
Der Grabstein des WoUwebers Hans Homschuch, 1625, und seiner 
Tochter Elisabeth an der Stadtpfarrkirche von Melsungen I 

Zngleich ein welterer Beitrag zur spit- nnd nachmittelalterlicben Ikonographie 
der Distelkarde nnd der Thcbscbere 

Juliane und Friedrich Karl Azzola 

Die Abmessungen des Grabsteins: 
Gesamthohe 1,21 m; bearbeitete Hohe 92 cm; 
Breite 42,5 cm; Dicke 12,5 cm. 
Hohe des Tuchscheren-Wappens 6 cm. 
Llinge der Tuchschere im Wappen 5 cm. 
Material: hell er Sandstein. 

Einleitung 

Einer der zahlreichen, in Melsungen erhaltenen nachmittelalterlichen 
Grabsteine steht an der Ostseite der Stadtpfarrkirche. Das Denkmal (Abb. 6) 
ist durch Elemente der Weserrenaissance bestimmt. Es erinner! an den Mel
sunger Wollweber Hans Hornschuch und an seine Tochter Elisabeth, wie man 
der leicht entzifTerbaren Inschrift entnehmen kann; sie lautet : 

ANNO 1625 DEN IO 
DES ABENTS ZWIS 
1ST DER EHRNGE 
SCHVCH WOLLEN 
GOT SELIG ENTSCHLA 
TOCHTER ELISABETH 
DEREN SELE GOT EIN FR 
GEBEN 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

DAG NOVEMBRIS 
CHEN 2 VND 3 VHR 
ACHTE HANS HORN 
WEBER ALHIER IN 
FEN VND LIGT SEINE 
HINEBEN BEGRABEN 
OLICHE A VFERSTEVNG 
WOLLE 

Hans Hornschuchs Name taucht in der XI. Ahnengeneration der Ahnenliste 
Koch unter der Nummer 4026 auf, wo folgendes verrnerkt is!': 

Hornschuch, Hans, Btirger zu Melsungen, noch erwlihnt im Einwohnerver
zeichnis von 1626, aber nach dem Trauungseintrag seiner Tochter t vor 
23. 7. 1627. 

Wiihrend die Inschrift des Grabsteins das Jahr 1625 nennt, wird laut Ahnen
liste Hans Hornschuch im Einwohnerverzeichnis des Jahres 1626 noch er
wiihnt. Hierzu teilte uns Herr Dr. Lachmann vom Hessischen Staatsarchiv 
Marburg am 28. 11. 1986 folgendes mit: 

"Endlich ist es mir gelungen, die Einwohnerliste von 1626 im Best. 330 Mel
sungen I Stadtbuch 1598-1730 zu errnitteln. Diese Liste ist tatsiichlich tiber
schrieben ,1626'; auf BI. 180r ist unter ,Die Namen der erster(!) Burger-
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schalTl' Hans Hornschuch eingetragen oh ne irgendeinen Zusatz, der darauf 
schlieBen lieBe, daB er inzwischen verstorben ist. 
Da ich durch Vergleich anderer Eintragungen im Stadtbuch mit der Ein
wohnerliste feststellen konnte, daB Personalveriinderungen, die sich im 
Laufe des lahres 1626 ergeben haben, in der Liste nicbt beriicksichtigt wur
den, mochte ich annehmen, daB das auch bei Hornscbuch der Fall war. Ver
mutlicb ist die Liste noch 1625 vor seinem Tode angelegt worden, wie dies 
bei solchen Verzeichnissen iiblich ist. Die Datierung 1626 ist zwar g1eicbzei
tig, aber eindeutig nach Verfertigung der Liste zugesetzt worden. 
Die iibrigen von mir durchgesebenen Quellen des Stadtarchivs Melsungen 
haben fUr Ihre Frage keine weiteren Ergebnisse gebracht." 

Unterhalb des Schriftfeldes zeigenauf Abb. 6 die beiden wappenartiggefaB
ten Zeichen, daB Hans Hornschuch in Ubereinstimmung mit den Angaben 
der Ahnenliste 2 Melsunger Ackerbiirger war, denn das rechte Zeichen ist eine 
stilisierte Pflugschar, das Iinke eine Thchscbere, die auf Abb. 7 in originarer 
GroBe (MaBstab I : I) wiedergegeben wird. Aus der Tucbscbere als Hand
werkszeichen ware zu schlieBen, daB Hans Hornschuch in Melsungen Tuch
scherer bzw. Tuchbereiter war. Der Thchbereiter rauhte das Thch mit der 
Distelkarde und schor es anschlieBend mit der Tuchschere. Insofern umfaBt 
die Bezeichnung "Thchbereiter" die Tatigkeiten des Tuchrauhers und des 
Tuchscherers. Im Gegensatz dazu bezeichnet die Grabstein-Inschrift Hans 
Hornschuch als Wollweber, weshalb man als historisches Handwerkszeichen 
statt der Tucbschere ein WeberscbifTchen, einen Schiitzen, erwarten wOrde. 
So stellt sicb die Frage, ob eine Untersuchung der spat- und nachmittelaiter
lichen Ikonograpbie der Weber bzw. der Thchbereiter eine K1iirung dieses 
Widerspruchs zwischen der Inschrift des Grabsteins (Abb. 6) und seinem Zei
chen auf Abb. 7 zulaBt. 

Zur spiit- und nacbmittelalterlicben Ikonographie der Thcbscbere insbesondere 
anband steinemer Male. 

A1le Uberlegungen gehen von dem spatmittelaiterlichen Steinkreuz in 
Schenldengsfeld-Konrode 3 im Kreis Hersfeld-Rotenburg aus, das eine ge
gliickte Neuaufstellung erfuhr'. Dieses Steinkreuz zeigt auf seiner Vorder
seite (Abb. I) die eingerillten Konturen einer Tuchscbere, deren Federbiigel 
unten, wenig oberhalb des Steinkreuz-FuBes ansetzt, und deren B1atter oben 
erst im Kreuzkopf enden. Man iibertreibt nicht, wenn man feststellt, daB das 
Tuchscheren-Zeichen die sich bietende Flache des Steinkreuzes weithin 
beansprucht und ausfUllt. 

Erheblicb bescheidener stellt sicb die durch Ausgriindung in Flachrelief er
habene Tuchschere auf der aus Granit gefertigten Grabplatte in Enns/Ober
osterreich (Abb. 2) ' dar, denn die vom Tuchscberen-Zeichen nicht bean
spruchten groBen F1achen bleiben unbenutzt, da unverziert. Hingegen wird 
bei der pracbtvollen, spatmittelalterlicben Grabplatte in Kilmory ' (Argyl, an 
der schottischen Westkiiste; hi er Abb. 3) derjenige Teil der Plattenoberflache, 
den die Tuchschere nicht fUr sich beansprucht, durch floristische Motive aus
gefUllt. Ers! mit dem Aufkommen und dem Fortschrei!en der A1phabetisie
rung wahrend des 16. lahrhunderts werden diese Flachen zunehmend von den 
Inschriften eingenommen, wahrend zugleich die Zeichen scbrumpften. Ein 
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Tafel 1 

Abb. l: Das spatmittelalterliche Steinkreuz in Konrod e (Gemeinde Schenklengsfeld, Kreis Hers
feld-Rotenburg) mit den eingerillten Konturen einer Tuchschere nach seiner Neuaufstellung im 
lahr 1986. Photo : Azzola. 



TaCel 2 

Abb. 2: Die wiederverwendele spatmittelalterli
che Grabplatte mit einer Tuchschere als Zeichen 
im Sladuurm von Enns inOber6sterreich. Photo: 
Azzola. 

Abb. 3: Die spiitmittelalterliche 
Grabplatte in Kilmory, Knapdale 
(Argyll, an der schottischen West
kGste) mit einer Tuchschere als Zei
chen. Photo: The Royal Commis
sion on the Ancient and Historical 
Monuments of Scotland, Edin
burgh. 



Tafel 3 

Abb. 4: Gmbplatte des Barttel PfeifTer. 158(31), auBen an 
der 8enediktiner·Stiftskirche zu 8munau/Broumov im 
nordbohmischen Sudelenland mit zwei Weberschiff· 
chen und einer Tuchschere als Handwerkszeichen. 
Photo : Museum in Braunau/Broumov. 

Abb. 5: Grenzslein von 1615 im Mu
seum der Stadl GroBenhain mit zwei 
Distelkarden und einer Tuchschere. 
Photo: Azzola. 



Tare I 4 

Abb. 6: Grabstein des Wollwebers Hans Hornschuch, nach 1625, auBen an 
der Stadtkirche von Melsungen. Photo : Anoia. 



Abb. 7: Die wappenartig 
gefaBte Tuchschere als 
Detail aus Abb. 6 im MaB· 
stab 1:1. Photo: Azzola. 

Abb. 8: Die Thchschere 
als Handwerkszeichen, 
ein Detail aus Abb. 9. 
Photo: Azzola. 
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Tafel 6 

Abb. 9: Grab·Sleinkreuz von 1720 des Kolner Tuchscherer-Meisters Peter Monheim in Hennef· 
Geislingen, eingelassen in die Westfront der katholischen Pfarrkirche. Photo : Auola. 



Tafel 7 

• 

Abb. 10: Grabplatte des Dechanten Ostwalt Rulant in der Kirche von 
ChammUnster bei Cham in der Oberpfa1z mil einerTuchschere als Wappen
zeichen. Ostwalt Rulant verstarb am 16. 10. 1578. Photo: Azzola. 
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Abb. 11: Oer Thchbereiler Max Schmidt, 1629/1630, aus dem Hausbuch der Mendel 'schen Zw6lr· 
brUderstirtung zu NUrnberg. Photo : Stadtbibliothek NUrnberg. 



Tafel 9 

• 
• 

I 
• 

- - , 

-T ' 
I . ,--....t 

, 
• 

-:-'r~ 
.,.J \ 

Abb. 12: Der Kardenmacher Jacob Spensetzer, 1545. aus dem Hausbuch der Mendel 'schen Zwolf· 
briiderstiflung zu N Urnberg. Photo: Stadtbibliothek Niirnberg. 
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Abb. 13: Die Dislelkarde als Wappenzeichen, 1600, im Innenhor des Hauses Marktplatz 11 in Neu
stadt an der WeinstraBe. Photo: Azzola. 



Tarel11 

Abb. 14: Distelkarde im Museum der Stadt G6ttingen. Photo: Azzola. 
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Abb. 15 : Oer Thchscherer Jeronimus Feller, 1610, aus dem Hausbuch der Landauer'schen Zw6lf· 
bruderstifiung zu Numberg. Photo: Stadtbibliothek NUmberg. 



Tafel 13 
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Abb. 16: Skizze einer Tuchschere von Daniel 
Gottfried Schreberll nach Duhamel de Mon
ceau, 1766. Repro: Azzola. 

Abb. 17: Tuchschere aus der Schmiede 
Friedrich und Carl Vogt in MUlheim an 
der Ruhr,jetzt im Museum dcrStadt I-Iers
feld, wohl frUhes 19. Jahrhundert. Photo: 
Azzola. 
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Tarel 14 

Abb. 18: Holzschnitt wohl des spaten 16. Jahrhunderts aus unbekannter 
Quelle: Links ein durch eine ausgehangte Tuchschere gekennzeichnetes Ilaus 
eines Tuchscherers. Repro: Azzola. 
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Abb.19: Hauszeichen von 1632 am Textor'schen Haus in lich/Oberhessen, Kirchgasse 4. Photo: 
Azzola. 
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Abb. 20: Historisches Handwerkszeichen 
eines Webers und Tuchbereilers vom I. Ober
geschoB des Hauses Alter Steinweg 30 in 
Eschwege, woh] 1686. Photo: Azzola. 

Abb. 21: Historisches Hauszeichen van 1791 
in Baulzen, am Haus GerberstraBe 14. Photo: 
Azzola. 



Tafel 16 

Abb. 22: Historisches Hauszeichen van 1811 in Beerfelden/Odenwald am Haus Hirschhorner 
StraBe 14, Photo: Azzola. 



sehr schones Beispiel ist die Grabplatte auf Abb. 4 auBen an der Benediktiner
Stiftskirche von Braunau/Broumov im nordbohrnischen Sudetenland nahe 
der niederschlesischen Grenze bei Waldenburg von 158(3 ?). Die heute weitge
hend verwitterte und deshalb kaum nocb enlzifferbare Inschrift ist gliickli
cherweise in einer nun schon lange zuriickliegenden Publikation verzeicbnet 7 

und lautet wie folgt: 

Im Jhare 158(3?) I 
den 29 Aprilis vor Gerge zwische(n) 6 und I 
7 ist in golt seflick I 
enltsch/affen der Erbare Bante/ pteiffer mitrwoner I 
a/hie in Braunau I 
. . . . . . / 
. . . . . . / 

Es rehlen die beiden letztenZeilen im Mittelfeld oberhalb des Wappens. Im 
Hinblick auf den hi er zur Diskussion stehenden und nur wenigjiingeren Mel
sunger Grabstein Hans Hornscbuchs von (bzw. nach) 1625 erscbeinen uns die 
Attribute der Braunauer Platte (Abb. 4) wesentlich. Wiihrend die miichtige, in 
Flacbrelief ausgefUhrte Thchschere auf einen Thchscherer/Tuchbereiter 
schlieBen laBt, zeigen die beiden seitlich zugeordneten Weberschiffchen zu
g1eicb an, daB der Verstorbene - Barttel Pfeiffer - auch Weber war. Gleich 
Hans Hornschuch vereinigte er demnach in sich zwei verschiedene, ziinftige 
Berufe. 

Anders ein Grenzstein im Museum der Stadt GroBenhain in Sachsen 
(Abb. 5). von 1615: Aus der mil zwei Distelkarden kombinierten Thchschere 
als Handwerkszeichen darf man folgern, daB dieser Stein von einem Tuch
bereiter od er den Thchbereitem der Stadt GroBenhain finanziert wurde. 
Zugleich wird aus einem Vergleich der beiden Male in Braunau (Abb. 4) und 
GroBenhain (Abb. 5) deutlicb, daB die Grenzen der Berufsausiibung flieBend 
waren. Ein Zeugnis solch flieBender Grenzen ist der BeschluB des Rates der 
Stadt Frankfurt vom 29. August 1466, der wie folgt lautet ' : 

Ill. A/s wollenwobere- und snyderhantwercker spennig und irrig waren van des 
duchscherens wegen etc., des hat der rat offhutefritag nach Barth%mei anno 
X1111' LXVI zuschen ynen erclert und ujJgesprochen, das die wobere mogen duch 
scheren einem iglichen grojJ und cleyn stucke, a/so das sie keyn duchscheren 
u.phencken sol/en, und ire dische, dauff sie scheren wollen, sol/en sie in iTen 
husungen und wonungen hinder sich se/zen, also dos man zuschen des huses 
laden und swellen und dem scheredische geen moge; und die duchscherer sollen 
und mogen duchscheren IifJhencken und einem yden grojJ und cleyn stucke sche
Ten. wie das dann von aller herkommen ist,' und alsdan dos snyderhantwerg eyn 
duchschere an ire ge/uchte zu Sant Barth%meus halte tun ma/en und machen, 
das sie die abetun sullen. 

Man sieht, den Webern und Schneidern war das Scheren (und somit aucb 
das Rauhen) wollener Thche gestattet. Hier verbindet si ch also die Arbeit des 
Webers mit der des Tuchbereiters. Wenn in Frankfurt schon im IS. lahrhun
dert eine so vielseitige Tiitigkeit durcb RatsbeschluB gestattet war, so darfman 
aus der Inschrift des Melsunger Wollweber-Grabsteins von (oder nach) 1625 
(Abb. 6) und seinem kleinen Thchscheren-Handwerkszeichen (Abb. 7) 
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folgern, daB aucb Hans Hornschuch in diesem Sinne und gleich Barttel Pfeif
fer in Braunau sowohl Weber als auch Tuchbereiter war. Hingegen dient die 
Tuchschere auf dem knapp hundert Jahre jiingeren Grab-Steinkreuz in Hen
nef-Geistingen ' (Abb. 8) als Handwerkszeichen des Tuchscherers, denn laut 
Inschrift (Abbb. 9) war der Verstorbene, Meister Peter Monheim, Tuchscherer 
in Koln. 

Allerdings darf man nicht aus jedem Tuchscberen-Zeichen, das man auf 
einer Grabplatte od er einem anderen Mal antrifft, vorbehaltlos auf einen 
Tuchscberer/Tuchbereiter, gegebenenfalls kombiniert mit einem Wollweber, 
schlieBen. So zeigt beispielsweise eine Grabplatte des Jahres 1578 in der Kir
cbe von Cbammiinster eine stilisierte Tucbscbere (Abb. 10). Diese Tucbscbere 
dient als Wappenzeichen, wie die Inscbrift besagt: 

Der Erwiirdig und Edel Herr 
Ostwalt Rulant zu Pudenb
dorf Dechant in Chamb ist in 
Golt entschlaffen den 16 Octo 
ber 1578 seines alters 70 

Man muB demnach im Einzelfall priifen, ob eine wappenartiggefaBte Tuch
schere als historisches Handwerkszeichen oder als ein vom Bezugsberuf los
geliistes Wappen zu werten is!. 

Der Thcbrauher urn 1600 

Als Weber und Tuchbereiter war Hans Hornschucb um bzw. nach 1600 in 
Melsungen auch Tuchrauher. Wie einst um 1600 Wolltuche nach dem Walken 
mit Distelkarden gerauht wurden, scheint schriftlich nicht iiberliefert zu sein. 
Stellvertretend muB man hierzu Beschreibungen des 18. Jahrhunderts mit frii
hen Bildquellen kombinieren, die einem we iter zu fassenden Zeitraum um 
1600 zugehoren, als Hans Hornschuch in Melsungen lebte und arbeitete. 

Das zu rauhende Tuch wird iiber eine Stange geworfen und mit Distelkar
den naB gerauht, wie dies Max Schmidt, ein Niirnberger Tuchbereiter, aus
ftihrt (Abb. I1). Er wurde im Jahr 1629 in die Mendelsche Zwolfbriiderstiftung 
aufgenommen IQ, worin er im daraufTolgenden Jahr 1630 verstarb. Die ausftihr
licbe Beschreibung des Tuchrauhens, wie sie Daniel Gottfried Schreber", 
1766, publiziert, trifft aucb auf die Bildquelle aus der ersten Halfte des 17. Jahr
hunderts (Abb. I1) zu. Max Schrnidt ftihrt in seinen beiden Handen Distelkar
den, deren Gerippe aus holzernen Doppelkreuzen bestehen. DaB man diese 
bildlicbe Wiedergabe als historisch treu werten darf, zeigen die beiden folgen
den Abb. 12 und 13, den Kardenmacher Jacob Spensetzer von 1545 ebenfalls 
aus dem Hausbuch der Mendelschen Zwiilfbriiderstiftung zu Niirnberg 12 

(Abb. 12) sowie die wappenartig gefaBte Distelkarde aus dem Jahr 1600 im 
Innenhof des Hauses Marktplatz II in Neustadt an der WeinstraBe (Abb. 13). 
Von diesen historischen Vorbildern weicht die im Museum der Stadt Giittin
gen erhaltene Distelkarde (Abb. 14) etwas ab. 

Der Thchscherer urn 1600 

Nach seinem Grabstein - Inschrift und Zeichen - war Hans Hornschuch in 
Melsungen nicht nur Wollweber und Tuchrauher, sondern auch Tuchscberer. 
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Man muB si ch seine Melsunger Tuchscherer-Werkstatt ahnlich deljenigen des 
Tuchscherers Jeronimus Feller in NUmberg ", 1610-1612 (Abb. 15); \torstellen: 
Der Laden ist heruntergeklappt; ausgelegt und zum Kauf angeboten ist ein ge
faltetes und sicherlich geschorenes Tuch. Links daneben erkennt man einen 
Haufen Schur-Abfalle. Jeronimus Feller selbst steh! an seinem Schertisch. 
Uber den Arbeitstisch ist das zu scherende Tuch mittels vier K1ammern ge
spannt und befestigt. Auf dem Tuch liegt die schwere BUgelschere, wobei er 
mit seiner linken Hand den LOufer der Schere an den Lieger heranzuflihren 
scheint. Die auf Abb. 15 vom NUmberger Zeichner des beginnenden 17. Jahr
hunderts wiedergegebenen beiden Tuchscheren unterscheiden sich nur ge
ringfligig von dem bei Daniel Gottfried Schreber, 1766, anzutreffenden Stich 14 

(Abb. 16) bzw. von den beiden, im Museum der Stadt Bad Hersfeld erhaltenen 
Scheren, von denen Abb. 17 eine zeigt. Die beiden Hersfelder Tuchscheren 
stammen aus der Schmiede der Briider Friedrich und Carl Vogt in Miilheim an 
der Ruhr l '; sie dUrften im beginnenden 19. Jahrhundert angefertigt worden 

• sem. 

Das Thchschererbaus uDd seine Zeichen 

Wahrend die Abb. 11 bis 17 Vorstellungen vermitteln, wie man sich die 
Werkzeuge des Tuchbereiters Hans Hornschuch - Karde und Tuchschere -
und seine Werkstatt vorstellen darf, so muB auch noch sein Haus kurz bedacht 
werden. Wo er in Melsungen seine Werkstatt betrieb, scheint nicht Uberliefert 
zu sein, doch sicherlich war sein Haus einst g1eich den anderen Handwerker
Hausem gekennzeichnet. In diesem Zusammenhang ist ein RUckgriff auf den 
bereits behandelten Frankfurter RatsbeschluB ' vom 29. August 1466 von 
besonderem Interesse. Wie erwahnt, dUrfen die Weber und Schneider auch 
Tuche scheren, es ist ihnen jedoch verboten, ihre Hauser durch das Aushan
gen von Tuchscheren zu kennzeichnen, wie dies ein Stich aus einer uns unbe
kannten Quelle wohl des spaten 16. Jahrhunderts zeigt (Abb. 18). Dieser bisher 
nicht naher zuordenbare Stich I' dUrfte demnach in Hans Hornschuchs Ju
gendzeit entstanden sein. Links werden Tuche in ein Tuchschererhaus getra
gen, das durch eine Uber der HaustUre hangende Tuchschere gekennzeichnet 
ist. 1632, nur wenige Jahre nach Hans Hornschuchs Tod, errichtete Jacobus 
Textor in Lien- sefn Haus, das er mit einer Tuchschere und einer Karde 
schmUckte (Abb. 19) 17 Urn 1600 war es namlich langst Brauch, Handwerker
hauser mit den entsprechenden Handwerkszeichen zu kennzeichnen, weshalb 
wir annehmen dUrfen, daB Hans Homschuchs Haus einst auch entsprechend 
gekennzeichnet war. Dieser Brauch setzte sich bis in die Neuzeit fort. Ein 
interessantes, ebenfalls aufHans Hornschuch in Melsungen beziehbares Bei
spiel zeigt Abb. 20, das Zeichen am Haus Aiter Steinweg 30 in Eschwege I' mit 
einer Tuchschere und zwei Weberschiffchen. Demnach hat dieses Haus urn 
1686 (?) ebenfalls ein Wollweber und Tuchbereiter errichtet. 

Neuere Beispiele finden sich in Bautzen am Haus GerberstraBe 14 von 1791 
(Abb. 21) und in Beerfelden im Odenwald am Haus Hirschhorner StraBe 14 
von 1811 19 (Abb. 22). Man darf also insbesondere unter Bezug auf die Grab
platte von 158(3?) in Braunau (Abb. 4) und das Hauszeichen in Eschwege, wohl 
1686 (Abb. 20), annehmen, daB auch das Haus des Wollwebers und Tuchberei
ters Hans Hornschuch in Melsungen durch das Weberschiffchen und durch 
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die Thchschere als Handwerkerhaus gekennzeichnet war, sofern das Haus 
iiberhaupt historische Handwerkszeichen aufwies. 

Zusammenfassung 

Hans Hornschuch, laut Grabsteininschrift am 10. November 1625 verstor
ben, war als Melsunger Ackerbiirger zugleich Wollweber und Tuchbereiter. 
Historische Bildquellen aus der Zeit um 1600 vermitteln eine Vorstellung von 
den Werkzeugen, insbesondere den Distelkarden und Tuchscheren, deren er 
sich bediente, sowie von seiner Werkstiitte als Tuchrauher und Thchscherer. 
Sein Melsunger Haus diirfte als Handwerkerhaus einst durch das Weberschiff
chen und die Tuchschere als historische Handwerkszeichen gekennzeichnet 
gewesen sein, wie man analog schlieBen darf. 

Anmerkungen: 

I Den Hinweis auf den Melsunger Renaissance-Grabstein des Wollwebers Hans Hornschuch 
mit seinem Tuchscheren-Handwerkszeichen verdanken wiT Herrn Gerbard Seib, Eschwege, 
woflir WiT auch an dieser Stelle herzlich danken. 

2 Frilz Koch, Ahnenliste Koch. - In : Hessische Ahnenlisten Band 2 (1967-1974), Sp. 125-142, 
insbes. Sp. 140, Nr. 4026 unter .. XI. Ahnengeneration". 

3 Traugou ClasseD UDd Heinri ch Riebeling, Geheimnisvolle Steinkreuze. - In: Heimatkalender 
des Landkreises Hersfeld 1970, S. 77-93, mit einer kurzen Besprechung des Steinkreuzes von 
Konrode aufS. 84 uDd einer Abbildung aufS. 87. Heinrich Riebeliog, Steinkreuze und Kreuz
steine in Hessen, Dossenheim/Heidelberg 1977, S. Il3 unter der Nr. 5125.1 mit einer Abbil
dung auf S. 218 unten links. Hei nrich Riebeling, Flurdenkmale in und urn Schenidengsfeld. 
In : Heimatkalender Kreis Hersfeld-Rotenburg 30. Jahrgang (1986), S. 282-287. 

4 Am 28. Juni 1986 wurde die Neuaufstellung des Steinkreuzes in Konrode durch die Gemeinde 
Schenk.lengsfeld mit einem Kreis geladener Gitste gefeiert. 

5 Juliane und Friedrich Karl Azzola, Eine mittelalterliche Grabplatte mit einer Tuchschere als 
Zeichen in Enns. - In : Mitteilungen des Museumsvereins Lauriacum-Enns N.F. Heft 22 
(1984), S. 25-29 mit den Tareln Ill-VII. 

6 K. A. Steer und J. W. M. Bannerman, Late Medieval Monumental Sculpture in the West High
lands, Edinburgh 1977, Text S. 175 mit einer Skizze auf S. 174 sowie Abb. B auf Tafel 41. 

7 Die ideine anonyme Zuschrift ohne Oberschrift findet sich in den Mittheilungen der k.k. Cen
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19 Friedrich Mossinger, Odenwatder Handwerkszeichen, Heppeobeim 1961, S. 19-20: Die Sche rt: 
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