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Das Frankenberger steinerne Krellz 

Von Friedrich Karl Azzola 

lm Juni 1961 kam bei Aufraumungsarbeiten hinter einem Holzgestell im 
Gewolbekeller des Hauses Steingasse 1 in F ran ken b erg ein aus flinf 
Steinen zusammengesetztes Kreuz wieder zum Vorschein 1, dessen Existenz 
den Hausbewohnem unbekannt war. Das Gewolbe des Kellers verlauft in 
nahezu west-Ostlicher Richtung parallel zum Hang. Das Kreuz selbst steht an 
der Bergseite wohl im unmittelbaren Bereich der Aullenwand. Urspriinglich 
stand es vermutlich frei vor der Mauer, doch wurde - als man im Jahr 1912 
das bergseitige Nachbarhaus errichtete - an dieser Stelle eine BacXstE:inwand 
zur Verstarkung des Gewolbes eingezogen. Dadurch ist heute nur noch die 
Vorderfront des Kreuzes zuganglich. 

Fur das Kreuz verwandte man flinf Sandsteinquader verschiedener Farbe. 
Oer Kopfstein ist helIrot, die beiden Querbalkensteine helIgelbbraun bis rot
Hch, die Trommel und die Basis rotbraun. Der Kopfstein zeigt auf seiner Vor
derseite praktisch keinerlei Bearbeitung, wmrend die Querbalkensteine nur 
teilweise mit dem Meillel grob behauen sind. Man gewinnt deshalb beim Be
trachten des Kreuzes den EindrucX, als ob die Arbeit vorzeitig abgebrochen 
ware, ohne jemals vollendet zu werden. OffensichtHch legte man auf eine ge
diegene handwerkliche Oberflachenbearbeitung keinen Wert. 

Die "Trommel"!, der Stein zwischen Querbalken und Basis, smeint all
seitig rund zu sein, dcx:h laBt sich das heute der Backsteinwand wegen nicht 
mehr simer feststellen . Sie ist zwar auf ihrer heute noch sichtbaren Seite grob, 
doch vollstandig bearbeitet. Der Basisstein deutet einen Ubergang vom kreis
formigen zum achteckigen Quersmnitt an; er wird nam unten hin breiter. 
Vermutlich steht das steinerne Kreuz auf einem Sockelstein (oder mehreren7), 
der ganz im Kellerboden eingelassen ist. 

Die Fugen zwischen den drei oberen Steinen sind mit Zement breit ver
schmiert. In der schmalen Fuge zwismen Trommel und Basis sitzt dagegen 
vollig verkieselter, alter MorteI. Ob sich zwischen der Trommel und den 
Querbalkensteinen ebenfalIs noch alter Mortel befindet, lallt sich nicht mehr 
eindeutig feststelIen, da die unteren Auflageflachen der beiden Querbalken
steine vorziiglich glatt bearbeitet und gefiigt sind, so dag sie auf der Trommel 
dicht aufliegen. 

Schwierig ist das Problem einer Altersbestimmung des Kreuzes. Die Mog
lichkeit, dall man ein mittelalterliches Grab-Steinkreuz' in den KelIer des 

1 Vgl. H. ROSER. + Waldedc:isme landeszeitung v. 10. 6. 1961, 5. 7. 
2 Hier wird dieser Stein nur zur besseren Untersmeidung "Trommelu genannt. 
3 Grab-Steinkreuze treten erst an der unteren Lahn, am Rhein und Main auf. 

Einen Oberblidc: liber den derzeitigen Forsmungsstand gibt F. K. AzzOtA in : ... Das 
Grab-Steinkreuz - die friihe Grabsteinform des Odenwaldes?U + Der Oden
wald 11 (1964) S. 112-118. 
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Gesamthohe 195; oberster Stein: Breite 81, sidltbare Hohe 34 bis 40; Querbalken
breite 125; Hohe der Querbalkensteine 50 bis 55; Trommel: 55 breit und 39 hodl; 
Basisstein: 63 hoch und unten 70 breit. Alle Abmessungen in cm. 

Zeichnung: J. Anoia 

Hauses gebracht haben konnte, smeidet mit Sicherheit aus, da der nordhessi
sme Raum nur den Grab-Kreuzstein als btirgerlich-bauerliche Grabsteinform 
mittelalterlimen Ursprungs" bis in das 16. und 17. Jahrhundert hinein kennt. 
Auch als ehemaliges FIurdenkmal kann dieses Steinkreuz nicht angesprochen 
werden, da alle dem Verfasser bisher bekannt gewordenen SUhnekreuze stets 
aus e i n e m StUck gehauen sind. Es miissen deshalb ganz spezielle Griinde 
vorgelegen haben, die zur Errkntung des Kreuzes den Anlag lieferten. 

Hner lateinischen Balkeninschrift zufolge wurde das durch niedersachsismen 
Einflug gekennzeidmete Famwerkhaus Steingasse 1 im Jahr 1564 errichtet. 
Die KeIlergewOlbe dieses Hauses sind jedoch wesentlich alter. Zwar wurde 
die Stadt am 9. Mai 1476 durch einen groBen Brand verheert, doch blieben 
die Keller aus der Zeit vor 1476 erhalten 5. Arwed HOYER begriindet dies mit 
der Beobachtung, daB bei den einzelnen Hausem eine mehr oder minder groge 
Pa:zellenabweichung vor allem in der Breite festzustellen sei: "Dies ist be
sonders augenfallig bei dem Haus 1 in der Steingasse", dem Herboldsmen 
Haus. 

Sicherlich ist das Gewolbe nimt liber das fertige Kreuz gezogen, sondem 
das Kreuz in das Gewolbe nachtraglich eingepagt worden. Diese Beobachtung 

4 Den entsprechenden Nachweis liefert F. K. AZZOLA in: ",Das doppelbalkige Kreuz 
als Grabzeichen in HessenH

• '* Hessische Bliitter fiir Volkskunde 55 (1964), 
S. 181-185. 

5 Vgl. hierzu A. HOYER: "Rathaus und Biirgerhaus zu FrankenbergH '* ZHG 69 
(1958), S. 121-138, be,. S. 133 Abb. 9 und S. 134. 
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smlieSt jedom einen moglichen mittelalterlichen Ursprung des Kreuzes nicht 
aus. Hier konnte nUT die Frage weiterhelfen, fur welme Funktion das Kreuz 
einst bestimmt gewesen sein mag. 

Wollte man ein Siihnekreuz errichten, so hatte ein Steinkreuz in def Art 
der Flurdenkmaler genug!. Man sollte in diesem Fall aum smriftlime Quellen 
erwarten, dam konnte bisher nichts gefunden werclen. Falls man dem Kreuz 
einen seiner Form entsprechenden kultischen Inhalt verleihen woUte, haUe 
man sim nicht mit einer so mangelhaften, unvollsHindigen auReren Bearbei
tung clef einzelnen Quader begniigt. Da jedoch das Kreuz einen vermutlidt 
machtigen, in den Boden eingelassenen Sockelstein besitzt, die Steine sehr 
genau gefiigt und aufeinandergesetzt sind - was insbesondere zwischen def 
Trommel und den beiden Querbalkensteinen auffaIlt - tritt eine andere 
Funktion in den Bereich der Moglichkeiten: 

Auf dem Gewolbe lastet an der Seite, da der Stein steht, nicht nur der 
Druck der siidlichen AuBenwand des Hauses, sondem auch der Schub des 
bergseitigen Erdreichs. Beiden Belastungen schien das Gewolbe nicht gewach
sen, so daiS sich eine Verstarkung der Bergseite als notwendig erwies. Darum 
setzte man vermutlich beim Wiederaufbau 1564 eine Stiitze aus fiinf Steinen 
in cler mehr zuHilligen und sicherlich einmaligen Form eines Kreuzes in das 
Gewolbe ein. Wie cler oberste Stein uncl moglicherweise auch die beiclen Quer
balkensteine in das Gewolbe eingebunden sind, lalSt sich heute der Backstein
mauer wegen nicht mehr feststellen. Die Notwendigkeit, im Jahr 1912 diese 
Mauer einziehen zu miissen, scheint anzudeuten, daB selbst jene "Kreuz"
Stiitze nom nicht ausreichte, dem auf das mittelalterliche Kellergewolbe im J ahr 
1564 errichteten 17 m hohen Fachwerkhaus den erforderlichen standfesten 
Unterbau zu verleihen. 
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