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Bausteine der Geschichte
Historische Ziegel aus Westpreußen, Berlin, Wien und Werdau

BLICKPUNKT NOVEMBER.  1868 übersiedelte der danzi-
ger architekt und Kunsthistoriker rudolf Bergau (1836—
1905) nach nürnberg, um hier eine Professur an der Kunst-
gewerbeschule zu übernehmen. in diesem Zusammenhang 
schenkte er dem germanischen nationalmuseum 13 Ziegel 
und formsteine westpreußischer Bauwerke des mittel-
alters. er hatte sich in seiner heimat Verdienste als denk-
malpfleger erworben und war daher von august essenwein 
(1831--1892) 1867 in den gelehrtenausschuss des muse-
ums berufen und dort mit dem fach „monumente der ost-
seeländer“ betraut worden. 

offenbar bewahrte Bergau historische Baustoffe auf, die bei 
restaurierungsarbeiten durch neues material ersetzt wor-
den waren. nun übergab er sie dem Vorstand des national-
museums, der eine sammlung alter „Bautheile und Bauma-
terialien“ anzulegen bzw. auszubauen beabsichtigte. denn 
essenwein vertrat die meinung, an ihnen könne man, weil 
sie einfluss auf die art des Bauens besäßen, ebenso einen 

„entwicklungsgang verfolgen, wie er sich in den Baufor-
men erkennen lässt“. 

manchem mag solches sammelgebiet exzentrisch erschei-
nen, vergleichbar dem ausgefallenen hobby Bigloot 
Bjornsens, einer der hauptfiguren in thomas Pynchons 
roman „natürliche mängel“ aus dem Jahr 2009: der kali-
fornische lieutenant sammelt historischen stacheldraht 
in 400-meter-rollen. doch die fiktive gestalt ruft die tat-
sache ins Bewusstsein, dass interessantes altes Bauma-
terial heute längst nicht mehr nur von museen oder ein-
richtungen der denkmalpflege zusammengetragen wird. 
eine diesbezüglich agile Konkurrenz stellen inzwischen 
zahlreiche Privatsammler dar, die Zeugnissen von der 
Zerstörung bedrohter Baukultur aus unterschiedlichsten 
gründen intensiv nachjagen. sie reichen von lokal- und 
handwerksgeschichtlichem interesse bis zu bloßer nostal-
gie. in der jüngeren Vergangenheit entstanden so zum teil 
kenntnisreich strukturierte sammlungen von beachtlichem 
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Handstrichziegel von der St.-Michaels-Kirche in Pestlin, Westpreußen, Mitte 
14. Jahrhundert, L. 30,5 cm, Br. 15,5 cm, H. 9 cm, Inv.-Nr. A 83.

Profilziegel von der St.-Michaels-Kirche in Pestlin, Westpreußen, Mitte 
14. Jahrhundert, L. 29,5 cm, Br. 13,5 cm, H. 8,5 cm, Inv.-Nr. A 78.

Profilziegel aus dem Kreuzgang des Klosters Zarnowitz, Westpreußen, um 
1380/88, L. 28 cm, Br. 14,5 cm, H. 8,8 cm, Inv.-Nr. A 77.

Profilziegel von der Danziger Franziskanerkirche, Danzig, Ende 15. Jahrhun-
dert, L. 29 cm, Br. 13,8 cm, H. 7,5 cm, Inv.-Nr. A 85.

umfang: der namhafte Berliner stadtfotograf Karl-ludwig 
lange (*1949) beispielsweise brachte in den letzten beiden 
Jahrzehnten, fasziniert von „geschichte und erinnerung, 
die in jedem stein steckt“, etwa 2000 historische, aus Ber-
lin und Brandenburg stammende Ziegel bei. nicht zuletzt 
belegt dieses Phänomen  jedenfalls, dass das germanische 
nationalmuseum schon in seinen anfangsjahren seiner 
Zeit in vielfacher hinsicht merklich voraus war.

Zeugnisse der Backsteingotik

august essenwein listete die von Bergau erlangten objek-
te in seinem noch im Jahr der schenkung veröffentlichten 
„Katalog der im germanischen museum befindlichen Bau-
theile und Baumaterialien aus älterer Zeit“ auf. unter ande-
rem handelt es sich um einen handstrichziegel von der 
st.-michaels-Kirche in Pestlin (Postolin), eines westpreußi-
schen dorfes nahe stuhm (sztum). die mit den typischen 
Zugspuren von fingern gekennzeichnete oberfläche lässt 
darauf schließen, dass die Ziegelmasse dieses im soge-
nannten Klosterformat dimensionierten, aus dem gotischen 
mauerverband stammenden Backsteins in einen holzrah-
men gepresst und das überstehende material dann mit der 
hand abgestrichen wurde.
Von der außenhaut jener dreischiffigen, mitte des 14. Jahr-
hunderts errichteten halle kommt außerdem ein Profilzie-
gel. er war Bestandteil des die mauern unterhalb der fen-
ster gürtenden und um die strebepfeiler herumgeführten 
Kaffgesimses. aufmerksamkeit gebührt nicht zuletzt dem 
Pfotenabdruck, der von tierischem Besuch, wohl eines 
hundes, auf dem schlagplatz der Ziegelei zeugt, in der der 
stein hergestellt worden ist. das Profil dieses horizontalen 
Bauglieds setzt sich aus tropfenförmig vorkragender Was-
sernase und eingezogener hohlkehle zusammen. neben 
der dekorativen funktion half es bei der ableitung des 
regenswassers. 
im gegensatz dazu diente die form eines Ziegels aus dem 
Kreuzgang des 1220 gegründeten Zisterzienserinnenklos-
ters von Zarnowitz (Zarnowiec) unweit danzigs allein der 
herstellung einer dekorativen struktur: er war teil eines 
der schlanken Pfeiler, die die spitzbogigen fensteröffnun-
gen des 1388 vollendeten Kreuzgangs mittig teilten. Ähn-
lich den fensterlaibungen des gebäudes zeigt sein Quer-
schnitt einen rundstab, der seitlich mittels Viertelkehlen 
in Birnstäbe übergeht. seine oberseite weist eine nut auf, 
die zur führung eines zur stabilisierung der Verglasung 
notwendigen Windeisens diente. Bergau erlangte ihn ver-
mutlich im Zuge von 1864 vorgenommenen Konservie-
rungsarbeiten an den weitgehend erhaltenen ost- und 
Westflügeln des klösterlichen gevierts. 
Vom ehemaligen danziger franziskanerkloster, das just in 
den späten 1860er-Jahren zum städtischen museum und 
realgymnasium umgebaut wurde, kamen formsteine von 
fensterlaibungen und einfassungen von Blendnischen. 
der in der hansestadt an der mottlau nach dem habit der 
minoriten „graumönchenkloster“ genannte gebäudekom-
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Berliner rathauses. auffällig zeigt sich die formung von 
Vorder- und schmalseiten. drei bzw. je eine halbrunde Vor-
lage und die mit dreiviertelstäben besetzten vorderen Kan-
ten bezeugen seine einstige Position im Blendmauerwerk 
eines Pfeilers mit feingliedrig strukturiertem Profil. 

möglicherweise erhielten die spender das objekt von 
Baurat friedrich adler (1827—1908), der das historische 
gebäude erforscht hatte und seine in mehreren lieferun-
gen erschienene abhandlung „mittelalterliche Backstein-
Bauwerke des Preußischen staates“ bei „ernst & Korn“ 
verlegte. die um 1270 errichtete gerichtslaube, die Johann 
heinrich strack (1805--1880) nach dem abriss in veränder-
ter form als aussichtspavillon im Park von schloss Babels-
berg bei Potsdam wiederherstellte, gehörte zu den ältesten 
Profanbauten der brandenburgischen residenzstadt. 

ernst fidicin (1802—1883), damals Berliner stadtarchivar, 
hatte schon in der festschrift zur grundsteinlegung des 
Berliner rathausneubaus 1861 auf seine Bedeutung hin-
gewiesen. der in der Barockzeit überformte, ursprünglich 
aber im erdgeschoss noch nach drei seiten offene Back-
steinbau war im mittelalter Platz des öffentlich tagenden 
schöffengerichts. hier wurden markt- und hochgerichts-
barkeit ausgeübt. darüber hinaus gilt er als ort, „vor wel-
chem die durch das läuten der glocke zusammengerufene 
Bürgergemeinde von dem in der laube versammelten rate 
über wichtige angelegenheiten der stadt befragt wurde 

Profilziegel vom Danziger Haus Langgasse 11, Danzig, Ende 15. Jahrhundert, 
L. 29,5 cm, Br. 13 cm, H. 7 cm, Inv.-Nr. A 87.

Formstein von der Berliner Gerichtslaube, Berlin, um 1270, L. 27 cm, Br. 12,5 
cm, H. 9 cm, Inv.-Nr. A 930.

plex aus dreischiffiger hallenkirche mit eingezogenem 
chor und nördlich daran um den Kreuzgang gelagerten 
Klausurgebäuden entstand im Wesentlichen zwischen 
1431 und 1514. ein an einer seiner schmalseiten und etwa 
einem drittel seiner front besonders schön profilierter 
Backstein stammt wahrscheinlich von der einfassung einer 
Blendnische eines der prächtigen aus fialen und Bögen 
konstruierten Ziergiebel über der Westfassade bzw. dem 
chor des gotteshauses. da die meisten dieser architektur-
gebilde, die in für danzig typischer Weise einen Kontrast 
zu den glatten, nur von fenstern durchbrochenen Wand-
flächen bilden, erst ende des 15. Jahrhunderts entstanden, 
wird unser exponat in dieser Zeit gefertigt worden sein.
etwa gleichzeitig ist der formstein zu datieren, der von 
dem im Zweiten Weltkrieg zerstörten Bürgerhaus langgas-
se 11 kam, einer der bedeutendsten straßen der danziger 
rechtstadt. er war teil einer plastisch leicht hervortre-
tenden, am Ziergiebel zu vermutenden mauerblende und 
zeigt ein symmetrisch aufgebautes Profil mit einer zent-
ralen lisene, die von durch hohlkehlen abgesetzten Birn-
stäben flankiert ist. gemeinsam mit den anderen Ziegeln 
von gebäuden jener region bezeugt er beispielhaft die 
zwei Jahrhunderte lang währende Blüte mittelalterlicher 
Backsteinarchitektur in den deutschen Küstenländern, den 
damals in dieser Bautechnik führenden Kunstlandschaften. 

Ein Geschenk aus Berlin

die sammlung historischer Bauteile und -materialien ver-
einte bereits 1868 in den Bereichen fußbodenfliesen, Öfen 
und ofenkacheln sowie türen, schlüssel und schlösser 
aussagekräftige Bestände. elemente von mauern dage-
gen waren nur in geringem umfang vorhanden. Vermut-
lich hatte Bergaus auf diesem sektor nicht unbedeuten-
des geschenk essenwein sogar wesentlich animiert, im 
Vorwort des oben genannten Katalogs an die deutschen 
architekten zu appellieren, ihn diesbezüglich „durch ein-
sendung von mustern“ zu unterstützen. es ging dem muse-
umsmann insbesondere um „gegenstände aller art, die 
bei gelegenheit von restaurationen und in andern fällen 
disponibel werden“. Vor allem war ihm an mauerziegeln, 
Backsteinen, aber auch Proben von mörtel und mauerver-
putz, ja sogar Beispielen für die Vermauerung zugerichte-
ter natursteinquader gelegen.
in der tat gelangten auf dem erwarteten Wege in den 
darauffolgenden Jahren entsprechende Bauelemente ins 
museum. Besonders zahlreich waren geschenke von dach-
ziegeln. doch auch mauerziegel sind zu verzeichnen: 1875 
zum Beispiel sandte der danziger stadtbibliothekar Wil-
helm mannhardt (1831—1880) sieben profilierte Backstei-
ne ein und 1904 der nürnberger architekt david röhm 
(1846 — nach 1908) ein auf das Jahr 1628 datiertes stück. 
ein weiteres objekt überwiesen 1871 die eigentümer der 
auf architektur und denkmalpflege spezialisierten Berli-
ner Verlagsbuchhandlung „ernst & Korn“. es ist ein form-
stein der damals abgebrochenen gerichtslaube des alten 
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und auch von diesem über seine Verwaltung öffentlich 
rechenschaft abhielt“. damit gehört das monument nicht 
nur zu den inkunabeln der Backsteinarchitektur in der 
mark Brandenburg. einen besonderen stellenwert besitzt 
es außerdem als frühes architektonisches Zeugnis der bür-
gerlichen rechtsprechung und damit kommunaler selbst-
ständigkeit, schließlich des stadtregiments schlechthin. 
es manifestierte den anspruch des rats auf die herrschaft 
des rechts in der stadt, seine rechtsprechung und rechts-
pflege. diesen aspekt sozialer Qualität der städtischen 
Zivilisation, den rechtsorganismus stadt, wird unser Zie-
gel übrigens in der 2012 im ehemaligen lapidarium (raum 
2) des museums einzurichtenden eingangssequenz zur 
mittelaltersammlung repräsentieren. 

Von Bauwerken und Produzenten

Während die sammlung im 20. Jahrhundert hinsichtlich 
Ziegeln und ähnlichen Bauelementen kaum erweiterung 

erfuhr, wurde sie in jüngster Vergangenheit, vorrangig 
durch initiativen des generaldirektors, erneut ausgebaut: 
so kamen zum Beispiel ein Profilziegel vom domherren-
haus auf der Brandenburger dominsel aus dem 15. Jahr-
hundert, Backsteine von schloss lieberose im spreewald 
und von Burg falkenstein in niederösterreich hinzu. auch 
ein Ziegel von der Brandmauer, die die beiden einst lucas 
cranach gehörenden häuser am Wittenberger hauptmarkt 
trennt, und einer von der stadtkirche zu fürstenberg an 
der havel, der deren restaurierung in der mitte des 19. 
Jahrhunderts bezeugt, zählen zu den jüngeren Zugängen. 
2007 wurden ein am ausgang des 12. und ein im 14./15. 
Jahrhundert entstandener Backstein vom oberen schloss 
im thüringischen greiz akquiriert, die im vergangenen 
Jahr in der ausstellung „mythos Burg“ zu sehen waren. 
der Kernbau jener anlage gehört neben der ehemaligen, 
1172 geweihten augustinerstiftskirche st. marien im nord-
ostthüringischen altenburg, deren reste als rote spitzen 
geläufig sind, zu den ältesten denkmälern mitteldeutscher 
Backsteinarchitektur.

darüber hinaus ergänzen nun Produkte der industriellen 
Produktion des 19. Jahrhunderts den Bestand, deren stem-
pelung meist ihren hersteller bezeugen und somit wichti-
ge hinweise zur industriegeschichte geben. schon in der 
Ziegelverordnung Kaiser Karls Vi. (1685 — 1740, reg. ab 
1711) vom 13. april 1715 war festgelegt worden, dass in 
Österreich Ziegel mit Zeichen oder Buchstaben zu versehen 
sind, die den Produzenten kenntlich machen. ab anfang 
des 19. Jahrhunderts benutzte man dafür oft gusseiserne 
stempel, die in den noch feuchten lehmblock gedrückt 
wurden. später gravierte man solche Zeichen in die Böden 
der model, die zu „erhabenen“ Prägungen führten. ab mit-
te des Jahrhunderts montierte man hölzerne oder metalle-
ne lettern dorthin, sodass die entsprechenden Ziegel oft 
versenkte bzw. in versenkte facetten gesetzte Bezeichnun-
gen aufweisen. 

Von der für fürst Johannes i. von liechtenstein 
(1760 — 1836) errichteten hanselburg, einer künstlichen 
ruine im Wald von loosdorf im Weinviertel, besitzt das 
museum jetzt vier handgeschlagene, auf diese Weise 
gekennzeichnete stücke. das anmutige, von Joseph hardt-
muth (1758 — 1816) entworfene und weitestgehend aus 
Bruchsteinen mit Ziegelbeimischung aufgemauerte gebäu-
de, das eine innere, aus Backsteinen bestehende mauer-
schale besitzt, entstand 1800. drei unserer diesbezüglichen 
Bestandteile tragen die in zierliche facetten gesetzten initi-
alen m und s (einmal in der reihenfolge s m), die einen 
bisher noch nicht identifizierten Ziegeleibesitzer auswei-
sen, sowie die dazwischen gestempelten Zahlen 11 bzw. 26 
bzw. 55.

gemeinhin sind solche numerischen Zeichen als hinweise 
auf das Jahr der fertigung zu verstehen. auch differenzen 
in den dimensionen sowie der Qualität der Ziegelmasse 
einschließlich ihrer farbe sprechen für eine entstehung 

Drei handgeschlagene Ziegel von der Hanselburg bei Loosdorf, Niederöster-
reich, wohl 1811, 1826 und 1855, L. 27,8 cm, 28,3 bzw. 26 cm, Br. 13,6 cm, 
13,7 bzw. 12 cm, H. 6,8 cm, 6,5 bzw. 6,8 cm, Inv.-Nr. A 3993, A 3995, A 3996.
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Zwei Ziegel vom Wiener Wohnhaus Hofstattgasse 4, Wienerberger Ziegel-
fabrikations- und Baugesellschaft, Wien, um 1870/80, L. 29 cm, Br. 13 cm, 
H. 7 cm, Inv.-Nr. A 4031/4032.

der drei elemente zu unterschiedlichen Zeitpunkten. dem-
zufolge dürfte es sich um Produkte von 1811, 1826 und 
1855 handeln, die damals getätigte erhaltungsmaßnahmen 
an dem Bauwerk bezeugen. ein vierter Backstein ist mit „K 
26 s“ ausgewiesen. seitenverkehrte Prägung von Buchsta-
ben und Zahl deuten darauf hin, dass die entsprechenden 
Patrizen auf den Boden des models montiert waren, ohne 
die spiegelverkehrung am rohling zu bedenken. 
Während die auflösung der initialen dieser Ziegelstempel, 
die bisher noch nicht gelang, auf weitere erkenntnisse zur 
geschichte des famosen gebäudes hoffen lässt, sind zwei 
stücke aus einer 2010 abgebrochenen innenwand des um 
1870/80 errichteten Wiener hauses hofstattgasse 4 bereits 
heute klar zu bestimmen. die erhaben in vertiefte facetten 
gestempelten lettern h und d kennzeichnen sie eindeutig 
als erzeugnisse des Wiener Ziegelmagnaten heinrich dra-
sche (1811--1880). der zwischen die Buchstaben gesetzte 
doppeladler signalisiert die stellung des fabrikanten als 
hoflieferant. 
der zunächst in der intensiven erschließung von Kohle-
lagerstätten in Österreich tätige unternehmer, der 1868 
15 gruben besaß, hatte 1857 die im süden Wiens gelege-
ne „thonwaren- und Bau-ornamente-fabrik inzersdorf am 
Wienerberg“ seines onkels alois miesbach (1791--1857) 
übernommen. er entwickelte sie, begünstigt durch die 
explosionsartig einsetzende stadterweiterung der metro-
pole und anderer städte der doppelmonarchie, zum füh-
renden Baustoffproduzenten in Österreich-ungarn. 1869 
machte er sie zum herzstück seiner „Wienerberger Ziegel-
fabrikations- und Baugesellschaft“, die mit zwölf Ziegel- 
und zwei tonwarenfabriken damals die größte Ziegelei der 
Welt darstellte. drasche war damit der bedeutendste indu-
strielle Wiens im 19. Jahrhundert. das W im Brustschild 
des doppeladlers auf unseren beiden Backsteinen bezeugt 
im Übrigen die herkunft aus dem mutterbetrieb seines 
Konzerns.

Sächsische Lochziegel der Zwischenkriegszeit

diese letztgenannten Zugänge waren sowohl im Zuge von 
untersuchungen und restaurierungsarbeiten an den ent-
sprechenden gebäuden abkömmlich als auch aufgrund von 
sanierung oder abbruch verfügbar geworden. auch ein 
neuerlicher Zugewinn zweier hohlziegel basiert auf dem 
teilabriss eines fabrikgebäudes. sowohl der kleinere Bin-
der als auch der etwas größere gekehlte formstein wurden 
im strangpressverfahren maschinell hergestellt und gehö-
ren aufgrund zweier im Block ausgesparter Kanäle zur gat-
tung der lochziegel. 
hohlziegel waren schon in der antike bekannt. in deutsch-
land fanden sie, vor allem aufgrund der raschen austrock-
nung, seit dem 17. Jahrhundert vermehrt Verwendung. 
die industrielle erzeugung hohler, das heißt mit löchern 
versehener Verblender erfolgte erstmals in den 1854 von 
albert augustin gegründeten laubaner tonwerken. nur 
wenig später wurden sie auch von zahlreichen anderen 

großunternehmen, etwa jenem heinrich drasches in Wien, 
produziert. sprunghaft stieg die herstellung in den Jahren 
der Kohlenot nach dem ersten Weltkrieg an. die gattung 
fand einzug in die Produktpalette mittelständischer Ziege-
leien und Verwendung für nahezu sämtliche Bauaufgaben. 
die gründe lagen in der enormen, damals unumgäng lichen 
ersparnis an material und Brennstoff. aufgrund der ein-
geschlossenen luftzellen eignen lochziegeln zudem redu-
ziertes gewicht und effektivere fähigkeiten der Wärme-
dämmung. 
Während unser Binder ein langlochziegel ist (hohlräu-
me gleichlaufend zur lagerfläche), stellt der aus einem 
fenstergewände stammende formstein einen hochloch-
ziegel dar (hohlräume senkrecht zur lagerfläche). Bezüg-
lich ihrer Qualität sind beide stücke Klinker, keramische, 
unter der temperatur von etwa 1200 bis 1300 grad celsius 
gebrannte, wartungsfreie, form- und farbbeständige Bau-
elemente. sie stammen vom hauptgebäude der maschi-
nenfabrik carl eli schwalbe in der westsächsischen Klein-
stadt Werdau und waren an der dortigen ostfassade in die 
unverputzte außenhaut des zweischaligen mauerwerks 
verfügt. das heißt, sie fungierten als Verblender, erfüllten 
sie doch mit ihrer präzis geformten oberfläche besonders 
hohe anforderungen an das ästhetische erscheinungsbild 
der architektonischen hülle. 
der kurz nach dem ersten Weltkrieg errichtete, 1922 fer-
tig gestellte Bau war Produktionsstätte von spinnerei-
maschinen, später auch nähmaschinen. nachdem der 
gebäudekomplex der 1952 in Volkseigentum überführten 
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Wermafa (Werdauer maschinenfabrik) 1993 in Konkurs 
ging und dann über Jahre verfiel, wurden große teile der 
Bausubstanz im frühjahr 2009 für die einrichtung eines 
fachmarktzentrums auf dem verwaisten fabrikareal abge-
rissen; darunter auch des denkmalgeschützten roten, von 
gesimsen und Wasserschlägen aus grün glasierten sicht-
backsteinen kontrastreich strukturierten Klinkergebäudes. 
die beiden aus dem abbruchmaterial geborgenen Bauele-
mente, die zweifellos in einer der damaligen Werdauer Zie-
geleien entstanden sind, vertreten in unserer sammlung 
den maschinell produzierten hohlziegel. darüber hinaus 
sind sie Zeugen der sächsischen industriekultur der Zwi-
schenkriegszeit. schließlich gehören sie zu den jüngsten 

Zwei Lochziegel von der Werdauer Maschinenfabrik Carl Eli Schwalbe, Werdau, 1921/22, H. 7 cm, Br. 12 cm, T. 11,2 bzw. 18,5 cm. Inv.-Nr. A 4018/A 4019.

Hauptgebäude der Werdauer Maschinenfabrik Carl Eli Schwalbe (Ostflügel) 
während des Teilabrisses, April 2009.

objekten der Bauteilesammlung und signalisieren nicht 
zuletzt deren angestrebte erweiterung um aussagekräftige 
stücke aus dem vergangenen Jahrhundert. Wie exemplare 
älterer epochen dokumentieren auch sie Baukultur und 
Bautechnologie ihrer Zeit, repräsentieren sie bestimmte 
gebäude, deren Bedeutung und funktion in der gesell-
schaft und helfen auf diese Weise Kulturgeschichte zu 
erzählen. 

 Frank Matthias kaMMel
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