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S a bi n e Zi n s m e y er  

V o n ‚ e c ht e n‘ I n s c hri ft e n a uf fi kti v e n Kr e u z e n . 

M er k w ür di g e s z u m Gr a b m al J a k o b B ö h m e s i n G örlit z  

Als K et z er b es c h ul di gt u n d als P hil os o p h v er e hrt st ar b   J a k o b B ö h m e 1 6 2 4 i n G örlit z. * Er 

w ur d e a uf d e m v orst ä dtis c h e n Fri e d h of St.  Ni k ol ai b e gr a b e n. A n B ö h m e s c hi e d e n si c h di e 

G eist er. V or all e m di e ort h o d o x e n L ut h er a n er wi e d er G örlit z er P ast or Pri m ari us Gr e g or 

Ri c ht er w arf e n i h m s ei n e Tri nit äts a usl e g u n g u n d s ei n e A uff ass u n g v o n d er bi blis c h e n Of-

f e n b ar u n g s o wi e di e Miss a c ht u n g d es l ut h eris c h e n Gr u n ds at z es s ol a scri pt ur a v or. 1  Es ist 

als o ni c ht v er w u n d erli c h, d ass B ö h m es Gr a b m al n ur k ur z e Z eit B est a n d h att e. We n n gl ei c h 

d as ori gi n al e D e n k m al v erl or e n ist, si n d m ö gli c h er w eis e a bs c hri ft li c h ü b erli ef ert e Te xt e 

v o n di es e m f ür di e E diti o n d er G örlit z er I ns c hri ft e n w eit er hi n v o n B el a n g. 2  

I m  G örlit z er  S a m ml u n gs k o nt e xt fi n d et  si c h  ei n  erst er  Hi n w eis  a uf  d as  Gr a b m al  i n 

F or m ei n er h a n d k ol ori ert e n Z ei c h n u n g i n ei n er I ns c h rift e n z us a m m e nst ell u n g d es G örlit-

z er Pf arr ers u n d Kir c h e n hist ori k ers C hristi a n K n a ut h ( 1 7 0 6– 1 7 8 4).3  Er z ei c h n et ei n b ar o c k 

a n m ut e n d es Gr a b kr e u z, a uf d e m vi er K art us c h e n a n g e br a c ht si n d: ei n e gr ö ß er e mit ei n er 

l ä n g er e n  I ns c hrift   a uf  d e m  Kr e u z p u n kt  u n d  dr ei kl ei n er e  a n  d e n  B al k e n e n d e n  u n d  a m 

Kr e u z st a m m. D a s o b er e  B al k e n e n d e  ist mit  ei n er  S o n n e  v er zi ert.  Ei n e  w eit er e  I ns c hrift  l ässt 

si c h a uf d e m u nt er e n Kr e u zst a m m er k e n n e n. D as D e n k m al, d as a uf ei n e m H ü g el st e ht, 

ers c h ei nt i n d e n F ar b e n G el b/ G ol d, Gr ü n u n d S c h w ar z ( A b b.  1). 

Di e Z ei c h n u n g K n a ut hs b asi ert a uf ei n e m K u pf ersti c h, d er i n Vari ati o n e n d e n B ö h m e -

We r k a us g a b e n v or  a l l e  m d e s  1 7. J a hr h u n d erts b ei g e g e b e n ist. D as Kr e u z ist g eri n gf ü gi g u n-

t ers c hi e dli c h g est alt et  u n d  i n v ers c hi e d e n e  S z e n e n  ei n g e b ett et:  I n ei n er  erst e n  Var i a nt e  st e ht 

 
 
*  F ür di e U nt erst üt z u n g b ei d er Lit er at ur b es c h a ff u n g i n Z eit e n v o n C o vi d -1 9 b e d a n k e i c h mi c h h er zli c h 

b ei Dr.  Al m ut h M är k er, H a n ds c hri ft e n z e ntr u m d er U ni v ersit äts bi bli ot h e k L ei p zi g.  
1   L e m p er  1 9 7 6, S. 6 6 , 1 5 7. J a k o b B ö h m es L e b e n u n d Wer k si n d mittl er w eil e i n u n z ä hli g e n S c hrift e n b e-

s c hri e b e n u n d a us g e w ert et w or d e n. Ei n e Ü b ersi c ht k a n n u n d s oll d a h er ni c ht er br a c ht w er d e n. Ver-
wi es e n s ei l e di gli c h a uf di e j ü n gst ers c hi e n e n B ä n d e ( A ufs at z b a n d u n d K at al o g) v o n Bri n k/ M arti n 
2 01 7. Ä u ß erst l es e ns w ert, v or all e m i m Hi n bli c k a uf di e G örlit z er u n d O b erl a usit z er L a n d es- u n d Kir-
c h e n g es c h i c ht e, ist i m m er n o c h L e m p er 1 9 7 6. 

2    Di e I ns c hrift e n d er St a dt G örlit z w er d e n v o n d er Verf ass eri n i m R a h m e n d es Pr oj e kt es „ Di e D e ut-
s c h e n I ns c hrift e n d es Mitt el alt ers u n d d er Fr ü h e n N e u z eit “ a n d er S ä c hsis c h e n A k a d e mi e d er Wiss e n-
s c h aft e n z u L ei p zi g b e ar b ei t et. D er B a n d wir d v or a ussi c htli c h 2 0 2 2  v orli e g e n. 

3   U B Br esl a u, A k c. 1 9 4 8/1 5 4, f ol. 1 0r . Z u K n a ut h si e h e K u n z e 2 0 0 9 . 
 

https://www.epigraphik.org/
https://glam.uni.wroc.pl/index.php?s=RKP_AKC_1948_154_29407&p=12
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es a uf ei n e m Gr a b h ü g el 4  ( A b b. 2 ), i n ei n er z w eit e n b efi n d et es si c h v or ei n e m w ol k e n r ei-

c h e n Hi m m el mit s c hr a ffi ert e m Hi nt er gr u n d 5  u n d i n ei n er dritt e n ist es a uf ei n e m Fri e d h of 

pl at zi ert, w o b ei i m Hi nt er gr u n d w eit er e Gr a b kr e u z e u n d ei n e Fri e d h ofs m a u er a b g e bil d et 

si n d.6  D er a uf d e m Kr e u z wi e d er g e g e b e n e I ns c hri ft e nt e xt ist j e w eils a n di e L a n d ess pr a c h e 

a m Dr u c k ort a n g e p asst. 7  Di es d e ut et b er eits d ar a uf hi n, d ass es si c h ni c ht u m di e A b bil-

d u n g d es ori gi n al e n D e n k m als h a n d el n k a n n.  

S ä mtli c h e i m Dr u c k ers c hi e n e n e n Gr a b kr e u z e b asi er e n n a c h C hrist o p h G eiss m ar a uf 

d e m Gr a b kr e u z, d as z u erst i n d er s o g e n a n nt e n ft or n er- A us g a b e a b g e dr u c kt w ur d e, ei n er 

z wis c h e n 1 6 5 2 u n d 1 6 5 4 ers c hi e n e n e n B ö h m e-We r k a us g a b e. 8  Di es er Dr u c k g e ht wi e d er u m 

a uf ei n e H a n d z ei c h n u n g z ur ü c k, di e Teil ei n er S a m m el h a n ds c hri ft  mit B ö h m e-Dr u c k e n,  

-A bs c hri ft e n u n d Bri ef e n ist. 9  D er B a n d st a m mt a us d e m B esit z d es d e uts c h e n K u pf er st e-

c h ers u n d G ol ds c h mi e ds Mi c h a el l e Bl o n/ L e bl o n d ( 15 8 7 −1 6 5 6).1 0  L a ut ei n e Ei ntr a g u n g l e  

Bl o ns e ntst a n d di e Z ei c h n u n g 1 6 4 6 i n A mst er d a m.1 1  Si e ist w a hrs c h ei nli c h di e ält est e Gr a-

fi k, di e B ö h m es Gr a b kr e u z z ei gt ( A b b. 3 ). Z u s e h e n ist ei n Kr e u z a uf ei n e m fl a c h e n P ost a-

m e nt, a uf d as es ei n e n S c h att e n wir ft . Di e kl ei n er e n K art us c h e n si n d mi t A , B , C  b es c hri ft et 

u n d n e b e n d e m Kr e u z v er gr ö ß ert g e z ei c h n et. Ver m utli c h  h at l e Bl o n di e Z ei c h n u n g s el bst 

a n g ef erti gt u n d vi ell ei c ht w ar si e b er eits als V orl a g e f ür ei n e K u pf er pl att e g e d a c ht. L et zt-

e n dli c h ori e nti ert si c h a b er a u c h  di es e Z ei c h n u n g a n d e m Te xt Fr a n k e n b er gs.  

A br a h a m  v o n  Fr a n k e n b er g  (15 9 3– 1 6 5 2), M ysti k er  u n d  Ver f ass er  p hil os o p his c h e r S c hrif -

t e n, l er nt e J a k o b B ö h m e p ers ö nli c h k e n n e n.1 2  Er s c hri e b i h m z w ei Vit e n, di e l et zt e 1 6 51,1 3  

u n d b es c hr ei bt d ari n d as Gr a b kr e u z. 1 4  N a c h Fr a n k e n b er g b est a n d  di e s es Kr e u z a us H ol z 

u n d  w ar  mit  g ol d e n e n  B u c hst a b e n  b es c hri ft et.  Es  h att e  o b e n  ei n e n  h e br äis c h e n  N a m e n  ( A) 

u m g e b e n v o n z w ölf g ol d e n e n S o n n e nstr a hl e n.  D ar u nt er w ar ei n Ki n dl ei n, d as si c h  a uf  ei-

n e n  T ot e n k o pf  st üt zt e, w o b ei  a c ht  B u c hst a b e n  st a n d e n ( B). We it e r  u nt e n  w ar  ei n e  q u er o v al e 

K art us c h e mit ei n e m St er b e v er m er k a n g e br a c ht ( C). I n ei n er kl ei n er e n K art us c h e r e c hts 

 
 
4   M oti v i n „ N u n f a hr i c h hi n i ns P ar a d eis“, i n: B ö h m e 1 6 8 2, o. P.  D a z u G eiss m ar 1 9 9 3, S. 7 6  u n d S. 2 61 , 

A b b.  1 81. 
5   M oti v i n „ Dr e yf a c h L e b e n“, ers c hi e n e n 1 6 6 0; d a z u G eiss m ar 1 99 3 , S. 7 6  u n d S. 2 6 0 , A b b. 1 8 0. 
6   M oti v i n d er Wer k a us g a b e, ers c hi e n e n 1 6 8 6; d a z u G eiss m ar 1 9 9 3, S. 7 6  u n d S. 2 2 9 , A b b. 1 2 4. 
7   V gl. d a z u d e n K u pf ersti c h d es J a k o b B ö h m e -Gr a b kr e u z es mit ni e d erl ä n dis c h e n I ns c hri ft e n v o n 1 6 9 4 

i n d er H A B  W olf e n b ütt el, Gr a p h. R es. C: 1 0 7 . 
8   G eiss m ar 1 9 9 3, S. 2 4 . 
9   H A B W olf e n b ütt el, C o d. G u elf.  6 7  N o viss. 4 °, f ol. 7 8 v  ; v gl. G eiss m ar, S. 7 6 . 
1 0   Gi er m a n n 1 9 9 2, S. 7 6 . 
1 1   H A B W olf e n b ütt el, C o d. G u elf.  6 7  N o viss. 4 °, f ol. 1 6r. 
1 2   P os c h ars k y 1 9 61, S. 3 4 8 . 
1 3   Di e Vit a ist mit d e m J a hr 1 6 51 u nt ertit elt, s oll a b er a uf ei n e n B eri c ht d ess el b e n A ut ors a us d e m J a hr 

1 6 3 7 z ur ü c k g e h e n: Fr a n k e n b er g 1 6 3 7/51 . D ass d er B eri c ht 1 6 3 7 v erf asst w ur d e, s c hr ei bt ei n v or n e h m er 
G örlit z er B ür g er, S c hr ei b e n 1 6 6 9. 

1 4   N a c hf ol g e n d es p ar a p hr asi ert n a c h d er B es c hr ei b u n g b ei Fr a n k e n b er g 1 6 3 7/51 , K a p. 3 3 – 3 8 . 

https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10859020?page=51
http://diglib.hab.de/?grafik=graph-res-c-107
http://diglib.hab.de/mss/67-noviss-4f/start.htm?image=00160
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d a v o n w ar ei n g e m alt er A dl er a uf ei n e m B er g, i n d er r e c ht e n Kl a u e ei n e n P al m e n z w ei g 

u n d i m S c h n a b el ei n e Lili e h alt e n d, d er a uf ei n e S c hl a n g e tr at. D a b ei st a n d ei n e B eis c hri ft  

(D 2 ). Di e K art us c h e li n ks d er Mitt e z ei gt e ei n e n mit g ol d e n er Kr o n e u n d Kr e u z b ekr ö nt e n 

L ö w e n, d ess e n r e c ht er F u ß a uf ei n e n W ürf el  u n d  d ess e n  li n k er  F u ß  a uf  ei n e n Gl o b us tr at. 

I n d er r e c ht e n V or d er pf ot e hi elt er ei n f e u er fl a m m e n d es S c h w ert, i n d er li n k e n ei n br e n-

n e n d es H er z.  A u c h di es e K art us c h e tr u g ei n e B eis c hri ft  (D 3 ). Ei n e dritt e kl ei n e K art us c h e 

b ef a n d  si c h u nt er h al b d er Mitt e. Si e z ei gt e ei n L a m m mit Bis c h ofs h ut u n d I nf ul, „ wi e (… ) 

i n d er 2 9 ste n d erer 3 2  m a gisc he n Fi g ure n ft e o p hr asti P ar acelsi “, a u ß erd e m ei n e P al m e b ei 

ei n e m  S pri n g br u n n e n.  Di e s e K art us c h e  w ar  e b e nf alls  b es c hri ft e t (D 1). A uf  d e m  Kr e u z-

st a m m w ar e n v o n u nt e n n a c h o b e n di e l et zt e n W ort e d es Verst or b e n e n z u l es e n ( E). 

Di e  f ol g e n d e n I ns c hrift e n  si n d n a c h  Fr a n k e n b er g  wi e d er g e g e b e n.  A b w ei c h e n d e  S c hr ei-

b u n g e n i n d er Z ei c h n u n g d es 1 8. J a hr h u n d erts ( A b b. 1), d e m K u pf ersti c h v o n 1 6 8 2 ( A b b. 2 ) 

u n d d er Z ei c h n u n g v o n 1 6 4 6 ( A b b. 3 ), a us g e n o m m e n di e Gr o ß-/ Kl ei ns c hr ei b u n g u n d or-

t h ogr a fi s c h e Vari a nt e n, si n d i m A p p ar at a n g e m er kt. 1 5  
 

 
 
†  Gr a b kr e u z f ür J a k o b B ö h m e  u m 1 6 2 4  
 
 
I ns c hrift e n n a c h Fr a n k e n b er g 1 6 3 7 /5 1 . 
 
A †  I H S V Ha)  
 
B †  V.   H .   I .   L .   I .   C .   I .   V.  
 
C †  A us G ott g e b o hr e n, i n I H S V H b)  g est or b e n, mit d e m H eili g e n c) G eist e d)  

v ersi e g elt, r u h et all hi e e) J a c o b Bo e h m f ) v o n Alt S ei d e n b ur g g) , d e n 7/ 1 7. 

N o v e m br is1 6  u m b 6 U hr v or Mitt a g h)  i m 5 0. J a hr s ei n es Alt ers s e eli gli c hi) 

v ers c hi e d e n.  
 
D 1 †  V E NI  

D 2 †  VI DI  

D 3 †  VI CI j) 

 
 
1 5   Di e alt er ni er e n d e Gr o ß - u n d Kl ei ns c hr ei b u n g i n n er h al b v o n W ört er n, z.  B. b ei G Ott , w ur d e b ei d er 

Tr a ns kri pti o n  ni c ht  ü b er n o m m e n,  d a  es  si c h  mit  gr ö ß er er  Wa hrs c h ei nli c h k eit u m ei n dr u c ks p e zi fi -
s c h es C h ar a kt eristi k u m h a n d elt.  

1 6   I n d e n L ä n d er n d er B ö h mis c h e n Kr o n e, z u d e n e n di e O b erl a usit z g e h ört e, w ur d e d er Gr e g ori a nis c h e 
K al e n d er 1 5 8 4 ei n g ef ü hrt (i n G örlit z A nf a n g J a n u ar 1 5 8 4), F u n c k e, C hr o ni k, f ol. 6 3 4 r. Bis z ur Ei nf ü h-
r u n g d er K al e n d err ef or m i n all e n St a at e n d es H eili g e n R ö mis c h e n R ei c hs u m 1 7 0 0 w ur d e d as D at u m, 
wi e i n d er I ns c hri ft , ü bli c h er w eis e mit Br u c hstri c h a n g e g e b e n. Z u m T o d est a g si e h e w eit er u nt e n. 
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E †   N u n f a hr i c h hi n i ns P ar a d ei ß ,k)  

 D as el bst gi bt er G ott L o b u n d Pr ei ß : 

 Wir s e h e n n a c h , u n d w art e n a u ff , 

 Bi ß wir a u c h e n d e n u ns er n L a u ff ; 

 H err J es u k o m m, f u e hr u ns z u H a uff .l) 
 

 
a)  I H S V H] הושהי  A b b 2  u n d 3 . 

b ) I H S V H] J E S U A b b. 1 . 

c ) Heili g e n ] H.  A b b. 1 . 

d ) G eist e ] G eist  A b b. 2  u n d 3 ; f e hlt A b b. 1 . 

e ) all hi e ] al hi er  A b b. 2  u n d 3 ; f e hlt A b b. 1 . 

f) J ac o b B o e h m] J ac o b B ö h m e A b b. 1 ; I A C O B B Ö H M A b b. 2  u n d 3 . 

g ) Alt S ei d e n b ur g ] Alt S ei d e n b er g A b b. 1 ; Alts eij d e n B ur g A b b. 3 . 

h ) Di e J a hr es a n g a b e f e hlt.  A b b. 1 : A + O . 1 6 2 4. 1 7.  I X bris. u m 6.  U hr M or g e ns . A b b. 2 : A + O  1 6 2 4 d e n 
1 7.  I X-bris  u m b  6.  V.   M o r g e n s . A b b.  3 : A + O 1 6 2 4: d e n 1 8  I X-Bris, u m b 6.  U.  m or . 

i) s e eli glic h] s e eli g A b b. 1 . 

j) D 1 – D 3  f e hl e n A b b. 3 . 

k ) P ar a d ei ß ] P ar a di es  A b b. 1 ; P A R A D EI S  A b b. 2  u n d 3 . Di e f ol g e n d e n Z eil e n f e hl e n A b b. 1 , 2 , 3 . 

l) A b b. 2  u n d 3  er g ä n z e n G O R LI T Z  a m u nt er e n E n d e d es Kr e u zst a m m es.  

 

 

D er Tit ul us ( A) ist a n d e n gri e c his c h e n a n g el e h nt, d er a uf D e n k m al e n h ä ufi g er g e k ür zt als 

I H S ers c h ei nt. I n I ns c hri ft  C z ei gt di e j ü n g er e H a n d z ei c h n u n g ( A b b. 1) st att I H S V H di e 

gl ei c h kli n g e n d e a b er k ür z er e Vari a nt e Jesu . Di e I niti al e n ( B) l öst Fr a n k e n b er g s el bst a uf: 

V( N S E R) H( EI L) I( M) L( E B E N) I( E S V) C( H RI S TI) I( N) V( N S) . Es h a n d elt si c h d a b ei u m 

ei n e D e vis e, di e B ö h m e vi el e n s ei n er S e n d bri ef e i m A ns c hl uss a n di e A dr ess e v or a nst ellt. 1 7  

St er b e v er m er k u n d Alt ers a n g a b e ( C) ers c h ei n e n a uf d e n erst e n Bli c k u n v er d ä c hti g. D o c h 

w ei c h e n hi er di e gr a fi s c h e n Ü b erli ef er u n g e n v o m I ns c hri ft e nt e xt Fr a n k e n b er gs a b. Z u m 

ei n e n gi bt n ur Fr a n k e n b er g d e n T o d est a g n a c h Alt e m u n d N e u e m Stil a n. Z u m a n d er e n  ist 

d er T o d est a g J a k o b B ö h m es ni c ht d er 1 8. o d er 1 7., s o n d er n d er 1 6. N o v e m b er, wi e Ri c h ar d 

J e c ht  a n h a n d  d er  G örlit z er  R ats ü b erli ef er u n g  b el e gt.  Di e  B e n e n n u n g  d es 1 7. N o v e m b ers 

k a n n all er di n gs ni c ht als I n di z f ür di e E c ht h eit o d er ei n e Verf äls c h u n g d es Gr a b d e n k m als 

h er a n g e z o g e n  w er d e n,  d a  er  dr eif a c h  −  b ei  K o b er  (1 6 2 4), Fr a n k e n b er g  (1 63 7/51 ) u n d  J o h a n n 

E m eri c h  (1 6 2 8) −  ü b erli ef ert  ist. Es  k a n n  a n g e n o m m e n  w er d e n,  d ass  d er  T o d  J a k o b B ö h m es 

i n G örlit z erst a n di es e m Ta g b e k a n nt w ur d e u n d d es h al b s o i n di e Vit e n ei n gi n g.1 8  We s h a l b 

 
 
1 7   Fr a n k e n b er g  1 6 3 7/51 , K a p. 2 5 . 
1 8   L e m p er 1 9 7 6, S. 11 3. Fr a n k e nb er g u n d K o b er ü b erli ef er n d e n 1 7. N o v e m b er, ei n e n S o n nt a g, als T o d es-

t a g. A u c h i m G örlit z er B est att u n gsr e gist er wir d d er 1 7. N o v e m b er als St er b et a g n oti ert, d o c h h a n d elt 
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i n d er Z ei c h n u ng v o n 1 6 4 6 d er 1 8. N o v e m b er g e n a n nt wir d, ist ni c ht z u kl är e n. Wä hr e n d 

Fr a n k e n b er g k ei n J a hr a n gi bt, ist s el bi g es i n d er Z ei c h n u n g v o n 1 6 4 6, i m K u pf ersti c h u n d 

i n d er Z ei c h n u n g d es 1 8. J a hr h u n d erts v or h a n d e n u n d i n d ers el b e n m ar k a nt e n Weis e wi e-

d er g e g e b e n: A + O 1 6 2 4. Di e H er k u nft  B ö h m es a us Alt S ei d e n b er g ( St ar y Z a wi d ó w, P ol e n) 

ist bis a uf g eri n gf ü gi g e A b w ei c h u n g e n i n d er S c hr ei b w eis e b ei Fr a n k e n b er g u n d i n d e n 

Gr a fi k e n wi e d er g e g e b e n u n d b el e gt.  

Di e I ns c hri ft  D, V E NI, VI DI, VI CI , wir d v o n Fr a n k e n b er g a uf di e S e nt e n z I n m u n d u m 

v e ni,  S at h a n a m  d esce n d ere  vi di,  i nfer n u m vici.  Vi vite  m a g n a ni mi!  z ur ü c k g ef ü hrt. 1 9  (‚I ch k a m 

i n di e Welt, i c h s a h d e n Wi d ers a c h er/ S at a n h er a bst ei g e n ( u n d) b esi e gt e di e H öll e. L e bt, i hr 

M uti g e n!‘) W o hl ni c ht z uf älli g wir d mit d er g e k ür zt e n Vari a nt e d a mit B ö h m e z u gl ei c h ei n 

g ut b e k a n nt es C a es ar -Zit at i n d e n M u n d g el e gt. 2 0  A uf  d er  Z ei c h n u n g  v o n 1 6 4 6  f e hlt  di e 

B es c hri ft u n g d er kl ei n e n K art us c h e n. Di e j ü n g er e n Gr a fi k e n ü b er n e h m e n hi n g e g e n  Fr a n-

k e n b er gs Te xt.  

Di e erst e Z eil e v o n I ns c hri ft  E e nt h ält n a c h d er Ü b erli ef er u n g A br a h a m v o n Fr a n k e n-

b er gs u n d Eli as Di etri c hs di e  St er b e w ort e  J a k o b  B ö h m es. 2 1  I n  d e n  gr afi s c h e n  Ü b erli ef e-

r u n g e n wir d di e Erl ä ut er u n g u n miss v erst ä n dli c h i n d as Bil d g es et zt: s ei ne l et zte Worte. D as 

ält er e P ar a d eis ( Fr a n k e n ber g; Z ei c h n u n g 1 6 4 6 u n d K u pf ersti c h) wir d i n d er H a n d z ei c h-

n u n g d es 1 8. J a hr h u n d erts z u m m o d er n er e n P ar a di es . N ur Fr a n k e n b er g bi et et ei n m e hr-

z eili g es  G e di c ht.  Di e  Gr a fi k e n  b es c hr ä n k e n  si c h a uf  di e  erst e  Z eil e.  Z u d e m  s et z e n si e a n  d as 

u nt er e E n d e d es Kr e u zst a m ms d e n Orts n a m e n G O R LI T Z , d e n Fr a n k e n b er g ni c ht n e n nt. 

Di e N a c hri c ht v o m Vers mit d e n St er b e w ort e n ist gl a u b h a ft , w ar d o c h d er G örlit z er 

Pr e di g er Eli as Di etri c h a m 15. N o v e m b er a m St er b e b ett B ö h m es, w o er i h m ei n e R ei h e v o n 

Gl a u b e nsfr a g e n v ortr u g. Di es e m usst e B ö h m e z ufri e d e nst ell e n d b e a nt w ort e n, b e v or i h m 

di e A bs ol uti o n ert eilt w ur d e. 2 2  A uf A n or d n u n g d es R ats h at Di etri c h f er n er di e L ei c h e n-

pr e di gt f ür B ö h m e g e h alt e n. Weil i h m di es e H a n dl u n g ä u ß erst z u wi d er w ar, li e ß er si c h 

d e n  A u ft r a g  v o m  R at  b est äti g e n  u n d  v ersi c h er n,  d ass  er  l e di gli c h  d e n  P ast or  Pri m ari us 

 
 

es si c h d a b ei u m ei n e n z eitli c h ni c ht g e n a u z u b esti m m e n d e n N a c htr a g. Z eit g e n össis c h w ur d e z u m 
B e gr ä b nis v o n J a k o b B ö h m e i m R e gist er l e di gli c h d as G el ä ut , d er L ei c h e n z u g u n d di e B e z a hl u n g, ni c ht 
a b er d er N a m e v er m er kt: „ 1 9. N o v e m b er [1 6 2 4] Ei n G a nt z g e n er al mit 2  P ul ß ( …) “. D er N a c htr a g, d er 
v o n ei n er a n d er e n H a n d st a m mt u n d vi ell ei c ht n ur ei n p a ar J a hr e n a c h B ö h m es T o d hi n z u k a m, er-
g ä n zt i n kl ei n er er S c hri ft : „J a c o b B ö h m e, S c h u m a c h er all hi er, ei n fr o m m er M a n n, w el c h er w e g e n s ei-
n er ( …) d er Welt b e k a n nt. St ar b d. 1 7. N o v e m b. Alt. 5 0  J ahr. “ K A G örlit z,  B est att u n g e n G örlit z 1 6 2 4, 
Nr. 2 4 8 . 

1 9   Fr a n k e n b er g  1 6 3 7/51 , K a p. 3 7. 
2 0   Pl ut. C a es. 5 0 ,3 . 
2 1   Fr a n k e n b er g  1 6 3 7/51 , K a p. 2 9 . 
2 2   L e m p er  1 9 7 6, S. 111. 



 S a bi n e Zi n s m e y er   

 
6  

Ni k ol a us ft o m as, d e n N a c hf ol g er Gr e g or Ri c ht ers, v ertr et e. ft o m as h att e z u v or d as H al-

t e n d er L ei c h e n pr e di gt a b g el e h nt u n d si c h a ns c hli e ß e n d kr a n k g e m el d et.2 3  

A uf d e m Gr a b kr e u z fi n d e n si c h dr ei E m bl e m e, v o n d e n e n d as L a m m mit Bis c h ofs h ut 

u n d I nf ul – d o c h o h n e P al m e u n d S pri n g br u n n e n (!) – a uf ei n e A b bil d u n g b ei P ar a c els us 

z ur ü c k g ef ü hrt w er d e n k a n n. Fr a n k e n b er g gi bt s o g ar di e Q u ell e, di e „ M a gis c h e[ n] Fi g u-

r e n“, a n.2 4  D er S pri n g br u n n e n ( o d er di e Q u ell e), d er b ei B ö h m e f ür J es us C hrist us st e ht, ist 

ni c ht i n d er Z ei c h n u n g v o n 1 6 4 6 ( A b b. 3 ) e nt h alt e n, s o n d er n g es ellt si c h erst s p ät er d a z u. 2 5  

D er Si n n di es es E m bl e ms ers c hli e ßt si c h ni c ht. Di e a n d er e n E m bl e m e erl ä ut ert Fr a n k e n-

b e r g ni c ht u n d di e mit bil dr ei c h er S pr a c h e d ur c hs et zt e n B ö h m e -Te xt e  li ef er n  l a ut  G eiss-

m ar e b e nf alls k ei n e B el e g e f ür si e. 2 6  Di e Lili e ( b ei D 2 ) h at B ö h m e als p ers ö nli c h es Z ei c h e n 

a us g e w ä hlt. Si e s y m b olisi ert R ei n h eit u n d K e us c h h eit. 2 7  D er Gl o b us ( b ei D 3 ) ist z u n ä c hst 

als R ei c hs a pf el z u v erst e h e n, d er i n d er Z ei c h n u n g v o n 1 6 4 6 n o c h v or h a n d e n ist. S p ät er 

wir d er z ur K u g el b z w. z u ei n e m stilisi ert e n A u g e r e d u zi ert, di e b ei B ö h m e di e E wi g k eit 

s y m b olisi er e n.2 8  Di e  g ol d e n e n S o n n e nstr a hl e n a m o b er e n A bs c hl uss d es Kr e u z es s et zt er  

mit d e m Li c hts p e n d er J es us C hrist us gl ei c h. 2 9  B ei di es e n sti c h p u n kt arti g e n D e ut u n g e n s oll 

es  a n  di es er  St ell e  bl ei b e n.  Ei n e  a n n ä h er n d e  I nt er pr et ati o n  k a n n,  w e n n  ü b er h a u pt,  n ur 

n a c h ei n g e h e n d e m St u di u m d er B ö h m e -S c hri ft e n erf ol g e n. Di e I k o n o gr a fi e d er B ö h m e -

S y m b ol e/ -E m bl e m e u n d di e g e br ä u c hli c h er c hristli c h er M oti v e m uss a uf gr u n d d er Ei g e n-

art d er B ö h m es c h e n Weltsi c ht ni c ht z wi n g e n d i d e ntis c h s ei n.  

Di e  ält er e  ( A b b.  3 )  u n d  di e  j ü n g er e  H a n d z ei c h n u n g  ( A b b. 1)  s o wi e  d er  K u pf ersti c h 

( A b b. 2 )  b ei n h alte n  i m  Wes e ntli c h e n  di es el b e n  Te xt e,  w o b ei  di e  Te n d e n z  i n  d er  H a n d-

z ei c h n u n g d es 1 8. J a hr h u n d erts z ur K ür z u n g (H.  st att Heili g e n , Jes u st att I H S V H) u n d A us-

s p ar u n g (al hi er , G eist ) g e ht. Di es li e gt a m gr ö ß er e n Pl at z b e d arf, d e n di e h a n ds c hri ft li c h e 

Te xt a usf ü hr u n g i m Ver gl ei c h z ur g e dr u c kt e n Vari a nt e b e n öti gt. Es ist ei n w eit er er B el e g 

d af ür, d ass d er K u pf ersti c h d er H a n d z ei c h n u n g als V orl a g e di e nt e. 3 0  Di e N a c h z ei c h n u n g 

d es Gr a b h ü g els u n d di e c h ar a kt eristis c h e K ür z u n g b ei A n n o b el e g e n di es e b e nf alls. A u ff äl-

li g ist d as F e hl e n d es St er b ej a hrs b ei Fr a n k e n b er g. Di e gr afi s c h e n Ü b erli ef er u n g e n k orri-

gi er e n di es e n ‚ F e hl er‘. I hr Z w e c k w ar ni c ht pri m är di e Ü b erli ef er u n g d er Gr a bi ns c hri ft e n, 

s o n d er n di e Ill ustr ati o n d er B ö h m e-Te xt e.  Di e  H er v or h e b u n g  d er  St er b e w or t e  mit  d a z u -

 
 
2 3   A usf ü hrli c h mit all e n B el e g e n L e m p er  1 9 7 6, S. 111 f. E b d. z ur L ei c h e n pr e di gt Dietri c hs.  
2 4    Z u P ar a c els us, M a gis c h er Fi g ur X XI X G eiss m ar 1 9 9 3, S. 7 5  u n d S. 2 5 9 , A b b. 1 7 9/1. 
2 5   B o n h ei m 1 9 9 2, S. 1 6 6. 
2 6   V gl. G eiss m ar 1 9 9 3, S. 7 6 . Tr ot z I d e ntifi zi er u n g d er Fi g ur l ässt si c h di e B e d e ut u n g ni c ht kl är e n.  
2 7   L e m p er  1 9 7 6, S. 4 6 . 
2 8   B o n h ei m 1 9 92 , S. 8 7. 
2 9   S o i n „ A ur or a“, d er Ersts c hri ft  B ö h m es, L e m p er  1 9 7 6, S. 1 5 6. 
3 0   Di e H a n d z ei c h n u n g z ei gt di e E m bl e m e u n d d e n P utt o s pi e g el v er k e hrt i m Ver gl ei c h z u m Sti c h. D as 

k ö n nt e d ar a uf hi n d e ut e n, d ass di e Z ei c h u n g v o n ei n e m Dr u c kst o c k a b g e z ei c h n et w ur d e.  
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g e h öri g er Erl ä ut er u n g s ei ne l et zte Worte u n d di e z us ät zli c h e A n g a b e d es St er b e ort es s ollt e n 

d as Gr a b kr e u z J a k o b B ö h m es g e g e n ü b er d er Te xt v orl a g e o ff e n b ar v er b ess er n. 3 1  

N e b e n d e n N a c hri c ht e n z u  d e r i ns c hrift li c h e n u n d k ü nstl eris c h e n G est alt u n g d es ur-

s pr ü n gli c h e n Gr a b kr e u z es si n d I nf or m ati o n e n i m Z us a m m e n h a n g mit s ei n er Erri c ht u n g 

a us ei n e m  Bri ef v o n T o bi as K o b er ( 15 8 7 −1 6 2 5),3 2  ei n e m G örlit z er St a dt ar zt u n d Fr e u n d J a-

k o b B ö h m es, b e k a n nt. K o b er s c hr ei bt a m 21 . N o v e m b er 1 6 2 4  a n  J o h a n n  Si gis m u n d  v o n 

S c h w ei ni c h e n  a uf S c h w ei n h a us ( Ś wi n y, S c hl esi e n), b ei d e m si c h B ö h m e k ur z v or s ei n e m 

T o d a uf g e h alt e n h att e, u n d b eri c ht et: N u n ist nic hts u e bri g es me hr all hi er, als d a ß m a n s ei n 

Gr a b mit ei ne m o d er a n d ere n Dict o zi ere ( …) Woll e n hi er n u n di e E dl e n Her re n et w as t h u n, 

u n d i h m ei n zi erlic hes Cre ut z e mit breite n Tafel n, u n d o b e n ei ner Messi n g er o d er v er g u el d e n 

☉  [ S o n n e] m ac he n l ass e n, ste het i h ne n fre y, d a d urc h m a n s ei n Gr a b, welc hes b al d mitte n a u ff  

d e m Kirc h -H o ff  o d er G ottes-Ac ker ist, f u er a n d er n b al d er ke n ne n m o e g e. All hi er wir d n u n 

ei n  sc h w art z er  K aste n  a n g e or d net ( …).3 3  K o b er  k a m  d a mit  d e m  W u ns c h  B ö h m es  n a c h, 

s ei n e n F ör d er er v o n S c h w ei ni c h e n ü b er s ei n D a hi ns c h ei d e n z u i nf or mi er e n. Z u gl ei c h f or-

m uli ert er d ari n di e Bitt e, d er A dli g e m ö g e ei n Gr a b m al f ür B ö h m e sti ft e n, f ür d as er ei n 

Gr a b kr e u z v ors c hl ä gt. 

Di es e Te xtst ell e b e z e u gt g a n z n e b e n b ei, w el c h e Art Gr a b d e n k m al 1 6 2 4 i n G örlit z als 

m o d er n e m pf u n d e n w ur d e: „ ei n zi erli c h es Kr e u z mit br eit e n Taf el n“, mit ei n er g ol d e n e n 

o d er m essi n g b es c hl a g e n e n S o n n e. D er v o n K o b er er w ä h nt e g e pl a nt e „s c h w ar z e K ast e n“, 

m ei nt w o hl ei n e n S ar g.  Ei n D e n k m al, d ass n a c h K o b ers A nsi c ht ni c ht n ur m o d er n, s o n-

d er n a u c h v o n Weit e m er k e n n b ar w är e, w ar z u di es e m Z eit p u n kt a ns c h ei n e n d ni c ht v or-

g es e h e n. E nt w e d er k a m v o n S c h w ei ni c h e n, ei n Mit gli e d d er F a mili e E n d er 3 4  o d er ei n a n-

d er er  F ör d er er  d er  Bitt e  K o b er s  u m  ei n  Gr a b kr e u z  n a c h.  D e n n  Fr a n k e n b er g  s c hr ei bt 

s p ät er, d ass ei n H ol z kr e u z −  d as o b e n b es c hri e b e n e i ns c hrift e ntr a g e n d e Kr e u z −  a us S c hl e-

si e n n a c h G örlit z g el a n gt s ei. 3 5  D ass es ni c ht l a n g e xisti ert e, ist d e n G e g n er n J a k o b B ö h m es 

z u z us c hr ei b e n. Di es e h at t e n es z u n ä c hst mit K ot b es c h m ut zt u n d als b al d z erst ü c k elt.3 6  

1 6 7 6 s oll d as Gr a b ei n e m A u g e n z e u g e n z uf ol g e v ollst ä n di g v ers u n k e n g e w es e n s ei n. 

D er T ot e n gr ä b er s oll es mit St ei n e n m ar ki ert h a b e n, d a er o ft  d a n a c h g efr a gt w ür d e. 1 711 

s oll d er G örlit z er G el e hrt e C hristi a n G a bri el F u n c k e (1 65 8 – 17 4 0 ) a uf d e m Gr a b ei n r u n d es 

 
 
3 1   G eiss m ar 1 9 9 3, S. 7 5 , d er di e Tit el k u pf er d er B ö h m e- A us g a b e n u nt ers u c ht, k o m mt e b e nf alls z u d e m 

Er g e b nis, d ass di e Gr a b kr e u z d arst ell u n g e n „ r ei n ill ustr ati v e Bil d z u g a b e“  si n d. 
3 2   Frits c h 1 8 91, S. 3 2 . 
3 3   K o b er 1 6 2 4. 
3 4   I n Fr a g e k o m m e n di e Br ü d er Mi c h a el u n d K as p ar E n d er i n Li e g nit z. Si e s a m m elt e n all e h a n ds c hri ft -

li c h a b g ef asst e n Te xt e B ö h m es, d er e n Dr u c k f ast a uss c hli e ßli c h erst n a c h d e m Dr ei ßi gj ä hri g e n Kri e g 
erf ol gt e, L e m p er 1 9 7 6, S. 9 8 . 

3 5   Fr a n k e n b er g  1 6 3 7/51 , K a p. 3 2 . 
3 6   Fr a n k e n b er g  1 6 3 7/51 , K a p. 3 2 . 
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S ä ul c h e n a ufr a g e n g es e h e n h a b e n. S p ät er h a b e ei n T ot e n gr ä b er b eri c ht et, d ass Gr a b st e c k e 

„v oll  f est er,  i n ei n a n d er  g ef ü gt er  St ei n e“. 3 7  Di e Gr a bst ell e bli e b a uf di es e Weis e bis i n d as 

1 9. J a hr hu n d ert  hi n ei n  m ar ki ert,  bis 1 8 6 9  ei n  n e u er  St ei n  f ür  J a k o b  B ö h m e  g e h a u e n 

w ur d e. 3 8  A nf a n g  d es 2 0 . J a hr h u n d erts  er hi elt  di e  St ell e  ei n e n  w eit er e n  Gr a bst ei n.  B ei d e 

si n d n o c h v or h a n d e n. 

O b  Fr a n k e n b er g  d as  ori gi n al e  Gr a b m al  g es e h e n  h at,  wiss e n  wir  ni c ht.  Di e  b e i i h m ü b er-

li ef ert e n I ns c hrift e n d e ut e n w e ni gst e ns d ar a uf hi n. Fr a n k e n b er g w ar ei n Z eit g e n oss e B ö h-

m es u n d mit i h m p ers ö nli c h b e k a n nt. D ass d er K u pf ersti c h, d er Fr a n k e n b er gs B eri c ht b ei-

g e g e b e n ist, d as w a hr e Kr e u z a uf J a k o b B ö h m es Gr a b z ei gt, ist ä u ß erst u n si c h er. Vi el w a hr-

s c h ei nli c h er ist, d ass es n a c htr ä gli c h n a c h d er B es c hr ei b u n g b ei Fr a n k e n b er g a n g ef erti gt 

w ur d e. Di e a uf d e n Kr e u z -Gr a fi k e n si c ht b ar e n Te xt e l e g e n n a h e, d ass si e di e V orl a g e −  di e 

b ei Fr a n k e n b er g a b g e dr u c kt e n ‚ e c ht e n‘ I ns c hri ft e n −  v er b ess er n w ollt e n, u m si e d ur c h di e 

Ill ustr ati o n ei n g ä n gi g er z u m a c h e n. 

H öl z er n e Gr a b kr e u z e a us d e m 1 7. J a hr h u n d ert h a b e n si c h, s o w eit ersi c htli c h, ni c ht er-

h alt e n. Z eit g e n össis c h e A b bil d u n g e n b el e g e n j e d o c h i hr e w eit e Ver br eit u n g. U m ei n e V or-

st ell u n g v o n d er F orm e ns pr a c h e h öl z er n er D e n k m al e d er Z eit 1 6 0 0 bis 1 6 5 0 z u er h alt e n, 

bi et et si c h d er Ver gl ei c h mit H ol z e pit a p h e n a n. I n G örlit z si n d s ol c h e a us d er erst e n H äl ft e 

d es 1 7. J a hr h u n d erts d ur c h di v ers e St a dt- u n d Kir c h e n br ä n d e z erst ört w or d e n. Ei n gr ö ß e-

r er B est a n d h at si c h d a g e g e n i n d er cir c a 35  Kil o m et er s ü dli c h v o n G örlit z g el e g e n e n St a dt 

Zitt a u er h alt e n. 3 9  Di e Z ei c h n u n g mit d e m B ö h m e - Gr a b kr e u z v o n 1 6 4 6 z ei gt di e E m bl e m- 

u n d I ns c hri ft -K art us c h e n mit R a h m u n g e n a us V ol ut e n u n d R oll w er k ( A b b.  3 ), d er s p ät er e 

K u pf er sti c h mit R a h m u n g e n a us V ol ut e n u n d K n or p el- b z w. O hr m us c h el w er k ( A b b.  2 ). 

L et zt er es w ur d e i n d e n Ni e d erl a n d e n e nt wi c k elt u n d v er br eit et e si c h a b 1 6 0 0 bis n a c h d e m 

Dr ei ßi gj ä hri g e n Kri e g i m d e uts c hs pr a c hi g e n R a u m. 4 0  A b et w a 1 6 2 0 b e gi n n e n Zitt a u er E pi-

t a p h e di ese c h ar a kt eristis c h e n S c h m u c kf or m e n a uf z u w eis e n. Als B eis pi el e s ei e n d as E pi-

t a p h  f ür  J a k o b  E n g el m a n n  v o n 1 6 2 04 1  u n d  d er  Wa p p e n a ufs at z  d es  Nis c h e n e pit a p hs  f ür 

Fr a n zis k us H ei n c e v o n 1 6 2 74 2  g e n a n nt ( A b b.  9  u n d 1 0). D as str e n g g e o m etris c h e R oll w er k 

wir d z u g u nst e n fr ei er er, v e g et a bil er F or m e n a uf g e g e b e n. I n b ei d e n F äll e n si n d di e I ns c hrif-

t e n i n Fr a kt ur g es et zt. E m bl e m e k o m m e n b ei d e n Zitt a u er E pit a p h e n s elt e n v or.4 3  

 
 
3 7   F es c h n er 1 8 5 7, S. 4 3 7 . 
3 8   L e m p er  1 9 7 6, A b b. 3 3  ( n a c h S. 11 2). 
3 9   K n ü v e n er 2 01 8 . Si e h e d a z u i n K ür z e Zi ns m e y er 2 0 2 0 . 
4 0   D o n at h 2 01 8 , S. 2 7 2 . 
4 1   K at. Zitt a u er E pit a p hi e n , Nr. 2 7, S. 4 4 3  mit A b b. a uf S.  4 4 2 . 
4 2   K at. Zitt a u er E pit a p hi e n , Nr. 3 0 , S. 4 4 9 – 4 51  mit A b b. a uf S.  4 5 0 . 
4 3   D o n at h 2 01 8 , S. 2 8 7. V o n d e n Zitt a u er E pit a p h e n b esit zt ei n es v o n 1 6 2 7 E m bl e m e (K at. Zitt a u er E pit a-

p hi e n , Nr. 3 0 ) s o wi e ei n es a us S c hl esi e n (j et zt i n Zitt a u) a us d e m J a hr 1 6 7 3 ( Nr. 4 5 ). 
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Ver gl ei c hs b eis pi el e v o n Gr a b d e n k m al e n d er N ür n b er g er Fri e d h öf e z ei g e n a u ß er d e m, 

d ass ä h nli c h e K art us c h e n wi e a uf d e m Gr a b kr e u z- K u pf ersti c h s eit B e gi n n d es 1 7. J a hr h u n-

d erts a u c h i n M et all a us g ef ü hrt w ur d e n. Di e D e n k m al e f ür G e or g Fri e d eri c h u n d Elis a b et 

Gri m v o n 1 61 04 4 , G e or g u n d A n n a Gr o ß k o pf v o n 1 61 34 5  s o wi e C o nr a d u n d B ar b ar a S c h mi d 

v o n 1 61 74 6  si n d n o c h st ar k d e n g e o m etris c h e n F or m e n v ers c hri e b e n ( A b b. 4 − 6 ). D o c h t a u-

c h e n hi er b er eits q u er o v al e K art us c h e n a uf, w el c h e b ei d e m Gr o ß k o pf - u n d d e m S c h mi d -

D e n k m al  k o n v e x e  S c hri ft f el d er  b ei n h alt e n  ( A b b. 5   u n d 6 ).  Or g a nis c h er,  u n d  d a mit  d e n 

K u pf ersti c h - K art us c h e n ä h nli c h er, si n d di e R a h m u n g e n b ei d e n D e n k m al e n f ür F ür er u n d 

V o g el ( A b b.  7  u n d 8 ). I n d e n N ür n b er g er B eis pi el e n wir d ( a u ß er b ei m F ür er- D e n k m al) wi e 

i m K u pf ersti c h di e Fr a kt ur v er w e n d et. B ei Gr o ß k o pf u n d S c h mi d si n d z u d e m, a n al o g z u 

d e n Gr a b kr e u z- Gr a fi k e n a m o b er e n R a n d d er K art us c h e n P utti mit S c h ä d el u n d S a n d u hr 

s o wi e ei n e m M e m e nt o m ori, H O DI E MI HI C R A S TI BI.  ( S c h mi d) / He ut a n mir, M or g e n 

a n dir.  ( Gr o ß k o pf ), pl at zi ert. 

Di e B eis pi el e z ei g e n, d ass d as i n d e n Gr a fi k e n ( A b b.  1 − 3) d ar g est ellt e Gr a b kr e u z n ur i n 

B e z u g a uf d as B ö h m e -Gr a b m al  fi kti v ist, s o nst a b er i m Hi n bli c k a uf G est alt u n g u n d I n-

s c hrift e n a usf ü hr u n g z eitt y pis c h e, m o d er n e F or m e n a uf w eist. Di e Gr a fi k e n d o k u m e nti e-

r e n s o g ar s e hr d e utli c h, wi e Gr a b kr e u z e u m cir c a 1 61 0 bis 1 63 0 a us g es e h e n h a b en k ö n n e n 

−  u n d di es ist, v or d e m Hi nt er gr u n d d es Verl ust es ori gi n al er h öl z er n er Gr a b kr e u z e, b e-

m er k e ns w ert.  

  

 
 
4 4   DI 9 0 , Nr. 3 0 9 9 . 
4 5   DI 9 0 , Nr. 3 2 4 6 . 
4 6   DI 9 0 , Nr. 3 3 8 0 . 



 S a bi n e Zi n s m e y er   

 
1 0 

 
A b b.  1    (fi kti v e s) Gr a b kr e u z f ür J a k o b B ö h m e, k ol ori ert e H a n d z ei c h n u n g, G örlit z 1 8. J h.  

© Bi bli ot e k a U ni w er s yt e c k a w e Wr o c ła wi u, A k c. 1 9 4 8/1 5 4, f ol. 1 0r 

htt p s:// bi bli ot e k a c yfr o w a. pl/ dli br a/ p u bli c ati o n/ 8 3 8 8 9 / e diti o n/7 9 6 7 6 / c o nt e nt   

https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/83889/edition/79676/content
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A b b.  2      (fi kti v e s) Gr a b kr e u z  f ür J a k o b  B ö h m e,  K u pf er sti c h,  B ö h m e -W er k a u s g a b e , A m st er d a m  1 6 8 2 

© B a y eri s c h e St a at s bi bli ot h e k, R ar. 11 8 2-1/2 , o. P.   ( V D  1 7 1 2:1 0 4 9 31C)  

htt p s:// w w w. di git al e -s a m ml u n g e n. d e/ d e/ vi e w/ b s b 1 0 8 5 9 0 2 0? p a g e = 51   

https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10859020?page=51


 S a bi n e Zi n s m e y er   

 
1 2 

 
A b b.  3    v er m utli c h ält e st e D ar st ell u n g d e s (fi kti v e n) Gr a b kr e u z e s f ür J a k o b B ö h m e,  

k ol ori ert e H a n d z ei c h n u n g, A m st er d a m 1 6 4 6 

© H er z o g A u g u st Bi bli ot h e k W olf e n b ütt el , C o d. G u elf. 6 7  N o vi s s. 4 ° 

htt p:// di gli b. h a b. d e/ m s s/ 6 7 -n o vi s s -4 f/ st art. ht m ?i m a g e =0 01 6 0   

http://diglib.hab.de/mss/67-noviss-4f/start.htm?image=00160
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M et all e n e K art u s c h e n a uf Gr a b d e n k m al e n N ür n b er g er Fri e d h öf e  

 

 

 
A b b.  4    St.  J o h a n ni s, D e n k m al f ür G e or g Fri e-

d eri c h u n d Eli s a b et Gri m, 1 61 0 ( DI 9 0 , Nr. 3 0 9 9 ) 

 

 A b b.  5    St.  J o h a n ni s, D e n k m al f ür G e or g u n d 

A n n a Gr o ß k o pf, 1 61 3 ( DI 9 0 , Nr. 3 2 4 6 ) 

 

 

 

 
 

A b b.  6    St.  R o c h u s, D e n k m al f ür C o nr a d u n d  

B ar b ar a S c h mi d, 1 61 7 ( DI 9 0 , Nr. 3 3 8 0 ) 

 A b b.  7    St.  J o h a n ni s, D e n k m al f ür J o h a n n  

Si g m u n d F ür er, 1 6 2 2 ( DI 9 0 , Nr. 3 6 8 9 ) 

 
 



 S a bi n e Zi n s m e y er   

 
1 4 

 

 A b b.  8    St.  R o c h u s, u nt er e H äl ft e d e s D e n k m al s 

f ür P a ul u s V o g el, 1 61 6 − 2 2 ( DI 9 0 , Nr. 3 3 4 0 ) 

A b b. 4 – 8 : P et er Z a h n  f ür di e B a y eri s c h e A k a d e mi e d er 

Wi s s e n s c h a ft e n 

 

F or m e n s pr a c h e b ei Zitt a u er H ol z e pit a p h e n  

 

 

 
A b b.  9    Fr a u e n kir c h e, D e n k m al f ür J a k o b E n g el-

m a n n, 1 6 2 0 ( K at. Zitt a u er E pit a p hi e n, Nr.  2 7 )  

 A b b.  1 0    Fr a u e n kir c h e, W a p p e n a uf s at z ei n e s Ni-

s c h e n e pit a p h s f ür Fr a n zi s k u s  H ei n c e u n d  F a mili e, 

1 6 2 7 ( K at. Zitt a u er E pit a p hi e n, Nr.  3 0 )  

   A b b. 9 – 1 0: © St ä dti s c h e M u s e e n Zitt a u , J ür g e n M at s c hi e  

htt p s:// zitt a u. d e/ d e/ n o d e/ 9 4 9 7 4   

  

https://zittau.de/de/node/94974
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U n g e dr u c kt e Q u ell e n  

Br esl a u ( Wr o c ła w ), Bi bli ot e k a U ni w ers yt e c k a w e Wr o c ła wi u , A k c. 1 9 4 8/15 4: G örlit z er I ns c hrift  u n d 
Z ei c h n u n g d es J a k o b -B ö h m e -Gr a b es.  

F u n c k e , C hr o ni k  =  Br esl a u  ( Wr o c ła w),  Bi bli ot e k a  U ni w ers yt e c k a  w e  Wr o c ła wi u ,  Mil.  Bi b.  II 1 3 3: 
C hristi a n G a bri el F u n c k e, P ars pri m a A n n ali u m G orli c e nsi u m ( 11 2 4– 15 9 9). 

G örlit z, Ar c hi v  d es  e v a n g elis c h e n  Kir c h e n kr eis v er b a n d es  S c hl esis c h e  O b erl a usit z,  B est att u n g e n 
G örlit z 1 0/1 6 21– 11/1 63 2. 

W ol f e n b ütt el,   He r z o g -A u g ust -Bi bli ot h e k, C o d. G u elf. 6 7  N o viss. 4 °: Ver g a d eri n g e v a n e e ni g e o n g e-
m e e n e S c hri ft e n v a n S a eli g e n J a k o b B ö h m e, 1 6 4 6. 

G e dr u c kt e Q u ell e n  

B ö h m e 1 6 8 2 = D es G otts e eli g e n H o c h -Erl e u c ht et e n Ja c o b B ö h m e ns Te ut o ni ci P hil os o p hi All e ft e-
os o p his c h e n Wer c k e n, A mst er d a m 1 6 8 2. 

DI 9 0  = Di e I ns c hrift e n d er St a dt N ür n b er g  III: Di e Fri e d h öf e St. J o h a n nis, St. R o c h us u n d W ö hr d 
z u N ür n b er g ( 1 6 0 9 bis 1 6 5 0), 2  B d e., g es a m m elt  u n d b e ar b. v o n Pet er Z a h n ( Di e D e uts c h e n I n-
s c hrift e n  9 0 ; M ü n c h e n er R ei h e 1 6), Wi es b a d e n 2 01 3 . 

K at. Zitt a u er E pit a p hi e n  = K at al o g d er Zitt a u er E pit a p hi e n, i n: K n ü v e n er 2 01 8 , S. 3 83 – 5 8 7. 

Fr a n k e n b er g 1 63 7/51   =  A br a h a m  v o n  Fr an k e n b er g, Gr u e n dli c h u n d w a hr h a ft er B eri c ht v o n d e m 
L e b e n  u n d  A bs c h ei d  d es  i n  G ott  s e eli g -r u h e n d e n  J a c o b  B ö h m e ns,  di es er ft e os o p his c h e n 
S c hri ft e n, ei g e ntli c h e n A ut h oris u n d Ur h e b ers  [1 6 51], i n: B ö h m e 1 6 8 2, o. P.  

K o b er 1 6 2 4 = B eri c ht a us Herr n D. T o bi a e K o b er s ei g e n er H a n dt, a n di e Herr e n S c h w ei ni c h e n  [1 6 2 4], 
i n: B ö h m e 1 6 8 2, o. P.  

S c hr ei b e n 1 6 6 9 = S c hr ei b e n v o n ei n e m v or n e h m e n P atriti o u n d R at hs-v er w a n dt e n z u G o erlit z, w e-
g e n s e el. J a c o b B o e h m e ns Pers o n u n d S c hri ft e n  [1 6 6 9], i n: B ö h m e 1 6 8 2, o. P.  

W ol f e n b üt t el, Her z o g-A u g ust -Bi bli ot h e k, Gr a p h. R es. C: 1 0 7: Gr a b kr e u z d es J a k o b B ö h m e a uf d e m 
Fri e d h of i n G örlit z, K u pf ersti c h, 1 6 9 4. 

Lit er at ur  

B o n h ei m 1 9 9 2  =  G ü nt h er  B o n h ei m,  Z ei c h e n d e ut u n g  u n d  N at urs pr a c h e.  Ei n  Vers u c h  ü b er  J a c o b 
B ö h m e ( E pist e m at a. W ür z b ur g er wis s e ns c h aft li c h e  S c hrift e n . R ei h e  Lit er at ur wiss e ns c h a ft  8 7 ), 
W ür z b ur g 1 9 9 2. 

Bri n k/ M arti n 2 01 7  a = Cl a u di a Bri n k / L u ci n d a M arti n ( B e ar b.), All es i n All e m. Di e G e d a n k e n w elt 
d es  m ystis c h e n  P hil os o p h e n  J a c o b  B ö h m e.  D e n k e n,  K o nt e xt,  Wir k u n g. A usst ell u n gs k at al o g, 
hrs g. v o n d e n St a atli c h e n K u nsts a m ml u n g e n Dr es d e n, Dr es d e n 2 01 7. 

Bri n k/ M arti n 2 01 7  b = Cl a u di a Bri n k / L u ci n d a M arti n ( B e ar b.), Gr u n d u n d U n gr u n d. D er K os m os 
d es m ystis c h e n P hil os o p h e n. A ufs at z b a n d, hrs g. v o n d e n St a atli c h e n K u nsts a m ml u n g e n Dr es-
d e n, Dr es d e n 2 01 7. 

D o n at h 2 01 8  = M att hi as D o n at h, K u nst hist oris c h e St u di e n z u d e n Zitt a u er E pit a p hi e n, i n: K n ü v e n er 
2 01 8 , S. 2 6 4 – 2 9 8 . 
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F es c h n er 1 85 7 = Her m a n n A d ol p h F e c h n er, J a k o b B ö h m e. S ei n L e b e n u n d s ei n e S c hrift e n, mit B e-
n ut z u n g h a n ds c hri ft lic h er Q u ell e n d ar g est ellt. Ei n B eitr a g z ur G es c hi c ht e d er n e u er e n P hil os o-
p hi e, i n: Ne u es L a usit zis c h es M a g a zi n  3 3  (1 85 7), S. 31 3 – 4 4 6 . 

Frits c h 1 8 91  =  [ P a ul]  Frits c h,  Alt e  G örlit z er  G es c hl e c ht er  u n d  di e  Wa p p e n  d ers el b e n  n e bst  ei n e m 
Ver z ei c h nis  a l l er  bis h er i g e n B ür g er m eist er v o n G örlit z, G örlit z 1 8 91. 

G eiss m ar 1 9 9 3 = C hrist o p h G eiss m ar, D as A u g e G ott es. Bil d er z u J a k o b B ö h m e ( W olf e n b ütt el er Ar-
b eit e n z ur B ar o c kf ors c h u n g  2 3 ), Wi es b a d e n 1 9 9 3. 

Gi er m a n n 1 9 9 2  = R e n at e Gi er m a n n, Di e n e u er e n H a n ds c hri ft e n d er Gr u p p e N o vissi mi . 1 N o viss. 
2 °−1 0 0   N o viss. 2 °; 1 N o viss. 4 °− 7 8   N o viss. 4 °; 1 N o viss. 8 °− 2 35  N o viss. 8 °; 1 N o viss 1 2°−1 9   N o-
viss.  1 2°  ( K at al o g e  d er  Her z o g-A u g ust -Bi bli ot h e k  W ol f e n b ütt el  2 0 ),  Fr a n kf urt  a m  M ai n 1 9 9 2, 
S.  7 6 – 7 7. 

K n ü v e n er 2 01 8  = Pet er K n ü v e n er ( Hrs g.), E pit a p hi e n, Net z w er k e, R ef or m ati o n. Zitt a u u n d di e O b er-
l a usit z i m K o nf essi o n ell e n Z eit alt er. Mit ei n e m B est a n ds k at al o g d er Zitt a u er E pit a p hi e n, Zitt a u 
2 01 8 . 

K u n z e 2 0 0 9  = Pet er K u n z e, Art. K n a ut h ( K n a ut h e), C hristi a n, i n: S ä c hsis c h e Bi o gr afi e, 1 0.1 2.2 0 0 9 , 
htt ps://s a e bi.is g v. d e/ bi o gr a fi e/ C hristi a n _ K n a ut h _( 1 7 0 6-1 7 8 4) (0 8 .0 7 .2 0 2 0 ). 

L e m p er 1 9 7 6 = Er nst-Hei n z L e m p er, J a k o b B ö h m e. L e b e n u n d Wer k, B erli n 1 9 7 6. 

P os c h ars k y 1 9 61  =  Pet er  P os c h ars k y, Art. A br a h a m v o n Fr a n k e n b er g, i n: N D B, B d.  5 , B erli n 1 9 61, 
S.  3 4 8 – 3 4 9 . 

Zi ns m e y er 2 0 2 0   =  S a bi n e  Zi ns m e y er,  R e z.  K n ü v e n er 2 01 8 ,  i n:  Ne u es  Ar c hi v  f ür  S ä c hsis c h e  G e-
s c hi c ht e 91  (2 0 2 0 ), S. 4 3 3 – 4 35 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ut or i n Dr. S a bi n e Zi n s m e y er  

zi n s m e y er @ s a w -l ei p zi g. d e 

A n s c hri ft  S ä c h si s c h e A k a d e mi e d er Wi s s e n s c h a ft e n z u L ei p zi g  

P al ai s pl at z 3  

01 0 9 7  Dr e s d e n  

  
Di e s er B eitr a g st e ht mit A u s n a h m e d er A b bil d u n g e n u nt er ei n er  

Cr e ati v e C o m m o n s N a m e n s n e n n u n g 4 .0  I nt er n ati o n al Li z e n z ( C C B Y 4 .0 ) 
 

https://saebi.isgv.de/biografie/Christian_Knauth_(1706-1784)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de
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Janine Meisel und Eberhard J. Nikitsch* 

Ein unbekannter frühchristlicher Grabstein aus Andernach 

Im Januar 2006 begannen die Ausgrabungen in der Kirchstraße 11 und 13 in Andernach. 
Grund dafür war der geplante Neubau des Pfarrheims der spätromanischen Pfarrkirche 
Maria Himmelfahrt. In diesem Zusammenhang musste zunächst ein benachbartes Gebäu-
de abgerissen werden, das ehemals zum Ende des 17. Jahrhunderts erbauten Servitessen-
kloster gehörte. Da der Keller des neuen Baues an die Stelle des alten Kellers anschließen 
sollte, wurde letzterer ausgeschachtet. Dabei kamen Skelettreste aus offensichtlich älteren 
Gräbern zutage, die im Einvernehmen mit den planenden Architekten, dem Bistum Trier 
und dem Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseum Trier durch das archäologische Bo-
dendenkmalamt Koblenz näher untersucht wurden. 

Bei den Ausgrabungen direkt an der Südseite der Kirche, die sich zudem im westlichen 
Bereich des spätantiken Andernacher Römerkastells bewegten1, konnten vier Meter an 
Siedlungsschichten über dem gewachsenen Boden festgestellt werden, von der Spätlatène-
zeit bis in das Frühmittelalter. In einer Erweiterung nach Norden wurde direkt an der 
Längsseite ein apsides (innen quadratisches) Becken eines römischen Badegebäudes frei-
gelegt, das später möglicherweise als frühchristliches Taufbecken genutzt wurde. Darüber 
entstanden im 8./9. Jahrhundert Fachwerkhütten, die wahrscheinlich im Zusammenhang 
mit den Vorgängerbauten der Marienkirche standen. Den Abschluss der Siedlungsschich-
ten bildeten Fachwerkbauten des 9./10. Jahrhunderts. In den Schichten des offensichtlich 
als Friedhof genutzten Bereichs befanden sich zahlreiche Bestattungen, beginnend im 
Frühmittelalter mit einfachen Erdbestattungen (ab dem 9./10. Jahrhundert), über das Hoch-
mittelalter, für dessen Belegphase Gräber mit Schieferplatten- und Tuffsteinumstellungen 
charakteristisch sind und deren Material vermutlich aus Umbau- und Erweiterungsmaß-
nahmen der Kirche stammten. Aus dieser Phase stammen auch typische trapezförmige 
Sandsteinsarkophage aus romanischer Zeit. Hinzu kamen Bestattungen aus Spätmittelalter 
und früher Neuzeit. Erst im 18. Jahrhundert endete die Nutzung des Friedhofs. 

 
 
* Im Zuge meiner Nachforschungen zu den frühchristlichen Inschriften des Landkreises Mayen-Kob-

lenz (s. Anm. 8) machte mich Herr Dr. Peter Henrich, Direktion Landesarchäologie, Schreiben vom 
21. April 2020, durch seine damalige Mitarbeiterin Janine Meisel nicht nur auf diesen zwischenzeitlich 
vergessenen Fund aufmerksam, sondern bot ihr auch die Gelegenheit zur weiteren Recherche; ihr ist 
daher der einleitende Teil dieser Miszelle zu verdanken. 

1  Vgl. zum Folgenden Berg 2009/10. 
 

https://www.epigraphik.org/
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Der vorliegende Inschriftenstein selbst wurde am 4. September 2006 in einem Bagger-
aushub bei der Erweiterung der Grabungsfläche nach Westen entdeckt und kann deswegen 
leider nicht mehr einer genauen Fundsituation zugeordnet werden. Der damals unbeach-
tet gebliebene Stein wird heute im Depot der Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz-
Ehrenbreitstein verwahrt (Andernach Kirchstraße 2006.003, St.-Nr. 145.22, Fz-Nr. 711, 
ohne Inventar-Nr.). Es handelt sich um eine querrechteckige, völlig schmucklose Platte aus 
porösem Kalkstein mit noch erhaltener vierzeiliger Inschrift. Ein kleinerer Teil der oberen 
Hälfte sowie ein großer Teil der linken (oberen) Seite fehlen. Aufgrund der stark verwit-
terten Oberfläche ist die Inschrift schwer zu entziffern. 

 
Höhe 21 (frgm.), Breite 30, Buchstabengröße 2,5–3 cm. – Vorkarolingische Kapitalis. 
 

[– – – CO]NSORTIOa) / [VIX]IT IN SAECOLVM A[N/N]OS XXV 
OB(IIT) IN PA(CE) / QVOD FACITb) NOVE(M)/[BE]R DIES NOVE[M] 

 
(Hier ruht in Frieden) Consortio Er lebte in dieser zeitlichen Welt 25 Jahre. Er starb in Frieden (und sein 
Begräbnis) war im November, am neunten Tag. 
 
a) In der Regel beginnen die frühchristlichen Inschriften Andernachs (s. Anm. 8) mit der den Begräb-

nisplatz kennzeichnenden Formel HIC (RE)QVIESCIT IN PACE; vgl. dazu Nikitsch 2018, S. 13. 
b) Vor QVOD wäre inhaltlich DEPOSITIO EIVS zu ergänzen.  

 
Das passagenweise nicht sehr gleichmäßige Schriftbild der in Scriptura continua ausge-
führten Inschrift wird hervorgerufen durch mehrfach in unterschiedlichen Abständen ge-
setzte und fallweise in schwankender Größe ausgeführte Buchstaben, wodurch das Einhal-
ten der (gedachten) Grundlinie nicht durchgängig gelingt. Leichte Schaftverlängerungen 
sind bei E zu beobachten. Weitere auffällige Formen sind kapitales D in der dreieckigen 
Form, F mit kurzen, schräg nach unten gerichteten Balken, L mit hoch am Schaft anset-
zendem Schrägbalken, O in Form einer Raute, R mit kleinem Bogen und vom Schaft aus-
gehender, lang gestreckter Cauda sowie S mit teilweise eckig ausgeführten Bögen und ge-
radem Mittelteil sowie generell Probleme mit der Ausformung von runden Buchstaben-
teilen. 

Der Name Consortius2, im Obliquus (der im Spätlatein bzw. frühen Romanisch den 
Nominativ vertreten kann) Consortiu, -io, kann als lateinisch-romanischer Name von der 
Spätantike bis ins 10. Jahrhundert belegt werden. Es handelt sich um eine Ableitung vom 
Adjektiv/Substantiv consors, -tis (Teilhaber, Genosse, Geschwister). Der Name ist mit wei-
 
 
2  Die folgenden Hinweise verdanken wir Herrn Prof. Dr. Wolfgang Haubrichs, Saarbrücken, Schreiben 

vom 25. Juni und 8. Juli 2020. 
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teren Suffixen Consort-inus, Consorti-ola in klassischen römischen Inschriften gut belegt, 
vorwiegend in Nordafrika und in der Germania Secunda3. In den spätantiken Inschriften 
des Westens ist Consors zweimal in den belgisch-germanischen Provinzen nachgewiesen, 
ferner zweimal in der Narbonensis, dazu einmal in der femininen Form Consortia in den 
belgisch-germanischen Provinzen4. Dazu zu rechnen ist die später in Cluny verehrte hl. 
Consortia, (angeblich) Tochter des Bischofs Eucherius von Lyon (435–449)5. Es zeichnen 
sich also drei deutliche frühe Schwerpunkte für die Verbreitung des Namens ab: zum einen 
Nordafrika, dann Südfrankreich von Burgund bis Provence, schließlich die vier belgischen 
und germanischen Provinzen, was zu Andernach bestens passt. Der spätantike Beleg für 
eine Consortia Valentina aus Bonn6 bietet – trotz des seltenen Vorkommens – nicht nur 
einen regionalen Bezug, sondern auch ein weiteres Indiz für die Namenskontinuität am 
Rhein zwischen Spätantike und Frühmittelalter. 

 

 
Foto: Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Astrid Garth 

 
 
 
3  Vgl. dazu ThLL Onom., Bd. 2, Sp. 568f. 
4  Vgl. dazu OPEL, Bd. 2, S. 73. 
5  Vgl. dazu Morlet 1972, S. 36. 
6  Vgl. dazu Nesselhauf 1937, Nr. 197. 



 Janine Meisel und Eberhard J. Nikitsch  
 
20 

In Andernach sind seit der Mitte des 19. Jahrhunderts aus mindestens fünf größtenteils 
nicht in Form regulärer Grabungen erforschten fränkischen Gräberfeldern insgesamt 38 
mit Inschriften versehene frühmittelalterliche Grabsteine bzw. Grabsteinfragmente sowie 
andere inschriftentragende Objekte ans Licht gekommen7. Der neu aufgefundene Stein des 
Consortio fügt sich gut in den bislang gewonnenen Befund ein, da sowohl die Wendung 
VIXIT IN SAECVLVM als auch die hier im Formular anklingende, den Tag der Beisetzung 
einleitende Bestattungsformel DEPOSITIO EIVS QVOD FACIT (…) bei den Andernacher 
Grabsteinen des 7. Jahrhunderts oft und zuverlässig belegt sind. Aufgrund dieses speziellen 
Formulars und vor allem aufgrund der deutlichen Merkmale der entwickelten fränkischen 
Schrift – wie die typischen eckigen Buchstabenformen und Schaftverlängerungen8 – dürfte 
die hier erstmals publizierte Inschrift in das 7. Jahrhundert zu datieren sein, mit starker 
Tendenz in die erste Hälfte.  

 
 
7  Vgl. dazu und zum Formular ausführlich Nikitsch 2019 sowie künftig die Edition dieser Inschriften in 

DI 111; speziell zur Schriftgeschichte Einleitung Kap. 4.1.1. 
8  Vgl. dazu im Überblick Koch 2007, S. 43–49 sowie zur Datierungsproblematik Nikitsch 2018, pass. 
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Henning Ohst 

Anmerkungen zum Text der Grabinschrift für  
Bertoldus mercator (Urbanskirche, Meißen-Cölln) 

Eine der ältesten erhaltenen Inschriften im heutigen Meißner Stadtgebiet1 befindet sich auf 
einer Grabplatte, die seit ihrer Wiederauffindung2 in einem Abstellraum der Urbanskirche 
in Meißen-Cölln 1993 ebendort an der Nordwand des Langhauses zu finden ist.3 Die recht-
eckige Grabplatte befindet sich allgemein in einem guten Zustand, jedoch fehlen der un-
tere Rand und Teile der Seitenränder, sodass der Sterbevermerk nicht mehr vollständig 
erhalten ist. In diesem kurzen Beitrag möchte ich insbesondere zur Rekonstruktion dieses 
Teils der Inschrift einen Vorschlag machen. Lesbar sind auf dem Objekt folgende Texte: 

Rand: 

BERTOLDVS + / BERTOLDVS · MERCATOR · OBIIT · XIII[- - -] /  
[- - -] / [- - -]VS · IN · PACE · BONA · REQVIESCAT · AM 

Rand des Radkreuzes: 

THITMVT · WIDEGO · SIGEWART 

Rechte Seitenkante: 

E / PE / TR / OS / PA / TR 

Eine Datierung aus dem Text der Inschrift heraus ist nicht möglich, da der untere Rand 
der Grabplatte, auf dem das Sterbejahr Bertholds genannt worden sein wird, nicht mehr 
erhalten ist. Hans-Jürgen Pohl schlägt eine relative Datierung des Objekts in die erste Hälfte 
des 13. Jahrhunderts vor, was er – recht vage – stilistisch begründet.4 Bei der Schrift handelt 

 
 
1 Eine erste vollständige Edition des Meißner Inschriftenbestandes bis 1650 wird derzeit von der Dres-

dner DI-Arbeitsstelle unter Federführung von Frau Dr. Cornelia Neustadt vorbereitet, bei der ich mich 
für wichtige Hinweise und Ratschläge bei der Vorbereitung dieser Miszelle bedanke. Ebenso danke 
ich den beiden anonymen Gutachtern des AfE für ihre hilfreichen Anmerkungen. 

2  Eine Beschreibung der Grabplatte findet sich schon Mitte des 19. Jahrhunderts bei [Rüling] 1843.  
3  Vgl. Pohl 1998, S. 317. 
4  Pohl 1998, S. 317: „Die stilistischen Formen des Gedenkmales deuten auf ein Entstehen in der Zeit um 

1220/1250 hin“; Pohl 2008, S. 16: „Das Grabmal gehört stilistisch der Zeit um 1230/40 an.“ Diese 
 
 

https://www.epigraphik.org/
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es sich um eine späte romanische Majuskel oder eine frühe gotische Majuskel niedrigen 
Niveaus (hingewiesen sei etwa auf das linksgeschlossene M, das unziale E sowie die stark 
aufgeblähten Bögen bei B und D), was vielleicht eher für eine Datierung in das späte 13. 
oder gar das frühe 14. Jahrhundert spricht.5 

Auf dem oberen Rand ist der Name Bertoldus wie eine „Überschrift“ zu lesen; die Buch-
staben stehen auf dem Kopf, sind also vom Kopfende aus gesehen lesbar. Der eigentliche 
Sterbevermerk beginnt auf dem (vom Fußende her gesehen) rechten Seitenrand nochmals 
mit einer Nennung des Namens; nach der Verbform OBIIT muss die Nennung des Todes-
datums erfolgt sein.6 Neben dem unteren Rand fehlt auch Text auf den Seitenrändern, 
wenn auch wahrscheinlich nicht sehr viel, denn immerhin ist der halbrunde Fuß, auf dem 
das Kreuz steht, noch zu sehen. XIII ist der Beginn einer Datumsangabe, die sehr wahr-
scheinlich nach dem römischen Kalender erfolgt ist.7 Da von den Nonen nur bis 8 (oder 6 
in dem „Momjul-Monaten“) zurückgezählt wird und von den Iden stets nur bis 8, muss es 
sich hier um eine Kalenden-Angabe handeln; also ist Berthold am 13. Tag vor den Kalen-
den (vielleicht auch am 14., wenn ursprünglich XIIII gestanden haben sollte) eines nicht 
zu bestimmenden Monats verstorben. Hinter der römischen Zahl wäre also ein KALEN-
DAS zu ergänzen, das in abgekürzter Form (z.B. KL wie im ersten Beispiel unter Anm. 7, 
aber auch KLS wäre vorstellbar) gut noch auf den linken Seitenrand gepasst haben könnte. 
Auf dem unteren Rand wäre eine Monatsangabe und vielleicht eine Jahresangabe zu er-
warten. Auf dem linken längeren Seitenrand setzt der lesbare Text mit den Buchstaben VS 
ein, die die letzten Buchstaben eines Wortes gewesen sein müssen. Pohl (1998, S. 317–318) 
schlägt die Ergänzung PI]VS vor, das er in seiner Übersetzung („möge er […] fromm, in 
Frieden gute Ruhe finden“) prädikativ, also ähnlich wie ein Adverb verstanden wissen will. 
Jedoch gibt es für die Konstruktion und den Ausdruck („fromm tot Sein“) keine guten 

 
 

Annahme verbindet sich bei Pohl jeweils mit der Identifizierung des Bertoldus der Grabplatte mit dem 
miles Bertoldus (Berthold von Schönau), der u.a. in einer am 26. März 1233 ausgestellten Urkunde des 
Meißner Bischofs Heinrich (CDS II,1, Nr. 114) belegt ist. Insofern ist bei dieser Datierung vielleicht der 
Wunsch der Vater des Gedankens; jedenfalls ist die Gefahr eines argumentativen Zirkelschlusses nicht 
von der Hand zu weisen. 

5  Auch [Rüling] 1843, S. 45, scheint eher eine späte Datierung zu bevorzugen. 
6  Der Sterbevermerk ist recht eigenwillig und spiegelverkehrt zu dem zu erwartenden Formular „Datum 

– obiit – Name“ ausgeführt (vgl. etwa die Grabplatten im Meißner Dom vom Ende des 13. Jahrhunderts 
bei Donath 2004, Nr. 1–5). 

7  Als lokale Vergleichsbeispiele aus dem 13. Jahrhundert ließen sich etwa zwei Grabplatten des Meißner 
Doms anführen: Die für Johannes von Strela († 1296, Donath 2004, Nr. 3): XVII · K(A)L(ENDAS) IA-
NUARII, sowie die nur fragmentarisch erhaltene für Dietrich Thilemann von Torgau († 1299, Donath 
2004, Nr. 5): IX · KALEND(AS) FEBR(VARII) (die Datumsangabe hier ist jedoch nur aus der kopialen 
Überlieferung – SLUB, Mscr. Dresd. K 37, fol. 12r – ergänzt). 
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Parallelen.8 Zu erwägen wäre meines Erachtens eher eine Ergänzung zu HIC SEPVLT]VS.9 
Aus Platzgründen kann eine abgekürzte Schreibweise, etwa H(IC) SEPVLTVS, eine hohe 
Wahrscheinlichkeit beanspruchen. Wenn wir für den rechten Seitenrand analog zum lin-
ken Seitenrand einen Textausfall von ca. zwei Buchstaben annehmen, wäre außerdem eine 
Binnentrennung von SEPVLTVS nach SEP- in Erwägung zu ziehen.10 

 
Zu den beiden anderen Inschriften auf dem Objekt nur jeweils eine kurze Bemerkung:  Die 
drei althochdeutschen Namen auf dem Rand des Radkreuzes können nicht identifiziert 
werden.11 Vielleicht handelt es sich um die Stifter des Grabmals12 oder bzw. und die Söhne 
des Bestatteten? 

Ganz und gar rätselhaft sind die auf der rechten Kante der Grabplatte paarweise unter-
einander eingeritzten Buchstaben, die auch nicht datiert werden können.13 Pohls Deutung 
E PETRVS PAT(E)R14 muss aus zweierlei Gründen mit Skepsis betrachtet werden: Zu-
nächst handelt es sich bei dem ersten Buchstaben der vierten Zeile nicht um ein V, sondern 
eher um ein O in Form einer Raute; der Name des Menschenfischers wäre also mit der 
griechischen Nominativendung ausgeführt. Die Frage des Kasus führt aber zu dem Haupt-
problem, nämlich dass die Präposition e(x) – wenn wir E so verstehen wollen – mit dem 
Ablativ konstruiert wird. Grammatisch richtiger wäre vielleicht die Deutung E PETR(A) 
OS PATR(IS) (etwa: „Aus dem Stein das Antlitz des Vaters“), doch schiene mir auch diese 
Rekonstruktion sehr gewagt.  

 
Im Ergebnis plädiere ich dafür, die Inschriften wie folgt zu edieren:15 

 
 
8  In römisch-antiken Sepulkralinschriften bezieht sich pius als prädikatives Adjektiv (oder als Adverb) 

für gewöhnlich formelhaft auf vivere, nicht auf den Vorgang des Sterbens oder gar des tot Seins, siehe 
die gesammelten Belege in ThLL, Bd. 10,1, s.v. pius (pie), Sp. 2244,64–2245,1 u. 2247,13-21 (Blundell). 
Für verba moriendi gibt es vergleichbare Konstruktionen erst spät und stets adverbial konstruiert (z.B. 
DI 29, Nr. 621†, D: PIE OBDORMIVIT). DI 30, Nr. 237†: obiit pius in Chr(ist)o pater Iohannes Sculteti 
dürfte sich pius eher auf pater beziehen (analog zu reverendus in Christo pater wie z.B. DI 29, Nr. 268†), 
die Üb. a.O. „verstarb fromm“ erscheint mir also nicht ganz glücklich. Einen wirklich einschlägigen 
Beleg (pius/-e bei Verb des tot Seins) konnte ich im DI-Corpus nicht finden. Den Präzendenzfall kon-
jekturell herzustellen, verbietet sich. 

9  Sehr ähnlich sind z.B. DI 41, Nr. 99: hic sepult(us) cui(us) a(n)i(m)a req[uiesc]at in pace oder DI 69, 
Nr. 117: hic sepultus req(ui)esc(a)t j(n) pace. 

10  So belegt z.B. in DI 67, Nr. 344. 
11  Vgl. Pohl 1998, S. 318 u. Pohl 2008, S. 15. 
12  So [Rüling] 1843, S. 45. 
13  Inwiefern „der Duktus der Buchstaben (…) denen der Inschriften auf der Schauseite“ entsprechen soll 

(so Pohl 1998, S. 318), erschließt sich mir nicht. 
14  Vgl. Pohl 1998, S. 318. 
15  Die Angaben zu Objektgröße und Schrifthöhe beruhen auf den Messungen, die die DI-Arbeitsstelle 

Dresden vorgenommen hat. 
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  Grabplatte für Bertoldus mercator um 1300 (?)  
 
H. 155 cm, B. 68 cm, T. 28 cm. – Bu. 4 cm (A–C), 6,5 cm (D). – Romanische Majuskel (A–C). 
 
A + BERTOLDVS + 
 
B BERTOLDVS · MERCATOR · OBIIT · XIIIa) [K(A)L(ENDAS)]b) / [– – –]  

[H(IC) SEP/VLT]VSc) · IN · PACE · BONA · REQVIESCAT · AM(EN) 
 
C + THITMVT · WIDEGO · SIGEWART · 
 
D E // PE // TR // OS // PA // TR // · 
 
(B) Der Kaufmann Berthold starb am 19./20. (18./19.) (des Monats …) (…) Hier begraben möge er 
in gutem Frieden ruhen. Amen. 
 
a)  XIII] vielleicht auch XIII[I]. 
b)  K(A)L(ENDAS)] Kürzungen verstehen sich exempli gratia. 
c)  H(IC) SEPVLTVS] Kürzung versteht sich exempli gratia; PIVS Pohl. 
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Abb. 1   Inschriften auf der Vorderseite 

 

 
Abb. 2   Ritzinschriften auf der 
rechten Seitenkante 

Fotos: SAW Leipzig, Martin Riebel,  
mit freundlicher Genehmigung der 
Johanneskirchgemeinde Meißen 
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Gertrude Mras 

Vom Zeugniswert historischer Nachrichten  
in epigraphischer Form 

… zu Ewiger Gedechtnus der Geschichten 
diesen Stain haben lassen aufrichten.1 

1 Einführung 

Sehr facettenreich sind die umfangreichen Bestände von archivalischem Schriftgut, aus dem 
Historiker verschiedenster Ausrichtung Informationen für ihre speziellen Fragestellungen 
an die Vergangenheit schöpfen können. Übersehen wird dabei allerdings oft, dass auch in-
schriftliche Denk-Male – geschaffen aus dem Bedürfnis der Menschen, die Erinnerung an so 
manches schicksalhafte Ereignis, an gemeinsam durchstandene Gefahr in möglichst dauer-
haftem Material festzuschreiben und für die Zeitgenossen wie vor allem für die Nachwelt 
deutlich sichtbar zu machen – vielfältige und wertvolle historische Zeugnisse darstellen. 

Ein Beispiel soll dies zunächst verdeutlichen (Abb. 1): Die sehr sorgfältig gestaltete Rot-
marmortafel am Rathaus von Pöllau,2 die der Marktrichter Lukas Zärl im Jahr 1600 stiftete, 
berichtet in jeweils einem Reimpaar von fünf denkwürdigen Unglücksfällen innerhalb von 
nur 15 Jahren: 1585 hunderte Pesttote, 1587 ein sommerlicher Wolkenbruch mit großen Flur-
schäden, 1589 ein riesiger Brand mit 40 zerstörten Häusern, 1599 nochmals ein ‚kleinerer‘ 
Brand und wiederum hunderte Pesttote. Die Tafel ist ausdrücklich mit TEMPESTAS über-
schrieben – das mag man als unheilvolle Sturmwellen begreifen, die über den kleinen Markt 
hinwegfegten. Am Rathaus angebracht wie eine öffentliche Kundmachung bewahrt sie also 
diese existenzbedrohenden Ereignisse im kollektiven Gedächtnis der Gemeinde. 

Ziel der hier dargelegten Studie ist es, die reiche Materialbasis, die die Editionsreihe „Die 
Deutschen Inschriften“ (DI) bietet, in Hinblick auf die Inschriftenart ‚Historische Nach-
richten‘ und deren spezifischen Quellenwert auszuloten.3 Es war dies zunächst ein Versuch 

 
 
1  Schlussverse an einem Gedenkstein in der Stadt Salzburg, gestiftet von den Brüdern Thenn zur Erin-

nerung an die Pestwelle 1571/72 sowie an das extreme Sommerhochwasser der Salzach und die enorme 
Teuerung 1572, zitiert in Rohr 2007, S. 390. 

2  Zukünftig in: Die Inschriften der Politischen Bezirke Hartberg-Fürstenfeld und Weiz, ges. und bearb. 
von Meinhard Brunner (DI; Wiener Reihe 5: Die Inschriften des Bundeslandes Steiermark, Teil 1) 

3  Zum spezifischen Quellenwert von Inschriften generell: Koch 2005; aus der Sicht des Historikers: 
Fuchs 2012; zu einer ersten Auswertung inschriftlicher Zeugnisse in Hinblick auf extreme Naturereig-
nisse: Mras 2012. 
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mit völlig offenem Ausgang; genau gesichtet wurden rund drei Viertel des Gesamtbestan-
des. Als Ergebnis dieser Auswertung lassen sich, im Voraus resümierend, drei wesentliche 
Charakteristika festmachen: 

◦ Diese ‚Historischen Nachrichten in epigraphischer Form‘ als besondere Art von Gedenk-
inschriften sind – im Vergleich zu den dominanten Arten inschriftlicher Denkmale im Ge-
samtbestand – relativ selten. 

◦  Dennoch ist ihre Zahl, über die einzelnen bisher erfassten Bearbeitungsgebiete hinweg 
zusammenfassend betrachtet, in Summe gar nicht so gering, so dass sich – über den ortsge-
bundenen Erinnerungswert hinaus – durchaus bemerkenswerte Gemeinsamkeiten in Quel-
lenwert und Gestaltung erkennen lassen.  

◦  Zudem wird deutlich, dass die allermeisten dieser Inschriften dem dauerhaften Gedächt-
nis existenzbedrohender Großereignisse, auch deren Folgewirkungen und deren Bewälti-
gung gewidmet sind. 

◦  Der Schwerpunkt dieser Untersuchung liegt also zunächst auf dem Inhalt der übermit-
telten Botschaften und auf der Formulierung der Texte. Aus diesem Grund werden die hier 
beispielhaft angeführten Inschriftentexte nicht in Transkription wiedergegeben, sondern 
als reine Textzitate – ihrem Wortlaut und Lautwert4 entsprechend – kursiv gesetzt, lateini-
sche gleich in Übersetzung geboten; im Falle von deutschen Reimversen werden diese durch 
Schrägstriche getrennt. 

 
 
4  Daher auch durchgehend der Lautwert u bei Schreibung v oder w, ebenso i bei Schreibung j u.Ä.m. 

Abb. 1  Die ‚Tempestas-Tafel‘ am Rathaus von Pöllau (Steiermark) 
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2 Libera nos domine – bewahre uns, Herr  

Beredtes Zeugnis von den existenziellen Nöten, denen z.B. die Bevölkerung der Stadt Osna-
brück innerhalb nur einer knappen Zeitspanne von nicht einmal 40 Jahren (ca. 1580–1617) 
ausgesetzt war, bzw. wie sie diese deutete und bewältigte, gibt eine ehemals im Turm der 
Marktkirche verwahrte Kupfertafel.5 Im Rahmen diverser chronikaler Nachrichten werden 
hier insbesondere geschildert: 

◦  Abgesehen von der Erinnerung an den schon weiter zurückliegenden großen Stadtbrand 
von 1530 mit der Zerstörung von fast 1.500 Häusern und dem gelungenen Wiederaufbau 

◦  sind es vor allem die Schrecken der 165 Hexenverbrennungen6 in den Jahren 1583–1590 
– der Bericht endet mit dem Stoßgebet Entweder komm, gnädiger Christus, denn der Abend 
der Welt ist gekommen, oder hüte uns zusammen mit der Nachwelt; weiters 

◦  fast 6.000 Pesttote im Jahr 1599 – was als erbärmlicher Beschluss des Jahrhunderts emp-
funden wurde; 

◦  in den Folgejahren immer wieder die Bedrohungen durch aufflammende kriegerische 
Auseinandersetzungen in den benachbarten Gebieten; 

◦  im Jahr 1612 das Erdbeben von Bielefeld7 – mit seinen zahlreichen Nachbeben ein Schre-
ckensereignis auch in der benachbarten Grafschaft Ravensberg –, das zwar in Osnabrück 
keine Schäden verursachte, aber als ein in diesem Raum völlig unbekanntes Elementarer-
eignis bei den Menschen psychologisch weitere Erschütterungen auslöste, sowie unnatür-
liche schreckliche Stürme, und jene deuteten … auch noch für diese Stadt furchtbare Übel an. 
In dieser Erwartungshaltung folgt dann schließlich: 
◦  Es war der 21. März [1613], als ein gerechtes Urteil Gottes durch einen nicht zu löschenden 

Brand fast ein Drittel dieser Stadt zerstörte. – Eine topographisch genaue Schilderung der 
abgebrannten Stadtviertel, Details zum Wiederaufbaugeschehen sowie der Dank an alle hel-
fenden Spender und eine lange Liste der damaligen Stadtverantwortlichen beschließen den 
Text im Jahr 1617. 

Es nimmt daher nicht Wunder, dass im Jahr 1697 der damalige Abt der Abtei St. Lud-
geri (Helmstedt) auf fünf Fensterstürze des neuerbauten Wirtschaftshofes verteilt folgen-
des Stoßgebet8 einmeißeln ließ: Vor Pest, Hunger und Krieg // vor Stürmen und Brand // vor 
Mäusen und Dieben // vor Blitz und Unwetter // bewahre uns, Herr. Diese in Stein gemeißelte 
Anliegens-Litanei umfasst die häufigsten Bedrohungsszenarien, denen sich die Menschen 
ausgesetzt sahen. Wobei ja leider – damals wie heute – ein Großereignis oftmals eine Ver-

 
 
5  DI 26, Nr. 162 (heute museal verwahrt; Originaltext Latein). 
6  Dazu auch Rügge 2015. 
7  Dazu auch Keiter 2012. 
8  DI 61, Nr. 345 (Originaltext Latein). 



 Gertrude Mras  
 
32 

kettung von gravierenden Folgeerscheinungen auslöst und sich so zu einer menschlichen 
Katastrophe gewaltigen Ausmaßes auswachsen kann. 

Verschiedenen ‚Katastrophenauslösern‘ folgend sollen hier nun zunächst anhand von 
größeren Beispielgruppen9 spezifische Ausprägungen von ‚Historischen Nachrichten‘ vor-
gestellt und im größeren Kontext analysiert werden.  

2.1 Wetterextreme und ihre Folgen 1: Wasserfluten und Stürme 

Die häufigsten inschriftlichen Zeugnisse von den so zahlreichen Hochwasser-Ereignissen 
sind die schlichten Hochwassermarken, also Strichmarkierungen, die die Wasserhöhen samt 
Datierung anzeigen und sich oftmals an Brückenpfeilern und ufernahen Hausmauern über-
einander staffeln. Aussagekräftigere Zeugnisse der Wassernot, auch in Hinblick auf die ver-
ursachten Schäden, sind aber aufwändiger gestaltete inschriftliche Zeugnisse.  

Die im Juli 1342 durch tagelang andauernden Starkregen hervorgerufenen extremen 
Überschwemmungen in weiten Teilen Mittel- und Norddeutschlands gelten auch heute 
noch als Jahrtausendhochwasser bzw. sogar als ‚hydrologischer GAU‘.10 Die katastrophalen 
Auswirkungen der Wassermassen an Rhein, Main, Weser und Elbe und ihren Einzugsgebie-
ten sowie die darauffolgende Hungersnot aufgrund totaler Erntevernichtung sind in zahlrei-
chen archivalischen Quellen belegt. Dazu kommen aber auch einige sehr eindrucksvolle, in 
ihren Aussagen zudem ergänzende inschriftliche Belege. 

◦  In Hann Münden, am Zusammenfluss von Werra und Fulda, ist an einem Chorstrebe-
pfeiler der St.-Blasius-Kirche eine Erinnerungstafel in einer sehr frühen Gotischen Minus-
kel eingemauert: Im Jahr des Herrn 1342 am 9. Tag vor den Kalenden des August [24. Juli] 
gab es eine Überschwemmung durch Weser und Fulda, und der hohe Wasserspiegel berührte 
die Basis dieses viereckigen Steins. Heute gemessen sind das 2,10 m (!) über dem Boden.11 

◦  Einen weiteren Hinweis auf dieses Hochwasserereignis gibt in der St.-Albani-Kirche zu 
Göttingen eine unterhalb eines Kruzifixus angebrachte, feinziseliert gearbeitete Metall-Tafel 
mit dem Vermerk: Anno 1342 da ertrank Hermann Goldschmied in der großen Flut am Sankt 
Margaretentag [20. Juli].12 Das Kreuz ist wohl von dessen Angehörigen gestiftet worden, um 
das Toten- und Gebetsgedächtnis lebendig zu halten. 

◦  In Würzburg berichtet eine engzeilig beschriebene Gedenktafel nicht nur von der Was-
serhöhe des Mains bis zu den ersten steinernen Statuen des Doms, den Einsturz von Brücke, 
Türmen und Mauern, sondern erinnert auch, … in diesem Jahr gab es eine ähnliche Über-

 
 
9  Ausgewählt aus der Beispielsammlung der DI, mitunter durch weitere Beispiele ergänzt. 
10  Siehe dazu Glaser 2001, S. 200–201; Pfister/Wanner 2021, S. 193–194. 
11  DI 66, Nr. 9 und Abb. 8 (Originaltext Latein). 
12  DI 19, Nr. 5 (Originaltext niederdeutsch); Abbildung in Fuchs 2012, Tafel 13, Abb. 17. 
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schwemmung in ganz Deutschland und in anderen Gebieten.13 – Eine weitere Tafel, die an 
der Treppe zur (1644 abgebrochenen) Westvorhalle des Würzburger Doms angebracht war, 
schildert weitere dramatische Details: Im Jahre 1342 geschah es zu Würzburg, dass der Main 
gewaltsam die Brücke zerbrach und viele Menschen zwang, ihre Häuser zu verlassen, wenn sie 
nicht zugrunde gehen wollten. Am Fest der Praxedis [21. Juli] gedenke dieser Überflutung, als 
an diesen Stufen die Schiffe anlegten.14 Die im Original lateinisch abgefassten Verse folgen 
der spezifischen Formulierung von Merkversen, mit denen vor allem die mündliche Erin-
nerung an besondere (Katastrophen-)Ereignisse sowie deren Gedenktage tradiert wurden. 
Im Kommentarteil zu dieser Inschrift werden noch weitere Merkverse an dieses Hochwas-
ser für Straßburg, Bamberg, Erfurt und Minden angeführt; als Gedenktage werden neben 
Praxedis auch Maria Magdalena (22. Juli) und Jakobi (25. Juli) genannt. 

Die Tagesangaben zum Gedenken an diese Flutkatastrophe erstrecken sich also vom 20. 
bis zum 25. Juli: Das rührt daher, dass die gewaltige Scheitelhöhe der Flutwellen tagelang sehr 
hoch blieb und es dauerte, bis der Wasserstand allmählich zu sinken begann. Magdalena 
hat diesem Jahrtausendereignis schließlich den Namen gegeben: Magdalenenflut 1342.15 

Was das Katastrophenhochwasser im Juli 1342 für den mittel- und norddeutschen Raum be-
deutete, war dasjenige im August 1501 für den oberen Donauraum und seine alpinen Zu-
bringerflüsse.16  

◦  Besonders arg traf es die Stadt Passau am Zusammenfluss von Inn, Donau und Ilz: Insge-
samt neun (!) Hochwassermarken und Gedenktafeln an den Häusern der Altstadt erinnern 
an die große Flut. Auffällig ist dabei eine für die Stadt Passau samt Umland einheitliche Ge-
staltung, vor allem im Layout mit einer unter das Schriftfeld gesetzten Markierung durch 
lateinisches Kreuz und ausgestreckter Hand als ‚Wasserstandsanzeiger‘. Aber auch die Text-
formulierung in deutschen Reimversen gibt sich ziemlich einheitlich:17 Was das nit ein grosse 
klag / An unser frauen schiedung tag / Als sie In himmel ward empfangen / Ist die Güss daher 
gangen / Als man zalt 1500 und 1 iar / Mügt ir all gelauben fur war, bzw. als Variation der dritten 
und vierten Zeile: die tunau und der inn / sein pede gangen dahin. 

◦  Von ganz anderer Gestaltung ist die an das gleiche Hochwasserereignis erinnernde (heu-
te leider disloziert angebrachte) Tafel donauabwärts in Linz.18 Auffällig ist dabei die sorgfäl-
tig gewählte unterschiedliche Verwendung von Sprache und Schrift. Die oberen sechs Zeilen 
sind eine Ereignisinformation in deutschen Reimversen: Hiermit disen stain beczaichent stat 

 
 
13  DI 27, Nr. 61 und Abb. 34 (Originaltext Latein). 
14  DI 27, Nr. 62†. 
15  Bauch 2014.  
16  Rohr 2007, S. 235–241. 
17  DI 67, Nr. 296–304, Abb. 89–91; DI 101, Nr. 169; zitiert nach Nr. 297 und 298. 
18  Rohr 2007, S. 388–389 (mit Abb.). 
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/ wie hoch die Thunau geraichet hat / Das ist beschehen im Monat Augusti / bey Regirung Ro-
mischen Kunig Maximiliani / Da von Cristi gepurde erganngen war / Tausennt Funfhundert 
und ain Jar. Sie sind gehauen in einer Gotischen Minuskel, deren gezierte Versalien, einer 
Buchschrift ähnlich, hervorstechen. Darunter fügen sich zwei lateinische elegische Disti-
chen an, deren sprachliche Gestaltung humanistische Kenntnisse verrät: Schau her, ich bin 
das Zeichen, wie groß die Masse der Wellen war, dessen Zeuge ein im Sumpf lebender Vogel war, 
der sehr traurig auf den Dächern in jener Zeit saß, als sich die beklagenswerte Flut ereignete. 
(In der rechten oberen Ecke der Tafel ist tatsächlich die Figur eines Wasservogels in den Stein 
eingeritzt.) Als Autor wird der Humanist Conrad Celtis vermutet. Dem entspricht eine an-
spruchsvolle Schriftgestaltung in einer sehr frühen, im Duktus zwar noch etwas unausgegli-
chenen, aber um Ausgewogenheit bemühten Renaissance-Kapitalis. Dergestalt wird der 
landesherrliche Repräsentationsanspruch dieses Hochwasser-Denkmals deutlich. 

 

Erinnerungen an die zerstörende Kraft des Wassers finden sich auch häufig im Kontext von 
Bau-, genauer gesagt von Wiederherstellungs-Inschriften an Stadtmauern, Mühlen und vor 
allem an Brücken, wobei der Schilderung des Baugeschehens stets diejenige des Schaden-
sereignisses als dessen Ursache vorangestellt ist. Auffallend ist z.B. die Häufung inschrift-
licher Dokumentationen von zerstörten Brücken durch Eisstoß und nachstürzende Was-

Abb. 2   
Gedenktafel an den Eisstoß von 
1573 am Steinertor in Krems an 
der Donau (Niederösterreich) 
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sermassen in den extrem kalten und schneereichen Wintern des späten 16. und frühen 17. 
Jahrhunderts in weiten Teilen Mitteleuropas.19  

◦  Ein anschauliches Beispiel bietet die Gedenktafel an der Brücke am Zusammenfluss von 
Enz und Nagold in Pforzheim: Anno M D LXXIII. Das Eys und gros Wasser Gussen / die Bruck 
mit Gwalt zu Stuckn rissen. / Darumb ein Rat zu Nuz der Gmeind / den Pfeiler sezt von starkem 
Stein. / Der Landsfurst Marggraf Carolus / den ersten Stein legt selbst in Flus.20 

◦  Die Kälte dieses Winters 1573 muss weite Teile Europas fest im Griff gehabt haben. Denn 
viel weiter im Osten, in Krems an der Donau, berichtet die am Steinertor angebrachte In-
schrifttafel ganz nüchtern ebenfalls von schweren Eisstoß-Schäden (Abb. 2). Der Wasserhö-
hen-Markierungsstrich, auf den die Inschrift hinweist, ist heute leider nicht mehr vorhan-
den; nach einem unbelegten Hinweis soll es die Eisschollen über die Stadtmauer – die auch 
als Wasserschutz diente – geschoben und diese arg beschädigt haben. 

◦  Ein gefährliches Eisstoß-Hochwasser von 1595 an der oberen Donau belegt die Inschrift 
in Vilshofen oberhalb von Passau: Adi den 11. Marti 1595 Jar ist ein Eysgis gewesen welche als 
hoch gangen wie dise hand und Creytz hieunden gezaichnet anweist. Gott sey ferner dafier.21 
Die Gestaltung dieser Tafel nimmt – wie auch eine weitere am Rathaus der Stadt Passau 
selbst22 – in Gedenken an das extreme Sommer-Hochwasser von 1501 die damals kreierte 
Form mit Kreuz und weisender Hand wieder auf und führt so die Tradition einer regionalen 
Erinnerungskultur weiter. 

◦  Schließlich bezeugt die von Rollwerk gerahmte Steintafel an der Kocherbrücke in Ingel-
fingen die Bauschäden eines extrem strengen Winters nicht nur vor Ort, sondern sogar in  
der weiteren Umgebung:23 Als man zalt Sechzehn Hundert acht / Grosz eisz ein hartter Wintter 
bracht. / Vil brucken zrisz und macht das man / Hatt disen Bau gefangen an. / Und in Fünff 
Monden gar vollendt / Als damals hat das Regiment …, worauf die folgenden Verszeilen der 
Stadtregierung und allen weiteren Bauverantwortlichen gewidmet sind.  

Ein anderes zerstörerisches Gefahrenpotential stellen die gewaltigen Stürme dar. Auf dem 
Festland sind es vor allem Wälder sowie auch exponierte Gebäudekomplexe, die große 
Sturmschäden erleiden können; aber auch Menschen kommen dabei immer wieder zu 
Tode. In den DI finden sich mehrere inschriftliche Zeugnisse, die sich interessanterweise 
räumlich auf den Rand des Mittelgebirges hinaus in die norddeutsche Ebene und zeitlich 

 
 
19  In den Jahrzehnten 1570 bis 1620 erreichte die ‚Kleine Eiszeit‘ mit all ihren Folgeerscheinungen ihren 

ersten Höhepunkt: Siehe dazu Glaser 2001, S. 176–180; Pfister/Wanner 2021, S. 208–222 (Kap. 8.4. Die 
zwei Gesichter des 16. Jahrhunderts). 

20  DI 57, Nr. 178 und Abb. 121.  
21  DI 101, Nr. 308.  
22  DI 67, Nr. 705 und Abb. 192. 
23  DI 73, Nr. 610 und Abb. 346. 
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auf das 16. und frühe 17. Jahrhundert konzentrieren. Das mag dem Überlieferungs-Zufall 
geschuldet sein, ist vielleicht aber auch ein inschriftliches Indiz für das verstärkte Auftreten 
von Stürmen und Orkanen in dieser Periode.24 

◦  In der eingangs vorgestellten Inschrift mit den chronikalen Nachrichten von Osna-
brück (siehe S. 31) gibt es zwei ‚Sturmmeldungen‘: Zum einen als positive Wahrnehmung, 
nämlich der Hinweis auf große Wald-Sturmschäden, denn nach dem Stadtbrand von 1530 
heißt es: Gott sorgte auf wunderbare Weise für Holz zu ihrer [der Häuser] Wiederherstellung, 
indem in der Nachbarschaft eine außerordentlich große Anzahl von Bäumen durch die Ge-
walt der Winde umgeworfen und überdies noch hierher zum Verkauf gebracht wurden. Zum 
anderen aber die negativ-bedrohliche Wahrnehmung im Jahr 1612 als unnatürlich schreck-
liche Stürme und damit als Vorboten für weiteres Unglück. 

◦  Drei in Kirchturmknäufen aufbewahrte Kupfertäfelchen berichteten von der Tatsache, 
dass ein extremer Sturm die jeweilige Turmspitze zum Absturz brachte, was dann eine teure 
Reparatur zur Folge hatte, nämlich am 10. Februar 1563 in Hildesheim, am 24. Jänner 1574 
in Lüneburg und in den Jahren 1612 (sowie dann 1771) in Halberstadt.25 

◦  Welche Katastrophe ein sommerlicher Gewittersturm auslösen kann, davon zeugt eine 
auf Holz gemalte Gedenktafel in der Kirche St. Ulrich und Afra zu Augsburg (Abb. 3): Denn 
am Peter- und Paulstag 1474, … als kayser fridrich hie zu Augspurg was starben in dem fal der 
kirchen der Pfarrer, dessen Helfer und 30 Personen, die da ferfiellen unter den Trümmern des 
im Bau befindlichen und vom Sturm zum Einsturz gebrachten Gewölbes. Leider ist die da-
runter angefügte bildliche Darstellung des Unglücks nicht mehr deutlich erkennbar. (Die  
barocke Rahmung der Tafel stammt wohl von einer späteren Restaurierung.) 

◦  Besonders gefährlich und gefürchtet waren die orkanartigen Stürme über offener See,  
die mit ihrem Zerstörungspotential für die küstennahen Landstriche bzw. für die Seefahrt 
eine omnipräsente Bedrohung darstellten. Sehr eindringlich veranschaulicht dies ein großes 
Tafelbild in der Lübecker Marienkirche, auf dem der Schiffbruch des Bergenfahrers Hans 
Ben am Freitag vor Allerheiligen 1489 dargestellt ist; es wurde wohl als Epitaph für die dabei 
Ertrunkenen geschaffen.26 Es zeigt den Dreimaster, der im Sturm an den Klippen gestrandet, 
zerbrochen und bereits mit Wasser vollgelaufen ist; im wogenden Meer treiben im Bildhin-
tergrund noch einige weitere manövrierunfähige Schiffe, während im Vordergrund die 
Schiffsmannschaft hilflos in den Fluten ertrinkt. Über dem Schiff schwebt ganz groß der Ge-
kreuzigte mit Maria und Johannes als Fürbitter für deren Seelenheil: … xxxiii man de got al 
genedich si. 

 
 
24  Glaser 2001, S. 187–188 mit Abb. 62. 
25  DI 58, Nr. 398†; DI 100, Nr. 485†; DI 86, Nr. 238†. 
26  Abb. in Fouquet/Zeilinger 2011, S. 51.  
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Abb. 3  Gedenktafel an die Toten beim Einsturz des Kirchengewölbes  
von St. Ulrich und Afra in Augsburg, 1474 

2.2 Wetterextreme und ihre Folgen 2: Missernten – Teuerungen – Hungersnöte 

Großräumig wirksame Wetteranomalien – Perioden mit besonders strengen und langen 
Wintern und späten Frösten, mit andauernd nasskalten oder aber heißtrockenen Som-
mern, mit häufigen Gewittern und Hagelschlag – führten stets zur Vernichtung der Ernte. 
Auch Schädlinge (Mäuse-, Heuschrecken-, Käfer- und Raupenfraß) verursachten in man-
chen Jahren großen Schaden. Mangels effizienter Vorratsbewirtschaftung bzw. Vorratspo-
litik lösten Missernten dann eine Verkettung schwerer Krisen aus: Hungersnot für Mensch 
und Vieh, extreme Teuerung und Verarmung sowie körperliche Schwächung großer Teile 
der Bevölkerung, Ausbruch von Seuchen, hohe Sterblichkeit.27 

Diese schweren Notzeiten finden auch in Inschriften ihren Niederschlag. Auffallend ist, 
dass sehr viele dieser Nachrichten sich im Kontext von Bauinschriften finden, und zwar in 
Form von Brotgetreide-Preisangaben – die Menschen waren offensichtlich bestrebt, das 

 
 
27  Pfister/Wanner 2021, S. 304–318 (Kap. 9.7. Schwere Hungersnöte und ihre Überwindung). 
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jeweilige Baugeschehen in dem für sie aktuell-bedenkenswerten Zeitgeschehen und damit 
auch mit ihren Lebenskosten fester zu verankern. 

◦  Ganz deutlich dokumentiert dies die Bauinschrift von der alten Pfarrkirche Willich am 
Niederrhein:28 Im Jahr der Menschwerdung des Herrn 1146 wurde diese Kirche unbeachtet der 
großen Teuerung von den Pfarrgenossen gebaut, obwohl in demselben Jahr der Kölner Scheffel 
für dreizehn Solidi verkauft wurde.  

◦  Ebenso ist die Inschrifttafel an der Katharinenkirche in Oppenheim ein frühes Beispiel 
dieser Art.29 Auf zwei getrennten Schriftfeldern teilt der Text mit: Do daz Brot vir Haller 
galt do wart dize Capelle // ane gehaben Anno Domini MCCCXVII. Diese Preisangabe allein 
spricht noch nicht von Teuerung und Not; erst der sehr kleine Laib Brot mit dem Buchsta-
ben P für Panis, der dazwischen aus dem Stein gehauen ist, lässt die Symbolkraft des Denk-
mals deutlich werden, das bis heute unter dem Namen ‚Hungerbrotstein‘ bekannt ist. Das 
Ausmaß der riesigen Hungersnot der Jahre 1315–1317 in West- und Mitteleuropa, verursacht 
durch totale Ernteausfälle aufgrund von drei aufeinander folgenden extrem kalten und nie-
derschlagsreichen Vegetationsperioden mit Überschwemmungen30, die dadurch bedingte 
existenzbedrohende Brotpreisverteuerung und die erschreckend zahlreichen Hungertoten 
sind quellenmäßig sehr dicht belegt.31 

◦  Eine besondere Symbolkraft geht auch von der überlebensgroßen Christophorusfigur 
aus, die im Jahre 1491 – wiederum ein Hunger- und Seuchenjahr nach einer Serie von extrem 
nasskalten Sommern32 – an die Innenwand des Augsburger Doms gemalt wurde (Abb. 4): In 
dessen Mantelsaum findet sich in Kapitalisbuchstaben eingeschrieben: St. Crist(ophen) ward 
gemalt in den 1491. Iar und das Schaf Korn galt 4 Gulden. Gemäß der Verheißung der in einer 
Kartusche darunter angefügten Inschrift, nämlich Die in [Christophorus] da mit andacht an-
sechen / Den sol des tags nit laidt beschechen, sollten wohl die Augsburger auch vor Hungers-
not und -tod bewahrt werden. 

Ab dem 2. Drittel des 16. Jahrhunderts häufen sich die inschriftlichen Nachrichten von Teu-
erungen infolge von Missernten signifikant, was zum einen der dichteren Überlieferung zu-
zuschreiben ist, zum anderen aber sicher auch den Auswirkungen einer besonders kalt-nas-
sen Phase der ‚kleinen Eiszeit‘. Zudem werden die Inschriftentexte wesentlich wortreicher 
und informativer.  

 
 
28  Funken 1981, Nr. 18, S. 118–121 (Originaltext Latein). 
29  DI 23, Nr. 7 und Abb. 2; Fuchs 2012, S. 98–99.  
30  Glaser 2001, S. 64–65 bzw. S. 88. 
31  Cruschmann 1900, S. 215–217; Pfister/Wanner 2021, S. 307–310.  
32  Glaser 2001, S. 71. – Die enggedrängte Abfolge von Hunger-, Teuerungs- und Seuchenjahren in Augs-

burg im vorangegangenen Zeitraum 1417–1467 belegt eine nach zeitgenössischer Quelle erstellte Auf-
stellung in Fouquet/Zeilinger 2011, S. 14–19.  
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Abb. 4  Mantelsauminschrift des Hl. Christophorus im Dom zu Augsburg, 1491 

◦  Sehr eindringlich schildert dies die steinerne Gedenktafel von 1571 in der Eingangshalle 
zu einem Stadttor von Karlsruhe:33 Ain unerhörte Theuerungsnoth / schickt uns zur Straf der 
liebe Got / als man zalt einundsibenzik Iar / und damals bauwet dieses Thor / mit siben Gulden 
zalt man gern / das Malter Waitzen und den Kern / Rocken und Erbsen kauft man gleich / umb 
die sechs Guldin arm und reich / die Gerst galt vier der Habern drey / und blib der Dinckel nit 
darbey. / Ailf Batzen umb ein Simerin Saltz / drey Batzen umb ein Pfundlin Schmaltz / ein Win-
ter kalt vil dieffer Schnee / das thet der Frucht und Weingart wee / im Herbst der Most vier Gul-
din galt / und ward umb drey verkauft der alt / der Frieling war gar schön und warm / ach Gott 
dich uber uns erbarm / nim hin die Straf gib Gnad und Segen / und las uns ewig bey dir leben. 

◦  Vergleicht man die Preisangaben von Karlsruhe mit den nur drei Jahre später bauin-
schriftlich genannten im benachbarten Oberdingen34, so kann man eine enorme Preisstei-
gerung erkennen, die mit der Feststellung endet … und durchaus aleding des vor nie erhört 
zum höchsten und theuresten gewesen. Die Folge von Teuerung und Geldmangel war auch, 
dass sich die Erbauung der Kirche … ins 3 jar verzogen hat. 

◦  Aber nicht nur an öffentlichen Bauten, sondern auch in Bauinschriften an Privathäusern 
wird teurer Zeiten gedacht. An acht Inschriften in der Stadt Wertheim am Zusammenfluss 

 
 
33  DI 20, Nr. 253.  
34  DI 20, Nr. 262.  
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von Main und Tauber, deren Bürger vor allem vom Wein- und Getreidehandel lebten, lässt 
sich diese Teuerungswelle der 1570er Jahre an acht Inschriften ablesen:35 Nimmt man als 
Ausgangsbasis die Preisangabe von 31 Gulden für das Fuder Wein und 1 Gulden für das Mal-
ter Korn im Jahre 1558, so waren es im Jahr 1573 für den Wein 50 Gulden und 5 für das Korn,  
… unt das sag ich euch fürwar das Mangel am Brot was.36 Der Höhepunkt der Teuerung war  
in den Jahren 1574/75 mit 60–72 Gulden für Wein und 6–7 Gulden für Brotgetreide erreicht. 
Erst 1577 sanken die Preise wieder deutlich auf etwa die Hälfte. Im Jahr 1578 vermerkte dann 
retrospektiv die Bauinschrift zur Ummauerung des Dorfes Dertigen (heute Teil von Wert-
heim) ebenfalls eine preisbedingte Bauunterbrechung:37 … durch teurer zeit wegen 3 Iar lang 
still geliegen dan das Malter Korn tet 7 gl. gelten schon das Fuder wein 72 gl.  

In dieser Periode klimatisch bedingter Missernten, die Hunger, Teuerung, Krankheiten und 
soziale Spannungen zur Folge hatten, suchten die Menschen in ihrer Existenzbedrohung 
nach einer Erklärung für das ihnen Unnatürlich-Unerklärliche: Die Schuldigen fand man in 
diesem Fall in Frauen, die unter anderem mit dem Teufel im Verbund des Wetterzaubers 
mächtig sein sollten – was in manchen Teilen Europas eine erschreckende Zunahme von  
Hexenverfolgungen zur Folge hatte,38 wie eben auch in Osnabrück in den Jahren 1583–1590 
(siehe S. 31). 

Bemerkenswert sind jedoch auch einige Inschriften, die von Vorsorgemaßnahmen gegen 
Teuerung und Hungersnot sprechen: 

◦  So schildert eine (kopial überlieferte) Wandmalerei-Inschrift aus Geislingen an der Stei-
ge anschaulich die Geschehnisse nach einer Missernte, nämlich Getreideimport und dessen 
preissenkende Wirkung:39 In letzten Zeiten Christus spricht / Wird theuerung seyn wie iezund 
ist / In diesem 1000. 600 und 15. Jar / Da diese Kirch erneuert ward / Die Winter-Frucht fast gar 
verdarb / Nicht viel in Schwaben und Bayrland war / Doher namm Theuerung überhand / Daß 
man fieret auß fremdem Land / Das Viertel Kern uf 25 batzen / In kurtzer Zeit thett man es 
schätzen / Uf acht und Neun batzen runder / Daß war von Gott ein groß wunder / Dafür wir Im 
zu dancken haben / Mit bit, er pleib bey uns in Gnaden. 

◦  Zwei Inschriften zeugen von den vorsorglich-vorausschauenden Baumaßnahmen des 
Hildesheimer Stadtrates, nämlich zunächst vom Neubau einer Mühle:40 Durch Gottes Hülf 
ist diese Mühl / Zur Macht erbaut da lang und viel / Im fünfzehnhundert und neunzig Jahr / 

 
 
35  DI 1, Nr. 35, 41, 44–47, 52, 54.  
36  DI 1, Nr. 41. 
37  DI 1, Nr. 54. 
38  Pfister/Wanner 2021, S. 296–299.  
39  DI 41, Nr. 412†. 
40  DI 58, Nr. 493†. 
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Eine große Dürr und Hitze war. – sowie dann von der Errichtung eines Kornhauses:41 Im 
sechzehn hundert sechsten Jahr / Da Wein und Korn die Fulle war / Zu gmeinen Best ein ehrbar 
Rath / Duß Korrenhaus erbauet hat / Zur Erhaltung der Stadt und gemeinem Nutz / Wird allhie 
eingesammelt Korn und Geschutz. 

Schlussendlich seien noch die so genannten ‚Roggensteine‘ von Dassel42 angeführt – drei 
schlichte, in die Kirchhofmauer eingelassene Gedenksteine und beeindruckendes Zeichen 
von kollektivem Gedächtnis über die Jahrhunderte hinweg: Anno 1500 im 57. Jahr, als diese  
Tafel gemacht wurde, kostete der Roggen 12 Pfennige für ein Sw… – Anno 1625 [es folgen die 
Namen von Amtsleuten] kostete Roggen 3 Reichstaler. – Im November 1923 kosteten 100 kg 
Roggen 26 Billionen Mark. 

2.3 Brände und ihre verschiedenen Ursachen 

Neben der Elementargewalt des Wassers war und ist die des Feuers die stets bewusste Ge-
fahr für Hab und Gut, Leib und Leben. Die inständige Bitte um Bewahrung vor Wasser und 
Feuer findet sich daher oftmals gerade in Bau- und Hausinschriften, so z.B. in Kirchberg an 
der Murr:43 Der Bau wie da vor augen staht / Bauen Ist Durch gotes gnadt / Got will Das Er 
langwürg sei / vor Straaln Feurs und wassers noth Frei. Mit der steinernen Inschrift unter dem 
Brückenbogen der Kocher in Schwäbisch-Hall Wan Got die Menschen will aufwecken kan 
ers mit Feur und Waser schrecken sollen freilich diese beiden Elementargefahren als ein-
dringliche Ermahnung zu gottgefälligem Leben dienen (Abb. 5). 

 
Abb. 5  Mahnspruch an der Kocherbrücke in Schwäbisch Hall 

Die Brandursachen sind vielfältiger Natur. Große Gefahr ging von den offenen Feuerstel-
len aus, wobei bei heftigem Wind durch Funkenflug sich sehr rasch ein großflächiger Brand 

 
 
41  DI 58, Nr. 577†. 
42  DI 96, Nr. 119 und Abb. 216, 217 (Originaltext niederdeutsch). 
43  DI 37, Nr. 276 und Abb. 96. 
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entwickeln konnte. Vom Menschen allein verschuldet waren die zerstörerischen Brände 
im Zuge von kriegerischen Auseinandersetzungen (dazu siehe unter 2.5). Als Brandauslö-
ser äußerst gefürchtet war zudem stets die natürliche Gewalt der Blitze. 

Vor allem Kirchtürme samt ihren Glocken haben Blitze angezogen. Daher beschwören 
zahlreiche Glockeninschriften ihre magische Macht, um neben viel anderem Unheil auch 
die Blitze abzuwenden,44 wie z.B. ein Glockengebet von 1359 (Göttingen, St. Marien):45 Oh 
ewiger König, verschone das Volk vor Verletzung durch Blitz, Pest und Hungersnot, so oft der 
Klang von mir ertönt.  

◦  Ausführlich schilderte ein solches Blitzschlag-Ereignis die Kupfertafel-Inschrift im 
Dachreiter der Marienkirche von Stralsund:46 Der Brand suchte durch das Los eines traurigen 
Geschicks die der Heiligen Maria geweihte Kirche am Tag des Märtyrers Laurentius [10. August 
1647] heim, als nach der vierten Nachmittagsstunde ein Blitz diesen Brand an der Spitze des 
großen Turms legte, dorthin, wo Menschenhand zum Löschen nicht hinlangen konnte. 
Dadurch entstand aus den Funken nach der fünften Nachmittagsstunde ein Feuer… [darauf 
folgt eine Aufzählung all dessen, was an Brennbarem zerstört wurde], so dass bei Sonnenauf-
gang nichts von dieser Zierde der Stadt übrig war außer einem Haufen von Steinen, wobei je-
doch durch die einzigartige Gnade Gottes die benachbarten Gebäude wunderbarerweise unbe-
schädigt blieben. 

◦  Noch viel dramatischer war wohl das von Blitzschlag ausgelöste Brandereignis am 25. 
März 1406 in Lüneburg:47 Als der Herr 1000, dazu 6 und 400 Jahre geboren war, verbrannte 
durch die Gewalt eines heftigen Feuers nach so vielen Jahren der Turm von St. Johannis am Fest 
der Jungfrau, als sie das „Ave“ Gabriels entgegennahm. … Es war ein Blitz aus dem Himmel, 
der diese große Gefahr verursachte. Es ging ganz schnell, es war eine schreckliche Nacht, und 
man hörte da keine fröhliche Stimme. Viele lagen dahingestreckt, vom Blitz getroffen, manche 
wurden gerettet und blieben am Leben, freilich ohne Lebensunterhalt. Wenn du weitere Strafen 
vermeiden willst, bemühe dich, deinen Lebenswandel von den Geschossen des Teufels abzu-
wenden. Diese (kopial überlieferten) lateinischen Verse sind zudem das einzige schriftliche 
Zeugnis dieses Unglücks! 

◦  Wiederaufbau-Inschriften von durch Blitz beschädigten Kirchtürmen finden sich mehr-
fach, und in allen ist die Nachricht vom Brandgeschehen als Ursache des Baugeschehens 
vorangestellt. So wurde an einem Eckquader des Kirchturms von Gechingen folgende in-
schriftliche Nachricht hinterlassen: Im Jahr 1561 im Monat April wurde dieser Turm durch 

 
 
44  Mras 2012, S. 246–248. – Neustadt 2019. 
45  DI 19, Nr. 7 (Originaltext Latein).  
46  DI 102, Nr. 405† (Originaltext Latein). 
47  DI 100, Nr. 34† (Originaltext Latein). 
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einen Blitz, der an ihm herunterfuhr, bis unten aufgerissen; und danach im Jahr 1568 begann 
man ihn wieder aufzubauen; im selben Jahr wurde man damit fertig.48  

◦  In ähnlicher Weise schildern manchmal auch Glockeninschriften derartige Brandereig-
nisse: Als man zalt 1625 Jahr / schickt Got sein Zeichen so wunderbar / Dages vor Dreikonigen 
Dag / schlieg das Wetter in Turn zu Eberspach / de Torn verbrant die Glogen darunder gefelt / 
durch Gottes Lob Ehr und Preis gos mich wider Nicolaus Martinus.49 Inschriftliche Belege von 
durch Blitzschlag und Brand zerstörten und dann wiederhergestellten Ausstattungsstücken 
gibt es sogar von einer Orgel50 und einem Kirchenfenster.51 

◦  Eine ganz anders gestaltete ‚Brand-Nachricht‘ vermittelt das um 1624 an einen Wand-
pfeiler der ehemaligen Stiftskirche von Polling gemalte hochovale Votivbild, das die Ansicht 
eines Dorfes mit brennender Kirche zeigt.52 Der Text in deutschen Reimversen bekundet 
das Gelöbnis der Gemeinde Uffing einer jährlichen Wallfahrt aus Dankbarkeit dafür, dass 
im Jahr 1605 der durch Blitzschlag in den Kirchturm verursachte Brand sich zunächst zwar 
durch Wind über das Dorf verbreitete, durch den einsetzenden Starkregen aber rasch ge-
löscht wurde. 

Bei vielen inschriftlichen Nachrichten von Brandereignissen wird jedoch die Brand-Ursa-
che gar nicht genannt – wie dies auch in den eingangs angeführten Beispielen von Pöllau und 
Osnabrück der Fall ist. Das gleiche gilt für Stadtbrand-Nachrichten, die sich im Zusammen-
hang mit Wiederaufbau-Inschriften finden, wie die Gedenktafel am Westertor von Duder-
stadt:53 Im Jahr des Herrn 1424 am Tag nach Palmsonntag und am Tag vor Valerian verbrannte 
Duderstadt vom Oberen Tor bis zu diesem Tor. Am Mittwoch nach Pfingsten wurde dieses Tor 
zu bauen begonnen. Auch in dem (im Kommentarteil dazu angeführten) „Ausführlichen 
Tractatus der Stadt Duderstadt“ erfährt man nichts über die Brandursache – wohl aber vom 
Wind als Brandbeschleuniger und dem wahren Ausmaß der Katastrophe mit vielen Toten.  

Interessant sind auch einige inschriftlich tradierte Maßnahmen, die zur aktuellen bzw. zu-
künftigen Brand-Schadensbegrenzung ergriffen wurden. So schilderte in der Passauer Hei-
lig-Geist-Spitalskirche eine lange, neben der Kanzel an die Wand gemalte Reim-Inschrift 
den großen Brand vom Karfreitag 1512, dem im Neumarkt fast alle Häuser sowie die Kirche 
zum Opfer gefallen waren, um dann recht drastisch zu einer Wiederaufbausteuer aufzu-

 
 
48  DI 30, Nr. 250 mit Abb. 63. Siehe auch DI 86, Nr. 23†. 
49  DI 41, Nr. 453 und Abb. 188. 
50  DI 36, Nr. 133†. 
51  DI 69, Nr. 288. 
52  DI 84, Nr. 286/1 (Abb. nur in DIO). 
53  DI 66, Nr. 36 und Abb. 25 und 26 (Originaltext Latein). 
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rufen:54 Ein jeder Mensch, der doch ein Christ, / und eines redlichen Gemueths ist, / drumb gebt 
zum Bau iezt Hülf, und Steuer, / das Gott euch frey von Höllens-Feuer. 

◦  In Wiener Neustadt war ein Stadtbrand der unmittelbare Anlass zur Errichtung eines 
Brunnens:55 Disen prun hat Hanns Schrauthamer Burger und Handlsman allhie, zu seinem 
Haus geherig, aus seinem eignen unkosten erbauen lassen, den die erschröckliche Brunst anno 
1608 hat ime darzue bewegt, da die halbe Stadt und die Kaiserliche Purk abgebrunen ist. 

◦  In Halle an der Saale wurde im Jahr 1569 vom Stadtrat eiligst der Guss einer neuen ‚Sturm- 
und Brandglocke‘ veranlasst, nachdem die alte bei einem Feuerläuten gesprungen war, mit 
der eindringlichen Ermahnungs-Inschrift zur solidarischen Feuer-Wehr:56 Und wen man 
auff mich dhud kloben so denck ein ider dar bei der zu dem Feuer vor ordent sei das er nicht 
der letze ist.  

2.4 Das Große Sterben: Die Pest (und andere Seuchen) 

Im Dom zu Worms wurde um das Jahr 1200 einer monumentalen Christophorus-Darstel-
lung folgende Inschrift beigegeben:57 Durch dich wird ein gutes Zeichen gegeben, jede Art 
von Krankheit wird vertrieben, auch Unwetter, Hungersnot und Seuche, o Christophorus, du 
Zeuge Christi. Hier wird Leid und Tod durch Krankheit zweifach angesprochen, einmal als 
morbi genus omne und dann als pestis – in der allgemeinen Wortbedeutung als seuchenartig 
auftretende Infektionskrankheit. Erst im Zuge der großen Pestpandemie, die in den Jahren 
1347–1352 aufgrund ihres enorm raschen Krankheitsverlaufs und der extrem hohen Sterb-
lichkeitsrate ganz Europa in Angst und Schrecken versetzte und – mit regionalen Unterschie-
den – schätzungsweise ein Viertel, manchenorts mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung 
hinwegraffte, wurde pestis zur spezifischen Kennzeichnung der Beulen- und Lungenpest. 
Deren reale wie mentale Folgeerscheinungen waren nachhaltig katastrophal.58 

Vier inschriftliche Gedenktafeln aus dieser Zeit lassen sehr eindringlich die unterschiedli-
chen Reaktionen der Menschen auf dieses unerklärliche ‚Große Sterben‘ erkennen. 

◦  Da ist zunächst die heute an der Stadtkirchenmauer von Bad Hersfeld angebrachte Ta-
fel, die in vier feierlichen Hexameterzeilen berichtet:59 Im Jahre 1000, dreimal 100, einmal 50 
und sechs. Aufgrund der schwellenden Pest, die damals offenbar in voller Kraft stand, starben 
durch die göttliche Gewalt 3000, die hier beerdigt worden sind. Sie mögen in heiligem Frieden 

 
 
54  DI 67, Nr. 356†. 
55  DI 48, Nr. 241†. 
56  DI 85, Nr. 195. 
57  DI 29, Nr. 30 und Abb. 11a–c (Originaltext Latein). 
58  Fouquet/Zeilinger 2011, S. 103–125; Cemper-Kiesslich 2018, S. 86–98. 
59  DI 91, Nr. 34 und Abb. 24 (Originaltext Latein). 
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ruhen. Es scheint, als ob man im Jahr 1356 im Nachhinein, erst als man das wahre Ausmaß 
der Katastrophe voll erfassen konnte, den Pestopfern – zunächst rasch beerdigt in einem 
Massengrab zum Höhepunkt der Infektionswelle? – ein würdiges Erinnerungsmal setzen 
wollte. Da die Tafel disloziert angebracht ist, kennt man deren wahren Begräbnisort nicht. 
Die Zahlenangabe von (hier) 3.000 Pesttoten ist nicht real, aber auch nicht bloß fiktiv. Die 
zumeist in runden Hundertern bzw. Tausendern bezifferten Pesttoten signalisieren viel-
mehr, dass es unvorstellbar viele, unzählige waren – sie waren ja auch gar nicht zählbar.60  

◦  Die Messingtafel in der Marktkirche von Hannover war eine in Material, Text (leoni-
nische Hexameter) und Schrift (sehr frühe Gotische Minuskel) besonders gestaltete Erin-
nerung an das bedeutsame Jahr 1350:61 Den Ursprung des Turmes bezeichnen die Zahlen 350 
und 1000. Im gleichen Jahr gab es den römischen Ablaß und die drei Tage dauernde Pest.62 
Die Tatsache, daß diese Stadt in sechs Monaten 3000 Tote beklagte, wurde dann zum Anlaß, 
daß sie die Juden quälte. 

◦  Nicht von der Pest selbst, wohl aber von den verhängnisvollen psycho-traumatisch be-
dingten Reaktionen der Überlebenden – nämlich der Suche nach Schuldigen und Sünden-
böcken einerseits, den fanatischen Büßerzügen andererseits – kündet eine an einem Strebe-
pfeiler der Marienkirche zu Weißenburg gut sichtbar angebrachte Steintafel: Im Jahre des 
Herrn 1350, das ist das Jubeljahr, sind die Geißler dagewesen und sind die Juden verbrannt 
worden.63 Wie sehr müssen diese Ereignisse die Bevölkerung verstört haben, dass sie die 
Erinnerung daran auf einer eigens dafür gestalteten Tafel im öffentlichen Kirchenraum 
festhielten? 

◦  Eine Inschrifttafel im Lübecker Franziskanerkloster64 macht dann noch eine weitere Fol-
gewirkung der Pest deutlich: 1000 mit 50 und dreimal 100 waren als Jahre seit Dir, Christus,  
vergangen, da vernichtete eine Epidemie mehr als die Hälfte dieser Erde. Füge dreimal 1 hinzu, 
da kam das Kloster wieder zu neuer Stärke, auch die am Boden liegende Bibliothek entstand auf 
diese Weise wieder. Durch die, welche die Krankheit niedermetzelte, hat Gott dieses Kloster wie-
deraufgebaut. Von den dahingegangenen ausgehauchten Körpern sei Gutes. Die zahlreichen 
Toten hinterließen – nicht nur in Lübeck! – reiche Erbschaften, und die verängstigten Erben 
versuchten ihr schlechtes Gewissen mit kostbaren Stiftungen zu beruhigen. 

 
 
60  Zudem geht aus den Texten nie klar hervor, ob sich die Zahl der Toten auf die jeweilige Stadt allein oder 

auch auf ihr Umland bezieht. 
61  DI 36, Nr. 6†. 
62  Gemeint ist, dass es sich – dem Krankheitsverlauf der Pest entsprechend – innerhalb von nur drei Tagen 

erwies, ob die Infizierten starben oder mit dem Leben davonkamen.  
63  DI 62, Nr. 45 (Originaltext Latein). 
64  Zitiert in Fouquet/Zeilinger 2011, S. 120. 
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Jahrhundertelang wussten sich die Menschen hilflos der Pest und anderer epidemischer 
Infektionskrankheiten wie Pocken und Masern ausgeliefert, die in unterschiedlich inten-
siven Wellen immer wiederkehrten. Dies belegen schon die beiden eingangs angeführten 
Inschriften-Beispiele von Pöllau (hunderte Pesttote 1585 und 1599) und Osnabrück (6.000 
Pesttote 1599). 

◦  Hinweise auf epidemische Krisenzeiten findet man fallweise im Rahmen von ausführli-
cheren frühneuzeitlichen Grabinschriften, und zwar als Nennung der Pest (oder einer an-
deren Seuche) als persönliche Todesursache oder aber auch als generellen Hinweis zum 
Zeitgeschehen in diese eingefügt, wie z.B. im großen Sterben der Pestilenz hier überall, in der 
Regierung der Pestilenz, zur Zeit der Pest die die Menschen verzehrte u.Ä.m. 

◦  Ihren Niederschlag finden diese epidemischen Krisenzeiten mehrfach in Inschriften 
zur Erinnerung an die Errichtung neuer Friedhöfe außerhalb der Stadtmauern. Sehr genau 
beschreibt das z.B. eine Tafel an der Gottesackerkapelle zu Crailsheim:65 Nach Christi unsers 
Herrn geburt / Fünffzehn Hundert gezehlet wurdt / Darzu auch fünff undt vierzig Jahr / Ein  
Sterben hie zu Crailsheim war. / Mehr ungemachs zu verhütten ferr / Haben aus Christlichen 
Eyfer / Die Amptleut, undt Ein Erbar Raht / Beschlossen, ausserhalb der Statt / Ein Gotts acker 
an disen Ortt / zu machen, damit es gieng fort. (Darauf folgt eine sehr lange Danksagung an 
alle namentlich genannten Spender, die zum Bau der Friedhofskirche beitrugen.) 

◦  In Bretten gedachte im Jahr 1565 eine Inschrift am Eingangstor zum neuerrichteten Fried-
hof der Pesttoten:66 … erbauen ward zu einer Begrebnus disser Garten aus Ursache eines Ster-
bend so Got uns zugefüget wie 600 Perschonen damals verschiden. Denselbigen auch uns allen 
nach dissem Leben woell Got der allmechtig ein froelich Urstendnus geben Amen. 

◦  In Freudenberg wiederum heißt es an einer Steintafel über dem Friedhofstor:67 Im Jahr 
1611 raffte vom Fest des Heiligen Michael bis wieder zu diesem Fest die Pest in Freudenberg über 
500 Menschen hinweg. Deshalb wurde 1613 der Friedhof erweitert. 

◦  Interessant in diesem Zusammenhang ist auch das von Pastor Matthäus Fischer in Halle 
an der Saale errichtete Epitaph68, wo er – als unmittelbar betroffener Vater – den für diese 
Zeit in Halle einzig existierenden Pestbericht gibt: … welchen in 1575. Jahre zwischen Crucis 
und Michael 4. Söhne und 2. Töchter in Gott entschlaffen, als hier zu Halle und bey den Vorstäd-
ten, Neumarck und Glaucha, in dreyjährigen Sterben des 75. 76. 77. Jahres 3822 Menschen ver-
schieden, liegen hie auff den Kirchhoffe im schwartzen Gitter begraben… – womit wohl ein ab-
gesonderter Friedhofsbereich für die Pesttoten gemeint sein mag. 
  

 
 
65  DI 93, Nr. 283 und Abb. 243. 
66  DI 20, Nr. 230†.  
67  DI 1, Nr. 89 (Originaltext Latein). 
68  DI 85, Nr. 215†. 
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Abb. 6  Sogenannter ‚Pestgedenkstein von  
Hartkirchen‘ (Oberösterreich) 

◦   Es gibt ganz schlichte und ebenso auch 
aufwendig gestaltete Erinnerungsmale an 
die Pesttoten von Pfarrgemeinden. Über 
dem Eingang der Dorfkirche von Dransfeld 
erinnerte eine bescheidene Steintafel:69 An-
no domini 1566 do was ein grot sterve do stor-
ven hir in de verhundert Minsken. 

◦   In der oberösterreichischen Gemeinde 
Hartkirchen hingegen ließ der Pfarrer Jo-
hannes Hertting den zahlreichen Pestopfern 
der Jahre 1521/22 einen ca. 2 m hohen Ge-
denkstein, ein rotmarmornes Epitaph, er-
richten (Abb. 6), der ursprünglich im Kir-
cheninneren aufgestellt war und sich heute 
an der Friedhofsmauer befindet.70 Unter-
halb des Reliefs einer Kreuzigungsszene, in 
die kniend der Stifter eingefügt ist, erinnert 
die deutschsprachige Inschrift an die 1.008 
Pestopfer der Pfarre sowie an deren Begräb-
nisort außerhalb des Pfarrfriedhofs. Darun-
ter fügt sich dann aber, nun in lateinischer 
Sprache, der Sterbevermerk des Pfarrers 
selbst vom 17. März 1527 an: Nur das Todes-
datum mit den unmotivierten Spatien ver-
rät, dass dieser das gesamte Denkmal, den 
Pestopfern zu Ehren, noch zu seinen Lebzei-
ten in Auftrag gegeben hatte.  

Verständlicherweise findet auch der Schrecken der Pest in manchen Bauinschriften Erwäh-
nung als besonderer ‚Zeitanker‘: So erhielt die im Jahr 1577 an der Martinikirche zu Hal-
berstadt neu aus Stein gestaltete Sonnenuhr71 den Zusatz Während wir danach getrachtet 
haben, diese Kirche auszubessern, erfahren wir die Seuche der Pest. Christus, mögest deine 
Hilfe senden.  

 
 
69  DI 66, Nr. 174†. 
70  Forster 2001, Nr. 14. 
71  DI 86, Nr. 160 mit Abb. 120 (Originaltext Latein).  
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◦  Eine Hausinschrift in Hameln72 drückte im Jahr 1567 die ganze resignative Hilflosigkeit 
aus: Gott bewar / Fein die Statt im volgenden Jahr / Darneben / Und 16 Monathe sich hat bege-
ben / Eine wunderliche Kranckheit zwahr / Fiehl nicht zu curiren war. 

◦  Lässt man schließlich die Verse des Pestgedenkens 1575 in der Marienkirche zu Osna-
brück73 auf sich wirken: Da starben in dieser Stadt Gemeine / Beide, Reiche und Arme, große 
und kleine / Siebentausend Menschen an dem Tale / Hundertzwanzig Frauen die alle / Schwan-
ger waren, das will man wohl merken …, worauf dann noch die Geistlichen und sogar die To-
tengräber folgen, dann klingt das wie ein Widerhall der in Bild und Text weitest verbreiteten 
‚Totentänze‘ dieser Zeit. 

Erwähnt werden sollen auch die – vor allem in den katholisch-habsburgischen Landen weit 
verbreiteten – Pestsäulen, barocke Dankesmale an die Hl. Dreifaltigkeit, an Maria oder auch 
an Pestheilige und andere Fürsprecher in der Not für Verschonung vor der Pest bzw. nach  
Abklingen einer solchen Epidemie. Ein recht frühes Denkmal dieser Art steht im burgen-
ländischen Mattersburg74. Die Säule ist bekrönt von einem Gnadenstuhl; alle vier Seiten des 
Sockels tragen Inschriften: Bibelsprüche, dann die Anrufung: Von Pest, Hunger unnd Dheu-
rung erlese uns o aler heiligste Dreyfaltigkeit, sowie die eigentliche Stifterinschrift: Als viel be-
nachbarde umliegende Ohrter der allmochtige Gott mit leudiger Seuch der Pestilenz besuchete 
hat sich eine ersame Gmein des hochloeblichen Markt Mattersdorf einhoellig vereiniget diese 
Säulen zur Ehre der allerhoechsten Dreifaltigkeit gestellet und ist von der Pest Gott sei Lob und 
Ehr unberührt erhalten worden. Hoechstes Vertrauen auf die Verheissung. 1614. Wie wichtig 
der Bevölkerung dieses Erinnerungsmal war, zeigt die Tatsache, dass genau 300 Jahre später 
der Sockel samt allen Inschriften im Originalwortlaut erneuert wurde. 

Dem angefügt sei noch ein lebendiges Zeichen kollektiver Erinnerung: Die große Pest-
säule am Wiener Graben – gelobt von Kaiser Leopold I. im Jahr 1679 auf seiner Flucht aus 
dem schwer pestverseuchten Wien und errichtet ab 1683 als ein Stadtbild-prägendes Ba-
rockdenkmal – wurde zum ersten Höhepunkt der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 von 
den Wienerinnen und Wienern in ihrer eigentlichen Bedeutung wieder wahrgenommen 
und spontan mit einem Kerzen-Lichterkranz umstellt.  

2.5 Kriege – von Menschen gemachte Katastrophen 

Kriege sind keine Elementarereignisse – es sind menschliche Konflikte mit jeweils sehr 
komplexen machtpolitischen, sozial-wirtschaftlichen, ethnischen, auch religiösen Wur-
zeln, die aus unterschiedlichen Beweggründen nicht friedlich, sondern mit Waffengewalt 
 
 
72  DI 28, Nr. 70†. 
73  DI 26, Nr. 126† (Originaltext niederdeutsch). 
74  DI 3, Nr. 99†.  
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ausgetragen werden. Was sie hinterlassen, sind Tod und Zerstörung.75 Die vielfältigen Do-
kumente, Berichte, Analysen und Interpretationen von kriegerischen Auseinandersetzun-
gen füllen Archive und Bibliotheken. Entsprechend der besonderen Tragweite solcher Er-
eignisse und ihrer Folgen scheint die Gruppe der ‚Kriegs-Nachrichten in epigraphischer 
Form‘ zahlenmäßig größer zu sein als die anderer ‚Katastrophen-Nachrichten‘. Sie sind we-
niger auf das unmittelbare Kriegsgeschehen fokussiert, vielmehr spiegeln sie – in recht viel-
fältiger Ausgestaltung – diverse Aspekte der jeweils Kriegs-Betroffenen wider, wie das die 
folgenden drei Beispielgruppen deutlich machen sollen.  

Das explosive Spannungsfeld zwischen den selbstbewusst und wirtschaftsmächtig werden-
den Städten und den jeweiligen Territorialherren führte im Spätmittelalter und weit hinein 
bis in die Neuzeit zu häufigen (und vor allem auch für die Zivilbevölkerung äußerst ver-
lustreichen) kriegerischen Auseinandersetzungen, die – von Seiten beider Kontrahenten – 
auch in inschriftlichen Denkmalen ihren Niederschlag fanden. 

◦  Ein frühes Beispiel dieser Art ist eine Gedenktafel, die ganz knapp an zwei für die Stadt 
Köln wichtige Ereignisse erinnert:76 Im Jahr des Herrn 1288 fand in Worringen eine Schlacht 
statt, und zwar an einem Samstag. Im Jahr des Herrn 1269 [recte: 1268] wurde Köln durch eine 
Öffnung (in der Stadtmauer) bei der Ulrepforte preisgegeben. Für die Menschen damals ge-
nügte diese nüchterne Faktenfeststellung als ‚Erinnerungsanker‘. Um heute die Tragweite 
des Geschehens zu erfassen, sind zusätzliche chronikale Informationen nötig: 1268 ermög-
lichte ein von einem bestochenen Kölner Bürger gegrabenes Loch in der Stadtmauer den 
Verbündeten des aus der Stadt vertriebenen Erzbischofs einen nächtlichen Überfall, der 
aber erfolgreich abgewehrt werden konnte. Zwanzig Jahre später, als sich die Bürger der 
Stadt mit ihren Verbündeten und die Truppen des Erzbischofs in der Schlacht bei Worrin-
gen gegenüberstanden, wurde die Entmachtung des Erzbischofs als Stadtherr endgültig be-
siegelt. Der hohe Erinnerungswert dieser Gedenktafel zeigt sich auch darin, dass sie in der 
2. Hälfte des 15. Jahrhunderts in sehr sorgfältig gestalteten und mit Farbe gefüllten Buch-
staben (Gotische Minuskel mit Versalien) völlig neu erstellt wurde. 

◦  Beredtes Zeugnis der machtpolitischen Auseinandersetzungen zwischen den freien 
Städten und den jeweiligen Landesherren 100 Jahre später formuliert die repräsentativ-
große Bauinschrift-Tafel von 1388 in deutscher Sprache und Gotischer Minuskel am ‚Fes-
ten Haus‘ des für die freie Reichsstadt Rothenburg bedeutenden Bürgermeisters Heinrich 
Toppler, der auf der Seite des Schwäbischen Städtebundes eine wichtige politische Rolle 

 
 
75  Zu den Kriegen als Krisenzeiten im Mittelalter siehe Dopsch/Neuper 2018. 
76  Sehr herzlich danke ich Frau Dr. Helga Giersiepen für die Zusendung dieses Beispiels aus dem von ihr 

bearbeiteten Inschriftenbestand (Originaltext Latein). 
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spielte:77 diz haus mit den graben hot der erber man heinric toppler burgermeister zu der zeit 
zu rotenburg mit sin selbes kost und erbeit gebaut in dem jar do der bestlich krieg war zwischen 
fursten und allen edeln uff einer seit und auch allen stetten die zu samen verbunden woren 
uff die ander seit in teutschen landen. 

◦  Die Fehden zwischen der Reichsstadt Frankfurt und den Burgherren der Umgebung – 
deren Ursache vor allem in so manch raubrittermäßigem Überfall auf die reichen Kaufleute 
der Messestadt wurzelten – gipfelten am 12. Mai 1389 in dem Angriff der Frankfurter auf die 
Burg Kronberg. Obwohl die Frankfurter zahlenmäßig weit überlegen waren, trugen die 
Kronberger dank der Unterstützung von Pfalzgraf Ruprecht den Sieg davon. Die Bedeutung 
dieses Sieges über die Stadt Frankfurt erschien den Kronbergern für ihr Selbstverständnis 
und ihre Familienrepräsentation derart wichtig, dass sie diese Schlacht in einem (1434 erst-
mals bezeugten, heute verlorenen) gewirkten Wandbehang darstellen ließen mit der in-
schriftlichen Erklärung:78 Das ist der Streit der geschehen ist da man zahlt nach Christi Geburt 
1389 Jahr uf der H. Martyrer Tag Nerei Achillaei und Pancratii das ist 2 [recte: 12] id. zwischen 
Cronberg und Franckfurt bey Steinbach. Dem nicht genug. Etwa 250 Jahre später wurde zur 
Glorifizierung dieses Sieges ein großes Gemälde geschaffen, das in zwei erzählenden Bild-
streifen sowie in einem langen gereimten Kommentar allen Burgbesuchern anschaulich die 
Kampfszenen vor Augen führt.79  

◦  Auch Kriegstoten-Gedächtnismale berichten von solchen Machtkämpfen. Eine Reihe 
von Totenschilden80 sowie auch drei Gedenksteine für prominente Bürger der Stadt Lüne-
burg zeugen von einem feindlichen Überfall des Herzogs Magnus von Braunschweig-Lüne-
burg in der ‚Ursulanacht‘ 1371 (vom 21. auf den 22. Oktober), wobei es um die – letztlich für 
die Stadt erfolgreiche – Verteidigung ihrer Freiheits- und Salinenrechte ging. Die individuell 
und aufwändig gestalteten, Grabplatten ähnlichen Gedenksteine waren ursprünglich an den 
Stellen der Stadtmauer angebracht, wo die Verteidiger gefallen waren. Ihre Inschriften sind 
knapp formuliert, die ausführlichste lautet: Im Jahr des Herrn 1371 in der Nacht der Elftausend 
Jungfrauen ist Heinrich Viskule hier von den Feinden getötet worden. Dem kniend dargestell-
ten Ritter ist ein Spruchband beigegeben: O Sohn Gottes, erbarme dich meiner.81 

◦  Ein ganz anderes Totengedächtnismal betrifft Opfer auf der Gegenseite: Es wurde als 
sehr repräsentativ gestaltetes Wandgemälde von Graf Ulrich V. von Württemberg (als An-
führer der süddeutschen Fürsten) für die auf seiner Seite gefallenen Ritter und Knappen im 
Kampf gegen die Stadt Esslingen (als Anführerin des Schwäbischen Städtebundes) gestiftet 

 
 
77  DI 15, Nr. 29 mit Abb. im Text. 
78  DI 97, Nr. 51†. 
79  DI 97, Nr. 223†. 
80  DI 100, Nr. 16†. 
81  DI 100, Nr. 15, Abb. 263–265 (Originaltexte Latein); siehe auch Nr. 13† und 14†.  
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und befindet sich in der Oberhofenkirche von Göppingen.82 Im Mittelpunkt steht Maria 
mit dem Jesuskind vor einem von Engeln gehaltenen Vorhang. Die rechte Bildhälfte wird 
vom Kampf Georgs mit dem Drachen eingenommen; in der linken Bildhälfte knien neun 
Gefallene, von denen ein Spruchband mit Anrufungen ausgeht. Unterhalb des Gemäldes 
berichtet eine Schrifttafel, dass 1449 am Montag vor St. Martin bei der Niederlage der Bun-
desstädte auf den Feldern bei Esslingen die ‚Nachbeschriebenen‘ (namentlich Angeführ-
ten) erschlagen wurden – denen Gott gnädig sei. 

◦  Noch im 17. Jahrhundert bemühten sich jahrzehntelang die Fürsten von Braunschweig-
Wolfenbüttel, die seit 1435 unabhängige Stadt Braunschweig durch kriegerische Angriffe 
wieder in ihre Gewalt zu bringen. Davon zeugen einige Erinnerungs-Male, die nicht vom 
Belagerungsgeschehen direkt berichten, sondern jeweils eine Kanonenkugel als Corpus De-
licti mit Angaben zum Kugelgewicht und zum Datum der Beschießung versahen. In einem 
Glasfenster zu St. Andreas war neben einem die Kugel haltenden Engel zu lesen: Anno 1606 
den 16. Decembris nachmittages um 3 Uhr ist dieser Schuß geschehen aus der Königs Schanze 
in dies Fenster die Kugel hat gewogen 22 Pfund.83 Vom Jahr 1615 gab es zwei solche Beweis-
stücke, eines davon in St. Katharinen: Die [Kugel] Vier und dreißig Pfund ist schwer / Ganz 
greulich hier geflogen her / Darum sie zum Gedächtniß und Schein / An diesem Ort gefaßet 
ein.84 Die letzte von einer Hand gehaltene Kugel stammte vom 4. Juni 1671 – ein paar Tage 
später ergab sich die Stadt endgültig. 

Die größte Kriegsgefahr für den Süden und Osten Mitteleuropas ging ab dem Spätmittel-
alter jahrhundertelang von den Expansionsbestrebungen des Osmanischen Reiches aus. 
Wenn sich auch die großen Türkenkriege weitestgehend außerhalb des Römischen Reichs 
abspielten, so bedurfte es doch wiederholter Einsätze starker Truppenverbände, mitunter 
auch einer Türkensteuer, um die zahlreichen Eroberungszüge zurückzuschlagen, auch um 
die zweimalige Belagerung und versuchte Einnahme der Residenzstadt Wien abzuwehren. 

Vor allem zwei Aspekte der Türkenkriege finden sich in den epigraphisch gestalteten 
‚Historischen Nachrichten‘. Da sind zum einen schlichte und zumeist volkstümliche Ge-
dächtnismale für die zahlreichen Opfer der Zivilbevölkerung in den ostösterreichischen 
Grenzgebieten und bis in die steirisch-kärntnerischen Gebirgstäler hinein, die immer wie-
der von den Streifzügen der türkischen Akinci heimgesucht wurden – irreguläre und meist 
unbesoldete türkische Späh- und Reiterscharen, die von Raub, Brandschatzung und Skla-
venhandel lebten und als ‚Renner und Brenner‘ gefürchtet waren. So bezeugt in der Pfarr-
kirche von Dellach im Drautal eine Holztafel, sehr bemüht gemalt in ungelenker Früh-

 
 
82  DI 41, Nr. 65 und Abb. 34–36.  
83  DI 56, Nr. 714†. 
84  DI 56, Nr. 742†; siehe auch Nr. 743†. 
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humanistischer Schrift: Anno Domini 1478 waren die Türken da, verwüsteten die Kirche und 
führten eine Menge Leute in die Gefangenschaft.85 

◦  Aus demselben Jahr berichtete eine Inschrift an der Ringmauer der Wehrkirche von 
Altenmarkt im Gurktal: … da habent die thürken das gewürdig Gottz Haus Dientags Frue 
umb sibmeh angehewt zu stürmen mit aller Geballt und habenz boll a dreie malle angezint. 
Doch es gelang mit Gottes Hilfe und wenig Volk die Ringmauer zu retten.86  

◦  An der Außenmauer der Dorfkirche im niederösterreichischen Biberbach gegen den 
Friedhof hin erinnert eine kleine Terrakotta-Gedenktafel (Abb. 7): Hie ligen begrabenn 43 
person so vom Turcken seind erschlagen worden Jm 33 Jar den got ewigklich durch das leiden 
iesu christi genadt Anno etc. 1529.87 

 

◦  Manchmal gelang es einem der in die Sklaverei Entführten, der Gefangenschaft zu ent-
kommen – erfüllt von Dankbarkeit für die himmlische Hilfe stiftete er daheim ein Votiv-
bild. Anno domini 1537 pin ich peter latnecker purger zu huetenwerg mit sambt andern red-
lichen kriegsknechten gefancklich von den türcken gen Constantinopl gefüert do selbs in mein 
nöten die Junckfrau maria und sanct lienhart angerueft die mier durch ier fürbit von der gena-

 
 
85  DI 21, Nr. 402 und Abb. 164 (Originaltext Latein). 
86  DI 65, Nr. 180†. 
87  DI 10, Nr. 32 mit Abb. – Die Schreibung der Jahreszahlen wurde vertauscht: Der Überfall der Türken 

war 1529, die Gedenktafel wurde 1533 erstellt. 

Abb. 7   
Terrakotta-Gedenktafel an 43 
von den Türken Erschlagene, 
Pfarrkirche Biberbach (Nieder-
österreich) 
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den gotz Aws pant eysn und gefäncknus erledigt, schildert ein aus Kärnten Entführter.88 Die 
Tafel zeigt einen stolzen türkischen Krieger zu Pferd, der einen an einer Kette Gefangenen 
mit sich führt; rechts oben in einer Wolkengloriole thronen die himmlischen Helfer. – Eine 
in Text und Bildgestaltung sehr ähnliche Votivtafel stiftete gut 100 Jahre später (1647) ein 
glücklich Heimgekehrter in Purbach am Neusiedlersee.89  

Ganz anderer Art ist der zweite Aspekt, der sich aus der Sicht bedeutender Heerführer in 
den inschriftlichen Texten ihrer Gedächtnis- und Grabdenkmale widerspiegelt. 

◦  Einer der bedeutendsten Landsknechtführer des 16. Jahrhunderts war Sebastian Schert-
lin, genannt (nach seinem Herrschaftssitz) von Burtenbach. Noch zu seinen Lebzeiten – er 
starb 1577 mit 81 Jahren – ließ er sich in der Burtenbacher Pfarrkirche ein großes figurales 
Wandgrabmal errichten, das im Architrav ein in gelehrtem Latein gereimtes Elogium, in 
der Sockelzone ein ausführliches Curriculum bietet.90 Betont wird darin seine besondere 
Kriegskunst, seine zweimalige Erhebung in den Ritterstand und die Tatsache, dass er fast 
sein ganzes Leben in tapferem Kriegsdienst in Deutschland, Italien, Frankreich und Un-
garn verbracht hatte, wobei dem Kampf gegen die Türken besondere Bedeutung zugemes-
sen wird, … denn damit verteidigte er die Freiheit seines Vaterlandes, er erwarb sich große 
Verdienste um das Römische Reich, nachdem er zahllose Nöte und Gefahren ertragen hatte. 
Darüber hinaus befindet sich am unteren Rand des von ihm gestifteten Hochaltarbildes eine 
predellenartige Zone, in der – eingefügt zwischen den männlichen und den weiblichen Ad-
oranten – die für seine Kriegserfolge bedeutendste Schlacht bildlich und mit kurzen erklä-
renden Beischriften dargestellt ist.91 Ihm gelang es im September 1532, die Übermacht der 
Akinci-Scharen in einem Gebirgstal bei Pottenstein südlich von Wien taktisch klug in die 
Enge und hinaus in die sumpfige Ebene zu treiben, wo diese von den Reichstruppen unter 
der Führung des jungen Pfalzgrafen Friedrich II. vernichtend aufgerieben wurden.  

◦  Genau eben dieser ließ nun, erfolgreich heimgekehrt, mitten im Schiff der Pfarrkirche 
von Simmern eine eroberte Türkenfahne sowie eine Erinnerungstafel mit schwungvoll ge-
reimter, auf Holz gemalter Inschrift aufstellen:92 Der Tuerkisch Kaeyser Solimann / Thaet  
Oestereich Hart greiffen an / Als mann zaehlt fuenffZehen Hundert Jahr / Und Zwey und Drey-
sig glaubt für wahr / Das Roemisch Reich Zog ausz mit Macht / Dadurch Er in die Flucht ward 
bracht / Diesen Fahn in der Feld=Ordnung / Führt Hertzog Friderich der Jung / Ein Fürst und 
Erb des Lands nembt wahr / Sein alters im achtZehnden Jahr / Dieszmahls er Ritter=stand 

 
 
88  DI 65, Nr. 357, Abb. 160. – Huetenwerg = Hüttenberg in Kärnten, ein ehemals durch Eisenerzabbau und 

Verhüttung reicher Ort. 
89  DI 3, Nr. 60. 
90  DI 44, Nr. 88.  
91  DI 44, Nr. 77 und Abb. 31. 
92  DI 79, Nr. 70†. 
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erlangt / Darum derselbig Fahn Hier Hangt. – Dieses Kriegserlebnis muss Friedrich sehr ge-
prägt haben, denn auch im Curriculum auf seiner Grabplatte in Heidelberg – er starb 1576 
als Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz – wird darauf Bezug genommen:93 Befürdert auch das 
Vatterlandt / Und thete dem Türcken widerstandt / Für Wien da er mit Heldens mutt / Jagt ab 
dem Feindt ein fhanen gutt. 

◦  Als Besonderheit mag die stolze persönliche Erinnerung eines Kriegsteilnehmers an 
die erste Türkenabwehr von Wien gelten, nämlich ein Küriss, der in Ätzgravur türkische 
Kriegstrophäen sowie Kriegsszenen samt Inschriften trägt:94 Der Tirg durch hungar zoch mit 
gewalt, ist da zu lesen und Er plogert Wen [er belagerte Wien] mit 5 hundert dausen man 
im 1529. So viele waren es nicht, aber doch eine Übermacht von rund 150.000 Mann (mit-
samt dem riesig großen Tross) – gegenüber nur 17.000 Mann an Verteidigern!95 

◦  So manchem, der in den zahlreichen kriegerischen Konflikten mit den Türken verletzt 
wurde und es dann nicht mehr lebend bis nach Hause schaffte, wurde in der heimatlichen 
Pfarrkirche ein Epitaphium gesetzt. So geschehen z.B. für Julius Benedict Schätzl von und 
zu Hörmannsberg und Thyrnau (nördlich der Stadt Passau)96, wo es in dem von seinem Bru-
der gestifteten Epitaph heißt: … Wellicher in Ungern wider Den Erbfeindt Zu Ross und Fueß  
Zu underschidlichen Zeiten gedient Letztlichen aber Anno 1598 in dem grossen sturmb vor Of-
fen geschossen und verwundet. baldthernach sein leben geendet nach Wien gefirth. Hochwür-
digen Sacraments Heisl begraben worden. – Laut Totenbuch der Dompfarre wurde er in St. 
Stephan zu Wien am 16. November 1598 beigesetzt; sein Grab ist nicht erhalten. 

Ähnlich wie nach überstandenen Pestepidemien entstanden in habsburgischen Landen 
auch nach überstandenen schweren Kriegszeiten Danksagungs-Male:  

◦  Auf Befehl Kaiser Rudolfs II. wurden – nachdem im kriegerischen Hin und Her des ‚Lan-
gen Türkenkrieges‘ nach vierjähriger osmanischer Besetzung die habsburgische Hauptfes-
tung Raab/Győr 1598 wieder zurückerobert werden konnte – ältere Flurdenkmale zu Dank- 
und Siegeszeichen umfunktioniert bzw. neue errichtet als sogenannte ‚Raaberkreuze‘ mit 
dem vorgegebenen Text: Sag Gott dem Herrn Lob und Danckh das Raab wider komen ist in 
der Christen Handt den 29 Marty im 1598 Iar.97  

◦  Als sich dann mehr als 100 Jahre später das Ende der osmanischen Bedrohungen ab-
zeichnete, ließ im Jahr 1711 Kaiser Joseph I. aus den von den Türken 1683 – nach erfolgloser 
Belagerung und Schlacht um Wien – zahlreich hinterlassenen Kanonen und Kugeln eine 

 
 
93  DI 12, Nr. 340†. 
94  Dieser befindet sich in der Rüstkammer von Schloss Churburg in Südtirol; siehe Drös 2008, S. 283.  
95  Csendes 2001, S. 187–190.  
96  DI 80, Nr. 159 (Abb. nur in DIO). – Offen = Ofen als alte Bezeichnung für Buda. 
97  So in DI 3, Nr. 66 mit Abb.; DI 48, Nr. 220 und Abb. 84; DI 72, Nr. 336 und Abb. 149. 
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große Dankes-Glocke, die Pummerin, für den Wiener Stephansdom gießen. Eine ihrer 
Inschriften (in zeitgenössischer Übersetzung) lautete: Da 1683 der Türk wider Wien wütete, 
nach zwei Monaten aber durch Karl Herzog von Lothringen, und durch die christlichen Bun-
desgenossen von da hinweg geschlagen wurde, hat dieses Erz von den eroberten Kanonen in 
diesem zum Gottesdienste gehörigen Instrument von mehr als 30 tausend Pfund Johann Ach-
amer, kaiserlicher Stuckgießer künstlich und glücklich verwandelt.98 – Die Pummerin wurde 
1945 ein Opfer des Brandes, der dem Stephansdom im letzten Kriegsmonat schweren Scha-
den zufügte. Das Erz der ‚Alten‘ ist beim Guss in die ‚Neue‘ Pummerin mit eingeflossen;  
diese trägt nun inschriftlich die Erinnerung an Türkenbelagerung, Dombrand und dop-
pelte Kriegsnot von Wien weiter. 

In der dritten Beispielgruppe sollen schließlich noch einige sehr unterschiedliche inschrift-
liche Zeugnisse angeführt werden, die an die Zerstörungen und Wirrnisse des Dreißig-
jährigen Krieges erinnern.  

◦  Auch da gibt es Glockeninschriften, die vom unmittelbaren Kriegsgeschehen berichten, 
wie die 1649 neu gegossene Glocke der Eligiuskirche von Hattendorf99, deren Rede – nach 
einem Lobpreis Gottes (Psalm 150) – in elegischen Distichen anhebt: Als im Jahr 1642 am Tag 
des Gallus diese Gegend durch den Durchzug hessischer und französischer Truppen in Brand 
gesetzt wurde und ich zusammen mit dem Turm niederbrannte und mit einer anderen im Jahr 
1638 gegossenen Glocke verschmolz, wurde ich aus dem Material, das man aus den Trümmern 
geborgen hatte, durch den Glockengießer Ludolf Siegfried in Hannover neu gegossen und kün-
dige nun hängend Gottesdienste, Gebete, Prozessionen, Brände, Begräbnisse und Tumulte an, 
indem ich mit klingendem Erz das Volk rufe. – Das gleiche Schicksal erfuhr die Glocke der 
Stadtkirche von Hohenmölsen (nächst Weißenfels)100, als die Stadt 1639 von schwedischen 
Truppen in Brand gesteckt wurde – ihr Bericht endet mit dem inständigen Gebet Gott woll 
den Ort in Gnaden behüten / Ferner für Krieg und Feindes Wüten.  

◦  Im wahrsten Sinne des Wortes anschaulich ist ‚inschriftliche Kriegsberichtserstattung‘ 
in Form von Gemälden mit erklärenden Beischriften zum dargestellten Geschehen. In Göt-
tingen dokumentieren sogar zwei (ehemals im Rathaus aufgehängte) Gemälde die zwei-
malige Belagerung und Beschießung der Stadt. Von der Belagerung im Juli 1626 durch die 
Truppen der katholischen Liga unter Tilly ist nur mehr das Bild, leider nicht mehr die textli-
che Erläuterungstafel erhalten. Bemerkenswert ist aber, dass diese Darstellung zwei Erinne-
rungsnarrative verbindet, indem sie in die Belagerungsszene sehr drastisch die (bereits zwei 
Monate vorher erfolgte) gewaltige Explosion des vollgefüllten Pulverturms durch Blitz-

 
 
98  Gruber 2010, S. 236. 
99  DI 104, Nr. 635 und Abb. 239 (Originaltext Latein). 
100  DI 62, Nr. 282†. 
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schlag hineinkomponiert.101 Das zweite Gemälde zeigt die Belagerung und Beschießung der 
Stadt durch die Truppen der Liga im Herbst 1641 – ein Panorama der Stadt samt Umgebung, 
in der Truppen verteilt sind, darüber spannt sich ein Regenbogen.102 Neben einer langen 
Liste zur Identifikation von Bauobjekten ist vor allem in der rechten unteren Ecke des Bildes 
eine Art von Sachverhaltsdarstellung angebracht: Anno 1641 im Octobri und Novembri hatt 
im Nahmen dero Römisch Keiserlichen Mayestät ihr hochfurstlicher durchlauchtigster Ertz-
hertzog Leopoldt Willhelm zu Ostereich und Herr Octavius Piccolomini benebenst dem beye-
rischen Feldtmarschall Graff Iohan de Wahll mit den bey sich gehalten Kriegsheeren die Stadt 
Gottingen vorgebildeter massen belagert und feindtlich doch Gottlob vergeblich angegrieffen. 
Zu dieser Darstellung gehört aber noch eine weitere, auf eine Holztafel gemalte aufatmend-
dankbare Erinnerungsschrift:103 Bey der dieser Stadt in Anno 1641 im Monat Octobris und No-
vembris von der keyserlichen und beyerischen Armee zu gestandener Belagerung, seindt gegen-
wertige Feuwer und Granat Kugeln und selbiger in der Anzahl 45 in der Mittwochens Nacht 
post omnium sanctorum war der 31 [recte: 4.] Novembris hereingespielet jedoch Gott sey ewig 
Danck darvor gesagt, kein einziges Gebeude dardurch ins Feuwr gesteckt nur das von den Gra-
naten etzliche Heuser zerschlagen und hat sich selbige Nacht bey Verrichtung solchen Feuwr-
werffens in dem Wolcken ein Regenbogen über dieser Stadt sehen lassen. Die sicherlich sehr 
beeindruckenden Lichteffekte der Beschießung wurden also voll Dankbarkeit in einen von 
Gott ausgespannten, die Stadt schützenden ‚Regenbogen‘ umdeutet. 

◦  Nicht auf den ersten Blick erkennbar ist die doppelte Tragik des Geschehenen auf einem 
Ölgemälde zum Gedächtnis an zehn hingerichtete Soldaten, das ursprünglich im Rathaus 
von Geislingen an der Steige hing.104 Das Bild zeigt das Konterfei von recht munter drein-
blickenden (und durch Namensbeifügung identifizierten) Herren, darunter folgt in vier 
Schriftblöcken die in Reimversen verfasste Erklärung: Wir abgemahlte Cavallier / darunder 
auch funf Officier / unnter Cucull Regiment. / Haben gedient an manchm End / Sind letstlich 
auch ins Ulmisch kommen / und han darin Quartier genomen. / Alls wir nun aus zu kuhnem 
Muoth / im Glait griffen nach fremdem Guot / hat man uns zum Schwedt condemniert / und 
hier vorm Rathaus exequirt. Daran schließt noch die Datierung auf den 12. August 1628 und 
eine Bitte um Vergebung und Gottes Gnade an. Zum einen mag dieses Gemälde eine Art 
‚Epitaph‘ für die Hingerichteten sein; zum anderen aber bezeugt es das kriegsgerichtliche 
Durchgreifen – zumindest in diesem Fall – gegen die allerorts verheerenden Plünderungen 
der Soldaten. 

 
 
101  DI 66, Anhang 4, Nr. 6 (Abb. nur in DIO). 
102  DI 66, Anhang 4, Nr. 4 (Abb. nur in DIO). 
103  DI 66, Anhang 4, Nr. 5 (Abb. nur in DIO). 
104  DI 41, Nr. 461 und Abb. 192. 
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◦  Bitternis und Resignation über die Zerstörungswut schwedischer Truppen sprechen 
schließlich aus einer ausführlich erzählenden Memorialinschrift in der ehem. Abteikirche 
von Neustift in Freising – die lange Zeit beliebtes Ziel einer Wallfahrt zu den Reliquien 
zweier iroschottischer Missionare war:105 Dem Andenken gewidmet. Der schottische Bischof, 
der hl. Marinus, und sein Diakon, der hl. Declanus, welche sich der Religion wegen auf Wan-
derschaft begeben hatten, starben zu Freising und wurden an diesem Ort in einer Kapelle der 
Erde übergeben. … 1632 wurden sie vom nördlichen Feind mit barbarischer Verwegenheit aus-
gegraben und wiederholt im Jahr 1634, da er 
noch wütender zurückkam, zusammen mit 
dem ganzen Kloster in Asche verwandelt. 
Ihnen zum heiligen und ewigen Andenken 
(was man allein noch tun konnte) wurden 
ihre Namen nunmehr wenigstens in diese 
Marmortafel eingemeißelt. Hier rufen sie und 
erwarten Strafe für die barbarische Gottlosig-
keit und Einäscherung. Bis die Zahl seiner 
Brüder aufgefüllt werde, hat diese Tafel aus 
frommer Zuneigung zu den Heiligen machen 
lassen der Propst Johann Baptist, Betrachter 
und Erbe der heiligen Asche und der Kloster-
ruinen 1644.  

Erst gegen Ende des 30-jährigen Krieges, 
im Jahr 1645, fielen schwedische Truppen 
auch im nördlichen Niederösterreich bis an 
die Donau ein. Wie überall erlitt die Bevöl-
kerung dieser Städte und Märkte sehr große 
Schäden durch die monatelange Besatzung 
sowie dann 1646 bei der Rückeroberung 
durch die kaiserlichen Truppen. Aus Dank-
barkeit für den Friedensschluss 1648 und das 
Kriegsende erließ Kaiser Ferdinand III. – 
dem Vorbild Kaiser Rudolfs II. und dessen 
Verordnung von 1598 zur Errichtung der 
‚Raaberkreuze‘ folgend – im Jahr 1650 den 

 
 
105  DI 69, Nr. 454 (Abb. nur in DIO; Originaltext Latein). 

Abb. 8  Schwedenkreuz-Bildstock in Krems an der 
Donau (Stadtteil Stein), 1610 und 1650 
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Befehl, bereits bestehende Wegkreuze und Betsäulen mit einem textlich vorgegebenen 
Dankgebet in Merkreimform zu versehen.  

Ein solches ‚Schwedenkreuz‘ findet sich z.B. in Krems an der Donau im Stadtteil Stein 
(Abb. 8). Dort wurde an einem im Jahr 1610 geschaffenen Bildstock in die Kehle am Über-
gang vom Pfeiler zum Sockel des (vier Passionsreliefs tragenden) Aufsatzes in sehr schön 
gemalter Frakturschrift folgende Inschrift eingefügt: Lob preiß und dank / Dem Fridens Gott 
/ Der uns hatt gführt / Aus der Krieges Noth. 

3 Inschriftliche Zeugnisse von weiteren historischen Ereignissen  

Die doch recht umfangreiche Durchsicht des in den DI-Bänden erfassten Bestandes an 
‚Historischen Nachrichten‘ erlaubt die Feststellung, dass es vor allem die als schicksalshaft 
erlebten Ereignisse in Not- und Krisenzeiten waren, welche die Menschen veranlassten, 
die Erinnerung daran in Form inschriftlicher Gedächtnismale möglichst dauerhaft festzu-
halten. Oder umgekehrt ausgedrückt: Es gibt tatsächlich nur wenige inschriftliche Denk-
male, die nicht-katastrophalen, aber historisch bedeutsamen Ereignissen gewidmet sind. 

3.1 Inschriftliche Zeugnisse von der Einführung  
der Reformation bzw. Gegenreformation 

Reformation wie Gegenreformation waren nicht ‚zeitpunktuelle‘ Ereignisse, sondern län-
ger andauernde Prozesse – wenngleich sehr einschneidender Art und mit tiefgreifenden 
Folgeerscheinungen in vielen Lebensbereichen. So wie der Buchdruck diese Prozesse be-
schleunigte und intensivierte, so vervielfachte er auch alles an diesbezüglichem Quellen- 
und Dokumentationsmaterial. Im Medium Inschrift findet man zwar sehr wohl bei vor-
sichtig-kritischer Abwägung eine Reihe von konfessionell spezifischen Reflexen, von indi-
rekten Hinweisen auf die neue106 (bzw. umgekehrt auch auf die alte) Glaubensüberzeugung. 
Inschriftliche Zeugnisse, die ausdrücklich von einem bekenntnishaften Ereignis Nachricht 
geben, sind jedoch selten. Diese finden sich – durchaus erklärlich – vor allem im Kontext mit 
kirchlichen Baumaßnahmen. 

◦  So ließ der Stadtrat von Hildesheim in den steinernen Türsturz über dem Portal zur Rats-
empore in der St. Andreaskirche folgende Inschrift – und darin mittig das Stadtwappen – 
einmeißeln:107 Im Jahr des Herrn 1542 haben Rat und Bevölkerung von Hildesheim das reine 
Evangelium Christi freudig angenommen. Mit dieser selbstbewussten Deklaration setzte sich 
die Stadt deutlich in Opposition zu Bischof und Domkapitel. 

 
 
106  Siehe dazu z.B. die Ausführungen bei Steininger 2006 und Reitemeier 2012. 
107  DI 58, Nr. 339 und Abb. 141 (Originaltext Latein). 
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◦  Im Dom zu Magdeburg wurde im Jahr 1567 zur deutlich sichtbaren Erinnerung an die 
Einführung der Reformation zwischen den zwei westlichen Vierungspfeilern ein Holzbal-
ken mit zwei Inschriften angebracht, die in vergoldeten Kapitalisbuchstaben ausgeführt wa-
ren.108 Gegen Osten, zum Chor hin, wurde in lateinischer Sprache verkündet: Im Jahre 1567, 
am ersten Sonntag des Advents, ist diese Kathedralkirche wieder gereinigt worden und die reine 
Verkündigung des Evangeliums und die rechtmäßige Verwaltung der Sakramente neu begon-
nen worden, nach der Austreibung des Antichrists. Komme, höre und siehe. An der nach Wes-
ten gewandten Inschrift konnte das Kirchenvolk in deutscher Sprache lesen: Anno Domini 
1567. am Sontage des Advents ist die Predigt des Evangelij und die Reichung des Heiligen Hoch-
wirdigen Sacraments des Herrn Christi in dieser Stifftskirche angefangen. 

◦  Die Stadtpfarrkirche zu Wittenberg – die Reformationskirche schlechthin – wurde im 
Jahr 1570 restauriert. Bei dieser Gelegenheit wurde unter der Dachtraufe des Chores ein 
auffallendes Schriftband angebracht, ausgeführt in Kratzputztechnik, lateinischer Sprache 
und Frakturschrift und mit folgendem bekennerhaften Inhalt:109 Mein Haus ist ein Bethaus, 
dessen Reinigung von den papistischen Strolchen durch den ehrenwerten Herrn Doktor Martin 
Luther 1517 begonnen wurde, durch Gottes Gnade bis zum gegenwärtigen Jahr fortbestanden 
hat, in welchem Jahr die Erneuerung des Gebäudes dieser Kirche erfolgt ist. Bewusst gewählt 
ist dabei natürlich das Wortpaar Reinigung (repurgatio) und Erneuerung (restauratio).  

◦  In den Jahren 1574–1577 wurde die Aegidienkirche zu Hülsede mit einem umfassenden 
reformatorischen Bild-Text-Programm auf den umlaufenden Holzemporen neu ausgestat-
tet. Ein Brüstungsfeld (gemalt in Gold und Hellbraun auf schwarzem Grund) bietet gleich-
sam als öffentliche Kundmachung einen kurzen Abriss der Geschehnisse zu Augsburg 
1530:110 Zu Augsburg auffin Reichstag. Anno 1530 Iss unser alle deinem Bekentniss mundtlich 
fur dem Keiser Carolo V. und gamzem Reich Und hernach durch dutentlichen druck anno 31. 
in alle welt erschollen Und gewiss gnug gemacht. Diese unser CONFESSIO AUGUSTANA und 
APOLOGIA stehet da … Der darauffolgende Erläuterungstext übernimmt Luthers Formu-
lierungen aus einem Trostbrief, polemisiert auch gegen die Altgläubigen und gipfelt in der 
Devise Verbum domini manet in aeternum. 

◦  In gleicher Weise und ebenfalls im Kontext reger Bautätigkeit brachte der Würzburger 
Fürstbischof Julius Echter zu Mespelbrunn seine intensiven gegenreformatorischen Bemü-
hungen zum Ausdruck. Anlässlich der Friedhofserweiterung 1613 in Freudenberg ließ er – 
neben der Steintafel zur Erinnerung an die Pesttoten von 1611 (siehe S. 46) – in einer zweiten 
Steintafel über dem Friedhofstor wissen:111 Im selben Jahr 1613 wurden sie [die Menschen] aus 

 
 
108  DI 108, Nr. 232†. 
109  DI 107, Nr. 186 und Abb. 125.  
110  DI 104, Nr. 249. 
111  DI 1, Nr. 89 (Originaltext Latein).  
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der lutherischen Sekte zum katholischen und rechten Glauben durch die Gnade Gottes und den 
Eifer des erlauchtesten Fürsten Julius zurückgeführt. – Auch der Neubau eines Pfarrhauses 
gab Bischof Julius Gelegenheit, ordentliche Seelsorge und tugendhaften Lebenswandel ein-
dringlich auf einer Inschrifttafel öffentlich einzumahnen:112 Bischoff Julius sein Underthon / 
Bringt zur wahren Religion. / Baut neu disz Hausz, befilcht dabey, / Das die Seelsorg ohn Man-
gel sey. / Dann Wan Vorgeht ergerlich lebn, / Strafft Gott gewisz, und folgt kein Segn. / Deroweg 
der standt der Priesterschafft / Sol sein mit alln Tugenten bhafft. 1614. 

◦  Eine anschauliche Schilderung reformatorischen Geschehens gab auch Pastor Matthäus 
Fischer, zweiter evangelischer Pfarrer an der St. Georgenkirche zu Halle-Glaucha, einem 
ehemaligen Zisterzienserinnenstift: Als er nämlich dort ein riesiges Epitaph für seine sechs 
im Jahr 1575 an der Pest verstorbenen Kinder errichten ließ (siehe S. 46), stellte er beflissen 
dem Totengedenken folgenden Bericht zu den Bemühungen um die Evangelisation dieser 
Kirche voran:113 Als Doctor Justus Jonas der erste rechtgläubige Superintendent allhier zu 
Halle, in 1547. Jahre den 19. Junii in dieser Kirchen zu St. Georgen die 1. Evangelische Predigt den 
Nonnen und Gemeine gethan, und aber die Nonnen das Evangelion nicht angenommen, 
sondern bey ihren Antichristischen Greueln geblieben, hernachmals aber wiederum im 1556. 
Jahr … diese Kirche dem Heiligen Evangelio gar auf gethan …, so dass dann von 1557–1574 
Magister Jodocus Nothafft als erster Pfarrer hier wirkte. Solcherart wurde das Epitaph samt 
seinem Bild (Christus im Garten Gethsemane) ganz im Sinne Luthers auch zu einem Träger 
öffentlicher Belehrung. 

3.2 Inschriftliche Denkmale zur Erinnerung an einzigartige lokale Begebenheiten 

Es sind dies zugegebenermaßen Rarissima, die aber – über den ortsgebundenen Erinne-
rungswert hinaus – ihren besonderen Reiz haben können. 

◦  Eine schlichte kleine Inschrifttafel an der Stadtmauer von Rothenburg ob der Tauber ist 
folgendem (wohl gemeinschaftlichem) Ereignis gewidmet: Anno 1587 ist die Linden geseczet. 
Leider verrät die Inschrift uns nicht, aus welchem besonderen Anlass diese Linde gesetzt 
wurde – sie erlaubt uns aber, das genaue Alter des heute noch prächtig dastehenden Baumes 
festzustellen.114  

◦  Hingegen ist der Anlass zur Errichtung eines überdimensionierten Grenzsteins von 
2,37 m Höhe auf freier Flur inschriftlich festgehalten, er gedenkt nämlich der ‚Grenzberei-
 
 
112  DI 73, Nr. 663 und Abb. 372. 
113  DI 85, Nr. 215†. 
114  DI 15, Nr. 358 mit Abb. – Dokumentation von Inschrift und Linde in Text und Bild noch im Jahr 2020 

unter https://www.baumkunde.de/baumregister/4448. Unter https://www.baumkunde.de ist sie im 
„Baumregister“ unter der Eingabe des Standorts (ohne Bild und nähere Beschreibung) weiterhin als 
existent listenmäßig erfasst (17.01.2022).  
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sung‘ Herzog Friedrichs I. von Württemberg, der es sich nicht nehmen ließ, sein gesamtes 
Territorium zu umreiten: Auff den 15. Martij Anno 1604 hat der Durchleüchtig Hochgeborn 
Fürst und Herr, Herr Friderich Hertzog zu Würtemberg und Teckh Grave zu Mümpelgart Her 
zu Heidenheim Ritter beider Konigclichen Orden in Franckhreich und Engelland ec: eine Raiß 
auff der Grenitz umb das gantze Hertzogthumb Würtemberg bey disem Stain angefangen, Und 
den 14. Aprilis gemelts Jhars, durch Gottes gnedige hilff wiederumb alda geendet.115 

Vereinzelt berichten inschriftliche Erinnerungsmale von Naturphänomenen, die die Zeit-
genossen besonders beeindruckten und in Verwunderung versetzten. 

◦  Nicht nur unerklärlich, sondern auch bedrohlich-unheilverkündend wirkten die feuri-
gen Himmelserscheinungen der Meteoriten auf die Menschen. In der Göttinger Marien-
kirche war ein Tafelbild aufbewahrt, das am Nachthimmel eine große Feuerkugel über der 
Stadt zeigte mit folgender Erinnerungsschrift: Abconterfeiung des schrecklichen feurigen 
Wunder-Zeichen so man im Jahr 1564. hier in Goettingen des Morgens um 3. Uhr am Himmel 
gesehen hat.116 

◦  Ein großes Denkmal in freier Flur, das sogar aus zwei Steinen besteht, dokumentiert die 
besondere Sprungleistung eines weidwund geschossenen Hirschen – und damit natürlich 
auch das besondere Glück des Jägers.117 Der Inschriftenstein, der im Aufsatz einen springen-
den Hirsch zeigt, berichtet: Den 26. August im Jahr 1606 hat der hochwürdige, durchlauchtige, 
hochgeborne Fürst und Herr, Herr Heinrich Julius, postulierter Bischof des Stiftes Halberstadt 
und Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, an diesem Ort einen Hirsch im Jagdgehege ge-
schossen, der nach dem Treffer von diesem Punkt über das Gatter bis zu dem anderen Stein mit 
allen Beinen zugleich gesprungen ist. Dieser andere, unbeschriftet gebliebene Stein ist in 12 m 
Entfernung aufgestellt.  

◦  Mehrfach bezeugt ist der Fang von auffallend großen und schweren Störfischen, die ja 
tatsächlich ein sehr hohes Alter und Gewicht erreichen konnten und als Speisefische äußerst 
begehrt waren. Die bildliche Darstellung solcher Prachtexemplare samt inschriftlicher An-
gabe von Fangdatum, Fangort und Gewicht kennt man aus dem zum Stift Göttweig gehö-
rigen Donauabschnitt,118 aus der Leine bei der Stadt Hannover sowie aus dem Main bei der 
Stadt Schweinfurt. Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass in Hannover von den am 5. 
und 6. Juni 1635 gefangenen und im Rathaus abkonterfeiten fünf Stören die beiden größten 
(mit 2 Zentner 94 Pfund und 1 Zentner 36 Pfund) an die Herzöge von Braunschweig-Lüne-
burg nach Celle bzw. Hildesheim gesandt wurden, während sich die 60 Stadthonoratioren 

 
 
115  DI 22, Nr. 311 und Abb. 118. 
116  DI 19, Nr. 114†. 
117  DI 96, Nr. 217 und Abb. 281, 282. 
118  DI 72, Nr. 505†. 
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die drei etwas kleineren teilten.119 Ähnlich findet sich der Bericht über den im Herbst 1575 
bei Schweinfurt gefangenen und 1 Zentner und 57 Pfund schweren Stör an die Wand der 
Rathausdiele gemalt; zudem wurde der Fisch dem Würzburger Fürstbischof Julius von Ech-
ter zu Mespelbrunn (zu diesem siehe S. 59) verehrt, der gerade im nahegelegenen Schloss 
Aschach weilte. In seiner Begeisterung über dieses ‚Naturwunder‘ ließ dieser über der Tür 
zur Schlossküche folgende Inschrifttafel aufhängen: Anno 1575 / Ein Stoer, wie der ist figuriert 
/ Fing man im Main nächst bei Schweinfurt /Ist gewogen gleich zur Stund / wiegt hundertsie-
benundfünfzig Pfund / Mit dem war Bischof Julius / Vom Rat verehrt worden zur Gedächtnus.120 
Interessant sind diese Fangbelege von damals übrigens auch für die Ökologen von heute, 
denn sie bezeugen die einst weite Verbreitung der Störe in den mitteleuropäischen Flüssen, 
aus denen sie längst verschwunden sind.  

◦  Als äußerst bemerkenswert erschien auch den Bürgern von Hameln der 1556 plötzlich 
gewaltig anschwellende Zustrom von Heilung-Suchenden aus halb Europa zu den nahe ge-
legenen Quellen von Bad Pyrmont, als nämlich einer neuen Quelle Wunderwirkkraft zuge-
sprochen wurde:121 Anno Christi 1556 wer es kann lesen / Ist ein großer Zulauf nach dem Heili-
gen Brunn gewesen / Nicht weit vom Schloss Pyrmont / Da denn auch viel Kranke wurden ge-
sund / Beide, Frau und Mann / Wolle Gott die Gnade geben. Derart wurde das ‚Wundergeläuf ‘ 
auf einem schön geschnitzten Holzbalken eines Hauses am Marktplatz festgehalten; er 
bezeugt den Beginn eines – bis heute international beliebten – Heilbades.  

◦  Zumindest den Anstrich einer ‚Historischen Nachricht‘ gibt sich – durch die exakte Da-
tumszeile Anno 1284 am Tag Johannis und Pauli122 – die insgesamt fünf Mal (von 1525 bis 1612) 
inschriftlich überlieferte Geschichte vom sagenhaften Kinderauszug aus Hameln: … hun-
dertdreissig Kinder in Hameln geborn / van einem Pfeiffer verfurt und verlohren.123 Das zeigt, 
wie sehr sich Hameln schon in früheren Jahrhunderten mit dieser Geschichte identifizierte. 

◦  Komplex ineinander geschachtelte ‚Historische Nachrichten‘ bietet schließlich der so-
genannte ‚Neptunstein‘, ein für die Stadtgeschichte von Ettlingen bedeutsames Denkmal.124 
Es ist dies ein römischer Weihestein, der 1554 von dem aus Ettlingen gebürtigen Historiker 
und Humanisten Caspar Hedio durch eine weit ausholende lateinische Gedenkinschrift er-
gänzt wurde. Die Geschichte beginnt 1480, … als die hier hinströmende Alb gleich einer Sint-
flut über ihre Ufer trat und die Ettlinger Gemarkung unterspülte und verwüstete, Andreas 

 
 
119  DI 36, Nr. 313†. 
120  Maierhöfer 1992, S. 212 und Abb. 1. 
121  DI 28, Nr. 40 mit Abb. 11 (Originaltext niederdeutsch). 
122  DI 28, so in Nr. 40, 76† und 107 mit Abb. 22. 
123  DI 28, Nr. 111 mit Abb. 23; ähnlich Nr. 100† und 107. – Es gibt auch Vermutungen, dass der ‚Kinder-

auszug‘ – ohne die Rattenfängersage! – einen historischen Kern in der Anwerbung von Jungbürgern für 
die Ostkolonisation haben könnte.  

124  DI 20, Nr. 207 und Abb. 81, 82. (Originaltext Latein).  
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Hawer – nachdem die heimatlichen Fluren wieder trocken geworden waren – einen Teich säu-
bern sollte (also Nachricht 1: Alb-Hochwasser und Beseitigung der Schäden) … Dort fand er 
dieses Bildwerk des Neptun zusammen mit einigen Figuren mit langen Haaren (Nachricht 2: 
Fundbericht; gefolgt vom Bericht der Aufstellung des Weihesteins in der Stadt) … Als später, 
im Jahr 1511, der Herr und Kaiser Maximilian auf der Durchreise Gefallen an dem Denkmal des  
Altertums fand, gab er den Befehl, es nach Weissenburg zu bringen … (Nachricht 3: Kaiser Ma-
ximilians antiquarische Interessen). Eine lange Schilderung listet auf, in wessen Hände der 
Neptunstein wanderte, bis schließlich nach verschiedenen Interventionen im Jahr 1550 … der 
Neptun gemäß seinem Heimatrecht zurückgebracht (wurde). So haben nun Rat und Bürger-
schaft Ettlingens im Jahr 1554 denselben zum Gedächtnis und als Denkmal an dieser Stelle wie-
der aufstellen lassen (Nachricht 4: Schaffung des Gesamtdenkmals und dessen Anbringung 
am Rathaus). 

Im Wissen um den Wert der – tatsächlich existierenden – römischen Denkmale in die-
sem Raum war der Fund des Neptunsteins für Hedio zudem willkommener Anlass, davon 
eine weit zurück in der Antike liegende Gründung seiner Heimatstadt abzuleiten. So be-
ginnt seine Inschrift mit der stolzen Feststellung: Im Jahre 1111 vor Chr. begann man, Ettlin-
gen zu gründen und erstmals zu bewohnen. Doch das ist eine ‚Historische Nachricht‘ wohl 
anderer Art. 

4 Meminisse debens – daran ihr euch erinnern sollt  

An der äußeren südlichen Langhauswand des Grazer Domes, eingefügt zwischen zwei Stre-
bepfeilern, befindet sich ein sehr großes Wandgemälde, das heute in seiner Monumentali-
tät leider nur mehr fragmentarisch erhalten, nach einer Zeichnung von 1870 aber noch eini-
germaßen erfassbar ist. Dargestellt und inschriftlich kommentiert ist die Einbettung realer 
historischer Schreckensszenarien in eine göttlich-übergeordnete Weltsicht.125  

Die Basis der Gesamtkomposition bildet ein langer Bildstreifen, der in drei (ehemals) 
farbintensiven und lebhaften Szenen drei ‚apokalyptische Plagen‘ schildert, die in den Jahren 
1478–1480 die Steiermark und damit auch die Stadt Graz heimsuchten, nämlich eine heftige 
Heuschreckeninvasion126, ein Überfall der Osmanen und eine Pestepidemie. Abgeschlossen 
wird dieser Bildstreifen nach oben hin durch ein Inschriftband, in dem diese drei Szenen in 
lateinischer und deutscher Sprache kommentiert werden. Das linke quadratische Bild zeigt 
einen Schwarm riesiger Heuschrecken über einer Landschaft; dazu lautet die (normalisiert-
rekonstruierte) deutschsprachige Inschrift: Gott sprach und da kamen allezahl / die Haber-

 
 
125  Lanc 2002, S. 121–129 und Abb. 144–152. 
126  Zu den mittelalterlichen Heuschreckenplagen in Europa, ihre biblische Deutung und ihre Bewältigung 

siehe Rohr 2007, S. 466–488. 
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schrecken überall / und uns vernichten unser Traid / damit tät Gott dem Sünder Leid. – Das 
rechte ebenfalls quadratische Bild lässt nur mehr fragmentarisch ein Haus erkennen, in dem 
ein Kranker gepflegt und von einem Priester getröstet wird, auch Särge werden aus dem 
Haus getragen; dazu folgt die Ermahnung: Pestilenz die Gott will schicken dir / um deine Sünd, 
das glaube mir. / Darum so kehre Dich zu Gott / und halte hinfür sein Gebot. – Der lange Bild-
streifen in der Mitte zeigt drastisch und detailreich die Grausamkeiten der türkischen ‚Ren-
ner und Brenner‘ sowie ein türkisches Zeltlager und eine Reiterschlacht vor den Mauern der 
Stadt Graz mit der Burg im Hintergrund. In der langen deutschen Inschrift heißt es unter 
anderem: Die türkisch Art ist es genannt / denn (sie) uns verwüsten unser Land. / Er führt dir 
hin dein Kind und Weib / verbrennt dein Gut und nimmt dein Leib. / Viel Kirchen und Dörfer 
er zerstört / als man in unsern Landen hört. Zusammengefasst wird das Ganze noch durch 
eine knapp erklärende ‚Historische Nachricht‘: 1480 um Unser Frauentag der Schiedung sind 
hie zu Graz Gottesplagen drei gewesen. Haberschrecken, Türken und Pestilenz und jede so 
groß dass dem Menschen unerhörlich ist. Gott sei uns gnädig. Bekannt ist dieses Wandge-
mälde daher unter dem Namen ‚Grazer Gottesplagenbild‘.  

Oberhalb dieser Schriftleiste, die das irdische, reale Geschehen abschließt, wölbt sich 
dann innerhalb eines hochgezogenen Segmentbogens das bildlich veranschaulichte wie 
textlich erläuterte, äußerst komplex-komplizierte theologische Konstrukt einer Vision Gött-
licher Ordnung, und zwar unterteilt in zwei Sphären. In der oberen, der existenten Göttli-
chen Ordnung, steht im Zentrum die Trinität in drei völlig gleichgestalteten Göttlichen Per-
sonen, wobei Gottvater in der Mitte als höchster Richter drei Lanzen – Sinnbild für Hunger, 
Krieg und Pest – nach unten auf die Menschheit richtet. Strahlen gehen von seiner Brust aus 
zu den konkreten Geschehnissen auf Erden, wo die Göttliche Ordnung missachtet wird. An 
seiner Rechten steht Christus als der sich Aufopfernde, vor dem Maria kniet; sie breitet einen 
langen Schleier wie einen Schutzmantel aus und steht mit Christus als Fürbitter in Blickkon-
takt. Der Heilige Geist zur Linken Gottvaters erscheint als Mahner. Angefüllt ist – sehr ver-
einfacht skizziert – das gesamte himmlische Universum mit Aposteln, Evangelisten, Heili-
gen und alttestamentlichen Persönlichkeiten als Fürbittern sowie mit erklärenden Schrift-
bändern. Ein Wolkenband mit Engelschören trennt die Sphäre der existenten Göttlichen 
Ordnung von der darunter befindlichen Sphäre der eingehaltenen Göttlichen Ordnung, die 
durch die vielfältigen irdischen Vertreter der kirchlichen und der weltlichen Hierarchien – 
zentral mittig ausgehend vom Papst mit den Heiligen Franziskus und Dominikus links die 
kirchlichen, rechts angeführt vom Kaiser die weltlichen – repräsentiert wird.  

Von wem das theologische Gesamtkonzept dieser gewaltigen Bild-Text-Komposition 
stammt, weiß man nicht. Ausführender Künstler war Meister Thomas Artula von Villach, 
der das Werk im Jahr 1485 geschaffen hat. Gestiftet wurde dieses Mahnmal von Grazer Bür-
gern, die wohl noch ganz unter dem Schock der drei ‚Gottesplagen‘-Ereignisse von 1480 stan-
den, jede so groß dass dem Menschen unerhörlich ist. Es sollte wohl den Mitbürgern wie den 
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kommenden Generationen eindrücklich vor Augen geführt werden: Erinnert Euch der aus-
gestandenen Angst und erlittenen Not, seid stets eingedenk der göttlichen Weltordnung! 

• • • 

Rekapituliert und resümiert man nun schlussendlich die beispielhaft vorgestellten, vielfäl-
tigen und vielgestaltigen inschriftlichen Zeugnisse historischer Ereignisse, so lässt sich doch 
eine Reihe von recht bemerkenswerten Gemeinsamkeiten erkennen: 

◦  Diese ‚Historischen Nachrichten in epigraphischer Form‘ sind Erinnerungsmale, vor 
allem an schicksalshafte Großereignisse, an Katastrophenzeiten und Krisen-Bewältigung. 
Ihre Funktion ist es, das Geschehene im kollektiven Gedächtnis zu bewahren.127  

◦  Diese Gedächtnismale sind mit zwei Ausnahmen – nämlich der Glocken und der in den 
Kirchturmknäufen ‚archivalisch‘ verwahrten chronikalen Inschriften auf Metall – für jeder-
mann deutlich sichtbar im öffentlichen Raum angebracht. 

◦  Es fällt auf, dass die textliche Formulierung dieser ‚Historischen Nachrichten‘ keine 
Formelhaftigkeit kennt, sondern individuell vom jeweiligen Ereignis bzw. Erlebnis geprägt 
ist. Geschaffen für eine breite zeitgenössische wie vor allem zukünftige Leserschaft, ist – nach 
derzeitigem Wissensstand – der bei weitem größere Teil von ihnen in deutscher, also in der 
Volks-Sprache formuliert, und zwar schon in sehr früher Zeit, wie z.B. der ‚Hungerbrotstein‘ 
von 1317; zahlreiche von ihnen sind zudem in anschaulich-bildhaften Reimen (Merkver-
sen!) abgefasst. Die in lateinischer Sprache gehaltenen Inschriften zeigen – der Bedeutung 
der Botschaften entsprechend – vielfach ein besonderes Bemühen um anspruchsvolle For-
mulierung der Texte, mitunter sogar in gelehrt-komplizierten Versen. 

◦  Diese ‚Historischen Nachrichten in epigraphischer Form‘ präsentieren sich zu einem 
großen Teil als eigens dafür geschaffene, meist sehr sorgfältig und unterschiedlich gestaltete 
Gedächtnismale, mitunter sogar in Text und Bild. Aber nicht nur – die Vielgestaltigkeit der 
‚Nachrichtenträger‘ ist erstaunlich groß. Zahlreich sind in den Wiederherstellungsinschrif-
ten von Bauwerken aller Art die darin vorangestellten, oft sehr eindrücklichen Berichte über 
die vorangegangenen katastrophalen Zerstörungsereignisse. Der inschriftliche Hinweis auf 
Teuerung, Krieg, Pest und Not kann zur eindrucksvollen Verankerung eines Bauvorhabens 
im aktuell schwierigen Zeitgeschehen dienen. Sogar manches Totengedächtnismal erinnert 
– über das persönliche Schicksal des/der Verstorbenen hinaus – an ein besonderes histori-
sches Ereignis. Und endlich sind Danksagungs-Denkmale verschiedener Art ein aufatmen-
des Rückbesinnen auf die gemeinsam überstandene und bewältigte Krisenzeit.  

◦  Der hohe Erinnerungswert, der diesen ‚Historischen Nachrichten‘ beigemessen wird, 
zeigt sich zum einen darin, dass das eine oder andere Denkmal zu einem späteren Zeit-

 
 
127  Dazu allgemein Assmann 1988; Favreau 1989. 
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punkt im originalen Wortlaut erneuert wurde. Zum anderen zeugt auch so manche bis heute 
lebendig gebliebene volkstümliche Namensgebung (wie ‚Hungerbrotstein‘, ‚Roggensteine‘, 
‚Raaberkreuz‘, ‚Neptunstein‘) von deren Bedeutung. 

◦  In Hinblick auf ihren ereignisgeschichtlichen Quellenwert sind die ‚Historischen Nach-
richten in epigraphischer Form‘ ohne Frage für die Geschichte des jeweiligen Ortes wich-
tige, oftmals ergänzende, mitunter sogar einzige schriftliche Belege von außergewöhnlichen 
und daher erinnerungswürdigen Ereignissen; damit in Verbindung steht oftmals auch die 
Nennung von Namen und Funktion der damals wesentlichen Entscheidungsträger. In der 
Summe ihrer mikrohistorischen Informationen bieten sie darüber hinaus wertvolle ergän-
zende Mosaiksteine zu allem anderen schriftlichen Quellengut. Denn die systematische 
Sammlung und interdisziplinäre Aufarbeitung von Berichten, Schilderungen und Erwäh-
nungen jedweder Art zu historischen Extremereignissen gewinnt – regional wie großräu-
mig-vergleichend – immer mehr an Bedeutung: Dies gilt zum einen für die Klima-, die Seu-
chen- und auch für die Erdbebenforschung, um über die Rekonstruktion von historischen 
Katastrophenereignissen und deren Auswirkungen mehr Wissen über die komplexen Zu-
sammenhänge, auch in Hinblick auf die Risikoabschätzung, gewinnen zu können. Dies gilt 
aber ebenso für die historischen Kultur- und Sozialwissenschaften, die die Fragen nach 
Wahrnehmung, Deutung, Bewältigung bzw. Nicht-Bewältigung von existenzbedrohenden 
Krisen und deren gesellschaftliche Folgewirkungen in den Mittelpunkt rücken.128 

◦  Das führt nun zum letzten Punkt: Bei weitem nicht immer berichten diese inschriftli-
chen Gedächtnismale nüchtern-faktenbasiert von den Ereignissen selbst. Vielmehr bieten 
viele dieser Texte Reflexe der Wahrnehmung, Ausdruck der emotionalen Erschütterung 
sowie eine Deutung, die in einem religiös geprägten Weltbild verankert ist. In diesem Sinne 
sind sie nicht nur ‚Historische Nachrichten‘, sondern auch ‚Historische Botschaften‘, nicht 
nur Gedenk- sondern auch Bedenk-Male. Sie ermöglichen uns lebendige Einblicke in eine 
vergangene Gegenwart. 
  

 
 
128  So gelingt es Preiser-Kapeller (2021 a, 2021 b), gestützt auf eine gewaltige Fülle verschiedenster Belege, 

in einem über weite Zeiten und Räume hinweg gespannten Bogen den unterschiedlichen Reaktionen 
der menschlichen Gesellschaften auf die Auswirkungen von klima- und seuchenbedingten Extremer-
eignissen nachzuspüren, und ebenso auch komplexe Interaktionen im Verlauf von längerfristigen Um-
weltveränderungen und Lebensbedingungen aufzudecken. (Mit einem äußerst umfangreichen und 
weiterführenden Quellen- und Literaturverzeichnis.) 
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