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Als man in den Jahren 1965/67 die Kirch.e von Er m 5 c h w e r cl einer 
grundlegenden Neugestaltung unterzog, muBte das Mauerwerk des Sch.iffs 
zuniimst urn 2 m gekiirzt werden. Bei diesen Abbruch.arbeiten trat ein bear
beiteter Stein zutage, der dank des aufsichtfiihrenden Poliers Karl M age r -
k u r t h aus Ermsmwerd vor seinem erneuten Untergang bewahrt wurde und 
heute im renovierten mittelalterlichen Teil der Kirche einen wiircligen Platz 
fand 2, Dieser rechteckige Stein (Bild 1) zeigt ein die Flame beherrschendes, in 
kraftigem Relief hervortretendes und nahezu gleicharmiges Kreuz, das Kenn
zeirnen eines "Kreuzsteins". Da die Kirche in Ermschwerd einst von einem 
Friedhof umgeben war, geht man nicht fehl, den Kreuzstein nicht als Flurdenk
mal, sondern als Grab-Kreuzstein anzusprechen. Zugleich lassen die fehlende 
Insmrift und die Ausfiihrung des Kreuzes in Flachrelief 3 den SmuB zu, daB 
dieser Grab-Kreuzstein spatmittelalterlichen Urspungs sein muE, wohei er 
wohl kaum einern Meister der benambarten Stadt Witzenhausen, sondern 
mehr einem bauerlichen, am Ort tatigen Handwerker zuzuschreiben ware. 

Denkmalkundlidte Zuordnung 

AIs einziger der weit iiber 100 hessischen Flur- unci Grab-Kreuzsteine 4 zeigt 
das Denkmal auf Bild 1 zwei eingerillte, dem Querbalken aufsitzende Kreuze. 

1. Zugleidt 34. Beitrag zur Frage friiher Grabsteinformen in Hessen. 33. Beitrag: 
.,Ein unbekanntes Grab-5teinkreuz vom Friedhof 5t. Michael in Marburg", Hes
sische Heimat NF 22 (1.972), Nr. 2, 59-60. 

2 Die Kenntnis des Denkmals verdanke ich Ferdinand 5 t e in, Bad 5alzschlirf, 
aIle Angaben zum Fundbericht Pfarrer Lot z, Ermschwerd. 

3 Der gegHittete untere Teil des Denkmals stak aIs FuB einst im Boden und blieb 
unsichtbar. 

4 Die systematische Inventarisation der Flur-Kreuzsteine Hessens begann Dr. 
WilheIm Ni erne y e r t, Kassel, sie wird von Heinridt Ri e bel i n g 
(623 Frankfurt 802, Im 5edtholder 52) fortgesetzt und dient als Grundlage einer 
in Vorbereitung befindlichen Monographie "5teinkreuze in Hessen". - Ober 
Grab-Kreuzsteine in Hessen ersdtienen bisher :10 Publikationen; siehe hierzu bei 
Friedridt Kar! A z z 0 I a: ",Neues zur Datierung der beiden Grab-Kreuzsteine 
von St. Cruds bei Unterhaun im Kreis Hersfeld" (ZHG 81. (1.970), 231.-238), dort 
weitere Literaturangaben. Diese Publikationen dienen als Grundlage einer 
kiinftigen Monographie ",Grab-Kreuzsteine des Mittelalters und der Neuzeit in 
Hessen" . 
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Aufgrund seiner schlichten, bauerlichen Arbeit erscheint eine inhaltlich-ikono
graphische Differenzierung der in so verschiedenen T echniken ausgefiihrten 
Kreuze lediglich durch eine denkmalkundliche Analyse moglich. 50 gibt es 
unter den wenigen Denkmruern mit drei Kreuzen Steine, bei denen dem Quer
balken des beherrschend dargestellten Kreuzes - dem Christuskreuz - zwei 
kleinere Kreuze aufgesetzt, bei anderen hingegen untergeordnet sind. Dariiber 
hinaus kommt es auch zur Kombination dieser beiden Typen. 

1 Das Christuskreuz mit zwei Kreuzen ii b e r dem Querbalken 
Der auf Bild 2 wiedergegebene Kreuzstein an cler Metzgermarter bei 

B i s c h b erg 5 ist zwar ein Flurdenkmal, doch dem Grab-Kreuzstein von 
Ermschwerd (Bild 1) nahe verwandt. Als einziger, bemerkenswerter Unter
schied sind die beiden aufsitzenden Kreuze dem grogen, lateinischen Kreuz 
angepagt und ebenfal1s in Flachrelief ausgeHihrt. Falls sich hinter der verschie
denartigen tedmischen Behandlung cler Kreuze auf dem Ermschwerder Stein 
(Bild 1) zugleich eine Wesensverschiedenheit der Zeichen verbergen soBte, so 
ware sie bei dem Bischberger Denkmal verloren und deshalb dieser Stein als 
entwiddungsgeschichtlich jiinger aufzufassen. Dem Bischberger Denkmal steht 
seinerseits der Kreuzstein bei S c has 5 low i t z in Bohmen 6 (Bild 3) nahe. 

Im Gegensatz zu den beiden Kreuzsteinen bei Bischberg (Bild 2) und 
Schasslowitz (Bild 3) zeigt der Kreuzstein, der zur Denkmalergruppe bei 
B ii h r e n 7 (Bild 4) gehort, drei e i n g e rill t e Kreuze. Da alle Kreuzbal
ken auf schlichte Weise eben lediglich dunh e i n e Rille gekennzeichnet sind, 
den Balken also flachige Konturen fehlen, erinnert dieses Denkmal an den 
hochmittelalterlichen Grab-Kreuzstein van Un t e r h a u n 8, so dag jener 
wohl entwicklungsgeschichtlich alter als der Grab-Kreuzstein von Ermschwerd 
ist. 

In Fortfiihrung dieses Typs zeichnen die tiefen Rillen auf def Kreuzplatte 
von Bel s d 0 r f (Bild 5) fiachige Konturen eines Bogensockelkreuzes, wah
rend die lediglidt durch einfache Rillung wiedergegebenen aufgesetzten Kreuze 

5 Die Kenntnis dieses Steins verdanke ich Alfred 5 eel, Bamberg. Der Kreuz
stein wird in seiner Arbeit "Flurdenkmale im Landkreis Bamberg-West" ent
halten sein, die seiner kiirzlich erschienenen Arbeit "F1urdenkmale lm Landkrels 
Bamberg-Ost", MitteilungsbHitter der Deutschen Steinkreuzforschung 28 (1.972), 
Hefl 2 als Teil2 falgen wird. 

6 Franz B I 0 chI: "Van aIten Steinkreuzen und Kreuzsteinen", Pilsen 1935, ins
besondere Bild 6 auf S. 9. Leider konnte ich bisher die tschechische Fassung des 
Ortsnamens nicht ermitteln. 

7 AdoIf Ha f f m ann: "Die mittelalterlidten Steinkreuze, Kreuz- und Denk
steine in Niedersachsen", Quelten und Darsteltungen zur Geschidtte Nieder
sachsens, Hildesheim und Leipzig 1.935, insbesondere S. 31.-32 und DenkmaI 
Nr. 99 auf Tafel XIV; F. B. J ii n e m ann: "Biihren vor dem Walde", Hann. 
Miinden 1.967. mit einer Abbildung der Denkmalergruppe auf S. 9. 

8 Friedridt Karl A z z a 1 a: "Neues zur Datierung der beiden Grab-Kreuzsteine 
von St. Crucis bei Unterhaun lm Kreis Hersfeld", -+ ZHG 81. (:1970), 231.-238, 
insbesondere BUd 1.. 
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im iiberkommenen Zustand verharren 9. Leider HiBt die fortgeschrittene Ver
witterung diese beiden Kreuze auf Bild 5 kaum noch erkennen. Ebenfalls ein
gerillt sind alle Darstellungen auf der Kreuzplatte der Wipertikrypta in 
Que d I i n bur g 10 (Bilder 6 und 7), doch finden sich slall der aufsilzenden 
Kreuze zwei Milhlespiele. Hingegen tragt das in starkem Relief ausgefiihrte 
Christuskreuz der 5 c h (; II k rip pen e r P I a I I e 11 (Bild 8) auf dem 
Querbalken Scheibenkreuze in smwamem Relief. Audt die Kreuzplatte von 
Ton n d 0 r f 12 (BiId 9), die heute im Thiiringer Museum zu Eisenadt aufbe
wahrt wird, zeigt ein spatromanisches Bogensockelkreuz mit zwei aufgesetzten 
Scheibenkreuzen in Flamrelief. 

Da eine isolierte Betrachtung der Denkmaler mit aufgesetzten Kreuzen keine 
zweifelsfreie Interpretation des Grab-Kreuzsteins von Ermsmwerd zuIaBt, er
scheint zunachst eine Auseinandersetzung mit Steinen erforderlich, die 

2 das Christuskreuz mit zwei Kreuzen u n t e r dem Querbalken 
zeigen. Von der ruer zu besprechenden Komposition gibt es zwei Varianten, 
deren Ikonographie jedom - wie gezeigt wird - iibereinstimrnt. 

2 .1 Als Beispiel fiir Denkmaler mit mehr ne ben g e 0 r d net e n Kreuz
zen mag hier das Tympanon der Kirche zu T rei 5 b a c h (Bild 11) dienen. 
Wie sich aus dem Gottinger Sakramentar 13 (Bild 10) als einem der zahlreichen 
magtichen Vorbilder ableiten HiBt, geharen die zwei nebengeordneten Kreuze 
den Schachern zu. 

2.2 Denkmaler mit zwei dem Querbalken des Christuskreuzes d ire k t 
u n t erg e 0 r d net e n Kreuzen - wie auf den Kreuzplatten bei der Micha
elskirche in F u I d a (Bild 13) und in der Weslfronl der Kirche in Wee h
t e r s win k e 1 (Bilder 14 und 15) - scheinen mehr auf irischen EinfluB zu
riickzugehen. Da auf der Miniatur aus der Wilrzburger Universitatsbiblio
thek 14 nach Bild 12 die beiden dem Querbalken anhangenden Kreuze die 

9 Diesem Denkmal wandte sich auch Walther 5 c h u I z in seine r Arbeit "Der 
Reiterstein von Zscherben, Saalkreis, und weitere dorfliche Steinmetzarbeiten 
des hohen Mittelalters im nordlichen Elb-Saale-Gebiet" zu ~ Jahresschrift fur 
mitteldeutsche Vorgeschichte 50 (1966), 307-320, insbesondere S. 318 und Bild b 
auf Tafel 35. 

10 Waiter 5 c h u I z, 317. 
1.1. Theo But t n er: "Steinfund in Ernstkirchen - bei den Renovierungsarbeiten 

in der Pfarrkirche freigelegt", ~ Unser Kahlgrund, Heimatjahrbuch fur den 
Landkreis Alzenau 1959, 161-162. 

1.2 Diese Kreuzplatte wird von Klaus We s s e I in seiner Arbeit "Ein Grabstein des 
achten Jahrhunderts in Eisenach" (Erlangen 1955) kurz erwahnt und abgebildet. 

13 Siehe auch bei Sigrid E s c he: " Adam und Eva - Sundenfall und ErlOsung", 
Dusseldorf 1957, Bild 26. 

14 Diese Miniatur ist abgebildet bei Reiner Ha u s she r r: "Das Imervardkreuz 
und der Volto-Santo-Typ" ~ Zeitschrift fur Kunstwissenschaft 16 (1962), 
12(}-170 auf S. 158 sowie bei Liselotte We h r h a h n - 5 tau ch: "Aquila
Resurrectio" ~ Zeitschrift des Deutschen Vereins fur Kunstwissenschaft 21 
(1967), 105-1.27 auf S. 106. 
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Schamer tragen~ zeigen die beiden Kreuzplatten in Fulda und Wechterswinkel 
ebenfalls die Golgathaszene, was ihre ikonographische Identitat mit der unter 
2.1. besprochenen Kornposition besHitigt. 

Auf die weite Verhreitung soIchee Kreuzsteine weisen Denkmaler in Wa
les 15, Irland 16, aber auch in Armenien 17 hin. 

Ikonographisdte Interpretation der aufsitzenden Kreuze 

Da sowohl neben- als auch. untergeordnete Kreuze den Schamern zugeho
ren, vermag lediglich das Denkmal von 5 a I z (Bild 17) eine ikonographische 
Interpretation des Grab-Kreuzsteins van Ermschwerd (Bild 1.) Zll erschlieBen. 
Dem erhohten Kreuz Christi sind links und rechts die Schacherkreuze unter
geordnet, so daB die beiden kleinen Kreuze oben links und rechts somit in 
einem anderen Zusammenhang gesehen werden mlissen. Stellt man namlich 
den Stein von Salz (Bild 17) neben d.s Gettinger Sakramentar (Bild 10), so 
wird faBbar, daB die beiden k 1 e i n e n Kreuze auf die bedeutende mittel
alterliche Tradition der Darstellung von Sonne und Mond zuriickgehen. Diese 
Tradition lauft bei dem spatrnittelalterlichen Ermschwerder Grab-Kreuzstein 
offensichtlich aus, da die beiden Gestirne - vom dorflichen Steinmetzen nicht 
mehr verstanden - dem beherrschenden Kreuz angeglichen und ebenfalIs als 
Kreuze ausgeftihrt sind. Lediglich durch ihre unterschiedliche Technik - Flam
relief bzw. Rillung - wird dieser ProzeB der Angleichung noch faBbar, ein 
ProzeB, der bei dem ebenfalls spatmittelalterlichen Kreuzstein an der Metzger
marter von Bischberg (Bild 2) abgeschlossen erscheint. 

Auf dem mem der Volkskunst zugehOrenden, wohl ebenf.lIs spatmittel
alterlichen Kreuzstein von Un t e r 1 aut e r 18-20 (Bild 16) werden Sonne und 
Mond zu Sechssternen, auf der Platte in der Wipertikrypta von Quedlinburg 
(Bilder 6 und 7) zu Mtihlespielen abgewandelt. Nur vereinzelt blieb bei ktinst
lerisch reich gestalteten Denkmalern die traditionelle Darstellung von Sonne 
und Mond his in die Neuzeit erhalten, wozu hier als Beispiel ein Epitaph des 
Jahres 1608 aus He u s t r e u wiedergegeben ist (Bild 18). 

1.5 V. E. N ash - Will i a m s : "The Early Christian Monuments of Wales", 
Cardiff 1.950, insbesandere Nr. 21.9 auf S. 1.38 mit Abbildung auf Tafel1.7. 

1.6 Padraig L i a n a r d: "Early Iri sh Grave-Slabs" , herausgegeben van Fran(:oise 
Hen r y, Proceedings of the Royal Irish Academy, Vol. 61., Section C, Ne. 5, 
insbesondere S. 1.06. 

1.7 Zahlreknc Beispiele finden sich bei N. S t e pan j a n und A. T c h a k m a k
t chi an: "L'art decoratif de I'Armenie medievale", Leningrad 1.971.. 

1.8 Richard T e u f e 1: "Der Kreuzstein van Unterlauter bei Coburg" ~ Jahrbuch 
der Coburger Landesstiftung 1956, 262-271. 

1.9 WaIter S a a I: "Der Kreuzstein von Unterlauter" ~ Jahrbuch der Coburger 
Landesstiftung 1:968, 69-78. 

20 Armin Le i s t n er: "In Stein gehauen... - Flurdenkmaler des Coburger 
Landes" ~ Jahrbuch der Coburger Landesstiftung 1968, 1:3-68, insbesondere 
S. 30-33 mit den Abbildungen 4a und 4b. Diese Arbeit erschien auch als Heft 1. 
der Zeitschrift "Das Steinkreuz" 25 (1:969). 
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Bild 1 

Spatmittcl a lterl ichcr G rnb-Krell zstein von Er m 5 c h w e r d 
im Kreis Witzcnh<l ll sen . H5hc 1 03 cm, Brcite 62 cm, D icke ca. 12 bis 13 cm, 

Krell zh5he 57 cm, Kre uzbreite 59 cm, Bnlkenbreil e B bis 10 cm. 
Mnter io.t : Bunlsnnds tein ; Riickseil e g rob gccbnet. Photo F. K. Azzo la 



Bild 2 

Kreuzstein neben der Metzgermarter bei B i 5 C h b er g im Krei s Bamberg/Ofr. 
Photo F. K. Azzola 
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Kreuzstein bei 5 c has 5 low i t z in Bo hmen/CSSR. 
Umzcichnung von 1. Azzola nach einem Photo von Franz Blochl' 



Bild 4 

Krcu zs tein bei B u h re n im Kreis Halln . Munden. 
Photo F. K. Azzola 
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Bild 5 
Kreuzplatte an der Kirrne von Bel 5 cl 0 r f im Kreis Haldens leben, 

Bezirk Magdeburg/DDR. 
Photo: Inslitut flir Denkmalpflege - AuBenstelle Halle. 



Bild 6 

Kreu zpla tte in cler Wiper tikryp ta zu Que cl 1 i n bur g I Bezirk Ha ll e/ DDR. 
Umzeichnung von J. Azzola nam einer Skizze von BrinkmannlSchulz 10 

Bild 7 

Detail aus 8 ild 6: Oberleil cler Kreu zplatte in clef Wiper likryp la 
von Q 1I C cl 1 i n bur g, Bezirk Halle/DDR. 

Photo: VES Foto-Studio Qucdlinbu rg 



Bild 8 
Kreuzplatte von 5 c h ij 11 k rip p e n - Ern s t k ir e h en im Kreis Alzenau/Ufr, 

Photo F. K. AzzoJa 



Bild 9 
Kreuzpla tte aus Ton n d 0 r f , Kreis Weimar, heule im Thilringer Museum 

zu Eisenach im Bezirk Erfurt/DDR. 
Photo : Thilringer Museum Eisenach 
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Bilcl 10 

Miniatur aus einem in F u I cl a entstanclenen Sakramentar, um 975, 
heute in cler Gottinger Universi Uit s bibliothek i Repro 1) 
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Tympanon an cler Kirche zu T rei s b a c h im Krei s Marburg/ Lahn. 
Photo F. K. Azzola 
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Bild 12 

Irisch beeinfluBte Miniatur, gegen 800, heute in cler Wiirzburgcr UniversiUits
bibliothek; Hir die Oberlassung des Klischees danken WiT dem Deulschen Verein 

fu r Kunstwissenschaft, Berlin '01 



Bild 1. 3 

Kreuzplatte bei der Michaelskapelle in F u I d a 
Photo F. K. AzzoJa 
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Bild 14 

Westporlal cler Kirche zu We e h t e r 5 win k e 1 im Krei s Mellrichs tadt/Ufr. 
Photo F. K. Azzola 



Bild 1. 5 

Detail aus Bild '4: Kreuzplatte liber dem Westpo rtal der Kirche 
zu Wee h t e r s w in k e I im Kreis Mellrichstadt/ U(r. 

Photo F. K. Azzola 



Bild 16 
Kreuzs tcin vo n Un t e r I a 1I t e r im Kreis Coburg/Ofr. 

Pho to F. K. Azzola 
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Bild17 

Kreu zplnll c nn clef Kirche von 5 a I z im Kreis Bad Neuslndt an cler Snale/Ufr . 
Pho to F. K. Azzola 



-
, • , • 

! ... 

Bi ld 18 
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Epitaph an der Michnelskirchc zu He u s t re u im Kreis Bad Ncusladt 
<In der SaaJe/ Ufr. 

Photo F. K. AzzoJa 
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Zusammenfassung 

Kreuze u n t e r h a 1 b des Querbalkens eines Christuskreuzes sind stets 
Schamerkreuze. Der Raum 0 b e r h a 1 b des Querbalkens wird bereits in alt
cnristlicner Kunst 21 und vereinzelt bis in die Neuzeit hinein von Sonne und 
Mond ausgefiillt. Wo die Beziehung hierzu verloren geht, treten geometriscne 
Ornamente oder - wie bei dem spatmittelalterlirnen Grab-Kreuzstein von Erm
scnwerd - kleine Kreuze an ihre Stelle. 

21. Dorothea For s t n er: "Die Welt der Symbole", Innsbruck- Wien-Munchen 
'1967, insbesondere S. 1.09; --iJo- "Lexikon der Ikonographie" Bd. 4, Rom-Frei
burg- Basel-Wien 1.972, Stichwort "Sonne und Mond", Sp. 1.78-1.80 . 
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