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KLEINE BEITRXGE 

Zu mittelalterlimen Totenlatemen und Limthiiusmen in Hessen 

Hier 5011 em Hinweis auf einen alten 
Gegenstand gegeben werden, der in un
serer Gegend nur in wenigen und gro-
1Senteils unsmeinbaren Beispielen var. 
handen ist. leider ist er auch in deut. 
schen Veroffentlichungen - soweit ich 
sehe - nur selten und kaum systema
tisch berUcksichtigt wardeni dam sei z. B. 
H. Orn:s Handbuch als Ausnahme her_ 
vorgehoben 1, Im 16-bandigen BllOCK
HAVS' Konservationslexikon von 1895 

(XV, 922) ist unter dem Stichwort "To
tenleuchten" (oder Armseelenlich.ter, 
Lichtsaulen, Lichthauschen) zu erfahren, 
da8 es sim urn "sauten, PEeiter oder 
sonstige Unterbauten mit einem later
nenartigen Aufsatze zur Aufnahme eines 
Limts" handelt, .... das zu Ehren der Ver_ 
storbenen und um die bosen Geister 
fern zu halten auf einem Kirmhofe an
gezUndet ward und diesen erleumteteN

• 

Seit dem 16. Jahrhundert seien sie graB. 
tenteils zugrunde gegangen. Der Artikel 
"TodtenleudtteH im GRIMMSCHEN Warter_ 
bum (XI, 1, 1 [1935J Sp. 614) gib, nom 
weniger fUr unsem Gegenstand her; mil 
den Nebenbezeidmungen Limtsaule, 
limthausmen zeigt er, daS er auf Spat_ 
formen und versHindHchcrweise nur 
deutsme Auspragungen eingestellt ist, 
wie def Absmnitt im alten Brockhaus. 
Hier wie in andern, auch regionalen 
Warterbilchern zeigt sich, daB der Be
griff kaum nom eine lebendige Bedeu. 
tung bei uns hat. 

Kennt man franzasische Beispiele, 
manmmal groBartige Werke, wie sie et
wa in den Departements Deux-Sevres, 
Charente, Dordogne, Vienne, also im 
Westen, in der Gegend des Charente
Flusses, noch in erstaunlimer Ftille zu 
finden sind, denkt man kaum nodi an 
..LichthausrnenN

• M. VIOLLET-LE-OUC hat 
in seinem Worterbum! einen ausftihr
limen Bericht mil Zeimnungen dartiber 
gegeben. Auch der GROSSE BROCKHAUS 
(XI [1957] 577) bringt nun unter Toten_ 
leuchte (lanteme des morts) die Bestim_ 
mung: Hsteinemer Aufbau, meist aus ge_ 
bUndelten Saulen". Dabei denkt man 
unwillktirlich an die kiinstlerisdt iiber
zeugende und handwerklich gute Lateme 
bei Fen i 0 u x (Charente-Maritime), de_ 
ren Biindelpfeiler von 11 sauten mit 
Innentreppe und Pyramidenhelm aus 
dem 12. Jahrhundert stammt. Dann 
heiBt es weiter, wohl im AnschluS an 
HULAS Buch 3: "Die Totenleuchte, wohl 
im 11. Jahrhundert in Frankreich aufge. 
kommen, begegnet in Deutschland seit 
dem 13. Jahrhundert und ist oft wie 
ein Tabernakel gebildet, das a15 Laterne 
dienteM

• 

Im deutsmspramigen Gebiet hat 
Osterreim 3 wohl die meisten Totenla
temen aufzuweisen. Idt erinnere an die 
sehr smone, schon im alten Brockhaus 
erwahnte von K I 0 s t ern e u bur g 
(Nieder-Osterrekh) rnil 9 rn Hohe aus 
1381; weiter an die massivere von 

'1 H. 0 t t e : Handbuch der klrchlidlen Kunst_Ardtiio!ogle, $. Aun. beam. von E. Werni&e, I (lei?
ug 188) )87-)90. 

2 M. V I 0 11 et· le_ Due: Dictionaire raisonne de I'.rdtltecture frantai~, VI (Pari. 18n) 1:54 bit 
16t. Darin auch gute Zeidmungen dcr Totenlatemen in Celfrouin I Charente, Ciron I Indre und 
Antigny I Vienne. 

) F. H u I a: Die Totenlcudltcn und Bild.tlkke Osterreidl, (Wlcn 1948). 
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Ra d 5 t a d t (Salzburg) aus 1513, als 
sog. Schusterturm zwischen den gedrang_ 
ten Grabreihen stehend uod wie die ro. 
manismen Laternen Frankreims mit 
Aufgang im Innern ausgestattet. 

Alls dem iibrigen Deutschland habe 
idt in Erinnerung z. B. eine freistehende 
Totenlaterne nordwestlich def alten Kit_ 
me von L a u fen an der Salzam, die 
tabernakelartige Leu<n.te am Siidturm 
def Stadtkirme von Rot hen bur g 
o. T., die einfacne Steinlaterne in def 
Mauet def kleinen alten Kirme im un
terhalb gelegenen Dorfe De t wan g 4 

uod die zierliche, def Wand vorgelegte 
Totenleudtte im Kreuzgang des Domes 
zu T r i e r. JAHN weist in seinem klei
nen Worterbuch 5, wie viele vcr ihm, z. B. 
schon OUE, auf die Totenleuchte van 
1268 auf dem Friedhof des ehem. Klo
sters P for t a aIs aitestes deutsmes Bei
spiel hin. 

Und wie steht es in Hessen7 Da ist 
mir als wohl liberzeugendstes Denkmal 
der Limtpfeiler auBen an der Nikolai
kapelle der Kirme des ehem. Klosters 
Net z e (Kr. Waldedc.) bekannt, das wie 
Pforta dem Zisterzienserorden ange
horle. Die KapelIe war von 1270 bis 
1677 die Familienbegrabnisstatte der 
Grafen von Waldedc. 8. In der Nahe des 
Slidost-Pfeilers der Grabkapelle ist liber 
einer rechteckigen Basis ein schmaleres 
Saulmen aus halbem Amted< der Mauer 
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vorgelegt; lib er einer KehIe springt erne 
Platte vor, liber dem Lichtpfortmen setzt 
die mit Wimpergen verzierte Oberda
chung an, die in eine kraftige Hale mit 
Kreuzblume ausHiuft; die nach innen 
geoffnete Nische ist (jetzt7) durm ein 
Eisengitter abgeschlossen, wahrend die 
zwei mittleren Steinpfostmen des eigent_ 
lichen Limthausmens entfernt sind 7. 

Vielleicht gehort das sandsteinerne 
Werk der Zeit urn 1300 an. 

In F u 1 d a ist liber dem Portal des 
spater angefugten sudlichen Quefbaus 
def ehrwiirdigen Michaelskirme eine go. 
tisme Totenleumte unter dem Giebelan
satz vor der Mauer angebracht 8, Sie hat 
eine recht hohe Spitzdambekfonung mit 
Kreuzblume, zwischen der weit vor
springenden Konsole und der Bekro
nung slehen noch funf Steinpfeilerchen 
an den Ed<en. Das bis jetzt nimt naher 
behandelte Lichtgehause It ist zweifellos 
gotism, die merkwiifdige Datierung auf 
1139 bei H. OITE (I, 389) ist leider nicht 
naber begrundetto. Vielleicht ist die 
Anbringung im Zusarnmenhang mit der 
Einflihrung des seit dem 10. Jahrhun
dert in Cluny begangenen Allerseelen
tages in Fulda (1397) zu sehen; die 
Pflege des Totengedachtnisses wurde 
hier besonders hochgehalten, worauf 
auch ein Gemalde des seelengeleitenden 
Erzengels Michael hinweist 11. 

Zierlhher ist die Totenleuchte an def 

.. Wie der Kuster "8te, wird lie seit einigen }aluen wider benutzt, wenn ein Toter in dem der 
Kirdte ugebauten Rlum lufgebahrt ist. 

5 1. J I h n : Worterbudt der Kunst (Stullgut :1940) 560. 
6 Handbudt der historismen Stitten Deutschllnd •. IV. Bd. HelKtl hg. von G. W. 5 ant e (Stuttgut 

:1960) )1:1 f. 
7 Vg!. jetzt: BKD, Keels der L::Ier (Korbam :1960) 2.43; aber ohne Dltierung und MaBe. 0 e h i 0 .. 

Gill erwihnt die Totenleudtte nidltl Bi. %ur Spitze ilt die Leudlte etwa ).5 m hodt; die Iimle 
Weite des Lidttgch5.ulel betrigt ca. )0 X 70 cm. 

S Bei D e h i 0 .. G a 11 nimt genannt, wohl aber _ :Ffih.eer dunh :Fulda und Umgebung (:1950) 57· 
9 Bei L. Pr a 11 e : Die Mimael.kircne zu Fulda (:1958) :10 heillt el nur: .. Au, gollsmer Zeit i.t eine 

Totenleudtte angebramt, in die jeweils, wrnn eine Leidte in der Kirme aufgebahrt war, ein Lidtt 
ringdilgt wurde"'. 

10 Wahnc:heinlidt geht .ie zurildc luf die Bearbeitung der Mimael.klrme dunh H. v. De h n .. Rot .. 
f e I • era. L. Ho f f rn ann _ Mittelalterlime Bludenkmiler in Kurheuen, hg. von den Venin 
fur Gndtidtte and Landnkunde. I (CIIIRI :1866), wo e. S. 7 heiSI. die Lateme an der VomalIe 
diene zum .. Denlczeimen· an eine Sdtmkung von U39 z.ur Belrudllung der Krypta. 

n Pr a 11 e 7, 10, 14, Abb. S. 18. 
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IGrme des ehem. Dominikanerklosters 
in T r e y s a, die von Dauo-GALL 
\S. 143) auf die 2. Halfte des 14. Jahrhun
derts datiert wird, wie ubrigens smon 
von OIIE (I, 389). Sie ist auBen am 
runden Treppenturm der jetzigen Pfarr_ 
kirche angebracht, so daB sie gut auf 
den Klosterfriedhof leuchten konnte, der 
auf der Ostseite tag; woh! ihres Limtes 
wegen ist audt der benambarte Eck. 
pfeiler des Langhauses in seinem Ober
teil durchbrodten. Diese Totenleuchte 
smeint als einzige hessisme sdmn friih 
bekannt gewesen zu sein; W. Lorz 1! 

sdU'eibt 1870 u. a.: ... Ein groBer Krag. 
stein von einfach.en Formen und smonen 
Verhliltnissen bildet die Sohlbank einer 
sdunalen fensterartigen Offnung und ist 
an den Ecken oben mit kleinen Kragsteia 
nen besetzt, welch.e die Sockel sehr 
sdtmaler, an der Stirn mit zwei feinen 
Gesimsen versehener StrebepfeiIer bil. 
den. Diese... waren durch Spitzbogen 
mit Nasen verbunden und unterstUtzten 
einen groBen Baldachin, welmer mit 
sdllanken geradlinigen Wiropergen und 
kIeinen, die Streben bekronenden, sdton 
mit EselsrUcken versehenen Fialen ge
sdtmUckt ist. Die Kronung des Ganzen 
bildet ein schlanker Helm mit etwas 
konkav eingebogenem Vertikalprofil, 
kantigen Rippen an den Ecken und einer 
KreuzbIume auf der Spitze". Da nur die 
beiden seitlichen Pfeilerchen noch vor
handen sind, kann man leicht in die 
innere Wolbung des Baldachins hinein
sdtauen und audt dort die feine Mei
Belarbeit erkennen. Das Lichtgehause, 
uber das keine miindlich.en Uberliefe
rungen vorhanden sind, erhielt seine 
l.ampe VOn der Treppe aus. Der Unter_ 
teil des Turmes hatte in alter Zeit als 
Beinhaus gedient, wie sidt beim Ein-

117 

bau der Heizung 1959 feststeUen lieS 1'. 
Ob das Licht ,.allnachtlich zu Ehren der 
hier ruhenden GHiubigenN gebrannt 
hat u, oder nur jeweils in den Namten 
bis zur Beerdigung, laBt sim ohne ur
kundIiche BeIege wohl ruch.t entsch.eiden. 

Auch der Dom zu Frankfurt ~ 
M., die ehemalige Stiftskirche St. Bar
tholomaus, hat an der nordlich vom 
ersten Chorjoch gelegenen Marienka
peIle noch eine gotische T otenleuchte u. 
Sie cagt bugformig aus der Mauer her_ 
aus und konnte an ein Tabemakel er
innem. An der dreieckigen Konsole der 
Leuchte sind zwei verschiedene Wappen 
schragliegend angebrach.t, je eins an der 
Vorder- und Rilckseite. Die lichte Weite 
des von gotisch.en BOgen und Zinnen
kronen abgeschlossenen Lich.tgehauses 
betragt von der Wand zum Eckpfeiler
ch.en jeweils etwa 25 X 90 cm. Im Bal
dachinteil ist eine kaminartige Offnung 
deutlidt erkennbar, die Schwarzung 
ruhrt vom abziehenden Rauch her. Ob 
die Leuch.te mit dem Maria-Sch.laf-Altar 
in Zusammenhang steht, der 1434 von 
Ulrich von Werstatt gestiftet ist und in 
... sroSer Ausdruckskraft und zugleich 
Zartheit'" den Tod der Gottesmutter dar
stellt? Leider Unden sich beim Stifter
bild an der Seite des Altars keine Wap. 
pen, die einen Vergleich zulieBen. Und 
war sie, im Innenraum angebracht, als 
Leuchte filr einen einzelnen bestimmt 
(s. u.) oder barg sie das Licht filr die 
Gemeinschaft der Toten? Heute steht 
im eisemen Halter wieder eine dicke 
Wachskerze, aber ansch.einend nich.t zum 
Gebrauch. in Totenmessen; immerhin 
entsteht so ein echter Eindruck. 

Wet z 1 a r hat mit einer Doppel
leuchte 18 ein besonders interessantes 
Beispiel vom Ende des Mittelalters -

u H. v. 0 e h n· Rot f e 1. e r und W. Lot z : Die Budenkmiler Un Reglerungsbez.i.rk C..,d (ea,. 
tel 1870) %Sl. G. G a n g a u 8 e : Die Stadtkirdte in Tit, ..... _ Hdmat-SchoIlen 1.0 (1.9JO) 97 bi, 
100 fdtnibt S. 99 nur: RelzvoU I.t aum die den runden Titpp£ilturm ..• z.ieunde .Toten1euchte·. 

'1J Die Gebcine im. runden Turm wurden damal, auegeriumt. 
'1.4 W. Rei n e r t : Trey ... im Wandel der Zeiten _ Trey .. n~9 19i9, Oenbchri.h zur 700-Jalufeier 

der Stadt Trey.a (1949) 1.-64, hler S. So. 
'15 0 e h I 0 - Gall: So.dHdte. Hetten ('1950) 9. 
26 0 e h i 0 • Gall: N6rdllme. He.ten (1950) .1$.1. A. Se hoe n w e r k : Ge,dlidttlicbe Heimatkunde 
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man kann sidt erinnert fiihIen an ein 
aiteres gemauertes Heiligenhauschen mit 
zwei Totenleudtten bei 0 b e r win t e r 
(Kc. Ahrweiler); im Hessismen sdleint 
sie keine ParelIele zu haben. An def 
Westseite def dem Dam benachbarten 
Midtaeliskapelle, wo bis 1756 def allge. 
meine Friedhof tag, befinden sim in 
einer Rundbogennische links and rerots 
neben einer graBen Kreuzigungsgruppe 
Totenleuchten, die wie Schdinkchen in 
die Mauet eingelassen und mit Gittern 
verschlossen sind. Die Anlage ist mit 
der J ahreszahl 1509 datiert, auch das 
ist selten. Im Nekrolog und in Urkun. 
den ist nichts darUber zu finden. Das 
eine Wappen, mil 2.wei Rosen und zwei 
Lilien, weist auf den Kanonikus und 
Kustos Gearg Smoler hin, das andere 
dUrfte auf den Scholaster Friedrich van 
Babenhausen zu beziehen sein, dessen 
Broder BUrgermeister war. In der Stadt 
werden die Leuchten Lichterschrein ge. 
nannt; wahrend sie lange Zeit nicht be. 
nutzt waren, werden sie in den letzten 
Jahren am Allerseelentag wieder be. 
leuchtet. Als Beispiel frilherer Verwen. 
dung von TotenIichtern darf hier ein 
Bericht aus dem Nekrolog von 1474 an. 
geschlossen werden: Die Witwe eines 
Schoffen, "honesta matrona Gela", lieS 
sich begraben in der Nahe eines Bildes 
der Dornenkronung Christi, das sie sel. 
ber hatte malen lassen, und hatte dort 
in einer Lampe ein ewiges Urnt liber 
ihrer Ruhestatte 17. 

Im Stadtchen V 0 1 k m a r 5 e n (Kr. 
Wolfhagen) ist an dem Beinhaus am 
Westturm der Pfarrkirche eine Nische 
fur die Totenleuchte mit Gitter aus der 
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Renaissancezeit eingelassen 18; ilber dem 
Kerner liegt die Marienkapelle von 1504 .. 
im Volksmund "Schwarze Mutter Got. 
tes" genannt. AIs Totenlaterne ist die 
Nische nicht mehr bekannt, wohl aber 
brennen die Leute dort Kerzen ab, wenn 
jemand in der Familie ernstlich erkrankt 
ist. Filr die friiheren Verhaltnisse ist 
zu bedenken, daB dort der Friedhof um 
die Kirche lag, bis er um 1780 einen 
anderen Platz gefunden hat. 

GegenUber dem siidhessischen Hirsch. 
horn am Ned<:ar liegt auf einer Halb. 
insel in einem Friedhof die kleine Kirche 
von Er she i m. Dort steht zwischen 
den Grabern der sog. Elendstein, ein 
liber 4 m hoher Pfeiler mit tabemakel. 
artigem Aufbau fUr das Ucht. Diese To .. 
tenleuchte darfhier vielleicht wegen ihrer 
Bedeutung nom erwahnt werden, auch 
weil ihre Stiftung durch einen Dom· 
herm filr das Jahr 1412 ilberliefert ist. 
Sie dUrfte die einzige freistehende La
terne in unserem Umkreis sein und 
laBt sim in ihrer Ausfilhrung mH man. 
cher osterreichismen vergleichen; nod. 
heute, oder heute wieder, wird sie fUr 
die Nacht erleuchtet19• Im Gebiet des 
Odenwaldes gibt es 50nst keine Toten. 
laterne. 

Ob die spitzbogigen Nischen an den 
Choren der Walpurgiskirche in Al 5" 

f e 1 d und der Stadtkirche in Ne u .. 
k ire hen (Kr. Ziegenhain) als Lient .. 
gehause zu betraenten sind, bleibt vor
erst fraglich. Die ahnlich geformten Ni .. 
smen am Ostteil der Pfarrkirche zu 
Ne u 5 t a d t (Kt. Marburg) und an der 
Westseite der alten Marienkinne in 

von 5tadt und Krri. Wenla: (1954) gibt keine Auskunft abet die Totcnleudite; dodJ. erwihnt er 
5. 196. daB die Frommigkeitsbekundungen um 1.500 in Wetzlar einen Hohepunkt erreichten . Vg!. 
E. 0 Cl : i n 8 .. H i r, ch: Tod und Jenseit, im 5pitmittelalter (Berlin 1.917) 27. aum 41. 

17 F. L u c It h a r d : Oat Wetzlarer Necroiogium vom Jahre 1JB9 (1925) 78. 
18 0 e h 1 0 .. Gall: NClrdlidies HeS5el'l (1950) 44. 
19 W. G e i g er: Totenhrauch im Odenwald (Frankfurt 1.960) 58. E. Win k elm ann: Oat Pbrr .. 

haUl in Hindihom _ Wilhelm Diehl. Ein Gedenkbudt zum 80. Geburutag des Prllaten von H. von 
der Au (Darmstadt 1951) 5-18 erwihnt bel der SdIi1derung der BegribnisSt (5. 2.4 f .) die Ucbtsilule
nicht. 
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M a r bur g befinden 5ich jedenfalls in 
der Nahe alter Grabsteine. 

Andererseits bestehen kaum Beden
ken gegen die Mitteilung bei Dtmo
GAtt!O, neben dem Nordeingang der 
Kirche in Niederurff befinde shh 
erne Totenleuchte. Wahrend am Turm 
ein Wandtabemakel mit Wimperg und 
BlendmaBwerk wohl nachtraglich einge. 
setzt ist, 1c.6nnte die Mauernische als 
li<htgehause gedient haben, obwohl in 
dem vorkragenden SteindacheJrnen keine 
Abzugsoffnung ist. Dorn weisen die 
beiden Kragsteine mit den grob gear
beiteten Skulpturen eines Betenden und 
ernes Bismofs{ 7) auf etwas Besonderes 
hini und die Dubell&her jewei]s darun. 
ter dUrflen etwa einer Haltevorrichtung, 
vielleicht aum einem VerschluB gedient 
haben. Der Datierung um 1500 bei 
DElUo muB man ,ich wohl nicht unbe_ 
dingt anschlieBen. 

Abzulehnen ist aber DEHloS '!1 Be
stimmung einer Steinmetzarbeit am 
ehem. Zisterzienserinnenkloster St. Gb 
orgenberg in Frankenberg/Eder 
als einer "Figurenkonsole mil Bal
damin .... Gber einer Durchfahrt des In
nenhofes aus dem 14. Jahrhundert diente 
die Konsole mit der Nisme wohl eher 
der Aufnahme eines lichtes, zumaI der 
Baldachin einen schornsteinartigen 
Durmbrum aufweist (vgl. Frankfurt); 
im ubrigen muBte die Konsole eine klei_ 
ne Plastik getragen haben, zu der ein 
so hoher Baldadtin kaum gepaBt hatte. 
In welmem zeitlichen Verhaltnis steht 
das Werkmen zu dem darunterliegen
den Torbogen, dessen Scheitelsteine 
oben in der Waagerechten einander an. 
gegHmen sind 7 SolI ten wir hier das 

20 De h i 0 & Call : NOrdlhhn He.sen (1950) '117 . 
21 De h i 0 - Gall : N6rdliches Hessen (1950) 1)4. 
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Gehause vor uns haben fUr das ewige 
Limt, das die 1523 verstorbene Witwe 
Katharina von Hatzfeld zu ihres Man
nes Seelenheil auf den Klosterkirdthof 
gestiftet hat?!! Leider findet sich keine 
JahreszahI. aum kein Wappen; der fei. 
ne Lilienfries am Oberteil der Toten
leuchte ist wohl nur auf Maria als 
Patronin zu deuten. 

In einer sdtriftlichen Uberlieferung 
ist das Vorhandensein einer freistehen. 
den Laterne aus Stein in der Nahe des 
Beinhauses fUr die Stadt Frankenberg 
bezeugt. GERSTENBERC berichtet von ei
nem gewaItigen Sturm im Oktober 
1434, dabei heiSt es: ... Auch warff er 
die steynen lumtin umbe vor dem beyn_ 
husse" auf dem Kirdthofu. Vielleicht 
handelte es sidt auch hier um einen 
Pfeiler mit Lidtttabemakel dariiber 
(ahnlich wie in Ersheim). Vor dem Ker_ 
ner las man seit einer Stiftung von 1488 
sonn. und feiertags das "De profun
dis", der Ort spielte also Un religiosen 
Brauchtum des ganzen Jahrhunderts eine 
wimtige Rolle 24. 

Auch M a r bur g hatte zwei Toten
leuchten, wie aus einer Urkunde le!> von 
1320 zu ersehen ist, und zwar an der 
SUdseite der EHsabethkirche sowie auf 
dem Friedhof der nahen Mimaeliska
peI1e. Der Deutsche Orden versprach. 
in dem genannten Jahr, einen der Eme. 
cna Raustein zu zahlenden Zins nam 
deren WilIen zur Unterhaltung dieser 
Lampen zu verwenden; doch ist da 
nichts iiber deren Form zu erfahren. 
Es wird u. a. in genUgender Deutlich
keit gesagt: ,.quod nos ... duas lam
pades nocturno tempore ardentes, sci
licet unam in cymiterio fratrum nostro. 

22 A. He I d m ann : Du Klo.ter Georgenberg ... _ ZHG )) (11198) 409-450, hier S. 420, vg!. 4)6. 
Im Invtntar von 1527 (StAM) habe Im wed-er tinen Hinwtil auf die Urkunde noch auf die Leuchle 
.elber ~fund~ . Auch bel F. R 0 I e n f e Id : Ftankenberg im MittdaIter (0. J.) ilt duu nlcht. 
mitgeteilt. 

2) H. Die m a r : Die Chroniken des Wisand Ger.tt:nberg von frank~berg (Marburg 1909) 449. 
24 H. Di e m a r : 468. 
25 A. W Y •• : Urkundenbuch der Deuudtordens_Salltl Heueo. 2 (Leipz.ig 1884) 290. 
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runt extra monasterium. Teliquam in 
eymiterio saneti Michaelis juxta ossa 
mortuorum . " teneamus". Wicbtig ist 
dabei die enge Beziehung zum Toten
kult sowie das allnachtlime Brennen 
der tampen, von denen sim bis jetzt 
anscheinend nom keine Spur gefunden 
hat. 

Fur F r i t z 1 a r wird in einer Urkun_ 
de liber die Miinstermiihle aus dem 
Jahre 1471 eine auf dem Peterkirchhof 
s tehende Leuchte bezeugt!8; zu der 
Zeit wurde sie von Meister Wilhelm 
von Colcke versehen. Die Vermutung, 
daB die sechseckige Saule mit Basis und 
jnteressantem Kapitell (Gesamthohe 
etwa 115 cm), auf der heute der Schmer. 
zensmann im Domkreuzgang steht, ihr 
Unterteil gewesen sein konnte, wird bei 
einem Blick in das zustandige Verzeich_ 
nis der Bau_ und Kunstdenkmaler zur 
GewiBheit!1. Danadt stand schon 1909 
das Steinbild von .. Christus im Elend" 
auf diesem .. nimt dazu passenden Posta_ 
ment", allerdings nom im Grashof; die 
Saule wird als FuB einer von dem Dekan 
Nikolaus von der Krae d. J. gestifteten 
TotenIeumte bezeicnnet. In der Stif
tungsurkunde von 1428 heiBt es u. a., 
daB der Inhaber des Martinsaltares die 
Pflicht habe, die neu erridttete Laterne 
auf dem Friedhof (an der Nordseite 
des Domes) :lU betreuen, die Lampe mit 
01 zu versorgen und Namt fUr Nadtt 
in Titigkeit zu erhaIten, und %War von 
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Sonnenuntergang bis nam Sonnenauf
gang !8. Nach.dem 1730 die Begdibnisse 
auf dem alten Friedhof aufgehort hat. 
ten, dUrfte die Saule - gleich. als Posta_ 
ment? - in den Grashof gerettet wor
den sein. 

BrClCtLL erwahnt 1901 Reste einer To
tenleuchte in Gelnhausen!9. Bis 
1877 befand sich. auf dem Tabernakel 
der Marienkirrne das Gehause einer 
solch.en Leuchte; als nirnt zugehorig 
wurde es dann entfernt und in der Pro_ 
zess ionskapelle aufbewahrt. Die Formen 
des Lichtgehauses lieBen das 15. Jhdt. 
als Entstehungszeit vermuten; urkund. 
liche Narnrkhten liber die Stiftung der 
Totenlaterne fehIen wohl auch heute 
noch. WahrscheinJich stammte das smo. 
ne Stu&. von der 1822 abgebromenen 
MidtaelskapelIe, die im ErdgeschoB das 
Beinhaus enthielt. Ob ein sedtsseitiges 
Fragment in det ausgebesserten Stadt
mauer, an der Westgrenze des Ordens. 
hofes, von einer - oder gar derselben -
TotenIeuchte herrUhrte?IO 

Ober das Lirnt im Totenbrauch ist 
viel geschrieben worden, von theolo
gischer wie von archaologischer, von 
ethnologischer und von volkskundlicher 
Seite 11. Oa im Zusammenhang mit un. 
setn Totenlatemen zu wenig genaue Be. 
richte liber das damit verbundene 
Brauchtum und die Gedanken vorliegen, 
die von aus15sender Kraft waren, da 

26 K. E. 0 e ID and I: Qurllen zur Reml.get<hidtlr der Sladt Friular Im Miuelalter (Marburg 1.9)9) 
Nr. 546. 0 eh i 0 rrwihnt den Sdtmenensmann und die Siule nlcht. 

27 C. A. v. 0 r a eh: Krtl. Fritzlar. Text (Marburg 1.9(9) 581. (- BKI> im Reglerung.bezirk CaHeI 
11) . Bild: Taftl 86. 

28 v. 0 r a ch 59, A . 1.; im Text heiR! H u . a.: •... et ip'Am: lAmpad'tm .in&ulls noel/b", in II,Jore 
" .plnldorlt sine in'ermlss/one IIbsqn ,,/10 detutu tnlete •. . -

29 t . B i eke 11 : Krei. Gelnh.u.en. Text (Mllburg 1.901.) 51, 8) (- BKI> i.m Reglrrung.bezirk ea .. 
RI 1). Bei 0 e h I 0 keln Hinwei •. 

J(Jt. Biekell: 96. 
)1. Hler nur einige Hinweite : H. F re u den t h a I : Du Feuer tm deutt<hen Glauben und Btaum 

(Berlin u. tltipzig 1.9)1) ; H. Rei n ha r d t : Von Minarttten, Slulenheiligm und Totenleuchtm _ 
5mweiz. Anhiv f . Volk.kunde )9 (Batel 1.94t1~) 40 6) ; Tod und Begrlbni • . Beridtte. He .. i.me 
Al:otellung Im In.litut fUr Vollukunde der Unlveniti t Frankfurt 1.956) ; L. Se h mid t: Lebendlge. 
tldu im Volk.braum und Volktglauben MitteleuIOpat _ Studium Generale 1.) (1960) 606 618; zum 
folgenden vSi. S. 609, 621, f . - Art. "t1dtt" _ GroCer Herder V (Frtiburg 19504) Sp . 1.177-U90 
0.. 11 Abb. 
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aum nkht deutlkh genug zu sehen ist, 
wie weit und ob diese Totenlichter 
kirchlicherseits angeregt wurden oder 
ob sie vorwiegend in den Kreis des 
volksfrommen Brauchtums gehorten, sol. 
len hier nur einige knappe Bemerkungen 
folgen. Das Licht als Trostspender und 
als Sinnbild des Lebens selber hat, wie 
vorher, auch im Christentum seine wich. 
Uge RolIe weitergespielt ; auch dem heu. 
tigen Menscnen noch vermag das Licht 
bei feierlichen und bei traurigen An. 
lassen vie! zu sagen. Vor 80 Jahren be .. 
richtete KOtBE aus unserer Gegend, daB 
iiberall nachts bei den Leichen ein Licht 
brannte, das man aber nicht ausblies, 
sondern verloschen lieB, urn dem Toten 
das Lebenslicht nicht auszublasen; dabei 
wurden auch schon die "sog. Toten
Ieuchten.... erwahnt, die "ehedem"" auf 
den Totenhofen angeziindet wurden St. 

Bei vielen Volkern und in verschiedenen 
Zeiten gaIt, was K. RANKE 3S in dem 
Satze formutiert hat, daB das Toten. 
Hmt "in Wirklichkeit ein Lebenslicht, 
die in Form eines Lichtes manifestierte 
lebenskraft'" ist. Die Kirche hat nach 
anHinglicher Ablehnung in der Friih .. 
zeit den Lichterbrauch auch bei den 
Grabsitten iibernommen. Nach bibli. 
schem Vorbild hat das Licht als Gleich. 
nis Christi, der sim selbst das Licht der 
Welt genannt hat (Joh. 8, 12), in ihrem 
Denken wie in ihrer Spracne durchaus 
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eine RoUe gespielt. So heiBt es etwa in 
einem friihmitlelalterHchen Hymnus von 
Jesus: " ... Aeterna lux credentium, I 
CIlriste, redemptor omnium ... ":I4. Und 
Christus muB doch gemeint sein, wenn 
mil der Segensformel dem Toten ge
wiinscht wird, daB er im Frieden ruhe 
und das ewige Licht ihm leuchte. Da
ran wird man denken, wenn man den 
religiosen Bezug des Lichtes in den 
Lampen auf den christlichen Friedhofen 
erkennen will. Damit wird nicht ausge. 
schlossen, daB manchem auch andere, 
allgemein menschliche Gedanken hierbei 
lieb oder sogar wichtiger waren. 

Uber den Ursprung der steinernen To .. 
tenlaternen und damit auch der Licht
konsolen und .nischen soUte man wohl 
franzosisdte Literatur befragen. RENE 
CROZET, Poitiers, hat 1943 die Probleme 
erneut behandelt 3.5. Er weist, wie an. 
dere schon vor ihm, auf .xuBerungen 
des Abtes Petrus Venerabilis von Cluny 
(1122-56) hin, daB auf der MUte des 
Friedhofes eine Steinlaterne stehe, die 
aus Ehrfurcht vor den Toten jede Namt 
brenne 311. Weiter erwahnt er einen 
Text von 1187, nach dem soIche Lampen 
die Mensmen an die Unsterblichkeit dcr 
Seele erinnern. Wichtig ist andrerseits 
seine Nachricht, daB bis jetzt kein Text 
gefunden ist, in dem eine Messe an ei_ 
ner so lchen Totenlaterne erwahnt wur_ 
dCi das muB man erwagen, wenn man 

)Z w. Ko I be: Hessisdte Volkl·Sitlen und Gcbriudte im Llmte der heidnlsdlen Voneil ! (Mar-
burg 1888) 77, vgL 78. Nadt W. Le n I z brannle vor einem halben Jahrhundert Im Lumdatal bei. 
der Lehhe namls melst nom dn Tolenlimt, frUher "brigens lum am Tage: wie alte Leutc luBerten, 
IOUtc der Tote dadurdJ. sehen kOnnen. Hess. Bliller f . Vk. 6 (1907) 101. 

3) K. Ran k e: Indogermlnische TOlenverehrung. Bd. 1 (- HC, Bd. 140: Helsinki 1951) ZS4, lum 
.148-lS0. Wo I f r a m v 0 n E s c hen b a c h sagl in aeiner Willehalm_Dichlung (416, 14 f.): 
" ... bi liehler sunnen da verlum I manegem Sanuln .in licht." 

)4 X. La n go. ch: Hymnen und VIgantenlieder. Lateinlsmc Lyrik des Mittelalters mit deutschen 
Versen (Darmstadt 1954) l8. Vg!. 110. 8, II von AureUu. Ambrosius (t )97): " ... Tu [ - lesu] 
lux re/II.Ige sensibus, I Mentfsque .omnum discu/e"; •... 5plendor pa/ernae 810rlae I De luee lu_ 
cem pTo/trens". Vg!. Joh. 1, 4. 9: ), 19: ll, )5. -46, IUch Joh. ll, )6. 

)5 R. C r 0 z et: Ln Lantemes dtt Mort. _ Bulletins de la Societe des Antiquitaire. de l 'Oue,t, 
tome 1) - 19-4Z-45 (PollieR 1947) 115-144; Xarte S. 144; hier S. 118 f., 12.2. 

)6 .Obtinet mtdium. cfmtlnfi locum flructuTa quaedam lapidta, habtn. in summitate Sil.O qll.lZnlilatem 
unfus lampadis capacem, quae ob rn1erentiaffl /idelium ibi quit5centium toti. 710ctibul /ulgure 511.0 
loclI.m ilium saCTatum Hlustrat. 511."1 et grlldus, peT quol ilIuc asctnditur ••.• Bei l. R u 11 n d : 
Die Gumld"Lte der kirmlichen Leldtenfeier (Regensbufg 1901) werden Totenlatemen nimt erwlhnt. 

• 
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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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