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BLICKPUNKT JULI .  frühe dachdeckungen aus farbig gla-
sierten Ziegeln verbindet man gemeinhin mit bekannten 
burgundischen Baudenkmalen, etwa dem hôtel-dieu in 
Beaune. dort bildet der keramische Belag großflächige mus-
ter aus farbigen Bändern und rauten, die die dachflächen 
ornamental strukturieren. allerdings war diese Praxis des 
architektonischen dekors kein spezifikum jener region. 
Überlieferte mittelalterliche Baudenkmale sowie zahlreiche 
jüngere grabungsfunde belegen die geografisch weite Ver-
breitung dieser art der deckung. 
schon für den ottonischen magdeburger dom, den in der 
zweiten hälfte des 10. bis zu Beginn des 11. Jahrhunderts 
errichteten Vorgängerbau der heutigen Kirche, sind honig-
braun und grün glasierte dachziegel nachgewiesen. auch 
für das Kloster Walkenried in niedersachsen oder die dorf-

Von glänzenden Dächern
Glasierte Dachziegel aus Thüringen, Schwaben und dem Breisgau

kirche von schmölln in der uckermark zum Beispiel kennt 
man vergleichbare funde. der dom zu Bremen besaß im 
mittelalter ein rot glasiertes dach. der turm der deutsch- 
ordenskirche von Wolframs-eschenbach in mittelfranken 
erhielt um 1430/40, die Klosterkirche Blaubeuren 1491 eine 
farbige eindeckung. selbst auf Burgen deckte man spätes-
tens im 14. Jahrhundert dächer mit glasurziegeln, was fun-
de – beispielsweise in den ruinen von hohenfels bei dam-
bach im elsaß, frauenberg (moselle) in lothringen oder der 
bereits ab 1357 verfallenen Wasserburg flügelau bei crails-
heim – belegen. meist waren wohl Palas oder Bergfried auf 
solche Weise herausgehoben. dass die eindeckung mit gla-
sierten elementen sogar noch früher üblich war, lässt die 
erscheinung des schastel marveile vermuten, die Wolfram 
von eschenbach seiner romanfigur gawan um 1200 in den 

Abb. 3: Gratziegel, Villingen, 14. Jahrhundert, Ziegelton, gelb glasiert, L. 47 cm, B. 17 cm, Inv.Nr. A 869 (Foto: Monika Runge).
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mund legte. der legendäre rit-
ter erblickt auf dem Palas des 
Zauberschlosses ein prächtiges 
buntes, wie mit Pfauenfedern 
geschmücktes dach, dessen far-
ben schnee und regen trotzten 
(Parzival 565,7). 
Ähnliche visuelle effekte erziel-
te man einst auch mit ande-
rem material. Bis heute besitzt 
der nordturm der nürnberger 
lorenzkirche seine charakte-
ristische, gleichwohl seit dem 
Brand von 1865 nicht mehr ori-
ginale spitze mit einem zweifar-
bigen rautenmuster, das durch 
die Kombination vergoldeter 
und grün patinierter Kupfer-
schindeln entstand. der geist-
liche andreas Würfel (1718–
1769) notierte in seiner 1766 
erschienenen Beschreibung der 
nürnberger Kirchen, dass die-
ser Belag „mit verguldetem Ble-
chen“ von „georg stadelmann, 
Werck-meister in der Peunt“, 
1498 vorgenommen worden 
sei und die stadt 900 gulden 
gekostet hätte. Zur gleichen Zeit 
erhielt die stadtresidenz der 
tiroler landesfürsten in inns-
bruck einen als goldenes dachl 
bekannten erker, der ebenfalls 
mit feuervergoldeten Kupfer-
schindeln gedeckt ist. häufiger 
als auf diese Weise veredelte 
man dächer allerdings mit gla-
surziegeln. 
offenkundig wurde die Praxis 
der mehrfarbigen, glänzenden 
bzw. im sonnenlicht leuchten- 
den dachgestaltung bis in die 
neuzeit gepflegt. im Zuge der 
dachsanierung des Wiener 
stephansdoms zu Beginn des 
19. Jahrhunderts fand man 
die einigen farbigen exempla-
ren eingeritzte datierung auf das Jahr 1556. die etwa zur 
gleichen Zeit auf diese Weise verschönerten Kirchen bzw. 
Kirchtürme von hermannstadt (sibiu), mediasch (medias) 
und mühlbach (sebes) bezeugen die Praxis auch für sie-
benbürgen (abb. 1). ein im Bayerischen nationalmuseum 
in münchen aufbewahrter turmknauf der altöttinger st. 
michaels-Kirche, eine grün glasierte hafnerarbeit, stammt 
aus dem 18. Jahrhundert und rekurriert auf entsprechend 

patinierte Kupferelemente, besitzt ihnen gegenüber aber 
keine stumpfe, sondern eine glänzende erscheinung. auch 
die Wallfahrtskirche mariahilf in Zinggen bei Brixen wur-
de 1768 mit einem farbigen Ziegelbelag eingedeckt, der ein 
gelb-grünes streifenmuster zeigt. sommerhäuser am rande 
solothurns zum Beispiel erhielten noch ende des 18. Jahr- 
hunderts dreifarbige musterdeckungen, was etwa eine 
reihe erhaltener dachziegel von 1771 belegt. 

Abb. 1: Blick auf die Stadtpfarrkirche von Hermannstadt mit dem Fünfknopfturm von 1494 und seiner 
markanten Eindeckung aus dem 16. Jahrhundert (Foto: Otto Schemmel, wikimedia) 



KulturgutIII. Quartal 2019 3

Abb. 2: Biberschwanz, Paulinzella, 1. Viertel 12. Jahrhundert, Ziegelton, ge-
brannt, teilweise grün glasiert, L. 51,3 cm, B. 24 cm, Inv.Nr. A 3895 (Foto: 
Monika Runge).

im Zuge von restaurierungen und Wiederherstellungen 
historischer gebäude im 19. Jahrhundert wurden glasier-
te deckungen gelegentlich – wenngleich vielfach sehr frei 
– rekonstruiert oder nachgeahmt. eines der bekanntes-
ten Beispiele ist die marienburg bei danzig, einst sitz des 
deutschen ordens. die dachfläche der Breslauer st.-elisa-
beth-Kirche erhielt 1890 bis 1893 ein schachbrettmuster 
aus glasierten und unglasierten Ziegeln. Zudem bezeugen 
historistische Bauwerke, wie die 1887 errichtete dorf- 
kirche von geltow bei Potsdam, die türme der 1888 ge- 
bauten st.-Valentins-Kirche von ebersbach-musbach bei 
ravensburg oder der 1897 geweihten freiburger herz- 
Jesu-Kirche, die damalige Wiederbelebung der farb- und 
musterdeckung eindrucksvoll. 

der den dachziegeln aufgetragenen glasur, einem gemisch 
aus Bleioxyd, Quarz, ton und je nach gewünschter farbe 
zugesetzten metalloxyden, wohnt neben der schmücken-
den auch eine sehr praktische aufgabe inne. Beim Brand 
mit dem keramischen scherben verbunden, dient sie der 
abdichtung und der Veredelung der Ziegeloberfläche, 
erhöht also die Wertigkeit des Bauelements in mehrfacher 
hinsicht. die Bauteilesammlung des germanischen natio-
nalmuseums birgt eine anzahl von Belegstücken mit so ver-
edelter Wetterseite. sie werfen schlaglichter auf interessan-
te facetten der Kultur- und der sammlungsgeschichte. 

Dachziegel aus Paulinzella

ein mit einer grünen glasur versehener „alter dachziegel 
vom Kloster Paulinzelle“ gelangte bereits 1864 ins muse-
um. die seit dem Zweiten Weltkrieg bedauerlicherweise 
verlorene Platte mit dreieckiger Zunge war ein geschenk 
hermann Jakob von Bertrabs (1818–1887), damals minis-
ter und später regierungschef des kleinen thüringischen 
fürstentums schwarzburg-rudolstadt. die malerische rui-
ne der 1124 geweihten Benediktinerklosterkirche im ost-
thüringischen rottenbachtal besaß seinerzeit schon etwa 
zwei generationen lang den status eines vaterländischen 
denkmals. spätestens mit der Pflanzung einer linde über 
dem grab der Klosterstifterin 1811 war eine aufwertung 
des romantischen torsos zum nationalen erinnerungsort 
einhergegangen. Johann Wolfgang von goethe (1749–1832) 
hatte 1817 auf anregung von sulpiz Boisserée (1783–1854) 
einen ausflug dorthin unternommen und damit seinen 68. 
geburtstag geadelt: „seit 40 Jahren zu Wagen, Pferd und 
fuß thüringen kreuz und quer durchwandernd, war ich 
niemals nach Paulinzelle gekommen [...]. es war damals 
noch nicht mode, die hiesigen ruinen als höchst bedeu-
tend und ehrwürdig zu betrachten, endlich aber mußte ich 
soviel davon hören, die einheimische und reisende junge 
Welt rühmte mir den großartigen anblick, daß ich mich 
entschloß, meinen diesjährigen geburtstag [...] einsam dort 
zuzubringen.“

Ziegel des kurz vor 1622 aufgrund eines Blitzschlags abge-
brannten daches der ab mitte des 16. Jahrhunderts zur Bau-

materialgewinnung teilabgebrochenen Klosterkirche waren 
wohl oberflächlich oder in der grasnarbe verwachsen leicht 
aufzufinden. sie dienten als andenken und repräsentan-
ten der mit dem gebäude verbundenen gesinnung. man 
betrachtete sie als transportable reste des Bauwerks, an 
denen der geist einer großen Vergangenheit haftete. inso-
fern wurde das entsprechende element von minister von 
Bertrab dem museum wohl weniger als Zeugnis der roma-
nischen Ziegelbrennerei oder hochmittelalterlichen glasur-
technik übersandt, denn als ein mit vaterländischer gesin-
nung aufgeladenes relikt.

selbst goethe waren die reste der alten dachdeckung auf-
gefallen. „Zerstört war es nie“, resümierte er nicht ganz 
korrekt über das Baudenkmal, „aber zu ökonomischen 
Zwecken teils abgetragen, teils entstellt; wie man denn auf 
dem Brauhause noch von den uralten Kolossalziegeln, eini-
ge hart gebrannt und glasiert, wahrnehmen kann“. außer-
dem konstatierte der 1904/05 im regierungsbauamt rudol-
stadt tätige architekt und denkmalpfleger alois holtmeyer 
(1872–1931) reste der mittelalterlichen dachdeckung auf 
mehreren Wirtschaftsgebäuden des Klosterareals und als 
material des dielenbodens der dortigen oberförsterei.

Jenseits dieses Vorrats übergaben die gebrüder Karl und 
oskar menger aus Paulinzella dem museum 1904 einen 
ausgegrabenen unglasierten first- und einen glasierten 
Plattenziegel und stellten sich somit als kulturgeschicht-
lich bewanderte Patrioten dar. die spender, land- und gast-
wirte, führten unter dem namen „gasthaus menger“ eine 
Wirtschaft mit fremdenzimmern, die sich in einem südlich 
an die Kirchenruine anschließenden fachwerkbau befand, 
dem auf dem einstigen westlichen Klausurtrakt des Klos-
ters nach 1534 errichteten amtshaus. der Berliner Publizist 
Karl emil franzos (1848–1904) setzte diesem gastronomi-
schen Betrieb in seinen 1903 edierten „deutschen fahr-
ten“, in form von reportagen verfassten „reise- und Kul-
turbilder[n] aus anhalt und thüringen“, ein literarisches 
denkmal. als der aus der preußischen Kapitale angereiste 
Besucher der sehenswürdigkeit einen Bauern fragte, wovon 
man denn in diesem ort lebe, antwortete ihm der einheimi-
sche in der lokalen mundart: von Viehzucht, ackerbau und 
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torfstechen. „nor der herr menger nech“; der lebe als gast-
wirt „von der ruine“.
neben dem 1904 von den Brüdern menger geschenkten 
unglasierten firstziegel ist in der dauerausstellung mit-
telalter (raum 16) eine grün glasierte dachpfanne aus 
Paulinzella zu sehen (abb. 2). ebenso wie drei weitere, 
teilweise mit je zwei vertikalen rillen ausgestattete exem-
plare ist sie dem gothaer architekturhistoriker udo hopf 
zu verdanken. dieses 1999 übergebene geschenk hatte 
seine intention anders als die vorhergegangenen in der 
musealen darstellung mittelalterlicher Baugeschichte und 
Werkstoffkunde. es kam von einem mehr als 1000 solcher 
exemplare tragenden dach eines im 19. Jahrhundert in Pau-
linzella errichteten schuppens und ist ein weiterer Beleg 
für die nachhaltige nutzung des hochmittelalterlichen Bau- 
materials. schließlich zeigen diese flachen Platten, wie 
übrigens auch die im folgenden zu erörternden jüngeren 
Vertreter dieser gattung, den äußerst ökonomischen ein-
satz der teuren glasur. die farbige auflage trug man nur 
den auf dem dach einst offenliegenden flächen der Wetter-
seite auf. deren durch Überlappung mit anderen exempla-
ren bedeckte Bereiche entbehren die glänzende schicht.

Relikte aus Villingen, Ravensburg und 
Schwäbisch Gmünd

Während die Paulinzeller Ziegel teilweise Bodenfunde dar-
stellen, jedenfalls nicht mehr direkt vom ursprünglichen 
dach kamen, gelangte eine reihe anderer stücke im Zuge 
von neueindeckungen bzw. 
restaurierungen und damit 
dem austausch von material 
ins museum. Wiederum waren 
es geschenke, die ihre Begrün-
dung im lokalpatriotismus 
der mäzene besessen haben 
dürften, dem stolz, seltene 
und für den heimatort beson-
ders signifikante exponate im 
nationalmuseum zu wissen. in 
diesem sinn überwies das Vil-
linger Bürgermeisteramt 1871 
zwei relativ flache, gelbglasier-
te gratziegel mit umlaufender 
randrille, nagelloch und gro-
ßer bügelförmiger Blattkrabbe 
(abb. 3, siehe seite 1). obwohl 
die einsendung nicht mit einer 
präzisen angabe zur Proveni-
enz einherging, ist ihre her-
kunft vom nordturm des dorti-
gen münsters unserer lieben 
frauen wahrscheinlich. die 
damals erneuerte deckung des 
im 14. Jahrhundert errichteten 
glockenturms besteht aus wei-

ßen, grünen, gelben und blaugrauen Ziegeln, deren anord-
nung ein Zickzackmuster ergibt. die relativ flachen, mit je 
einem nagelloch versehenen stücke, die zur abdeckung 
eines grates zweier aneinanderstoßender dachflächen dien-
ten, weisen noch die originalen handgeschmiedeten nägel 
zur Befestigung am sparren auf. 
im gleichen Jahr ließ der lokalgeschichtlich interessierte 
schwäbisch gmünder fabrikant Julius erhardt (1820–1892) 
dem institut zwei braungrün glasierte firstziegel von einem 
stadtmauerturm seines Wohnorts zukommen (abb. 4). die 
konvexen, mit zwei nagellöchern zur Befestigung auf dem 
sparren versehenen stücke tragen große Blattkrabben mit 
einem um die löcher gewundenen stängel. Wahrschein-
lich sind es relikte der dachdeckung des fünfknopfturms, 
eines 1423 / 24 gebauten und im 16. Jahrhundert mit drei 
markanten dacherkern ausgestatteten Wehrturms auf fünf-
eckigem grundriss. diese erker tragen noch heute gelb 
sowie in unterschiedlichen grüntönen glasierte Ziegel und 
verleihen der pittoresken dachlandschaft ein farbenfrohes, 
an ein changierendes schuppen- oder federkleid erinnern-
des gesicht. die grat- und firstziegel zur abdeckung der 
dachflächenkanten sind wie die Villinger Beispiele mit 
Krabben gekrönt, einer der steinmetzkunst entlehnten sti-
lisierten Blattform.
außerdem sandte erhardt sieben weitere, in einem hellen 
sowie in einem dunklen grün glasierte dachelemente sei-
ner heimatstadt ein. die ebenfalls mit zwei nagellöchern 
ausgestatteten gratziegel tragen je zwei unterschiedlich 

Abb. 4: Gratziegel, Schwäbisch Gmünd, wohl 1. Hälfte 16. Jahrhundert, Ziegelton, braungrün glasiert, L. 35,8 cm, 
B. 17,5 cm, Inv.Nr. A 3050 (Foto: Monika Runge).
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große Krabben (abb. 5). angeblich stammen sie vom turm 
der salvatorkapelle am nepperstein, einer Wallfahrtsstätte 
am rand der alten schwäbischen reichsstadt an der rems. 
der geschweifte helm des auf achteckigem grundriss zwi-
schen 1616 und 1621 vom lokalen Baumeister caspar Vogt 
errichteten gebäudes ist heute vollkommen mit schindeln 
belegt. sollten die nach nürnberg gelangten dachsteine aus 
dieser Zeit stammen und nicht ältere, in sekundärer Ver-
wendung gebrauchte elemente sein, bezeugten sie nicht 
nur die einstige, vermutlich originale art der turmdach- 
deckung. sie dokumentierten dann auch die zählebige loka-
le tradition hinsichtlich der form mit Krabben besetzter 
grat- bzw. firstziegel.  
die sitte, turmhelme farbig zu gestalten, bezeugt nicht 
zuletzt der grüne turm im oberschwäbischen ravensburg, 
der 1398 bis 1418 als teil der stadtbefestigung errichtet 
wurde, bis 1942 als gefängnis diente und noch heute als 

besonderes Wahrzeichen der Kom-
mune gilt. drei Ziegel seines hel-
mes kamen 1999 als geschenk der 
stadt ins museum (abb. 6). so wie 
das weithin sichtbare, markante 
dach im mittelalter Zeugnis des 
selbstbewusstseins und Wohlstands 
ravensburgs war, sind seine auf-
wendig veredelten Ziegel nicht nur 
rare Belegstücke für die glasurtech-
nik von Baumkeramik, sondern sie 
vertreten die einstige Bedeutung der 
stadt nach wie vor anschaulich.  
erst jüngst konnte die herkunft 
eines 1896 als geschenk der Öhrin-
ger metallhandlung georg hein-
rich Junken ins museum gelangten, 
grün glasierten Biberschwanzes 
mit einer in den feuchten Werkstoff 
gegrabenen inschrift gesichert wer-
den (abb. 7). dankenswerterweise 
entzifferten markus huber und 
matthias nuding die abbreviatur 
„d[az] walt got vnd |sant renssy 
[ndis] | m ccc l xxx“, die mit 1430 
nicht nur die exakte datierung des 
elements angibt, sondern mit der 
Vergewisserung des schützenden 
Wirkens gottes und der heiligen 
regiswindis (rensindis) auch einen 
wichtigen hinweis auf dessen Pro-
venienz enthält. regiswindis ist die 
lokalheilige von lauffen am neckar, 
wo ihr die stadtkirche geweiht ist. 
Zwar existieren auch anderenorts 
dieser im 9. Jahrhundert ermorde-
ten grafentochter gewidmete gottes- 
häuser, doch spricht nicht zuletzt 

die geografische nähe zu Öhringen, dem sitz des geschenk-
gebers, dafür, dass der Ziegel aus lauffen und damit aus 
neckarschwaben kommt. Vermutlich hatte sich der mäzen 
des stücks im Zuge einer neueindeckung des bis dahin mit 
glasierten, vielleicht sogar in musterdeckung verlegten ton-
platten bemächtigt. 
musterdeckungen des späten 15. Jahrhunderts in Öster-
reich und tirol bestanden aus ähnlichen Platten. für den 
grünen turmhelm und das in Weiß, gelb, grün und Braun 
leuchtende Kirchendach der Bozner stadtpfarrkirche liefer-
te ein als meister thomas verbürgter hafner 1471 und 1488 
ähnliche Ziegel. und 1474 verfrachtete dieser handwerker 
30.000 stück von Bozen nach neumarkt an der etsch zur 
deckung des dortigen gotteshauses. selbst das dach der 
Kirche von terlan, einem Weinbauernort unweit Bozens, 
trägt seine erzeugnisse. doch auch in der klostereigenen 
Ziegelhütte von neustift bei Brixen entstanden im 15. Jahr-

Abb. 5: Gratziegel, Schwäbisch Gmünd, um 1620, Ziegelton, grün glasiert, L. 33 cm, B. 17,4 cm, Inv.Nr. 
A 858 (Foto: Monika Runge).
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hundert vergleichbare Biberschwänze, die noch heute den 
chor jener Konventskirche gen himmel abschließen.   

Dachziegel aus Freiburg  

Wie das geschenk aus Öhringen besitzen die beiden 
grün und braun glasierten Biberschwänze sowie die bei-
den gelben bzw. grünen gratziegel mit Blattkrabben, die 
der freiburger glas- und monumentalmaler fritz geiges 
(1835–1935), mitbegründer des Breisgau-geschichtsvereins 
schau-ins-land, dem museum 1883 übereignete, keine ver-
bürgte herkunft (abb. 8, 9). Zu mutmaßen ist ihre Prove-
nienz allerdings vom historischen Kaufhaus am freiburger 

münsterplatz, in dem geiges 1878 eine 
Vereinsstube gestaltet hatte. die fassa-
de des markanten Bauwerks wird von 
zwei polygonalen erkern flankiert, deren 
spitze helme bis heute einen gemuster-
ten Belag aus farbig glasierten Ziegeln 
tragen. Über der ebenerdigen lagerhalle 
barg das 1532 vollendete Bauwerk eine 
empfangshalle für feste und feierlich-
keiten, diente also neben kommerziellen 
Zwecken als repräsentationsgebäude 
der stadt. 
am ende des mittelalters schmückten 
sich gerade die reichen Kommunen im 
südwestdeutschen sprachraum, ins-
besondere am ober rhein, mit solchem 
architekturdekor. in Basel zum Beispiel 
ist die Praxis zwar seit dem ende des 13. 

Jahrhunderts belegt, ab ende des 15. Jahrhunderts erfuhr 
sie jedoch Verwirklichung in bis dahin kaum gekanntem 
ausmaß. unter Bischof Johann von Venningen (gest. 1478) 
wurde das dach des münsters mit einem leuchtenden 
rautenmuster ausgestattet. auch die stadttürme und -tore 
sowie die minoritenkirche erlebten eine auszeichnung auf 
diese Weise. das prächtige 1473 / 74 von Jakob sarbach 
(gest. 1492) errichtete spalentor sowie das 1507 bis 1513 
von Jörg rouber gebaute Vordere rathaus der stadt tragen 
noch heute imposante farb- und musterdeckungen.   
auf jeden fall würde die vermutete Provenienz der freibur-
ger stücke dem bekannten Bild entsprechen, dass glasierte 

Abb. 6: Biberschwanz, Ravensburg, um 1410, Ziegelton, teilweise gelb glasiert, L. 34 cm, B. 16,5 cm, 
Inv.Nr. A 3808 (Foto: Monika Runge).

Abb. 7: Biberschwanz, Neckarschwaben, wohl Lauffen, 1430, Ziegelton, teilweise grün glasiert, L. 42,5 cm, B. 17,5 cm, Inv.Nr. A 1856 (Foto: Monika Runge).
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farbige und daher nicht nur technisch anspruchsvolle und 
besonders auffällige, sondern auch ausnehmend kostspie-
lige dachziegel stets besondere gebäude auszeichneten, 
zunächst bedeutende sakralbauten und gelegentlich Pro-
fanbauten des adels. ab dem späten mittelalter gehörten 
die keramischen elemente zum repertoire der Zier städti-
scher repräsentations- und fortifikationsbauten und halfen 
somit, kommunalen Wohlstand zu signalisieren. 
im museum lassen sich die normalerweise nur aus weiter 
entfernung und allenfalls summarisch wahrzunehmen-
den elemente aus nächster nähe betrachten. dieser Bonus 
bedingt allerdings, dass sich so, aus dem einstigen Zusam-
menhang gerissen, ihre Bedeutung nur eingeschränkt mit-

Abb. 8: Gratziegel, Freiburg, um 1530, Ziegelton, grün glasiert, L. 31,3 cm, B. 11,5 cm, Inv.Nr. A 1524 (Foto: Monika Runge).

teilt. um ihren stellwert begreifen zu können, ist die Ver-
gegenwärtigung ihres ursprünglichen architektonischen 
Kontextes unerlässlich, das heißt zu bedenken, wovon sie 
Bestandteile waren und woher sie stammen: von glänzen-
den dächern.

 Frank Matthias kaMMel
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Abb. 9: Biberschwanz, Freiburg, um 1530, Ziegelton, teilweise braun glasiert, L. 31,3 cm, B. 12,8 cm, 
Inv.Nr. A 1526 (Foto: Monika Runge).


