
Die bocbmittelaIterlicbe Grabplatte von 
MaIsfeld-Elfersbausen mit einem Lamm Gottes und einer 

figiirlicben DarsteUung 

Ibre Abmessungen: Liinge 1,45 m; Breite 0,90 m; Dicke 12,5 cm; 
Material: Sandstein. 

Juliane Azzola - Friedrich Karl Azzola - Konrad MiHdner 

In Niederhessen wurden nicht nur wahrend der Reformation sondem auch 
nach dem Ubergang zum calvinischen Bekenntnis 1607 in groBer Zahl Zeugnisse 
der mittelalterlichen Kunst abgeraumt und zerstort. Manches liberlebte im Ver· 
borgenen; man denke nur an den beriihmten Gekreuzigten aus Birkenbringhau· 
sen, dem wohl bedeutendsten Kunstwerk des Marburger Universitatsmuseums, 
das ein damals verstandlicherweise unbekannt gebliebener Mensch im Dachbo· 
den der Kirche versteckt und nicht - wie vermutlich angeordnet - vernichtet hatte. 
Gleiches gilt fUr das spatromanische AltaITetabel in der Stiftskirche zu Wetter. Es 
ging jedoch nicht nur die liberkommene mittelalterliche Ausstattung verloren, 
auch die romanischen und gotiscben Kirchen wurden weithin mit Ausnahme ih· 
rer wuchtigen Wehrtlirrne abgerissen und durch schlichte Saalbauten ersetzt, 
wahrend zugleich so beriihmte Kloster wie Helmarshausen oder Burghasungen 1 

teils giinzlich verschwanden oder heute - da mehr oder minder reduziert - hoff· 
nungslos dahindammem wie Kornberg oder Breitenau '. 

Mit den Kirchen gingjedoch nicht nur die Ausstattung verloren; es verschwan· 
den auch die mittelalterlichen Grabplatten, wovon gelegentlich bei Ausgra· 
bungen oder Renovierungen Bruchstiicke und triimmerhafte Reste auftauchen. 
In Elfershausen wurde im Jahr 1953 anIaBlich der 700. Wiederkehr der Ersterwah· 
nung' von 1253 die Kirche renoviert, die alte Mensa entfemt und durch einen 
neuen Altartisch ersetzt. Aus der schonen Platte der ehemaligen Mensa soUte ein 
Tisch entstehen, doch konnte der Stein nach geduldigem Zureden schtieBlich da· 
vor bewahrt und an der Kirche aufgesteUt werden (Bild I), wies doch seine Unter· 
seite ein Relief auf, das iho erhaltenswert erscheinen lieB. 

Betrachtet man das dank der Aufstellung nunmehr zugiinglich gewordene Re· 
lief auf Bild I, so wird deutlich, daB es sich aus verschiedenen Elementen zusam· 
mensetzt. Beherrschend begegnet man dem Lamm Gottes, wobei allerdings dem 
Querbalken des Kreuzes zusatzlich links und rechts zwei Vogel zugeordnet sind. 
Hinzu kommt unten eine Komposition, wovon ledigticb in der Mitte ein zerstortes 
lateinisches Kreuz und ganz rechts ein schlichtes Mannchen erkennbar sind. 
Allein durch eine Analyse und Wertung der einzelnen Strukturelemente wird das 
auBergewohnliche Relief in seiner Vielfalt verstandlich. 

Der Stein von E1fershausen aIs lireuzpiatte. 

Setzt man das Kreuz mit den Konturen der Platte in Beziehung, so erkennt 
man, daB das Kreuz einschtieBlich seines Schaftes mittig, also achsensymmetrisch 
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angeordnet is!. Dies entspricht der Struktur hoch- und spatmittelalter~cher 
Kreuzplatten. So zeigt Bild 2 die nach der Grabung aus BruchstUcken wieder zu
sammengesetzte Kreuzplatte in der !Grche von Niedenstein-!Grchberg, Bild 3 ei
ne Kreuzplatte aus der ehema~gen Probstei der Abtei Hersfeld in Gellingen' an 
der Wipper, einem ~nken NebenfluB der Unstrut (zwischen der Hainleite und 
dem Kyflhauser), jetzt im Museum der Stadt Bad Frankenhausen. Gemeinsam 
sind den drei Kreuzen die brei ten Balken, die gerade enden, das Kennzeichen ro
manischer Kreuzplatten. Wahrend die Gellinger Platte (Bild 3) ein gleicharmiges, 
also griechisches Kreuz aufweist, zeichnen sich die beiden, nur durch 18 km Luft~
nie voneinander entfemten Male in !Grchberg (Bild 2) und Elfershausen (Bild I) 
dUTch Kreuze mil verHingerten unteren Armen aus; es sind demnach lateinische 
Kreuze. 

Das I ,amm Gottes 

So vielfaltig die Bedeutung des Lammes in der christ~chen lkonographie sein 
mag', hier kennen wir uns aufdas Lamm als Sinnbild flirdas Leiden, den Tod und 
den todUberwindenden Sieg Christi beschriinken. Diese inhaltliche Vielfalt mag 
die vieifaltige Wiedergabe des Lammes begrUnden. Teils wird das Kreuz vom 
Lamm auf seiner Schuiter getragen, wobei sich das Lamm nach vom' (Bild 4) oder 
rUckwarts wendet 7 (Bild 5), doch kann sich die Komposition auch an den in der 
koptischen Kunst haufigen Kreuzsteinen mit ihren achsensymmetrischen Kreu
zen orientieren, eine Struktur, die man aufzahlreichen byzantinischen Sarkopha
gen antriff! und von Nachfolgem Ubemommen wird. So zeigt Bild 6 das Fragment 
eines TUrsturzes aus SUdfrankreich', das man dem ersten Viertel des 11. Jahrhun
derts zuordne!. Hierbei kommt das gleicharmige Kreuz mit seine m langen Schaft 
und seinem Bogensockel dem Kreuz auf der Plane in !Grchberg (Bild 2) Uberra
schend nahe. Lediglich die Arme verengen sich zum Zentrum hin in der Art eines 
Tatzenkreuzes. 

Sitzt bei dem sUdfranzesischen TUrsturzfragment aus dem beginnenden 11. 
Jahrhundert der Kreuzstab dank seines Bogensockels noch auf dem Boden, und 
wird er ledig~ch vom rechten VorderfuB des Lammes berUhrt, so halt bereits auf 
dem Deckel des vom asturischen Kenig Aifons, 866 - 910, gestifteten ReliQuien
schreins im Schatz der Kathedrale von Astorga' (Bild 7) das Lamm mit seinem 
FuB das Kreuz, wobei es sich dem Kreuz zugleich zuwende!. 

An der Oberweser wird dieses gestaiterische Prinzip aufgegritTen und insbeson
dere durch Roger von Helmarshausen 10 und seine Schule fortentwickel!. Stets 
setzt der KUnstler den Leib des Lammes hinter den Kreuzschafi, den Kopfhin
gegen vo r das Kreuz. Da er zugleich das Kreuz zum Scheibenkreuz erweitert, 
wandelt sich das Kreuz zum Nimbus des (Christus)Lammes, so daB das Kreuz als 
Vortragekreuz dem Stab und zugleich als Christus-Nimbus dem Lamm zugehert. 
Beispiele sind das Modoalduskreuz 11 des Rogervon Helmarshausen?(Bild 9), kurz 
nach 1107, ein weiteres Altarkreuz aus dem Umkreis des Roger von Helmarshau
sen 12 (Bild 10), urn 1100/1110, sowie das etwasjUngere Heinrichskreuz im Fritzlarer 
Domschatz IJ (Bild 8). 

Der Verfertiger der Platte von Elfershausen (Bild I) orientierte sich insofem an 
den Vorbildem der Helmarshausener Schule, da er ebenfalls den Kreuzschaft v 0 r 
den Leib des Lammes stellt und das Tier sich rUckwarts wenden laB!. Hingegen re
spektiert er das Kreuz dank der ihm otTensichtlich vertrauten hochmittelalterli-
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chen Kreuzplatten und setzt den Kopfdes Lammes nicht vor das Kreuz. Dem
nach kombinierte er trotz seines begrenzten, provinzialen Konnens Vorbilder, die 
er den Helmarshausener Altarkreuzen des Roger enUehnte, mit der traditionellen 
Kreuzplatte, wodurch sich die Elfersbausener Platte (Bild I) von der ansonsten 
vieifaltigen Steinmetzkunst des Hochmittelalters, beispielhaft ersichtlich aus den 
Bildem 11 bis 16, und erst recht von der des Spatmittelalters (Bilder 17 und 18) un
terscheidet. Teils wenden sich die Tiere nach vom (Bilder 11 und 12), teils riick
warts (Bilder 13 bis 18); die Kreuzstiibe sind sowohl vor (Bilder 11, 12, 14 und 17) als 
auch hinter den Leib des jeweiligen Lammes gestellt (Bilder 13, 15, 16 und 18). 

Allein auf dem Taufstein in Dortmund-Kurl" (Bild 11), der dem beginnenden 
12. lahrhundert zugeordnet wird, begegnet man wie in Elfershausen (Bild I) dem 
dominierenden Vortragekreuz. Allerdings wendet sich das Lamm nicht wie dort 
zuriick sondem gleich Bild 12 und wohl in Anlehnung an altere Vorbilder (z. B. 
Bild 4) nach vom. Hingegen sind die Kreuzbalken auf dem Kurler Taufstein (Bild 
11) schmal ausgeflihrt, worin der Verfertiger demnach nicht dem Kreuzplatten
Vorbild sondem der allgemeinen Entwicklung (Bilder 4 bis 6 und 12 bis 16) folgt. 

Dank seines Nimbus kommt das Lamm auf dem Taufstein in der Kirche des 
ehemaligen Augustinerchorfrauenstifts lmmichenhain in der Schwalm (Bild 12) 
den Vorbildem auf den Altarkreuzen (Bilder 8 bis 10) recht nahe, da den hochmit
telalterlichen Steinmetzarbeiten (Bilder 11, 13 bis 16) der Christus-Nimbus des 
Lammes sonst fehlt . Erst mit dem Spatmittelalter scheint sich das nimbierte 
Lamm durchgesetzt zu haben (BUder 17 und 18). Zugleich wird die vertikale 
Anordnung des Kreuzes, wie in Elfershausen und auf den Altarkreuzen angetrof
fen, zunehmend aufgegeben (Bilder 11 bis \8). 

Versucht man daraus folgemd eine Standortbestimmung flir das Lamm Gottes 
auf der Plalte von Elfershausen (Bild I), so wird man diese Platte zwischen die Al
tarkreuze der Helmarshausener Schule des Roger einerseits und die Tympana des 
spaten Hochmittelalters andererseits einordnen: das Lamm ist riickwartsge
wandt; auch ist das Kreuz mittig vertikal angeordnet und der Kreuzstab vor das 
Lamm gestellt, doch es fehlt dem Kopf des Lammes der Christus-Nimbus. Der 
Verfertiger der Elfershausener Platte ist demnach konsequenter als andere hoch
mittelalter~che Steinmetze den Helmarshausener Vorbildem gefolgt, wobei er 
sich zugleich eng an die traditionelle Kreuzplalte anlehnte. 

Das Lamm Gottes a1s Attribut bocbmittelalterlicber Grabplatten 

Bisher ist uns das Lamm Gottes als Attribut hochmittelalterlicher Grabplatten 
in Mitteleuropa ledig~ch auf der den Sarkophag des hI. Bemward iiberdeckenden 
Gruftplatte " (Bild 19) begegnet. 

Da sie als bestimmendes Motiv ein machtiges Kreuz mit einem Lamm Gottes 
als Medaillon und den vier Evangelistensymbolen an den Balkenenden zeigt, 
sehen wir keinen Zusammenhang zwischen dem in Elfershausen erholtenen Stein 
(Bild I) und der Gruftplatte des hI. Bemward (Bild 19). 

Auch die beiden anderen hochmittelalterlichen Grabplatten aus Stehag auf 
Schonen 16 und Lund 17 (Siidschweden, Bilder 20 und 21) konnen wir nicht neben 
den Stein von Elfershausen stellen, da insbesondere die Platte in der Kirche von 
Stehag (Bild 20) den skandinavischen Scheibenkreuzplatten gleicht. Bei ihr wird 
nam~ch das Lamm mehr zum Attribut des Kreuzes und nicht das Kreuz zum At
tribut des Lammes. Ledig~ch bei der Platte aus dem Allerheiligenkloster in Lund 
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(Bild 21) stehen Lamm und Kreuz in einem ausgewogenen Verhaltnis zueinander. 
Insofem kann eine formale Nahe zur Platte in Elfershausen nichtabgestritten wer
den, wobei der ehematige Standort dieser Platte, ein Kloster, im Hinblick auf die 
Platte in Elfershausen einer spateren Oberlegung wert erscheint. Hingegen wird 
diese Plane von einer skandinavisch-hochmittelaltertichen Omamentik und nicht 
vom Lamm beherrscht, was sie von der Elfershausener Plane wiederum treoot. 

Die beiden dem QuerbaIken aufsilzenden V6gel - ..."i AdIer? 

Dank entsprechender Vorbilder in der friihmittelalterlichen Buchmalerei " und 
der weiten Verbreitung der Adlerkapitelle " kiinnte man zunachst geneigt sein, die 
beiden dem Querbalken aufsitzenden Viigel (Bilder 22 und 23) als Adler zu inter
pretieren, sind sie doch leider stark zerstiirt. Diese Deutung erscheint urn so uber
zeugender, da man dem Adler bereits aufkoptischen Grabstellen begegnet" und 
auf der Grabplatte der hi. Gisela aus dem spaten 11. lahrhundert" in der Passauer 
Niedemburg (Bild 33) zwei Adler dem Querbalken ubergeordnet sind. Da lassen 
sich doch, so mochte man meinen, 8ezuge greifen! 

Eine Durchsicht und eingehendere Priifung der einschlagigen Literatur zeigt 
jedoch, daB die Adler der koptischen Stelen, in der friihmittelaltertichen Buchma
lerei (Bild 26) oder der zahlreichen hochmittelalterlichen Kapitelle in der Regel 
mit geweiteten Schwingen wiedergegeben werden. Von besonderem Interesse ist 
in diesem Zusammenhang eine Kiimpferplatte aus der nahen ehemaligen Basilika 
der Benediktiner in Breitenau ' bei Guxhagen (Bild 24) oder ein Adlerkapitell aus 
der Vorhalle der Priimonstratenser-Basilika in llbenstadt in der Wetterau (Bild 25). 
Die beiden Adler, die auf dem Querbalken des Kreuzes von der Incipit-Seite aus 
dem Sacramentarium Gelasianum (Bild 27) mit angelegten Flugeln sitzen, sind 
die Ausnahme der Regei. Da man trotz aJler Beschadigung sicher erkennen kaoo, 
daB auf der Elfershausener Platte die Flugel derbeiden Viigel angelegt sind (Bilder 
22 und 23), kiinnen es keine Adler sein. 

Tauben und taube"iihnlicbe V6gel 

Tauben und ahnlichen Viigeln begegnet man haufig sowoh] in der Buchmalerei 
als auch auffriihen Grabsteinen. Gedeutet werden sie als Sinnbilder der in Frie
den ruhenden Seelen. In Corvey als einem der Zentren hochmittelalterlichen 
kunstlerischen Schalfens an der Oberweser entstand urn die Mitte des 10. l ahr
hunderts die dem Evangetiar der Reimser Kapitelbibliothek zugehiirige Kanonta
fel " auf Bild 28 mit ihren beiden aufsitzenden Viigeln. Bild 29 ist dem Evangetiar 
Codex 697 der Mechitaristen-Congregation zu Wien entnommen. Diese armeni
sche Prachthandschrift entstand urn die lahrtausendwendell. 

Auf Grabsteinen begegnet man der Kombination eines Kreuzes mit zwei Vii
geln bereits auf dem spatantiken, friihchristlichen Denkmal aus Goddelau" (Bild 
30), das heute im Hessischen Landesmuseum Darmstadt verwahrt wird. In der 
Nachfolge dieses Grabsteins durfte jenes seltene KnickwandgefaB" stehen, das 
ebeofalls aus einem Goddelauer Griiberfeld stammt und aufseiner Schulter fort
laufend gleicharmige Kreuze mit Mittelmedaillon und Leiterbandverzierung 
zeigt, die mit stark stilisierten Viigeln kombiniert sind (Bild 31). 

Die Verbindung eines Kreuzes mit zwei Viigeln setzt also scbon friih ein! Ob sie 
jedoch in dem bekannten, nur schwer interpretierbaren Ttirsturz aus Rtissingen 26 
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Bild I: Iloch mittelalte rli che Grabplatte, wohl 2. Hiiirte des 12. Jahrhund erts, in Elrershausen bei 
Malsreld; Photo: Azzola. 
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Bild 2: Hoc hmiltelalterli che Kreuzplatt e in der Kirche von Niedenstein-Kirchberg; Photo: 
Azzola. 
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Bild 3: Hochmittelalterl iche Kreuzplatte aus G61lingen im Museu m der Stadt Bad Frankenhau
sen; I)hoto: Azzola. 



Tare! 4 

8i!d 4: Pavia, Museo Civici: Sarkophag der Theodora, beginnendes 8. Jahrhunden ; Photo : Chio· 
lini-Pozzi in Pavia. 
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Biid 5: Rom, Campo Santo Teutonico : Relief mit Lamm Gotles, 5. Jahrhundert; Photo : Deut
sches Archaoiogisches i nstitut Rom. 



Tafel6 

Bild 6: Paris, Louvre: Tiirslurzfragment aus 5 iidfran kreich, I. V iertel des 11.1 ahrhu nderls; Photo: 
Bildarchiv FOlo Marburg. 
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Tarel 7 

Bild 7: Astorga (Provinz Le6n), Kathedrale: Reliqui enschrein, gestirtet von Konig Alronso Ill. 
dem GroBen, 866-910; Photo: lIirmer Fotoarchiv Munchen. 

Bild 8: Fritzlar, Domschatz: Detail vom sag. Heinrichskreuz, in der Nachroige Rogers von Hei
marshausen, I. Drillei des 12. JahrhunderlS ; Photo : Bildarchiv Foto Marburg. 



Tarel 8 

BUd 9: Koln. Schniitgen-Museum: Modoalduskreuz, wahrscheinlich von Roger von Helmarshau
sen, kurz nach 1107; Photo: Rheinisches Bildarchiv. 



Tafel 9 

BUd 10: Frankfurt, Museum fUr Kunsthandwerk: Vortragekreuz aus der Werkstatt des Roger von 
Helmarshausen, nach 1120; Photo: Museum fLir Kunsthandwerk Frankfurt. 



TarellO 

Bild 11: Dortmund-Kurl , prarrkirche S1. Johannes der Tiiurer : Detail vom Taurstein, Anrang des 
12. Jahrhunderts ; Photo: Azzola. 
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Bild 12 : Im miche nhain/Schwalm, Kirche des ehemaligen Augustinerchorrrauenstirts : Detail 
vom hochmittelalterlichen Taurstein; Photo: Azzola. 



Tafel12 

• 

Bild 13: Ilaubersbronn im Kreis Waiblingen. PfarrkircheStNikolaus: Tympanon des 12.Jahrhun
derts an der Slidseite; Photo : Azzola. 
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Bild 14 : Murrhardt im Kreis Backnang, in der Waltherichskirche aufdem Friedhof: hochmittel
alterliches Tympanon ; Photo : Azzola. 
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8ild IS: Wechselburg im Landkreis Rochlitz, Stirtskirche St. Maria: Tympanon des westlichen 
Portals, um 1180; Photo: Azzola. 
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Bild 16: Rochsburg im Landkreis Rocblitz, Dorfkirche: Tympanon um 1180/90; Photo: Azzola. 
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Bild 17: Kloster Breitenau bei Guxhagen/Fulda: Uber der stidlichen Pforte innen vermauerter 
SchluBstein; Photo: Azzola. 
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Bild 18: Alpirsbach im Kreis Freudcnstadt, ehem. Benediktinerkloster: Schlullstein im Kreuz
gang, 1481/94; Pholo: Azzola. 
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BUd 19: Hildesheim, Krypta van 51. Micbael: die den 5arkaphag des hI. Bernward tiberdeckende 
Gruflplalle, 11. Jahrhundert ; Photo : Hermann Wehmeyer, Hildesheim. 
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Bild 20: 
Slehag aus Schonen (Schweden), 
Dorfkirche: hochmittelalterliche 

S chei ben kreulpl a t le; 
Reproduktion 16, 

Tafel17 

Bild 21: 
Lund (Schweden), Historisches 
Museum: hochmilteialterliche 
Grabplane aus dem Allerheili· 

genkloster in Lund; 
Reproduktion 17, 



Tafel 18 

Sild 22: Elfershausen bei Malsfeld: hochmitteialterliche G rabpiatte aus der 2. Hal ft e des 12. Jah r
hunderts, Detail aus Sild I links oben; Photo: Azzola. 

Sild 23: wie zuvor, Detail aus Sild 1 rechts oben; Photo: Azzola. 



Tafel19 

Bild 24: Kloster Brei tenau bei GuxhagenJFulda: Kiimpfer im Langhaus, innen, spa tes 12. Jahr
hundert: Photo : Azzola. 

Bild 25: II be nstadt, Kirche des ehem. Priimonstratense rkl oste rs: Adlerkapitell 101 Westbau , 
begin nendes 12. Jahrhundert; Photo: Azzola. 
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Bild 26: Wilrzburg, Universitatsbibliothek: Kreuzigung. Paulusbriere rol. 7r. Photo: Universitats
bibliothek Wilrzburg. 
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Rild 27: Rom , Ri bl i olheca Vati cana: lncipit-S eite aus dem Sacramenlarium G elasianu m, fol. 132f. 
Photo: Rildarchi v Folo Marburg. 
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Bild 28: Reims, Kapitelbibliothek : Evangeliar aus Corvey, Kanontafel fol. 11 v. M ille des 10. lahr
hunderts; Photo: Bildarchiv Foto Marburg. 
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Bild 29: Wien, Mechilaristen-Congregalion: Evangeliar Codex 697, Kanantafel fal. 3r, urn 1000. 
Repraduktian 23. 
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BUd 30: Darmstadt, H essisches Landesmuseum: friihchrisllicher G rabstein der Rem i qo und i hrer 
Soh ne aus Goddelau; Photo: Hessisches Landesmuseum OarmSladl. 
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Bild 31: Darmstadt, Hessisches Landesmuseum: Kni ckwandgefa!3 aus Goddelau im Kreis Grol3-
Gerau, 7. Jahrhund ert; Photo: Azzola. 

Bi Id 32: S peyer, Hi stori sches Museum der Pfalz: hochmi ttelalterlicher Tlirslu rz aus Riissingen; 
Photo: Historisches Museum der Pfalz. 
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Bild 33: Passau, Niedernburg: Kreuzplaue der ;(btissin Gisela, 1095 ; Photo : Azzola . 
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Bild 34: Miinchen , Bayeri sc hes Nationalmuseum: hochmittelalterliche Kreuzplatte aus GroB
wallstadt nahe Obernburg am Main ; Photo : Bayerisches Nationalmuseum. 



Tarel 28 

Bild 35: Elrershausen bei Malsreld: hochmittelal terlichc G rabplatte aus der 2. Hal rte des 12. Jah r· 
hunderts, Detai l aus Bild 1 rechts unten ; Photo s: Azzola. 

Bild 36: wie zuvor Bild 35. 
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Bild 37: Cardiff, National Museum of Wales : Bruchstuck aus Seven Sisters, 9.110. Jahrhundert ; 
Photo : National Museum of Wales. 
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Bild 38: E rmsch werd bei Wi tzenhausen: mittelalterlicher Schei ben kreuzstei n am Dorf platz mi t 
einem eingerillten Mannchen; Photo : Azzola. 
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Bild 39: Marburg, Hessisches Staatsarchiv: Detail einer Skizze van Elfershausen aus dem Jahr 
1674 mil dem umfriedeten Herrenhof; Reproduktion 31. 

BUd 40: Elfershausen bci Malsfeld: Detail einer Luftaufnahme aus dem Jahr 1960 von der 1973 
abgerissenen Domiine. Oer Pfeil weist auf den ehemaligen Pfcrdestall hin; Reproduklion, vom 
Regierungsprasidenlen in Kassel unler der Nummer 385/85 freigegeben. 
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Bild 41: El fershausen bei Malsfeld: der ehemalige H erre n hof als nachvergro(3erte Detail-Repro
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Bild 42: Ravenna, Mausoleum der Galla Pl acidia: sog. Sarkophag Honorius' 111. , ravcnnatisch. 
Anfang des 6. Jahrhunderts; Photo: Archivi Ali nari, Florenz. 



(Bild 32) bzw. unserer Platte in Elfershausen (Bild I) ihre Fortsetzung findet, ist an
gesichts eines Abstandes von mehr als einem halben lahrtausend zweifelhaft. Ein 
Ruckgriff auflangst vergangene, weit zurtickliegende Vorbilder mag den Verferti
ger der Elfershausener Platte zu seiner Kombination angeregt haben, hingegen 
konnen wir einen Entwicklungsstrang ausgehend von den Zeugnissen in Godde
lau (Bilder 30 und 31) und endend in Elfershausen (Bild I) nicht erkennen. Fur 
den Ruckgriff auf ein altes Vorbild 0 h n e eine lange Zeitraume Uberspannende 
Kontinuitiit spricht die Einmaligkeit der Platle von Elfershausen in Mitteleuropa, 
also das Fehlen verbindender Glieder und entsprechender Paralielen. Dem wider
spricht nicht die aus GroBwalistadt stammende und in Munchen verwahrte 
Kreuzplatle auf Bild 34: die beiden Kreise, deren eingerilite Strukturen als V ogel 
gedeutet werden 17, sind dem Kreuz untergeordnet. Falis uberhaupt ein Zusam
menhang mit der Platte in Elfershausen besteht, kann er nur als geringfUgigange
se hen werden. 

Die figiirliche DarsteUung unten rechts 

Auf Bild I erkennt man unten in schwachem Relief ausgefUhrte Elemente, die 
sich bis auf das Kreuz und eine figurliche DarsteHung rechts unserer Deutungent
ziehen, da sie weitgehend zerstort sind. Das Mannchen hat seine Arme horizontal 
ausgestreck~ wobei man auf Bild 35 die Finger mit dem senkrecht abgespreizten 
Daumen seiner rechten, auf Bild 36 die der linken Hand dank entsprechender 
Ausleuchtung einwandfrei erkennen kann. Dieses Mannchen ist kein Christus 
sondem der Verstorbene, fUr den die Platte einst angefertigt wurde. 

Mit seinen beiden senkrecht abgespreizten Daumen stehl das Mannchen auf 
der Elfershausener Platte nicht vereinzelt vor uns. QualitatsvoH sind die Hande 
des Mannchens auf dem Bruchstuck aus Seven Sisters in Wales (Bild 37) ausge
fUhrt 28, das dem spaten Fruhmittelalter, 9./10. lahrhundert, zugeordnet wird und 
sich heute im Nationalmuseum von Wales in Cardiff befindet. 

Ein primitiv eingerilites Mannchen mit horizontalen, ofTenen Armen zeigt 
auch der Scheibenkreuzstein in Ermschwerd" bei Witzenhausen CBild 38). Das 
Mannchen ist so klein und im Gegensatz zum Scheibenkreuz so unbeholfen, daB 
sich der Verfertiger mit einer RiHe als Arm begnugte; Hande und Fingerkann man 
nicht erkennen. Lediglich im Bereich der linken Hand ware eine kurze, gepickte, 
schrag nach oben weisende Rilie als Daumen interpretierbar. 

Zwei- ond mehnonige Grabmale 

Zwei- und mehrzonigen Grabmalen begegnet man mehrfach im spaten Hoch
mittelalter. Beispiele sind der Reiterstein von ZscherbenJO im Saalkreis, der Bild
stein von Wo!gast31 und der Grabstein des Priesters Brune, verstorben urn 1195, 
am Hildesheimer Dom 32• Stets ist der Verstorbene einem Kreuz odereinem ande
ren Bild geistiichen Inhalts untergeordnet. Analog interpretieren wir unsere EI
fershausener Platte: oben das Lamm Gottes, wobei dem Querbalken des Kreuzes 
zwei taubenahnliche Vogel zugeordnet sind, und unten die leider zerstorten 
Strukturen, die sich auf den Verstorbenen beziehen. ln Anlehnungan den Reiter
stein von Zscherben bzw. an den Bildstein von Wolgast kann er nurein Grundherr 

• gewesen sem. 
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Die Datierung der Elfershausener Grabplalte 
•• 

Vberlegungen zu einer Datierung der Elfershausener Plalle setzen eine Skizze 
der christlichen Grablege von der Fruhe bis zum Hochmittelalter voraus. Die 
christlichen, merowingisch-karolingischen Steien, wie sie beispielsweise im 
Rheinland erhalten sind, wurden auf Friedhiifen auGerhalb geschlossener Sied
lungen gleich ihren ramischen Vorbildem iiber den Grabem errichtet. Doch die se 
Friedhafe entwickelten sich allmahlich zu Kirchhafen, denn im Gegensatz zur 
Antike trachtete man danach, zumindest in der Nahe des geweihten Ortes,ja wo
maglich im Inneren einer Kirche begraben zu werden. Dies halle die Kirche zwar 
verboten, doch ganz offensichtlich von Anfang an auch Ausnahmen zugelassen. 
Im Jahre 797 gestallete BischofTheodulfvon Orleans, danach 895 das bedeutende 
Konzil von Tribur, Priester und auch Laien, die "durch ihre SteUung oder durch 
Frammigkeit ausgezeichnet sind", im Inneren der Kirchen zu begraben, doch 
wurde jedes Monument und jede Kennzeichnung der Grabstalle verboten. So 
sind die Grabplallen der Salier-Kaiser im Dom zu Speyer zwar aus kostbarem 
Marmor gefertigt, doch sie tragen nur die Namen der Toten". 

Insofem ist die aus Bronze gegossene Grabplatte Rudolfs von Rheinfelden, des 
Gegenspielers Heinrichs IV, im Dom zu Merseburg, etwas ganzlich Neues. Zwar 
ist unkJar, wo die Anregung herriihrt, eine figiirliche Grabplalle bald nach 1080, 
Rudolfs Todesjahr, zu schaffen, doch die [nschrift der Platle nennt den maglichen 
Grund fUr diesen ungewahnlichen Vorgang, der zugleich mit einer Jahrhunderte 
wahrenden Tradition bricht: " .. . Der Tod war ihm Leben. Er starb fUr die Kirche". 
Der siichsische Adel, der weithin geschlossen hinter Rudolf auf papstiicher Seite 
und im Gegensatz zu den Saliem stand, scheint sich Rudolfs figiirliche Grabplatte 
zum Vorbild genom men zu haben. So fan den sich nicht nur im engeren thiirin
gisch-sachsischen Raum zwischen dem Harz und der mittleren Saale sondem 
auch daruber hinaus etiiche fruhe, figiirliche Male, darunter auch der Bildstein 
beim Gut Harmuthshausen siidlich von Eschwege". Diese Bildsteine sind samt
lich jiinger als die Merseburger Bronzeplatte Rudolfs und nach 1100 anzusetzen, 
was auch fUr die Elfershausener Plalle gilt. Da sie fruhgotisch nicht sein kann und 
in ihrer horizontalen Gliederung zugleich dem Priesterstein Brunos in Hildes
heim", urn 1197, nahe kommt, darf man die Elfershausener Plalle der zweiten 
Halfte des 12. Jahrhunderts zuordnen. 

Zur ortsgeschichllichen Bedeutung der Elfershausener P1alte 

Mit einer so fruhen Datierung - zweite Halfte des 12. Jahrhunderts - wird die EI
fershausener Plalle zum ortsgeschichtlichen Problem, da der Stein vor die Erster
wahnung Elfershausens ' ruck!. Es war Graf Berthold von Felsberg, der 1253 zahl
reiche seiner nach Lehnrecht vergebenen Eigengiiter dem Benediktinerkloster in 
Breitenau schenkte, darunter auch das Dorf Elfershausen mit den Harigen und 12 
Hufen Landes, womit Wide kind von Holzheim belehnt war. Nunmehr belehnte 
im selben Jahr das BenediktinerkJoster Breitenau seinerseits Widekind von Holz
heim weiterhin mit Elfershausen einschlieBlich der Leute und der 12 Hufen Lan
des". Elfershausen muG demnach deutlich fruher, wohl im 11.112. Jahrhundert, 
gegrundet worden sein. Geht man von der Plalle aus, so muG zugleich schon im 12. 
Jahrhundert in Elfershausen ein Grundherrgesessen haben, fUr dessen Grabstat
te in einer hochmittelalterlichen Kirche die Plalle gefertigt wurde; fUr ein Grab 
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auBerhalb einer Kirche, also eine Grabstiitte auf einem Kirchhof, war sie nicht be
. I stJmmt. 
Hierzu heiBt es in der Festschriftl unter der Uberschrift . Domane"": "Die heu

tige Domane entspricht in ihrer Anlage nicht ganz dem alten Herrenhof. Aus der 
Zehntscheune wurde der heutige Schweinestall. Nach einer Skizze von Elfershau
sen 1674 stand, wo jetzt der Prerdestall is!, eine Kapelle. AIs die Kapelle verfallen 
war, wurde einige Jahre nur in Dagobertshausen Gottesdienst gehalten. 1772 
schenkten die WaIters der Gemeinde einen Prerdestall, den sie zur heutigen Kir
che ausbauen lieB. 1774 war der Neubau fertig". Bild 39 zeigt einen Ausschnitt aus 
der erwahnten Skizze von 1674". In der rechten, oberen Ecke des umfriedeten 
Herrenbofes ist ein als Kirche gekennzeichnetes Gebaude eingetragen. 

Die Stelle, wo heute mitten in Elfershausen die Kirche steht, ist demnach kirch
lich kein traditionsreicher Ort im Gegensatz zum Prerdestall der inzwischen 
komplett abgerissenen Domane, dem ehemaligen Herrenhof der Landgrafen. 
Bild 40 zeigt diese Domiine als Ausschnitt einer Luftaufnahme von Elfershausen 
aus dem Jahr 1960. Darin weist ein Preil auf den inzwischen ebenfalls abgerissenen 
Prerdestall hin, unter dem die Grundmauem der hochmittelalterlichen Eigenkir
che mit ihren Grablegen der zugehorigen Grundherren zu suchen wiiren. Der of
fensichtlich im spaten 17. und im 18. Jahrhundert verfallenen Kirche muB die 
Grabplatte (Bild I) entnommen worden sein, urn als Mensa in der 1773174 neu er
bauten und eingerichteten Kirche Elfershausens" zu dienen. Jene langst ver
schwundene Kirche diirften sich die nicht namentlich iiberlieferten Grundherren 
Elfersbausens im HochmittelalterJ9 als Grablege erbaut haben, wiihrend die Hori
gen ihre Toten wohl zuniichst in Malsfeld, spiiter in Dagobertshausen begruben, 
sofem man dies aus der kirchlichen Zuordnung Elfershausens im Spiitmittelalter 
nach Malsfeld, ab 1569 nach Dagobertsbausen schlieBen darf"'. Da das Geliinde 
der ehemaligen Domiine, insbesondere der Bereich des Prerdestalls (Bild 40), in
zwischen neo bebaut wurde, sind die im Boden zu vermutenden Grundmauem 
der vorrnaligen hochmittelalterlichen Eigenkirche mit ihren lokalhistorisch be
deutsamen Bestattungen vorerst nicht mehr zugiinglich, falls sie nicht beim Aus
hub der Baugrube zerstort wurden. 

Wie die im 18. Jahrhundert untergegangene hochmittelalterliche Eigenkirche 
vorzustellen ware, kann einer Dilich'schen Karte aus dem Jahr 1616 entnommen 
werden. Bild 41 ist als Detailvergr6Berung des Herrenhofes dieser Karte entnom
men. Beherrscht wird der Herrenhof durcb zwei Wohntiirrne/Wehrspeicher·1 

-Der linke verdeckt mit seinem Kriippelwalmdach ein wenig ein Gebaude im Mit-
telgrund, das den Eindruck einer romanischen Chorturrnkirche verrnittelt. Dies 
ware die hochmittelalterliche Eigenkirche der Elfershausener Grundherren des 
11,/12. Jahrhunderts, worin einst die zweizonige Grabplatte mit dem Lamm 
Gottes und der kleinen figiirlichen Darstellung (Bild I) ein Grab deckte. 

Im K10ster Breitenau ein Werkstattbetrieb fiir Steinmetze? 

Angefenigt wurde die Elfershausener Platte wohl kaum in Elfershausen oder 
Malsfeld, sondem angesichls der zwar erst im 13. Jahrhundert historisch iiberlie
ferten, doch sicherlich alteren Bindungen Elfershausens iiber Malsfeld an Brei
tenau im Steinmetzbelrieb des K1osters. Damr spricht nicht nur die Einmaligkeit 
der Platte in ihrer Anlehnung an die hochmittelalterliche monaslische Kunst an 
der Oberweser mit der ehemaligen Benediktiner-Reichsabtei Helmarshausen als 
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Schwerpunkt, sondern auch der aus einer dorflich-Iokalen Situation ausgeschlos
sene RlickgrifT auf weit zurlickliegende Vorbilder (wie z. B. Bild 42: der Sarkophag 
des Honorius Ill. aus dem beginnenden 5. lahrhundert in Ravenna"). Oer Fund 
der Elfershausener Platle ist trotz ihrer begrenzten klinstlerischen Perrektion urn 
so wertvoller, da in Breitenau keine Grabplatten erhaiten sind, obgleich sich die 
1121 ausgestorbenen Grafen Werner das KJoster 1113 als Grablege grlindeten, und 
sicherlich einst eine groGe Zahl entsprecbender hoch- und spiitmittelalterlicher 
Grabplatten in derbald nach 1132 begonnenen Hauptkirche SI. Maria" vorhanden 
war. 

Die Elfershausener P1alte und ihr Umfeld - eine kulturgeschichtliehe Wertung 

Unter den uns bekannten, hochmitlelalterlichen, figlirlichen Malen Mitteleu
ropas ist die Elfershausener Platle einmalig. Die si ch uns in ihr ofTenbarende 
schopferisch-klinsUerische Leistung ist lediglich aus dem Vermiichtnis der nieder
hessischen Grafen Wemer, dem ehemaligen Benediktinerkloster Breitenau an 
der Fulda, heraus verstiindlich. Denkt man an das bekanntere und wohl auch be
deutendere Helmarshausen, so erweisen sich rlickschauend die benediktinischen 
KJoster des Hochmittelalters als Zentren, durch die sich Kunst und Kultur liberre
gional ausbreiteten. Abgesehen von der verstlimmeiten und teils profanierten 
Kirche sind in und urn Breitenau keine Arbeiten der KJosterwerkstiitten liberlie
fert. Nunmehr weist die Elfersbausener Platte schlaglichtartig auf die Ausstrah
lung hin, die im Hochmittela1ter auch von Breitenau ausgegangen sein muB, denn 
die Fiihigkeit, weit zurlickliegende Vorbilder femer Regionen aufzugreifen und 
fortzufUhren, entspricht gewiG nicht den Moglichkeiten einer lokal orientierten 
Werkstiitte. So ist der Untergang der zablreichen KJoster Niederhessens im 16. 
lahrhundert als Triiger der kulturellen und klinsUerischen Entwicklungen und 
Wirkungen zu bedauem. Wenige erhaltene und - wie in Elfershausen - gelegent
lich auftauchende Bruchstlicke einer weitgehend verlorenen mittelalterlichen 
Kunst lassen die Verarrnung des Landes lediglich erahnen. 

Anmerlwngen 
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