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nach der Einordnung in bestimmte 
Schidtten der Frommigkeitstibung fragt. 
Und LEo FAYOLLE faBt thesenartig zu
sammen:l7: Totenlaternen sind die Kro_ 
nung mittelalterlidter Totenehrung; ihre 
Bestimmung ist unbestreitbar durch Pe
trus Venerabilis bezeugt; 5ehr wahr
scneinlich ist die Ausbreitung dieses 
Brauches van Cluny aus 5eit dem 11. 
Jahrhundert erfolgt. Dom macht eRe>
ZET hier wohl mil Remt Bedenken gel_ 
tend. 

Die Bcachtung und genauere Betrach. 

Kleine Beitriige 

tung auch nur der wenigen einheimi
smen Totenleuc:hten fuhtt in wimUge 
Zusammenhlinge Uber mamne Grenzen 
hinweg, selbst wenn mre kiinstlerische 
Bedeutung sim nicht mil def def meisten 
franzosismen Laternen messen kann. 
Die Erforschung def Vermittlungs_ und 
Obernahmevorgange erfordert freilich 
die Zusammenarbeit von Kunst-, Gei
stes- und Frommigkeitsgeschichte; auch 
Landes_ und Volkskundler konnen Bei. 
trage liefern und 
ten 38. 

Aufschliisse erwar_ 
Alfred Hock 

Die beiden Gieflener Smeibenkreuze 
• 

Ein Beitrag zur frage friiher Grabsteinformen 

Der Trachtengrabstein, die fUr den 
Raum um Marburg charakteristische 
kleinbUrgerlich.bauerliche Grabsteinform, 
ist durch KARL RUMPFS 1 Arbeiten ein. 
gehend dargestellt worden. Zwar be
schreibt er aum zwei Kreuzsteine aus 
Rauisch.Holzhausen und aus Stausebach 
(bcide Kreis Marburg), dom auf die Ent. 
wieldung des Trachtengrabsteins aus dem 
Kreuzstein wurde erst kiirzlich hinge
wiesen!. Eine erneute Durchskht des 
Materials und die Auffindung weiterer 
Stiicke erharten die in dem genannten 
Beitrag dargelegte Auffassung. Deshalb 
erscheint eine nochmalige Behandlung 
dieser Frage in erweitertem Rahmen 
notwendig. 

Die Funktion der dem Mittelalter ent_ 

stammenden Kreuzsteine, Stein., Schei
ben. und Radkreuze ist trotz einer gro
Ben Zahl vorzilglicber Veroffentlimun. 
gen aum heute nom weitgehend un
sicher. Eine wesentliche Ausnahme im 
Raum urn Marburg stellt die Ebsdorfer 
Platte dar, die man heute - dank Wn_ 
NER MEYER.BARKHAUSEN 3 - als Grabstein 
ansprechen darf. Dem Kreuzstein in der 
Art der Ebsdorfer Platte - einer aus dem 
mediterranen Raum stammenden Form
steht in Mittel- und Nordeuropa das 
Scheiben. und Radkreuz gegentiber, wo. 
bei es in vie1en HiUen schwierig ist, die 
beiden letztgenannten Formen gegenein
ander streng abzugrenzen. GOl1fRIED 
GANSSAUGE" setzt sich am Beispiel der 
Caldener Steine im wesentlichen mit 

37 L. F. Y 0 11 e : Origine et Dntination des Lantemet det Mort. _ Bulletin •... (A. )5) '45-155, 
hier S. 1S5. 

)8 Gem danke Id!. einigen Damen und Herren fUr freundlichst erteilte Au.kunft. HinweiR auf fehlende 
Totenleumten im heuischen Gebiete wiirden mich fUllen. 

'1 x. Rum p f: Bluerliche Grabmalkunst in Qberhessen, J. Trachtengrab.teine -+ He.senland 47 (19)6) 
1)8-14); 11. Totenkrone - Tugendkrone -+ Hessenland 48 (19)7) 165-173; tU. Die Sinnbildet -+ Het_ 
tenland 48 (19)7) 16&-178; X. Rum p f : Deutsme Volbkunst - HURn (Marburg 1951) 98 . 

.2. F. X. A:r;:r; 0 I a : Biuerliche Grabsteine in Oberhessen _ Heimlt im BUd, Bell. z. GieBener Anzei
get vom '5. 1. 196'1. 

3 W. Me y er .. B. r k h a u 11 en: Die Ebldorfer Kreuzplatte, Rest elner PilITkirdte urn dill Jahr 
'1000 _ ZHG 6) ('19.51) 27-)6. W. Me y er_ Bar k h a u. en: Die Schmuckplatte an del Ebsdorfer 
Kirche _ ,.}fusl,me Kunst in Geschichte und Gegenwart"' (MarbuIg 1950) 9 H. 

4 G. G a n a a U g e : SteinkiSIe und MaIstein in Calden -+ Hesal,me Helmat NF 6 (1956/57) H. ), 18-.2.0. 
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deren Form und ihrem Ursprung ausein. 
der. Zur Frage ihrer Funktion ist ihm 
eine gesimerte Aussage verwehrt. Da· 
rum gewinnen die beiden GieBener 
Smeihenkreuze vom alten Friedhof urn 
so mehr an Bedeutung. HEINRICH WAta 

BE 5 nahm hereils den Stein auf Abb. 1 
und 2 in sein Kunstdenkmaler-Verzeich. 
nis auf, ohne ihn naher zu behandeln. 

Beide Steine teagen eine Insduift, dom 
wird man der des steines auf Ahb. 3 
und 4 mil Zuriid<:haltung begegnen mUs. 
sen. sie smeint jiinger als der Stein, ZU. 

mal er auf seiner RUckseite merkwiirdig 
abgearbeitet ist. Anders dagegen der 
Stein auf Abb. 1 und 2. Stein und In. 
sduift diirfen als gleimzeitig angesehen 
werden. Die Insmrift der Vorderseite 
lautet von remts unten nam links ohen 
gelesen: " ... invokauit starb Jost Bek
ker." Mit Invokavit ist sicherlich der 
Sonntag "InvokavitH

, der erste Passions. 
sonntag, gemeint. leider HiBt sich die 
Insmrift rechts oben nimt mehr entzif. 
fern. Die Jahreszahl 1551 wird von den 
Worten "dem Got gnade" umsmlossen. 
Ober der Jahreszahl sicht man ein klei. 
nes Kreuz. Unter den von AOOLf Hon: .. 
MANN 11 wiedergegebenen steinen aus Nie
dersachsen findet man ebenfalIs einige 
smeihenkreuze mit jeweils einem klei. 
nen Kreuz, jedodt im Mittelpunkt der 
Sdteihe, also dort, wo die Radnabe sitzt. 
stets handelt es sich um insdujftlose 
steine. Bei dem GieBener Stein ist die .. 
ses Kreuz wohl deshalb nam oben ver .. 
s<hoben, weil der entsprechende Platz 
in der Mitte durch die Jahreszahl einge.. 
nommen wird. Die Brezel auf der Riick. 
seite HiBt auf einen Backer schlieBen. 
Auf Grund der Jahreszahl und der In· 
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sduift darf man diesen Stein als Grab. 
stein ansprechen. Er steUt damit unler 
den scheibenkreuzen Nordhessens die 
groBe Ausnahme dar, da seine Funktion 
bekannt und gesichert ist. 

Das haufige Auftreten mittela1tera 
limer Rad. und scheibenkreuze in Nord. 
hessen aber aum in anderen Teilen 
Deutschlands - ' z. B. in Niedersamsen 
- beweist, daB die heiden Gie&ener 
Sdteihenkreuze nicht als Einzelerschei .. 
nung sondern als letzte Auslaufer einer 
sich liber Jahrhunderte hinziehende Ent .. 
wicklung zu betrachten sind. Es folgt 
daraus, daB in mittelalterlicher Zeit im 
Raum GieBen.Marburg zwei grundver .. 
sdtiedene Grahsteinformen nebeneinan
der bestanden: Der Kreuzstein in der 
Art der Ebsdorfer Platte und das Schel_ 
benkreuz, wie in GieBen. 

Beide Formen fanden in den stadten 
um die MUte des 16. Jahrhunderts wohl 
als unmittelhare Folge def Reformation 
ihren AbschluB. Das Wissen um die dem 
scheibenkreuz innewohnende symbo
lische Bedeutung war sicherlich smon 
langst verloren gegangen. Aber aum 
das reine Kreuz des Kreuzsteins smien 
dem evangelismen Glauhigen nicht 
mehr zu geniigen. Ihm entspram viel 
mehr eine Darstellung des Gekreuzig .. 
ten, der durm sein Leiden und sterben 
den Tod Uberwand. Diesem Verlangen 
kam der Kreuzstein am nachsten, denn 
bei dieser Grabsteinform ist das Kreuz 
schon vorgebildet, man muBte es nur 
noch mit dem Leibe des Gekreuzigten 
versehen. Damit aber bahnte skh die 
Entwicklung vom Kreuzstein zum Trach. 
tengrabstein an. 

Friedrich Kart Azzola 

, H. Wa I be: Die Kunstdmkmilet In Heum. Bind GleBen J, 144-1.47. 
45 A. Ho f f m Inn: Ole mlttelllterlichen Steinkreuze, Knuz. und Deruuteine in Nit'dertad\t~ll -

QueUen und DanteUungen zur Getdtlchte Nledefllch,en" Band .p (Hllde,heim 19}6). 
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A b h. 1 : 5 c h e i ben k re U Z I 58,5 cm hoch , 41 ,5 cm breit, 41,S cm Scheibendurchmesse r i Brei te des Kreuzschaftes 23 cm, 
Dicke 8 cm. Inschrift " ... Invokavit starb Jost Beeker; dem Got gnade; 1551." - R i.i c k se i t e : Eine Breze l, 22,5 cm breit 
und 17 cm hoch. 
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Ab h. 2: 5 c h e i ben k r e u z, 58 cm hoch, 45 cm breit, 36 cm Scheibendurchmesser, Breile des Kreuzschaftes 13,5 cm, 
Dicke 7,5 cm. Insch rift "I 0 RIN", dariiber Ring mil 8,8 bzw. 5,9 cm Durchmesser. - R ii c k s e i t e: Insmrift " lOST DAVIT 
RINN". Schrifthohe 5 cm. 
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