um die Jahrhundertwende im katholischen
 Deutschland - vor allem im Rheinland mit seiner

 tief verwurzelten katholischen Konfessionalitat

 - ein starkes Engagement privater Spender, das
 relativ grofie, kostenintensive Bauvorhaben er-
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 moglichte.77 Auch die Marburger Gemeinde hoff-
 te zu diesem Zeitpunkt, von der unvergleichlich
 grofien Spendenbereitschaft des wohlsituierten
 Stadtbiirgertums profitieren zu konnen. Dement-
 sprechend wurde die Neuerrichtung einer Elisa-
 bethkirche, wie nachher zu zeigen sein wird, nicht
 oder nicht in erster Linie als Sache einer klein-

 stadtischen Kirchengemeinde, sondern als Ange-
 legenheit von bistumsweiter, ja deutschlandweiter
 Bedeutung ausgegeben. Aber die Rechnung ging
 nicht auf. Das Projekt drohte, in provinzieller Be-
 deutungslosigkeit zu versinken. Als im Laufe der
 Jahre erkennbar wurde, dafi in Deutschland - zu-
 mindest auf absehbare Zeit - nicht geniigend Bau-
 und Ausstattungsspenden fur eine neue Marbur-
 ger Elisabethkirche zu erzielen waren, ist das
 Aquisitionsfeld in europaische Dimensionen aus-
 geweitet worden.

 Wie Pfarrer Weber das Bauvorhaben aus seinen

 lokalen und regionalen Begrenzungen schritt-
 weise herauszuheben suchte, kann hier nur in
 Umrissen skizziert werden. Schon im Vorfeld

 des Grundstiickskaufs hat der Kirchenvorstand

 die Erwartung formuliert, dafi der 1849 auf dem
 dritten Katholikentag in Regensburg gegrtindete
 Bonifatiusverein, der mittlerweile in vielen deut-
 schen Bistiimern beheimatet war, bereit sein wur-

 de, Spendengelder in Hohe von insgesamt 5.000
 Mark zur Verfiigung zu stellen.78 Im Dezember
 1904 richtete Pfarrer Weber ein entsprechendes
 Bittgesuch an den Generalvorstand des Bonifati-
 uswerks in Paderborn.79 Die Bauhilfehoffnungen
 konzentrierten sich auch in der Folgezeit immer
 wieder auf die diozesanen Bonifatiusvereine.80

 Die Bittschreiben des Pfarrers zeitigten rasch er-
 ste Erfolge: Je 1.000 Mark aus Koln und Miinster,
 500 aus Paderborn und 300 aus Osnabriick konn-

 ten im Juni 1905 verbucht werden.81 Das langsa-
 me Ansparen der Bausumme lafit sich anhand der
 Akten bis ins Detail verfolgen. Am Rande ist zu
 erwahnen, dafi der Kampf um Spendengelder hin
 und wieder aus dem Raum des Kirchlichen hin-

 ausfiihrte. So wurde beispielsweise im Dezem-
 ber 1905 der koniglich-preufiischen Regierung
 in Kassel ein entsprechender ,,Bettelbrief" vorge-
 legt.82 Aber aufs Ganze gesehen, spielten Staats-
 mittel fur die materielle Fundierung des Unter-
 nehmens so gut wie keine Rolle.

 Das wichtigste Argument, das Pfarrer Konrad
 Weber mit nie erlahmendem Eifer anfuhrte, um

 der Finanzierungskampagne innerhalb der Kir-
 che die entscheidende Richtung zu geben, ergab
 sich wie von selbst. Der dominante Gesichtspunkt
 war, dafi der geplante Bau eine Huldigung an die
 heilige Elisabeth darstelle, wobei dieser hun-
 dertfach wiederholte und variierte Werbungsto-
 pos dahingehend erweitert werden konnte, dafi
 die erbetene Bauspende als Ausdruck schenken-
 der Liebe anzusehen sei und daher auf die prak-
 tizierte christliche Liebesethik der Elisabeth von

 Thiiringen verweise. Man kann, was gemeint war,
 auch anders ausdriicken: Wer dem Bauvorhaben

 eine Geldspende zuwendet, steht auf der Seite der
 Hilfsbediirftigen! Was sich hier abbildet, ist die
 fur die Finanzierung von Diasporakirchen typi-
 sche Situation, in der aus der Not eine Tugend ge-
 macht wird.83

 Ein Motor, der die Spendenaquirierung in
 Schwung brachte, war der 700. Geburtstag der
 heiligen Elisabeth, der im Jahr 1907 begangen
 wurde. Da Elisabeth nicht nur als Schutzheili-

 ge von Thiiringen und Hessen, sondern auch als
 wichtigste weibliche Schutzpatronin des Bistums
 Fulda verehrt wurde,84 war die Feier ihres runden

 Geburtstages im Festkalender fur die Gesamtdio-
 zese vorgesehen. Zu Beginn des Jubilaumsjahres
 war der bischofliche Stuhl in Fulda verwaist. Zum

 fruhestmoglichen Zeitpunkt - durch ein Schrei-
 ben an den Generalvikar vom 10. Marz 1907 - bat

 Pfarrer Weber den neu ernannten, aber noch nicht

 geweihten Bischof Joseph Damian Schmitt (der
 am 29. Dezember 1906 von den Domkapitularen
 zum zwolften Bischof von Fulda gewahlt worden
 war),85 eine diozesane Kirchenkollekte fur die
 katholische Elisabethkirche in Marburg zu be-
 willigen. In Ungarn, so fiihrte Weber aus, wer-
 de das Elisabethjubilaum viel aufwendiger als in
 Deutschland begangen, und er fiigte an: ,,Nun
 will es mir scheinen, als ob die Diozese [Fulda]
 ihre Verehrung der grofien Heiligen kaum in einer
 wiirdigeren Form zum Ausdruck bringen konnte
 als in der Grundsteinlegung zu einer katholischen
 Elisabethenkirche in Marburg. [...] Und so erlaube
 ich mir denn, ehe ich mich an die grofie Offent-
 lichkeit wende, ergebenst zu beantragen und zu
 bitten, es moge nun von oberhirtlicher Stelle eine
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 Kollekte in alien Kirchen der Diozese fur dem-

 nachst, etwa fur die 2 Osterfeiertage beim vor-
 und nachmittagigen Gottesdienste, angeordnet
 werden."86 Auf der gleichen Linie liegt es, dafi We-
 ber gegen Ende des Elisabeth- Gedenkjahres bei
 der Bistumsverwaltung in Fulda und beim Ober-
 prasidenten der Provinz Hessen-Nassau in Kassel
 die Zustimmung zu einer Hauskollekte beantrag-
 te, die in mehrheitlich von Katholiken bewohnten

 Gebieten durchgefiihrt werden sollte.87
 Trotz intensiver Bemiihungen und zahlrei-

 cher Teilerfolge schritt die Mittelbeschaffung fur
 die neue St. Elisabethkirche deprimierend lang-
 sam voran. Von den Diasporahilfsvereinen waren
 meist nur ,,kleinere" Betrage um die 1.000 Mark
 zu erhalten. Wie immer bestatigen Ausnahmen
 die Regel: Im Mai 1908 erhielt die Marburger Kir-
 chengemeinde eine Zuwendung von 5.000 Mark
 als Diasporaspende des Bonifatiusvereins.88 Ein
 Baukostenzuschufi in gleicher Hohe war im Fe-
 bruar 1908 aus der wiirttembergischen Diozese
 Rottenburg bewilligt worden, wohl ein Nachhall
 zum Elisabethjahr 1907.89 Obschon die Gedenk-
 welle zum siebten Centenarium ihrer Geburt bald

 an Kraft verlor, wurde dem Bauprojekt weiterhin
 auf vielerlei Art Forderung zuteil - auch aus dem
 Laienkatholizismus, besonders von seiten hoch-
 adeliger Damen, die der heiligen Elisabeth, ei-
 ner Heiligen vornehmer Geburt, einen besonde-
 ren Dienst erweisen wollten. Es ist hier nicht der

 Ort, die entsprechenden Ideen und Mafinahmen
 bis ins einzelne zu beleuchten. Es mufi der Hin-

 weis auf ein Werbeblatt geniigen, das - wie er-
 schlossen werden kann - aus Osterreich-Ungarn
 stammt, aber leider nicht datiert ist. Das zwei-
 mal gefaltete Blatt, dessen Format annahernd ei-
 ner DIN-A4-Seite entspricht, ist wahrscheinlich
 einige Jahre nach dem Elisabethjubilaum von 1907
 gedruckt worden.90 Man mufi annehmen, dafi es
 sich hierbei um eine Art »Flyer" handelt, der dazu

 bestimmt war, an potentielle Spender verschickt
 zu werden, deren Wohnanschriften von einem
 katholischen Adressenverlag bezogen werden
 konnten.91 In welcher Auflage das Blatt herge-
 stellt wurde, ist nicht zu ermitteln. Da es sich um

 ein Werbemittel handelt, mag iiberraschen, dafi
 auf eine Illustration verzichtet wurde. Die Uber-

 schrift lautet:

 INTERNATIONALES DAMENCOMITE
 ZUM Z WECKE EINER BESONDEREN EH-

 RUNG DER HEIL. ELISABETH VON THU-

 RINGEN, DER MUTTER DER CHRISTLI-
 CHEN CHARITAS, VON SEITEN ALLER
 CHRISTLICHEN NATIONEN

 Was das genannte Damenkomitee, zusammenge-
 setzt aus Angehorigen des europaischen Hochadels,

 genau bezweckte, findet in der emphatisch formu-
 lierten Werbeansprache beredten Ausdruck:

 Die Feier des 700jahrigen Jubilaums der heiligen Elisa-

 beth von Ungarn, Landgrafin von Thiiringen, flosste
 ihren zahlreichen Verehrern den Wunsch ein, in Mar-

 burg (Hessen), das nur eine sehr kleine, ganzlich unzu-
 reichende katholische Kirche besitzt, ihr zu Ehren das

 lang ersehnte katholische Gotteshaus zu errichten und

 durch diesen Beweis opferfreudiger Nachstenliebe das

 Andenken jener barmherzigen Trosterin aller Hilfs-

 bediirftigen zu verherrlichen. In Marburg hatte sie ja

 als verstossene Witwe gelebt und gelitten, die Aussat-

 zigen gepflegt, mit den Armen ihr letztes Stiicklein

 Brot geteilt, und dort ist sie eines heiligen Todes ge-
 storben. Die Katholiken aller Lander wurden aufgefor-

 dert, ihr Scherflein zur Erfiillung des frommen Projek-

 tes beizutragen, iiberall wird ja die liebliche Heilige als
 Muster und Vorbild der christlichen Charitas verehrt.

 Der Baugrund, ein Teil ihres ehemaligen Witwengutes,

 wurde bereits erworben, und die Katholiken Marburgs,

 meist Arbeiter, die muhsam ihren Lebensunterhalt ver-

 dienen, haben schon unter vielen Opfern und Entbeh-

 rungen ein kleines Baukapital zusammengelegt.

 Um nun dieses Kapital zu vermehren und so den Bau der

 Kirche zu ermoglichen, hat das unterzeichnete Comite

 Briefverschlussmarken zu je 4 Heller oder 4 Pfennigen

 herstellen lassen. Jede dieser Marken bildet sozusagen

 einen kleinen Baustein, mit dem leicht zur Errichtung

 jenes Heiligtums beigetragen werden kann; einen jener

 Steine, welche in den glaubensstarken Tagen der heili-

 gen Elisabeth Fiirsten und Arme mit eigenen Handen

 wetteifernd herbeigetragen hatten.
 O ihr Reichen! o ihr Armen! Katholiken aller Lander!

 verweigert Eure milde Gabe nicht der heiligen K6-
 nigstochter von Ungarn, der heiligen Landgrafin von

 Thiiringen, der Meisterin der christlichen Demut, dem

 Vorbilde jener christlichen Charitas, die alles gibt, ohne
 fur sich etwas zu erwarten, die da die Menschen alle in
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 Christo verbriidert, indem sie der Wohltat die Herbe

 der Demiitigung benimmt und ihr das siisse Aroma der
 christlichen Liebe mitteilt.

 Mit dieser Ermahnung aus glaubigem Weltver-
 standnis endet das Werbeschreiben.92 Es ist beach-

 tenswert, dafS nur Personen aus hochsten Adels-
 kreisen die Werbezuschrift unterzeichnet haben,

 an erster Stelle die Generalprasidentin des Ko-
 mitees: ,,Ihre Konigl. Hoheit Maria Antonia von
 Bourbon und Braganc, a, Herzogin von Parma" (wir
 konnten hinzufugen: Infantin von Portugal und
 Mutter der Kaiserin Zita von Osterreich-Ungarn).
 Auf Maria Antonia von Braganga als Hauptpro-
 tektorin folgen insgesamt 23 konigliche Hoheiten,
 Grafmnen, Fiirstinnen, Baroninnen und Prin-
 zessinnen, die als Vertreterinnen der nationalen
 Unterkomitees angefuhrt werden. Als Prasiden-
 tinnen des deutschen Komitees unterzeichneten:

 ,,Ihre Konigl. Hoheit Prinzessin Ludwig Ferdi-
 nand von Bayern" und ,,Ihre Kaiserl. u. Konigl.
 Hoheit Herzogin Robert von Wiirttemberg". Was
 hier interessiert, ist nicht so sehr die Tatsache, dafi

 der Spendenaufruf des Damenkomitees an das
 christliche Grundgebot der Nachstenliebe ruhrt,
 sondern dafi es dem zustandigen Pfarrer gelungen

 ist, das Neubauprojekt aus seinen ortlichen Be-
 grenzungen derart weit herauszuheben, dafi sich
 der hohe Adel unterschiedlicher Lander bereit

 fand, die Sammeltatigkeit zugunsten einer klein-
 stadtischen Pfarrgemeinde in der oberhessischen
 Diaspora zu unterstiitzen. Angemerkt sei: Wenn
 nicht alles tauscht, haben die hochmogenden Da-
 men das Bauprojekt - und zwar ausnahmslos - nur
 mit ihrem Namen, nicht mit ihrem Geld unter-
 stiitzt.

 Wer geglaubt hatte, dafi die Baufinanzierung
 dank des Damenkomitees hinreichend gesichert
 und der Einsatz der angesparten Geldmittel in-
 nerhalb kurzer Zeit zu erwarten sei, sah sich ge-
 tauscht. Merkwiirdig: Welche Umstande bezie-
 hungsweise Personen dafiir verantwortlich sind,
 dafi in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg die
 Ausfuhrung der Kirche nicht mehr in Angriff ge-
 nommen wurde, geht aus keinem der mir bekann-
 ten Aktenstiicke hervor.

 Sicher hingegen ist: In der Zwischenkriegszeit
 fehlte es an Finanzen mehr denn je. War das Le-

 ben der Marburger Katholiken, die grofitenteils
 den unteren Sozialschichten angehorten, schon
 bei normaler Wirtschaftslage schwierig, so wur-
 de es in Wirtschaftskrisen geradezu hoffnungslos.
 Schwindende Zuversicht diirfte auch das Verhalt-

 nis der Pfarrgemeinde zu ihrem Kirchenprojekt
 bestimmt haben, denn durch den Ersten Welt-
 krieg und die prekare Wirtschaftslage der Nach-
 kriegsjahre geriet das Baukapital in eine Phase
 schnellen Niedergangs.93 Durch Kriegsanleihen
 und Inflation haben die muhsam zusammengetra-
 genen Geldmittel mit den Jahren eine Entwertung
 erfahren, durch die Hyperinflation 1922/23 ist der
 noch vorhandene Rest auf den Wert eines Brief-

 portos herabgesunken.94 Unter solchen Umstan-
 den war an die feierliche Grundsteinlegung der
 Kirche nicht mehr zu denken, und der Gemeinde

 blieb fur den Augenblick nichts anderes iibrig, als
 auf bessere Zeiten zu hoffen.

 Im Vorhergehenden ist wohl sichtbar gewor-
 den, dafi die Finanzplanung fur die katholische
 Pfarrkirche St. Elisabeth mit dem Elisabethjubi-
 laum des Jahres 1907 in engstem, aber nicht aus-
 schliefilichem Zusammenhang stand. Daher war
 es auch kein Zufall, dafi der Planungswettbewerb
 zur Erbauung der Kirche im Elisabethjahr 1907
 durchgefiihrt wurde. Ware das finanzielle Fiasko,
 das in ungiinstigen Zeitverhaltnissen hereinbrach,
 vorauszusehen gewesen, so hatte der Architektur-
 wettbewerb wohl niemals stattgefunden und die
 Planung einer neuen Elisabethkirche ware in we-
 niger als ihren ersten Anfangen steckengeblieben.

 Der Architektenwettbewerb (1906/07):
 Teilnehmer - Planungsvorgaben - Stilpostulat

 Eingeleitet wurde die Architektenkonkurrenz in
 der Amtszeit von Bischof Adalbert Endert, der
 seit dem 28. Oktober 1898 Oberhirte der Dioze-

 se Fulda war und am 17. Juli 1906 in diesem Amt
 iiberraschend - im Alter von nur 55 Jahren - ver-

 starb.95 Zu Ende geflihrt wurde der Wettbewerb
 unter seinem Amtsnachfolger Joseph Damian
 Schmitt.

 Vorauszuschicken ist, dafi es kein offener Wett-
 bewerb war, sondern ein auf drei Teilnehmer be-

 grenzter. Uniiblich war diese Wettbewerbsart in
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 der katholischen Kirche durchaus nicht.96 Ein

 Programm des Wettbewerbs ist wohl nicht verof-
 fentlicht worden. Die genaue Verfahrensform, die

 Konrad Weber in Abstimmung mit der bischofli-
 chen Behorde entwickelt haben diirfte, ist, soweit
 ich die Akten iiberschaue, an keiner Stelle doku-
 mentiert. Immerhin: Ein kurzes Schreiben des

 Pfarrers an das Generalvikariat vom 13. Oktober

 1907 erlautert aus der Riickschau, welche drei Ar-
 chitekten aus welchen Griinden zur Teilnahme

 eingeladen wurden.97 Es ist sinnvoll, sie gesondert
 zu betrachten.

 An erster Stelle wird August Greifzu genannt.
 Der junge Mainzer Architekt, ein heute weithin
 vergessener Schiiler des beriihmten Kirchenbau-
 meisters Ludwig Becker, wurde auf Vorschlag
 von Bischof Endert zur Einreichung einer Wett-
 bewerbsarbeit aufgefordert. Man darf anmerken,
 dafi die kunstinteressierte Offentlichkeit dem Ar-

 chitekten Greifzu schon damals so gut wie kei-
 ne Beachtung schenkte. Greifzu hat - soweit ich
 sehe - seine Sakralbauten, darunter viele goti-
 sierende oder romanisierende Kleinkirchen, fast
 ausschliefilich in kleineren Stadten und auf dem

 Lande errichtet und fast durchgangig im Bistum
 Mainz.98 Wenn der verhaltnismafiig unbekann-
 te Architekt in dem bereits zitierten Brief des

 Marburger Stadtpfarrers an erster Stelle genannt
 wird, dann geschieht dies wohl aus dem einfachen
 Grund, dafi es der unlangst verstorbene Bischof
 war, der Greifzu ins Spiel gebracht hatte. Die
 Hintergriinde sind nicht vollends deutlich. Si-
 cher scheint jedoch: Der Mainzer Architekt hatte
 schon einmal ein Bauwerk geplant, das auf ful-
 dischem Diozesangebiet lag, die monumentale
 Kirche der Pfarrei St. Paul in Grofiauheim (1905-
 1907). Durch das Wettbewerbsverfahren, das der
 Auftragsvergabe vorausging, wird August Greif-
 zu dem verantwortlichen Bischof bekanntgewor-
 den sein. In der Architektenkonkurrenz um die

 Grofiauheimer Kirche hatte sich Greifzu, wie die

 Quellen belegen, unter anderem gegen Arnold
 Giildenpfennig, den Diozesanbaumeister des Bis-
 tums Paderborn, durchgesetzt." Das Argument,
 das hier den Ausschlag gegeben hatte, war die
 Wirtschaftlichkeit seiner sehr zuruckhaltenden

 Planung. Es ware zu fragen, ob es dieses Krite-
 rium war, das Greifzu auch angesichts der chro-

 nisch angespannten Haushaltslage der Marburger
 Pfarrei als Entwurfslieferanten empfahl.

 In wesentlich hoherem Ansehen als Greifzu

 stand damals dessen Lehrer, den Pfarrer Weber
 in seinem Schreiben an das Ordinariat in Fulda

 an zweiter Stelle anfiihrt, denn der aufierst ge-
 schaftstiichtige Architekt und spatere Mainzer
 Diozesanbaumeister Ludwig Becker (1855-1940)
 wurde ebenfalls zu dem beschrankten Wettbe-
 werb um den Neubau einer Elisabethkirche in

 Marburg zugelassen. Becker, ein gebiirtiger Kol-
 ner, der sich im Jahre 1884 als selbstandiger Ar-
 chitekt in Mainz niedergelassen hatte, war einer
 der erfolgreichsten Baukiinstler des ausgehenden
 19. und friihen 20. Jahrhunderts, der herausragen-

 de Vertreter eines denkmalpflegerisch-bauhisto-
 risch orientierten Spathistorismus.100 Im Unter-
 schied zu Greifzu hat Becker die Teilnahme an

 der Marburger Konkurrenz selbst beantragt, ob-
 wohl dem Wettbewerb offiziell kein Bewerbungs-
 verfahren vorgeschaltet war. Kein einmaliger Fall:
 Im Konkurrenzkampf mit den Berufskollegen ist
 es dem erfolgshungrigen Becker etliche Male ge-
 lungen, sich die Teilnahme an einer beschrank-
 ten Konkurrenz bzw. den Zuschlag fur einen Bau
 durch strategisch kluge Winkelziige zu sichern.101
 Vermutlich war Beckers ,,Initiativbewerbung" der

 Marburger Kirchengemeinde aufierst willkom-
 men. Als Becker seine Teilnahme anbot, war er
 gut 50 Jahre alt und stand im Zenit seiner kiinst-
 lerischen Reputation (mit seinem Beitrag zum
 Wettbewerb um die Mailander Domfassade hatte

 Becker auch auf der internationalen Buhne An-

 erkennung erfahren); sein vielleicht wichtigster
 Bau, der in der zeitgenossischen Kritik eine un-
 gemein positive Resonanz gefunden hatte, war
 am Jahrhundertbeginn entstanden: die - man
 darf ruhig sagen - gewaltige Herz-Jesu-Kirche in
 Koblenz (1900-1904), eines der grofiten neuroma-
 nischen Bauwerke im damaligen Deutschen Reich
 (Abb. 2).102

 Der dritte Teilnehmer der Marburger Archi-
 tektenkonkurrenz sollte nach dem Willen des

 Auslobers der vielbeschaftigte Bochumer Regie-
 rungsbaumeister Hermann Wielers (1845-1917)
 sein, der seit 1880 als freischaffender Architekt ta-

 tig war und iiber die Grenzen Bochums hinaus ein
 hohes Prestige genofi. Insbesondere im Bereich des
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 2 Koblenz, Herz-Jesu-Kirche, Ansicht von Siidosten (Postkarte, ca. 1910)

 katholischen Kirchenbaus gait er als Kapazitat.103
 Aber Wielers war an dem Marburger Wettbewerb
 nicht interessiert. Hoflich, aber bestimmt lehnte
 er die Teilnahme ab. An seine Stelle trat - auf Wie-

 lers eigenen Vorschlag hin - die noch fast unbe-
 kannte Architektengemeinschaft Gebriider Lan-
 genberg. Unter diesem Biironamen kooperierten
 drei Berufsanfanger: Julius, Theodor und Franz
 Langenberg, die zwischen 1878 und 1881 in Koln
 geborenen Sohne des renommierten Kirchen- und
 Klosterbaumeisters Gerhard Franz Langenberg

 (1842-1902).104 Die Gebriider Langenberg, die
 das Rheinland nach dem Tod ihres Vaters (infol-

 ge innerfamiliarer Auseinandersetzungen) ver-
 lassen hatten, waren mit ihrem Architekturburo

 seit 1904 in Kassel ansassig.105 Katholisch gepragt,

 hatten sie im Diasporabistum Fulda eine neue
 Heimat gefunden. Die Arbeits- und Burogemein-
 schaft, deren Wirkungskreis in der Regel auf die
 Region Kassel begrenzt blieb, hat das kirchliche
 Bauen niemals dauerhaft und ausschliefilich in

 das Zentrum ihrer Arbeit geriickt, was als Fol-

 269

This content downloaded from 137.248.39.85 on Wed, 24 Jul 2019 10:34:54 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 ge der Diasporasituation zu erklaren sein konnte.
 Im Jahre 1906, als der Marburger Wettbewerb an-

 gestofien wurde, war das junge Biiro zum ersten
 Mai auf dem Gebiet der Kirchenbaukunst hervor-

 getreten (Melsungen, Pfarrkirche St. Maria Him-
 melfahrt).106

 Wer das Feld der Wettbewerbsteilnehmer un-

 ter Einschlufi von Hermann Wielers, der zur Teil-

 nahme immerhin eingeladen worden war, iiber-
 blickt, wird zunachst die Trennlinien und somit

 nichts Ubergreifendes und Gemeinsames erken-
 nen. An dem Verfahren beteiligt waren altere und

 jiingere, arrivierte und weniger arrivierte Archi-
 tekten, solche, deren Schaffen durch eine gewis-
 se Provinzialitat gekennzeichnet ist, und solche,
 deren Namen und Bauprojekte in ganz Deutsch-
 land bekannt waren. Aber neben diesen Unter-

 schieden gibt es auch betrachtliche Ubereinstim-
 mungen. Die erste und wichtigste Gemeinsamkeit
 ist naturlich die Konfessionsbindung, die Zuge-
 horigkeit zur katholischen Kirche. Gemeinsam
 ist den Teilnehmern auch, dafi sie als Kirchenbau-

 meister im stilhistorischen Bezug auf Romanik
 und Gotik ein mehr oder minder deutliches Pro-

 fil gewonnen hatten. Auch die jiingeren Bewerber
 (Greifzu, Gebrlider Langenberg) gehorten noch
 zu einer Architektengeneration, die auf der Ba-
 sis detaillierter kunsthistorischer Kenntnisse wie

 selbstverstandlich im neugotischen und neuroma-
 nischen Kirchenstil baute. Gewifi, was den Um-
 fang ihrer stilimitierenden Mittelalter-Rezeption
 betrifft, so standen die jiingeren Teilnehmer hin-
 ter Becker und Wielers weit zuriick.

 Noch eine andere Gemeinsamkeit der Kon-
 kurrenzteilnehmer ist hervorzuheben. Nicht ei-

 ner war gebiirtiger Marburger, nicht einer gebiir-
 tiger Oberhesse. Es scheint, als habe man zu dem
 beschrankten Wettbewerb mit Bedacht nur solche

 Architekten zugelassen, die im Rheinland gebo-
 ren waren, dort ihre baukunstlerische Kompetenz

 erworben hatten und - von der Biirogemeinschaft

 Langenberg abgesehen - ihren Beruf nach wie vor
 an Rhein und Ruhr ausiibten. Vielleicht ist die

 Schlufifolgerung erlaubt, dafi sich in der regiona-
 len Gebundenheit des Teilnehmerfeldes ein archi-

 tekturasthetisches Programm widerspiegelt, denn
 im katholischen Kirchenbau der Rheingegend gab
 es seinerzeit eine wachsende Vorliebe fur den hi-

 storisierenden Stilbezug auf Bauwerke der rhei-
 nisch-staufischen Romanik, was hier nicht aus-
 fuhrlich dargelegt werden mufi.107 Welche Rolle
 dieser Formkomplex fur die Auslobung des Mar-
 burger Wettbewerbs spielte, wird zu zeigen sein.

 Bis alle teilnehmenden Architekten ihre Vor-

 schlage zur Losung der Wettbewerbsaufgabe ein-
 gereicht hatten, war mehr als die Halfte des Eli-
 sabeth- Gedenkjahres 1907 verstrichen. Binnen
 kiirzester Zeit kamen die Entwiirfe, die sich heute
 im Pfarrarchiv der Gemeinde St. Peter und Paul

 in Marburg beflnden, auf die Tagesordnung des
 Kirchenvorstandes und der Gemeindevertretung,
 ohne dafi in der Frage, welcher Beitrag als der be-
 ste anzusehen sei, eine vollstandige Einigung zwi-
 schen den Gemeindegremien und dem zustandi-
 gen Pfarrer hergestellt werden konnte.108 Von einer

 verfahrenen Situation zu sprechen, ginge aber zu
 weit, denn die Gemeindemitglieder und ihr Pfarrer
 waren unter der Autoritat des Diozesanbischofs an

 ein bestimmtes Procedere gebunden, das die Ent-
 scheidungsfreiheit des Bautragers ohnehin stark
 einschrankte. Nach kanonischem Recht darf keine

 Kirche ohne ausdriicklich und schriftlich erteilte

 Zustimmung des Ortsordinarius erbaut werden.109
 Kein Wunder also, da£ die Wettbewerbsbeitrage
 schon bald - mit Datum vom 13. Oktober 1907

 - zur Begutachtung an die zustandige kirchliche
 Autoritat versandt wurden. Von grofiter Wichtig-
 keit fur die historische Rekonstruktion der Aus-

 schreibungsbedingungen ist das Begleitschreiben,
 das Pfarrer Weber nutzte, um die Kernpunkte des
 Wettbewerbsprogramms kurz und pragnant zu
 rekapitulieren (eine formliche Ausschreibung ist,
 wie erwahnt, nicht iiberliefert).110

 Nach Darstellung des Pfarrers waren vier Fest-
 legungen fur das Wettbewerbsverfahren mali-
 gebend. Zunachst: ,,Nach Verabredung mit dem
 hochsel. Bischof Adalbert wurde der romanische

 resp. Ubergangsstil als dem Anfang des 13. Jahr-
 hunderts entsprechend gewahlt." Weiter: ,,Vorge-
 schrieben wurde eine 1000 bis 1200 qmtr grofie
 bebaute Flache und eine solche Anordnung im
 Plane, dafi erst der Chor und dann nach Mafi-
 gabe der Mittel der Kirchenleib gebaut werden
 kann." Ferner: ,,Vorschrift war, dafi der Querarm
 der Kirche mindestens 15 mtr von der Fluchtli-

 nie der Biegenstrafie zuriickbleiben miisse." Und
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 schliefilich: ,,Gewiinscht wurde von mir person-
 lich der Bau einer Kuppel, wahrend ich in alien
 bautechnischen Dingen voile Freiheit liefi." Wich-
 tig fiir die Planungen war des weiteren eine finan-
 zielle Richtmarke, die Pfarrer Weber in seinem
 Brief an die Bistumsverwaltung eher beilaufig
 anspricht. Wie es scheint, war hinsichtlich der
 Baukosten eine Hochstgrenze festgelegt worden.
 Weber teilt hierzu mit, dafi die Bausumme fiir
 die Kirche (ohne Pfarrhaus) ,,im nachhinein" auf
 300.000 Mark erhoht wurde - aus welchen Griin-

 den, sagt er nicht. Die teilnehmenden Architekten
 mufiten unterschreiben, dafi sie ,,die Skizzen und

 Kostenanschlage gratis liefern", und sie mufiten
 ,,sich verpflichten, eventuell fiir die von ihnen be-
 rechneten Kosten die Kirche selbst herzustellen."

 Es fallt auf, dafi Webers Resiimee des Ausschrei-

 bungsprogramms keine funktional-liturgischen
 Bestimmungen enthalt. Die liturgischen Erfor-
 dernisse hatten wohl nach keiner Spezifizierung
 verlangt, da vorgesehen war, nur erfahrene Kir-
 chenbaumeister zur Teilnahme aufzufordern.

 Uberraschend und kommentierungsbediirftig
 ist die erste und elementare Weisung, die Pfarrer
 Weber in seinem Schreiben anfiihrt: die Stilvorga-
 be. Kennzeichnend fiir den Architekturhistoris-

 mus des spaten 19. und friihen 20. Jahrhunderts
 ist im allgemeinen eine gewisse Beliebigkeit in der
 Stilauswahl, die auch im Wettbewerbswesen in
 mancherlei Hinsicht zur Geltung kam. Nicht sel-
 ten wurden mehrere Stile zur Wahl gestellt, oder
 die Stilwahl wurde freigestellt. Das Wettbewerbs-
 programm fiir die neue katholische Pfarrkirche
 in Marburg war in dieser Hinsicht restriktiv: Ge-
 fordert war der (spat-)romanische Architekturstil,
 der ,,Ubergangsstil". Wie lafit sich diese verbind-
 liche Festlegung erklaren?

 Begriffe wie ,,Ubergangsstila oder ,,Uber-
 gangsbaukunst", die in der Wissenschaftssprache
 bereits um 1850 gangig waren, haben bis zur Wen-
 de vom 19. ins 20. Jahrhundert eine Verbreitung
 erfahren, die - iiber die wissenschaftlichen Insti-
 tutionen in ihrer Esoterik hinaus - weit in die hi-

 storisch gebildete Offentlichkeit hineinreichte.111
 Als architekturhistorischer Terminus, der sich in

 ein stilgeschichtlich konzipiertes Entwicklungs-
 modell der europaischen Kunstgeschichte ein-
 fiigen mufite, geht der Begriff Ubergangsstil auf

 den Denkmalpfleger und Dichter Ludovic Vitet
 (1802-1873) zuriick, der im Mai 1830 fiir das mit-
 telalterliche Koln einen Ubergangsstil als selb-
 standige Bauepoche am Beginn des 13. Jahrhun-
 derts konstatierte; das Kulturdenkmal, das Vitet

 besonders im Blick hatte, war die Westpartie der
 ehemaligen Stiftskirche St. Kunibert.112 Man darf
 sich durch den Begriff nicht irrefiihren lassen:
 Der Ubergangsstil, wie man ihn im 19. Jahrhun-
 dert vorzugsweise verstand, ist mehr als eine Hy-
 bridform in der Stilphasenabfolge, ist, mit ande-
 ren Worten, nicht nur Auslaufer des Romanischen

 oder Vorstufe des Gotischen, sondern ein auto-
 nomer Zwischenstil, der die sakrale Baukunst der

 spaten Stauferzeit in starkem MaSe gepragt hat.113
 Die wichtigsten Strukturmerkmale der Uber-
 gangsbaukunst sind (1) die reiche Silhouettierung
 der Aufienarchitektur, genauer gesagt: die kom-
 plizierte Gruppierung gelagerter Bauteile in Ver-
 bindung mit Doppel- oder Einturmfassaden und
 Chortiirmchen, die sich zumeist um eine domi-
 nierende Mitte anordnen, (2) die Teilauflockerung
 der Baumasse und (3) der plastische Reichtum der
 Oberflachengliederungen.114 Die Baudenkmaler,
 die den romanisch-gotischen Ubergangsstil in
 fast idealer Weise verkorpern, sind nach der Stil-
 flbelweisheit der damaligen Zeit - wohl vor al-
 lem wegen ihrer Aufienansichten - die ehemalige
 Stiftskirche St. Georg in Limburg und die Mari-
 enkirche in Gelnhausen, aber auch das Quirinus-
 Miinster in Neuss, der Bamberger Dom und der
 Westchor des Naumburger Doms wurden immer
 wieder genannt.115

 Was mag die Verantwortlichen in der Marbur-
 ger Gemeinde dazu bewogen haben, die neue Eli-
 sabethkirche im Ubergangsstil zu planen?

 Zunachst ist die Feststellung wichtig, dafi hier
 keineswegs auf einen lokal bestimmenden Stil
 Riicksicht genommen wurde. In Marburg herrsch-
 te bis zur Jahrhundertwende eine Periode gotisie-
 render Architektur, als deren Auftakt die Restau-

 rierung der Elisabethkirche (1854-1861) durch
 den Universitatsarchitekten Friedrich Lange gel-
 ten kann.116 Als die neue katholische Pfarrkirche

 projektiert wurde, war Romanisches in Marburgs
 historisierender Fassadenkultur so gut wie nicht
 vorhanden. Die als Solitarbau konzipierte Syn-
 agoge in der Universitatsstrafie, die nach Entwiir-
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 fen von Wilhelm Spahr erbaut worden war (1896-
 1897) und in der Reichspogromnacht in Flammen
 aufgegangen ist, liefi zwar im Material und in den
 Details an romanische Bauten denken, erinnerte
 aber in bautypologischer Hinsicht entschieden an
 die spezifisch byzantinische Tradition der Kreuz-
 kuppelkirche.117 Reminiszenzen an die Romanik
 im engeren Sinne gab es im Marburger Architek-
 turhistorismus nicht oder kaum. Mit dem Kaiser-

 Wilhelm-Turm (1887-1890) hatte der romanische
 Baustil ein seltenes Mai Anwendung gefunden, al-
 lerdings nicht in der Stadt, sondern gegeniiber der
 Stadt, auf den Lahnbergen.118 Nach der einseiti-
 gen Bevorzugung gotisierender Bau- und Dekora-
 tionselemente traten im Marburger Baugeschehen
 zu Anfang des 20. Jahrhunderts die neuzeitlichen
 Stile als Formvorbilder in den Vordergrund.119
 Das zwischen den Klinikbauten im Norden und

 der Lahn im Siiden gelegene Biegenviertel, in dem
 die neue Elisabethkirche im romanisch-gotischen
 Ubergangsstil errichtet werden sollte, erhielt eine
 Wohnbebauung, die insbesondere durch Renais-
 sanceformen gepragt ist. Neubarocken Charak-
 ter haben dagegen der Hauptbahnhof (1907-1909)
 und die Jagerkaserne am Kampfrasen (1913). 120

 Zu Anfang des 20. Jahrhunderts waren roma-
 nisierende Bauformen in Marburg also praktisch
 traditionslos. Freilich, blickt man iiber den Mar-

 burger Stadthorizont hinaus und fokussiert die
 Architekturgattung der katholischen Pfarrkirche

 um 1900, so erscheint der Riickgriff auf Stilele-
 mente der Romanik nicht als Neuheit oder Ano-

 malie, aber auch nicht als Vorgang von konsoli-
 dierter Selbstverstandlichkeit, denn die Neogotik
 blieb bis 1914 in der Neubautatigkeit der deutschen
 katholischen Kirche eine Art ,,Normalstil".121 Ich

 fiihre nur ein Beispiel an: Wenn der Erzbischof
 von Koln, Kardinal Fischer, noch im Jahr 1912 ver-

 ordnen liefi, dafi neue Kirchen ,,gotisch", ,,roma-
 nisch" oder ,,im Ubergangsstil" zu erbauen seien,
 waren die beiden vorgotischen Stiloptionen schon
 ein Zugestandnis, denn der christliche Sakralstil
 par excellence war nach herrschender Uberzeu-
 gung der gotische.122 Erst in den Weimarer Jahren
 traten im katholischen Kirchenbau die romanisie-
 renden Formtendenzen in starkerem Mafie her-

 vor.123 So ergibt sich, dafi die im Einvernehmen
 mit Bischof Endert getroffene Entscheidung, die

 neue Marburger Elisabethkirche in Anlehnung an
 vorgotische Stilformen entwerfen zu lassen, Mo-
 mente der Besonderheit und Regeliiberschreitung

 implizierte, was jedoch nicht unbedingt bedeu-
 ten mufi, dafi der Wille zur Differenz fur die Stil-

 erwagungen mafigeblich war.
 Nach Darstellung des Pfarrers war fur die Stil-

 entscheidung ein anderer Gesichtspunkt aus-
 schlaggebend: „[...] der romanische resp. Uber-
 gangsstil", so heifit es, wurde ,,als dem Anfang des

 13. Jahrhunderts entsprechend gewahlt".124 Damit
 ist vermutlich gemeint: Der Ubergangsstil ist in
 Anbetracht des Elisabethpatroziniums ein histo-
 risch angemessener Kirchenstil, da er zu Lebzeiten
 der heiligen Elisabeth auf deutschem Boden zur
 Entfaltung kam. Das Angemessenheitskriterium,
 das der Stilwahl zugrunde lag, bezog sich also auf
 die geschichtliche Identitat der Heiligen, zu de-
 ren Ehre die Kirche geweiht werden sollte. Dem
 Anschauungsgehalt des historisierenden Neubaus
 war, mit anderen Worten, die Funktion zugedacht,
 an die irdische Existenz der himmlischen Patronin

 zu erinnern. Die geforderte Stilrezeption war also
 keine willkurliche Setzung, auch nicht Sache des
 personlichen Geschmacks. Es ist dann jedoch be-
 zeichnend, dafi im vorliegenden Fall keine der da-

 mals iiblichen Stilbegriindungen wirksam wurde:
 Es ging hier nicht darum, den historisch gewach-
 senen Organismus des Ortes sinnvoll zu komplet-
 tieren und Elemente aus einer regionalspezifischen
 Architekturgeschichte im Medium historistischer
 Baukunst zu vergegenwartigen. Es ging auch nicht
 darum, der ,,politischen" Neuromanik, wie sie seit
 etwa 1890 im Rahmen der offziellen Architek-

 tur des Deutschen Kaiserreiches als der deutsche

 Baustil in Stellung gebracht wurde,125 Vorschub
 zu leisten. Ebensowenig ging es darum, die kon-
 fessionelle Inanspruchnahme einer bestimmten
 mittelalterlichen Stilphase als Demonstration des
 Katholischen aufzugreifen oder einen kanonisch
 fixierten Idealstil anzuwenden.126 Die Rezepti-
 on spatromanischer Formen sollte vielmehr - es
 sei wiederholt - eine historisch adaquate Sinnge-
 stalt erzeugen, die mit architektonischen Mitteln
 auf die Kirchenpatronin und den Kirchentitel ver-
 weist: St. Elisabeth. Fast will es scheinen, als habe

 die namengebende Weihe, die im voraus beschlos-
 sen war, das wichtigste Kennzeichen des geplanten
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 3 August Greifzu, Entwurf fiir den Neubau der Pfarrkirche St. Elisabeth in Marburg,
 Entwurfsvariante mit Doppelturmfassade (perspektivische Ansicht)

 Kirchengebaudes dargestellt- was tendenziell einer
 Betrachtungsweise entsprache, die fiir die Archi-
 tekturauffassung des Mittelalters von Bedeutung
 war.127 Dafi fiir die hier interessierende Planungs-

 aufgabe das Elisabethpatrozinium ein grofies Ge-
 wicht hatte und zum formbestimmenden Faktor

 wurde, ist nur vor dem Hintergrund der nachwir-
 kenden Kontroversen urn die liturgische Nutzung
 der Elisabeth- Grabeskirche zu verstehen. In der

 raumlichen Konkurrenzbeziehung zur alten Eli-
 sabethkirche sollte die neue einen Stilcharakter er-

 halten, der aufgrund seines geschichtlichen Her-

 kommens in besonderer Weise dazu geeignet war,
 die heilige Elisabeth in historisch angemessenem
 Stilkostiim zu reprasentieren.

 Die Wettbewerbsentwiirfe im Vergleich:

 Argumente und Entscheidungsvorschldge

 Die Architekten, die der Aufforderung zur Ein-
 reichung von Kirchenentwiirfen fiir die katholi-
 sche Gemeinde in Marburg nachgekommen sind,
 haben je zwei Vorschlage ausgearbeitet. August
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 4 August Greifzu, Entwurf fur den Neubau der Pfarrkirche St. Elisabeth in Marburg,
 Entwurfsvariante mit Doppelturmfassade (Quer- und Langsschnitte, GrundriE)
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 5 August Greifzu, Entwurf fur den Neubau der Pfarrkirche St. Elisabeth in Marburg,
 Entwurfsvariante mit Einturmfassade (perspektivische Ansicht)

 Greifzu hat eine Planung mit doppeltiirmiger
 Westfassade (Abb. 3-4) und eine eintiirmige Ent-
 wurfsvariation entwickelt (Abb. 5-6). Auch die
 Gebriider Langenberg lieferten ein Projekt mit
 westlicher Zweiturmfassade (Abb. 7-9) und eine
 Variante mit Einturmfront (Abb. 10). Ludwig
 Becker hingegen legte zwei Entwlirfe mit Doppel-

 turmfassade vor, einen mit einer machtigen Vie-
 rungskuppel (Abb. 11-13) und eine Planvariante
 mit einer deutlich kleineren Kuppelarchitektur im

 Bereich der Choranlage (Abb. 14-16).
 Nicht nur in Marburg, auch in Fulda wurden

 die Projekte der Wettbewerbsteilnehmer kritisch
 gesichtet. Bevor hier abschliefiend die Begutach-
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 6 August Greifzu, Entwurf fur den Neubau der Pfarrkirche St. Elisabeth in Marburg,
 Entwurfsvariante mit Einturmfassade (Ansichten)
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 7 Gebriider Langenberg, Entwurf fiir den Neubau der Pfarrkirche St. Elisabeth in Marburg,
 Entwurfsvariante mit Doppelturmfassade (perspektivische Ansicht)

 tung von seiten der Diozesanregierung in ihren
 wesentlichen Punkten nachgezeichnet wird, ist
 das Beratungsergebnis der gemeindlichen Gremi-
 en zu rekapitulieren. ,,Der Kirchenvorstand hat",
 dies berichtet Pfarrer Weber in seinem Schreiben

 an das Ordinariat vom 13. Oktober 1907, ,,samt-
 liche Projekte als beachtenswert anerkannt." In-
 des: ,,Fiir die engere Wahl kommen in Betracht:
 1) Langenbergs Variante mit 2 westlichen Tiir-
 men, 2) Beckers originell-praktischer Kuppelbau,
 3) Greifzus Entwurf mit 2 westlichen Tiirmen."128

 Der Brief lafit erkennen, dafi die Leitung der Ge-

 meinde rund 1.000 Sitzplatze als Planungsvorgabe
 festgesetzt hatte. Der Pfarrer betont, dafi die drei

 Entwiirfe, die in die engere Wahl kommen, den
 genannten Richtwert einhalten oder sogar iiber-

 bieten: In der Variante von Langenberg seien 670
 Platze fiir Erwachsene, 276 fiir Kinder und 250 bis

 300 Stehplatze vorgesehen; die fiinftiirmige Kir-
 che von Greifzu biete 880 Platze fiir Erwachsene,

 300 fiir Kinder und ca. 800 Stehplatze; die Kup-
 pelkirche von Becker enthalte 726 Platze fiir Er-
 wachsene, 278 fiir Kinder und 1.096 Stehplatze.129

 Auch in puncto Kostenschatzung werden die drei
 Projekte vergleichend diskutiert. Die Abstande
 waren nicht grofi, aber der Entwurf der Gebriider

 Langenberg aus Kassel, so schien es, wiirde die
 hochsten Kosten verursachen. Als Pfarrer Weber

 schliefilich - wenn auch nur kurz - auf den spezi-
 flsch kiinstlerischen Charakter der Bauentwiirfe

 zu sprechen kommt, wird auf die Wettbewerbsar-
 beit der Langenbergs nicht mehr eingegangen, weil
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 8 Gebriider Langenberg, Entwurf fiir den Neubau der Pfarrkirche St. Elisabeth in Marburg,
 Entwurfsvariante mit Doppelturmfassade (Querschnitt, Grundrift)

 man diesem Entwurf in Marburg of fenbar weniger

 Wertschatzung entgegenbrachte. Nur die beiden
 Mainzer Architekten, namentlich August Greifzu
 und sein Lehrer Ludwig Becker, der einen deutli-
 chen Bekanntheitsvorsprung hatte, kamen in die

 allerengste Auswahl: ,,Das 5-Turm-Projekt von
 Greifzu tragt den reinen Stilcharakter der schon-
 sten romanischen Monumentalbauten und wird

 ein Gegenstlick der herrlichen Herz-Jesu-Kirche
 in Coblenz sein."130 Der Entwurf von Greifzu ist
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 9 Gebriider Langenberg, Entwurf fiir den Neubau der Pfarrkirche St. Elisabeth in Marburg,
 Entwurfsvariante mit Doppelturmfassade (Ansichten)

 aus Sicht des Pfarrers also derart gelungen, dafi er

 den Bestleistungen romanischer und neuromani-
 scher Architektur ebenbiirtig scheint (Abb. 3-4;
 vgl. Abb. 2). Zudem wird durch den Vergleich mit
 Beckers Koblenzer Kirche suggeriert, der Schil-
 ler stehe seinem Lehrer in nichts nach. Aber auch

 die Neubauplanung, die Becker fiir Marburg ent-
 wickelt hat, erhalt hohes Lob (Abb. 11-13): ,,Der
 Kuppelbau von Becker ist ein eigenartiger, keine
 Wiederholung bereits ausgefiihrter Bauten dar-
 stellender Monumentalbau der Ubergangszeit
 vom romanischen zum gotischen Stile (1. Half-
 te des 13. Jahrhunderts). Die Mitglieder des Kir-
 chenvorstandes und der Gemeindevertretung
 neigen dem Kuppelbau von Becker, ich personlich
 dem Projekt von Greifzu zu."131 Mit diesem etwas
 zwiespaltigen Urteil endet der Erlauterungsbe-
 richt, der die Entwiirfe nach Fulda begleitete.

 In der Diozesankurie mit ihren festliegenden
 Zustandigkeiten fiel die Beurteilung der Wettbe-
 werbsbeitrage in den Geschaftsbereich eines ge-

 wissen Leopold Stoff (1846-1919), der seit dem
 1. Juni 1906 die Stelle eines Domkapitulars in Ful-
 da innehatte.132 Ein Diozesanbauamt existierte zu

 damaliger Zeit nicht. Auch in den meisten anderen
 deutschen Bistumsverwaltungen gab es noch kei-
 ne spezialisierten Bauabteilungen. Wie es scheint,
 agierte das Bauwesen der fuldischen Kirche kaum
 mit verschriftlichten Regeln. Trotzdem lassen
 sich die Arbeits- und Entscheidungsstrukturen
 verhaltnismafiig gut rekonstruieren. Von beson-
 derer Wichtigkeit ist in diesem Zusammenhang
 ein Brief aus dem Jahr 1919. Als nach dem Ersten

 Weltkrieg im Erzbistum Freiburg die Reorganisa-
 tion der kirchlichen Bauangelegenheiten ins Haus
 stand, lief? Erzbischof Norber anfragen, welche
 Stellen im Bistum Fulda mit der Errichtung und
 Erhaltung kirchlicher Gebaude befafit seien (bis
 1929 gehorte Fulda zu den Suffraganbistiimern
 der Erzdiozese Freiburg). Fiir die kirchliche Bau-
 aktivitat verantwortlich, so der Antwortbrief, sei-
 en zum einen die ortlichen Pfarramter und zum
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 10 Gebriider Langenberg, Entwurf fiir den Neubau der Pfarrkirche St. Elisabeth in Marburg,
 Entwurfsvariante mit Einturmfassade (Ansichten)

 anderen das Bischofliche Generalvikariat, das ge-
 wohnlich eine gutachtliche Empfehlung des zu-
 standigen Referenten einhole, und dieser Referent

 sei ,,bisher" Domkapitular Stoff gewesen (da Stoff
 am 27. Juni 1919 verstorben war, sollte kiinftig ein

 anderer die Aufgaben des Bau- und Kunstreferen-

 ten in der Diozesanverwaltung wahrnehmen).133
 Das hier interessierende, knapp 15 Seitenumfas-

 sende Wettbewerbsgutachten,134 das Leopold Stoff
 Ende 1907, Anfang 1908 ausgearbeitet und dessen
 Kerngedanken der Generalvikar am 17. Febru-
 ar 1908 an die Marburger Gemeinde iibermittelt
 hat,135 folgt traditionsverhafteten Mafistaben, die
 letztlich auf Vitruvs Architekturtheorie zuriick-

 gehen: ,,Neben der Forderung eines klassischen
 Stiles der Kirche sind praktische Brauchbarkeit
 und Dauerhaftigkeit die wichtigsten Erforder-
 nisse, gegen welche individuelle Liebhabereien in
 den Hintergrund treten miissen", erklart Stoff.136

 Die im Original unterstrichenen Begriffe korre-
 spondieren mit der vitruvischen Begriffstrias uti-

 litas,firmitas und venustas, die hier auf das Gebiet
 der neumittelalterlichen Sakralbaukunst iibertra-

 gen wurde: Wenn ,,klassischer Stil" verlangt wird,
 dann ist im gegebenen Zusammenhang der klas-
 sisch ausgepragte Ubergangsstil gemeint, und
 ,,praktische Brauchbarkeit" heifit hier vor allem
 Funktionsgerechtigkeit im Liturgischen.

 Aufmerksamkeit verdient zunachst das Kriteri-

 um der Dauerhaftigkeit bzw. Stabilitat (firmitas),
 denn unter diesem Aspekt fallt der Gutachter ein
 Vernichtungsurteil gegen Greifzu, dessen funftlir-

 mige Projektvariante der Marburger Stadtpfarrer

 ausgefiihrt sehen wollte. Da Greifzu fiir die Um-
 fassungsmauern der Seitenschiffe eine allzu ge-
 ringe Mauerstarke vorsehe, sei der Entwurf nicht
 akzeptabel (,,die Kirche wiirde wohl bald einstiir-
 zen").137 Auch der Gestaltungsvorschlag von Lud-
 wig Becker ist in bauphysikalischer Hinsicht nicht
 iiber jeden Zweifel erhaben; fraglich sei, ob der
 schwach konstruierte Kuppelunterbau den Druck-
 kraften des Gewolbes auf Dauer standhalten kon-
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 11 Ludwig Becker, Entwurf fiir den Neubau der Pfarrkirche St. Elisabeth in Marburg,
 Entwurfsvariante mit Vierungskuppel (perspektivische Ansicht)

 ne.138 Mit Sicherheit liefie sich jedenfalls vorhersa-

 gen, dafi die unverhaltnismafiig grofie Kuppel im
 Laufe der Zeit grofiere Reparatur- und Unterhal-
 tungskosten verursachen wlirde.139 Indes: Was den
 konstruktiven Aufbau des Gebaudes betrifft, so
 kann nach Auffassung des Domkapitulars kaum
 daran gezweifelt werden, dafi die Kirche, die das
 Biiro Langenberg projektiert hat, ,Jahrhunderte
 dauern wird, was bei dem Becker'schen Plane we-

 niger sicher ist und bei dem Greifzu'schen Plan ge-
 radezu unmoglich scheint."140

 Die Argumente und Beobachtungen, die
 sich unter dem Gesichtspunkt der ,,praktischen
 Brauchbarkeit" (utilitas) ergeben, nehmen im Ar-
 gumentationsverlauf des Gutachtens den grofiten
 Raum ein. Nur weniges kann hier hervorgehoben
 werden. Wichtig scheint mir furs erste die grund-
 legende Feststellung, dafi der Gutachter die zur
 Beurteilung anstehenden Kirchenprojekte keines-
 wegs in erster Linie am Vorbild mittelalterlicher

 Architektur mifit. Vielmehr bewertet er die er-

 brachten Leistungen nach der Erf iillung praktisch-
 technischer Bedingungen: sinnvolle Nutzung der
 Grundstiicke, zweckmafiige Raumanordnung,
 geniigende Beleuchtung. Indem der Domkapitu-
 lar vor allem praktisch motivierte Kriterien ins
 Feld fiihrt, partizipiert er an den dominierenden
 Wahrnehmungs- und Beurteilungsmafistaben der
 damaligen Architekturkritik.141 Gewifi spielt hier
 auch das nutzungsbezogene Kunst- und Archi-
 tekturverstandnis der Kirche eine Rolle. Das be-

 deutet: Wenn Domkapitular Stoff in seinem Gut-
 achten schreibt, der Plan der Langenbergs ,,ist
 aufs Praktische gewichtet, und das Praktische al-
 lein ist mafigebend",142 so ist dies ein Ausdruck
 von Hochschatzung.

 Bei der vergleichenden Begutachtung der drei
 Projekte, die von der betroffenen Pfarrei in die en-

 gere Auswahl gezogen worden waren, fallt dem
 Gutachter negativ auf, dafi die Zahl der Sitz- und

 281

This content downloaded from 137.248.39.85 on Wed, 24 Jul 2019 10:34:54 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 12 Ludwig Becker, Entwurf fiir den Neubau der Pfarrkirche St. Elisabeth in Marburg,
 Entwurfsvariante mit Vierungskuppel (Grundrifi)

 282

This content downloaded from 137.248.39.85 on Wed, 24 Jul 2019 10:34:54 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 13 Ludwig Becker, Entwurf fiir den Neubau der Pfarrkirche St. Elisabeth in Marburg,
 Entwurfsvariante mit Vierungskuppel (Langs- und Querschnitt)

 Stehplatze pro Quadratmeter desto hoher veran-
 schlagt wird, je kleiner die nutzbare Flache im
 Innenraum bemessen ist (Becker: 2100 Steh- und
 Sitzplatze auf 920 qm; Greifzu: 1980 Steh- und
 Sitzplatze auf 855 qm; Langenberg: 1245 Steh-
 und Sitzplatze auf 1056 qm).143 In den Entwiirfen
 der Gebriider Langenberg erblickt der Domherr
 diejenige Raumausnutzung, die fiir die Teilnahme
 der Gemeinde an Kult und Anbetung die besten
 Voraussetzungen biete. Aber nicht nur der Raum
 des Gemeindegottesdienstes war unter dem Ge-
 sichtspunkt der ,,praktischen Brauchbarkeit" zu
 bewerten: Die Taufe mufite den ihr gebiihrenden
 Raum finden, und auch das Sakrament der Bufie

 sollte in die Gestalt des Kirchenbaues auf ange-
 messene Weise eintreten. In diesen beiden Hin-

 sichten zeigten sich die Briider Langenberg aus

 Kassel den iibrigen Konkurrenzteilnehmern er-
 neut iiberlegen.

 Was den Taufort betrifft, so hatten sowohl Be-

 cker als auch Greifzu die liturgischen Bestimmun-

 gen nicht geniigend beriicksichtigt. Bei Becker ist
 eine Taufkapelle auf der Siidseite in der Nahe des
 Chores vorgesehen (Abb. 12), bei Greifzu liegt
 der Taufraum auf der Nordseite am Kreuzarm

 (Abb. 4). Die Langenbergs hingegen haben die
 Taufkapelle auf die Nordseite in die Nahe der
 Eingange verlegt, was, laut Leopold Stoff, den li-
 turgischen Erfordernissen am besten entspricht
 (Abb. 8).144 Der Gutachter bezieht sich mit dieser
 Einschatzung auf den damals tiblichen Taufvoll-
 zug: Der Feierverlauf nahm am Einzugsportal der
 Kirche seinen Anfang; dort wurde der Taufling
 empfangen (,,Offne ihm, o Herr, die Tiir zu deiner
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 14 Ludwig Becker, Entwurf fiir den Neubau der Pfarrkirche St. Elisabeth in Marburg,
 Entwurfsvariante mit achteckigem Chorturm (perspektivische Ansicht)

 Vaterliebe"), und erst dann bewegte sich der litur-
 gische Zug zum Taufbecken.145

 Uberlegungen zur formgerechten Spendung
 des Bufisakramentes haben lediglich in den Ent-
 wiirfen der Gebriider Langenberg Niederschlag
 gefunden (Abb. 8). Mit einiger Irritation mufite
 Domkapitular Stoff feststellen, dafi in den Pla-
 nen von Becker und Greifzu Beichtstiihle baulich

 nicht vorgesehen waren.146

 Die Uberlegenheit der Kasseler Architekten
 zeigte sich ebenso bei naherer Beschaftigung mit
 den Portalarchitekturen. Becker hatte eine klei-

 ne windfangartige Vorhalle im Westen und eine
 zweite an der Siidseite des Turmes vorgesehen
 (Abb. 11-12). Greifzu hatte in dieser Hinsicht
 keinerlei Vorkehrungen getroffen. Die Gebriider
 Langenberg hingegen hatten, wie der Gutachter
 vermerkt, eine schone und praktische Vorhalle
 entworfen, die besonders bei Regen und Schnee-
 fall Vorteile biete (Abb. 8-9).147

 In religios-funktioneller Hinsicht war am fiinf-

 tiirmigen Projekt der Langenbergs so gut wie
 nichts zu beanstanden. Das Gutachten fiihrt nur

 ein Monitum an: die Benennung einer Seitenka-
 pelle als Elisabethkapelle (Abb. 8). Da beabsich-
 tigt war, die Kirche als Ganzes und den Choraltar
 zu Ehren der heiligen Elisabeth zu weihen, sei ein
 Kapellenpatrozinium St. Elisabeth nicht sinnvoll,
 wiewohl grundsatzlich ein solcher Nebenraum
 fiir eine grofie Gemeinde durchaus zweckmafiig
 erscheine.148

 Um abzukiirzen: Nicht nur hinsichtlich der

 firmitas, auch unter den vielfaltigen Aspekten der
 utilitas sprach sich der Gutachter schliefilich fiir
 die Planung der Langenbergs aus. Bleibt zu fra-
 gen, ob sein Urteil hinsichtlich der venustas - der
 architektonischen Form, des Stils, der Schonheit

 - ahnlich eindeutig und entschieden ausflel.
 Interessanterweise unterscheidet Domkapitu-

 lar Stoff zwischen der Schonheit der Bauformen

 einerseits und der historischen Angemessenheit
 der architektonischen Form- und Typenwahl
 andererseits: ,,Uberschauen wir die Grund- und

 Aufrisse allein vom asthetischen Gesichtspunk-
 te", schreibt er, trage Beckers Entwurf durch ,,das
 schone Ebenmafi in alien Teilen" den Sieg davon
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 15 Ludwig Becker, Entwurf fiir den Neubau der Pfarrkirche St. Elisabeth in Marburg,
 Entwurfsvariante mit achteckigem Chorturm (Ansichten)

 (Abb. 11-13). 149 Wichtiger noch ist etwas anderes:
 Sofort falle auf, dafi Becker die ,,Hauptwirkung
 des Gesamtbildes in die Kuppel gelegt hat".150
 Nur den Fachleuten erschliefie sich jedoch, dafi
 diese Kuppel der Miinsterkirche im niederlandi-
 schen Roermond nachgebildet sei (Abb. 17). Die-
 se Vorbildwahl sei der Ubergangsbaukunst, dem
 Stil des beginnenden 13. Jahrhunderts, durchaus
 angemessen, und dies gelte fiir den Stilcharakter
 von Beckers Entwurf insgesamt.151

 Nicht alle Konkurrenzprojekte verdienten ein
 solches Lob. Schon der von Becker vorgelegte
 Alternativentwurf enthielt nach Auffassung des
 Gutachters einige Stilelemente, die den Wettbe-
 werbsbedingungen widersprachen (Abb. 14-16).
 So nahm der Domherr Anstofi daran, dafi die
 Kuppel am Aufienbau als ein achteckiger Chor-
 turm in Erscheinung tritt, an den zwei runde
 Flankenturme unmittelbar anschliefien, wofiir es

 in der Sakralbaukunst der Spatromanik kein Vor-
 bild gebe.152 Das Motiv der hoch aufsteigenden
 Dreiturmgruppe sei dem Wormser Dom entnom-
 men (gemeint ist der Westchor), der in seiner An-
 lage, wie Stoff annahm, 150 Jahre alter sei als die
 Ubergangsbaukunst (Abb. 18). 153

 Auch Greifzu wird daflir kritisiert, dafi er sich
 mit seinen beiden Entwiirfen vom Formvorbild

 der (Spat-)Romanik zu weit entfernt habe. Deut-
 lichstes Beispiel sei die Wandgliederung an den

 16 Ludwig Becker, Entwurf fiir den Neubau der Pfarrkirche
 St. Elisabeth in Marburg, Entwurfsvariante mit achteckigem

 Chorturm (Detail aus Abb. 15)

 Aufienmauern der Turme. Bei den Kirchturmen

 der Ubergangsbaukunst, die nicht mit Strebepfei-
 lern verbunden sind, werden die Ecken des Bau-

 korpers, laut Stoff, normalerweise durch Lisenen
 verstarkt. Da eine Rahmung der Wandflachen
 durch Ecklisenen in den Skizzen von Greifzu
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 17 Roermond, Liebfrauenkirche, Ostseite

 nicht gegeben sei, blieben ,,Auge und plastisches
 Gefuhl unbefriedigt" (Abb. 3-6).154 Dariiber hin-
 aus moniert das Gutachten, dafi der Mainzer Ar-

 chitekt - namentlich in jener Entwurfsvariante,
 die nur einen Turm in der Hauptfassade des Ge-
 baudes prasentiert - die beiden Chortiirme durch

 eine hohe riegelartige Mauer verbunden und da-
 durch dem Chor einen festungsartigen Charak-
 ter verliehen habe, der mit dem Ubergangsstil un-

 vereinbar sei (es scheine sogar, als habe Greifzu
 den Festungscharakter noch zusatzlich betonen
 wollen, indem er die glatte Mauerflache durch ei-
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 nige Schiefischarten belebte).155 Diese wehrhafte
 Schauwand, die an die Stiftskirche St. Cyriakus in
 Gernrode und vor allem an die Liebfrauenkirche

 in Maastricht erinnere (Abb. 5-6; vgl. Abb. 19),
 gehore, wie die Chorbildung nach wormsischer
 Manier im Entwurf von Becker, einer friiheren
 Bauperiode an und sei daher als Verstofi gegen das
 Wettbewerbsprogramm zu werten.

 Derartige Verstofie gegen den geforderten Zeit-
 stil kann der Gutachter in den Entwurfszeichnun-

 gen der Gebrlider Langenberg nicht entdecken,
 obgleich diese asthetisch nicht in jeder Hinsicht
 iiberzeugend seien. Man miisse zugeben, dafi die
 Choranlage im Grundrifi ,,nicht so schon ist, wie
 sie sein konnte"; vor allem ,,die scharfen Ecken des
 Chores nach den Schiffen hin" wirkten unbefrie-

 digend (Abb. 8-9).156 Aufierdem: Was die bauliche
 Ausstattung des Chorinneren betreffe, so falle der

 schlichte, fast kunstlose Gestaltungsvorschlag der
 Langenbergs gegeniiber den reichen Chorausbil-
 dungen bei Becker und Greifzu ab.157

 Das vergleichende Abwagen fiihrte den Gut-
 achter in ein Entscheidungsdilemma: Wahrend
 der Entwurf der Gebrlider Langenberg in prak-
 tischer Hinsicht Vorzlige habe, zeige Ludwig Be-
 ckers Kuppelkirche fur das kunstlerisch gebildete
 Auge eine aufierordentlich wohltuende Abmes-
 sung der baulichen Verhaltnisse.158 Dennoch gibt
 der Domkapitular am Ende den Entwiirfen der
 Langenbergs den Vorzug. Warum? Das entschei-
 dende Argument ergibt sich aus der kunstland-
 schaftlichen Betrachtungsweise: Beziiglich der
 Aufienerscheinung entspreche die Baukonzeption
 der Langenbergs dem ,,deutschen Geschmacke" in

 hoherem Mafie als Beckers Kuppelbau-Entwurf.159
 Die Gebriider Langenberg, liest man, haben ,,den
 Typus der deutschen Kuppel des Ubergangs" fest-
 gehalten: ,,Es ist da nichts Gesuchtes, Protzenhaf-
 tes, Unmotiviertes, alles erscheint einfach, klar,

 selbstverstandlich", was man von Beckers Kuppel-
 bau nicht ohne weiteres behaupten konne.160

 In der Summe ergeben die verschiedenen Ar-
 gumente und Entscheidungsvorschlage ein iiber-
 raschend widerspriichliches Meinungsbild: Wah-
 rend der Kirchenvorstand Beckers Entwurf mit

 machtiger Vierungskuppel bevorzugte, favorisier-
 te der Pfarrer Greifzus Entwurf mit Doppelturm-
 fassade, und der bestellte Gutachter, Domkapitu-

 18 Worms, Dom St. Peter, Westchor,
 Chorturm und Flankentiirme von Siidosten

 lar Stoff, neigte dem funftiirmigen, ,,praktischena
 und ,,deutschena Entwurf der Gebriider Lan-
 genberg zu, wobei er sogar dessen viertiirmige
 Variante - vermutlich aufgrund seines aufierst
 positiven Gesamteindrucks von der Architekten-
 gemeinschaft aus Kassel - am Ende seines Gut-
 achtens als mogliche Alternative zur Ausflihrung
 empfahl.161

 Uber die unausgesprochenen Motive, die den
 abweichenden Voten zugrunde liegen konnten, sei

 hier abschliefiend ein wenig spekuliert: Leopold
 Stoff, ein gebiirtiger Bonner, konnte die in Kassel

 ansassigen, aber in Bonn aufgewachsenen Brlider
 Julius, Theodor und Franz Langenberg person-
 lich gekannt haben, da er bis zum 31. Mai 1906 das
 Amt des Stadtpfarrers in Kassel bekleidet hatte.162
 Ferner: Der Vorstand der Marburger Kirchenge-
 meinde dlirfte Beckers Kuppelbau aufgrund sei-
 ner besonderen stadtebaulichen Funktion bzw.

 287

This content downloaded from 137.248.39.85 on Wed, 24 Jul 2019 10:34:54 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 19 Maastricht, Liebfrauenkirche, Westseite

 stadtbildlichen Bedeutung favorisiert haben. Wie
 kein zweiter Entwurf entsprach das Projekt dem
 vorhandenen Bedlirfnis nach einem Reprasentati-
 onsbau der Marburger Katholiken, die als Mino-
 ritat ihre wichtigste Aufgabe in der Selbstbehaup-
 tung sahen und sehen mufiten.

 Wie auch immer: Mit Bezug auf das Gutachten
 von Leopold Stoff teilte der Fuldaer Generalvi-
 kar dem Marburger Pfarrer im Februar 1908 mit,

 dafi die Entwiirfe von Greifzu zur Ausfiihrung
 nicht geeignet seien. Die Behordenerklarung gip-

 felt in folgender Empfehlung: ,,Bezuglich der Pla-
 ne von Becker und Langenberg lassen wir dem
 Kirchenvorstand die Wahl, glauben aber, dafi der
 Langenberg'sche Plan den Vorzug verdient."163

 Aus den Akten wird nicht deutlich, fur wel-
 chen Entwurf man sich in Marburg am Ende aus-
 gesprochen hat. Moglicherweise blieb die Ange-
 legenheit unentschieden. Vielleicht war aufgrund
 der finanziellen Lage schon damals klar, dafi die
 neue Kirche in einem iiberschaubaren Zeitraum

 nicht zu realisieren sein wiirde.
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 Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und
 der Hitlerdiktatur zeigte sich binnen kurzem,
 dafi die Neubauabsicht der Marburger Gemein-
 de ihre Dringlichkeit nicht verloren hatte. Im Ge-

 genteil: Durch den Zustrom von Fliichtlingen ka-
 tholischer Konfession war die Errichtung einer
 zweiten katholischen Pfarrkirche wichtiger denn
 je geworden.164 Die 40 Jahre alten Plane aus der
 versunkenen Kaiserzeit aber hatten ihre Aktuali-

 tat eingebiifit: Am 10. Mai 1946 teilte Pfarrer Dr.
 Gregor Niidling, der im Jahre 1943 die katholi-
 sche Pfarrstelle in Marburg ubernommen hatte,
 dem Bischoflichen Generalvikariat mit: ,,Wegen
 der Bebauung des Grundstiickes [Biegenstrafie
 18] habe ich in den letzten Tagen mit dem Stadt-
 bauamt verhandelt mit folgendem Resultat: Die
 alten, von Pfarrer Weber bestellten Plane in ro-
 manischem Stil, die in grofien Mengen in unserem
 Archiv vorhanden sind, kommen heute aus finan-

 ziellen, materialmafiigen und asthetischen Griin-
 den nicht in Frage."165

 Ausblick: Elisabeth von Thiiringen als Patronin
 des Pastoralverbundes Marburg

 Am Ende lohnt ein Blick auf Gegenwartsereig-
 nisse. Angesichts des Priestermangels, des Ruck-
 gangs der Katholikenzahl und des Wandels der
 Mobilitatsgewohnheiten ist die Neustrukturie-
 rung der amtlichen Seelsorge eine zentrale Ge-
 genwarts- und Zukunftsaufgabe, die viele Bistii-
 mer in Deutschland zu bewaltigen haben; so ist

 es nicht iiberraschend, dafi die Problematik der
 Diozesanstrukturen seit Jahren iiberdiozesan
 diskutiert wird. Im Bistum Fulda verkniipft sich
 die flachendeckende Implantierung einer neuen
 Pfarr- und Seelsorgestruktur, die Bischof Heinz
 Josef Algermissen im Jahr 2002 angestofien hat,
 mit dem Schlagwort ,,pastoraler Prozefi".166 Nach
 dem Willen des Ortsoberhirten soil die Neuord-

 nung der Kirchenstruktur vornehmlich darin
 bestehen, dafi benachbarte Pfarrbezirke zu gro-
 fieren pastoralen Raumen zusammengeschlossen
 werden: zu Seelsorgebezirken der verbindlichen
 Kooperation und des gemeinsamen Handelns
 rechtlich selbstandiger Nachbarpfarreien. In
 naher Zukunft - bis zum Ende des Jahres 2006
 - sollen aus 250 Pfarreien 48 Pfarreienverbiinde

 gebildet werden. In Rahmen dieser territorialen
 Struktur ist vorgesehen, die Innenstadtpfarreien
 von Marburg, die Pfarrkuratie Cappel und die
 Pfarrgemeinde Fronhausen zusammenzufiihren.
 Wenn dieser Pastoralverbund am 3. Dezember

 2006, dem ersten Sonntag im Advent, aus der Tau-
 fe gehoben wird, erfiillt sich nach einer mehr als

 hundertjahrigen Verzogerung der alte Plan, die
 heilige Elisabeth zur Patronin einer katholischen
 Seelsorgeeinheit in Marburg zu machen, denn
 der Pfarrverbund Marburg wird den Namen ,,Hl.
 Elisabeth von Thiiringen" tragen. Indem der Bi-
 schof diesen Pastoralverbund im Rahmen eines
 Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Peter und

 Paul formell und offentlich installiert, eroffnet er

 zugleich von katholischer Seite das Elisabeth-Ge-
 denkjahr 2007.

 Anmerkungen

 Die hier vorgelegte Studie hatte ohne das liebenswiir-
 dige Entgegenkommen von Pfarrer Albert Kochling
 (Marburg) nicht entstehen konnen. Dafiir sei ihm auch
 an dieser Stelle gedankt. Dariiber hinaus habe ich den
 Mitarbeitern des Bistumsarchivs Fulda fur freundliche

 Unterstiitzung und sachkundige Hinweise zu danken.
 In den Anmerkungen wird folgende Sigle verwendet:
 DE-Ful3 = Bistumsarchiv Fulda.

 1 Mit der Planung und Ausfiihrung der Marbur-
 ger Pfarrkirche St. Peter und Paul wurden die
 Stuttgarter Architekten Otto Linder und Erwin

 Lenz betraut. Nach AbschluE der Bau- und Aus-

 stattungsarbeiten hat die Pfarrgemeinde eine er-
 baulich orientierte Broschiire publiziert, in der
 Geschichte und Gestalt der Kirche so knapp als
 moglich erortert werden: Gregor Niidling /A.
 Zimmer, St. Peter und Paul, Marburg an der Lahn,
 hg. vom Pfarramt St. Peter und Paul, Marburg o. J.
 [1960] (14 Seiten). Grundlageninformationen zur
 Pfarrkirche St. Peter und Paul finden sich auch in

 einer kleinen Erinnerungsschrift, die Pfarrer Jo-
 hannes Riitzel zum 25jahrigen Bestehen der Pfar-
 rei verfalk und in Kleinstauflage publiziert hat:
 St. Peter und Paul, Marburg/Lahn. 1952-1977, hg.
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 von der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter
 und Paul, Marburg 1977 (28 Seiten). Vgl. Ellen
 Kemp/Katharina Krause/Ulrich Schiitte (Hg.),
 Marburg. Architekturfiihrer, Petersberg 2002,
 S.201.

 2 Der Kolner Kardinal Josef Frings (1887-1978) war
 seit 1945 Vorsitzender der Fuldaer Bischofskon-

 ferenzen, wie sie offlziell hieften, denn jede ein-
 zelne Konferenz wurde als in sich abgeschlos-
 sen betrachtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg war
 eine Entwicklung eingetreten, die dazu gefuhrt
 hatte, daft der Vorsitzende der Fuldaer Bischofs-
 versammlungen in der Offentlichkeit als der Re-
 prasentant des deutschen Episkopats - oder wenn
 man so will: als der hochste deutsche Bischof -

 wahrgenommen wurde (vgl. dazu Josef Kardinal
 Frings, Fur die Menschen bestellt. Erinnerungen
 des Alt-Erzbischofs von Koln, Koln 1973, S. 238).
 Indem der Kirchenfiirst aus Koln mit dem ersten

 Spatenstich den offiziellen Baubeginn an der Bie-
 genstrafte markierte, war die bestimmendste Ge-
 stalt des deutschen Nachkriegskatholizismus an
 der Griindung der Marburger Pfarrkirche St. Pe-
 ter und Paul beteiligt. Die Marburger Kirchenge-
 meinde wufke sich wahrhaft geehrt.

 3 L'Osservatore Romano, Wochenausgabe in ita-
 lienischer Sprache vom 27. Juni 1959. Der Bericht
 bezieht sich auf die Konsekration der Kirche am

 7. Juni 1959. Konsekrator war der Fuldaer Weih-
 bischof und spatere Fuldaer Diozesanbischof Dr.
 Adolf Bolte. In der Verwaltung des Bistums un-
 terstand dem Weihbischof, neben anderem, das
 kirchliche Bauwesen. Siehe Josef Leinweber, Die
 Fuldaer Abte und Bischofe, Frankfurt am Main
 1989, S. 183-185. Ferner: Neue Kirchen im Bistum
 Fulda. 25 Jahre kirchlichen Bauens und Kunst-
 schaffens, hg. von Ludwig Pralle, Fulda 1970.

 4 Zur Krypta von St. Peter und Paul siehe Niid-
 ling/Zimmer (wie Anm. 1), S. 12-13.

 5 Zu den Elisabethreliquien in Wien: Thomas Fran-
 ke, Zur Geschichte der Elisabethreliquien im
 Mittelalter und in der friihen Neuzeit, in: Sankt
 Elisabeth. Fiirstin, Dienerin, Heilige. Aufsatze,
 Dokumentation, Katalog. Ausstellung zum 750.
 Todestag der hi. Elisabeth, hg. von der Philipps-
 Universitat Marburg, Sigmaringen 1981, S. 167-
 179, hier S. 172. Zum sogenannten Buftgewand
 der heiligen Elisabeth in Oberwalluf: Die Zeit der
 Staufer. Geschichte - Kunst - Kultur, Ausst.-Kat.,
 hg. von Christian Vaterlein, Stuttgart 1977, Bd. 1,
 Kat.-Nr. 779; Bd. 2, Abb. 570; Ruth Gronwoldt,
 Miszellen zur Textilkunst der Stauferzeit, in: Die
 Zeit der Staufer, Bd. 5: Vortrage und Forschungen,
 hg. von Reiner Haussherr und Christian Vater-
 lein, Stuttgart 1979, S. 389-418, hier S. 407-409.

 6 Von Anfang an war die Grabeskirche der heili-
 gen Elisabeth als Marienkirche konzipiert wor-

 den. Siehe Matthias Werner, Die heilige Elisabeth
 und die Anfange des Deutschen Ordens in Mar-
 burg, in: Erhart Dettmering/ Rudolf Grenz (Hg.),
 Marburger Geschichte. Riickblick auf die Stadt-
 geschichte in Einzelbeitragen, Marburg 1980,
 S. 121-164, hier S. 153, Anm. 206, S. 159. Vgl. Karl
 Ernst Demandt, Verfremdung und Wiederkehr
 der heiligen Elisabeth, in: Hessisches Jahrbuch
 fur Landesgeschichte, 22, 1972, S. 112-161, hier
 S. 131; Hartmut Boockmann, Der Deutsche Or-
 den. Zwolf Kapitel aus seiner Geschichte, Miin-
 chen 1981, S. 55.

 7 Erhalten haben sich sechs Wettbewerbsbeitrage
 aus dem Jahr 1907, die in einer Leinwandmappe
 lose zusammengefugt sind (Marburg, Pfarrarchiv
 der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und
 Paul). In derselben Mappe werden auch die Wett-
 bewerbsentwiirfe aus den flinfziger Jahren auf be-
 wahrt. Im Rand ist die Foliomappe wie folgt be-
 schriftet: ,,Inhalt: Entwiirfe zu St. Peter und Paul,
 1907, 1955".

 8 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1 (Marburg, St. Pe-
 ter und Paul).

 9 Biographische Daten nach Dominikus Heller,
 Verzeichnis der Fuldaer Geistlichen (15.-19. Jahr-
 hundert), Bistumsarchiv Fulda, Maschinenma-
 nuskript, Fulda o. J., nicht paginiert (s. v. Weber,
 Konrad); ferner: Real-Schematismus des Bistums
 Fulda, Fulda 1910, S. 250.

 10 Seit der Jahrhundertmitte schickte Bischof Chri-
 stoph Florentius Kott (1848-1873) besonders be-
 gabte Studenten des Fuldaer Priesterseminars zur
 wissenschaftlichen Weiterbildung an das Germa-
 nicum in Rom. Es war jene Zeit, als in Rom zahl-
 reiche nationale Kollegien zur Ausbildung von
 Priestern entstanden. Von da an stieg die Stadt
 zum internationalen Ausbildungszentrum fur
 katholische Theologen auf. Vgl. Siegfried Weich-
 lein, Konfession und Region. Katholische Milieu-
 bildung am Beispiel Fuldas, in: Religion im Kai-
 serreich. Milieus - Mentalitaten - Krisen, hg. von
 Olaf Blaschke und Frank-Michael Kuhlemann,
 Giitersloh 1996, S. 193-232, hier S. 203-204;
 Dagobert Vonderau, Die Geschichte der Seel-
 sorge im Bistum Fulda zwischen Sakularisation
 (1803) und Preuftenkonkordat (1929), Frankfurt
 am Main 2001, S. 71,106-109.

 11 Zur damaligen Dekanatsgliederung der Diozese
 Fulda: Real-Schematismus (wie Anm. 9).

 12 Uber einen Zeitraum von fast 100 Jahren - seit
 der Neukonstituierung des Domkapitels im Jah-
 re 1829 - hatte es in Fulda nur vier Ehrendomka-

 pitulare gegeben (Vonderau [wie Anm. 10], S. 89,
 519).

 13 Sebastian Staudhamer, Der Klerus als Forderer
 der christlichen Kunst, in: Der Pionier. Monats-
 blatter fur christliche Kunst, praktische Kunst-
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 fragen und kirchliches Kunsthandwerk, 1, 1908,
 Heft 2, S. 9-13, hierS. 10-11.

 14 Olaf Blaschke, Das 16. Jahrhundert und das
 19. Jahrhundert: zwei konfessionelle Zeitalter? Ein
 Vergleich, in: Angela Giebmeyer/Helga Schnabel-
 Schiile (Hg.), ,,Das Wichtigste ist der Mensch".
 Festschrift fiir Klaus Gerteis zum 60. Geburts-

 tag, Mainz 2000, S. 117-137; vgl. O. Blaschke, Das
 19. Jahrhundert: Ein Zweites Konfessionelles Zeit-
 alter?, in: Geschichte und Gesellschaft, 26, 2000,
 S. 38-75; O. Blaschke (Hg.), Konfessionen im
 Konflikt. Deutschland zwischen 1800 und 1970:

 ein zweites konfessionelles Zeitalter, Gottingen
 2002 (neben der ublichen Lagerware enthalt der
 Aufsatzband eine ungewohnlich anregende Ein-
 leitung aus der Feder des Herausgebers). Vgl. da-
 gegen Carsten Kretschmann/Henning Pahl, Ein
 ,,Zweites Konfessionelles Zeitalter"? Vom Nut-
 zen und Nachteil einer neuen Epochensignatur,
 in: Historische Zeitschrift, 276, 2003, S. 369-392.
 Die Bedeutung von Religion und Konfession fiir
 das vermeintlich sakularisierte 19. Jahrhundert
 betonte bereits Nipperdey in seiner empirisch ge-
 haltvollen Studie zur Religiositat im wilhelmini-
 schen Deutschland: Thomas Nipperdey, Religion
 im Umbruch. Deutschland 1870-1918, Miinchen
 1988. Vgl. Helmut Walser Smith, German Natio-
 nalism and Religious Conflict. Culture, Ideology,
 Politics, 1870-1914, Princeton 1995; ferner: Hart-
 mut Lehmann, Sakularisierung. Der europaische
 Sonderweg in Sachen Religion, Gottingen 2004,
 S.97.

 15 Zu den Anfangen des Elisabethkultes siehe Mat-
 thias Werner, Mater Hassiae - Flos Ungariae -
 Gloria Teutoniae. Politik und Heiligenverehrung
 im Nachleben der hi. Elisabeth von Thiiringen, in:
 Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelal-
 ter, hg. von Jiirgen Petersohn, Sigmaringen 1994,
 S. 449-540, hier S. 456, 468-471.

 16 Demandt (wie Anm. 6), S. 136-139; Wolfgang
 Bruckner, Zu Heiligenkult und Wallfahrtswe-
 sen im 13. Jahrhundert. Einordnungsversuch der
 volksfrommen Elisabeth-Verehrung in Marburg,
 in: Ausst.-Kat. Sankt Elisabeth (wie Anm. 5),
 S. 117-127; Ursula Braasch-Schwersmann, Das
 Deutschordenshaus Marburg. Wirtschaft und
 Verwaltung einer spatmittelalterlichen Grund-
 herrschaft, Marburg 1989, S. 245.

 17 Zum Schicksal der Elisabeth-Reliquien und zur In-
 szenierung der Gnadenstatte sind seit dem 19. Jahr-
 hundert zahlreiche Untersuchungen veroffentlicht
 worden. Es konnen hier nur einige jiingere Ar-
 beiten angefiihrt werden: Demandt (wie Anm. 6),
 S. 143-144; Franke (wie Anm. 5), bes. S. 169-172;
 Uwe Geese, Reliquienverehrung und Herrschafts-
 vermittlung. Die mediale Beschaffenheit der Reli-
 quien im friihen Elisabethkult, Darmstadt /Mar-

 burg 1984; Andreas Kostler, Die Ausstattung der
 Marburger Elisabethkirche. Zur Asthetisierung
 des Kultraums im Mittelalter, Berlin 1995, Kap. I;
 Viola Berghaus, Der erzahlte Korper. Die Insze-
 nierung der Reliquien Karls des Grofkn und Elisa-
 beths von Thiiringen, Berlin 2005, S. 125-136. Vgl.
 Alexander Demandt, Vandalismus. Gewalt gegen
 Kultur, Berlin 1997, S. 76-77.

 18 Franke (wie Anm. 5), S. 172-173.
 19 Vgl. Hans-Jiirgen Scholz, Elisabethforscher von

 Justi bis Busse-Wilson, in: St. Elisabeth - Kult,
 Kirche, Konfessionen (700 Jahre Elisabethkir-
 che in Marburg, Kat. 7), bearb. von Uwe Brede-
 horn, Herwig Godeke, Ana Maria Mariscotti de
 Gorlitz und Hans-Jiirgen Scholz, Marburg 1983,
 S. 39-41.

 20 Ausfiihrlicher dazu Andreas Kostler, Die heili-
 ge Elisabeth und Marburg. Streiflichter einer be-
 sonderen Beziehung, in: Jorg Jochen Berns (Hg.),
 Marburg-Bilder. Eine Ansichtssache. Zeugnisse
 aus fiinf Jahrhunderten, 2 Bde., Marburg 1995,
 Bd. 1, S. 23-48, hier S. 39-45.

 21 Im 19. und 20. Jahrhundert haben die Marbur-
 ger ihre Stadt auch expressis verbis zur ,,Stadt der
 heiligen Elisabeth" erklart. Siehe Kostler (wie
 Anm. 20), S. 25.

 22 Vgl. bspw. Holger Th. Graf/ Andreas Tacke, „...
 dem Hessenvolk seinen Philipp, dem evange-
 lischen Deutschland seinen schwertgewaltigen
 Helden der Reformation"? Ein hessischer Bei-

 trag zur preufiisch-deutschen Erinnerungskultur,
 in: Landgraf Philipp der Groftmiitige 1504-1567.
 Hessen im Zentrum der Reform. Begleitband zu
 einer Ausstellung des Landes Hessen, hg. von Ur-
 sula Braasch-Schwersmann, Hans Schneider und
 Wilhelm Ernst Winterhager, Marburg /Neustadt
 an der Aisch 2004, S. 169-174.

 23 Vorbereitet und begleitet wurde diese neue Form
 der Elisabethrezeption durch graphische Darstel-
 lungen der Stadt Marburg, die nicht mehr, wie es
 iiblich gewesen war, die herrschaftliche Bergstadt
 mit dem Schloftbezirk im Zentrum thematisier-

 ten, sondern die Elisabethkirche - gesehen aus
 der Lahnaue - als Hauptmotiv prasentierten. Sie-
 he dazu Ulrich Schiitte, Marburg, in: Das Bild der
 Stadt in der Neuzeit. 1400-1800, hg. von Wolf-
 gang Behringer und Bernd Roeck, Miinchen 1999,
 S. 306-311, hier S. 311.

 24 Margret Lemberg, Von gesuchter widereinfiih-
 rung deft Catholischen Exercitii in Marburg,
 in: Berns (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 293-311, hier
 S. 294-296.

 25 Boockmann (wie Anm. 6), S. 227.
 26 Zu den Rekatholisierungsbestrebungen des Or-

 denshochmeisters Johann Kaspar von Stadi-
 on siehe Bernhard Demel, Von der katholischen
 zur trikonfessionellen Ordensprovinz. Entwick-
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 lungslinien in der Personalstruktur der hessischen
 Deutschordensballei in den Jahren 1526-1680/81,
 in: Udo Arnold /Heinz Liebing (Hg.), Elisabeth,
 der Deutsche Orden und ihre Kirche. Festschrift

 zur 700jahrigen Wiederkehr der Weihe der Elisa-
 bethkirche Marburg 1983 (Quellen und Studien
 zur Geschichte des Deutschen Ordens, Bd. 18),
 Marburg 1983, S. 186-281, hier S. 215-233, 236-
 241; Lemberg (wie Anm. 24), S. 296.

 27 Zu den Vertragsverhandlungen der Jahre 1678 bis
 1681 und zum Verhandlungsergebnis siehe Demel
 (wie Anm. 26), S. 261-281.

 28 Eine umfassende Analyse der Konfessionszuge-
 horigkeit der hessischen Deutschordensritter bie-
 tet Demel (wie Anm. 26), S. 186-281.

 29 Vier Jahre lang (bis 1705) wohnte Damian Hugo
 von Schonborn als Landkomtur von Hessen iiber-

 wiegend in Marburg. Die Tatsache, daft er seinen
 Lebens- und Arbeitsort in der Folgezeit oft wech-
 selte, ist darin begriindet, daft er im diplomati-
 schen Dienst des Reiches und in der Kirchenlei-

 tung wiederholt neue Aufgaben ubernahm und
 zu hohen Ehren aufstieg. Nur die Hohepunkte
 seiner Laufbahn konnen hier in Erinnerung ge-
 rufen werden: Im Jahre 1713 empfing er das Kar-
 dinalsbirett aus den Handen von Papst Klemens
 XL, seine Ernennung zum Bischof von Speyer
 erfolgte 1720, die Ernennung zum Bischof von
 Konstanz 1740. Uber seine Herkunft und seinen

 Lebensgang informiert in wiinschenswerter Aus-
 fuhrlichkeit Stephan Mauelshagen, Ordensrit-
 ter - Landesherr - Kirchenfiirst. Damian Hugo
 von Schonborn (1676-1743). Ein Leben im Alten
 Reich, Ubstadt-Weiher 2001. Vgl. Lemberg (wie
 Anm. 24), S. 299-307.

 30 Demel (wie Anm. 26), S. 275-277; Lemberg (wie
 Anm. 24), S. 299, 303-307.

 31 Wie sich die romisch-katholische Kirche von der

 reformatorischen Worttheologie abgesetzt und
 bewuftt als Sakramentskirche behauptet hat, ist
 Gegenstand zahlreicher konfessionsgeschichtli-
 cher Untersuchungen. Eine knappe Zusammen-
 fassung der neueren Forschung (mit Lit.) bietet der
 Fruhneuzeithistoriker Johannes Burkhardt, Das
 Reformationsjahrhundert. Deutsche Geschichte
 zwischen Medienrevolution und Institutionen-

 bildung. 1517-1617, Stuttgart 2002, S. 104-111.
 Zur Relevanz der Gottesdienstgestaltung im Pro-
 zeft der Konfessionsbildung vgl. Susan C. Karant-
 Nunn, The Reformation of Ritual. An Interpreta-
 tion of Early Modern Germany, London 1997.

 32 Lemberg (wie Anm. 24), S. 304-305; Mauelshagen
 (wieAnm. 29), S. 110-111.

 33 Demel (wie Anm. 26), S. 277; Hellmut Seier, Elisa-
 bethkirche, Deutschordensgut und ,,Hoffmann-
 sche Angelegenheit". Marburger Sakularisati-
 onsprobleme und ihre bundespolitischen Folgen

 1809-1817, in: Udo Arnold/Heinz Liebing (Hg.),
 Elisabeth, der Deutsche Orden und ihre Kirche.
 Festschrift zur 700jahrigen Wiederkehr der Wei-
 he der Elisabethkirche Marburg 1983, Marburg
 1983, S. 282-322, hier S. 288-289; Friedrich Dick-
 mann, ,,Die gnadigste Concession das Romisch
 Catholische Religions-Exercitium in Marburg be-
 treffend" vom 21. Dezember A. D. 1787. Uber die

 Neuanfange der katholischen Kirche nach der Re-
 formation in der Stadt der heiligen Elisabeth, in:
 Archiv fur mittelrheinische Kirchengeschichte,
 40, 1988, S. 175-188. Ferner: Kleiner Pfarrfiihrer
 fur die Katholische Kirchengemeinde Marburg-
 Lahn, hg. von Pfarrer Dr. Gregor Niidling, Mar-
 burg 1950, S. 2-3.

 34 Uber diesen Tatbestand und seine Hintergriinde
 Carl Mirbt, Der Kampf um die Elisabethkirche in
 Marburg. Ein Beitrag zur Geschichte kirchlicher
 Simultanverhaltnisse, Leipzig 1912, S. 5-6; Dick-
 mann (wie Anm. 33), S. 178.

 35 Mirbt (wie Anm. 34), S. 6-13; Dickmann (wie
 Anm. 33), S. 182-184. Literatur zu Pfarrer Dr. Jo-
 hann Caspar Miiller (1749-1810), der an der Phi-
 losophischen Fakultat der Philipps-Universitat
 Marburg katholisches Kirchenrecht gelehrt hat,
 bei Franz Gundlach, Catalogus Professorum Aca-
 demiae Marburgensis. Die akademischen Lehrer
 der Philipps-Universitat in Marburg von 1527 bis
 1910, Marburg 1927, S. 459, Nr. 847.

 36 Dickmann (wie Anm. 33), S. 183.
 37 Zum Teilungsbeschluft vom 30. November 1810

 siehe Mirbt (wie Anm. 34), S. 14-16; Seier (wie
 Anm. 33), S. 291-292; Lemberg (wie Anm. 24),
 S. 308-309. Der Wetzlarer ,,Dom" (ehemals
 Stiftskirche St. Marien) wurde bereits seit dem
 16. Jahrhundert als Simultankirche genutzt (siehe
 Georg Dehio, Handbuch der deutschen Kunst-
 denkmaler. Hessen, 2. Aufl., bearb. von Magnus
 Backes, Munchen/ Berlin 1982, S. 904).

 38 Mirbt (wie Anm. 34), S. 17.
 39 Zur Berufung des Priesters und ehemaligen Bene-

 diktinerpaters Leander van Eft als Theologiepro-
 fessor an die Philipps-Universitat und als Pfar-
 rer an die Marburger Elisabethkirche siehe Carl
 Mirbt, Die katholisch-theologische Fakultat zu
 Marburg. Ein Beitrag zur Geschichte der katholi-
 schen Kirche in Kurhessen und Nassau, Marburg
 1905, S. 5-8; Johannes Altenberend, Leander van
 Eft (1772-1847). Bibeliibersetzer und Bibelver-
 breiter zwischen katholischer Aufklarung und
 evangelikaler Erweckungsbewegung, Paderborn
 2001, S. 116-118.

 40 Lemberg (wie Anm. 24), S. 310; Altenberend (wie
 Anm. 39), S. 128-129, 131.

 41 Siehe dazu die anonym publizierte Schilderung
 aus der Feder von Karl Wilhelm Justi (1767-1846),
 der seit 1802 das Amt des Superintendenten der
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 evangelisch-lutherischen Kirchen der Provinz
 Oberhessen und seit 1814 das Amt des Oberpfar-
 rers an der Elisabethkirche innehatte: Kurze und

 getreue Darstellung der zwischen dem katholi-
 schen Pfarrer, Professor Leander van Eft und den
 lutherischen Mitgliedern der St. Elisabeth-Ge-
 meinde zu Marburg vorgefallenen Streitigkei-
 ten, in: Neue theologische Annalen und theolo-
 gische Nachrichten. Literarischer Anzeiger, hg.
 von Ludwig Wachler, 1815, Bd. 2, S. 367-385. Sie-
 he dagegen Leander van Eft, Erklarung des Pro-
 fessors und katholischen Pfarrers gegen die kurze
 und (sogenannte) getreue Darstellung der zwi-
 schen ihm und den lutherischen Mitgliedern der
 St. Elisabethgemeinde in Marburg vorgefallenen
 Streitigkeiten, (von einem anonymen Verfasser) in
 den theologischen Nachrichten, September- und
 Octoberheft 1815, in: Neue theologische Anna-
 len und theologische Nachrichten. Literarischer
 Anzeiger, 1816, Bd. 1, S. 229-250. Der evangeli-
 sche Kirchenhistoriker Carl Mirbt hat den Streit

 um die konfessionelle Aufteilung der Elisabeth-
 kirche in den Grundziigen beschrieben, aller-
 dings aus einer internen Sicht (Mirbt hatte sich
 1888 an der Universitat Gottingen habilitiert und
 war seit 1889 Professor fur Kirchengeschichte in
 Marburg). Daft die interne Sicht gewisse Gefah-
 ren mit sich bringt, liegt auf der Hand. Es kann
 daher nicht iiberraschen, daft Mirbt die Verant-
 wortung fur den mehrjahrigen Streit allzu einsei-
 tig Leander van Eft zugeschrieben hat. Vgl. Mirbt
 (wie Anm. 34), S. 19-33; Die Elisabethkirche und
 die Konfessionen, in: St. Elisabeth - Kult, Kirche,
 Konfessionen (700 Jahre Elisabethkirche in Mar-

 burg, Kat. 7), bearb. von Uwe Bredehorn, Herwig
 Godeke, Ana Maria Mariscotti de Gorlitz und
 Hans-Jiirgen Scholz, Marburg 1983, S. 108-121;
 Lemberg (wie Anm. 24), S. 309-310; Altenberend
 (wie Anm. 39), S. 124-139.

 42 Justi, Kurze und getreue Darstellung (wie Anm. 41),
 S. 370-373.

 43 Justi, Kurze und getreue Darstellung (wie Anm. 41)
 S. 376. Vgl. ebenda, S. 374.

 44 Die folgenden Zitate nach Mirbt (wie Anm. 34)
 S.25.

 45 Mirbt (wie Anm. 34), S. 30-33; Altenberend (wie
 Anm. 39), S. 131-136.

 46 Mirbt (wie Anm. 34), S. 27-28; Altenberend (wie
 Anm. 39), S. 130-131.

 47 Justi, Kurze und getreue Darstellung (wie Anm. 41),
 S. 370; Altenberend (wie Anm. 39), S. 125-126.

 48 Altenberend (wie Anm. 39), S. 137.
 49 Zur Beseitigung des Simultaneums siehe Mirbt

 (wie Anm. 34), S. 34-39.

 50 Kemp/Krause/Schutte (wie Anm. 1), S. 112. Vgl.
 Ingeborg Schnack, Marburg. Bild einer alten Stadt,
 Bad Honnef 1961, S. 470.

 51 Aus der Vielzahl der Quellen will ich hier nur eine
 Stadtbeschreibung aus dem letzten Drittel des
 18. Jahrhunderts herausgreifen: Speciale Vorbe-
 schreibung der Stadt Marburg an dem Lehnfluft, in:
 Marburg im Jahre 1776. Eine topographisch-stati-
 stische Beschreibung (Marburger Stadtschriften
 zur Geschichte und Kultur, Bd. 77), bearb. von
 Ulrich Hussong, Marburg 2003, S. 53-153, hier
 S. 64. Vgl. Heinrich Boucsein, Refugies in der
 Universitatsstadt Marburg an der Lahn, in: Jochen
 Desel /Walter Mogk, Hugenotten und Walden-
 ser in Hessen-Kassel, Kassel 1978, S. 314-321, hier
 S. 314, 317.

 52 Boucsein (wie Anm. 51), S. 318.
 53 Dickmann (wie Anm. 33), S. 179.
 54 1822 hatte Leander van Eft seine Professur und

 seine Pfarrstelle in Marburg voller Groll aufgege-
 ben. Zu Johann Christian Multer als Mitarbeiter
 und Nachfolger des Hochschullehrers und Pfar-
 rers van Eft siehe Mirbt (wie Anm. 39), S. 10-14;
 Gundlach (wie Anm. 35), S. 460-461, Nr. 849;
 Dickmann (wie Anm. 33), S. 186-187.

 55 Lemberg (wie Anm. 24), S. 310. Zum schlechten
 Bauzustand der Kugelkirche vgl. Dickmann (wie
 Anm. 33), S. 184, 186-188.

 56 Zur Geschichte und Vorgeschichte des Gerichts-
 verfahrens siehe Mirbt (wie Anm. 34), S. 39-55.

 57 Das Urteil des Leipziger Reichsgerichts vom
 7. April 1896 bei Mirbt (wie Anm. 34), S. 51-53.

 58 Im Deutschen Reich nach 1871 - und spater auch
 in der Weimarer Republik - gab es in Deutsch-
 land eine protestantische Zwei-Drittel-Mehrheit.
 Zu Lebenswirklichkeit und Zeitgeschichtserfah-
 rung der katholischen Gemeinden und Verban-
 de in der Kulturkampfzeit siehe unter anderem
 Klaus Schatz, Zwischen Sakularisation und Zwei-
 tem Vatikanum. Der Weg des deutschen Katholi-
 zismus im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt am
 Main 1986, S. 134-140; Leif Grane, Die Kirche
 im 19. Jahrhundert. Europaische Perspektiven,
 Gottingen 1987, S. 201-204. Zur Geschichte des

 deutschen Katholizismus im Jahrhundert biirger-
 licher Modernisierung vgl. allgemein Anton Rau-
 scher (Hg.), Entwicklungslinien des deutschen
 Katholizismus, Miinchen/Paderborn/Wien 1973
 (darin enthalten: Hubert Jedin, Kirche und Ka-
 tholizismus im Deutschland des 19. Jahrhunderts,
 S. 71-84; Konrad Repgen, Entwicklungslinien
 von Kirche und Katholizismus in historischer
 Sicht, S. 11-30; Hans Maier, Zum Standort des
 deutschen Katholizismus in Gesellschaft, Staat
 und Kultur, S. 40-49). Fur das Bistum Fulda vgl.
 Winfried Jestaedt, Der Kulturkampf im Fuldaer
 Land, Fulda 1960.

 59 Friedrich Wilhelm Graf, Die Wiederkehr der
 Gotten Religion in der modernen Kultur, Miin-
 chen2004, S. 156-157.
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 60 Vgl. Dickmann (wie Anm. 33), S. 187-188.
 61 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zahlte man in

 Marburg auf katholischer Seite mehr als 2.000
 Pfarrangehorige. Diese Zahl nennt die Diozesan-
 verwaltung fur das Jahr 1905: DE-Ful3, Cc-M AP-
 01, Fasz. 1, Bl. 6 (handschriftliche Notiz eines
 Ordinariatsmitarbeiters auf einem Brief von Pfar-

 rer Weber, 16. Juni 1905). Urn die Wende vom 18.
 zum 19. Jahrhundert hatten in Marburg nur etwa
 150 Katholiken gelebt (Dickmann [wie Anm. 33],
 S. 179). Vgl. Real-Schematismus (wie Anm. 9),
 S. 213.

 62 Zitiert in einem Schreiben aus dem Jahr 1907: DE-
 Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 20 (Pfarrer Dr.
 Konrad Weber an den Generalvikar des Bistums

 Fulda, Brief beziiglich der Planung einer Pfarrkir-
 che St. Elisabeth, 10. Marz 1907).

 63 Nachzulesen in der sehr personlich gehaltenen
 Chronik der katholischen Gemeinde, die Pfarrer
 Konrad Weber zu einem unbekannten Zeitpunkt
 verfafk und dann kontinuierlich weitergefiihrt
 hat (S. 16-18; die Pfarrchronik liegt handschrift-
 lich im Archiv der Marburger Kirchengemeinde
 St. Johannes vor).

 64 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 1 (Pfarrer We-
 ber an das Bischofliche Generalvikariat in Fulda,
 Brief beziiglich der Planung einer Pfarrkirche
 St. Elisabeth, 10. Mai 1904).

 65 Der Beschluft des Kirchenvorstandes der katho-

 lischen Pfarrgemeinde zu Marburg vom 10. Mai
 1904 hat sich im Bistumsarchiv Fulda in einer

 handschriftlichen Abschrift vom 18. August 1905
 erhalten (Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 8). Den ge-
 planten Grunderwerb illustriert ein laienhaft ge-
 zeichneter Lageplan, den Pfarrer Weber zwecks
 nachtraglicher Priifung dem Bischoflichen Ge-
 neralvikariat vorlegte: ebd., Bl. 5, Handzeich-
 nung in Bleistift auf Papier, 1905 (?). Die Skizze
 zeigt die beiden Grundstiicke, die laut Beschluft-
 protokoll in die Endauswahl gekommen waren:
 Als Alternative zu dem schlieftlich erworbenen

 Kirchengelande (Biegenstrafte 18) war eines der
 beiden Eckgrundstiicke an der Einmiindung der
 Heusinger- in die Biegenstrafte in Betracht gezo-
 gen worden.

 66 Quellen zur Rechtsgeschichte der Stadt Marburg,
 Bd. 2, bearb. von Friedrich Kiich, 2. Aufl. (Nach-
 druck der Ausgabe Marburg 1931), Marburg 1991,
 S. 165.

 67 Zur Geschichte des Biegenviertels siehe unter
 anderem Ingeborg Leister, Marburg, in: Mar-
 burg und Umgebung. Ein landeskundlicher Ex-
 kursionsfiihrer, hg. von Wilhelm Lauer, 2. Aufl.,
 Marburg 1967, S. 1-76, hier S. 44; Bernhard vom
 Brocke, Marburg im Kaiserreich 1866-1918, in:
 Dettmering/Grenz (wie Anm. 6), S. 367-540,
 hier S. 384, 396; Elmar Brohl, Das Stadtbauamt

 1814-1947, in: Mit Reiftzeug und Computer. Zur
 Einweihung des Weiften Rosses als Stadtbauamt
 (Marburger Stadtschriften zur Geschichte und
 Kultur, Bd. 36), Marburg 1992, S. 143-273, hier
 S. 198-200; Kemp/Krause/Schiitte (wie Anm. 1),
 S. 189, 199. Historische Photographien, die das
 Baugeschehen im Biegenviertel in preuftischer
 Zeit dokumentieren, finden sich bei Klaus-Peter
 Miiller, Marburg-Nord in alten Ansichten (Mar-
 burger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur,
 Bd. 14), Marburg 1984, Abb. 112-119. Vgl. Wolf-
 ram Dopp, Der Ausbau der Philipps-Universitat,
 besonders im 19. Jahrhundert, in: Hundert Jahre
 Geographie in Marburg. Festschrift aus Anlaft der
 100-jahrigen Wiederkehr der Einrichtung eines
 Lehrstuhls Geographie in Marburg, des Einzugs
 des Fachbereichs Geographie in das ,,Deutsche
 Haus" und des 450-jahrigen Griindungsjubilaums
 der Philipps-Universitat, Marburg 1977, S. 33-72,
 hier: Abb. 1 und 2.

 68 Ab 1897 wurde im Bereich des Biegens die Ober-
 realschule (die heutige Martin-Luther-Schule) er-
 richtet, ab 1904 dann die Biirgerschule-Nord (die
 heutige Friedrich-Ebert-Schule). Siehe Bernhard
 vom Brocke (wie Anm. 67), S. 396-397. Abbil-
 dungen bei Kemp/Krause/Schiitte (wie Anm. 1),
 S. 197-198.

 69 Bernhard vom Brocke (wie Anm. 67), S. 397; Seier
 (wie Anm. 33), S. 321.

 70 Dazu Seier (wie Anm. 33), S. 282-322; vgl. Dopp
 (wie Anm. 67), S. 46.

 71 Siehe unten: S. 266.
 72 Am 8. Februar 1905 liefi das Bischofliche Gene-

 ralvikariat in Fulda dem Regierungsprasidenten
 in Kassel die Nachricht zukommen, daft zwischen
 der katholischen Pfarrgemeinde in Marburg und
 dem Grundeigentiimer Eduard Hoffmann - in
 vollem Einvernehmen mit dem Bischof - ein vor-

 laufiger Kaufvertrag iiber ein Grundstuck an der
 Biegenstrafte abgeschlossen worden sei (DE-Ful3,
 Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 4 [Abschrift einer brief-
 lichen Mitteilung vom 8. Februar 1905]). Nicht
 sehr viel spater stimmte der Regierungsprasident
 dem Standortvorschlag zu (ebd., Bl. 14 [Antwort-
 schreiben an den Vorsitzenden des katholischen

 Kirchenvorstandes in Marburg, Abschrift einer
 regierungsamtlichen Verlautbarung, 25. Februar
 1905]).

 73 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 5.
 74 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 8 (Beschliisse

 des Kirchenvorstandes der katholischen Pfarrge-
 meinde zu Marburg vom 14. Oktober 1904; Ab-
 schrift vom 18. August 1905). In den Jahren 1904
 und 1905 lagen die Grundstiickspreise im Biegen-
 viertel bei durchschnittlich 22 Mark pro Quadrat-
 meter baureifes Land (vom Brocke [wie Anm. 67],
 S. 397).
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 75 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 8 (wie Anm. 74).
 76 Altenberend (wie Anm. 39), S. 138.
 77 Neuester Problemaufrift: Sybille Carmanns, „...

 daft die Baukunst wieder christlich und national

 werden musse." Neugotik in Koln, in: Renais-
 sance der Gotik - Widerstand gegen die Staats-
 gewalt? Kolloquium zur Kunst der Neugotik, hg.
 von Ulrike Schubert und Stephan Mann, Goch
 2003, S. 77-95, hier S. 87-89.

 78 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 8 (wie Anm. 74).
 79 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 2 (Pfarrer We-

 ber an das Bischofliche Generalvikariat in Fulda,
 Abschrift eines Schreibens an den Generalvor-

 stand des Bonifatiusvereins in Paderborn, 12. De-
 zember 1904).

 80 Der diozesan gegliederte Bonifatiusverein wur-
 de 1849 als ,,Missionsverein fur Deutschland" ins
 Leben gerufen. Das Hauptziel des Vereins bestand
 in der Starkung der Diasporaseelsorge des Klerus
 und der mitwirkenden Laien. Diasporahilfe be-
 deutete damals nicht zuletzt Bauhilfe: Der Boni-
 fatiusverein unterstiitzte die katholische Kirche

 in protestantisch gepragten Regionen beim Bau
 von Kirchen, Kapellen, Pfarrwohnungen, Schu-
 len und Gemeindehausern. Siehe dazu Hans-

 Georg Aschoff, Die Diaspora, in: Erwin Gatz
 (Hg.), Geschichte des kirchlichen Lebens in den
 deutschsprachigen Landern seit dem Ende des
 18. Jahrhunderts. Die katholische Kirche, Bd. 3:
 Katholiken in der Minderheit. Diaspora - Oku-
 menische Bewegung - Missionsgedanke, Frei-
 burg/Basel/Wien 1994, S. 37-142, hier S. 87-92.

 81 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 6 (Pfarrer We-
 ber an das Bischofliche Generalvikariat in Fulda,
 Brief bezuglich der Spendenzusagen verschiede-
 ner Diozesanbonifatiusvereine, 16. Juni 1905).

 82 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 16 (Pfarrer
 Weber an das Bischofliche Generalvikariat in Ful-

 da, Bitte um Empfehlungsschreiben fur die Be-
 zirksregierung in Kassel und die Diozesanvor-
 stande der Bonifatiusvereine in Koln und Miinster,
 13. Dezember 1905).

 83 Vgl. Andreas Tacke, Kirchen fur die Diaspo-
 ra. Christoph Hehls Berliner Bauten und Hoch-
 schultatigkeit (1894-1911), Berlin 1993, S. 81.

 84 Vonderau (wie Anm. 10), S. 333, 341.
 85 Am 23. Februar 1907 hatte Papst Pius X. die Bi-

 schofswahl bestatigt. Wilhelm II., der Kaiser des
 Deutschen Reiches und Konig von Preuften, er-
 klarte sein Einverstandnis am 11. Marz. Die Feier
 der Bischofsweihe fand am 19. Marz in der Fulda-

 er Domkirche statt. Siehe Michael Moller, Joseph
 Damian Schmitt, Bischof von Fulda (1907-1939),
 in: Archiv fur mittelrheinische Kirchengeschich-
 te, 49, 1997, S. 211-257, hier S. 221-222.

 86 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 20-21 (Pfarrer
 Weber an Generalvikar Johann Wilhelm Arenhold,

 Brief bezuglich einer bistumsweiten Geldkollekte
 zugunsten der geplanten Elisabethkirche in Mar-
 burg, 10. Marz 1907). In diesem Schreiben wird
 der neue Bischof zugleich daran erinnert, daft sein
 Vorganger im Bischofsamt, Adalbert Endert, das
 Marburger Projekt entschieden befiirwortet habe:
 ,,Es war ein Lieblingsgedanke des hochseligen Bi-
 schofs Adalbertus, eine katholische Elisabethen-
 kirche in Marburg entstehen zu sehen." Bischof
 Endert hatte sich in seinem achtjahrigen Episko-
 pat um das kirchliche Bauen aufterordentliche
 Verdienste erworben. Nicht weniger als 30 Kir-
 chenkonsekrationen hat er vorgenommen. Dazu
 ausfuhrlich Michael Oswald, Der Fuldaer Bischof
 Adalbert Endert (1898-1906), in: Archiv fur mit-
 telrheinische Kirchengeschichte, 44, 1992, S. 217-
 245, hier S. 220-222, 224-225, 239-240. In einem
 Gedenkartikel, der in der Kirchenzeitung des Bis-
 tums Fulda erschienen ist, heiftt es iiber Adalbert
 Endert (Bonifatiusbote. Sonntagsblatt fur die
 Diozese Fulda, 23, 1906, S. 118): ,,Wohl unter kei-
 nem seiner Vorganger sind so zahlreiche Kirchen
 neugebaut oder eingeweiht worden als unter ihm
 [...]. Jeder Kirchenneubau, jede Erweiterung, jede
 Restauration war fur ihn eine Angelegenheit, die
 ihn bis in alle Einzelheiten interessierte [...]."

 87 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 23; vgl. eben-
 da, Bl. 24 und 25.

 88 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 43 (General-
 vorstand des Bonifatiusvereins zu Paderborn an

 Pfarrer Weber, Brief bezuglich einer Unterstiit-
 zung fur den Bau der St. Elisabethkirche in Mar-
 burg, 6. Mai 1908). Der Generalvorstand vertrat
 den Bonifatiusverein nach auften, fiihrte die Auf-
 sicht iiber das Vereinsvermogen und beschloft un-
 ter Beriicksichtigung der Vorschlage der einzel-
 nen Diozesankomitees die Verteilung der Mittel
 (Aschoff [wie Anm. 80], S. 88).

 89 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 26 (Othmar
 von Ege, Generalvikar der Diozese Rottenburg,
 an das Bischofliche Ordinariat in Fulda, Brief
 bezuglich einer Geldspende fur den Neubau der
 St. Elisabethkirche in Marburg, 1. Februar 1908).
 Die Rottenburger Hilfsgelder in Hohe von 5.000
 Mark waren von Bischof Paul Wilhelm von Kepp-
 ler (1898-1926) bewilligt worden, der sich mit dem
 Bistum Fulda, vor allem mit der Bischofsstadt, eng
 verbunden wuftte: Am Tag nach dem verheeren-
 den Turmbrand im Dom, der 1905 im Rahmen der
 Bonifatius-Jubilaumsfeierlichkeiten (infolge eines
 Feuerwerks) ausgebrochen war, hatte der Rotten-
 burger Bischof der Bevolkerung in einer beweg-
 ten und bewegenden Predigt Trost zugesprochen.
 Siehe Werner Kathrein, Zur Bonifatiusverehrung
 in Fulda seit dem 16. Jahrhundert, in: Dieter Wag-
 ner/Werner Kathrein /Christof Ohnesorge/ Mi-
 chael Schwab (Hg.), ,,Der Wahrheit verpflichtet".
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 Bonifatius-Jubilaum 2004, Petersberg 2004, S. 55-
 66, hier S. 65.

 90 Uberliefert ist das Dokument im Bistumsarchiv

 Fulda: Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 47-48.
 91 Einiges iiber katholische Adressenverlage und

 ihre Rolle bei der Verschickung von Spendenauf-
 rufen bei Tacke (wie Anm. 83), S. 88-89.

 92 Eine kurze Nachbemerkung in kleinerem Schrift-
 grad klart dariiber auf, daft die Briefverschluft-
 marken in Bogen von 50 und 100 Stuck zum Preise
 von 2 und 4 Mark gegen Voreinsendung des Betra-
 ges beim Verlag Aloys Maier in Fulda zu bezie-
 hen seien. Firmengeschichtliche Informationen
 zu diesem Verlag bei Paul Lang, Heinrich Fidelis
 Miiller (1837-1905). Priester und Komponist, Pe-
 tersberg 2005, S. 391-392.

 93 Die Finanzmisere der Weimarer Zeit spiegelt sich
 in der entsprechenden Aufstellung des Anlagever-
 mogens: DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 56.

 94 Als sich die katholische Kirchengemeinde Mar-
 burg im Spatsommer 1952 mit einem Spenden-
 aufruf an alle Katholiken im naheren Umkreis

 wandte, um die seit 50 Jahren geplante katholische
 Kirche im Biegenviertel endlich errichten zu kon-
 nen, wird ausdriicklich darauf hingewiesen, daft
 die dafiir in langen Jahren gesammelten bedeuten-
 den Geldbetrage durch zwei Inflationen vernich-
 tet worden seien: DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 3,
 Bl. 1 (Aufruf an alle Katholiken in Marburg und
 Umgebung, Flugblatt, September 1952).

 95 Zu Endert siehe Oswald (wie Anm. 86); zuletzt
 Vonderau (wie Anm. 10), S. 75.

 96 Vgl. Tacke (wie Anm. 83), S. 33. Um die Jahrhun-
 dertwende waren Kiinstlerkonkurrenzen im Sa-

 kralbau das Ubliche, wahrend sie im Profanbau
 - auch und gerade bei Staatsbauten - weit weniger
 iiblich waren. Dazu Michael Bringmann, Studien
 zur neuromanischen Architektur in Deutschland,
 Diss., Heidelberg 1968, S. 278-279.

 97 Trotz der aus wissenschaf tlicher Perspektive schon
 fast argerlichen Kiirze der Schilderung enthalt sie
 dem Anschein nach alle wesentlichen Informatio-

 nen: DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 28 (Pfar-
 rer Weber an das Bischofliche Generalvikariat,
 Brief beziiglich der Wettbewerbsprojekte fiir eine
 katholische Pfarrkirche St. Elisabeth in Marburg,
 13. Oktober 1907).

 98 Es ist merkwiirdig, daft August Greifzu in die ein-
 schlagigen Speziallexika keine Aufnahme fand.
 Uber Vita und Werk des Architekten ist ohne

 aufwendige Quellenforschung nur wenig in Er-
 fahrung zu bringen; nicht einmal Geburts- und
 Todesjahr konnte ich ermitteln. Eine kunsthi-
 storische Wiirdigung seiner Entwurfstatigkeit
 existiert - soweit ich sehe - nur hinsichtlich der
 neuromanischen Kirche St. Paul in Groftauheim

 (Main-Kinzig-Kreis): Bringmann (wie Anm. 96),

 S. 101-103. Da ein grower Teil der Pfarrgemein-
 den heute Internettexte mit einer Vielzahl hi-

 storischer Informationen zur Verfiigung stellt,
 konnte ich durch eine Recherche am Bildschirm,
 kombiniert mit herkommlichen Suchmethoden,
 immerhin acht Kirchenbauten ermitteln, die Au-
 gust Greifzu fur das Bistum Mainz konzipiert
 hat: 1.) Groft-Zimmern (Kr. Darmstadt-Dieburg),
 St. Bartholomaus, 1903-1904; 2.) Siefersheim (Kr.
 Alzey-Worms), St. Martin, 1903-1904; 3.) Mainz-
 Amoneburg, St. Maria Immaculata, 1904-1905;
 4.) Wollstein (Kr. Alzey-Worms), St. Remigi-
 us, 1906-1908; 5.) Ginsheim-Gustavsburg (Kr.
 Groft-Gerau), Herz-Jesu-Kirche, 1907-1908; 6.)
 Antrifttal-Vockenrod (Vogelsbergkreis), Marien-
 kirche, 1908; 7.) Worms-Horchheim (Kr. Al-
 zey-Worms), Heilig-Kreuz-Kirche, 1908-1910;
 8.) Grasellenbach-Hammelbach (Kr. Bergstra-
 fie), Heilige Familie, 1911-1914. Dariiber hinaus
 ist die Wallfahrtskapelle auf dem Laurenziberg
 (Kr. Mainz-Bingen) zu erwahnen, fiir deren Um-
 gestaltung (1906) August Greifzu verantwortlich
 zeichnete. Vgl. Georg Dehio, Handbuch der deut-
 schen Kunstdenkmaler. Rheinland-Pfalz - Saar-

 land, 2. AufL, bearb. von Hans Caspary, Wolfgang
 Gotz und Ekkart Klinge, Miinchen/ Berlin 1984,
 S. 549, 956, 1145, 1183, 1187; Franz Stark, Ge-
 schichte der katholischen Kirchengemeinde und
 der Kirche in Hammelbach, Lorsch 1996, S. 44-
 45, 49; Jiirgen Nikolay (Hg.), Mainzer Kirchen-
 fiihrer. Entdeckungen in katholischen Kirchen in
 und urn Mainz, Ingelheim 2004, S. 98-99. Nicht
 zuganglich war mir die unpublizierte Magister-
 arbeit von Christine Dirigo, St. Peter in Herrns-
 heim. Gesamtdarstellung der beiden Umbaupha-
 sen 1878/79 und 1904/05 unter Berucksichtigung
 der Arbeiten des Architekten August Greifzu und
 des Kirchenmalers Fritz Muth, Ruprecht-Karls-
 Universitat Heidelberg (nachgewiesen in: Kunst-
 chronik, 50, 1997, S. 457).

 99 Siehe Bringmann (wie Anm. 96), S. 102.
 100 Beckers Lebenswerk umfaftt die Arbeit an iiber

 300 Kirchen, die er restauriert, erweitert oder
 neu errichtet hat. An bedeutenden Neubauten

 schuf er unter anderem die Herz-Jesu-Kirche in
 Koblenz, die Elisabethkirche in Bonn, die Peters-
 kirche in Heppenheim (,,Dom der Bergstrafte"),
 die Marienkirchen in Offenbach, Diisseldorf und
 Bad Homburg, die katholische Garnisonkirche
 St. Mauritius in Straftburg und die Martinskir-
 che in Chicago (Illinois). Im Jahre 1909 wurde
 Ludwig Becker das Amt des Dombaumeisters in
 Mainz iibertragen, eine Stellung, die er bis zu sei-
 nem Tode (1940) innehatte. Siehe Johannes Sar-
 torius, Dombaumeister Professor Ludwig Becker
 in Mainz, in: Jahrbuch fiir das Bistum Mainz, 4,
 1949, S. 68-82. Weiterflihrende Literatur: Bring-
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 mann (wie Anm. 96), S. 60-104; Michael Bring-
 mann, Der Architekt Ludwig Becker (1855-1940)
 als Mainzer Dombaumeister - ein Stein des An-

 stoftes?, in: Kunst und Kultur am Mittelrhein.
 Festschrift fur Fritz Arens zum 70. Geburtstag,
 hg. von Joachim Glatz und Norbert Suhr, Worms
 1982, S. 191-206; ders., Art. Becker, Ludwig, in:
 Allgemeines Kiinstlerlexikon. Die bildenden
 Kiinstler aller Zeiten und Volker, Bd. 8, Miin-
 chen/Leipzig 1994, S. 171-172.

 101 Vgl. Bringmann (wie Anm. 96), S. 65-67; Bring-
 mann (wie Anm. 100), S. 197 (in: Festschrift
 Arens).

 102 Die diesbeziigliche Literatur ist relativ diinn: Udo
 Liessem, Die Herz-Jesu-Kirche in Koblenz (Gro-
 fte Baudenkmaler, H. 317), Miinchen/ Berlin 1979;
 Herbert Dellwing/Udo Liessem, Kulturdenk-
 maler in Rheinland-Pfalz, Bd. 3.1: Stadt Koblenz.
 Siidliche Vorstadt und Oberwerth (Denkmalto-
 pographie Bundesrepublik Deutschland), hg. vom
 Landesamt fur Denkmalpflege, Diisseldorf 1986,
 S. 32-34.

 103 Hermann Wielers hatte damals - 1906 - schon
 mindestens neun katholische Gotteshauser in

 Bochum errichtet, unter anderem die Josephs-
 kirche an der Stuhmeyerstrafte (1891-1892) und
 die Antoniuskirche im Griesenbruch (1901-1902).
 Zu Wielers Kirchenbauten siehe Bernhard Ker-

 ber, Bochums Bauten 1860-1940, Bochum 1982,
 S. 136-137; Riidiger Jordan, Sakrale Baukunst in
 Bochum, hg. von Christel Darmstadt, Bochum
 2003, S. 28-29, 36-37, 44, 50, 64-66, 71-72, 90-91,
 102, 138, 200, 247; Frank Roesler, Bauten von Her-
 mann Wielers in Bochum, in: ders., Online-Ar-
 chitekturfuhrer Ruhrgebiet [12.06.2006], URL:
 <http://www.ruhr-bauten.de/bochum-hwielers.
 html>.

 104 Siehe dazu die hochst informative, allerdings fa-
 miliengeschichtlich orientierte Untersuchung von
 Julius Langenberg, Vom Spatmittelalter bis zur
 Gegenwart. Die Steinmetz- und Baumeisterfami-
 lie Langenberg, Bonn 2002, S. 80-90 [11.05.2006],
 URL: <http://home.arcor.de/stefan.langenberg/
 chronik/langenberg.pdfx

 105 Langenberg (wie Anm. 104), S. 55, 80.
 106 Vgl. Langenberg (wie Anm. 104), S. 82-83.
 107 Vgl. Albrecht Mann, Die Neuromanik. Eine rhei-

 nische Komponente im Historismus des 19. Jahr-
 hunderts, Koln 1966, S. 143-154.

 108 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 29 (wie Anm.
 97).

 109 Vgl. die entsprechende Rechtsvorschrift im Co-
 dex Iuris Canonici von 1917 (= CIC/1917), c. 1162
 § 1. Im CIC/1983 flndet sich diese traditionsreiche
 Rechtsnorm in fast identischem Wortlaut: c. 1215

 si-

 110 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 28 (wie Anm.
 97).

 Ill Vgl. Klaus Niehr, Gotikbilder - Gotiktheori-
 en. Studien zur Wahrnehmung und Erforschung
 mittelalterlicher Architektur in Deutschland zwi-

 schen ca. 1750 und 1850, Berlin 1999, S. 187-193.
 112 Ludovic Vitet, L'eglise Saint-Cunibert a Cologne

 [1830], in: ders., Etudes sur les beaux-arts, Bd. 2,
 Paris 1846, S. 26-35. Vgl. Bruno Klein, Rheinro-
 mantik und Kunstgeschichte. Ein franzosischer
 Bericht von 1830 iiber St. Kunibert in Koln, in:
 Rheinische Heimatpflege, N. F., 21, 1984, S. 84-
 88, bes. S. 85; Niehr (wie Anm. Ill), S. 189.

 113 Bspw. Heinrich Hubsch, Die Architectur und
 ihr VerhaltniE zur heutigen Malerei und Sculp-
 tur, Stuttgart und Tubingen 1847, S. 78-87; wei-
 tere Belege bei Niehr (wie Anm. Ill), S. 190-191.
 Vgl. die beispielhafte Position von Ernst Polaczek,
 Der Ubergangsstil im Elsass. Ein Beitrag zur Bau-
 geschichte des Mittelalters, Straftburg 1894, S. 77:
 ,,In Wahrheit freilich flndet kein Ubergang vom
 romanischen zum gotischen Stil statt; die Gotik
 tritt vielmehr mit der Plotzlichkeit manches Na-

 turereignisses auf."
 114 Freilich: In der neoromanischen Sakralarchitek-

 tur des spaten 19. und friihen 20. Jahrhunderts
 ist vielerorts zu beobachten, da£ der Ubergangs-
 stil sehr frei interpretiert und primar als eine Mi-
 schung romanischer und gotischer Ornamentik
 gedeutet werden konnte. Zur Rolle, die der stil-
 kombinatorisch begriffene Ubergangsstil in der
 damaligen Bauproduktion spielte, siehe bspw.
 Inge Scheidl, Schoner Schein und Experiment.
 Katholischer Kirchenbau im Wien der Jahrhun-
 dertwende, Wien /Koln /Weimar 2003, S. 263.

 115 Vgl. etwa den vielgelesenen ,,Katechismus der
 Baustile": Eduard Freiherr von Sacken, Die Bau-
 stile. Lehre der architektonischen Stilarten von

 den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart, neu
 bearbeitet und vervollstandigt von Regierungs-
 baumeister O. Gruner, 16. AufL, Leipzig 1906
 (zuerst 1873), S. 130-132. Vgl. Klaus Jan Philipp,
 Gansemarsch der Stile. Skizzen zur Geschichte

 der Architekturgeschichtsschreibung, Stuttgart
 1998, S. 13-16.

 116 Dieter Groftmann, Bau- und Kunstgeschich-
 te der Stadt Marburg - ein Uberblick, in: Dett-
 mering/Grenz (wie Anm. 6), S. 775-880, hier
 S. 843-854. Vgl. Hermann Bauer, St. Elisabeth
 und die Elisabethkirche zu Marburg, Marburg
 1964, S. 156-157.

 117 Groftmann (wie Anm. 116), S. 838 (Abb. 69),
 S. 854. Zur Verwendung des romanischen Stils in
 der Synagogenarchitektur vgl. Harold Hammer-
 Schenk, Untersuchungen zum Synagogenbau in
 Deutschland von der ersten Emanzipation bis zur
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 gesetzlichen Gleichberechtigung der Juden (1800-
 1871), Diss., Tubingen 1974, S. 169-173, 226-259,
 272-277, 294-296.

 118 Kemp/Krause/Schiitte (wie Anm. 1), S. 217.
 119 Groftmann (wie Anm. 116), S. 858-860.
 120 Kemp/Krause/Schiitte (wie Anm. 1), S. 132-137,

 185.

 121 Siehe bspw. Adolf Smitmans, Die christliche Ma-
 lerei im Ausgang des 19. Jahrhunderts - Theorie
 und Kritik. Eine Untersuchung der deutschspra-
 chigen Periodica fur christliche Kunst 1870-1914,
 Sankt Augustin 1980, S. 46-80. Zu den Stufen der
 Gotikrezeption im reprasentativen Kirchenbau
 des 19. Jahrhunderts vgl. Harold Hammer-Schenk,
 Art. Kirchenbau/ IV. 19. und friihes 20. Jahrhun-
 dert, in: Theologische Realenzyklopadie, hg. von
 Gerhard Miiller, Bd. 18, Berlin/New York 1989,
 S. 498-514, hier S. 504-506.

 122 Kirchlicher Anzeiger fur die Erzdiozese Koln,
 52, 1912, Nr. 4, Erlaft 31. Siehe Willy Weyres/Al-
 brecht Mann, Handbuch zur rheinischen Bau-
 kunst des 19. Jahrhunderts. 1800 bis 1880, Koln
 1968, S. 16-17; Barbara Kahle, Deutsche Kirchen-
 baukunst des 20. Jahrhunderts, Darmstadt 1990,
 S. 24-25; Holger Briills, Neue Dome. Wiederauf-
 nahme romanischer Bauformen und antimoder-
 ne Kulturkritik im Kirchenbau der Weimarer Re-

 publik und der NS-Zeit, Berlin /Miinchen 1994,
 S. 25-27. Vgl. Wolfgang Pehnt, Deutsche Archi-
 tektur seit 1900, Ludwigsburg/ Miinchen 2005,
 S. 107.

 123 Briills (wie Anm. 122). Vgl. Arnold Angenendt,
 Liturgik und Historik. Gab es eine organische Li-
 turgie-Entwicklung?, 2. Aufl., Freiburg im Breis-
 gau/Basel/Wien 2001, S. 66-67.

 124 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 28 (wie
 Anm. 97).

 125 Zu den neustauflschen Staatsbauten der Kai-

 serzeit vgl. Bringmann (wie Anm. 96), S. 51-57;
 Michael Bringmann, Gedanken zur Wiederauf-
 nahme staufischer Bauformen im spaten 19. Jahr-
 hundert, in: Die Zeit der Staufer, Bd. 5: Vortrage
 und Forschungen, hg. von Reiner Haussherr und
 Christian Vaterlein, Stuttgart 1979, S. 581-620;
 Vera Frowein-Ziroff, Die Kaiser Wilhelm- Ge-
 dachtniskirche. Entstehung und Bedeutung, Ber-
 lin 1982, S. 44-46; Godehard Hoffmann, Archi-
 tektur fur die Nation? Der Reichstag und die
 Staatsbauten des Deutschen Kaiserreichs 1871-

 1918, Koln 2000, S. 216-238. Zur Vereinnahmung
 romanischer Architektur als Gegengewicht zum
 Gotischen und als deutsche Nationalkunst vor

 der Reichsgriindung siehe Klaus Niehr, Wider-
 stand und Anpassung. Mittelalterliche Architek-
 tur als nationale Kunst zwischen Dombaufest und

 Reichsgriindung, in: Renaissance der Gotik - Wi-
 derstand gegen die Staatsgewalt? Kolloquium zur

 Kunst der Neugotik, hg. von Ulrike Schubert und
 Stephan Mann, Goch 2003, S. 7-28, hier S. 18-22.

 126 Es gehort zu den Eigentiimlichkeiten des neu-
 romanischen Stils, daft er - im Unterschied zum
 neugotischen - nicht nur mittelalterliche Bedeu-
 tungsfacetten in sich birgt, sondern an die Sphare
 des Friihchristlichen und des Byzantinischen er-
 innert und somit eine apostolisch-ursprungsnahe
 Dimension hat und daher auch fur Protestanten in

 starkem MaEe interessant war; auch die Idee einer
 iiberkonfessionellen Einheit konnte in diesem Stil
 anschaulich werden. Aus der Fiille der Literatur

 verweise ich nur auf Kathleen Curran, The Ro-
 manesque Revival. Religion, Politics, and Trans-
 national Exchange, University Park 2003, bes.
 S. 123-178.

 127 Vgl. Richard Krautheimer, Introduction to an
 Iconography of Medieval Architecture, in: ders.,
 Studies in Early Christian, Medieval, and Renais-
 sance Art, New York 1969, S. 115-150 (zuerst in:
 Journal of the Warburg and Courtauld Institutes,
 5, 1942, S. 1-33); dt.: Einfiihrung zu einer Ikono-
 graphie der mittelalterlichen Architektur, in: R.
 Krautheimer, Ausgewahlte Aufsatze zur euro-
 paischen Kunstgeschichte, Koln 1988, S. 142-197,
 hier S. 159-160; Giinter Bandmann, Mittelalter-
 liche Architektur als Bedeutungstrager, Berlin
 1951, S. 48-49.

 128 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 28 (wie Anm. 97).
 129 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 29 (wie Anm. 97).

 Zum Vergleich: Einer volksreichen Territorialge-
 meinde sei mit 650 Sitz- und Knieplatzen zu ge-
 niigen, meinte Friedrich Schneider (Unsere Pfarr-
 kirchen und das Bediirfnift der Zeit, in: Zeitschrift

 fur christliche Kunst, 1, 1888, Sp. 153-164, hier
 Sp. 155).

 130 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 29 (wie Anm. 97).
 131 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 29 (wie Anm. 97).
 132 Die vorherigen Stationen seines pastoralen Wir-

 kens waren Montabaur, Wiesbaden, Kiedrich,
 Eberbach und Kassel. Zu den Lebens- und Kar-

 rieredaten des gebiirtigen Bonners siehe u. a. Real-
 Schematismus (wie Anm. 9), S. 248-249; Heller
 (wie Anm. 9), nicht paginiert (s. v. Stoff, Leopold
 Matthias Elias); Moller (wie Anm. 85), S. 220-
 221, Anm. 53. Fur ein Charakterbild siehe Karl A.
 Leimbach, Priesterfreunde auf meinem Lebens-
 wege. Ein Beitrag zur Fuldaer Diozesangeschich-
 te, Fulda 1940, S. 69-72.

 133 DE-Ful3, Cb-08-0810-03, Fasz. 1, Bl. 70 (Gene-
 ralvikar Johann Wilhelm Arenhold an das Erzbi-
 schofliche Ordinariat in Freiburg, Brief beziiglich
 der Organisation des kirchlichen Bauwesens im
 Bistum Fulda, 14. November 1919).

 134 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 31-38 (Dom-
 kapitular Leopold Stoff, Begutachtung der Ent-
 wiirfe fur eine neue katholische Kirche in Mar-
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 burg a. L., ohne Datum [Ende 1907/Anfang
 1908]). Im folgenden beziehen sich die Zitatbelege
 auf die Seitenzahlung des Gutachtens, nicht auf
 die Blattzahlung des Faszikels.

 135 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 30 (General-
 vikar Dr. Johann Wilhelm Arenhold an Pfarrer
 Weber, Brief beziiglich der Wettbewerbsprojekte
 fur eine katholische Pfarrkirche St. Elisabeth in

 Marburg, 17. Februar 1908).
 136 Begutachtung (wie Anm. 134), S. V.
 137 Begutachtung (wie Anm. 134), S. III.
 138 Begutachtung (wie Anm. 134), S. XII.
 139 Begutachtung (wie Anm. 134), S. XIII.
 140 Begutachtung (wie Anm. 134), S. V (vgl. ebenda,

 S.XII).
 141 Vgl. Bringmann (wie Anm. 125), S. 581 (in: Die

 Zeit der Staufer).
 142 Begutachtung (wie Anm. 134), S. V.
 143 Begutachtung (wie Anm. 134), S. III.
 144 Begutachtung (wie Anm. 134), S. III.
 145 Zur Taufliturgie der romischen Kirche siehe Jo-

 seph Braun, Liturgisches Handlexikon, 2. Aufl.,
 Regensburg 1924, S. 340-342, hier S. 340; vgl.
 Aime-Georges Martimort (Hg.), Handbuch der
 Liturgiewissenschaft, Bd. 2, Freiburg im Breis-
 gau/ Basel /Wien 1965, S. 47-84.

 146 Begutachtung (wie Anm. 134), S. III.
 147 Begutachtung (wie Anm. 134), S. Ill, X.
 148 Begutachtung (wie Anm. 134), S. V.
 149 Begutachtung (wie Anm. 134), S. IV.
 150 Begutachtung (wie Anm. 134), S. IX.
 151 Begutachtung (wie Anm. 134), S. XL
 152 Begutachtung (wie Anm. 134), S. XI.

 153 Zur Datierungsproblematik vgl. etwa Dethard
 von Winterfeld, Die Kaiserdome Speyer, Mainz,
 Worms und ihr romanisches Umland, Wiirzburg
 1993, S. 168-170.

 154 Begutachtung (wie Anm. 134), S. X.
 155 Begutachtung (wie Anm. 134), S. XI-XII.
 156 Begutachtung (wie Anm. 134), S. V.
 157 Begutachtung (wie Anm. 134), S. VI.
 158 Begutachtung (wie Anm. 134), S. XIII.
 159 Begutachtung (wie Anm. 134), S. XIII.
 160 Begutachtung (wie Anm. 134), S. XIII.
 161 Begutachtung (wie Anm. 134), S. XIV.
 162 Siehe oben: Anm. 132.

 163 DE-Ful3, Cc-MAP-01, Fasz. 1, Bl. 30 (wie
 Anm. 135).

 164 Pfarrfuhrer (wie Anm. 33), S. 4; vgl. Erwin Gatz,
 Bistum Fulda (Kirchenprovinz Freiburg, seit 1930
 Paderborn), in: Erwin Gatz (Hg.), Die Bistiimer
 der deutschsprachigen Lander von der Sakulari-
 sation bis zur Gegenwart, Freiburg/Basel/Wien
 2005, S. 287-299, hier S. 295.

 165 DE-Ful3, Cc-MAJ-01, Fasz. 4 (Marburg, St. Jo-
 hannes), Bl. 35 (Pfarrer Dr. Nudling an das Bi-
 schofliche Generalvikariat in Fulda, Brief be-
 ziiglich einer neu zu errichtenden katholischen
 Pfarrkirche in Marburg, 10. Mai 1946).

 166 Heinz Josef Algermissen, Pastoraler Prozess im
 Bistum Fulda. Hirtenwort des Bischofs von Ful-

 da zum 1. Advent 2002, hg. vom Seelsorgeamt
 des Bischoflichen Generalvikariats Fulda, Ful-
 da 2003; Gerhard Stanke, Bonifatius und der pa-
 storale Prozess, in: Wagner /Kathrein/Ohnesor-
 ge/Schwab (wie Anm. 89), S. 188-192.

 Abbildungsnachweis

 Marburg, Bildarchiv Foto Marburg: 1, 3-18
 Marburg, Marcus Kiefer: 2
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