
Tagungen

DIE GLASGEMALDE DER EHEMALIGEN KLOSTERKIRCHE 

KONIGSFELDEN

Kolloquium am 12. und 13. Mai 1982 in Konigsfelden/Aargau

Im Vorfeld der Restaurierung der Klosterkirche Konigsfelden luden das Hoch- 

bauamt des Kantons Aargau und die Eidgenbssische Kommission fur Denkmalpfle- 

ge in Zusammenarbeit mit dem Corpus Vitrearum Medii Aevi zu einem Kolloqui

um, das vor allem der Diskussion der grundsatzlichen und der technischen Proble- 

me im Zusammenhang mit der Konservierung und Restaurierung der Glasmalereien 

dienen sollte.

Einftihrende Referate steckten zunachst den historischen, kunstgeschichtlichen, 

restaurierungsgeschichtlichen und thematischen Rahmen ab.

Josef Griinenfelder, Zug, berichtete uber den Bau des franziskanischen Doppel- 

klosters am Orte der Ermordung Kbnig Albrechts I. am 1. Mai 1308. Die Initiative 

ergriff die verwitwete Kbnigin Elisabeth, wahrend der Bau wesentlich von deren 

Tochter, Kbnigin Agnes von Ungarn, mitbestimmt wurde, die sich in Konigsfelden 

niederlieB. Durch sie wurde Konigsfelden eines der adligsten, grbBten und wohlha- 

bendsten Klarissen-Klbster der StraBburger Provinz, bestimmt zur Grablege des 

Hauses Habsburg. Allein aus dieser Bestimmung heraus ist denn auch der einmalige 

Zyklus groBer Glasgemalde zu verstehen, der ursprtinglich auch das Langhaus um- 

faBte, heute aber nur noch auf den Chor und das Westfenster beschrankt ist, be- 

dingt durch die Zerstbrungen, welche die Umbauten des Schiffes zu einem Korn- 

haus nach der Aufhebung des Konvents verursachten.

1312 war das Klarissenkloster im wesentlichen bezugsbereit, nachdem bereits 

1310 der Grundstein zur Kirche gelegt worden war, die bis 1316 im Langhaus voll- 

endet war. Der Chor wurde 1330 geweiht, wohl bei weitgehend fertiggestellten 

Glasgemalden.

Die Ikonographie und, mit ihr zusammenhangend, die Stiftergeschichte und Da- 

tierungsansatze aufgrund der letzteren, stellte Emil Maurer im Raume selbst dar, 

indem er die wesentlichen Erkenntnisse seiner Inventarisierungsarbeit (Die Kunst- 

denkmdler des Kantons Aarau III, Das Kloster Konigsfelden, Basel 1954) und wei- 

terer Forschungen (E. M., Konigsfelden — Meisterwerk zyklischer Komposition, 

Unsere Kunstdenkmdler XX, 1969, S. 174—182) zusammenfaBte. Ihnen zufolge 

miissen die Fenster in rascher Folge von 1324 bis kurz nach 1329 entstanden sein.

Die Schicksale und die Restaurierungsgeschichte der Kbnigsfelder Scheiben zeig- 

te Peter Felder auf. Schon fruh miissen die Gemalde, hauptsachlich der Siidseite, 

durch Hagelschlage EinbuBen erfahren haben, die in der Berner Zeit jeweils durch 

Material aus dem nicht mehr kirchlich verwendeten Langhaus und durch neue 

Wappenscheiben wettgemacht wurden. Mit der Ubernahme durch den neugegrtin- 

deten Kanton Aargau 1804 verbesserte sich zunachst die Situation kaum, bis 1897, 

nach einer unter Aufsicht von Joh. Rudolf Rahn durchgefiihrten Kirchenrenova-

427



tion, auch die Glasgemalde durch den Glasmaler Richard Niischeler, Zurich 

(1877—1950) unter der Anleitung desselben Gelehrten in 850 Arbeitstagen neu ge

ar dnet und durchgreifend instandgestellt warden (Neuverbleiung, SchlieBung von 

groBen Fehlstellen hauptsachlich der Siidseite durch neue Ornament- oder Schrift- 

panneaux). Gleichzeitig wurden MaBwerke und Fensterpfosten ersetzt. Die Arbeit 

Nuschelers ist in beispielhafter Weise dokumentiert und verdient auch heute noch 

Hochachtung.

1946/47 wurden die wahrend des Krieges evakuierten Scheiben, mit einer in 

Bronzerahmen gefaBten Schutzverglasung verbunden, demontierbar wieder einge- 

setzt, eine der ersten derartigen MaBnahmen.

Emil Maurer leitete die Fachreferate ein mit einem konzisen Referat zu Stil und 

Datierung der Glasgemalde (zwischen 1324 und 1330).

Gerhard Schmidt befaBte sich mit der Datierung der Kbnigsfelder Fenster auf- 

grund kostumkundlicher Kriterien, insbesondere der nach 1325 auffallend rasch 

wechselnden Frisurenmode, wobei in dem hofischen Kreis der Habsburger sicher 

auf Modernitat Wert gelegt wurde. Wahrend er die Datierung Maurers fur die bstli- 

chen Fenster akzeptiert, begegnen in den westlichen Fenstern Damenfrisuren, die 

eine Ansetzung um 1336 nahelegen. Scheint es sich bei einer Verschiebung um weni- 

ge Jahre, wie sie hier vorgeschlagen wurde, um eine Einzelheit zu handeln, so ist 

nicht zu verkennen, daB die Synthese verschiedener Datierungsmethoden zu Prazi- 

sierungen, aber auch unter Umstanden zu schwer aufzulosenden Divergenzen ftih- 

ren kann.

Die Besichtigung der Glasgemalde der Kirche auf dem Staufberg bei Lenzburg, 

geftihrt von Peter Felder und Bruno Mtihlethaler, lieB die Diskussion zu dem The- 

ma aufkommen, das Roy G. Newton in auch dem Nicht-Technologen verstandliche 

Worte zu fassen verstand: A Summary of Conservation Problems.

Wasser lost jedes Gias in einem sehr langsamen ProzeB auf, so daB man allein 

durch WassereinfluB mit einer Verdiinnung von Glasscheiben um !/2 Millimeter in 

100 Jahren rechnen muB; Wasserlaufe verursachen ,,Rinnen” resp. ,,Inseln” auf 

altem Gias. Mit der Luftverschmutzung unserer Zeit nimmt der Zerfall rapide zu, 

wobei auch hier das Gias nur angegriffen wird, wenn Wasser beteiligt ist: SO2 

greift nicht intakte, sondern von Wasser angelbste Glasteile an, so daB von einer 

Art ,,Sekundarinfektion” gesprochen werden kann. Wasser lost Kalium, Magne

sium, Silizium, Schwefel, Kalzium zu Kalzium-Hydroxyd, welches mit Schwefel- 

dioxyd reagiert.

Angriffsflachen sind sehr oft die AuBenseiten der Fenster mit den dort ange- 

brachten Schattierungen, deren porbse Struktur Wasseraufnahme und -verbleib be- 

gtinstigt und damit auch die erwahnten Prozesse, wie dies in Staufberg beobachtet 

werden konnte. Ist auf der AuBenseite die direkte Bewitterung der Wasserlieferant, 

so auf der Raumseite der Glaser die Kondensation. Hauptanliegen fur die Prophy - 

laxe von Schaden ist daher, das Wasser von den Glasmalereien fernzuhalten. Dazu 

ist eine beluftete auBere Schutzverglasung unerlaBlich. Aufgrund seiner Erfahrun- 

gen in England empfiehlt Prof. Newton eine AuBenbeltiftung, weil die AuBenluft
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relativ trockener ist als die Raumluft, und daher weniger Kondens zu erwarten sei, 

wobei fur die Beliiftung wenige Bohrungen von 10 mm Durchmesser geniigen. In 

Deutschland sind die Schutzverglasungen fast ausschlieBlich von innen beliiftet 

(Klimaverschiedenheiten?). Bei beheizten Kirchen kann die Innenseite der Original- 

verglasung durch ihre relative Kalte Kondens erhalten, also Vorsicht! Zum SchluB 

weist Prof. Newton noch darauf hin, daft alte Glaser wegen ihres hbheren Gehalts 

an Magnesium und Eisen mehr Warme aufnehmen als moderne, ,,reinere” Glaser, 

daB umgekehrt zu reines, modernes Blei eher zu Ermudungsbruchen neigt als die 

alten, ,,unreineren” Bleiruten.

Der vorgesehene Vortrag von Gottfried Frenzel uber Probleme der Restaurie- 

rung, Konservierung und prophylaktischen Sicherung alter Glasmalereien muBte 

wegen Teilnahmeverhinderung des Referenten ausfallen.

Ernst Bacher, Wien, berichtete uber Erfahrungen zur Konservierung mittelalter- 

licher Glasgemalde. Eine oft iibersehene Schadensursache ist die schon lange ubli- 

che Verkittung der Bleistege. Diese ist bei intaktem Gias zunachst unschadlich. Mit 

der Anlosung des Glases wandert der Firms (Kitt = Firnis und Kreide) und verbin- 

det sich mit den Lasuren des bemalten Glases, und zwar irreversibel, versprodet, 

springt schlieBlich ab und reiBt die Lasuren mit. Dies bedeutet die Zerstbrung der 

entsprechenden Malereiteile. Vorerst sind gegen diese Art Schaden noch keine Heil- 

mittel gefunden. Auf Stellen, die in dieser Richtung gefahrdet sind, darf keine 

Schwarzlotsicherung versucht werden. Der Versuch, die so gefahrdete Scheibe zwi- 

schen zwei Deckglasern einzulegen und auf diesen zu retuschieren, hat sich nicht 

bewahrt, weil Feuchtigkeit in die Zwischenraume eindringen kann, die durch Akku- 

mulation der Ursachen zusatzliche Schaden verursacht.

Der Zerfall von Glasmalereien geht in unserer Zeit nicht linear, sondern in einer 

weit steileren Kurve beschleunigt vor sich. Bei den Schutzverglasungen findet Prof. 

Bacher die starke Beliiftung mit Innenraumluft empfehlenswert, weil das Innen- 

raumklima bessere Erhaltungsbedingungen bietet als die AuBenluft. Es muB die 

Anordnung so getroffen sein, daB sich die alten Scheiben wirklich ,,in der Innen- 

luft” befinden, damit keine Staus zwischen Schutzglas und Original entstehen 

kbnnen.

Das Kleben von Spriingen scheint ihm unter der Voraussetzung einer solchen 

Schutzverglasung fur verantwortbar, nicht jedoch die sogenannten Schwarzlotsa- 

nierungen, da man den ohnehin geschwachten Glaskbrper nicht mit etwas imprag- 

nieren soil, was man nicht kennt. Anstelle von Kleben geniigt oft eine Bleiniete im 

Mittelpunkt des Sprungnetzes. Wichtig sind vor allem die prophylaktischen MaB- 

nahmen: Verbesserung der Umweltbedingungen, Verbringen der Malereien in ein 

ausgeglichenes Innenklima, Fernhalten von Feuchtigkeit.

Zum SchluB der Tagung gaben die Teilnehmer die folgenden Empfehlungen ab:

1. Verglasung:

— Die Schutzverglasung sollte die MaBwerke grundsatzlich mit einbezi-ehen.
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Die in Zement gelegte MaBwerk-Buntverglasung ist auszubauen. GroBe Pas

se sind als Einheit zu behandeln und so zu versteifen, daB die formale Einheit 

nicht gestbrt wird.

— Das Prinzip der bestehenden Schutzverglasung kann evtl. beibehalten wer- 

den, jedoch muB die Beluftung gewahrleistet sein (heute hermetisch 

abgeschlossen).

— Auf eine Heizung ist zu verzichten, weil sie neue konservatorische Probleme 

bringen kann. Da es sich um einen reinen Denkmalbau handelt, fallen die bei 

in regelmaBigem Gebrauch stehenden Kirchen bestehenden Sachzwange weg.

— Zum Schutz vor mechanischen Beschadigungen sind auBen Drahtnetze anzu- 

bringen. Dafiir kann fur die Schutzverglasung gewohnliches Gias verwendet 

werden.

— ,,Umstellungen” sind auf ein Minimum zu beschranken und nur vorzuneh- 

men, wenn die seitherige Forschung eindeutige Fehler nachgewiesen hat 

und wenn sie eine wirkliche Verbesserung bedeuten.

— Schwarzlot-Sicherungen sind zu unterlassen.

— Bei der Entfernung von Korrosionsschichten soil mit auBerster Vorsicht vor- 

gegangen werden, Verbraunungen sind in Kauf zu nehmen.

— Das Westfenster ist akut gefahrdet. Seine Neuverbleiung ist unumganglich, 

wobei die dem 14. Jahrhundert entsprechenden Bleiprofile zu wahlen sind 

(Stabilitat, Erscheinungsbild). Konservatorisch gleich behandeln wie die 

Chorfenster.

— Als erstes ist ein ins einzelne gehender Schadenkatalog zu erstellen, der im 

Verlaufe der Arbeiten nachgefiihrt werden muB.

Die an den einzelnen Scheiben vorgenommenen MaBnahmen sind detailliert 

bildlich und schriftlich zu dokumentieren.

2. Kunsthistorische Probleme

— Grundsatzlich ist der durch die Restaurierung von Nuscheler/Rahn 

(1897—1900) geschaffene Zustand zu belassen. Korrekturen sind reversibel 

zu halten, z. B. durch Mineralfarbenkorrekturen auBen von stark stbrenden 

Farben, Dampfungen.

3. Architektonische Probleme

— Statische Probleme: Diese sind nur punktuell und durch EinzelmaBnahmen 

mit mbglichst geringen Eingriffen in den Bau anzugehen. Keine Radikal- 

maBnahmen.

— Von einer totalen Ausgrabung wird wegen der groBen Tiefe der Fundschich- 

ten und den zu erwartenden groBen Stbrungen durch die letzten Bauarbeiten 

abgeraten. Diese Annahme hat sich unterdessen nicht bestatigt, indem 

unmittelbar unter dem Boden von 1896 der originale, und unmittelbar dar- 

unter die rbmischen Schichten ungestbrt zutage traten. Die Ausgrabung 

ist im Gange (Manipelkaserne im Westteil der Kirche, Profangebaude aus 

der Zeit nach der Aufgabe des Legionslagers).
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— Von einer Unterkellerung wird dringend abgeraten.

— MaBwerke: Sie sind anhand der vorhandenen Reststiicke auch im Schiff zu 

erganzen, wobei vor jedem Entscheid die Auswirkungen auf die Reste der al- 

ten Schiffsverglasung ausdiskutiert werden mussen.

— Lettner: Solange nicht ganz eindeutige Befunde uber die Gestaltung des Lett- 

ners bis ins Detail vorliegen (Fehlerquelle sollte unter 10 % liegen), kann eine 

Rekonstruktion des Lettners, so wiinschbar sie vom architektonischen Ge- 

sichtspunkt aus ware, nicht verantwortet werden.

4. Die Experten stellen sich zu weiterer Mitarbeit und Beratung, eventuell einem 

ahnlichen Kolloquium wahrend der Restaurierung, zur Verfiigung.

Josef Grtinenfelder

Rezensionen

NEUE HANDSCHRIFTEN-FAKSIMILES

Faksimile-Ausgaben illuminierter Handschriften sind fur den Mediavisten von so 

offenkundiger Bedeutung, daB sie selbst schon zum Gegenstand wissenschaftlicher 

Untersuchungen geworden sind. So hat, als die University Art Gallery in Pittsburgh 

(Pennsylvania) im Jahr 1976 unter dem Titel,.Color of the Middle Ages” eine Aus- 

stellung von 87 farbigen Faksimiles veranstaltete, kein Geringerer als Carl Norden- 

falk den Katalog betreut und dazu eine hbchst instruktive Einleitung beigesteuert, 

in der er die Geschichte dieser Gattung vom friihen Mittelalter bis zur Gegenwart 

verfolgt. Sofern man ein Faksimile ,,as one copy out of several taken from an origi

nal of artistic importance” definiert, dtirfen als alteste Belege bereits die drei 

Kopien gelten, die Abt Ceolfrid von Yarrow im 8. Jahrhundert vom Codex gran- 

dior des Cassiodor anfertigen lieB und deren eine uns im Codex Amiatinus erhalten 

blieb (Vgl. auch C. Nordenfalk, Handskriftsfaksimil i farg — fdrr och nu, in: 

Biblis 1977—78, S. 149—191).

Wie weit die Bemtihungen um die Faksimilierung kostbarer Codices auch zuriick- 

reichen und wie vielfaltig die dazu herangezogenen Techniken auch waren — eine 

wirklich originalgetreue Wiedergabe der Buchmalereien wurde doch erst durch den 

photomechanischen Mehrfarbendruck ermdglicht, der sich um 1900 durchzusetzen 

begann. Mit Hilfe dieses Verfahrens (und dank dem damals wohl noch sehr hohen 

Berufsethos des Druckerhandwerks) konnten in den Jahren nach dem ersten Welt- 

krieg einige Faksimiles von seither nicht mehr ubertroffener Farbrichtigkeit herge- 

stellt werden. Aller dings beschrankte man diesen enormen Aufwand an technischer 

Sorgfalt in der Regel auf die Vollbilder und Zierseiten der reproduzierten Hand

schriften, wahrend man fur ihre minder wichtigen Teile auf billigere Reproduk- 

tionsmethoden zurtickgriff.

Seit den sechziger Jahren ist es dann, wie man weiB, zu einem erstaunlichen 

,,boom” der Faksimile-Editionen gekommen. Ihre Zahl hat sich gegemiber der
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