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DIE MANUECCEN VERFAHREN, D1E MASCIiINELLt WODUKTICN 

Oz Frau Hasznos zum Zei tpunkt der Tagung er -  

k rankt  war, wurde i h r  Referat  verlesen, 

Fra11 Hasznos begrüQt jedes M i t g l i e d  der Tag~cg, i n  e rs te r  Reihe i h r e  persön- 

l i chen  Bekannten. Frau Hasznos i s t  a l s  L e i t e r i n  der Restaur ierungswerkstat t  

des Ungarischen Staatsarchivs i m  Jahre 1967 i n  Fre iburg  und Basel m i t  der 

I n te rna t i ona len  Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, B ib l i o thek -  und Graphik- 

res taura toren i n  Verbindung getreten und hat v i e l e  neue Bekanntschaften ge- 

schlossen. S ie  nahm danach an der Arbei tstagung i n  Bückeburg t e i l ,  d i e  vom 

iViedersächsischen Staatsarchiv i m  Jahre 1970 unter dem T i t e l  "Über d i e  Mas- 

senrestaur ierung von wassergeschädigtem Papier"  o rgan i s i e r t  wurde. I n  be i -  

den F l i l l en  konnte s i e  d i e  Mi tg l ieder  der Tagungen über d i e  Restaurierungs- 

arbe i ten  des Ungavlschen Staatsarchivs b e r e i t s  informieren. I n  Bückeburg 

h i e l t  s i e  einen Vor t rag über d ie  s e i t  1957 i n  Ungarn ausgetibte maschinelle 

Massenres ta i~r ie run~.  I n  ihrem Vor t rag hat  s i e  i h re  Erfahrungan, d i e  n i c h t  nur 

d i e  Notwendigkeit dieses maschinellen Verfahrens erklären, sondern auch be- 

weisen, dargelegt,  Sie versuchte auch d i e  genauen Grenzen des Verfahrens zu 

schi ldern,  und kennzeichnete jene ve r l e t z ten  Manuskripte, d i e  w i r  m i t t e l s  

der manuellen Verfahren res taur ie ren.  

Frau Hasznos dankt Frau Dr. Poschmann, D i r e k t o r i n  des Bückeburger Staats- 

archivs, daß s i e  von i h r e r  dor t igen Vorlesung den Teilnehmern der hiesigen 

Sonderabdrucke zur VerfGgung g e s t e l l t  hat. Das ermögl icht  den Te i l -  

nehmern dieser Tagung, daß s i e  während dieser kurzen Ze i t ,  d i e  zur Verfü- 

gung s teht ,  d i e  A rbe i t  der Restaur ierungswerkstat t  des Ungarischen Staats- 

arch ivs  l e i c h t e r  kennenlernen können. Die Vorlesung w i rd  m i t  einer  k l e i nen  

~ u s s t e l l u n g  und morgen m i t  e iner  Werkstat tbesicht igung ergänzt, damit S ie  

d ie  m i t  Ihrem Besuch verbundene se l tene Gelegenheit möglichst gut aus- 



nützen können. 

Die Restaur ierungswerkstat t  des Ungarischen Staatsarch ivs  b e s i t z t  e inen zen- 

t r a l e n  Charakter. S ie  a r b e i t e t  auch f ü r  das Neue Ungarische Zent ra larch iv  

und f ü r  22 Komitatsarchive, da keines von diesen über eine eigene Werkstatt 

ve r füg t  oder keinen eigenen Restaurator hat.  Deshalb können nur sehr beschä- 

d i g t e  Ma te r i a l i en  r e s t a u r i e r t  werden. Vor a l lem erwägen w i r  d i e  Gefahr des 

raschen V e r f a l l s ,  A ls  ers tes  werden d i e  verbrannten, schimmeligen, b röoke l i -  

gen, i n  Stücke gerissenen Manuskripte r e s t a u r i e r t .  B e i  der Auswahl s p i e l t  

auch der Archivwert  des Stückes eine Rol le .  Zur "kosmetischen Behandlung" 

w i rd  e i n  Stück nur aus spez ie l l en  Anlässen, zum Be isp ie l  e iner  Ausstellung, 

r e s t a u r i e r t .  

Man muß auch wissen, da8 i n  Ungarn das Arch ivmater ia l  n i c h t  i n  Aktenbände 

gebunden wird;  d i e  Manuskripte werden a l s  " lose B l ä t t e r "  gelagert ,  deshalb 

s p i e l t  auch d i e  Buchbinderei e ine  r e l a t i v  geringere Ro l le .  

Die Restaur ierungswerkstat t  des Staatsarch ivs  a r b e i t e t  a l s  eine e inz ige or-  

ganisator ische E inhe i t ,  obwohl s i e  ö r t l i c h  g e t e i l t  i s t ;  e i n  T e i l  a r b e i t e t  i n  

Hauptgebäude des Staatsarchivs,  der andere i n  der benachbarten Uri-Gasse. Die 

Buchbinderei und d ie  Mikrof i lm-Werkstat t  s i nd  von der Restaur ierungswerkstat t  

getrennt.  I m  Ungarischen Staatsarchiv begann man i m  Jahre 1969 m i t  der Auf- 

s t e l l u n g  eines Laboratoriums. Dieses s o l l  b e i  der Ausarbeitung der Restaur ie-  

rungsverfahren und b e i  der K o n t r o l l e  der Ergebnisse mitwirken. W i r  organis ie-  

ren  j e t z t  e ine Lagerhygienische Gruppe, d i e  den prävent iven Schutz der Manu- 

s k r i p t e  unabhängig von der Restaur ierungsarbei t  gewährleisten s o l l .  

I n  unserer Restaur ierungswerkstat t  a rbe i t en  zur Z e i t  10  Restauratoren. S ie  

bes i tzen a l l e  das Ab i t u r  und besuchten te i lwe i se  d i e  Fachabtei lung Papier- 

Leder-Buchbinderei der ~ a c h m i t t e l s c h u l e  f ü r  b i ldende Künste. I h r e  p r a k t i -  

sche Ausbildung e r f o l g t  e i g e n t l i c h  i n  Laufe der prak t ischen Arbe i t .  D ie  Des- 

i n f i z i e r u n g  der Manuskripte w i r d  von einem Vergasungsfachmann durchgeführt, 

der über große Erfahrungen ve r füg t  und d ies  m i t  den eigenen Geräten des 

Archivs besorgt. E i n  Administrator ve rs ieh t  den ungestörten Geschäftsgang 

der Arbe i t .  

Die maschinellen Einr ichtungen unserer Werkstat t  bestehen aus folgenden E in-  

he i ten :  

1 Schriftendesinfektions-Vakuumschrank, m i t  1 s3 Innenraum, i n  dem d i e  Manu- 



sk r ip te  auf einem Rollwagen m i t  heizbaren Plat ten behandelt werden; 

3 jugoslawische "Impregnator"-Maschinen (~aminatoren) . Die Abmessungen der 

heizbaren Preßplatten betragen be i  zwei Maschinen B0 X 110 Cm, be i  einer Ma- 

schine 40 X 60 Cm; 

1 ölhydraulische Presse, m i t  einer Druckplatte von 80 X 110 cm, m i t  Druck- 

regelung und Wasserkühlung. Diese Maschine i s t  e i n  Prototyp nach unserer 

eigenen Erfindung, d ie  auch d ie  Arbeit  einer Imprägnierungsmaschine ergänzt; 

1 Schweizer elektr ische Buohpreßoaschine; 

1 englische heizbare Presse; 

1 große und 2 k le ine  Plattenschneidescheren (Pappscheren) ; 

2 geschlossene Glasabzüge m i t  Absauginrichtung; 

2 Leuchttische m i t  Glasscheiben, elektr ische Radiermaschinen und Schweiß- 

kolben sowie mehrere kleinere Einrichtungen, die unsere Arbeit  ra t iona l i s ie -  

ren. 

I c h  s o l l t e  v i e l l e i c h t  noch hinzufügen, da8 d ie  Umorganisierung unserer Werk- 

s t a t t  i m  Jahre 1957 deshalb e r fo rder l i ch  wurde, wei l  unser Archiv i m  Jahre 

1956 schweren Brandschaden e r l i t t .  I c h  hatte also d ie  Arbeit  vor 14 Jahren 

auf neuen Grundlagen aufgebaut und auch neue Mitarbeiter erhalten; dies war 

e i n  wesentlicher Faktor. Auf diese Weise hat te  ich nämlich n ich t  gegen den 

Widerstand jener Kollegen anzukämpfen, d ie  m i t  al ten Methoden arbeiteten und 

den neuen f e i n d l i c h  gegenüberstanden. Ein weiterer Vor te i l  war noch, daß m i r  

meine Vorgesetzten i m  Archiv m i t  großen Erwartungen und m i t  f i nanz ie l le r  Un- 

tersttitzung beistanden. Diese Umstände haben dazu beigetragen, daß w i r  unsere 

Arbeit  auf einer neuen Basis beginnen konnten, tei lweise auf Grund meiner 

persönlichen neuen Ideen, die früher noch i n  keinem Lande und i n  keiner 

Restaurierungswerkstatt irgendeine Verwendung gefunden hatten. 

Als erstes unterband i c h  die Benutzung des Kleisters. Ich war dagegen, we i l  

das e in  Naßverfahren i s t ,  verbunden m i t  einer Nachpressung, andererseits 

beeinf lußt diese Methode die Filmaufnahme des Manuskripts, Bei schlechter 

Lagerung i s t  s ie  auch e i n  guter Nährboden fü r  P i lze und Insekten, selbst 

dann, wenn man dem K le is te r  gute Abwehrstoffe beimengt. 

I m  Jahre 1957 haben w i r  von mehreren Ste l len m i t  Laminatwen (1mpregnator)- 

Maschinen restaur ier te  Manuskript-Muster erhalten. W i r  fanden, da8 diese 



Manuskripte s i ch  verdickt hatten und zu steifen, klappernden B lä t te rn  wurden. 

Das benutzte Verfahren bestand darin, da8 man d ie Flächen des Manuskripts 

an beiden Seiten m i t  einer Azetatzellulose-Folie bedeckte und darauf japani- 

sches Papier legte, das dann das ganze B l a t t  bedeckte. Die beheizte Maschine 

verklebte dann d ie  so entstandenen 5 Schichten miteinander (Es geschah manch- 

mal auch, da8 noch der Papieraufschnitt-Wachssiegel dazu kam). Unser erster 

S c h r i t t  bestand darin, die Nachteile dieses Verfahrens zu beseitigen. Des- 

halb haben w i r  uns i n  den ersten Monaten die Forschungsergebnisse der in -  und 

ausländischen Ckganisationen besorgt und auch d ie  modernsten einheimischen 

und ausländischen Kunststoffe erprobt. Auf diese Weise konnten w i r  d ie  Arbeit 

der maschinellen Massenproduktion und des manuellen Verfahrens so beginnen, 

da8 s ich  h i n s i c h t l i c h  der H i l f s m i t t e l  und der Technologie kaum e in  Unterschied 

zu unserem heutigen Verfahren zeigte, Das g i l t  zuerst für den Gebrauch der 

Polyäthylen-Folie, d ie  w i r  s e i t  1957 an S te l le  der Azetatzellulose-Folie ver- 

wenden. Selbstverständlich entwickelte s ich unsere Arbeit  zum Beisp ie l  auch 

durch den Einsatz einer neuen bschine, eines H i l f smi t te l s ,  i n  ers ter  L in ie  

jedoch durch d i e  immer größeren Kenntnisse und m i t  dem wachsenden Talent un- 

serer Restauratoren, verbunden m i t  der Arbeitsl iebe. Die Tatsache, daß i m  

Verlauf von 14 Jahren das Archivmaterial durch das Restaurationsverfahren ke i -  

nen Schaden e r l i t t e n  hat, zeugt vom Wert i h re r  Arbeit. W i r  verdanken auch 

v i e l  der freundschaftl ichen H i l f e  der wissensohaftlichen Inst i tu t ionen,  die 

unsere Arbeit  sicherer gestalteten und unsere Manuskripte vor überflüssigen 

Experimenten bewahrten. 

Diese einlei tenden Worte möchte i c h  m i t  folgender festen Überzeugung schl ie- 

Oen, d ie  auf Grund von Erfahrungen mehrerer Jahre entstanden i s t :  Jede Theo- 

r i e  über die Restaurierung i s t  ohne gute praktische Ergebnisse zweifelhaft, 

aber auch jede praktische Lösung kann gefähr l ich werden, f a l l s  s ie  n ich t  

früher oder später durch physikalische, biologische, chemische, ästhetische 

und n ich t  zu le tz t  durch archivarische Uberlegungen begründet wird. 

Die Gliederung meines Vortrages e r f o l g t  dem T i t e l  gemäß auf manuelle Ver- 

fahren und maschinelle Produktion. 

Bei uns versteht man unter manuellem Verfahren d ie Restaurierung der m i t  

Wachsaiegel versehenen Dokumente aus dem M i t t e l a l t e r  , vor al lem d ie der 

heiklen, verzierten Papiere. 

Die maschinelle Produktion deckt den Begr i f f  der Massenproduktion. Dies 

i s t  nämlich unsere Hauptaufgabe: Zehntausende von beschädigten Dokumenten 



zu retten, d le  durch Kriege, Feuer, frühere mangelhafte Aufbewahrung g e l i t t e n  

haben und dem weiteren Zer fa l l  ausgesetzt sind. M i t  Rücksicht auf das große 

Volumen der verbrannten, durchnäßten, zerfallenen, schimmeligen Material ien 

waren w i r  gezwungen, d ie  Restaurierung zu rat ional is ieren, und zwar m i t  H i l f e  

von Maschinen, jedoch stets  nur so, daß Qual i tät vor Quantität geht. 

Das Wesentliche meiner Ausführungen k l i n g t  v i e l l e i c h t  etwas paradox: 90 o/o 

des Verfahrens der maschinellen und manuellen Arbeit  i s t  identisch. E in Un- 

terschied zwischen den Arbeitsprozessen bestbht nur be i  10 o / ~ .  

Betrachten w i r  die Arbeit, die, wie erwähnt, i m  Rahmen der 90 o/o l i e g t :  

Von dem Dokumentenbündel, das w i r  zur Restaurierung übernehmen, s te l len  w i r  

fest,  ob eine Desinfizierung notwendig i s t  oder nicht;  danach sort ieren w i r  

das Material  nach den schon erwähnten Gesichtspunkten. W i r  scheiden d ie  

eventuel l  leeren und unverletzten B l ä t t e r  aus. 

Meist müssen d ie schimmeligen Manuskripte i m  Vakuumschrank d e s i n f i z i e r t  wer- 

den; das geschieht i n  gelockerten Bündeln, nachdem d i e  m i t  Siegeln versehe- 

nen Manuskripte und Pergamente ent fernt  werden, damit diese i n  der Hitze von 

50 b i s  60 Grad n ich t  noch weitere Schäden erleiden. Die Manuskripte werden 

i n  der Vakuumkammer durchlüf te t  und eventuel l  getrocknet. I n  der Vakuum- 

kammer verdampfen w i r  5 o/c Sterogenol (das entspricht dem ffZephirol"-Produkt 

der Firma Bayer), womit w i r  gute Desinfizierungseffekte erreichen. W i r  ver- 

dampfen das Präparat "Nuvan" der Schweizer Firma Ciba, um die kleinen Insek- 

ten, besonders d ie  Staubläuse zu vernichten: davon mischen w i r  25 g zu 500 g 

Tetrachlorkohlenstoff. Die verschiedenen Behandlungen enden f a s t  immer m i t  

der guten Durchlüftung der Manuskripte m i t  H i l f e  der Vakuumeinrichtung der 

Kammer. 

Nach der Desinf iz ierung werden d ie Manuskripte durch physikalische Reinigung 

von den Schmutzstoffen be f re i t ,  Diese Arbeit  geschieht i m  geschlossenen Ab- 

zug durch Abstauben, Reinigung m i t  Pinsel, Bürste und Radiergummi, eventuel l  

auch m i t  Schmirgelleinwand. 

Es i s t  fas t  immer notwendig, Schmutz von den Manuskripten loszulösen. I m  

Zusammenhang m i t  dieser chemischen Reinigung ent fernt  man nach der Des- 

in f i z ie rung  und Entstaubung d ie  Fettflecke, indem man das Manuskript auf 

Löschpapier l e g t  und m i t  Tetrachlorkohlenstoff k a l t  tamponiert oder durch 

das Löschpapier bügelt. 



Die feuchte Reinigung der Manuskripte hängt von der f a l lwe i sen  L ö s l i c h k e i t  

der T in ten oder Druckfarben sowie von dem Umfang des Schimmelbefalls, der 

nach der Des in f i z i e rung  zurückgeblieben i s t ,  ab. Dies entscheidet nämlich, 

ob w i r  lauwarmes Wasser oder eine Alkohol-Wasser-Mischung gebrauchen sol len.  

Weitere W i r ks to f f e  d ieser  Mischung s ind  noch 2 o/o Sterogenol ("Zephirol t ' )  

und 0,4 - O,5 g / l  gelöstes Kr istal l -Thymol.  D ie  Rostf lecke werden, f a l l s  s i e  

das Papier b e r e i t s  durchgeschlagen haben, durch Ausmeißelung en t fe rn t .  

Bei  der feuchten Reinigung i s t  es sehr w ich t ig ,  da8 man eine maximal scho- 

nende Technik verwendet. I c h  möchte j e t z t  n i c h t  d i e  i n  der P rax i s  gut be- 

währten Methoden e inze ln  besprechen, nur kurz  auf diese hinweisen, da i c h  

schon i n  Bückeburg aus füh r l i ch  darüber b e r i c h t e t  habe. Be i  dem do r t  bekannt-. 
!J 

gegebenen Verfahren m i t  Walzung und ressen b i l d e n  d i e  Manuskripte m i t  

Wachssiegel e i ne  Ausnahme, da s i e  nämlich m i t  kelnem allgemeinen Preßverfah- 

ren behandelt werden dürfen. Es i s t  am günstigsten, wenn man am Anfang der 

Behandlung das S iege l  p rov i so r i sch  en t fe rn t .  W i r  trennen das Papier m i t  

H i l f e  e iner  Cel lux-Fol ie,  d i e  w i r  an d i e  f läche des Siegels kleben, entzwei; 

so kann das auf der oberen Pap iersch ich t  gebliebene S iege l  b e i s e i t e  ge legt  

und das Manuskript l e i c h t  behandelt werden. Am Ende der Restaur ierung w i rd  

das S iege l  o r i g i na lge t reu  zurückgeklebt. F a l l s  man das S iege l  aus irgend- 

einem Grund doch braucht, w i r d  d i e  Re in igungsf lüss igke i t  m i t  H i l f e  eines 

P inse l s  auf das Manuskript aufgetragen. Vor dem Pressen w i rd  das Löschpapier 

über dem Siege l  ausgeschnitten. Da e i n  S iege l  i m  allgemeinen so d ick  i s t ,  

wie 4 - 5 Löschpapiere, kommen um das S iege l  herum 4 - 5 Löschpapiere. Be i  

dem Pressen schütz t  ,dann d i e  etwas höhere Löschpapierschicht zug le ich  das 

Siegel .  

Jedes Manuskript w i rd  an Hand des Gqsagten m i t  k le ine ren  Var ia t ionen konser- 

v i e r t ;  Ausnahme b i l d e n  d ie  Pergamente. 

Danach f o l g t  d i e  Restaurierung. W i r  nennen e ine A rbe i t  Restaurierung, wenn 

w i r  d i e  physische E i n h e i t  e ines  Manuskriptes wieder h e r s t e l l e n  und seine 

Dauerhaf t igke i t  zu bewahren suchen. W i r  t rachten aber n i e  danach, ver lorene 

Texte oder Zeichnungen von neuem herzuste l len .  

Be i  der Restaur ierung i s t  das Verstärkungsmaterial, das w i r  gebrauchen, 

wesentl ich, und auch d i e  A r t  und Weise, m i t  welcher dieses auf das k n u -  

s k r i p t  angebracht wird. Nach der Auflegung f o l g t  d i e  F ix ie rung,  und j e t z t  

b i n  i c h  zu den 10 o/o gekommen, b e i  denen das manuelle und maschinel le 

Verfahren voneinander abweichen. 



Unsere Werkstat t  verwendet a l s  Verstärkungsmit te l  Polyäthylen-Fol ien und ja -  

panisches Faserpapier. Über diese Ma te r i a l i en  werde i c h  später noch sprechen. 

Wenn das B l a t t  noch ganz i s t ,  aber i n  seiner Konsistenz geschwächt, zum Bei-  

s p i e l  wenn es i m  Feuer sehr trocken und zerbrech l ich  geworden i s t ,  legen w i r  

an beiden Se i ten  des Manuskriptes Polyäthylen auf. W i r  schneiden d ie  F o l i e  so  

zu,daß s i e  i n  jeder Richtung das S c h r i f t b i l d  um 1 - 2 cm überragt. I n  diesem 

F a l l  ve rs tä rk t  und schutzt  d i e  F o l i e  d i c  S c h r i f t ,  indem s i e  anschmilzt und 

zum T e i l  i n  das Papier e indr ing t ,  d ieses dann te i lwe i se  imprägniert  und an 

beiden Se i ten  laminiei- t ,  Damit w i rd  d i e  tierabbröckelnde T i n t e  g l e i c h f a l l s  

f i x i e r t  , da s i c h  d i e  ausgetrockneten T in tenpa r t i ke l  an d ie  weiche F o l i e  

schmiegen und s i c h  so an d i e  beoachbarten Pap ie r te i l e  f i x i e r e n .  Damit d i e  

S c h ~ i f t  und das Polyäthylen b i s  zur endgül t igen F ix ie rung n i c h t  auseinander- 

f a l l e n ,  ha f ten  w i r  d i e  F o l i e  m i t t e l s  eines Lötkolbens an das Manuskript. Die 

F ix ie rung geschieht außerhalb des S c h r i f t b i l d e s  so, daß der heiße Kolban nur 

durch d i e  japanischen Faserstijcke das Polyäthylen beruhrt ;  an diesen Punkten 

schmilzt  es dann und verhindert  das Verrutschen. F a l l s  das Papier eine in ten-  

s ivere  Verstärkung benöt ig t ,  benutzen w i r  zusammen m i t  dem Polyäthylen auch 

japanisches Faserpapier. Das kann auf mannigfal t ige A r t  geschehen: 

1) Das ganze Manuskript w i r d  n i c h t  nur m i t  Polyäthylen, sondern auch m i t  ja -  

panischer Faser vollkommen zugedeckt. So ents teht  das sogenannte "Sand- 

wich", das über mehrere Varianten ver fügt .  

2) I n  der Mehrheit der F ä l l e  s ind  e in ige  T e i l e  der Manuskripte, besonders an 

den Rissen, Brüchen und d i rek ten Beschädigungsstellen, sehr geschwächt. 

Da genügt das verstärkende und schützende Polyäthylen a l l e i n  n i ch t ,  son- 

dern es w i r d  auch d ie  Ergänzung der Papierfaser notwendig, was durch sehr 

fe ines japanisches Faserpapier gewährleistet  werden kann. Die japanische 

Faser w i r d  n i e  geschnitten, sondern immer gerissen. Be i  dem Reißen muß 

darauf geachtet werden, daß der geschriebene T e i l  unbedeckt b l e i b t  oder 

nur i m  äußersten F a l l e  bedeckt wird. Das Reißen geschieht, indem man d ie  

japanische Faser auf d i e  zu stärkende Schadenstelle l e g t  und ent lang der 

Ränder das Japanpapier m i t  einem Ska lpe l l  ankra tz t .  Neben dieser L i n i e  

e r f o l g t  das Reißen. Die prov isor ische F i x i e rung  wird, wie b e r e i t s  e r -  

wähnt, durchgeführt. 

3 )  Das Verstärkungsverfahren muß ergänzt werden, f a l l s  an der S c h r i f t  e ine 

größere F e h l s t e l l e  vorhanden i s t .  Wol l ten w i r  diesen Mangel nur so be- 

heben, daß w i r  h i e r h i n  aussch l i eß l i ch  f e i ne  japanische Faser legen, würde 

dieser T e i l  n i c h t  hal ten.  Der aus zwei schichten Polyäthylen und zwei 



Schiohten Japanpapier bestehende T e i l  würde schlecht halten und l e i c h t  

kn i t te rn .  Es i s t  a lso notwendig, den mangelnden T e i l  des Sandwichs zu er- 

gänzen. Die Auswahl des Materials hängt unter anderem auch von der Dicke 

des Restaurierungspapiers ab. Der Fleck wird aus dickerem japanischen Pa- 

p ie r  oder aus anderem, reinen Zellulosepapier angefert igt.  

4 )  W i r  müssen uns auch m i t  dem Umstand befassen, wenn nur e i n  T e i l  des Pa- 

p ie rs  v e r l e t z t  i s t  und d ie  anderen Tei le  s ich noch i n  hervorragendem Zu- 

stand befinden. I n  diesem F a l l  wäre es schade, d ie  in takten Tei le  zuzu- 

decken, es r e i c h t  aus, nur den ver le tz ten T e i l  und seine Umgebung zu 

restaurieren. Erst  wird e i n  feines japanisches Papier m i t  einer gleich- 

großen Polyäthylen-Folie i m  Laminator zusammengeschmolzen. Damit steht 

uns e in  vorgefert igtes Restaurierungselement zur Verfügung. An beiden 

Seiten des Papiers werden d ie notwendigen Stücke aus diesem Material  her- 

ausgeschnitten. Der Rand dieses Stückes wird an der Seite des intakten 

Tei les der S c h r i f t  i n  asymmetrischen Wellenlinien abgerissen. Damit b i l -  

den w i r  einen Übergang i n  d ie  Richtung der intakten Tei le  der Schr i f t ,  wo- 

m i t  w i r  d ie  Verdickung,und damit d ie  Gefahr eines Bruches verhindern. 

Diese vorgefert igten Elemente werden erst  provisorisch und dann endgült ig 

f i x i e r t .  

M i t  dieser "Sandwich"-Arbeit i s t  d ie  Vorbereitung der manuellen sowie der ma- 

schinel len Restaurierung beendet. 

Worin s ich nun das manuelle Verfahren von dem maschinellen unterscheidet, das 

i s t  das lose Einsetzen des neuen Fasermaterials - des japanisqhen Papiers - 
i n  dasalte Papier. Das beruht be i  uns noch immer auf dem gemeinsamen a l ten  

Faktor, indem man d ie  Polyäthylen-Folie, d ie  be i  120 Grad schmilzt und unge- 

fähr 0,02 - O,O) mm dick i s t ,  a l s  farbloses, durchsichtiges, f l ex ib les  und 

stabi les Bindemittel  verwendet. 

Bei der maschinellen "Massenrestaurierung" geschieht dieses Verfahren wie 

f o l g t  i m  Laminator: Zwischen den aufgeheizten Preßplatten verwei l t  das 

S c h r i f t b l a t t  35 - 40 Sekunden i n  der Sandwichform, von Preßplatten geschützt, 

zwischen Si l ikonpapier;  das Polyäthylen schmilzt, und das B l a t t  kommt zwi- 

schen kalten, engen Walzen gepreßt aus der Maschine. Es s t a b i l i s i e r t  s ich 

so, daß es das neue Fasermaterial m i t  dem Manuskriptpapier f i x i e r t .  Zugleich 

werden auch d i e  etwaigen zurückgebliebenen Luftblasen herausgepreßt. Das so 

restaur ier te  B l a t t  i s t  kaum dicker a l s  das Cbiginal, macht das S c h r i f t b i l d  

o f t  prägnanter, s tab i ler ,  so daß das B l a t t  auch gut photographiert werden 



kann. 

Be i  dem manuellen Verfahren w i r d  das Schmelzen ans ta t t  m i t  dem Laminator m i t  

einem k le inen  Kolben durchgeführt, der e l e k t r i s c h  beheizt  i s t  und i n  einem 

k le inen  Bügelplät tchen endet. B e i  größerer Fläche genügt auch e i n  regu l i e r -  

bares, e lek t r i sches  Bügeleisen oder e ine an jeder Se i t e  f r e i e  beheizte 

Presse. Auch b e i  diesem Verfahren muß man d i e  I s o l i e r f ä h i g k e i t  des S i l i k o n -  

papiers i n  Anspruch nehmen, wenn das Polyäthylen n i c h t  m i t  japanischer Faser 

bedeckt i s t .  

Die Po l yä thy len fo l i e  habe i c h  b e r e i t s  so o f t  erwähnt, daß i c h  unsere Argu- 

mente f ü r  i h r e  Anwendung begründen möchte. Dabei möchte i c h  zuerst  betonen, 

daß es s i c h  b e i  d ieser F o l i e  nur um das sehr s t a b i l e  und gut verwendbare 

Schutzmater ia l  handelt, w e i l  es nach dem Schmelzen eine gute K lebefäh igke i t  

b e s i t z t .  Es hat n i c h t s  m i t  den zur "Kaschierung" gebrauchten Kunststof fen zu 

tun, deren e ine Se i t e  m i t  e iner  Klebeschicht  bedeckt i s t ,  d i e  b e i  n i ed r i ge r  

Temperatur schmilzt .  M i t  dem Schmelzen d ieser  Schicht  k l e b t  d i e  F o l i e  auf 

d i e  Fläche der Schr i f ten .  W i r  gebrauchen diese A r t  von "Laminierung" nie.  

Am Anfang meines Vortrages habe i c h  erwähnt, da8 w i r  uns vor 14 Jahren von 

v i e l e n  europäischen Kunststof f -Fabr iken verschiedene Folienmuster besorgten 

und diese i m  Laboratorium gründ l ich  untersuchten. A ls  Ergebnis dieser Expe- 

r imente wählten w i r  e ine  farblose, durchsicht ige,  0..02 mm ( 2 0  Mikron) dicke 

Polyäthylen-Fol ie.  W i r  haben diese aus Kopenhagen von der Firma Danocan be- 

zogen, und verwenden s i e  seitdem abgesehen von e in igen kürzeren Unterbrechun- 

gen. Auch andere S t e l l e n  haben se i t he r  das Polyäthylen anerkannt. 

I c h  habe auch ö f t e r s  von dem japanischen Faserpapier dder vom feinen, lang- 

faser igen japanischen Papier gesprochen. Das sagt n i c h t  v i e l  aus, da w i r  i n  

mehreren Restaurierungswerkstätten gesehen haben, da8 m i t  dieser Benennung 

verschiedene H i l f s m a t e r i a l i e n  bezeichnet werden. W i r  besorgen s e i t  f ün f  Jah- 

ren  das japanische Faserpapier und andere, aus r e i n e r  Ze l lu lose he rges te l l t e  

Papiere von der Münchner Firma Vangerow, Wenn i c h  von dem fe inen japanischen 

Papier spreche, meine i c h  Nummer 500 und 501 jener Firma. 

Es i s t  d i e  Behandlung der Pergamentdokumente, d i e  i n  der Restaur ierungsarbei t  

des Ungarischen Staatsarch ivs  v i e l l e i c h t  zu unserer größten Bef r ied igung er -  

f o l g t .  Gewiß, w i r  hat ten genügend Mater ia l ,  das zur Entwicklung unserer Me- 

thode diente,  da f ü r  uns von den Archiven des ganzen Landes jene Dokumente 

ausgewählt wurden, d i e  aus dem M i t t e l a l t e r  stammten ( vo r  1526) und s i ch  i m  



schlimmsten Zustand befanden. Es gab sehr schwer beschädigte Pergament-Doku- 

mente, e infache und m i t  Wappen ve rz ie r te .  Die Restaurierung der eintausend 

Pergamentblätter nach der großen Überschwemmung i n  Florenz war f ü r  uns auch 

sehr l eh r re i ch .  

Be i  der Konservierung und Restaur ierung der Pergamentdokumente betrachten d i e  

Fo~schungs labora tor ien  und d i e  prak t ischen Fachleute d i e  chemische Weich- 

machung der Pergamenthaut a l s  das Hauptproblem. I c h  habe mich dem Problem 

aus dem Aspekt des geschriebenen Textes, der gemalten Verzierung und der o r i -  

g inalen Präpar ierung genähert und wie immer den E r f o l g  i n  der behutsamen 

Technologie gesucht. Die Erfahrungen von 14 Jahren beweisen sowohl vom ästhe- 

t ischen a l s  auch vom prakt ischen Standpunkt aus gesehen, daß dieses P r i n z i p  

r i c h t a g  und r a t i o n e l l  war, da e i n  Restaurator auch in den schwersten Fä l l en  

an eine% e inz igen Tage die komplette Restaur ierung eines Pergamentdokumentes 

dut*chführen kann. 

D i e  Wauptphasen der Restaurierung zeigen w i r  Ihnen beim Besuch der Werkstatt, 

Die wesent l ichen krbei tsprozessa versuche i c h  h i e r  kurz zu erör tern .  

Die bunten, gemalten Verzierungen der Pergamentdokumente decken w i r  m i t  einer  

Carboxylmethylcellulose-Wasser-Losung ab und dann trocknen w i r  s ie .  

Nachher beginnt d i e  phys ika l ische Reinigung. I h r e  M i t t e l  s i n d  weiche Bürsten 

und weiches Radiergummi, Die Reinigung zwischen den Ze i l en  besorgt  das sp i tze ,  

aber weiche Ende der Radiermaschine, d ie  d ie  geschriebenen Buchstaben acisläßt. 

Am Rande das Pergamentblattes und an der leeren Rückseite können wi r  auch 

mit f e i n e r  Schmirgelleinwand arbei ten.  

Die Pergamentfläche r e i n i g t  s i c h  i n  der Weichmachung und i n  der Abformung noch 

wesent l i ch  we i te r .  Das Wesentliche dieses Prozesses i s t  d i e  Auflockerung der 

.trockenen, verhärteten und deformierten inneren Mikros t ruk tur  des Pergaments, 

b e i  maximalem Schutz der beschriebenen Cberfläche. 

Zur Aufweichung verwenden w i r  e ine  Mischung von 70 o/o Alkohol  und 30 o/o 

Wasser; dieses Ve rhä l t n i s  kann jedoch geändert werden. D ie  Härte des Perga- 

ments benö t i y t  mehr Wasser, d i e  eventue l le  Wasser lösl ichkei t  der T in te  das 

Reduzieren des Wassergehaltes i n  der F lüss igke i t .  B e i  sehr dicken, harten, 

deformierten Stücken b i n  i c h  auch m i t  dem Gebrauch von Kochsalz und reinem 

Wasser einverstanden. 



Nach der Aufweichung kommt d i e  Neuformung. I c h  empfehle a n s t a t t  des Pressens 

und Spannens i n  einem Rahmen d i e  Glä t tung auf e iner  nassen P la t t e .  Das Benet- 

zen des Pergaments geschieht auf e ine r  rauhen Glasplat te,  an der es von se lbs t  

ha f te t .  So kann man das Pergament an beiden Se i ten  m i t  F l ü s s i g k e i t  bepinseln, 

dann strecken, formen und spannend bewegend seine Mikros t ruk tur  auflockern. 

Sodann pressen w i r  m i t  e ine r  Gummiwalze durch f r i s c h  gewechselte Löschpapiers 

d i e  Feucht igke i t  aus. Damit w i r d  auch v i e l  Schmutz ent fern t .  Auf das t rock-  

nende Pergament, das noch immer auf der Glasscheibe gespannt l i e g t ,  legen w i r  

trockene Löschpapiere und dann eine Holzp la t te  m i t  k le ineren Gewichten. So 

t ~ o c k n e t  es we i t e r  und f i x i e r t  s i c h  i n  d i e  endgül t ige Form. 

einan Tag später heben w i r  das t rocken aussehende Pergament von der Gias- 

sclhii i c,' ü+ d fegen es zwi scher? folgende Schiahten i n  d i e  PreBmaschi-tu: Auf 

da5 hkwnent  kommt dickes, weißes düchrpapier, da r i u r  Löschpapier und e i n  

dickes Kar tcwbla t t .  Aus d e ~  i e t z te ren  schneiden w i r  dxe S t e l l e  dcr sei&- 

v i?  &inirr aus, d a m t  diese kea:ian Schadet; ei-!eidet. 

Nach diesem Verfahren i s t  das Pergament konserv ier t .  Es i s t  aber manahmal 

noch z e r ~ i s s e o ,  feh lerhaf t  oder besteht aus mehreren k le ineren und größeren 

Stücken. I n  solchen Fäl. len nehmen w w  keine Erganzuny mehr m i t  neuen Perga- 

mentstücken vor. Meine Erfahrungen beweisen namlich, daß se lbs t  das beste 

tirue Pergament n i c h t  i den t i sch  m i t  dem alte? auf d i e  k l imat ischen Verhäl t -  

n isse r e a g i e r t ,  und das könnte durch verschiedene E f fek te  zu neuen Deformie- 

rungen und Spannungen sowie zu Fa l t en  führen. 

Anst.att der F l ickens m i t  Pergament, das mehr dem ästhet ischen Zweck dient,  

haben w i r  folgendes technisches Verfahren angewendet: 

Wir f i x i e r e n  e i n  dünneres oder dickeres Seidensieb (Sieb mit sogenanntem 

"pe t i  t -point" ,  f ranzösische Handarbeit, f ranz6s i  sches Erzeugnis) exakt aus- 

geschni t ten an der Rückseite des Dokuments. Sir  f i x i e r e n  das Sieb am Rand 

des Dokuments i n  e iner  B r e i t e  von einem M i l l ime te r  m i t  elnem guten vasser- 

f r e i en  K l e b s t o f f  und befest igen von der Rückseite her ebenso schmal d ie  

T e i l e  der zerr issenen Stücke oder der Eanzelstücke am Sieb. I l m  den Text auf  

der Rückseite des Dokuments herum schneiden w i r  das Seidensieb ab und f i x i e -  

r en  dieses auch am Rand m i t  Klebs to f f .  Unsere jahrelangen und sogar jahr-  

zehntelangen Erfahrungen beweisen, daß dieses Verfahren schöne, feste, n i c h t  

deformierte Dokumente e rg ib t .  Es i s t  vorgekommen, daß der dünne Kleberand 

s i ch  später durch Bewegen wieder locker te ,  dieses Nachlassen konnte aber 

rasch wiede~.  behoben werden. 



!n der Ausstel lung können Sie auch Siegel-Kopien sehen. Das Z i e l  i s t  d i e  

Wiedergabe des % t g i n a l s  aus einem s tab i len ,  n i c h t  zerbrechl ichen Ma te r i a l  . 
Die negat ive Form w i rd  aus Silikon-Kautschuk-Gu&nasse v e r f e r t i g t ,  das d i e  

fe inen Muster der or ig inalen, b e r e i t s  konservierten S iege l  vollkommen schont. 

Der p o s i t i v e  Abdruck i s t  aus einem i n  der Masse gefärbten Po l yv iny l ch lo r i d -  

harz i m  e lek t r i schen  Thermost,at gebrannt. 

L iebe Kollegen! Zum Schluß möchte i c h  noch etwas Wesentliches vorbringen: 

Yn unserem Beruf  g i b t  es keine "al le instehenden Lösungen", Es g i b t  a lso  ke in  

P r ~ n z i p ,  ke in  H i l f s m a t e r i a l  und keine Technologie, d i e  a l l e n  Bedürfnissen ge- 

recht  werden könnte. Besser gesagt, es g i b t  k e i n  hundertprozentiges Verfah- 

ren, das n i c h t  aus irgendeinem Standpunkt k r i t i s i e r t  werden könnte, Deshalb 

kann man jedes Verfahren wei ter  ausüben, m i t  ddm d i e  Fachleute, d i e  gewissen- 

haften Restauratoren se lbs t  und n a t ü r l i c h  auch d ie  Vorgesetzten des Archivs 

jahrelang zufr ieden waren. Man, da r f  aber niemals das Streben nach etwas Bes- 

serem aufgeben. Diesen Bestrebungen dienen auch d ie  i n te rna t i ona len  Zusammen- 

künf te .  Unser Z i e l  i s t  e i n  gemeinsames Z i e l :  W i r  wol len das wer t vo l l e  Mate- 

r i a l  der Sammlungen erhal ten.  Deshalb s o l l t e  man d ie  Geheimnistuerei i n  die- 

sem Fach niemals dulden. 

Summary 

Theorr and p r a c t i c e  o f  r e s t o r a t i o n  methods a t  the Hungarian State Archives 
.--V 

The spsaker r e f e r s  t o  the  l ec tu re  he ld  i n  February 1970 a t  the "Niedersächsi- 

schen Staatsarch iv"  i n  Bückeburg, on the occasion o f  the "Conference he ld  on 

the mass r e s t o r i n g  of water damaged paper", I n  t h i s  l e c t u r e  the "Hungarian 

Method" o f  the p r a c t i c a l  mechanization o f  mass r e s t o r a t i o n  i s  explained. 

Documents w i t h  wax seals and l e t t e r s  from the middle ages as w e l l  as very 

preclous or ornamented archive ma te r i a l  are worked upon i n  the mariual process. 

Machine product ion  i s  near ly  i d e n t i c a l  t o  "mass res tora t ion" .  I t s  purpose 

i s  t o  save burned, s~aked,  decayed and mouldy documents, which e x i s t  i n  

great numbers, i n  other words t o  res to re  these r a p i d l y  damaging Papers i n  

a r a t i o n a l  way w i t h  the he lp  o f  machines. 



Furthermore we are  informed about the  d i s i n f e c t i o n  o f  a rch ive  ma te r i a l  which 

occurs i n  a room w i t h  s l i g h t  vacuurn and a temperature o f  50 - 60' C. Also 

descr ibed are  the methods used a t  phys i ca l  or chemical c lean ing as w e l l  as 

pressing and smoothing, the  preparatory methods t o  s t r e n u h e n  weakened 

Papers and japanese f i b r e s )  end the "sandwich" method. F i n a l l y  

the  r e s t o r a t i o n  o f  l a rge  hand-drawn maps and plans i s  explained. 

A t  l a s t  we get acquainted w i t h  the  prevent ive  p ro tec t i on  o f  i l l u s t r a t i o n s  

pa in ted on parchment and w i t h  strengthening o f  t o r n  parchrnents w i t h  S i l k  

screen. The methods o f  conservat ion and r e s t o r a t i o n  o f  wax sea ls  used i n  the 

labora tory  are described, as w e l l  as the  product ion o f  seal  copies o f  po ly -  

v i n y l e  ch lor ide ,  whict? are  made from negat ives o f  s i l i c o n e  rubber. These 

copies are rtery s i rn i la r  t o  !.lhe o r i g i n a l  war seal. 

Rbsumb 

Theorie e t  p ra t i que  des mbthodes de res taura t io r t  des Archives dlEiat - 
H o n g r o i s e ~  

L 'auteur  se r b f b r e  A un expose q u ' t l  a f a i t  en f b v r i e r  1970 au cours du "Con- 

g r h  sur l a  res tau ra t i on  en masse de papiers endommagbs par lleau", congrbs 

organisb par l e s  Archives d lEta t  de Basse-Saxe h Hückeburg. I1 a a l o r s  ex- 

p l i qub  l a  "mbthode hcngroise", 1a technologie de c e t t e  rest .aurat ion A grande 

Bche l le  e t  en p a r t i e  mbcanisbe. On t r a i t e  A l a  main, avant t ou t ,  l e t t r e s  e t  

documents mbdievaux pourvus dlun cachet Je c i r e  ou d 'aut res  ob je t s  pa r t i cu -  

l iAremnnt prbcieux ou t r d s  t r a v a i l l b s .  Le terme de "product ion m6caniqueH 

recouvre & peu pr8s  c e l u i  de res tau ra t i on  en masse. Le but de ce dern ier  pro- 

cbdb es t  de sauver de fayon r a t i o n e l l e ,  c ' e s t  t i  d i r e  A l ' a i d e  de machines, 

de grandes quant i tbs  de documents db tb r i o rbs  par l e  feu, l 'eau, l es  moisissu- 

r e s  o t  q u i  se dbgradent donc rapidement, 

L 'auteur prksente ensu i te  l a  d h i n f e c t i o n  des documents d 'archives,  dbsinfec- 

t i o n  q u i  so f a i t  dans une C a i r  r a r B f i 6  e t  A une tempbrature de 

50 - 60'. On presente ensu i te  l e s  mbthodes employBes pour l o  nettoyage 

chimique e t  physique, pour l e  pressage e t  l e  Satinage. S u i t  une in format ion  

su l a  fayon de consol ider l e  papier (polybthyl6nes e t  f i b r e  "jaPonaise'j, 



e t  sur l e  traitement "en Sandwich". Aprds quoi on d h r i t  l a  restaurat ion de 

cartes e t  de plans de gand  format dessinbs A l a  main. 

L'auteur continue par une exposit ion des imsures p rhen t i ves  pr ises pour 

protbger les i l l u s t r a t i o n s  peintes sur parchemin e t  par l a  consolidation de 

parchemins dbchirbs au moyen dfun v o i l e  de soie. 

L1auteur termine par une communication sur l a  Mthode employbe dans son 

a t e l i e r  pour l a  restaurat ion e t  l a  cmservat ion de chchets de c i r e  e t  sur 

l a  fabr icat ion de copies en chlorure de polyvinyle. Ces copies sont fa- 

briqubes i l l a i d e  de caoutchouc de s i l i cone  e t  ressemblent B s'y meprendre 

i l ' o r i g i n a l .  


