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Ornament und Eleganz
Vier Tontafeln einer romanischen Wandverkleidung

BLICKPUNKT APRIL . die Beschäftigung mit der ausstat-
tung mittelalterlicher Kirchen und Klostergebäude bedeutet 
immer auch die arbeit mit fragmenten -- entweder weil die 
objekte nur als solche erhalten sind oder weil ursprüngli-
che ensembles nur fragmentarisch auf uns kamen. umso 
kostbarer sind die wenigen erhaltenen Zeugnisse romani-
scher Kirchenausstattung, die einen einblick in die ausge-
staltung mittelalterlicher Kirchenräume geben. 
das germanische nationalmuseum erhielt 1873 von Bauas-
sistent carl Ziegler zwei großformatige fliesen aus weiß-
grau gebranntem ton und mehrere zugehörige fragmente 
geschenkt (abb. 1, 2), die er 1864 bei gewölbeuntersu-
chungen in der ehemaligen Klosterkirche st. emmeram in 
regensburg gefunden hatte. in einem haufen Bauschutt auf 
den östlichen gewölben des nördlichen und südlichen sei-

tenschiffes der Kirche waren Ziegler mehrere fragmente 
ornamental gestalteter tontafeln aufgefallen, die er bergen 
ließ und mit denen er erste rekonstruktionsversuche aller 
motive unternahm. auf grundlage weiterer Platten, die 
1874/78 und 1932 in einem Privathaus und im Kreuzgang 
von st. emmeram gefunden wurden, war es schließlich 
möglich, vier zentrale motive in einem breiten ornament-
rahmen aus herzpalmetten und Kreuz- bzw. flechtmus-
tern zu rekonstruieren: einen doppelkopfadler mit gemus-
tertem leib, zwei drachen mit verschlungenen hälsen und 
einen schreitenden greifen, ein gitterartig verschlunge-
nes, stark symmetrisches muster aus doppelbändern und 
zwei übereinander angeordnete herzförmige ranken mit 
dreiteiligen Blattmotiven. neben den im germanischen 
nationalmuseum bewahrten tontafeln sind weitere aus 

Abb. 1: Wandfliesen aus der Abteikirche St. Emmeram in Regensburg, Regensburg, um 1175, Ton, schwach gebrannt, unglasiert, mit modernen Ergänzungen, 61 
x 38 cm, Inv.-Nr. A 837 a und c. Foto: Simone Hänisch, GNM



dieser serie im städtischen museum in regensburg erhal-
ten (inv.nr. hV 1360a--d). alle Platten haben eine ähnli-
che größe von 61 x 37 x 2 cm, jede tafel hat zwei bis vier 
nagellöcher. dies weist daraufhin, dass sie ursprünglich 
auf einem holzrahmen montiert waren, der dem mauer-
werk vorlegt war. die Platten wurden mit hilfe von modeln 
gefertigt. das motiv hat man zunächst in ein holzbrett 
(model) gestochen und dieses anschließend in den wei-
chen ton gedrückt. für die tonvorkommen in der region 
um regensburg ist typisch, dass die Platten nach einem 
schwachen Brand eine leicht gräuliche farbe annehmen. 
einzelne tafeln zeigten reste einer farbigen Bemalung, die 
darauf hinweisen, dass die fliesen ursprünglich möglicher-
weise mit eisenfarbe auf Kalkgrund im grund rot bemalt, 
die erhabenen motive weiß betont waren. 
Zwei tonfliesen (a 835, a 836) werden bereits seit 2006 
in der schausammlung mittelalter präsentiert. der erste 
direktor des germanischen nationalmuseums, august von 
essenwein, berichtete, dass die große Zahl der Bruchstücke 
zudem die rekons truktion ganzer tafeln erlaubte: 19 flie-
senbruchstücke (a 837) wurden unter essenwein anfang 
der 1870er Jahre zu weiteren zwei tafeln rekonstruiert. 
im Zusammenhang mit der restaurierungsgeschichte 
sind die beiden unterschiedlichen rekonstruktionsweisen 
interessant: die fliese mit den in sich verschlungenen dra-
chen und dem greif wurde in plastisch modelliertem gips 
ergänzt. nur aufgrund eines geringen farbunterschieds 
sind die ergänzten von den originalen teilen zu unter-
scheiden. auffallend ist, dass der Kopf und der Körper des 
greifen im Vergleich zu der erhaltenen tonfliese mit dem 
gleichen motiv (a 835) frei modelliert wurden. die fehlen-
den fragmente der zweiten, mit rankornamenten verzier-
ten tafel, wurden in weißem gips ergänzt, die ornamente 
lediglich durch ritzungen in den grund angedeutet. Beide 
rekonstruktionen sind beachtenswerte Beispiele histori-
scher restaurierungsprinzipien, in denen man sich dem 
original auf unterschiedlichem Wege anzunähern versuch-
te. obwohl die verwendeten fragmente nicht von den glei-
chen tafeln stammten, ermöglichen sie bis heute im sin-
ne historischer museumsdidaktik die erkennbarkeit eines 
vollständigen motivs.

Die Abtei St. Emmeram 

die große anzahl der erhaltenen fragmente in nürnberg 
und regensburg belegt, dass es sich um eine Vielzahl von 
tontafeln gehandelt haben muss. die fundumstände aus 
dem Jahr 1932, in dem weitere tafeln im Bruchsteinmauer-
werk des Kreuzgangs von st. emmeram zu tage traten, las-
sen die Vermutung zu, dass die tontafeln ursprünglich als 
ornamentale flächendekoration im Kreuzgang des Bene-
diktinerklosters dienten. 
die Benediktinerabtei st. emmeram geht auf eine grün-
dung aus der Zeit um 700 zurück, mittelpunkt war das 
grab des hl. emmeram († 683), dem ersten Bischof von 
regensburg. als grablege karolingischer herrscher und 
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Abb 2: Wandfliesen aus der Abteikirche St. Emmeram in Regensburg, Re-
gensburg, um 1175, Ton, schwach gebrannt, unglasiert, mit modernen Ergän-
zungen, 61 x 38 cm, Inv.-Nr. A 835, A 836. Foto: J. Musolf, GNM 
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bayerischer herzöge besaß das Kloster stets große Bedeu-
tung im kirchenpolitischen gefüge der stadt regensburg; 
bis 978 war der Bischof von regensburg in Personaluni-
on abt von st. emmeram. Bischof sintpert (amt. 768--791) 
ließ eine dreischiffige Basilika errichten, die im Kern noch 
heute erhalten ist, unter abt ramwold († 1001) erfolgte der 
ausbau des Klosters. für die datierung der tonfliesen ist 
ein Brand des Klosters im Jahr 1166 entscheidend. in folge 
dessen mussten die Basilika und die angrenzende Pfarr-
kirche st. rupert weitgehend neu errichtet werden, zudem 
wurde eine Vorhalle im Westen erbaut und die Klosterkir-
che neu ausgestattet. in die Zeit nach 1166 fällt auch der 
neubau des nördlichen Kreuzgangflügels an der südseite 
der Kirche. der ostflügel, in dem 1932 die vermauerten 
reste der tontafeln gefunden wurden, entstand zwischen 
1731 und 1733 im Zuge des barocken Kirchenneubaus. 
offenbar nutzte man zu dieser Zeit die reste der ehemali-
gen Wandverkleidung, die beim abbruch des romanischen 
flügels entfernt worden waren, als füllmaterial der neuen 
Vermauerung.

Bauen und Malen in Regensburg um 1170/80

die große ornamentale schönheit, die ausgewogenen Pro-
portionen und die hervorragende Qualität der technischen 
ausführung der tonfliesen belegen ein umfeld von hohem 
künstlerischem niveau. dieses bot die Königsstadt regens-
burg in der zweiten hälfte des 12. Jahrhunderts in beson-
derem maße. in allen Bereichen künstlerischer Produktion 
kam es in regensburg in dieser Zeit zu einer explosions-
artigen Blüte. als sitz der königlichen reichstage und mit-
telpunkt des bayerischen herzogtums bildet sich hier ein 
zunehmendes selbstbewusstsein der Bürger heraus, die 

mit dem Bau von Wohntürmen begannen und um 1180 den 
handel der stadt selbst organisierten. daneben trat der 
einfluss der geistlichkeit: das domstift st. Peter, die Klös-
ter st. emmeram, Prüfening, die stifte ober-, mittel- und 
niedermünster und die irische gründung st. Jakob sowie 
etwa 18 Kapellen aus romanischer Zeit bildeten die „geist-
liche infrastruktur“ der stadt. Zahlreiche Bauten entstan-
den ab den 1120er Jahren, darunter die Klosterkirche st. 
georg in Prüfening, die steinerne Brücke, die neubauten 
des doms und der stiftskirche niedermünster sowie vor 
1164 der Bau der allerheiligenkapelle am domkreuzgang 
und der neubau von st. Jakob mit einem figurenreichen 
Portal. diese rege Bautätigkeit zog umfangreiche ausstat-
tungskampagnen der Kirchen nach sich, u.a. fallen die 
umfangreichen und hoch bedeutenden freskomalereien in 
st. emmeram, Prüfening und der allerheiligenkapelle am 
dom in diese Zeit. darüber hinaus blühte in regensburg 
seit der ersten hälfte des 12. Jahrhunderts die handschrif-
tenproduktion in den skriptorien (schreibwerkstätten) der 
beiden Benediktinerklöster st. emmeram und Prüfening. 
so sind die zentralen motive und die rahmenden ornamen-
te der tontafeln aus Werken der regensburger Buchmale-
rei aus der Zeit um 1170/80 übernommen. Besonders her-
vorzuheben ist hier der nekrolog aus dem regensburger 
stift obermünster aus der Zeit um 1180 (abb. 3). sowohl 
die schreitenden greifen und die drachen mit den verbun-
denen hälsen als auch die rankornamente finden sich als 
motive in den arkadenbögen des totenbuchs wieder. die 
graphischen rahmenornamente lassen sich aus ornament-
leisten einer handschriftengruppe ableiten, die um 1160 
im skriptorium in Prüfening geschrieben und illuminiert 

Abb. 3: Nekrolog aus dem Stift Obermünster in Regensburg, Regensburg, um 1180, fol. (Bildarchiv Foto Marburg).
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wurde, jedoch aus der Klosterbibliothek von st. emmeram 
stammt. 

Dekoration und Ornament

die Wirkung der flächig montierten tontafeln entspricht 
derjenigen von großen textilen Wandbehängen des frühen 
und hohen mittelalters, wobei die Wirkung der fliesen 
durch die plastische oberflächenstruktur gegenüber den 
flach gewebten textilien zusätzlich gesteigert wurde. die 
symmetrisch-ornamentalen motive der tontafeln stehen 
den im rapport gewebten mustern byzantinischer bzw. 
persischer gewebe aus dem 8. bis 12. Jahrhundert nahe. 
für diese seiden wurden bevorzugt tiergestalten (adler, 
greifen, löwen, elefanten) in medaillons oder in reihe 
angeordnet, entweder in stark kontrastierenden farben 
oder monochrom. Besonders beliebt für Wandbehänge 
waren großgrundige muster mit medaillons von etwa 70-80 
cm durchmesser, die eine hoch dekorative flächenwir-
kung erzielten. eine vergleichbare seide dieser art ist die 
sogenannte elefantenseide im aachener domschatz (Kon-
stantinopel, 11. Jahrhundert, 162 x 137 cm). die kostbaren 
seidenstoffe gelangten seit dem frühen mittelalter bis ins 
13. Jahrhundert über florierende handelswege oder als 
geschenke aus Byzanz ins Westreich, über politische und 
religiöse grenzen hinweg. Wandbehänge dieser art sind 
heute nicht erhalten oder nicht mehr als solche zu erken-
nen. oftmals wurden sie in späterer Zeit zerschnitten und 
zu profaner oder liturgischer Kleidung oder Paramenten 
umgenäht. ein Beispiel für die zeitgenössische Verwen-
dung ornamentaler textilien im Kirchenraum findet sich 
im Psalter heinrichs des löwen (london, British library, 
lansdowne 381), das zwischen 1168 und 1189 in helmar-
shausen entstand. in der darstellung der darbringung Jesu 
im tempel (abb. 4) ist über den altarblock ein altartuch 
gelegt, das kontrastreich mit weißen, parzellierten Kreisen 
auf rotem grund verziert ist. innerhalb der Kreise und in 

den Zwischenräumen sind mittelblaue Kreuze mit einge-
setzten Punkten erkennbar. die Wirkung des musters ent-
faltet sich erst in der fläche, hier wirkt es beinahe floral. 

Ähnliche ornamental-dekorative flächen mit großen 
medaillonfeldern finden sich auch in erhaltenen schmuck-
fußböden des 12. Jahrhunderts. Beispiele hierfür sind ein 
gips-fußboden aus der chorapsis des hildesheimer doms 
mit umlaufender rankenborte und medaillonbildern (hil-
desheim, dom-museum, nach 1122) und ein fragment 
eines estrichgipses aus st. ludgeri in helmstedt mit brei-
ten, verbindenden, um die Bildfelder gelegten rankenbor-
ten (um 1175/88). 

die tonfliesen im germanischen nationalmuseum sind 
seltene Zeugnisse der dekorativen ausgestaltung hochmit-
telalterlicher Kirchenräume und Klostergebäude, deren 
ursprüngliche ausstattung durch die Jahrhunderte verlo-
ren ging und nur in ausnahmefällen noch zu rekonstruie-
ren ist. die künstlerisch qualitätvollen tafeln geben eine 
Vorstellung von dem hohen dekorativen charakter und 
der farbigkeit hochmittelalterlicher Wandgestaltung –die 
bei den zahlreichen weiß getünchten Kircheninnenräumen 
heutzutage kaum noch zu erahnen ist.

 AnnA PAwlik

literatur:

carl Ziegler: thon-reliefe (fliese) von der stiftskirche 
sct. emmeram in regensburg. in: Verhandlungen des 
historischen Vereines von oberpfalz und regensburg 25 
(1868), s. 190–192, taf. 2–4; Karl lind: fliese aus der st. 
emmeramkirche in regensburg. in: mittheilungen der K. 
K. central-Kommission zur erforschung und erhaltung 
der Baudenkmale 15 (1870), s. Xli–XXlii, 4 abb.; august 
von essenwein: Über einige fliesse in der sammlung der 
Bautheile und Baumaterialien des germanischen muse-
ums. in: mittheilungen der K. K. central-Kommission zur 
erforschung und erhaltung der Baudenkmale 17 (1872), s. 
XXi–XXii, 2 abb.; hugo graf von Walderdorff: thon-reliefe 
(fliese) aus der stiftskirche st. emmeram in regensburg 
(nachtrag zu der abhandlung des herrn k. Bauamtman-
nes carl Ziegler im XXV. Bande dieser Verhandlungen) 34 
(1879), s. 248–252, 6 taf.; hans Brandl: romanische ton-
tafeln aus regensburg, in: städel-Jahrbuch 9 (1935/36), 
s. 156–166; martin angerer (hg.): regensburg im mittelal-
ter. Katalog der abteilung mittelalter im museum der stadt 
regensburg. regensburg 1995, s. 153, nr. 21.8 (Volkmar 
greiselmayer); frank matthias Kammel: ornament und 
Bildmagie. mittelalterliche Bauskulptur. in: mittelalter. 
Kunst und Kultur von der spätantike bis zum 15. Jahrhun-
dert (= die schausammlungen des germanischen natio-
nalmuseums, Bd. 2). nürnberg 2007, s. 214–227, bes. 214, 
215, abb. 194; Karel otavský, anne e. Wardell: mittelalter-
liche textilien ii. Zwischen europa und china (= die textil-
sammlung der abegg-stiftung, Bd. 5), riggisberg 2011. 

Abb. 4: Psalter Heinrichs des Löwen, Helmarshausen, 1168--1189, London, 
British Library, Lansdowne 381, fol. 8r (British Library).


