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Die Ebsdorfer Kreuzplatte, Rest einer Pfarrkirche urn das Jahr 10 00 

Von Werner Meyer·Barkhausen 

Mit 5 Abbildungen nach Zeichnungen ven Karl Rumpf 

Siidlich von Marburg liegt im weiten Tal der Zwester Ohm das Dorf Ebsdorf. 
Hauptort des "Ebsdorfer Grundes"". Heute ein stattIiches Bauerndorf mit groSen 
GehOften und gepflegten, smonen Fachwerkhausern, hatte es schon im frlihen Mit
telalter Bedeutung durch einen Konigshof. der in den Itineraren Heinrims Ill. und 
Heinrichs IV. eine Rolle spielt 2• Zudem war Ebsdorf alter kirchlicher Mittelpunkt. 
Es gehorte zu den "Sedes", also den Sendgerichtssprengeln des Archidiakonats 
St. Stephan in Mainz3• Danach muB hi er schon friih eine Kirche bestanden haben. 
Als T aufkirche einer erschlossenen Hun· 
dertschaft muB diese nach Diefenbach 
sogar bis in die Anfange der Christia· 
nisierung zuriickgehen4 • 

Die bestehende Kirche, ein schlichter, 
einschiffiger Bau mit gotischem Chor 
und hohem Tunn an der Siidwestecke. 
bietet flir eine liber das 13. Jahrhundert 
hinausgehende Datierung nur wenig 
Anhaltspunkte. Nun hat sich jedom an 
der Kirche ein oHenbar alterer Rest er
halten in der ornamentierten Platte 
(Abb. 1). die bisher an dem westlimen 
der spatromanismen Strebepfeiler der 
Nordseite eingemauert war. Es handelt 
sich urn eine rechteckige, aufrechte Plat
te. 93 X 72 cm. aus rotem Sandstein. Der 
S<hmuck ist sehr einfam: Ein smlimtes. 
glattes Vortragekreuz auf kurzem Stiel 
mit annahernd gleichen Armen ist in 
flamem Relief dem Grund aufgelegt. Aus 
dem 5tiel sprieBen beiderseits Ranken 
mit je drei geschwungenen Zweigen, die 
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1 Dir BneldlDuna: .Eb.dorfrr Grund~ ist .eit ])74 nadtwrisbar. Va:1. 0 j r f r n b a eh; orr Krei. MarbuTi 
(1943) 24. 

I Va:1. C. W t n e k ; oeut,mr Kalsrr und Konia:e In Heurn. ZHG 40 (1907) 148. Ferntr oiefrnbadt a. a. O. 
S4. oirfrnbadt. Vrrmutuna:. daB der uli.mr Konia:Jhof auf rlnem .Strinhaus· grnlDnlrn Hilid :z:wi.meD oor! 
und Bahnhof :z:u .udtrn Hi (ebda. und _KoniishOfe im UmlaDdr drr AmOnrbura:-. HL SO (19J9) 160 f.) . ill durm 
kilr:z:limr Grabuna:eD Dlch! brltitlit wordrn. So nltt dir aDdrfe VOD D. anerfilhrtr AUSe1hbkrit . daB innrrhalb 
drt hrutiBen Dorfrt dir pfab nur im Bereim dr. bdrnietrn Klnbhofs a:rsumt werdrD konnr. in drn Vordergrund . 

• Va:1. C 11 •• r D : oir kirdtlimr O ra:aDiutioD Allhrssen. Irn Mittelalter (1929) 99 ff. 
, Va:l. 0 I r f r n b a c h : Konle.h6fr 160. Anm. 42 ulld Kreil Marbure 2J H. 
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in ein pfeilspitzenartiges Blatt auslaufen~. In die Kreuzwinkel sind groBe Rosetten 
gesetzt. die sich als Ringe mit eigentiimlidter Innengliederung darstellen: Bogen
linien bilden mit dem Innenkreis zwei bzw. drei langliche Augen. Im gaozen ist die 
AusHihrung roh uDd kunstlos. 

Die tedmisme Primitivitat zusammen mit den Motiven des Vortragekreuzes uod 
der Rosetten in den Kreuzwinkeln lath die Platte homst altertiimlich ersmeinen. 
Man hat an merowingisdte Entstehung gedacilt.1 

T atsachlich gibt cs in der merowingismen Kunst beadttliche ParalleleD. Die mac
morne Grabplatte des Bischofs Boethius von Carpentras (t 604). heute in Notre Dame 
de Vie bei Venasque (Vaucluse), hat bereits das Motiv des die Plattt fUIIenden 
Kreuzes rnit vier groBen Rosetten (Sechssterne in einem Ring), wenn audl liber den 
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Abb. 2 

unteren Rosetten nom die 
an den Kreuzannen han~ 
genden Buchstaben Alpha 
und Omega eingefiigt sind 
(Abb. 2)'. 1st hier der un
tere Kreuzann verlangert. 
so zeigt eine ehenfalls siid
franzosisrne GiirtelsdmaI1e 
(westgotisch1) ein gleidlar
miges Kreuz. dessen Win
kel von groBen Ringen rnit 
Semssternen v611ig ausge
fullt sind (Abb. 2)8. 

Dem Boethiuskreuz ver
wandt ist aum eine Platte 
in Narhonne mit einem 
groBen Vortragekreuz, das 
von zwei Mannern. einem 
stehenden und einem sit
zenden, gehalten wird9• 

Aum hier die groSen Ro
setten jedenfalls in den 
oberen Kreuzwinkeln, In 
die unteren mit Alpha und 
Omega ragen die Kopfe der 
Manner. Trotzdem hat der 
Kiinstler nehen dem Kopfe 

I Da die naa. unlen Ithendtn Zweia:t durch dit untert Pllttenkante aba:ua.nluen lind, ilt d~mlt :zu red!-
nen, dae tin Static der Pia lie fthlt (Freundl. Mitt. van K. Rumpf) . 

• De b I a - G a I 1 : Hdb. d. dt. KUDltdenkm. 3, 169. 
1 lun Hub t r I : l'ut priraman (uu) 146 u. Tf. nb . 
• Ebda. 147. Fla:. IoU. 
t De la I t e y r l e: l'ua.itecture nlilieule .. l'~poque ramane, S. 202, Fta:. 113 . 
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des Sitzenden nom eine Rosette angebradtt. bezeichnend fur die zu Grunde liegende 
Vorstellung des Vierrosettenkreuzes. 

Audt auf den zahlreichen frankischen Grabplatten des Bonner Museums (7.-8. 
Jhdt.) spielen Kreuz und Rosetten eine wesentliche RoUe (Abb. 3, reents). Meist 
sind sie in einfachster Ritztemnik ausgefuhrt und in der Anordnung oft unregel
maSig und f1umtig. 10 Bemerkenswert, daB sidt unter den Rosetten aueh Ringe mit 
einer durch Zirkelschlag von auSen leicht zu erzielenden AufteiIung durch Rand
augen Hnden, ahnlieh wie in Ebsdorf, wenn aum viel roher und unregelmaBiger. 

In Koln sind bei den Grabungen Doppelfelds im Dom kurzlich drei Platten ver
smiedener GroBe zum Vorschein gekommen mit groBen, eingeritzten. die Flame 
geometrisch aufteilenden Kreuzen. In die Viertel sind auch bier - jedenfalls bei 
emer Platte (Abb. 3, rechts) - Rosetten in Gestalt von eingeritzten Kreisen mit 
einem Innenkreuz eingestellt. Die Kreuze sind gleimannig mit breiten Voluten
endigungen der Arme. Volutenkreuze spielen in der sog. langobardischen Kunst des 
9. Jhdts. eine groBe Rolle. So wird man auch die Kolner Platten fruhestens dem 9. 

Jhdt., also deT Zeit des Dombaues, zuweisen durfen. Es handelt sich vermutlich um 
Platten, die zur Bezeichnung einer Grabstatte in den FuBboden der Kirche bzw. des 
Atriums eingelegt waren. Ahnlime Platten sehr kleinen Formats mit VoIutenkreu
zen und knopfartigen Rosetten. nun aber in kraftigem Relief herausgearbeitet. Hn
den sich an der kleinen Stephanskirche in Koln-Krie1.11 sowie an der aIten Tauf
kirche von Refrath (Kr. MiilheimlRhein)" an der Au6enseite der Schiffswand iiber 
dem Portal eingemauert. 

Die Kolner Platten waren in einem spateren Anbau an die karolingische West
apsis des aIten Domes vermauert. Ahnlich waren die Memoriensteine des Bonner 
Munsterkreuzgangs beim Bau der Krypta des 11. Jhdts. als .. Mauerstucke zur Auf
setzung der Saulenbasen" verwendet. so daB man auch fur diese zum mindesten auf 
das 10. Jhdt. kommt 13. Sie zeigen eine ahnliche geometrische Aufteilung der gerahm
ten Flame dunn die gleknmaBig breiten, auch eingeritzten Kreuzarme (nur bei 
einer der Platten Relief). Aber hier ist es das Iateinisme Kreuz statt des griechismen 
in Koln. AuBerdem tragen die Kreuzarme Namen und Todestag der Verstorbenen. 
Statt der Kreisrosetten sind bei zweien der Platten Viertelrosetten in die Ecken ge
setzt, bei der dritten. der groBten, sind oben die Bilder von Sonne und Mond - wie 
in den karolingischen Kreuzigungsdarstellungen - eingefiigt, wahrend beiderseits 
des KreuzfuBes zwei kleine Palmetten stehen, die sehr an langobardische Kreuz
platten des 9. Jhdts. erinnern. 

Aus dem bisher vorgelegten Material ergibt sicb, daB die Tradition der Platte mit 
dem Vierrosettenkreuz tatsachlicb bis weit in die merowingiscbe Zeit zuruckreicht. 
daB sie aber aucb noch im neunten, vielleimt auch im zehnten Jahrhundert lebendig 
ist. Nur eins von den Motiven der Ebsdorfer Platte fand sich auf keinem der he range· 
zogenen Beispiele, die aus dem Stiel des Kreuzes hervorkommende Ranke. 

1t Le h D er: Du Prov.-Mufeum In BoDD 2 : Dlt , am. u. frink . Skulplurrn (1917) Tf. XXXV-XXXVIII. 
11 KUnltdenkm. Sudt Koln 2. Ill. S. 2S6. 
U Kunudtnkm. Rhrinprov. V. 2. S. 114 _ J. K, t u t 'Z : Die karollng. Taufkhdle in Rdncb. _Romtrlkt 

Berie- (Z •. f. Htlmatpflrge 1. Btre. Land) I (19S0) S6 If. 
11 Kunltdtnkm. Rhtinprov. V. 3. S. 106. 
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Nun spielt das Kreuz mit Rosetten nom in einem anderen Kunstkreis des fruhen 
Mittelalters eine bedeutende Rolle. in dem byzantinisdt-Iangobardischen. Smon in 
deT frfihen byzantinismen Kunst gibt cs einfache quadratische Platten mit schlich
tern Reliefkreuz uod groBen. die KreuzvierteI ausHiUenden Rosetten, die uoscrer 
Ebsdorfer Platte erstaunlich verwandt erscheinen (Athen, Brussa)I.f.. Es soli hier nimt 
die Frage angesdlOitten werdeD. ob wiT cs bei den frankischen Platten nicht smen 
mit Auswirkungen dieser Kunst zu tun haben. Die byzantinismen Platten haben 
bei allee Einfachheit nichts Primitives, sic sind meisterhaft durchgearbeitet uod von 
klassischer Ausgewogenheit deT Verhaltnisse. Es handelt si<n hier aum nimt urn 
Grabplatten wie aussdtlieBlidt bei den merowingisdten und karolingisdten Stiicken, 
sondern urn Schrankenplatten, urn Verkleidungsplatten fur Taufbrunnen, Ziborien, 
also urn Stiicke der Innenarmitektur. Aus der byzantinischen Kunst ist die laogo
bardisme hervorgegangen 15 mit ihrem FIemtwerkornament, das alle Ausstattungs
stucke der Kirme bedeckt. Auch hier ist das Kreuz zwismen Rosetten ein Haupt
motiv. oft unter Arkaden und se it dem 9. lahrhundert meist in der Form des Voluten
kreuzes18. 

Daneben hat die byzantinische Kunst, die im 9. und 10. lahrhundert eine groB
artige Renaissance erlebt, die aIten Motive weiterentwickelt. Eins der bedeutendsten 
Werke der byzantinischen Kunst des 10. lahrhunderts ist die groBe Staurothek im 
limburger Domsmatz: ein kastenartiges Reliquiar, in dem Partikel des hI. Kreuzes 
aufbewahrt wurdenY Beruht die hohe kunstIerische Bedeutung des Werkes auf der 
reimen Goldsmmiedearbeit. auf der farbigen Smonheit der zahlreimen Figuren in 
Zellenemail auf Gold, so kommt es uns hier auf die Silberplatte der Riickseite 
(Abb. 3, Mitte) an mit ihrem groBen getriebenen und geritzten Kreuz, das auf einem 
vierstufigen Sockel (einem Thron?) steht und von dessen FuB sich beiderseits Pal
mettenranken aufwarts in die unteren Kreuzviertel schwingen. 18 Oben erscheinen 
in den KreuzvierteIn die bekannten Sternrosetten, wenn auch verhaitnismaBig klein. 
Das Motiv der aus dem KreuzfuB hervorkommenden Ranken in Ebsdorf hat also 
hier jedenfalls eine Parallele. 

Aber welche Bezichung konnte zwischen der kunstvollen byzantinischen Gold
schmiedearbeit und der schlichten Steinplatte in Ebsdorf mit ihrem so primitiv 
ausgefiihrten Ornament bestehcn? 

Das byzantinische Werk ist laut Inschrift eine Stiftung des Kaisers Konstantin VII. 
Porphyrogenitus und seines Sohnes und Mitkaisers Romanos 11. sowie des machti
gen Reichskanzlers Basilius. AIs soIche ist cs rnit Sicncrheit in die Zeit zwismen 948 
und 959 zu datieren lll. Man wird nimt fehlgehen. wenn man ihm und anderen am Hofe 
z. T. unter Mitwirkung des kunstfreudigen Kaisers Konstantin selbst entstandcnen 

If W u I f f : Altd:niJlI. u. by:umtiD. KUDn 11 , $06. - R. K aut 1: s ch : Die rom. Schmudckunli t in Stcin 
vom 6. - 10. lhdt. R1!m. lb. 1. Kunutclm. 2 (1939) 601. Abb. 9;. 

It Obtr du Vt thi ltnil der lantobardismco zur byzaotinilmtn Kunsr Vi I. Kauuld! . a. a. 0 .. S. 6 • . 
"ViI. 1: . B. dcn fOnCrtD Zwidctlsmmudc dCI Ziboriuml in SaD Apollinare in Classe in Ravenn a (806-11 6): 

C. R i c c i : Roman . 8auk . in Italito , S. 66. Wcitere 8t ispitle bel C a I t an c o: L'armhcttura in halia 
dal secolo VI at mille circa (1891) und bel S c h a f f ran : Die Kunlt der Langobarden in h alien ( 19'41 ). 

If A u I'm W e r t h ; Du Sit lerXrt uZ del Kat. cn Konn antin VII. POll'hyrOltnnel05 (80nn 1166). -
A. 80 t c k I e r : Zur RnlaurltrUDI du Sraurotbek von L1mburg. Kunsrmronik 19 S1, 201 H., Abb. I - i . 

n Bocdclcr, a. a. O. Abb. 6. 
U Boedclcr, a. a. O. 213 f. 

2 ZHGu 



Die Ebsdor/er Kreuzplatre 

, 

Z 
I 

~ 
, 

Q 
, 

~ 

~ 
::J 
I!l 
L -
, 

• 
l.!) -o 
UJ 
Lw 
> 

1','", ,.,~ .. V'I ' 

~ ~ , " .• ~' • ~ ,t., '€t' ~ .'". . , . ~. ",' .... . " ' " , 
• ,<: "-7'~~ ~' 

. . ...... , 
.~, . 
, r~' 
" ', " , . 

Abb. 3 

3 1 

Werken einen offiziellen Charakter zusdueibt. der es in seinen Motiven weithin vor· 
bildIidt und maBgebIidt gemadtt hat. So findet sich im Baptisterium von San Marco 
in Venedig eine zierliroe Steinplatte. auf der das Kreuz der Staurothek mit den 
dtarakteristischen schwertgriHartigen Enden unmittelbar in Stein iibertragen er~ 
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smeint (Abb. 3, links).!O Audt die heiden oberen Rosettensterne, deT vierstufige 
Sodcel (hier zwismen zwei Tauben), die Ranken am KreuzfuB sind da, die letzteren 
nur in einer vedinderten, mchr steinrnaBigen Form: auf jeder Scite zwei sich durdl
smlingende kraftige Rankenaste. die mit wenigen groBen Pfeilblattern besetzt sind 
uod in kleinere PfeiIbHitter ausklingen. Das weist insofern schon auf die 5ehr viel 
primitiveren Ebsdorfer RankeD. als diese ebenfalls in - wenD audt einfameren -
PfeiJspitzenbHittern endigen. 

Es besteht also Grund ZUT Vermutung. daB die Ranken des Ebsdorfer Kreuzes von 
einem byzantinismen Kreuztyp angeregt word en sind, wie er sim mit gestuftem 
Sockel uod beiderseitigen Ranken auf der Rlickseite der limburger Staurothek sowie 
in der Kreuzplatte von San Marco darstellt. 
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Flir den Weg. auf dem 
das byzantinische Rankenp 

motiv nach Ebsdorf gekom
men ist. ergeben sich An
haltspunkte daduf(h. daB 
sich dem Ebsdorfer Stein 
nachstverwandte Stlicke in 
Mainz feststellen HeBen. 
Vor dem Kriege befanden 
sich in der Steinhalle des 
Mainzer Museums mehrere 
friihmittelalterliche Grab
platten bzw. Sargdeckel. 
deren genauere Herkunft 
nicht bekannt war (Abb. 
4). Einer von ihnen zeigt 
innerhalb einer Umrahp 
mung zwei Felder. ein klei
Des unteres. quadratisches • 
das durch sich kreuzende 
Schragbalken gleichsam 
vergittert ist. und ein lang
gestrecktes oberes. das in 
flachem Relief an langem 
Stiel ein dem Ebsdorfer 
sehr entsprechendes grie
chisches Kreuz mit groBen 
Kreisrosetten in den Vier
teln zeigt. Zwar sind die 
Kreisrosetten (Viersterne) 
im Relief herausgearbeitet. 
nicht eingeritzt bzw. ein ... 
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gekerbt wie in Ebsdorf. Dafiir findet sich aber auf dem Bruchstiick einer weiteren 
Platte eine mit der Ehsdorfer Fonn so genau iihereinstimmende Rosette - aum in 
den im Deeied< angeordneten Kerbaugen -, daB an einem engeren Zusammenhang 
nicht gezweifelt werden kann. 

Nur die Ranke fehIt in Mainz. Dafiir steht hier das Kreuz auf einem Stufensockel 
- die drei Leisten sind kaum anders Zll deuten - uDd auf einer anscheinend den 
Erdkreis symbolisierenden gestreckten Halbkreissmeibe. Wenn wir nun horeD, daB 
im Baptisterium von San MaTeo oehen jener Kreuzplatte mit Stufensockel uod Ran
ken eine weitere sehr groBe Platte ein Kreuz zeigt. das auf Stufensockel uod Erd
kreisscheibe steht,21 uod wenn WiT beriicksichtigen. daB an der Ebsdorfer Platte unten 
ein Studc fehlt. wo vieIleicht ein Stufensodcel zu erganzen ist. so schlieBt sich der 
Ring. In der durch die Platten reprasentierten Mainzer Steinkunst treten also Mo~ 
tive au£. die als Auswirkungen des urn die Mitte des 10. lbdts. am byzantinisdlen 
Hofe geltenden Kreuztyps angesehen werden mussen. Bne Erklarung dafur bietet 
die Geschimte. Es ist bekannt. daB durm die Heirat Cttos 11. mit der byzantinismen 
Prinzessin Theophanu 970 sien byzantiniscne Einflusse im deutschen Kunstsmaffen 
des ausgebenden 10. lbdts. besonders geltend machten. Offenbar bat die energisdle 
Kaiserin die ibe vertraute Foemenwelt nicht missen wo lien. Mit einer gesteigertenEin
fubr byzantinischer Reliquiare und Bumer. die den deutschen Kunstlern als Vorbild 
gedient baben. ist jedenfalls zu redmen. 22 

Nun stand der damalige Mainzer Erzbiscnof Willigis (975-1011) mit dem ottoni
schen Konigsbause in engster Verbmdung. Er war der erste Berater der Kaiserin. 
als sie nach Ottos 11. Tode fur ihren unmundigen Sohn die Regentschaft fuhrte. 
Gleichzeitig entfaltete WiIIigis eine glanzende Bautatigkeit. Er ist als Erbauer dei 
ottonischenMainzer Domes. des .. Willigis-Domes" bekannt. Daneben hat er zwismen 
975 und 995 das Kollegiatstift St. Stephan begrundet und dessen Kircne, die Vor
gangerin der gotischen. erhaut. Wir wissen nicht viel von dem Dombau, gar nichts 
von der alten Stephanskirche. Aber liegt es nicht sehr nahe. in Willigis den Ver
mittler jener byzantinischen Elemente in der Mainzer Kunst zu sehen, die sidt aum 
nam Ebsdorf auswirkten7 

ledenfalls hat eine Datierung der Mainzer Platten, also audt der Kreuzplatte in 
Ebsdorf. in die Zeit des Willigis. etwa um 1000, am meisten Wahrscheinlichkeit 
fur sich. 

Ob der kunstlerischen Abhangigkeit schon in dieser Zeit eine reale Beziehung der 
Ebsdorfer Pfarrkirdte zu Mainz entsprochen bat, wissen wir nicht. Den Obergang 
der Pfarrkieche in den Besitz des Mainzer Stephansstiftes setzt Diefenhach erst in 
die Zeit zwischen 1066 und 1210. 23 Der Mainzer kiinstlerische EinfluB konnte sidt 
aber audt auf anderem Wege in Ebsdorf geltend gemamt haben. 

Was nun den Zwedc der Ebsdorfer Kreuzplatte betrifft, so 1st wohl in erster Unie 
an eine Grabplatte zu denken in Fortsetzung der Tradition, die wie im Rheingebiet 
aufzeigen konnten. Oberhaupt handelt es sien ja aum kiinstlerisch nicht urn Ober
nahme eines gaDz Deuen Typs, sondern nur um Bereicherung der tradition ell en Form 

fl Ebda. Abbildung war mir nld!t :ugang!im. 
at Vg!. O. Wulff. 11 .•. O. 361. 
11 Vi!. Diefenbam. )(rrili Marburg 11. 
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durch byzantinismeMotive. Vielleicht war die Platte an derGiebelwand def heutigen 
Kinne eingemauert, von wo sic bei der Veranderung dieser Wand 1743 an den un
mitte1bar benachbarten Strebepfeiler versetzt se in konnte.24 

Die Platte setzt also eine Pfarrkirche in Ebsdorf sman urn das labr 1000 voraus. 
Wie verhaIt sich dazu die gegenwartige Kirme? Wie weit kommen wir mit ihr zu
ruck nam Abdeckung def versmiedenen irn Laufe der lahrhunderte erfoIgten Erneu
erungeD, Veranderungen, An- uod Umbauten1 

Abgcsehen von der jiingsten Wiederherstellung Dam dem eesten Weltkriege (An
bau def Sakristei. Versetzung des gotischen Chorportales ins Innere) hat eine we
sentliche Veranderung des mittelalterlichen Bestandes im Jahre 1743 stattgefunden 
(vgl. Aufsatz von Karl Rumpf). Rekonstruieren wir den Zustand vor der Erhohung 
der Mauern, der Beseitigung des Westgiebels und dem Ausbruch der Gewolbe. 
wie sie die Erneuerung von 1743 mit sich bramte. so bleibt ein verhaltnismaBig 
niedriges. kreuzgewolbtes romanismes SmHf von zwei Jomen, uberhoht von dem 
spiitgotisenen Chor (Ygl. Abb. 5). Dieser wurde vermutlien gleichzeitig mit dem 
heutigen AbsdtluB des Sudwestturmes 1489 (Datum der Marienglocke) angebaut. 
Ob der ibm vorangegangene romanisme Cbor balbrunden oder geraden AbsenluS 
hatte. wissen wir nient. Der Turm schloG vor Anlage des heutigen Glockengeschosses 
und Turmhelms mit einer Wehrplattform ab. deren Briistung. etwa urn die HiiHte 
niedriger als die heutige GlockengesenoSwand. an jeder Seite zwei regelmaBige Zin
neneinschnitte aufwies und deren Boden mit Platten hedeckt war.25 Zu der Wehr
plattform gehort - wie bei alien Wehrturmen mit Plattform - das das Innere des 
Turmes abschlieGende. hier kupplig steigende Gewolbe mit Rippen, deren sdtwere 
Form - geschiirfter Wulst auf breiter Bandunterlage - eindeutig in das erste Drittel 
des 13 . Jhdts. weist. Gleidtzeitig mit dem Turmgewolbe sind anscheinend auch das 
romanisme Sudportal des Schiffes mit den das sdtlimte Gewande umlaufenden drei 
Blattmenreihen (vgl. Siidportal des Domes von Osnabruck), sowie der Rest des ge
geniiberliegenden Nordportals mit der marakteristischen, in eine geschwungene 
Spitze auslaufenden Wellensmnittabfasung des Gewandes. Aber aum das kreuz
gewolbte Kirchenschiff - Parallelen in Michelbach b. Marburg und in der Marburger 
Kilianskirme - gehort fraglos in diese Zeit, so daB der Eindruck einer einheitIimen 
spatromanischen GesamtanIage entstehen konnte. wenn nimt am Turm eindeutige 
Spuren fur einen der WehranIage vorhergehenden Zustand zu erkennen waren. Der 
Turm ist nachtraglicb erhoht worden und anscheinend aus einem urspriinglichen 
Glockenturm zum Wehrturm umgebaut worden. Die Turmseiten schlossen - nam 
Rumpfs Beobamtung - ursprunglich rnit Giebeln ab, deren Spitzen wenig liber den 
heutigen kleinen. rundbogigen Fensteroffnungen lagen. Diese sind als AbschluB von 
smieBscbartenartigen. sidt nam auBen verengenden Schachten offenbar erst mit dem 

U ltlder beflndet .Im die Plute. die nod!. vor %wanIii Jahren verh5ltnhmJSia aut erhalten war, heute in 
einem seh r Idllemten Zusunde. GroSe Telle du 0rnamentt dnd abinprenit, von der Ranke ilt bum nod!. etwal 
IU .ehen, aum dn KreuI und die Rosetlen sind stark bnmidiat: elne Folie unsamaemlBer Reiniguni, durm 
welmc die smOtzendc Patina von Moos. Flemten UIW, endernt wurde. Frost und Nliue konnten 10 den Slein 
angrdfen und die Zersttsrunien huvorrufen, 

• Die Erhohuni der BrOstuniswinde sow-ie die Vennauerung je elnes Zinneneinlmnitu auf jeder Seire 1st 
im luSeren Mauerwerk deutlim simtbar. Zu beam ten sind die Rene von Wunrspdern an den Turmecken 
unterhalb d ... r Webrplattform. 

• 
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WehrgeschoB enlStanden (vg!. WehrgeschoB des Tunnes in Hesken), als die groBen 
darunter befindlichen Rundbogenfenster mit geradem Gewande uDd Stufung an der 
AuBenseite (Scha1l6ffnungen7) vermauert wurdeD. Das an der Ostseite befindliche 
Fenster ist namtragIich wieder geoffnet worden uoter Vermauerung des kleinen 
Fensters dariiber. 

Fur die Datierung des alteren Turrnzustandes fehlt jeglidter Anhaltspunkt. Vie1~ 
leicht hat der Turm nur kurz bestanden, als sim der Umbau zum Wehnurm als not
wendig erwies. Dann wurden sich Schiff uDd Portale auch nom durcnaus mit dem 
alteren Zustand des Turmes zusammenbringen lassen. 

Nur. wenn sich der ursprungliche Turm als wesentlich alter erweisen soUte, wiirde 
man audt auf einen alteren Zustand des Schiffes schlieBen moss en, von dem dann 
jedenfalls TeiIe der an den Turm anschlieBenden Siid- und Westwand im heutigen 
Baubestande erhalten sein miiBten. Denn von den drei Moglichkeiten des Verhalt
nisses von Turm und Schiff - Turm friiher, spater oder gleichzeitig - srneidet die 
erstere aus, da die Turmwand ohne selbstandige Quaderung an die mit eigener Qua
derung leicnt vorspringende Schiffswand anschlieBt. Der Turm muB also gleichzeitig 
mit dem Schiff entstanden oder aber ihm nachtdiglich angefugt sein. Fur das letztere 
konnte die ungewohnliche Stellung des Turmes und vor allem die scbwer zu erkla
rende vorspringende Quaderecke des Schiffes ge~tend gemacht werden, ohne daB man 
allein daraus die Gleichzeitigkeit von Turm und Schiff bestreiten konnte, flir die sehr 
wesentIiche Argumente spremen. 

IedenfaIls erscheinen die Aussichten, in dem heutigen Bestande von Kir<ne und 
T urm nom etwas von der alten Kirche zu entdecken, zu der die Kreuzplatte gehort, 
sehr gering. Klarheit konnten nur Grabungen bringeD, die hier verhaltnismaBig 
leimt durchzuflihren waren, uDd die urn so wunsmenswerter sind, als von ihnen viel
leicbt aucb AufsmluB liber den salismen Konigshof in Ebsdorf erwartet werden darf. 

A N H A N G 

Zur Baugeschichte der Ebsdorfer Kirche 
Yon Karl Rumpf 

Im Armiv der Pfarrei E b s d 0 r f befindet sich ein diinnes Heft mit dem Titel: 
"Akten liber den Bau der Kircne in Ebsdorf Anno 1743 seq .... Diesen Akten liegt ein 
Gutachten nebst Zeichnung des Maurermeisters Christian Schoen zu Marburg beL 
die uns erschopfende Auskunft liber den Zustand der Ebsdorfer Kirche am Ende des 
17. Iahrhunderts geben. Da die Zeicbnung stark vergilbt, die Striche verblaGt, auGer
dem T eile des Papiers zersdtlissen sind und fehlen, konnte sie nur als Anhalt fur 
unsere Zeichnung (Abb. 5) dienen. Das Gutachten lautet: 
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