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BLICKPUNKT OKTOBER.  innerhalb 
der von ihm systematisch erweiterten 
Bauteilesammlung des museums richte-
te august von essenwein (1831–1892), 
erster direktor des instituts von 1866 
bis 1892, einen fokus auf alte fußboden-
beläge. einen schwerpunkt legte er auf 
mittelalterliche fliesen. attraktive ein-
zelstücke oder ganze rapporte von heu-
te in historischen gebäuden kaum noch 
erhaltenen flächen sind in den dauer- 
ausstellungen mittelalter (raum 16) 
und spätmittelalter (raum 2) zu sehen. 
Über diese spezies hinaus war essen-
wein aber auch an der dokumentation 
anderer techniken und materialien gele-
gen. so bereicherte er das museum zum 
Beispiel um das fragment eines früh-
neuzeitlichen Bodens aus tierknochen 
aus mödling bei Wien (vgl. Kulturgut 
51, 2016). außerdem konnte er über das 
netzwerk dem germanischen national-
museum verbundener gelehrter und 
interessierter laien an aussagekräftige 
exponate verschiedenster art gelangen; 
nicht selten auf günstige Weise in form 
von geschenken.

Ein Ziegelparkett aus der Römer-
zeit

das älteste Beispiel einer reihe von stü-
cken, mit denen er den geschichtlichen 
„entwicklungsgang“ der gestaltung 
von fußböden darzustellen beabsich-
tigte, ist das Überbleibsel eines Ziegel-
fußbodens aus der therme einer spätrömischen siedlung 
auf der gemarkung von eschenz am rhein (abb. 1). der 
kleine ort im schweizer Kanton thurgau geht auf die im 
1. christlichen Jahrhundert entstandene limesstation tasge- 
tium zurück, die den rheinübergang sicherte. die neben 
der militärischen entstandene Zivilsiedlung, der Vicus 
tasgetium, bildete bis an die Wende vom 3. zum 4. Jahr-

Historischer Boden
Betretene Relikte der Spätantike, des Hoch- und des Spätmittelalters

Abb. 1: Fragment eines Ziegelfußbodens, Tasgetium, 3. Jahrhundert, H. 10 cm, L. 34 cm, B. 28 cm, 
Inv. A1416 (Foto: Monika Runge).

hundert einen florierenden Wirtschaftsstandort. an seiner 
hauptstraße, die direkt zur rheinbrücke führte, stand ein 
Badehaus, ein etwa 21 x 13 m großes gebäude aus Bruch-
steinmauerwerk. mitarbeiter des Konstanzer rosgartenmu-
seums gruben seine Überreste 1874/75 unter leitung des 
schweizer altertumsforschers Jakob messikommer (1828–
1917) und des eschenzer antiquitätenhändlers Bernhard 
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schenk aus. man stieß auf die relikte unterschiedlicher 
fußböden, einer fußbodenheizung und von Wandmalerei. 
Von einem in diesem Zusammenhang entdeckten Ziegelbo-
den stammt das teilstück, das 1879 nach nürnberg gelang-
te. es ist dem Konstanzer apotheker, regionalia-sammler 
und denkmalschützer ludwig leiner (1830–1901) zu ver-
danken. er hatte die grabung mitfinanziert und konnte 
daher eine reihe von funden in das von ihm gegründete 
rosgartenmuseum überführen. 

dem germanischen nationalmuseum überließ er eine 
offenbar verzichtbare doublette aus diesem Konvolut. sie 
besteht aus Ziegelplättchen, die auf der Basis eines mörtel-
gebundenen estrichs fischgrätenartig angeordnet sind. der 
aufgrund dieser struktur auch als Ziegelparkett bezeich-
nete fußbodentyp war, wie ausgrabungen von spätantiken 
siedlungen am österreichischen limes, in der schweiz und 
in südwestdeutschland belegen, in provinzialrömischen 
gebäuden weit verbreitet. im Bad von tasgetium bedeckte 
das Ziegelparkett vermutlich die Böden der Bassins, wie das 
auch in anderen Badehäusern, wie etwa in den im 2. Jahr-
hundert errichteten römischen heilthermen von Baden im 
aargau, der fall war. doch auch in Bauwerken mit ande-
ren funktionen kamen solche hinsichtlich form und farbe 
besonders lebhaften flächen vielfach vor. 

ob essenwein wusste, dass das wahrscheinlich im 3. Jahr-
hundert entstandene Ziegelparkett aus tasgetium vermut-
lich kein gängiger fuß-, sondern ein Beckenboden war, ist 
nicht gewiss. da er zunächst auf die darstellung der histori-
schen entwicklung des Bodenbelags mithilfe von Beispielen 

unterschiedlicher 
techniken zielte, 
bewegten ihn darü-
ber hinausgehende 
fragen kaum. um 
eine Vorstellung von 
der diesbezüglichen 
römischen Kultur 
auf dem territorium 
inzwischen deutsch-
sprachiger regionen 
zu geben, sammelte 
er neben dem Zie-
gelparkett bald auch 
reste von mosaik- 
böden. Wohl von 
dem 1868 erschie-
nenen Bestandska-
talog der Bauteile 
und Baumateria- 
lien aufmerk  sam ge- 
macht, schenkte der 
nürnberger alter- 
tümersammler Karl 
emil von gemming 

(1794–1880) noch im selben Jahr ein „Bruchstück eines 
römischen mosaikfußbodens aus einer Villa in salzburg“ 
sowie eines zweiten, aus weißen und schwarzen Würfeln 
bestehenden Bodenmosaiks, das „in reinem Kalk eingelas-
sen“ war. der mäzen kannte ihre herkunft: sie waren 1815 
auf dem Walserfeld bei salzburg ausgegraben worden. 

Bedauerlicherweise gingen sie später ebenso verloren wie 
ein 1887 in die sammlung integriertes „Bruchstück eines 
römischen mosaikfußbodens“, das 1848 „unter einem 
haus in stühlingen“, einer Kleinstadt im südlichen Baden, 
gefunden worden war. sein stifter ernst hermann Wagner 
(1832–1920) stand damals den Karlsruher sammlungen für 
altertümer und Völkerkunde vor, fungierte als Vorsitzender 
des Karlsruher altertumsvereins und war mitglied des Ver-
waltungsrats des germanischen nationalmuseums.       

Beide techniken, steinmosaik und Ziegelboden, verbindet 
das mörtelbett, das die Basis der trittschicht bildet. sol-
che grundschichten bestehen oft aus einem gemisch aus 
lehm, gips und mörtel, gegebenenfalls unter Beimischung 
verschiedener weiterer Zuschlagstoffe. man bezeichnet sie, 
abgeleitet vom lateinischen Begriff astracum (Pflaster), als 
estrich. gemeinhin meint dies einen fugenlosen Bodenbe-
lag.

Ein Gipsestrich aus dem Hochmittelalter

die technologie des estrichs, von den römern über die 
alpen gebracht, stellte auch in nachantiker Zeit eine der 
besonders vornehmen formen der raumbodengestal-
tung dar. die ältesten nachantiken Beispiele im deutschen 

Abb. 2: Fragment eines Estrichs aus hochgebranntem Gips, Hildesheim, Mitte 12. Jahrhundert, H. 3,4 cm, L. 50,8 cm, B. 31,5 cm, 
Inv. A71 (Foto: Monika Runge).
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sprachraum und 
seinen grenzregio-
nen wurden in der 
Peterskirche in metz 
aus dem 6. Jahrhun-
dert, der Kloster-
kirche von hirsau 
bei calw, dem dom 
und dem rathaus 
von aachen sowie 
in st. alban zu 
mainz, sämtlich aus 
karolingischer Zeit, 
gefunden.  

ab dem 12. Jahr-
hundert ist die 
Überlieferung um-
fangreicher. der von 
1153 bis 1161 amtie-
rende hildesheimer 
Bischof Bruno ließ 
den chor und die 
Vierung seiner Ka - 
thedrale mit estri-
chen auskleiden, deren reste man bei ausgrabungen 1850 
bzw. der Beräumung des Kriegsschutts 1948 entdeckte. es 
handelte sich um inkrustierte schmuckfußböden mit orna-
menten, figuren und inschriften. das heißt, in die erhärte-
te oberfläche des estrichs wurden Zeichnungen eingeritzt 
und diese Vertiefungen dann mit eingefärbtem mörtel 
ausgefüllt. neben den erwähnten exemplaren, dem um 
1150 datierten gipsestrich in der ehemaligen Benediktiner- 
klosterkirche st. ludgeri von helmstedt und dem etwas jün-
geren im turm des erfurter doms, gehören jene von hildes-
heim zu den ältesten bekannten Beispielen dieser technik 
im deutschen sprachraum.   

ein dort 1850 ans tageslicht geholtes fragment dieses gelb-
lichen estrichs gelangte bereits vor 1868 ins germanische 
nationalmuseum (abb. 2). trotz seines alters bezeugt es 
die für gipsestriche kennzeichnende besonders feine, glat-
te oberfläche nach wie vor. der grob gemahlene und stark 
gebrannte, mit dem richtscheit über eine sandschicht auf-
gezogene und mit dem schlegel bearbeitete gips wurde 
nämlich nach der mit der Kelle vorgenommenen glättung 
und der aushärtung mehrfach geschliffen und poliert. 

möglicherweise ist dieser Zugang essenwein selbst zu ver-
danken, auf jeden fall seinen Beziehungen zu fachkollegen, 
die an restaurierungen mittelalterlicher Kirchen beteiligt 
waren. in dem 1868 von ihm veröffentlichten Bestandska-
talog der Bauteilesammlung erscheint er unter der num-
mer 71 als „Bruchstück eines estrichfußbodens im dome 
zu hildesheim“. ein zweites aus diesem Zusammenhang 
stammendes fragment gelangte 1878 als geschenk des hil-
desheimer Bildhauers friedrich Küsthardt (1830–1900) ins 

museum. der Künstler war dem haus verbunden. im auf-
trag georgs V. von hannover (1819-1878) formte er 1865 die 
Bernwardssäule im hildesheimer dom für einen ins germa-
nische nationalmuseum zu sendenden gipsabguss ab. 1871 
kaufte man von ihm gipskopien mehrerer skulpturen des 
naumburger doms, darunter zwei der berühmten stifter- 
figuren, 1880 den abguss der chorschranken aus der Kir-
che st. michael seiner heimatstadt.

das von ihm übereignete estrichfragment ging im Zweiten 
Weltkrieg verloren. im gegensatz zur glatten oberfläche 
des schon früher erworbenen stücks besaß es eine künst-
lerisch strukturierte trittschicht. angeblich bestand das 
geschenk neben „der unterlagsschicht“ aus der gipsauf-
lage mit einem „teil einer Bordüre“; ähnliche exemplare 
bewahrt das hildesheimer dom-museum bis heute. mehr 
noch als das in nürnberg erhalten gebliebene stück bezeug-
te es die Bedeutung des mit inkrustationen geschmückten 
hildesheimer domfußbodens aus romanischer Zeit auf 
besonders eindrucksvolle Weise. 

das erhaltene hildesheimer fragment befindet sich in 
einem holzkasten, der sicherlich schon für dessen trans-
port oder aber bald nach eingang ins museum angefertigt 
wurde. Bei der einbringung in den schützenden Behäl-
ter begradigte man die Kanten des ausgegrabenen relikts 
offenbar ohne Bedenken. Während heute eine solche die 
authentizität des fundstücks beeinträchtigende maßnahme 
als rigoros verpönt wäre, veranschaulicht sie die damalige 
intention instruktiv: es wurde zuallererst als muster für 
ein bestimmtes historisches gestaltungsprinzip betrachtet. 
seine archäologisch angetroffene form indessen war für die 

Abb. 3: Fragment eines Ziegelestrichs, Nürnberg, wohl 14./15. Jahrhundert, H. 15 cm, L. 52 cm, B. 29 cm, Inv. A73 (Foto: Monika 
Runge).
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Bezeugung der materiellen Beschaffenheit und der visuel-
len gestalt mittelalterlicher Böden nicht von Belang.

Ein Ziegelestrich aus dem Spätmittelalter

anders verhält es sich mit einem lokalen fund. als essen-
wein seine amtsgeschäfte 1866 übernahm, befanden sich 
die gebäude des alten nürnberger Kartäuserklosters, die 
damals seit einem guten Jahrzehnt das museum beher-
bergten, nur bedingt in einem dem anspruch der neuen 
nutzung genügenden baulichen Zustand. Bereits unter sei-
nen Vorgängern hans von und zu aufseß (1801–1872) und 
Jacob michelsen (1801–1881) waren restaurierungsarbei-
ten erfolgt, die die erneuerung von fußböden einschlos-
sen. daher wusste er, dass Kirche, Kapellen, Kreuzgänge 
und weitere teile der Kartause früher estrichböden besa-
ßen, die „aber, weil sehr ausgetreten und unreparierbar, 
einem anderen fußbodenbeleg weichen mußte[n]“. außer-
dem hielt er fest, dass „einige Zoll“ unter einem „rötlichen 
estrich […] noch ein älterer, blauer, wahrscheinlich der 
ursprüngliche, stellenweise getroffen worden“ sei, davon 
aber bei den „in neuerer Zeit“, das heißt unter seiner lei-
tung vorgenommenen arbeiten keine entsprechenden spu-
ren mehr gefunden werden konnten.

essenwein, der den ausbau der historischen gebäude für 
museale Zwecke energisch fortführte, sicherte zumindest 
ein fragment eines „estrichfußboden[s] aus Kalk, gyps, 
geschlagenen Ziegeltrümmern auf sandunterlage“, das aus 
dem Kreuzgang, gemeint ist sicher der große Kreuzgang, 
stammt (abb. 3). er verzeichnete es in seinem Katalog der 
Bauteile unter nummer 73 und datierte es ins „16. – 17. 
Jahrhundert“, das heißt die Zeit, in der die gebäude des 
profanierten Klosters vor allem domizil kleinerer hand-
werksbetriebe waren. den ausschlag für diese zeitliche 
einordnung gab wohl allein die Überlegung, dass es einen 
ersten andersfarbigen Boden gegeben habe.   

deutlich zeichnen sich die zerstoßenen Ziegelstücke im 
materialgemenge des formlosen fragments aus sand, Kalk 
und lehm ab. seine anfänglich sicherlich glatte oberfläche 
ist weitgehend zerstört. nur in wenigen randbereichen blie-
ben reste erhalten, die die ursprünglich ebene epidermis 
erahnen lassen. Zudem zeigt eine der schmalseiten noch 
eine teilweise unversehrte Kante, sodass die einstige Positi-
on des Bruchstücks im anschluss an eine mauer zu folgern 
ist. ob es zum originalen oder – wie essenwein mutmaßte 
– einem sekundären fußbodenbelag gehört, lässt sich aller-
dings heute nur schwer entscheiden. für die Klärung dieser 
frage sind aufwendige bauarchäologische untersuchungen 
unabdingbar. dass das relikt ins spätmittelalter datiert 
werden kann, darf jedoch in erwägung gezogen werden.

Bis zum Zweiten Weltkrieg existierte ein weiteres, fotogra-
fisch bedauerlicherweise nicht dokumentiertes Beispiel 
eines laut inventareintrag ähnlichen estrichbodens. 1924 
hatte die Kirchenverwaltung der nürnberger gemeinde st. 
sebald dem museum „ein stück eines aus rot gebrannten 

tonstücken gestampften fußbodenbelages“ als dauerleihga-
be übertragen. Vermutlich stammte das 27,5 x 23 cm gro-
ße und 8,3 cm hohe fragment des „15./16. Jahrhunderts“ 
aus dem mittelalterlichen Pfarrhaus der namhaften nürn-
berger Kirche, aus dem gleichzeitig ein „Brett mit ranken-
werk, bemalt in roter, grüner farbe auf gelblichem grunde“ 
übergeben wurde. aufgrund des untergangs dieser beiden 
objekte im letzten Krieg fehlt heute nicht zuletzt ein für 
die datierung des Kreuzgang-estrichs wichtiges Vergleichs-
stück. schließlich unterstreicht dieser Verlust die besondere 
Bedeutung des überkommenen Bruchstücks für die Veran-
schaulichung historischer fußbodenformen im alten nürn-
berg.

Ziele der Präsentation

ausgestellt hatte man das 1924 eingegangene relikt sei-
nerzeit übrigens nicht; es kam ins depot. Waren am ende 
des 19. Jahrhunderts im hof iV, dem heutigen westlichen 
lichthof (raum 30) an der Kartäuserkirche, noch diverse 
fußbodenbeläge zu sehen, wurde diese gattung bald nach 
der Jahrhundertwende offenbar nur noch durch fliesen 
repräsentiert. laut dem „Wegweiser für die Besucher“ aus 
dem Jahr 1904 hatte man damals in einem der als saal 15 
bezeichneten mönchshäuser am großen Kreuzgang „lange 
entwicklungsreihen von tonfliesen zusammengestellt“ und 
suchte somit die entfaltung der gattung von der glatten 
über die ornamentierte bis zur glasierten fliese nachvoll-
ziehbar zu machen.

nach dem Zweiten Weltkrieg spielte die spezies in der dau-
erausstellung zunächst keinerlei rolle. Wenige exemplare 
gelangten erst anfang der 1970er Jahre in die volkskund- 
liche schausammlung im südbau des museums, um die 
Produktpalette des hafner- und Zieglerhandwerks dar- 
stellen zu helfen. Weitere kamen, wie eingangs erwähnt, 
dann in den letzten Jahren im Kontext der neukonzeption 
der dauerausstellung „mittelalter“ und der umgestaltung 
der ehemaligen sakristei (vgl. Kulturgut 55, 2017) wie-
der aus dem depot. hier dokumentieren sie vorrangig die 
Bodengestaltung spätmittelalterlicher Kirchenräume. histo-
rische, über die fliese hinausreichende möglichkeiten der 
fußbodenformung zu thematisieren, bleibt den künftigen 
neugestaltungen der schausammlungen vorbehalten. ma- 
terial dafür ist vorhanden.

 Frank Matthias kaMMel
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