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Einleitung 

Trotz massiver EingrifTe und schwerer Substanzverluste an liberliefertem 
mittelalterlichem Kunst- und Kulturgut sei t 1600 kann man in Niederhessen 
immer wieder auf seltene und durch weite, liberregionale Bezlige ausgezeich
nete Stiicke stoBen. A1s hochmittelalterliche Steimetzarbeiten seien hi er bei
spielsweise ein Grab-Kreuzstein von SI. Crucis bei Vnterhaun nahe Hersfeld I, 
jetzt im Bad Hersfelder Stiftsmuseum, die Grabplatte mit einem Agnus Dei 
und einer figlirlichen Darstellung in Elfershausen 1 bei Melsungen oder einige 
Scheibenkreuz-Giebelstiirze und -Tympana l genannt, denen die dem fruhen 
Spatmittelalter zugehOrende Scheibenkreuzplatte in der Stadtkirche von Wit
zenhausen' anzuschlieBen ware. Weitere fruhe Steinbildwerke insbesondere 
zwischen Werra und MeWner wurden bereits kurz zusammenfassend vorge
stell t', doch sie bedlirfen noch der eingehenden Bearbeitung. 

Die wenigen erhaltenen hochmittelalterlichen Stiicke weisen bemerkens
werte Qualitaten aufund sind in erstaunliche liberregionale Zusammenhange 
einfligbar, woraus man auf eine entwickelte hochmittelalterliche Steimetz
kunst an Fulda und Werra schiieBen darf. Allerdings erschwert der auBer
ordentlich liickenhaft erhaltene Bestand das Erkennen und Nachzeichnen der 
einst vorhandenen Beziige, so daB sich Ergebnisse entsprechender Bemiihun
gen insbesondere bei seltenen oder gar einmaligen Stiicken nach lahren als 
korrekturbediirftig erweisen konnen. 

Die hochmittelalterliche Kreuzplatte in der Kirche von Neuerode, Gemeinde 
Meinhard bei Eschwege : 

Abmessungen: Lange der Platte (soweit sichtbar) 70 cm, ihre Breite 35 cm. 
Lange des Kreuzes mit dem ringfOrmigen FuB 56,5 cm; AuBendurchmesser 
des Ringes 26,5 cm; Innendurchmesser des Ringes 17 cm; Lange des Quer
balkens 24 cm; Balkenbreite 5,5 bis 6 cm. 

Weithin einmalig ist die in der Kirche von Neuerode, Gemeinde Meinhard, er
haltene hochmittelalterliche Kreuzplatte (Abbildung I). Sie liegt als Werk
stiick wiederverwandt in der Nordwand der Kirche innen, iiber der Empore, 
im alten, ostlichen Teil. Die Grabplatte wurde anlaBlich der letzten Renovie
rung der Kirche freigelegt und blieb gliicklicherweise unverputzl. Erstaunlich 
ist ihre mit 70 cm geringe Lange, erwartet man doch - wie bei zahireichen 
Kreuz- und Scheibenkreuzplatten des ausgehenden Hoch- und Spatmittel
alters' - eine Lange urn zwei Meter. Da hochmittelalterliche Male des 12. 
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Jahrbunderts oft deutlich kleiner sind, weist bereits ihre auffallend geringe 
GriiBe auf ihren zeitlichen Ursprung hin. Erstaunlich, da in dieser Art einrna
Iig, ist unter hochmittelalterlichen Kreuzplatten des deutschsprachigen Rau
mes die Kombination des lateinischen Kreuzes mit einem groBen Ring. Die 
Konturen dieser Zeichen sind in die Oberflache der Plalte eingerillt. Diese Be
sonderheit laBt auf auBergewohnliche ikonographische Vorbilder schlieBen. 

Die hochmittelalterliche Scheibenkreuzplatte in der AuBenwand der Kirche 
von GroBwilsdorf nahe Freyburg an der Unstrut: 
Abmessungen: Liinge 1,60 m ; Breite 44 cm; Liinge des Stabkreuzes mit FuB 

1,445 m ; auBerer Scheibendurchmesser 43,5 cm; Lange der Kreuzbalken im 
Scheibenkreuz 26,5 cm. 

Lediglich die Scheibenkreuzplatte auBen in der Nordseite der Kirche von 
GroBwilsdorf' (Abbildung 2), auf der Hohe nahe der Unstrutmlindung in die 
Saale zwischen Naumburg an der Saale und Freyburg an der Unstrut, kommt 
der Kreuzplatte von Neuerode auf Abbildung 1 nabe. Die GroBwilsdorfer 
Scheibenkreuzplatte auf Abbildung 2 stehtaufgrund ihres reicheren ikonogra
phischen Programms - der Kombination aus einem vertikal orientierten 
Scheibenkreuz mit einem Schaft und einem Ring als FuB - entsprechenden 
ikonographischen Vorlagen sicherlich naher als die schlichtere Kreuzplatte in 
Neuerode auf Abbildung I. 

Deutet man das Scheibenkreuz als Nimbus, der keiner hochmittelalterli
chen Darstellung Christi fehlt, und den Schaft a1s stilisierten Leib Christi, so 
wird die Scheibenkreuzplatte von GroBwilsdorf auf eine Majestas Domini 8 

liber einem Kranz, der Sphaera, als ikonographische Vorlage beziehbar. Ent
sprecbende Beispiele zeigen die Abbildungen 3, die Majestas Domini einer 
Elfenbeintafel des 9.-10. Jahrhunderts ' , und 4, die Majestas Domini eines 
Sakramentars aus SI. Gereon in Koln 10, urn 1000. In beiden Darstellungen sitzt 
Christus auf der Sphaera, nach Jesaja 66, 1 auf dem Himmel, wobei die Sphaera 
als Kranz bzw. als flachiger Ring aufgefaBt wird. Abstrahiert man diese Kom
positionen, so erhalt man den Scheibenkreuz-Nimbus liber einem Schaft mit 
einem Ring als FuB, die Auszier der Scheibenkreuzplatte von GroBwilsdorf 
(Abbildung 2) und - weitervereinfacht - die Komposition der Kreuzplatte von 
Neuerode (Abbildung 1). 

Die hochmittelalterliche Kreuzplatte aus der ergrabenen Kirche unter der 
Boyneburg beim Gutshof Harmuthsbausen, Gemeinde Ringgau-Datterode : 
Abmessungen: Lange 1,725 m ; Breite 60 cm; Dic~ 20 cm; Lange des Kreuzes 

einschlieBlich ScheibenfuB 78 cm; Lange des Querbalkens 43 cm; Breite 
der Kreuzbalken 5,5 cm; Lange der drei Kreuzarme 18 bis 18,5 cm. 

Material: heller Sandstein. 

Anders muB man das Stabkreuz auf einer Grabplatte deuten, die man im nord
lichen, seitenschiffartigen Anbau einer langst verschwundenen und vergesse
nen, zufallig wiederentdeckten und inzwischen ersrabenen Kirche beim Guts
hof Harmuthshausen unterhalb der Boyneburg fand 11 (Abbildung 5). Die 
Kreuzplatte lag bei ihrer Auffindung sicherlich nicht mehr in situ. Seitlich ist 
sie aufSicht gearbeitet, sie hob sich demnach einst von ihrem Umfeld ab, wohl 
urn die Grabstelle zu betonen. Ihr Stabkreuz end et unten nicht mit einem 
Ring, der zuvor als Sphaera (= Himmel) einer Majestas Domini interpretiert 
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Siegel derbyzantinischen Mitherr
scher Ju stinian 11 . und Tiberios IV. 
Die beiden Kaiser halten ein Vor
tragekreuI. dessen Stab unten 
scheibenfOrmig endet. Reproduk
tion nach Andrfls Uzsoki 12, 

wurde, sondem roit einer Ideinen Scheibe. Solch einen unteren AbschIuS 
zeigt auch das Vortragekreuz eines hier zeichnerisch beigegebenen byzantini
schen Siegels 12 sowie einer Majestas Domini aus Monchengladbach, urn 1130 
bis 1140, jetzt in der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek zu Darm
stadt" (Abbildung 6). Auch zu diesem Ideinen scheibenformigen FuSliefert 
lesaja 66, I den entscheidenden Hinweis, wo es heiSt : "Der Himmel ist mein 
Stuhl und die Erde meine FuSbank." 

Zum kompletten Prophetenwort gibt es ebenfalls bildliche Umsetzungen. 
So zeigt Abbildung 7 einen jugendlichen, auf der Sphaera thronenden Chri
stus einer urn 1000 entstandenen Kolner Elfenbeintafel" mit der Erdscheibe 
als Schemel seiner FUSe. Zugehorige Beispiele aus der Buchmalerei sind das 
Majestasbild aus einem Bamberger Evangeliar", urn 1050 (Abbildung 8) sowie 
die Majestas Domini aus der Bamberger Apokalypse " (Abbildung 9). 

Dalierung und historische WertUDg der drei Grabplatten: 

Die drei hochmittelaIterlichen Grabplatten in Harmuthshausen, GroSwils
dorf und Neuerode sind uns als Einzelstiicke dank einer Kette von Zuflillen 
Uberkommen. Trotz des bekannt schwierigen Umgangs mit solchen Einzel
stUcken ware ihre Zuordnung von bedeutendem lokal- und territorialge
schichtlichem Interesse. Da sie inschriftIos sind und auch nicht in situ gefun
den wurden, bleiben personenbezogene Oberlegungen leider Spekulation. 
Urn so wertvoller sind die wenigen Aussagen, die sich aus der Datierung und 
der wertenden Zusammenschau der drei Grabplatten ergeben. 

1. Die Kreuzplatte aus der ergrabenen Kirche unter der Boyneburg beim Guts
hoC Harmutbsbausen 

Zum Verstiindnis der Kreuzplatte von Harmuthshausen (Abbildung 5) liiSt 
sich die einstige Funktion der ergrabenen Kirche unter der Boyneburg heran
ziehen. Sie wurde otTensichtlich von den Grundherren bzw. Ministerialen, die 
auf der Burg saBen, errichtet und diente ihnen als standesgemaSe Grabstatte. 
Vor 1144, dem Todesjahr GrafSiegfrieds IV. von Northeim-Boyneburg, dUrfte 
die Kreuzplatte nicht angefertigt worden sein; vielmehr lieSe sie si ch auf
grund der bisherigen Erfahrungen vorzugsweise dem dritten Viertel des 
12. lahrhunderts, also der Zeit Friedrich Barbarossas, zuordnen. Damals saSen 
auf der Boyneburg Reichsministeriale " . ledenfalls folgten die AngehOrigen 
des/der Verstorbenen aus einer solchen Grundherren-/Reichsministerialen
Familie nicht dem gUItigen Vorbild, Grabplatten mit einem schIichten Stab
kreuz zu verzieren, sondem sie orientierten sich am zeitgenossischen Chri
stusbild, der Majestas Domini, und gaben dementsprechend ein Stabkreuz 
mit einer Erdscheibe als FuB in Auftrag. Man darf deshalb auf einen gebilde
ten Auftraggeber schIieSen. 
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2. Die ScheibenkreuzplaUe aus Gro8wilsdorf 

Die brei ten Kreuzbalken lassen darauf schlieBen, daB die Scheibenkreuz
platte von GroBwilsdorfjiinger als die Harmuthshausener Platte ist ; sie diirfte 
in ei nem nicht naher faBbaren Zeitraum urn 1200 angefertigt worden sein. Von 
den drei hochmi ttelalterlichen G rabplatten in GroBwilsdorf, die auBen in der 
Nordseite der Kirche als Tiirgewande di enen, is t das reichste und wohl auch 
jiings te Stiick di e hier einbezogene Platte auf Abbildung 2. Schon Heinrich 
Bergner18 mei nte dazu: "Hochst eigenartig ist abeT eine vermauerte Tur der 
Nordseite, zu deren Einfassung dr e i r o m a ni sc h e G ra bpl a tt e n ver
wandt sind, 50x 180 cm. Es sind darauflediglich Vo rtr a g e k re u ze einge
ritzt, das des Ttirsturzes von ei nem Kreis umgeben, daneben ein Kriickstock 
mit Zwinge. Ahnliche G rabstei ne sind in Dorfkirchen sehr selten erhalten. 
Und hier laBt sich auch nicht an G rabplatten von Geistlichen, sondern nur an 
solche von kleinen Adeligen ode r Baue rn denken, eine fUr die Archaologie des 
G rabmals sehr wicht ige Tatsache." 

G rabplatten von Bauern waren sie nicht, sondern sie deckten einst di e G ra
ber von G rundherren in der noch heute im Kern romanischen J<jrche von 
GroBwilsdorf. Damit ist aber noch nichts iiber den einstigen Sitz der G rund
herrschaft gesagt. Nun li egt G roBwilsdorfauf der Hohe rechts der unteren Un
strut , der Neuenburg mit der ludowingischen Griindung Freyburg gegeniiber. 
Fiir di e th ii ringischen Ludowinger bildete d ie Neuenburg im Osten eine 
Gegenposit ion zur Wartburg im Westen. "Mit beiden Burgen umgriffen die 
Ludowinger ganz Thiiringen zwischen Werra und Saale."" Natiirl ich bean
spruchten die auf der Neuenbu rg si tzenden Burggrafen fUr sich eine oder 
mehrere J<jrchen der Umgebung als Grabstatte. Ob man di e J<jrche im gegen
iiberli egenden G roBwilsdorf dazu zahlen darf, kann nur di e o rtsgeschichtliche 
Forschung klaren. 

3. Die KreuzplaUe in Neuerode 

Hochmittelalterliche Nennungen eines Ortes namens Nuwenrode oder 
ahnl ich konnen auf Neuerode nordlich Eschwege oder Neuenrode nordlich 
Witzenhausen bezogen werden ". Insofern ist die hochmittelalterliche Ober
lieferung zu Neuerode unsicher, wodurch die aus der G rabplatte moglichen 
Schliisse an Wert gewinnen. 

In Obereinstimmung mit de r Scheibenkreuzplatte in GroBwilsdorf lassen 
di e breiten Kreuzbalken der Pla tte von Neuerode ebenfalls auf einen nicht 
naher faBba ren Zeitraum urn 1200 als Ursprung schlieBen. Da das Land an der 
unteren Werra urn 1200 unter thiiringischem EinfiuB sta nd ", wird eine im 
Osten der Landgrafschaft , in GroBwilsdorf, urn 1200 auftretende, aus der 
Majestas Domini abzuleitende Auszier ei ner hochmittelalterlichen Scheiben
kreuzplatte auf einer ebenfall s hochmittelalterlichen Grabplatte im Westen, 
in Neuerode bei Eschwege - wenngleich zur Kreuzplatte vereinfacht - ver
standlich. Dariiber hinaus laBt sich als Voraussetzung fUr das Auftreten einer 
hochmittelalterlichen Kreuzplatte als G rabplatte einer G rundherrschaft in 
Neuerode urn 1200 bilsteinischer Besitz fassen " . So spannt sich urn 1200 ein 
kulturgeschichtlich bemerkenswerter Bogen von Neuerode bei Eschwege an 
der Werra nach GroBwilsdorfbei Freyburg mit der Neuenburg an der unteren 
Unstrut. 
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Abb. I Ilochmittelalterli che Kreuzp la11c in der Ki rchc van Neuenrode nahe Eschwege, uberder 
Empore der Nordseite als Werkstein liegcnd wiederverwendct. Photo: Azzola 

Abb. 2 Il ochmittelalterliche Scheibenkreulpl3nc in der nordlichen AuBenwand der Kirche van 
GroBwilsdorf nahe Freyburg an der Unstrul als TilrS lu rz wiederverwendet. PhOlO: Azzola 



Abb. 3 Elfenbeintafel des 9. Jahrhunderts in der Skulpturensammlung der $taatlichen Museen, 
PreuBischer Kulturbesi tl, zu Berlin. Photo : Staatlichc Musec n PreuBisc her Kulturbe sitz Berlin 



Abb.4 Majeslus Domini im SlIkramenlar 'IUS SI. Gereon in Koln, Iwischcn 996 und 1002; Paris, 
l3ibliolhcque N:llionale, Cod. lal. 817, rol. 15v. 11holo: Rheinischcs Bildllrchiv Koln 



Abb.5 lIochmittelalterliche Kreuzplatte aus der ergrabencn Kirche beim Gutshor lI armuths
hausen unter der Boyneburg. Photo : Az.zola 
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Abb.6 Majestas Domini eines Evangc liars aus Monchengladbach. Koln oder Gladbach. um 
1130-1140, in dcr I-I essischen Landes- und I-I ochschulbibliothek Darmstadt, Cod. 530. ro!. 14v. 

Photo: lIessische Lundes- und Hochschulbibliothek Darmstadt 



Abb.7 Elfenbeinlafel, Koln, um 1000, im Schnlitgcn-Museum zu Koln. 
Photo: Rheinisches Bildarchiv 
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Abb.8 Majestas Domini des Evangeliars aus dem Dam zu Bamberg, um 1050, in derStaatlichen 
Bibliothek zu Bamberg. Msc. Bib!. 94, rol. 9v. Photo : Ifirmer Fo\oarchiv MUnchen 



Abb.9 Majestas Domini aus dcr Bamberger ApokHlypse in der Staatlichen Bibliothek zu Bam
berg, Msc. Bibl. 140, rol. 10v. Photo: Hirmer Fotoarchiv Mi.inchen 
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Abb. 10 SchloBbibliolhck der Graren von SchOnborn-Wiesentheid. 
"Koblenzer Bibel", li s. 333/334 fol. 2r, Miltclrhein , 1067-1077. 
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Majesllls Domi ni in dcr 
Photo : SchloBbibliothek 



Abb. II Die 1,6 m lange, hoc hmill e1:1itcrl ic he Kreuzplalle des 12. lahrhundcrts auBen in der 
Kirche von GroBbothen im Kreis Grimma (Sachse n) mil eine r Erdscheibe als FuB des Vortntge
kreuzes. Photo: Azzola 



May{esta)t absonderlich in sehr groften Gnaden und haben die Gemiither der 
Herren alle gewonnen, sonderlich des Herm Reichsc(anzlers) Exc(eJlenz), ohne 
welche sie nichts thun oder ahnjangen, wojem Ih(re)j{iirstliche) G(naden) also 
jorifahren und gUllem Rathjolgen, wie Sie bi/3hero gethan haben, so sehe ich der
selben geholfen Sl . Bei diesem Aufenthalt wurde auch Friedrichs drei Jahre spa
ter, im September 1646, voJlzogene Heirat mit Eleonora Catharina von Pfalz
Zweibriicken vorbereitet, die den Landgrafen zum Schwager des spateren 
Schwedenkonigs Karl X. Gustav machte ". Juliane erlebte diese Hochzeit und 
den Erfolg ihres Sorgenkindes nicht mehr. Sie starb bereits 1643 in KasseJ. 

Da sich Friedrich bis zu seiner Heirat nur selten hatte in der Heimat se hen 
lassen, waren seine Briider Hermann und Ernst nicht wenig betreten, als er 
ihnen mitteilte, daB er die Absicht habe, si ch mit seiner jungen Frau in der 
Quart niederzulassen. Besonders Hermann fUrchtete, daB Friedrich, sobald er 
merkte, daB die von der Rotenburger Rentkammer aufzubringenden geringen 
Mittel nicht ausreichten, urn seine an auswartigen Hofen und in den Feld
lagem nicht geringer gewordenen Anspriiche zu befriedigen, in seiner bekann
ten Impatiens - ofTenbar ein vaterliches Erbteil- mit Gewalt um sich greifen und 
eine Teilung der Quart verlangen werde " . Unterstiitzt von Landgrafin Amalie 
Elisabeth in Kassel bemiihte er si ch, Friedrichs Riickkehr und die Heimftih
rung seiner jungen Frau mit Berichten iiber die elende Lage des Landes, man
gelnde Einkiinfte und fehlende Wohnungs- und Unterbringungsmoglichkei
ten so lange wie moglich hinauszuzogern. Gleichzeitig wurde in Rheinfels, 
Rotenburg und Kassel fieberhaft nach einer Losung des Problems gesucht. 
Das leerstehende, notdiirftig wieder reparierte und mit Mobeln und Brenn
holz versehene Eschweger SchloB schien sich als Wohnsitz fUr Friedrichanzu
bieten, doch LandgrafHermann fand es bedenklich, daB dazu bei der kaiserli
chen und kurbayerischen Generalitiit schriftlicheSicherheU auszubringen (sei), 
so wihr als Neutralitet ujuns nehmen konten, und sah aJlerlei Scrupeln und Diffi
culteten voraus, weshalb er vorschlug, Friedrich zunachst im Rotenburger Hof 
zu Kassel zu empfangen und aufzunehmen ". Ahnliche Sorgen wie die Unter
bringung verursachten LandgrafHermann die fUr die angespannte Finanzlage 
der Quart hochst bedenklichen Anspriiche seines zum Schuldenmachen noch 
immer sehr geneigten Bruders. Dieser war nicht nur Hermann und Ernst be
reits mit einem ziemblichen Nachstand verhaftet, sondem hatte auch in Schwe
den Schulden angehauft 54, und es war durchaus nicht sicher, daB es gelingen 
werde, ihn Zll bewegen, die Bemessung seines Slats und Trains nach den Mit
teln der Quart zu richten ss. 

Als der mit soviel Unruhe Erwartete schlieBlich Ende Februar 1647 mit 
seiner Frau in Kassel erschien, wurde das junge Paar von der verwitweten 
Landgriifin Amalie Elisabeth freundlich aber doch mit spiirbarer Reserve auf
genommen. Ihrem Sohn Wilhelm schrieb sie, man habe Friedrich a/j3 ein 
jrombden Herren tractiren miissen, wiewohl er kaum soviel StiimmigkeU, a/j3 
hierzu er/order/ worden, hat prestiren konnen. Seine Gemahlin is/ ein liehe Dame, 
die mir nicht ubel gejelt, undt vermeine, damit wir wohl jortkommen wollen. 
Haben sonstet nicht Sonderliches mU ihnen anjangen konnen, dann es gar zu kalt 
wahr. Haben die meiste ZeU mU Danzen hinbracht undt seindt einmal 4 Wolfe 
undtl8 Fiichse gehezt worden, damU man einen Tag hinbracht". Dagegen au
Berte si ch Wilhelms Schwester Emilie dem Bruder gegeniiber mit riickhalts
loser Bewunderung und Sympathie iiber den Besuch, von dessen Verlauf sie 
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im ho hen Mittelalter. - In : Hessisches Jah rbuch flir Landesgeschichte 23 (Marburg 1973), 
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Nachtrag 

Nac h AbschluB und Abgabe der voranstehenden Arbeit erreichten mi ch Informati onen zu zwei 
wesentli chen Ergiinzunge n, und zwar: 

I. Die Majestas Domini in der Handsc hrift 333/334 fol. 2 r der SchloBbibliothek der Grafen von 
SchOnbo rn-Wiesentheid, der "Koblenzer Bibel", von 1067-1077, Abb. 10, abgebi ldet im Katalog 
wr Ausstellu ng "Die Grafen vo n Schonborn" im Germani schen Nationalmuseu m, Nu rnberg 
1989. S. 453. 
Auf Abbildung 10 ist in den ScheibenfuB des Kreuzes das Won "terra" eingeschrieben getreu 

dem zi t ie rten Tex.t au s Jesaja 66, I : "Der Him mel is l mein Thron und die Erde meine FuBbank", das 
von Chri slu s in der Sergpredig! (Matthaus 5, 33 und 34) wiederholt und somi t aufsich bezoge n 
wi rd . Ei nen uberzeuge nderen Beweis zur I nterpretation des Schei benfuBes als Erdscheibe auf der 
hochmittelalterlichen Kreuzplatte aus der ergraben en Kirche unter der Boyneburg(Abb. 5 der vor
anSlehe nd en Arbeil) als die hi er beigegebene Abb. 10 kann man ni cht vo rl egen. 

2. Die hochmittelalterliche Kreuzp latte mit ei nem Schei benfu B an der Kirche von GroObothen 
im Krei s Gri mma (Sachse n), Abb. It. 

AnliiBlich archaologischer Untersuchungen an und in der Kirche zu GroBbothen an der Mul de 
(Krei s Gri mma) entfernte man auch di e an der Kirche aufgeworfene Erde. Dadurch wurden beide 
auBe n in die Sudseite der Kirc he eingefligten Kreuzp latte n nunmehr in voller Lange zuganglich. 
Dabei Irat iiberraschend bei einer der bei den hochmittelalterlichen K reuzpl atten des 12. Jahrhun
derts (Abb. 11) ein Scheibenfu B zu tage. Nunmehr darf man neben die hochmittelalterliche Kreuz
platte aus der ergrabenen Kirche unler der Boyneburg (Abb. 5) als ers te bekannt gewo rdene Paral
lele die ebe nfall s hochmi ttelalterli che Kreuzp latte aus G roBbothen (Abb. It ) sleUen. 

Es uberraschl, daB man den Parallelen der beiden Plattenfund e aus der ergrabenen Kirche 
unler der Boyneburg an der mittl eren Mulde begegnet, und zwar zu r figurlic hen Pl atte in Trebse n 
und zu r Kreuzplatte in GroBbolhen, zwei One, die nur el f Kil ometer Luftl inie voneinander ent
fernt sind . I-lier schei nen Bezie hunge n der Grundherren des 12. Jah rhu nden s der Boynebu rg und 
an der minlere n Muld e au fzulrelen, die sich vorerst nichl naher fassen lassen. F. K. A. 
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