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Einfiihrung

1. Entstehung der Sammlung1

Die Sammlung der hollandischen und flamischen 

Gemalde in der Niedersachsischen Landesgalerie 

wurde zum uberwiegenden Teil im 19. Jahrhundert, 

also in der Zeit erneuter Wertschatzung niederlandi- 

scher Gemalde des 17. Jahrhunderts, zusammen- 

getragen. Drei Hauptbestande smd zu unterschei- 

den: der des Provinzialmuseums, der des Vereins 

fur die Offentliche Kunstsammlung und derjenige 

der Stadtischen Galerie.

Landesgalerie

Im Unterschied zu den Sammlungen der Galenen 

in Braunschweig, Dresden, Kassel oder Schwerin, 

die ihre Entstehung furstlicher Leidenschaft und 

furstlichem Prestigestreben im 17. und 18. Jahrhun

dert verdanken, entstammt nur ein geringer Teil der 

Werke altem kbniglichen bzw. kurfurstlichen Besitz. 

Lediglich zwei niederlandische Gemalde der heutigen 

Landesgalerie, der „Apostel Paulus" von Jan Miense 

Molenaer und die „ Grafin Maulevrier" von Adriaen 

Hanneman, sind mit Sicherheit bereits im 17. Jahr

hundert in Hannover nachweisbar. Selbst aus der 

Zeit des Kurfursten Ernst August (1629-1698) 

sind - obwohl seine Gattin Sophie von der Pfalz 

(1630-1714) in den Niederlanden aufgewachsen 

war und bei Gerrit van Honthorst Unterricht erhalten 

hatte - nur einige Portrats auf uns gekommen.

Alles in allem lassen sich etwa 25 Bilder des heutigen 

Bestandes bis auf kurfurstlichen bzw. kbniglichen 

Besitz vor Georg V. (1819-1878) zuruckverfolgen.

Trotzdem gehbrte ehemals knapp ein Drittel der 

206 Gemalde dem Kbnigshaus Hannover. Dies ist auf 

umfangreiche Ankaufe zuruckzufuhren, die Georg V. 

in den funfziger Jahren des 19. Jahrhunderts tatigte. 

So erwarb er 1857 die gesamte 311 Nummern 

umfassende Gemaldesammlung des Fabrikanten 

Bernhard Hausmann (1784-1873), der die qualitat- 

vollste hannoversche Privatsammlung des 19. Jahr

hunderts zusammengetragen hatte; sie bestand 

zum uberwiegenden Teil (176 Gemalde) aus nieder- 

landischen Werken des 17. Jahrhunderts. Zur 

Genese seiner Bildergalerie schreibt Hausmann im 

Vorwort des 1831 publizierten Kataloges: „Der 

Ankauf eines kleinen, aus Hamburg herstammenden 

Gemahlde-Cabinets, war im Anfange des Jahres 

1812 die sehr zufallige Veranlassung zu der Entste

hung meiner Sammlung. Sie vermehrte sich wahrend 

der Franzbsisch-Westphalischen Usurpation durch 

die Verschleuderung eines Theils der Gallerien von 

Salzthalum und anderen Schlbssern, spaterhin durch 

den Verkauf des Nachlasses des Reichsprobst Grafen 

von Beroldingen in Hildesheim und des Kupferste- 

chers Huck allhier, erhielt aber ihre eigentliche 

Begrundung im Jahr 1818, durch die VerauBerung 

der vortrefflichen, damals nicht allgemein genug 

geschatzten Graflich Wallmoden'schen Gallerie, 

welcher ich einen groBen Theil meiner besten 

Gemahlde verdanke. Spaterhin, im Jahre 1822, 

hatte ich Gelegenheit, die ganze, hier aufgestellt 

gewesene Sammlung weiland Herrn Staats-Ministers 

von Hacke kauflich an mich zu bringen, so wie im 

Jahre 1826 einen Theil des von Laffertschen Cabinets 

in Celle, meist aus Bildern der ehemaligen Bikker 

van Zwieten'schen Sammlung im Haag bestehend. 

Die ubrigen Gemahlde ruhren aus verschiedenen, 

mehr oder minder bekannten Privat-Sammlungen 

her; nur wenige sind von Kunsthandlern gekauft."

Schon damals war diese burgerliche Sammlung 

bffentlich zuganglich. So gewahrte Hausmann 

durchreisenden Kunstliebhabern jederzeit Zugang 

und sonntags zur Mittagszeit konnte jedermann 

die Kunstschatze besichtigen.

Nach Hausmanns Einschatzung stammen einige 

seiner besten Stucke aus den Sammlungen der 

Grafen Wallmoden: dazu gehbren die „Landschaft 

mit Wasserfall" von Paul Bril, das „Stillleben" von 

Willem Kalf oder das „Selbstbildnis" von Paulus 

Moreelse oder die „Sieben Werke der Barmherzig- 

keit" von Sebastian Vrancx. Uber die altere Wallmo- 

densche Sammlung des Kammerherrn Franz Ernst 

von Wallmoden, die Hausmann 1822 aus dem 

Nachlass von Hake kaufte, berichtet AT. Oeser in 

seinem Schreiben an den Herrn von Hagedorn,
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sie sei „aus dem angekauften Vorrate des verstor- 

benen Oberkammerherrn Grafen von Bulow entstan- 

den" und spater „durch einen Teil der Verlassen- 

schaft des Landdrosten von Reden" erweitert 

worden.3 Feldmarschall Graf Johann Ludwig von 

Wallmoden (1736-1811), naturlicher Sohn Georgs II. 

und Halbbruder des Kammerherrn, hatte auf 

langjahrigen Reisen eine beachtliche Sammlung 

zusammengetragen und nach 1782 im Wallmoden- 

Schlbsschen im Georgengarten aufgestellt. Zur 

Provenienz von dessen niederlandischen Bildern 

weiB Hausmann: „Die vortrefflichen Niederlander 

stammten vorzuglich aus der im Jahre 1769 durch 

die Vermittlung des bekannten Landschafts-Malers 

Chev. Fassin angekauften Sammlung des Herrn 

Girod le jeune in Genf."4 Teilweise stammten die 

Gemalde wohl auch aus dem Besitz der Mutter, 

der Grafin Yarmouth, und uber sie aus hannover- 

schem Schlbsserbesitz. Nach ihrem Tod 1765 erbten 

die beiden Halbbruder gemeinsam und als der 

Kammerherr 1776 ohne Sdhne starb, erhielt der 

Graf Wallmoden mit dessen Fideikommiss-Vermbgen 

auch einige Gemalde (z.B. Willem van Mieris, 

Joseph und Potiphars Weib"; Paulus Lesire, „Brust- 

bild eines braungelockten jungen Mannes").5

Bemerkenswert 1st der Hinweis Hausmanns, dass 

das Laffertsche Kabinett in Celle weitgehend aus 

der hollandischen Sammlung des spaten 17. Jahr- 

hunderts der Bicker van Zwieten aus Den Haag 

stammt. Unter den sieben niederlandischen Bildern 

mit Laffert-Provenienz, die sich noch heute im Besitz 

der Landesgalerie befinden, sind auch die Portrats 

des Sammlerpaares Bicker van Zwieten von Caspar 

Netscher. Offenbar gelangten die Gemalde uber 

Erbfolge aus Den Haag ins Hannoversche, denn die 

Gattin von Gerrit Bicker van Zwieten hatte in zweiter 

Ehe in die Familie von Spbrcken geheiratet. Von 

dort kamen die Bilder in die Laffertsche Sammlung 

in Celle. Der weitaus grbBte Teil von 250 Gemalden 

der Sammlung der Bicker van Zwieten wurde jedoch 

am 12. April 1731 in Den Haag versteigert.6

Die niederlandischen Gemalde der Hausmannschen 

Sammlung machen heute noch fast ein Viertel des

Niederlanderbestandes der Landesgalerie aus.

Zwei Jahre nach dem Erwerb dieses umfangreichen 

Konvolutes erstand Georg V. 1859 einige bedeu- 

tende Werke aus dem Besitz des Freiherrn und 

spateren Grafen Friedrich Moritz von Brabeck 

(1738-1814). Dieser hatte in uber dreiBigjahriger 

Sammlertatigkeit eine 365 Gemalde umfassende 

Galerie zusammengetragen und auf seinem Schloss 

in eigens dafur hergerichteten Galerieraumen der 

Offentlichkeit zuganglich gemacht. Den Schwer- 

punkt der Sammlung bildete die niederlandische 

Kunst. Seine beruhmte Gemaldesammlung war 

von Friedrich von Ramdohr ausfuhrlich beschrieben 

worden. Dem testamentarisch festgeschriebenen 

Wunsch des Besitzers, die Sammlung solle geschlos- 

sen verkauft werden, konnte nicht entsprochen 

werden. SchlieBlich wurde sie 1859 in Hannover 

zur Versteigerung gebracht und Georg V. erwarb 

etwa 36 Gemalde uberwiegend niederlandischer 

Kunstler. Von diesen befinden sich heute noch acht 

zumeist groBformatige, representative Stucke im 

Besitz der Landesgalerie, wie zum Beispiel das 

„Stilleben beim Wildhandler" von Frans Snyders, 

die „Schmausende Gesellschaft" von David Ryckaert, 

die „Verkundigung an die Hirten" von Benjamin 

Gerritsz. Cuyp sowie „Nessus und Dejamra" aus 

der Rubenswerkstatt.

Nach der Annexion des Kbnigreiches durch PreuBen 

im Jahre 1866 ging Georg V. nach Osterreich ins 

Exil. Der durch die verschiedenen Ankaufe inzwi- 

schen umfangreich gewordene Gemaldebestand 

des Kbnigshauses wurde - auBer der Sammlung 

Hausmann, die in einem Gebaude in Herrenhausen 

Nr. 2 untergebracht war - 1872 fur vierzehn Jahre 

bffentlich in dem Wohnhaus der LandschaftsstraBe 3 

ausgestellt. Uber das weitere Schicksal der Samm

lung und die komplizierten Verhandlungen zwischen 

der Provinz und dem ehemaligen Herrscherhaus 

schreibt G. von der Osten: „die Vermbgensaus- 

einandersetzung zwischen dem Landesdirektorium 

und der Verwaltung der ehemaligen hannoverschen 

Krone vom 18. Dezember 1893 gab dieser 1894/95 

die Portratgalene und eine groBe Zahl alter Gemalde 

zuruck; sie wurden aus Hannover weggefuhrt.
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Abb. 1 I Ruckseite von Kat. Nr. 18

Die verbleibenden Bi Ider wurden damals zur soge- 

nannten Fidei-Commiss-Galerie des Gesamthauses 

Braunschweig-Luneburg (Signatur: FCG.) vereinigt. 

Sie bestand im Museum bis 1925. Dann wurde sie 

aufgelbst. Eine Reihe wertvoller Bilder ging an das 

Haus Braunschweig-Luneburg, ein weitererTeil in 

den Handel. Der Provinz gelang es nach schwierigen 

Verhandlungen, 178 Gemalde, darunter allerdings 

den grbBten Teil aller bedeutenden, zu erwerben. 

Die schlieBlich dafur gezahlte Summe von 910 000 

Mark, in einem friiheren Stadium der Verhandlungen 

rechtzeitig bereitgestellt, wurde aller Wahrschein- 

lichkeit nach ausgereicht haben, fast die gesamte 

groBe Galerie zu erwerben, deren ubriger Bestand 

nun fur Hannover, zum Teil auch fur Deutschland, 

verlorenging."8 Besonders einschneidend war diese 

Aufteilung fur die niederlandischen Werke des

17. Jahrhunderts. Von den uber 280 Gemalden 

wurden nur 64 von der Provinz angekauft. Nach 

dem Ankauf erhielten sie die Inventarnummer 

PAM (Provinzialmuseum Alte Meister). Die Inventar- 

sigle wird trotz der Umbenennung des Hauses in 

„Niedersachsisches Landesmuseum Hannover" 

bis heute gefuhrt.

Die verschiedenen Etappen der Herkunftsgeschichte 

eines Bildes lassen sich teilweise an ruckseitig aufge- 

klebten Zetteln nachvollziehen (Abb. 1): So zeigt die 

kleine Tafel von Bartholomeus Breenbergh in der 

Mitte einen alten Aufkleber der Hausmannschen 

Sammlung mit Kunstlernamen und Inventarnummer. 

Darunter klebt ein Zettel mit den Buchstaben HG 

und der identischen Nummer. Er datiert wahrschein- 

lich nach dem Erwerb der Bilder durch den Kbnig.
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Links ist in roter Farbe ein ligiertes GR mit Krone 

als Zeichen Georgs V. aufgebracht. Die Uberfuhrung 

in die Fidei-Commiss-Galerie ist durch einen Zettel 

mit gezacktem Rand dokumentiert und der Ankauf 

durch die Provinz durch den Inventarzettel oben 

links. Vermutlich ist der Aufkleber mit dem Kunstler- 

namen und der Nr. F 37 der Sammlung Wallmoden 

zuzuordnen, obwohl die Nummerierung mit keinem 

bekannten Katalog in Verbindung zu bringen ist. 

Einige der durch den selektiven Ankauf entstande- 

nen Lucken konnten im Bereich der niederlandischen 

Kunst in den folgenden Jahren wieder. geschlossen 

werden. So wurden zwischen 1925 und 1939 wich- 

tige Werke wie die „Schaferszene" von Abraham 

Bloemaert, die „Heilige Familie" von Jacob Jordaens 

oder die „Landschaft" von Karel van Mander, vor 

allem im Berliner Kunsthandel, erstanden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg lag der Schwerpunkt 

der Sammlungserweiterung zunachst bei der 

wahrend der Zeit des Nationalsozialismus stark 

dezimierten modernen Kunst.9 Erst seit den spaten 

siebziger Jahren sind wieder Neuerwerbungen von 

Gemalden des 17. Jahrhunderts zu verzeichnen: 

Neben wichtigen Ankaufen aus dem Kunstmarkt 

wie Werken von Jacob van Es, Garel Fabritius, 

Jacob van Geel, Samuel van Hoogstraten, Salomon 

van Ruysdael, Michiel Sweerts, Wallerant Vaillant 

oder Jan Wouwerman konnten 1984 Leihgaben 

der Pelikansammlung mit herausragenden Stucken 

wie dem „Apostel Paulus" von Anton van Dyck 

und der „Madonna mit stehendem Kind" von 

Peter Paul Rubens durch groBzugige Fbrderung fur 

die Landesgalerie gesichert werden. Hinzu kamen 

einige Werke aus der Sammlung Georg Spiegelberg 

und Ankaufe, die aus Mitteln der Stiftung Kommer- 

zienrat Spiegelberg ermbglicht wurden. Neun 

wertvolle Gemalde aus der Sammlung Dr. Amir 

Pakzad bereichern zudem den Niederlanderbestand 

als Leihgaben.

Verein fur die Offentliche Kunstsammlung

Obwohl ein 1845 gegrundeter Verein, der sich 

seit 1848 „Verein fur die Offentliche Kunstsamm

lung" nennt, bei der Entstehungsgeschichte des 

Museums eine zentrale Rolle gespielt hat, ist sein 

Beitrag zur Vermehrung des Bestandes der nieder

landischen Kunst eher von untergeordneter Bedeu- 

tung. Seine Sammlertatigkeit konzentrierte sich 

auf zeitgenbssische Maier und allgemein die Kunst 

des 19. Jahrhunderts. Immerhin tragen fast dreiBig 

Gemalde - Werke von Kleinmeistern oder Kopien - 

die ursprungliche Inventarnummer VAM (Verein 

fur die Offentliche Kunstsammlung, Alte Meister) 

und die heutige Kennzeichnung KA ... /1967.

Stadtische Galerie

Durch die Neuordnung der hannoverschen 

Museumsbestande in den funfziger Jahren des 

20. Jahrhunderts gelangte eine nicht unbetrachtliche 

Anzahl auch niederlandischer Werke aus dem 

Kestner-Museum in die Landesgalerie. Von den 

31 Gemalden, deren Provenienz aus der Stadtischen 

Galerie durch die Inventarnummer KM fur Kestner- 

Museum kenntlich ist, stammen nurwenige Bilder 

von dem hannoverschen Gesandtschaftssekretar 

beim Vatikan in Rom und beruhmten Kunstsammler 

August Kestner (1777-1853), da der Schwerpunkt 

seiner Sammlung bei italienischen Kunstwerken 

lag. Auf seinen altesten Bruder, den Archivrat Georg 

Kestner (1774-1867), der vor allem unter histori- 

schen Gesichtspunkten sammelte, gehen einige 

der Gemalde zuruck, die aus verschiedenen Privat- 

hausern zusammengetragen sind. „Was nun meine 

Ankaufe anbetrifft, so sind dieselben allermeistens 

zur Zeit der franzbsischen Occupation geschehen, 

wo theils durch Ausraumung der Locale behuf der 

Einquartierung, theils wegen Geldbedurfnisses 

unzahlige Bilder zum Verkauf kamen und mir und I 

anderen Sammlern, als dem Baurath Hausmann, 

Kaufmann Schrader, Kunsthandler Gieren, (...) 

im Uebermaas angeboten und oft fur auBerst 

geringe Preise uberlassen wurden. DaB sich bei mir



insbesondere eine so groBe Anzahl angehauft hat, 

war naturlich, weil ich mit meiner Sammlung histori- 

sche Zwecke verbinde, also insbesondere von Por

traits geschichtlich bemerkenswerther Personen 

Gebrauch mache, wenigstens die, welche mehr oder 

weniger wahrscheinlich solche Personen darzustellen 

scheinen, einer naheren Prufung fur werth halten 

konnte Darunter befand sich offenbar eine 

Reihe von Werken, die ursprunglich dem Kbnig 

gehbrten. Dazu erklart Georg Kestner: „Wie inson- 

derheit Gemalde aus Kdnigl. Schlbssern in die Hande 

von Privatpersonen, von welchen ich sie gekauft, 

rechtmaBig haben gelangen kdnnen, wird durch 

den Umstand leicht erklarlich, daB sie, was in vielen 

Fallen mit Sicherheit hat erkundigt, wenigstens 

hbchst wahrscheinlich gemacht werden kdnnen, 

wohl sammtlich aus hiesigen Hausern bekannter 

MaitreBen des Churfursten Ernst August und der 

Kbnige Georg I und II. herruhren, fur deren Ausstat- 

tung von Seiten des Hofes gesorgt oder Einzelnes 

gelegentlich dahin gegeben sein wird.""

Der Buchdruckereibesitzer Friedrich Culemann 

dagegen, dessen Sammlung einen bedeutenden 

Bestandteil des Kestner-Museums ausmacht, besaB 

nur wemge Beispiele niederlandischer Malerei.

2. Zum Katalog

Uber 200 Gemalde hollandischer und flamischer 

Meister sind heute in der Landesgalerie versammelt, 

wobei der Schwerpunkt eindeutig bei der hollandi- 

schen Malerei mit 153 Stucken liegt. Unter den 

flamischen Gemalden finden sich Werke von Peter 

Paul Rubens, Jacob Jordaens, Frans Snyders und 

Anton van Dyck, die hollandische Schule ist mit 

einer stattlichen Auswahl von Gemalden der 

Rembrandt-Schuler wie Gerrit Dou, Arent de Gelder, 

Garel und Barend Fabritius oder Nicolaes Maes ver- 

treten. Uberwiegend handelt es sich jedoch urn 

Werke so genannter kleiner Meister. Nur etwa die 

Halfte der Bilder ist signiert und eine Zuschreibung 

deshalb haufig unsicher. Die letzte wissenschaftliche 

Gesamtbearbeitung der Gemaldesammlung durch 

G. von der Osten liegt uber vierzig Jahre zuruck, 

jedoch sind in den vergangenen Jahrzehnten beson- 

ders die kleinen Meister ins Blickfeld der kunstge- 

schichtlichen Forschung geruckt, so dass eine 

Fiille neuen Materials fur die Beurteilung der Bilder 

zur Verfugung stand und einige Zuweisungen an 

Kunstler revidiert werden mussten.

Ulnke Wegener

Technologische Untersuchungen

Die kunsthistorische Bearbeitung des vorliegenden 

Bestandskataloges war Anlass fur technologische 

Untersuchungen durch die Restauratoren der Nieder- 

sachsischen Landesgalerie. Sie wurden von Studen- 

ten im Fach „Restaurierung" aus verschiedenen 

deutschen bzw. europaischen Hochschulen unter- 

stutzt. Insbesondere sollten Fragestellungen hinsicht- 

lich der Herstellungs- und Maltechnik, des Zustands, 

der originalen oder spateren Veranderungen, der 

Restaurierungsgeschichte und der Einrahmung am 

einzelnen Bild geklart werden.

135 Gemalde der insgesamt 206 Katalognummern 

konnten umfassend untersucht werden. Dies ge- 

schah mit Hilfe folgender zerstbrungsfreier Flachen-



untersuchungsmethoden: Am wichtigsten und 

ertragreichsten war die makroskopische und mikro- 

skopische Untersuchung. Dafur stehen in der Nieder- 

sachsischen Landesgalerie ein hdhenverstellbares 

Stereomikroskop am Bodenstativ mit 3,5- bis max. 

32-facher VergrbBerung sowie ein Tischmikroskop 

mit 6- bis max. 50-facher VergrbBerung zur Verfu- 

gung. Mit Hilfe der Streiflichtuntersuchung, bei der 

parallel zur Bildflache gefuhrtes, gebundeltes Licht 

Oberflachenstrukturen hervorhebt, lieBen sich u.a. 

holztechnische Bearbeitungsspuren, Verlaufe textiler 

Gewebe, Ritzlinien und die Pinselhandschrift des 

Maiers sowie Ubermalungen deutlicher erkennbar 

machen. In Einzelfallen half daruber hinaus die 

Auswertung alterer Rbntgenaufnahmen, Kompositi- 

onsveranderungen aufzudecken. Neue Rbntgenauf

nahmen wurden in diesem Zusammenhang nicht 

angefertigt. Eine von der Fachhochschule Hildes

heim, Studiengang Restaurierung, leihweise zur 

Verfugung gestellte Infrarot-Anlage ermbglichte es, 

mit Hilfe der Infrarot-Reflektographie Schichten des 

Gemaldeaufbaus sichtbar zu machen und fotogra- 

fisch zu erfassen, die unter der obersten Malerei 

liegen, insbesondere Unterzeichnungen und Penti- 

menti. Es wurden etwa 40 Gemalde mit der Infrarot- 

Kamera untersucht, bei denen die mikroskopische 

Untersuchung bereits Hinweise auf entsprechende 

Befunde ergeben hatten. Die Untersuchung im 

ultravioletten Licht mit Schwarzlichtlampen erfolgte 

regelmaBig bei alien untersuchten Gemalden.

Sie lieferte durch die unterschiedliche Fluoreszenz 

verschieden gealterter Farb- und Firnisauftrage an 

der Oberflache eines Bildes vor allem Aufschlusse 

uber spatere Veranderungen und Restaurierungs- 

maBnahmen.

Durch den Umstand, dass die Niederlander haupt- 

sachlich Eichenholz als Material fur den hblzernen 

Bildtrager verwendeten, das makroskopisch zweifels- 

frei zu bestimmen ist, war eine Holzartenbestim- 

mung nur bei zwei ungewbhnlichen Holzsorten 

erforderlich. Bei Kat. Nr. 176 - Teniers-Kopie des 

19. Jahrhunderts - blieb die Holzartenbestimmung 

ohne Ergebnis. In Hinsicht auf gezielte Fragestellun- 

gen der Datierung wurden 10 Eichenholztafeln 

dendrochronologisch untersucht. Die Holzuntersu- 

chungen fuhrte Herr Dr. Peter Klein von der Univer- 

sitat Hamburg, Ordinariat fur Holzbiologie, durch. 

Daruber hinaus wurde auf Pigment- und Bindemittel- 

analysen, die mit Probenentnahmen verbunden 

gewesen waren, ganz verzichtet.

Auf der Basis der jeweils ca. 3-tagigen Untersuchun- 

gen sind ausfuhrliche Berichte entstanden, die in 

den Restaurierungsakten im Niedersachsischen 

Landesmuseum aufbewahrt werden. Sie liegen den 

von den Restauratoren verfassten Kurzberichten zu 

technischem Befund, Restaurierungen und Zierrah- 

men zugrunde. Um die Texte mbglichst knapp und 

informativ fassen zu kbnnen, konnte hier auf techni- 

sche und restauratorische Fachbegriffe sowie auf 

Abkurzungen nicht verzichtet werden. Zur Erklarung 

dienen das Glossar und das Verzeichnis der Abkur

zungen im Anhang, bearbeitet von Babette Hart- 

wieg. Der Einrahmung der Gemalde widmeten 

sich die Untersuchungen ebenso grundlich, jedoch 

fanden in diesem Katalog nur die Zierrahmen Erwah- 

nung, die als original oder zeitgleich zu bestimmen 

waren. An dem seltenen Vorkommen der Rubrik 

„Rahmen" wird ersichtlich, dass die Landesgalerie 

leider keine bedeutende Sammlung alter Rahmen 

besitzt. Ein originaler Schnitzrahmen mit Blattgold- 

fassung (Adriaen van der Werff, Kat. Nr. 193) konnte 

als solcher identifiziert und durch Freilegung wieder- 

gewonnen werden.

Bei den ca. 70 Gemalden, die nicht umfassend 

technologisch untersucht werden konnten, wird in 

diesem Katalog zur klaren Abgrenzung ganz auf 

Hinweise zum maltechnischen Aufbau oder zur 

Erhaltung verzichtet.

Der Gesamtbestand niederlandischer Gemalde in 

der Landesgalerie liefert einen durchaus reprasentati- 

ven Querschnitt uber die Verwendung verschiedener 

Bildtragermaterialien in den Niederlanden des 

17. Jahrhunderts: Es kommen etwa genauso viele 

Leinwandbilder wie Holztafelgemalde vor, wobei 

die Verwendung von Leinwanden zum Ende des 

Jahrhunderts zunimmt. Im einzelnen besitzt die
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Landesgalerie 94 Gemalde auf Eichenholz, davon 

eines auf Papier auf Holz, eins auf Pappelholz (eine 

Kopie des 19. Jahrhunderts auf einem Weichholz), 

14 Gemalde auf Kupfer, 95 auf Leinwanden, davon 

zwei zusatzlich wohl original auf Holz kaschiert, und 

ein Gemalde auf einer Schieferplatte. Einige Eichen- 

holztafeln und eine Kupfertafel zeigen auf ihrer 

Ruckseite Brand- und Schlagmarken der Antwerpe- 

ner Tafelmacher-Gilde und einzelner Tafelmacher 

bzw. Kupferschmiede. Soweit diese sogar namentlich 

bekannten Tafelmachern und einem Kupferschmied 

zuzuordnen waren, sind sie im Anhang (S. 383) ab- 

gebildet. Auf die Abbildung verweist das Zeichen # 

in der Rubrik „Bezeichnungen". Die Marken doku- 

mentieren die Zusammenarbeit einzelner Maier 

bzw. Maler-Werkstatten mit anderen selbststandigen 

und durchaus selbstbewussten Handwerkern.

Bei den Leinwandbildern kommen in der Landes

galerie hauptsachlich in der einfachsten Bindungsart, 

der Leinenbindung, gebundene Gewebe vor.

Eine Ausnahme bildet das groBe Gemalde mit der 

„Heiligen Familie" von Jacob Jordaens (Kat. Nr. 106), 

das ein Fischgratmuster zeigt. Um die Qualitat der 

Gewebe vergleichen zu kbnnen, wurde als MaB fur 

die Dichte der Leinwand soweit mbglich die Faden- 

zahl ermittelt, also die Anzahl der senkrecht und 

waagerecht verlaufenden Faden pro cm, die in der 

Rubrik „Technischer Befund" z.B. mit der Angabe 

,,10x12" zu finden ist.

Die technologischen Untersuchungen haben daruber 

hinaus aufschlussreiche Ergebnisse uber Aufbau 

und Farbigkeit der Grundierungen, uber die Vor- 

bereitung der Leinwande durch einen Grundierer 

und uber Auftragstechniken der Malerei erbracht. 

Diese Ergebnisse werden in einem parallel erschei- 

nenden Heft mit dem Titel „Bildproduktion - 

Uber die Herstellung niederlandischer Gemalde 

im 17. Jahrhundert" von den Restauratoren der 

Landesgalerie zusammengefasst und erlautert.

Zur Verwendung des Kataloges

Der Katalog behandelt die Werke hollandischer 

und flamischer Kunstler in alphabetischer Ordnung. 

Gemalde eines Kunstlers sind in chronologischer 

Reihenfolge aufgefuhrt, ebenso wie Bilder mit der 

allgemeinen Bezeichnung hollandischer, flamischer 

bzw. niederlandischer Meister. Der Zusatz Werkstatt 

hinter dem Kunstlernamen erscheint, wenn ange- 

nommen werden muss, dass die Werkstatt sicherlich 

einen Teil des Gemaldes ausgefuhrt hat. Gemalde 

mit der Erganzung Schule sind ohne Beteiligung 

des Meisters, aber unter starken Einfluss von diesem 

entstanden. Kopie bedeutet, dass das Werk nach 

Vorlage eines bekannten Bildes Oder bisweilen 

auch einer noch nicht ausgemachten Vorlage eines 

Meisters entstand. Steht Nachahmer hinter dem 

Kunstlernamen, so stammt das Gemalde von einem 

unbekannten Maier, der im Stil eines bekannten 

Meisters gemalt hat, ohne dass von einem Werk- 

stattzusammenhang oder einer Zusammenarbeit 

auszugehen ist.

Die Kurzangaben zum Material unter dem Kopf 

beziehen sich auf das originale Bildtragermaterial. 

Nur bei gravierenden Eingriffen, wie der Ubertra- 

gung auf einen neuen Trager, wird auch das neue 

Bildtragermaterial genannt (z.B. Ruisdael, Kat. Nr. 

161). Die MaBangaben geben die heutige GroBe 

des entrahmten Bildes an. Formatveranderungen 

gegenuber dem Urzustand sind in der Rubrik 

„Technischer Befund" aufgefuhrt.

Signaturen wurden in Maschinenschrift ubertragen, 

wobei naturgemaB einige Ungenauigkeiten in Kauf 

zu nehmen sind. Sofern aussagekraftige Photos 

der Signaturen gemacht werden konnten, sind diese 

im Anhang abgebildet. Auf die Abbildungen 

verweist ein Stern in der Rubrik „Bezeichnungen".

Gerade die Gemalde, die eine langere Sammlungs- 

geschichte hinter sich haben, tragen oft viele Auf- 

schriften und Inventarzettel auf ihren Ruckseiten 

(vgl. Abb. 1). Bezeichnungen der Ruckseite sind nur 

in Ausnahmen aufgenommen, die vollstandigen
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Daten sind bei den technologisch untersuchten 

Gemalden in den Restaurierungsakten abrufbar. 

Erwahnt sind die roten und gelben Punkte auf der 

Ruckseite. Sie stammen aus der Zeit vor dem Zweiten 

Weltkrieg und dienten der Kenntlichmachung von 

Kulturgut, das im Kriegsfall ausgelagert werden 

sollte, wobei Kunstwerke mit zwei roten Punkten 

die hdchste Prioritat besaBen.

Die von den Restauratoren verfassten Kurzberichte 

zum technischen Befund beinhalten sowohl Anga- 

ben zur Herstellungs- und Maltechnik wie auch 

zum Erhaltungszustand. Sie haben folgende gleich- 

maBig eingehaltene Struktur, die durch die Zeichen- 

setzung gekennzeichnet ist: Der erste Satz widmet 

sich dem Bildtrager, seinem technischen Aufbau, 

nach dem Semikolon seinem Erhaltungszustand. 

Der zweite Satz beschreibt die Grundierung, der 

dritte - wenn vorhanden - die Unterzeichnung. 

Im vierten Satz wird die Malschicht behandelt, im 

funften Satz der Uberzug, jeweils durch Semikolon 

in maltechnischen Aufbau und Erhaltungszustand 

unterteilt. Verwendete Fachbegriffe und Abkurzun- 

gen werden erganzend im Anhang erklart.

Unter der Rubrik Restaurierungen sind altere Restau- 

rierungsphasen durch Bindestrich voneinander 

getrennt aufgezahlt, wenn sie sich durch die Unter- 

suchungen am Objekt voneinander unterscheiden 

lieBen. Gelegentlich sind diese Restaurierungen in 

etwa datierbar oder es lasst sich ein Zeitpunkt - 

meist ein „terminus ante" - durch die Datierbarkeit 

von Inventarzetteln, Aufklebern etc. rekonstruieren. 

Dann sind die Jahreszahlen in Klammern den durch- 

gefiihrten RestaurierungsmaBnahmen vorangestellt. 

Nurteilweise sind Restaurierungen dokumentiert. 

Die Jahreszahl ohne Klammern vor dem Doppel- 

punkt besagt, dass zu dieser Restaurierung Berichte 

in den Restaurierungsakten im Niedersachsischen 

Landesmuseum vorhanden sind.

Die Rubrik Rahmen erscheint nur bei den Gemal

den, deren Zierrahmen als original oder zeitgleich 

zu bestimmen waren.

Die Literaturangaben sind in zwei Rubriken unter

teilt. Zunachst werden hauseigene Kataloge und 

Schriften sowie diejenigen des Kestner-Museums 

aufgelistet. Kataloge von Sammlungen, die vollstan- 

dig ubernommen wurden, wie beispielsweise die 

Sammlung Hausmann, werden mit unter Hauskata- 

logen gefuhrt, wohingegen Kataloge der Sammlung 

Wallmoden oder von Schloss Sbder unter allge- 

meiner Literatur verzeichnet sind. Eine Anderung 

der Zuschreibung eines Kunstwerks wird hinter der 

Katalognennung in Klammern gesetzt. Steht hinter 

der Katalogangabe keine Bemerkung, so blieb die 

Benennung gleich.
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3. Dank

Fur zahlreiche Hinweise und Diskussionen bin ich 

vielen Fachkollegen zu Dank verpflichtet. Von 

unschatzbarem Wert waren die vorzuglichen Arbeits- 

bedingungen im Rijksbureau voor Kunsthistorische 

Dokumentatie (RKD) in Den Haag, dessen Mitarbei- 

ter daruber hinaus stets bereit waren, Fragen der 

Zuschreibung und der Einordnung zu diskutieren. 

Namentlich erwahnen mdchte ich: Rudolf Ekkard, 

Fred Meijer, Marijke van der Kinkelen und Innike 

Wansink. Fruchtbar und anregend waren vor allem 

auch die Gesprache vor den Originalen im Museum 

mit Ursula Harting, Thomas Ketelsen, Ekkehard Mai, 

Justus Muller-Hofstede, Renate Trnek, Christian 

Tumpel, Gregor J.M. Weber, Bettina Werche und 

Ernst van de Wetering. Zudem bin ich zahlreichen 

Mitarbeitern vor allem niederlandischer Museen zu 

Dank verpflichtet, die mir den Zugang zu den Depots 

ermbglichten und mir Informationen zu den Werken 

verschafften. Marloes Huiskamp und Rene Willemsen 

sei fur die stets gewahrte Gastfreundschaft bei den 

Aufenthalten in Den Haag gedankt.

Im Landesmuseum mdchte ich zuerst der Direktorin 

Heide Grape-Albers danken, die mich mit der von 

der Thyssen-Stiftung und dem Land Niedersachsen 

ermbglichten Katalogbearbeitung betraute. Bernd



Schalicke und Meinolf Trudzmski standen mir stets 

in sammlungsgeschichtlichen, wissenschaftlichen 

sowie formalen Fragen hilfreich zur Seite. Letzterem 

sei fur die kritische Durchsicht des Manuskripts 

gedankt. Die Kolleginnen und Kollegen der Natur- 

kunde-Abteilung halfen bei der Bestimmung von 

Tieren. Karl-Heinz Uhe und vor allem Ursula Stamme 

sorgten fur die Photos, die Restauratoren erstellten 

die Detailaufnahmen. Sebastian Watta ubernahm 

die Aufgabe, die Titelaufnahme der Hauskataloge 

zu prufen. Das Layout erstellten die Graphiker des 

Ateliers fur Visuelle Kommunikation, Hannover.

Die technologischen Untersuchungen haben die in 

der Landesgalerie fest angestellten Restauratoren, 

Babette Hartwieg und Michael von der Goltz, 1996 

bis Anfang 1999 durchgefuhrt. Sie wurden von 

Studenten der Hochschulen im Studiengang Res- 

taurierung aus Dresden, Hildesheim, Kdln, Stuttgart 

und London in 4-6-wdchigen Arbeitsphasen tat- 

kraftig unterstutzt, namentlich von Bettina Achsel, 

Kerstin Bucher, Mareen Grannas, Karin Leopold, 

Helen Smith, Caroline Springob, Sandra Stelzig, 

Thomas Zirlewagen. Sandra Stelzig hat auch die 

Infrarot-Untersuchungen ubernommen. Fur die 

Unterstutzung bei den technologischen Untersuchen 

danke ich Jirina Lehmann und Ina Birkenbeul, 

Fachhochschule Hildesheim, und Peter Klein, Uni- 

versitat Hamburg. Aus der detaillierten technischen 

Untersuchung und der intensiven Zusammenarbeit 

mit den Restauratoren ergaben sich viele, oftmals 

unerwartete Fragen, die - wenn sie auch mcht 

immer geklart werden konnten - in verschiedener 

Hinsicht fur das Verstandnis der Werke und ihrer 

Entstehung dienlich und aufschlussreich waren.

Nicht zuletzt gebuhrt Dank Friedrich Lucassen fur 

seine Unterstutzung und Ermunterungen sowie 

Friederike fur ihren Langmut wahrend der Schluss- 

redaktion des Kataloges.

1 Uber die Sammlungsgeschichte der Landesgalerie hat 

grundlegend G. von der Osten gearbeitet und im Bestands- 

katalog von 1954 publiziert (wiederabgedruckt mit einem 

Nachtrag von Hans Werner Grohn im Katalog Michael 

Wolfson, Die deutschen und niederlandischen Gemalde bis 

1550, Hannover 1992, 5.11-24). Auf seine Untersuchungen 

stutzen sich weitgehend auch die folgenden Bemerkungen 

uber die Entstehung der Niederlanderabteilung.

2 Verz. 1831, 8. V-VII.

3 Zitiert nach von der Osten, in: Kat. 1954, S. 18.

4 Hausmann, wie Anm. 2, 8. VI, Anm. 5.

5 Von der Osten, in: Kat. 1954, S. 18.

6 Gerard Hoet, Catalogus of naamlyst van schilderijen, 

met derzelven pryzen..., Den Haag 1752, 8. 10-30.

7 Vgl. Theodor Unger (Red.), Hannover. Fuhrer durch

die Stadt und ihre Bauten. Herausgegeben vom Architekten- 

und Ingenieur-Verein zu Hannover (Hannover 1882).

Reprint, Hannover 1978.

8 Von der Osten, in: Kat. 1954, 8. 20.

9 Doch wurde dieser Bestand nach der Aufteilung der 

Museumsbestande in den slebziger Jahren ins Sprengel 

Museum abgegeben. Nur zwei Werke wurden in den 

funfziger und sechziger Jahren fur die Niederlanderabteilung 

angekauft: ein Werk von Frans Floris (Kat. Nr. 71) und 

„Anna Selbdritt" nach Maarten de Vos (Kat. Nr. 190).

10 Bericht von Georg Kestner in: Verz. G. Kestner 1849/67, 

8. 7f.

11 Ebd., 8. 3.
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