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Fabritius, Barend

Midden-Beemster 1624-1673 Amsterdam

Barend Fabritius wurde als Sohn eines Lehrers 

und Kiisters am 16.11.1624 in Midden-Beem

ster getauft. Wahrscheinlich erhielt er erste 

Anleitungen zur Malerei von seinem Vater, der 

sich als Amateurmaler betatigte. Zunachst 

(1641) arbeitete Barend Fabritius jedoch als 

Zimmermann. 1643 und 1647 ist sein Wohn- 

sitz in Amsterdam nachgewiesen. Das friiheste 

datierte Gemalde stammt von 1650. Auch 

wenn sein Malstil dem der Rembrandt-Schule 

der 40er Jahre entspricht, ist eine Lehrzeit 

beim Meister nicht dokumentarisch belegt. 

Barends alterer Bruder Carel Fabritius, der 

um 1641 Werkstattmitglied war, diirfte ihm 

Rembrandts Stil vermittelt haben. 1652 heira- 

tete Barend Fabritius in Midden-Beemster, 

wohnte aber weiterhin in Amsterdam und ist 

auch in den folgenden Jahren abwechselnd in 

beiden Stadten nachgewiesen. Seit 1669 war er 

standig in Amsterdam ansassig, wo er mit 49 

Jahren starb und am 20.10.1673 begraben 

wurde. In seinem etwa 45 Bilder umfassenden 

Werk bilden Historiengemalde den grohten 

Anteil, dariiber hinaus make er aber auch alle- 

gorische Genreszenen und Portrats.

62 Die GroBmut des Scipio

(Farbtaf. XX)

Leinwand, 124,8x 162,5 cm

Bezeichnungen:* Signiert rechts unten auf der Stufe: 

B Fabr. ..us ■ / 166... (schwer lesbar)

Technischer Befund: Drei Gewebestucke in Leinenbindung: 

Zwei ca. 14,7 cm hohe Streifen senkrecht vernaht, l.u. 111,5 

cm breit mit 12-13 x 10—11 Faden, r.u. 51,3 cm breit mit 

13-14 x 10-12 Faden, da ruber groBes, ca. 111,3 cm hohes 

Stuck mit 10—11x13 Faden horizontal angenaht, dieses 

und das Stuck l.u. vmtl. aus einem Ballen, allseitig Ansatze 

von Spanngirlanden; Umspann nicht erhalten, r, I. und 

u. geringfugig, o. starker beschnitten, doubliert und hinter- 

spannt. Dunkelbraune Grundierung; schwarze grobe Pinsel- 

unterzeichnung. Malerei mit vmtl. blhaltigem Bindemittel, 

Farbauftrag vom Hinter- zum Vordergrund aufgebaut, 

zahlreiche Pentimenti, partiell Lasuren, Lichter und Akzente 

tells nass-in-nass vermalt, tells pastos aufgesetzt; stark,

61 nach van Everdingen I Berglandschaft

tw. bis auf Leinwandhbhen beriebene Malschicht, verpresste 

Pastositaten, allseitig gekitteter und retuschierter Rand- 

bereich, Ubermalungen im Himmel und im Gesicht von 

Allucius. Firnis nicht original.

Restaurierung: Verkleinerung, Abtrennung der Umspann- 

kanten, Aufspannung auf neuen Rahmen - (zwischen 

1983 und 1990:) Doublierung, Aufspannung auf neuen, 

grbBeren Keilrahmen, Firnisabnahme, Kittungen, Retuschen, 

Firnisauftrag.

Sammlung Montague, Duke of Manchester. -

Sammlung FC. Lukis, Esq. - W.C. Lukis, The Grange. 

- 1975 Kunsthandel London, Brian Koetser. - Kunst- 

handel Amsterdam, John H. Schlichte Bergen. - 

1990 mit Unterstutzung des Fbrderkreises der Nie- 

dersachsischen Landesgalerie erworben.

PAM 1024

Dargestellt ist eine Begebenheit aus dem Zwei- 

ten Punischen Krieg nach der Eroberung von 

Nova Carthago im Jahre 209 v. Chr., von der 

u.a. ausftihrlich Livius in der „Rdmischen 

Geschichte“, Buch XXVI, berichtet und die 

vom Umgang des romischen Feldherrn Scipio 

mit seinen Geiseln handelt. Nach der Unter- 

werfung und Gefangennahme vieler Kartha- 

gener versucht der Feldherr, die Besiegten durch
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62 B. Fabritius I Die GroBmut des Scipio

nur Scipio als stehenden Feldherrn auf dem 

Podest, wahrend Brautleute und Eltern vor dem 

Podest stehen oder knien. Eine Lagerszene, wie 

auf dem Bild von Fabritius, ist dagegen in der 

flamischen Kunst verbreitet, so z.B. auf der viel- 

figurigen Darstellung von Jan Brueghel in der 

Alten Pinakothek in Miinchen oder bei Frans 

Francken IE, der das Thema mehrfach in ganz 

ahnlicher Weise im romischen Lager gestaltet 

hat (vgl. U. Harting, Frans Francken IL, Freren 

1989, Nr. 323—329); allerdings ist auf den fla

mischen Bildern der Feldherr immer sitzend 

dargestellt (zum Einfluss der Illustrationsfolgen 

zu Livius von Jost Amman und Tobias Stimmer 

auf die Ausbildung der Ikonographie vgl. aus- 

fiihrlich Tietjen, 1998, S. 92ff).

Giite fur sich zu gewinnen, dem romischen 

Grundsatz folgend, ein Volk lieber durch ein 

Biindnis als durch Knechtschaft an Rom zu bin- 

den. Unter den Gefangenen war die besonders 

schone Braut des Fiirsten Allucius. Scipio gibt 

sie dem Brautigam unbeschadet zuriick, fordert 

ihn aber auf, ein Freund des romischen Volkes 

zu sein. Dariiber hinaus schenkt er ihm das 

Gold und Silber, das die Eltern der Braut Scipio 

als Dank fur seine edle Geste iiberreicht hatten.

Fabritius stellt den Moment dar, in dem Scipio 

die Hande der Brautleute ineinanderlegt. Alle 

drei stehen erhoht auf einem Podest unter dem 

Baldachin des Feldherrnsessels. Romische Sol- 

daten haben sich versammelt, um dem Schau- 

spiel beizuwohnen; im Hintergrund sieht man 

die Zelte und Standarten des Lagers. Im Vor- 

dergrund knien die Brauteltern in Dankbarkeit 

nieder, drei Knaben bringen als Geschenke 

goldene Kriige und Teller, einen Sack mit Geld 

sowie wertvolle Hunde.

Die Groflmut des Scipio gehort zu den The- 

men, die von der Rembrandt-Schule und deren 

Kreis seit den 40er Jahren besonders haufig dar

gestellt wurden (vgl. Zusammenstellung bei Su- 

mowski 1979ff., V, S. 3438f.). Ferdinand Bol, 

Gerrit Willemsz. Horst oder Gerbrand van den 

Eeckhout verlegen die Szene aber durchgangig 

in eine stadtische Umgebung und exponieren 

Die Mehrzahl der Gemalde dieses Themas 

entstand offenbar fiir private Kunden, obwohl 

die Begebenheit vom gerechten, weisen und 

unbestechlichen Feldherrn als Exempel fiir Tu- 

gendhaftigkeit und Gerechtigkeit als Schmuck 

fiir offentliche Gebaude geradezu pradestiniert 

erscheint (vgl. Tietjen, S. 10Iff.). F. Tietjen stellt 

heraus, dass auf dem hannoverschen Bild Scipio 

und Allucius nicht wie Sieger und Gefangener, 

sondern als gleichberechtigte Krieger aufgefasst 

sind und sieht im Ineinanderlegen der Hande 

nicht nur einen ehelichen Bund, sondern auch 

die SchlieEung eines Vertrages oder Handels. 

Er bezieht die Darstellung auf die aktuelle 

politische Situation in den Niederlanden und 

interpretiert sie auch wegen der mit Bedacht in 

die Komposition eingesetzten Farbe Orange als 

eine Parteinahme fiir die Oranier (S. 128).

Von der Signatur und der Datierung sind nur 

noch Reste erhalten, die unterschiedlich inter

pretiert werden. In der Kunsthandlung Brian 

Koetser, London, wurde die Zahl zunachst als 

1656 gelesen, dem folgte W. Sumowski 1981. 

1983 gibt er die beiden letzten Zahlen als nicht 

entzifferbar an, setzt das Bild jedoch in die zeit- 

liche Nahe des 1653 entstanden Gemaldes 

„Petrus im Hause des Cornelius“ im Braun- 

schweiger Herzog Anton Ulrich-Museum. In 

der Kunsthandlung Schlichte Bergen, Amster

dam, fallt die Lesart 1653 aus, WA. Liedtke 

datiert hingegen auf 166(8). Er riickt das Bild
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in die Nahe von „Simeon im Tempel“ (Statens 

Museum for Kunst, Kopenhagen) und der 

„Anbetung der Hirten“ von 1667 in der 

National Gallery in London. Dem folgen G. 

Jansen und W. van de Watering im Ausst. Kat. 

The Impact of a Genius, 1983. Auch nach einer 

nochmaligen Untersuchung der Signatur lasst 

sich die Jahreszahl nicht eindeutig ermitteln. Im 

Vergleich mit der zweiten Zahl ist die Dritte 

durchaus als „6“ zu identifizieren, wohingegen 

die Reste der letzten Zahl auf eine „4“ schlieEen 

lassen. Demnach ware die Zahl als 1664 zu 

interpretieren. Sumowski hat beobachtet, dass 

Barend Fabritius in den 60er Jahren wiederholt 

auf friihere Werke zuriickgriff (1983ff., IL 

S. 912). Die stilistische Nahe zum Braun- 

schweiger „Petrus im Hause des Cornelius“ so- 

wie auch die Ahnlichkeit der Figuren von Petrus 

und Scipio sind aus diesem Zusammenhang zu 

erklaren. Seitenverkehrt finder sich die Petrus- 

figur bereits 1660 im Gemalde mit „Ruth und 

Boas“ aus der Eremitage in St. Petersburg 

(Sumowski 1983FF-, II, Nr. 558) wieder.

und am 27.2.1622 getauft. Seinen ersten 

Unterricht erhielt er beim Vater, der sich als 

Amateurmaler betatigte. Nach seiner Hochzeit 

mit Aeltge Hermannsdr. siedelte er 1641 nach 

Amsterdam liber und trat in die Werkstatt 

Rembrandts ein. Zwei Jahre sparer starb seine 

Frau und der Kiinstler kehrte in seine Heimat- 

stadt zuriick, wo er ab 1645 als selbstandiger 

Meister tatig war. 1650 heiratete er wieder und 

zog mit seiner zweiten Frau, der Witwe Agatha 

van Pruyssen, nach Delft. Hier trat er am 29.10. 

1652 der St. Lukasgilde bei. Am 12.10.1654 

kam er bei der Explosion des Delfter Pulver

magazins, die die halbe Stadt verwiistete, urns 

Leben und wurde in der Oude Kerk beigesetzt. 

Der Ruf Garel Fabritius’, der beste Schuler 

Rembrandts zu sein, griindet sich auf nur 14 

Gemalde, die ihm heute mit Sicherheit zugewie- 

sen werden konnen.

63 Frau mit Federbarett und 

Perlenschmuck (Farbtaf. IX)

Literatur: Verkaufskat. Spring Exhibition of Dutch and 

Flemish Old Master Paintings, Brian Koetser London 1975, 

Nr. 14 mit Abb. - W.A. Liedtke, The Three ‘Parables’ by 

Barend Fabritius with a chronological list of his paintings 

dating from 1660 onward, in: The Burlington Magazine 119 

(1977), S. 327, Nr. 18. - Sumowski 1979ff, IV, 1981, S. 

1785, S. 2316 mit Abb. 55. - Sumowski 1983ff, II, S. 911, 

912, 91’6, Nr. 551, Farbabb. S. 931. - La Chronique des Arts. 

Principals acquisitions des musees en 1991, Supplement zu: 

La Gazette des Beaux-Arts, Marz 1992, S. 40, Nr. 128 mit Abb. 

- F. Tietjen, Barent Fabritius und „Die Grofimut des Scipio", 

in: NBK 37, 1998, S. 87-130, Abb. 1, Farbabb. Frontispiz.

Ausstellungen: The Impact of a Genius. Rembrandt, his 

Pupils and Followers in the Seventeenth Century (G. Jansen, 

W. van de Watering), K. & V. Waterman Amsterdam, 

Groninger Museum 1983, S. 144, Nr. 27, S. 145 mit Abb.

Fabritius, Carel

Midden-Beemster 1622-1654 Delft

Als Sohn eines Lehrers sowie Kiisters und alterer 

Bruder von Barend Fabritius (s. Kat. Nr. 62) 

wurde Carel Fabritius im Gebiet der neu ge- 

wonnenen Polder in Midden-Beemster geboren

Leinwand, 66,5 x 57,5 cm

Bezeichnungen:* Signiert unten links: fabritius. 1654 ■ 

(links angeschnitten)

Technischer Befund: Gewebe in Leinenbindung, ca. 14x12 

Faden, Spanngirlanden in Ansatzen r, I. und u.; alle Rander 

beschnitten, mehrere Risse, doubliert, auf Keilrahmen mit 

Mittelstrebe gespannt, Rander zweifach mit Papier umklebt. 

Relativ dunne, hellgraue, in unterschiedliche Richtungen 

aufgetragene Grundierung mit groben WeiBpartikeln. 

Malerei mit vmtl. dlhaltigem Bindemittel und unterschied- 

licher PigmentgroBe, Hut und r. Halfte des Hintergrundes 

braun unterlegt, uberwiegend einschichtiger Farbauftrag, 

Grundierung als Farbe oder Schattenpartie einbezogen, 

wenige, akzentuierende Pastositaten; durch starke Verreini- 

gungen Grundierung und Leinwand tw. bloBgelegt, Farbe 

in die Craqueles gerieben, viele kleinere Retuschen aus 

zwei Phasen, das Haar tw. uberlasiert, Farbschicht und 

Craquele stark verpresst. Alterer, tw. reduzierter und neuerer, 

leicht glanzender Firnis.

Restaurierungen: partielle Firnisabnahme, Doublierung, 

neuer Keilrahmen, Kittung der Risse, Retusche, Firnisauftrag.

Rahmen: Geschnitzter und vergoldeter Eichenholzrahmen, 

niederlandisch, vmtl. letztes Viertel 17.Jh„ nicht urspr. zum 

Bild gehbrig. Profil von innen nach auBen: schmale Hohl- 

kehle mit graviertem Ornament, gedrehtes Bandornament, 

glatte Hohlkehle, halber Rundstab mit Blatt-, Beeren- und 

Blumenmotiven, schmaler, etwas zuruckversetzter seitlicher
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63 C. Fabritius I Frau mit Federbarett 

und Perlenschmuck

Abschluss mit stilisierten Blattmotiven. Konstruktion: 

astreicher Eichenholzgrundrahmen aus 9,4 cm breiten 

Leisten, darauf geschnitzter Eichenholzhalbrundstab 2,5 x 

4,5 cm; Rahmen verkleinert, Mittelornamente versetzt. 

Fassung: helle, graubraune Grundierung, partiell graviert, 

Blattvergoldung auf ockerbrauner Unterlage; v.a. an neuen 

Fugen uberfasst, zahlreiche Ausbruche.

Vielleicht Nachlass Adriaan Evertsz. van Bleyswijck, 

Delft 7 666, und Anna van Eyck, Delft 7 669. - 

Sammlung John Beech, England. - Privatbesitz, 

Schweiz. - Kunsthandel Zurich, Galerie Kurt 

Meissner. - 7 981 erworben.

PAM 986

Das Gemalde zeigt das Brustbild einer jungen 

Frau im strengen Profil nach links. Das Samt- 

barett mit einer Straufienfeder hat sie schrag auf 

den Kopf gesetzt, so dass es das braune, mit einer 

Spange zuriickgehaltene Haar und das Ohr frei 

lasst. Blickfang ist eine grofie, schimmernde Glas- 

perle, die mit einem Band an einem Ohrring 

befestigt ist und auf das tiefe Dekollete ihrer 

weifien Bluse hinweist. An der Spange und am 

Barett ist ein feiner, stellenweise mit eingewirkten 

Farbfaden geschmtickter, langer Schleier befestigt 

und um die vordere Schulter gelegt.

Wie ein Relief hebt sich die Frau vor dem ein- 

fachen Grund ab, in dem schemenhaft eine 

architektonische Struktur erkennbar ist. Die 

lockere Malweise und virtuose Farbsetzung, die 

nur in Tupfen und Flecken skizziert, mutet sehr 

modern an. Die Darstellung im strengen Profil, 

ein vor allem in der Renaissancekunst verbreite- 

ter Bildtypus, ist in der Portratmalerei des 17. 

Jahrhunderts eher selten anzutreffen. Einige 

Beispiele, die aber haufig den Charakter von 

Studienkopfen haben, finden sich in der Rem- 

brandt-Schule, besonders bei Jan Lievens, aber 

auch bei Govaert Flinck oder Jacob Backer. 

Vermutlich handelt es sich hier nicht um ein 

offizielles Portrat, sondern um das Bildnis einer 

dem Maier nahestehenden Person. Gegen eine 

„tronie“ spricht die Andeutung der Architektur 

im Hintergrund.

Fabritius make die Frau mit dem Federbarett im 

Jahr seines Todes. Im schmalen CEuvre des 

Kiinstlers, das nur etwa 14 in der Forschung 

einhellig akzeptierte Werke umfasst, nimmt das 

Gemalde eine isolierte Stellung ein und loste 

eine lebhafte, kontrovers gefiihrte Diskussion 

liber seine Echtheit aus. Als ein stupendes Bei- 

spiel der Bildniskunst des Garel Fabritius hat W. 

Sumowski 1968 das Gemalde erstmals publi- 

ziert und dabei vermutet, es sei wegen des 

annahernd gleichen Formats das Gegenstiick 

zum Londoner Selbstportrat des Kiinstlers und 

demnach ein Bildnis von dessen zweiter Frau 

Agatha van Pruyssen. Diese habe Fabritius auch 

bei der „Weinenden Ehebrecherin“ in Detroit, 

deren Zuweisung an ihn allerdings umstritten 

ist, Modell gestanden. Das Schweizer Institut 

fur Kunstwissenschaft konnte nach einer Un- 

tersuchung des Bildes im Jahre 1978 bestatigen, 

dass die Signatur zusammen mit dem Bild ent- 

standen ist, welches eindeutig aus dem 17. Jahr- 

hundert stammt. Ch. Brown hingegen, der 

1981 eine Monographie uber Fabritius vorgelegt 

hat, grenzt das Werk aus dem CEuvre des Fabri

tius aus und halt das Portrat zunachst fur eine 

Falschung des 19. Jahrhunderts. Im selben Jahr 

wird das Gemalde als ein Werk von Garel 

Fabritius durch die Niedersachsische Landesga- 

lerie angekauft und von H.W Grohn im Ausst. 

Kat. 1985 und von M. Trudzinski im Verz. 1989
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unter diesem Namen publiziert. Nach genauer 

Untersuchung des Bildes 1987 in Hannover ak- 

zeptiert Brown zunachst miindlich die Autor- 

schaft von Fabritius, aufiert jedoch sein Erstau- 

nen liber die schlechte Qualitat (vgl. Protokoll 

des Restaurators in der Bildakte). Im Bestands- 

katalog der National Gallery 1991 folgt aller- 

dings erneut eine schriftliche Ablehnung. Auch 

J. Bruyn kann 1987 in der Rezension von 

Sumowskis Corpusband II der „Gemalde der 

Rembrandt-Schiiler“ in dem Bildnis den Stil 

von Fabritius nicht entdecken und halt es eher 

fur ein Werk der Rubensschule. Der ablehnen- 

den Haltung folgen auch J. Giltaij und G. 

Jansen 1988 im Rotterdamer Ausstellungskata- 

log. Dagegen schliefit sich F. Duparc der Frak- 

tion der Befurworter im Streit um die LTrheber- 

schaft an, wenn er schreibt, es gebe immer 

weniger Grtinde, das Gemalde nicht als einen 

Fabritius zu akzeptieren. Positiv aulsern sich 

auch J. Foucart (1988), A. Ziemba (1990), PH. 

Janssen (1992), E. van de Wetering (miindl., 

Juni 1998). I. Haberland urteilt im Dictionary 

of Art: „the handling and colouring of the pic

ture fit in with other known examples of Fabri- 

tius’s work from this year“ (S. 731).

Wie andere neu entdeckte Gemalde von Garel 

Fabritius und weitere Zuweisungen an diesen 

Kiinstler in jiingster Zeit zeigen, muss das 

mit zehn Werken zunachst sehr eng umrissene 

und definierte CEuvre des Meisters doch weiter 

gefasst werden. Eine gewisse stilistische Inko- 

harenz lasst sich besonders im Werk der letzten 

Lebensjahre deutlicher erkennen.

Verz. 1989, S. 62, Farbtafel 17.

Literatur: W. Sumowski, Zu einem Gemalde von Carel Fa

britius, in: Pantheon 26, 1968, S. 278 ff, Abb. 1 (Detail), 

Farbtaf. S. 279 - Sumowski 1979ff, IV, S. 1875. - Ch. 

Brown, Carel Fabritius, Oxford 1981, S. 136, Nr. R21. — La 

Chronique des Arts. Principales acquisitions des musees en 

1981, Supplement zu: La Gazette des Beaux-Arts, Marz 1982, 

S. 20, Nr. 108, Abb. - Artis 34, April 1982, S. 20, Abb. - R., 

Ein Fabritius fiir Hannover, in: Kunst & Antiquitaten 1982, 

S. 38, Abb. - M. Arnold, Der Maier Carel Fabritius, in: 

Kunst & Antiquitaten, 1982, S. 48, Abb. 9, S. 49, Anm. 10. 

- Sumowski 1983ff, II, S. 979, 987, Nr. 608, Farbabb. S. 

995 - Ch. Brown, „Mercury and Argus“ by Carel Fabritius: 

a newly discovered painting, in: The Burlington Magazine 

128, 1004, 1986, S. 797, Anm. 2. — F. J. Duparc, A „Mercury 

and Aglauros“ reattributed to Carel Fabritius, in: The Bur

lington Magazine 128, 1004, 1986, S. 799, Anm. 3. - J. 

Bruyn, Rezension von W. Sumowski, Gemalde der Rem

brandt-Schiller, II (G. van den Eeckhout - I. de Joudreville), 

Landau 1983, in: Oud Holland 101, 1987, S. 224. - J. Gil

taij, G. Jansen, in: Ausst. Kat. Een gloeiend palet, Schilderijen 

van Rembrandt en zijn school, Museum Boymans-van Beu- 

ningen, Rotterdam 1988, S. 36. - J. Foucart, Peintres rem- 

branesques au Louvre, Paris 1988, S. 96. - A. Ziemba, Die 

Auferweckung des Lazarus von Carel Fabritius in Warschau, 

in: NBK 29, 1990, S. 100. - Ch. Brown, National Gallery 

Catalogues: The Dutch School, 1600-1900, London 1991, 

Bd. 1, S. 139f. - PH. Janssen, in: P.H. Janssen und W. 

Sumowski, The Hoogsteder Exhibition of Rembrandt’s 

Academy, Zwolle 1992, S. 146. - W Sumowski, Ein Gemalde 

von Carel Fabritius, in: Pantheon 54, 1996, S. 77, Anm. 8. - 

I. Haberland, in: Dictionary of Art 10, S. 731.

Ausstellungen: Ausst. Kat. Hannover 1985, Nr. 13, S. 44f., 

Farbabb. S. 45 (H.W. Grohn).

Flamisch 7596

64 Bildnis einer Frau von 33 Jahren

Holz, rund, Durchmesser 25,5 an

Bezeichnungen: rechts in der Mitte: 2ETATIS. 33/

ANNO. 96

1909 Kunsthandel Berlin, Galerie H. Wenstenberg. - 

Sammlung Kommerzienrat Georg Spiegelberg, 

Hannover. - Sammlung Dr. Friedrich Spill (eigentlich 

Spiegelberg). - Sammlung Gertrud Spill, geb.

Bertram, Hannover. - 7 983 Geschenk als Bestandtell 

der Stiftung Kommerzienrat Georg Spiegelberg.

PAM 993

Brustbild einer jungen Frau im Dreiviertel- 

profil nach rechts mit gescheiteltem, nach hin- 

ten gekammten braunen Haar, das dutch ein 

perleniibersates Diadem gehalten wird. Sie tragt 

ein einfaches, schwarzes Gewand mit einer 

kleinen Krose und als zusatzlichen Schmuck 

zwei Goldketten. Die lateinische Inschrift gibt 

das Alter der Dargestellten und das Entstehungs- 

jahr des Gemaldes an.

Das Bildnis war in der Sammlung Spiegelberg 

dem Antwerpener Portratmaler Frans Pourbus 

d.J. (Antwerpen 1570-1622 Paris) zugewiesen,
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64 Flamisch I Bildnis einer Frau von 33 Jahren

H.W. Grohn halt es wegen seiner „trockenen 

Formen“ zu Recht fur ein Werk eines unbe- 

kannten Meisters.

Literatur: Sig. Spiegelberg 1910, S. 119f., Nr. 408 (F. Pourbus 

d.J. zugew.).

Ausstellungen: Ausst. Kat. Hannover 1985, S. 86, Nr. 34, 

Abb. (H.W. Grohn).

Flamisch um ieoo

65 Taufe Christi

Pappelholz, 29,5 x 42,8 cm

Technischer Befund: Ein Brett aus Pappelholz mit horizon- 

talem Faserverlauf, Starke 14 mm; umlaufend 7 mm starke 

Leisten angenagelt, zwei konische Einschubleisten aus 

Eichenholz in gegenlaufiger Richtung querzur Faserrichtung 

in Holztafel eingesetzt, wohl nicht original. Hellgraue Grun- 

dierung, deutlich blau pigmentiert. Komposition mit braunen, 

lasierenden Pinselstrichen untermalt, in Figuren zeichneri- 

scher. Landschaft in kuhlen Farbtbnen mit hohem Anteil 

an Blaupigment, seitliche Uferbereiche im Vordergrund in 

warmen Farbtbnen gemalt, relativ deckend, die Figuren 

dabei weitgehend ausgespart, diese abschlieBend alia prima 

gemalt, Vogel im Hintergrund auf die Landschaft aufgesetzt. 

Dunkle Firnisreste, daruber gelbliche Firnisschicht, im Bereich 

der zentralen Figurengruppe reduziert; dunner neuer Firnis.

Restaurierungen: Rucks. Einschubleisten eingesetzt, Rander 

abgeschragt, Ruckseite partiell dunkel nachgebeizt, schmale, 

gebeizte und lackierte Holzleisten angenagelt, vmtl. mind, 

eine Firnisabnahme - 1954: „Firnis erneuert anlasslich einer 

Generalrestaurierung", zahlreiche kleine Retuschen.

1935 Geschenk von Dr. Anna Rodewald, Hannover.

PAM 923

Ein Fluss schlangelt sich vom Vordergrund 

durch eine htigelige Landschaft in die Tiefe. 

Seitlich steigt das felsige und z.T. baumbestan- 

dene Ufer sanft an. Zwischen den Baumen 

sind einzelne Gebaude und in der Feme eine 

Stadt, Jerusalem, zu erkennen. In der vorderen 

Bildebene ist die Taufe Christi dargestellt: 

Johannes kniet in harenem Gewand auf einem 

Felsen am Ufer. Im Arm halt er das Kreuz als 

Hinweis auf den Opfertod des Erldsers und 

vollzieht an dem vor ihm im Jordan stehenden 

Gottessohn in Menschengestalt die Taufe. 

Am gegentiberliegenden Ufer gestikuliert und 

diskutiert eine Gruppe von Pharisaern oder 

Sadduzaern; hinter Johannes weisen zwei Engel 

auf das Geschehen.

Als Werk eines unbekannten niederlandischen 

Meisters um 1600 kam das Bild in die Samm- 

lung und wird von E. Plietzsch brieflich dem 

Frankenthaler Maier Anton Mirou zugewiesen 

(18.9.1935). Diesem Befund folgt G. von der 

Osten (Kat. 1954), halt aber sparer Zweifel 

fur angebracht (Vermerk Bildakte). Auch von 

andere Seite kamen Einsprtiche: Nach einer 

Notiz von S.J. Gudlaugsson handelt es sich um 

ein Werk von Karel van Mander (RKD, Den 

Haag) und auch die Urheberschaft des Augs- 

burger Maiers Anton Mozart wurde diskutiert. 

Jedoch hat M. Rudelius-Kamolz das Gemalde 

nicht in ihren Werkkatalog zu Anton Mozart 

aufgenommen (miindl. Mitteilung 11.8.1992). 

Eine Zuweisung an Anton Mirou halt M. 

Kramer fur ganzlich ausgeschlossen und grenzt 

das Bild aus dem Kreis der sog. Frankenthaler 

Malerschule aus (Brief G. Kramer, 6.5.1997).

Eine Einordnung des Bildes in das GEuvre 

bekannter Maier ist schwierig: Entgegen dem in 

den Niederlanden gebrauchlichen Bildtrager 

Eichenholz ist das Bild auf Laubholz (Pappel),
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65 Flamisch I Taufe Christi

einem in Italien haufig vorkommenden Bildtra- 

ger, gemalt. Auch die Farbigkeit und die iiber- 

langten Figuren lassen darauf schlieEen, dass der 

Maier in Italien gearbeitet hat. Einige nieder- 

landische Meister, die sich langere Zeit in Italien 

aufgehalten haben, wurden von verschiedener 

Seite (G. Kramer, Brief vom 6.5.1997; B.W. 

Meijer, Brief vom 4.12.1997) als denkbare 

Urheber versuchsweise vorgeschlagen: Lambert 

und Friedrich Sustris sowie Anton Stevens.

Es ist nicht auszuschliefien, dass das Gemalde 

nach einer graphischen Vorlage geschaffen wurde. 

Johannes Sadeler I. hat eine Folge von Land- 

schaften mit Geschichten aus dem Alten und 

dem Neuen Testament nach Zeichnungen von 

Hans Bol (Albertina, Wien) gestochen. Die 

Taufe Christi (Hollstein XXI/XXII, Nr. 569) 

weist sowohl motivisch als auch kompositorisch 

viele Parallelen zum vorliegenden Bild auf.

Kat. 1954, S. 97, Nr. 206 (A. Mirou). - Verz. 1980, S. 63. - 

Verz. 1989, S. 76.

Flamisch

77. Jahrhundert

66 Die Auffindung Mosis

Kupfer, 29,3 x 41,2 cm

Lucie Grafin Wickenburg, Niederrhein. - Matthias 

Constantin Graf Wickenburg, Gleichenberg 

(Steiermark). -1914 von Otto Matthias, Hannover, 

erworben.

PAM 739

Aus dem dichten Wald sind rechts die Tochter 

des Pharao und ihre Gespielinnen an das Ufer 

des Nil getreten, wo sie im Schilf das Wei- 

denkorbchen mit dem Mosesknaben erblickt 

haben (2. Mose 2,5). Der Ktinstler stellt den 

Moment dar, in dem die Pharaotochter die her- 

beigerufene, leibliche Mutter des Moses als 

Amme einsetzt (2. Mose 2,9). In der anderen 

Kleidung und auch im Alter ist die Hebraerin 

deutlich von den jugendlichen Agypterinnen 

unterschieden, wobei das hohe Alter der Amme 

nicht aus dem biblischen Text zu erklaren und 

auch in der Bildtradition ungewohnlich ist.
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66 Flamisch I Die Auffindung Mosis 67 Flamisch I Kartenspieler mit

Lautenbegleitung

Das auf sehr diinner Kupferplatte gemalte Bild 

war 1914 als ein Werk eines unbekannten nie- 

derlandischen Meisters erworben worden. Erst 

im Katalog von 1930 wurde es Abraham Gova- 

erts zugewiesen and auf ca. 1620 datiert. U. 

Harting, die eine Monographic tiber den Kiinst- 

ler vorbereitet, lehnt eine Zuweisung an den 

Kiinstler ab (miindl., Juni 1997). Im Bildaufbau 

mit der die rechte Bildhalfte einnehmenden 

Waldkulisse, dem Durchblick auf eine von Hii- 

geln gesaumte Wasserflache und den Baumen 

am linken Bildrand lassen sich jedoch Parallelen 

zu den spaten Werken von Abraham Govaerts 

feststellen. Vergleichbar ist vor allem die Kom- 

position des „Raubs der Europa“ aus dem Ant- 

werpener Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten von 1621. Auf dem hannoverschen 

Bild sind allerdings die Figuren fur die sie um- 

gebende Landschaft zu groE und in sich unpro- 

portioniert, die Ausfuhrung besonders der Land

schaft ist summarisch und die Malschicht sehr 

dtinn aufgetragen. Wahrend sich das Bild moti- 

visch durchaus an die Antwerpener Malerei um 

1620 anschlieEt, lasst die sehr diinne Kupfer

platte eine Entstehung in der ersten Halfte des 

17. Jahrhunderts zweifelhaft erscheinen.

J. de Maere, Antwerpen, schlagt (brief!. 17.2. 

1997) als Schopfer des Bildes Pieter van Veen vor, 

dessen Werk bislang noch ganzlich unbearbeitet ist.

Die riickseitige Inschrift „Grahnn Wickenburg“ 

bezieht sich laut G. von der Osten (Kat. 1954), 

der sich auf Auskiinfte des UrgroEenkels Alfred 

Wickenburg (Brief vom 4.2.1954) stiitzt, auf 

Lucie, geb. Grahn Hallberg, die ein niederrhei- 

nisches Gut mit einer Bildergalerie in die Ehe 

mit Anton Graf Wickenburg brachte. Durch 

ihren Sohn Matthias Constantin Graf Wicken

burg wurde die Sammlung nach Gleichenberg 

(Steiermark) uberfuhrt und um 1900 groEen- 

teils verauEert.

Kat. 1930, S. 28, Nr. 44, Abb. (A. Govaerts). — Kat. 1954, 

S. 65, Nr. 109. - Verz. 1980, S. 54. - Verz. 1989, S. 64.

Flamisch

Anfang des 17. Jahrhunderts

67 Kartenspieler mit Lautenbegleitung

Lein wand, 1 75 x 157 cm

Sammlung Kommerzienrat Georg Spiegelberg, 

Hannover. - Sammlung Dr. Friedrich Spill (eigentlich 

Spiegelberg). - Sammlung Gertrud Spill, geb.

Bertram, Hannover. - 1983 Geschenk als Bestandteil 

der Stiftung Kommerzienrat Georg Spiegelberg.

PAM 1039

An einem Tisch sitzen sich fast in LebensgroEe 

dargestellte Landsknechte gegeniiber und spie- 

len Karten. Offenbar befindet sich das Spiel
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in einer diffizilen Phase, denn der Hintere wen- 

det sich Rat suchend an einen neben ihm ste- 

henden Kollegen und lasst ihn in die Karten 

schauen, derweil der Vordere dem Betrachter 

Einblick in sein Blatt gewahrt und sich dabei 

nachdenklich am Kopf kratzt. Vom Geschehen 

unberiihrt, spielt links ein Mann auf einer Laute 

mit abgestuftem Griffbrett.

Die Themenwahl und auch der Bildaufbau mit 

Halbfiguren vor dunklem Grund weisen auf 

einen Kiinstler aus der Nachfolge Caravaggios. 

Welchem Kiinstler unter den Caravaggisten das 

Bild zuzuordnen ist, konnte bislang nicht ge- 

klart werden. In der Sammlung Spiegelberg 

wird es als ein Werk des Italieners Bartolomeo 

Manfredi gefuhrt. Das Bild gilt dann (Bildakte, 

H.G. Gmelin) als Werk eines franzdsischen 

Nachahmers des Valentin de Boulogne vom An- 

fang des 19. Jahrhunderts. P. Rosenberg sieht 

Anklange sowohl an Wouters Crabeth als auch 

an Theodor Rombouts (Brief vom 22.8.1989). 

Auch der Umkreis Louis Finson wird in Erwa- 

gung gezogen: G.J.M. Weber macht auf die mo- 

tivische Ahnlichkeit mit einem Lautenspieler 

aus der Dresdner Galerie (Leinwand, 105 x 77 

cm) aufmerksam, der dort diesem Maier zuge- 

wiesen wird, vermutlich aber von einem unbe- 

kannten siidniederlandischen Kiinstler stammt 

(vgl. B. Nicolson, The international Caravag- 

gesque movement, Oxford 1979, S. 48). In 

den siidlichen Niederlanden wird man wahr- 

scheinlich auch die Entstehung des hannover- 

schen Gemaldes vermuten durfen.

Literatur: Sig. Spiegelberg 1910, S. 117f, Nr. 402 (B. 

Manfredi).

68 Flamisch I Bildnis eines Herrn im Pelzmantel

Flamisch

Umgebung von Antwerpen

68 Bildnis eines Herrn im Pelzmantel

Leinwand, 106 x 88 cm

Vielleicht Sammlung Kestner, Rom. - Sammlung Kest

ner, Hannover (Nr. 95). - Seit 1884 Stadtische Galerie. 

KM 69

Dreiviertelfigur eines Mannes neben einem 

Biichertisch vor dunklem Grund. Der Ernst des 

Gesichtsausdrucks des etwa 50-jahrigen Herrn 

ist dutch einen auffallend kurzen Haarschnitt 

sowie Schnurr- und Kinnbart hervorgehoben. 

Der mit einem breiten, dunklen Pelz verbramte 

Mantel und der weit gefaltete Miihlsteinkragen 

geben dem Bild ein representatives Geprage. In 

seiner rechten Hand halt der Mann Hand- 

schuhe. Seine Linke ruht auf einem Buch, das 

neben anderen Folianten auf dem Tisch liegt 

und ihn als Gelehrten ausweist.
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P.E. Kiippers halt das Portrat for ein italienisches 

Werk aus dem Umkreis des Francesco Bassano. 

H. Gerson und S.J. Gudlaugsson sehen den nie- 

derlandischen Ursprung des Bildes und riicken es 

in die Nahe des Herman van der Mast (Brief 

vom 1.2.1954), auch der Name Jacob Willem 

Delff wird vorgeschlagen (Notiz Bildakte, H.G. 

Gmelin). Doch fogt sich das Bild in keine naher 

zu begrenzende Kreise. R. Ekkart (RKD, Den 

Haag) dagegen ordnet das Portrat der siidnie- 

derlandischen Schule in der Umgebung von 

Antwerpen zu (miindl. Mitteilung November 

1997).

Fiihrer 1894, S. 65, Nr. 50 (venezianische Schule). — Fiihrer 

1904, S. 121, Nr. 50. - Kat. 1954, S. 86, Nr. 178 (Art des 

H. van der Mast).

Literatur: P.E. Kiippers, Die italienischen Gemalde des 

Kestner-Museums zu Hannover, in: Monatshefte fur Kunst- 

wissenschaft, 9, 1916, S. 125ff.

Flamisch

7. Halfte des 17. Jahrhunderts

69 Flamisch I Judith mit dem Haupt 

des Holofernes

69 Judith mit dem Haupt des Holofernes

Leinwand, 110 x 78 cm

5ammlung Georg Kestner, Hannover. - Sammlung 

Kestner, Hannover (Nr. 241). - Seit 1884 Stadtische 

Galerie.

KM 274

In den Apokryphen wird die Geschichte der 

schonen Judith iiberliefert (Judith 13, 4-9), 

die durch den listigen Mord an Holofernes ihr 

Volk und ihre Stadt vor dem Untergang rettete. 

Von der im 17. Jahrhundert sehr popularen 

Geschichte wurde meistens - wie auch hier — 

die Szene unmittelbar nach der Tat dargestellt. 

Die reich geschmiickte, mit prunkvollen Ge- 

wandern und ausladendem Turban ausgestat- 

tete Judith zieht mit ihrer rechten Hand ein 

Tuch uber das abgeschlagene Haupt des Holo

fernes, das auf einem mit Leder bespannten 

Stuhl liegt, und reicht mit der anderen die 

Tatwaffe der alten Dienerin im Hintergrund. 

Wahrscheinlich handelt es sich um eine Kopie 

nach einer vermutlich siidniederlandischen 

Vorlage. Vergleichbare Darstellungen von der

artig reich geschmiickten Frauengestalten mit 

alabasterfarbener, glatter Haut in weit ausge- 

schnittenen prunkvollen Kleidern, deren Stoff 

wie auch der Schmuck metallisch hart glanzen, 

finden sich z.B. bei Louis Finson oder seinem 

Umkreis (vgl. „Simson und Delilah“, Lein

wand, 158 x 149 cm, Marseille, Musee des 

Beaux-Arts). Eine qualitativ schlechte Wieder- 

holung der Komposition (Leinwand, 115 x 88 

cm) wurde am 4.4.1981 als Theodor von Thulden 

bei Leo Spik in Berlin versteigert.

Verz. G. Kestner 1849/1867, Nr. 128. - Fiihrer 1894, 

S. 71, Nr. 223 (unbekannter Maier). - Fiihrer 1904, S.128, 

Nr. 223.
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70 Flamisch I Gewitterlandschaft

70 Gewitterlandschaft

Leinwand, 114 x 137 cm

1966 aus dem Kunstgutlager Celle uberwiesen.

PAM 991

Das Gemalde vereint verschiedene Landschafts- 

motive, wie z.B. zwei Flussabschnitte, weite 

Weiden mit Rindern, schroffe, steile Felsen mit 

Wasserfall, eine baumbestandene Ebene, Baum- 

gruppen and Buschwerk im Vordergrund in 

kontrastreicher Helldunkelbeleuchtung unter 

wolkenreichem Himmel. Als Entstehungszeit 

ist die erste Halfte des 17. Jahrhunderts anzu- 

nehmen.

unveroffentlicht

Floris, Frans

Antwerpen 1519/20-1570 Antwerpen

Frans Floris entstammt einer aus Brussel nach 

Antwerpen iibergesiedelten Steinmetzfamilie. 

Seine Ausbildung erhielt er bei Lambert Lom- 

bart in Liittich, 1539/40 wurde er Meister der 

Antwerpener St. Lukasgilde. Kurze Zeit sparer 

reiste er bereits nach Italien, wo er vermutlich 

bis 1545/46 blieb. Seine intensive Ausein- 

andersetzung mit der Kunst der Antike und 

Italiens, nach der er zahlreiche Zeichnungen 

ausfuhrte, wirkte sich grundlegend auf sein 

Schaffen aus. Nach seiner Riickkehr griindete 

er in Antwerpen eine grobe Werkstatt nach 

italienischem Vorbild, in der er - nach Angaben 

Karel van Manders - 120 Lehrlinge und Mit- 

arbeiter beschaftigte. Floris wurde der gefrag- 

teste Maier Antwerpens und der siidlichen 

Niederlande, der viele bedeutende Auftrage 

erhielt. Trotz finanzieller Erfolge, die es ihm 

ermoglichten, ein grofies Haus zu errichten, 

war er am Ende seines Lebens zahlungsunfahig. 

Hohe Baukosten und die spiirbare Rezession in 

den Jahren 1567-70 mogen die Ursache dafiir 

gewesen sein. Van Mander fuhrt die person- 

liche Krise allerdings auf die Trunksucht des 

Maiers zuriick.

71 Mutter und Kind

Eichenholz, 46 x 33 cm

Bezeichnungen: Monogrammiert in der Mitte rechts: 

F F (ligiert)

Sammlung Duke of Lauderdale. - Lord Dysart. - 

1951 Kunsthandel Amsterdam, P. de Boer. - 1959 

erworben.

PAM 952

Eine junge Frau halt auf ihrem Arm ein Kind, 

das sie schiitzend mit ihrer Jacke umfangt. Sie 

blickt lachelnd den Betrachter an. Auf dem 

Kopf tragt sie eine scheibenformige, mit breiten 

Bandern umwickelte Kopfbedeckung, die als 

typisch fur Agypterinnen gait (vgl. F. Desprez, 

„L’Egyptienne“, in: Recueil de la diversite des
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71 Floris I Mutter und Kind

habits..., Paris 1567). Einer Legende zufolge 

hatten die Agypter der Hl. Familie die Gast- 

freundschaft verwehrt und waren deshalb ver- 

dammt worden, als Zigeuner durch das Land zu 

ziehen. Deswegen wurden im 17. Jahrhundert 

mit diesem Hut auch Zigeunerinnen charakte- 

risiert (vgl. E de Vaux de Foietier, Iconographie 

des „Egyptiens“. Precisions sur le costume an- 

cien des tsiganes, in: La Gazette des Beaux-Arts, 

6me Per., 68, 1966, S. 165; freundl. Hinweis 

U. Harting).

Die Tafel wurde allseits beschnitten, doch sind 

auf der Rtickseite noch an drei Seiten Reste der 

Abfasung zu erkennen. Mit Sicherheit handelt 

es sich also nicht um ein Detail aus einem 

groEeren Kompositionszusammenhang, ob- 

gleich der Hut an drei Seiten vom Bildrand
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angeschnitten ist. Vielmehr ist die Tafel eine 

Studie, die in der Mitte rechts signiert ist. C. 

van de Velde nennt nur das hannoversche Bild 

als Beispiel fur eine Doppel-F-Signatur des 

Kiinstlers, der ansonsten den Namensinitialen 

ein drittes F (= fecit) hinzufugte.

Des weiteren sieht van de Velde einen Zusam- 

menhang mit dem Gemalde „Lasset die Kinder 

zu mir kommenf das er auf 1553-54 datiert 

(Holz, 168 x 212 cm; van de Velde, Nr. 41, Ver- 

bleib unbekannt), wobei seiner Einschatzung 

nach das Gemalde „Mutter und Kind'1 durchaus 

etwas sparer entstanden sein konnte. Ein ahnli- 

ches Gewand mit Flechtwerkbesatz, wie er bier 

am Armel zu beobachten ist, tragt auch die Frau 

auf einem um 1556 entstandenen Gemalde aus 

einer Ziiricher Privatsammlung (vgl. van de 

Velde, Nr. S92, Abb. 41).

Auf einer etwas kleineren Wiederholung oder 

Kopie der Studie, die fast den identischen, 

rechts etwas erweiterten Bildausschnitt zeigt, 

ist die Frau alter und start des Kindes ist ein 

Mann mittleren Alters hinter der Frau darge- 

stellt (Privatbesitz, Holz, 39,1 x 31 cm, freundl. 

Hinweis B. Schoppler, Heidelberg).

Altniederlandische Malerei, Landesgalerie Hannover, (o.J.), 

unpaginiert (S. 6), Abb. 10 (G. Thiem).

Literatur: R. Behrens, Neuerwerbungen von Museen. In der 

Landesgalerie Hannover, in: Die Weltkunst 29, 1959, Nr. 23, 

S. 10, Abb. - C. van de Velde, Frans Floris (1519/20—1570). 

Leven en Werken, 2 Bde., Brussel 1975, Bd. 1, S. 103, 190f., 

Nr. S39; Bd. 2, Abb. 10.

Ausstellungen: Tentoonstelling van oude schilderijen, Kunst- 

handel P. de Boer Amsterdam, 1951, Nr. 14.

Francken, Frans II.

Antwerpen 1581-1642 Antwerpen

Als Spross der liber drei Jahrzehnte die Kunst- 

produktion Antwerpens entscheidend mitgestal- 

tenden Malerdynastie wurde Frans Francken d.J. 

in Antwerpen geboren. Er erhielt seine Ausbil- 

dung wahrscheinlich bei seinem Vater, der zu Un- 

terscheidung seiner Werke von denen des Sohnes 

bereits seit 1597 als „D(en) o(uden) F. Franck“ 

signiert (Dresdner Kreuztragung). Das erste 

datierte Bild von Frans II. stammt von 1604, 

ein Jahr sparer wird er als Freimeister in die St. 

Lukasgilde aufgenommen, deren Dekan er im 

September 1615 wird. Frans Francken II. war ein 

ausgesprochen produktiver Maier, dessen CEuvre 

mit mehr als 1500 Gemalden veranschlagt wird. 

Offenbar betrieb er ein professionelles Atelier, in 

dem allerdings nur ein Lehrling offiziell gemeldet 

war und das vielmehr eine familiare Basis hatte. 

Die Sohne Frans III., Hieronymus III. und Am

brosius III. sowie wohl auch die Schwiegersohne 

waren als Maier in der Werkstatt beschaftigt. Zu- 

dem arbeitete Frans II. mit mehr als 20 Kiinstlern 

der verschiedenen Fachrichtungen zusammen.

72 Kreuzigung Christi

(Farbtaf. VIII)

Eichenholz, 75,5 x 105,3cm

Bezeichnungen:* Signiert am Bild rand unten rechts: 

D. j ffranck f.

(Kat. Nr. 72) Technischer Befund: Drei radial geschnittene 

Bretter mit waagerechtem Faserverlauf verleimt und gedu- 

belt, 4-6 mm stark, Reste der Abfasung o., I. und r; rucks, 

gedunnt und geglattet, Unterkante geringfugig beschnitten, 

parkettiert, Risse rucks, z. T. mit Eichen- und Nadelholzklbtz- 

chen stabilisiert, Ecke r. u. Eichenholzerganzung. WeiBe 

kdrnige Grundierung mit breitem Pinsel in unterschiedlichen 

Richtungen autgetragen. Zunachst Landschaftshintergrund 

in der Bildhalfte o. flachig farbig angelegt, dabei Aussparung 

grdBerer Figuren und Gebaude, schwarzbraune Pinselzeich- 

nung auf Grundierung und Hintergrund, partiell rote Pinsel- 

unterzeichnung an den Figuren im Bildvordergrund, feine 

Ausarbeitung der Figuren und Architektur, deckender, tw. 

pastoser Farbauftrag, reichliche Verwendung von blauem 

Pigment, kleine Figuren mit locker gesetzten Farbtupfern 

direkt auf dunklem Hintergrund angelegt, goldene Metall- 

auflage am Nimbus des Gekreuzigten und in zwei Figuren; 

starke Verreinigung v.a. im Himmel und in mit Braun ausge- 

mischten Partien, altere Kittungen uber Niveau ausgefuhrt, 

Retuschen mit Fruhschwundrissen. Altere, verbraunte, z. T. 

krepierte Firnisreste in den Strukturtiefen, neuerer dicker, 

matter Firnis, partiell krepiert.

Restaurierungen: Dunnen der Tafel, rucks. Stabilisieren 

der Risse, Parkettierung, Kittungen, Retuschen, groBflachige 

Ubermalungen - 1975: Verleimen der oberen Fuge, 

Abnahme von Firnis und groBflachigen Ubermalungen, 

Kittungen, Retuschen, Wachs-Harzfirnis.
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72 Francken I Kreuzigung Christi

1975 Geschenk von Dr. Amir Pakzad, Hannover.

PAM 961

In die Mitte der Tafel platziert, zeichnet sich das 

aufgerichtete Kreuz Christi scharf vor dem 

Himmel ab und zieht die Aufmerksamkeit trotz 

der vielfigurigen Kalvarienbergszene unmittelbar 

auf sich. Unzahlige Zuschauer haben sich vor 

den Toren Jerusalems versammelt, das dutch die 

mittelalterliche Stadt auf der Anhohe mit dem 

Roodepoort von Antwerpen symbolisiert wird, 

um dem Spektakel der Kreuzigung beizuwoh- 

nen. Links auf einer Anhohe im Vordergrund 

bemtiht sich Johannes um die in Verzweiflung 

hingesunkene Maria, neben der zwei weitere 

trauernde Frauen knien. Eine Grube mit Tier- 

schadeln und -gebeinen trennt sie vom iibrigen 

Geschehen. Am Abhang der Schadelstatte sitzt 

ein Vogelhandler, hinter ihm ziehen, unberiihrt 

dutch das Geschehen, Handelsleute mit Kiepen 

bepackt und einem mit Korben beladenen Esel 

ihres Weges. Ein hohler, toter Baum auf einem 

Hugel, den zwei Jungen als Aussichtsplattform 

nutzen wollen, begrenzt den rechten Bildrand.

Die Signatur, die rechts unten angebracht ist, 

umfasst den Namen Frans Franckens sowie den 

Zusatz „D.j.“ (also Den jongen = der Jiingere) 

und ist nicht anzuzweifeln. Li. Harting ordnet 

das Werk auf Grund der dunklen, fast diisteren 

Farbigkeit dem Friihwerk des Kiinstlers aus der 

Zeit vor 1600 zu, in der er „sich tastend mit Vor- 

bildern auseinandersetzt“ (Harting, 1991, S. 98). 

Daftir kommt ein verschollenes Original von 

Pieter Bruegel d.A. in Frage: Nach Forschungen 

von G. Gluck und F. Grossmann konnte dieses 

mit dem Anfang des 17. Jahrhunderts im Besitz 

des Leidener Bartholomeus Ferreris vermeldeten 

Bild von 1559 identisch sein, bei dem es sich 

wahrscheinlich um eine Grisaille handelte (zu der 

Diskussion vgl. Harting, 1991, S. lOOfif.). Nach 

diesem Prototyp ist eine Vielzahl von Bildern 

entstanden, die von Pieter Brueghel d.J. stam- 

men oder ihm zumindest zugewiesen werden 

(vgl. G. Marlier, Pierre Brueghel le Jeune, Brtissel 

1969, S. 287). Neben den 14 bei G. Marlier 

aufgelisteten Gemalden, die das Geschehen in 

unterschiedlicher, meist als Uberschaulandschaft 

aufgefasster Umgebung vor Augen fiihren, die 

Stadtkulissen in weiter Feme aufweisen und stets 

die Aufrichtung des linken und nicht des rechten 

Schacherkreuzes zeigen, stellt U. Harting eine 

Gruppe von Kreuzigungsdarstellungen zusam- 

men (Harting 1991, S. 108, 110f), die sich ein- 

deutig an dem hannoverschen Bild orientieren. 

Zu dieser Gruppe gehdren folgende drei Versio- 

nen: 1980 veroffentlichte M. Diaz Padrdn ohne 

Angabe von Mafien und Bildtrager ein Gemalde 

aus spanischem Privatbesitz (Madrid, Sammlung 

Duque de Roda) als ein Werk Pieter Brueghels 

d.J. (M. Diaz Padrdn, La obra de Pedro Brueghel 

el Joven en Espana, in: Archivo Espanol de Arte, 

53, 1980, S. 300, Abb. 9, Harting, 1991, Abb. 

14). Ein weiteres von einem anonymen flami- 

schen Maier wurde am 13.12.1982 als ein Werk 

von Pieter Bruegel d.A. bei de Vos in Gent zur 

Auktion gebracht (Leinwand, 89,5 x 108 cm, 

vgl. J.-P. De Bruyn, De Kruisiging: Een Schil- 

derij van Pieter I. Brueghel, in: Kunstveilingen 

de Vos, Katalogus 133, Dezember 1982, S. 

17ff, Harting, 1991, Abb. 15) und ein drittes, 

auf Holz gemaltes Bild befindet sich in der Sint- 

Salvatorkerk in Meerle, Bezirk Hoogstraten.

Wie U. Harting richtig bemerkt, erinnern die 

trauernden Frauen mit Johannes an die Gruppe 

auf der Wiener Kreuztragung von Pieter Bruegel 

d.A. aus dem Jahre 1564, wohingegen andere 

Motive wie die Schadelstatte eher dem Kalva- 

rienberg von Jan Brueghel d.J. in Mtinchen aus 

dem Jahre 1598 entnommen zu sein scheinen 

(Harting, 1991, S. 100).
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Harting hat versucht, die Gestalt im hohlen 

Baum am rechten Bildrand als den hl. Bavo 

von Gent zu deuten und die Kreuzigungs- 

darstellung als eine bildliche Umsetzung der 

Kreuzesvision des Heiligen zu sehen (Harting, 

1991, S. 111). Gegen diese These spricht die 

Komposition, in der die Figur der negativen 

Seite zugeordnet ist. Zudem scheint die mann- 

liche Gestalt im Baum eher noch ein Kind zu 

sein, das, auf dem Hugel kniend, dem von 

unten Ansteigenden helfend die Hand bietet, 

als - wie Harting vermutet - der Eremit Bavo, 

dem ein Stuck Brot gereicht wird.

Verz. 1980, S. 52, Abb. 52. - Verz. 1989, S. 62, Abb. 52.

Literatur: U. Harting, Studien zur Kabinettbildmalerei des 

Frans Francken II (1581-1642), Hildesheim 1983, S. 78f£, 

Nr. A 162, Abb. 74f. - Dies., Frans Francken der Jiingere 

(1581-1642), Freren 1989, S. 34f£, Abb. 37£, S. 290, 

Nr. 216. - Dies., Fragen an eine „Kreuzerrichtung“- mit 

dem heiligen Bavo? Bemerkungen zu einer verlorenen 

„Cruyssingh Cristy“ von Pieter Brueghel I., in: NBK 30, 

1991, S. 97-118, Abb. If. - Dies., in: Dictionary of Art 11, 

S. 719.

Francken, Frans II.

(Umkreis)

73 Das Gastmahl des Belsazar

Eichenholz, 83 x 137,5 cm

Bezeichnungen:# Tafelruckseite: Antwerpener 

Brand-Beschauzeichen Hande und Burg, Marke 

des Tafelmachers G. Gabron in Form einer Blume

Technischer Befund: Tafel aus vier jeweils ca. 20 cm breiten 

Brettern mit waagerechtem Baser- und Fugenverlauf, 

Starke 0,8- 1,35 cm, rucks, unterschiedlich grobe Sage- 

spuren, ein Brett mit Schropphobel bearbeitet, Niveau- 

versatz an den Fugen belassen, Rander abgefast, in einem 

Brett mehrere Holzstucke zur Ausbesserung von Harzgallen 

und Asten eingesetzt, Vorderseite sorgfaltig geglattet;

Tafel leicht ven/volbt, o. I. ca. 25 cm langer, einlaufender 

Riss, Brettfugen o. und u.mit Leinwandstreifen hinterklebt, 

vereinzelt Ausflugldcher von Anobien. WeiBe Grundierung 

bis zum Rand. Graue, streifig aufgetragene Imprimitur mit 

grobkornigem WeiBpigment, Figuren umrisshaft mit brauner 

Pinselzeichnung angelegt. Malerei vmtl. blgebunden, 

viele Figuren mit wenigen Farben sparsam „koloriert",

Hintergrund und Figuren im Vordergrund in pastosem 

Farbauftrag vollstandig ausgefuhrt, Umrisslinien tw. 

nachgefahren; Lasur auf grunen Partien verbraunt, 

Malschicht gleichmaBig verreinigt, dabei WeiBpigment 

der Imprimitur freigelegt, Malschichtausbruche an den 

Randern, urn Holzintarsien und entlang der Fuge u., tw. 

gekittet und retuschiert. Mehrere Firnisschichten; leicht 

vergilbt, verbraunte Reste eines alten Uberzuges an 

den Randern.

Restaurierungen: Aufleimen von Leinwandstreifen zur 

Sicherung der gebffneten Fuge und des Risses (vor 1900), 

Firnisabnahme - 1934: Regenerieren der Malschicht, 

Kitten von Fehlstellen, Retusche, Finisauftrag - 1967: 

keine naheren Angaben - 1981: Planieren der Tafel, 

Kittungen, Retusche entlang der unteren Fuge, Firnisauftrag 

- 1987: Regenerieren der Malschicht, Retuschen.

1779 Nachlass Franz Ernst von Wallmoden,

Hannover. - 5ammlung Christian Ludwig von Hake, 

Hannover. - 1822 Sammlung Hausmann. - 1857 

Kbniglich hannoverscher Besitz. - Seit 1893 FCG. - 

1925 erworben.

PAM 785

Figuren- und detailreich wird der Hohepunkt 

der Geschichte des frevelnden, babylonischen 

Konigs aus dem apokryphen Buch Daniel 

geschildert. Belsazar hatte bei einem Festmahl 

befohlen, die KultgefaEe aus dem Tempel in 

Jerusalem herbeizubringen, die sein Vater Ne- 

bukadnezar gestohlen hatte, und aus ihnen 

zu trinken. Um eine lange, diagonal in die 

Bildtiefe fluchtende Tafel hat sich die Festge- 

sellschaft der 1000 Machtigen versammelt. 

Einigen wird bereits in das goldene Tempelge- 

schirr eingeschenkt. Von rechts tragen Diener 

weitere GefaEe und Speisen herbei. Der Herr- 

scher, der der Tafel vorsitzt, ist im Stuhl zurtick- 

geschreckt und starrt auf die Zeichen, die auf 

der gegentiberliegenden Wand erscheinen und 

die - wie Daniel es ihm deuten wird - seinen 

Untergang verkiinden (Daniel 5). Von rechts 

betritt Daniel wiirdevoll den Festsaal. Ein 

Knappe leuchtet ihm mit zwei Fackeln den Weg.

Die Komposition geht auf einen Kupferstich 

von Jan Muller von etwa 1595 zuriick (Holl

stein XIV, S. 105, Nr. 11). Offensichtlich 

nimmt der Kiinstler in der diagonalen Anord- 

nung der Tafel Anregungen von Kompositionen 

Tintorettos auf, deren Prominenteste, das
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73 Francken - Umkreis I Das Gastmahl des Belsazar

„Abendmahl“ in San Giorgio Maggiore in 

Venedig, seit 1594 zu sehen war. Der Stich 

Mullers (abgebildet z.B. bei Czobor, 1955, oder 

Legrand, 1955) erfuhr in der ersten Halfte des 

17. Jahrhunderts groEe Resonanz. Neben direk- 

ten malerischen Umsetzungen der Vorlage (z. B. 

„Frans Francken II.Eiche 73 x 104 cm, Lenthe, 

von Reden; H. Mueller zugew., Privatbesitz 

Budapest, keine Malle, Photo RKD unter Frans 

Francken II.) gibt es Darstellungen mit einigen 

Abwandlungen, wie die groEe Leinwand des 

Johann Heinrich Schonfeld von 1633 (138 x 

206 cm, Mtinchen, Bayerische Staatsgemaldes- 

ammlungen) und eine umfangreiche Gruppe, 

die vor allem Frans Francken II. und seinem 

Umkreis zugeschrieben wird. Hierzu zahlt auch 

das Gemalde in Hannover. Gegentiber der Vor

lage wird das raumliche Gefiige minimal veran- 

dert, wenn z.B. die Musikerempore nun als obe- 

rer Abschluss einer Anrichte fungiert, vor allem 

aber wird die Ankunft des Deuters hier deutli- 

cher in Szene gesetzt.

Das Bild gait zunachst als ein Werk von D.E 

Franck, dann von Frans Francken d. J. und 

wurde Ende des letzten Jahrhunderts dessen 

Sohn, dem sog. Rubens-Francken zugewiesen. 

J. Gabriels auEert sich indifferent, E-C. Legrand 

bezeichnet das Gemalde als das beste Werk des 

Sohnes (1963, S. 47). Dieser Zuschreibung folgt 

U. Harting nicht, da sich die Handschrift Frans 

Franckens III. „unter anderem in den untersetz- 

ten Figuren“ zeige (U. Harting, Frans Francken 

der Jtingere [1581-1642]), Freren 1989, S. 186) 

und dies im hannoverschen Fest des Belsazar 

nicht nachvollziehbar sei. Harting ordnet das 

Gemalde in den weiteren Umkreis von Frans 

Francken II. ein (Harting, 1983, B47).

Besonders im Hintergrund ist das Gemalde 

nicht in alien Einzelheiten ausgefuhrt; es ist z.T. 

nur fliichtig angelegt. Denkbar ware, dass das 

Bild auf Fernsicht angelegt war, also in einer 

Galerie weiter oben gehangen haben konnte 

(freundl. Hinweis U. Harting).

Kat. 1827, S. 22, Nr. 85 (D.E Franck)Verz. 1831, S. 45f., 

Nr. 85 (F. Frank d.J.). - Verz. 1857, S. 12, Nr. 85 (D.E 

Franck). - Cumberland-Galerie, S. 5 (F. Francken II.). - Kat. 

1891, S. 106, Nr. 141 (F. Francken III.). - Verz. FCG, 

S. 106, Nr. 141. - Kat. 1902, S. 106, Nr. 141. - Kat. 1905,
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S. 52, Nr. 113. - Fiihrer 1926, S. 3. - Kat. 1930, S. 22, 

Abb. - Kat. 1954, S. 63, Nr. 103 (F. Francken III. zugeschr.). 

- Landesgalerie 1969, S. 255, Abb. S. 94 (F. Francken). - 

Verz. 1980, S. 53, Abb. 53 (F. Francken III.). - Verz. 1989, 

S. 62, Abb. 53.

Literatur: Wallmoden 1779, S. 25, Nr. 109. - Handschrift- 

licher Katalog der von Hakeschen Sammlung, Nr. 56. - Ebe 

IV, S. 325. — J. Gabriels, Een kempisch schildergeschlacht. 

De Francken’s, in: Studien over Herenthals II, Hoogstraten 

1930, S. 121. - G. Wentzel, Artikel Belsazar, in: RDK II, 

Stuttgart 1947, Sp. 228f. — K. Simon, Abendlandische 

Gerechtigkeitsbilder, Frankfurt a.M. 1948, S. 22. - A. 

Czobor, Remarques sur une composition de Jan Muller, in: 

Bulletin du Musee Hongrois des Beaux-Arts, Nr. 6, Budapest 

1955, S. 34f£, Abb. 6. - F.-C. Legrand, Un „Festin de 

Balthazar” au musee des beaux-arts de Poitiers, in: Dibutade 

II, Poitiers 1955, S. 1 Of., Abb. - S.G. Lidmar, En „Belsazars 

Gastebud11 i Stockholm Hogskolas Samling, Ms. Stockholm 

1960, S. 29, 32f, 54f. - F.-C. Legrand, Les peintres flamands 

de genre au XVIIe siecle, Brussel 1963, S. 47, Abb. 19. - 

Pigler 1974, I, S. 215. - Benezit 4, S. 495. - U.A. Harting, 

Studien zur Kabinettbildmalerei des Frans Francken II. 

(1581-1642), Hildesheim 1983, Nr. B47.

Ausstellungen: Das Gastmahl des Belsazar, Im Blickpunkt 

11, Niedersachsisches Landesmuseum Hannover, Landes

galerie 1980/81, S. 6f., Abb. S. 6 (H.G. Gmelin).

Fyt, Jan

Antwerpen 1611-1661 Antwerpen

Am 15.3.1611 wurde Jan Fyt in der Liebfrauen- 

kathedrale in Antwerpen getauft. Bereits mit 

zehn Jahren ging er bei Hans van den Berch und 

anschliebend wahrscheinlich bei Frans Snyders 

in die Lehre. 1629 oder 1630 trat er als Meister 

der Antwerpener St. Lukasgilde bei. Auf seinem 

Weg nach Italien blieb Fyt 1633 und 1634 in 

Paris, reiste dann weiter nach Venedig und 

Rom. Vermutlich besuchte er auch Neapel, Flo- 

renz und Genua. 1641 kehrte er nach Antwer

pen zurtick, wo er, abgesehen von einer kurzen 

Reise in die nordlichen Niederlande im darauf- 

folgenden Jahr, bis zu seinem Lebensende blieb. 

In seiner Heimatstadt trat er 1650 der Antwer

pener Gilde der Romanisten bei, die ausschliefi- 

lich aus ehemaligen Romfahrern bestand, und 

hatte 1652 deren Vorsitz inne. Unter seinen 

Schiilern sind Jacob van de Kerckhoven (1649 

/50) und vermutlich auch Pieter Boel zu linden.

Sein umfangreiches Werk wird dominiert von 

Wildstillleben, daneben schuf er aber auch 

Blumen- und Jagdstticke, Szenen mit lebenden 

Tieren oder Fabeln.

74 Stillleben mit Vogeln und Katze

Leinwand, 67,7 x 76,6 cm

Technischer Befund: Lockeres Gewebe in Leinenbindung, 

ca. 7x7 Faden, ausgepragte Spanngirlanden, vmtl. senk- 

rechte Kette; Spannrander unregelmaBig abgeschnitten 

ohne groBe Formatanderung, auf dickere Leinwand unter 

Druck doubliert, dadurch Oberflachenstruktur gepragt, 

neuer Keilrahmen mit Kreuz, leicht verbogen, Umspann 

der Doublierleinwand aufgenagelt und verklebt, zwei 

Packpapierumklebungen. Rote Grundierung, Malschicht 

vmtl. Ol, zunachst flachig in Dunkelgrau- und Brauntbnen 

aufgetragen mit Aussparung fur den Korb, pastoser Farb- 

auftrag fur Katze, Vogel, Fruchte und Flechtwerk; Malschicht 

bis zum Leinwandkorn stark verreinigt, viele Retuschen 

und Ubermalungen. Mehrschichtiger Firnis.

Restaurierungen: Beschnitten, doubliert, auf neuen Keil

rahmen gespannt, bei Firnisabnahme verreinigt, ubermalt - 

Doublierleinwand entfernt, vmtl. mit Kunstharzkleber 

erneut doubliert, neuaufgespannt, Abnahme von Firnis 

und Ubermalungen, Retuschen, neuer Firnis.

Franzdsischer Privatbesitz. - Kunsthandel Wien, 

Galerie Sanct Lucas - 1983 erworben.

PAM 998

Aus einer geflochtenen Strohtasche sind tote 

Singvogel herausgefallen und werden von einer 

sich anschleichenden Katze als leichte Beute be- 

trachtet. Einen kleinen Vogel hat sie bereits am 

Flugel gepackt. Neben den toten Vogeln, einer 

Haustaube und einigen zusammengebundenen 

Lerchen, liegen Feigen und Pfirsiche, die offen- 

bar ebenfalls zum Tascheninhalt gehorten. Der 

raumliche Zusammenhang ist schwer zu er- 

schliefien, wahrscheinlich wurde die Tasche auf 

einer Steinstufe abgestellt, eventuell von der 

Katze umgestiirzt. Scharfes Seitenlicht von links 

hebt das Strohgeflecht, die rotgelben Pfirsiche 

und das weibbraun gesprenkelte Gefieder der 

Haustaube mit den weifien Schwungfedern so- 

wie die hellen Bauche der Lerchen hervor. Die 

Schattenpartien sind in Braun- und Schwarzto- 

nen gehalten.
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74 Fyt I Stillleben mitVogeln und Katze

Neben seinen beriihmten groEformatigen Jagd- 

stillleben make Jan Fyt eine Reihe kleinerer mit 

Hund oder Katze. Nicht selten gestaltete er 

auch Vogelstillleben als separates Thema, bis- 

weilen erweitert er diese um Utensilien des Vo- 

gelfangs, z.B. Vogelfalle und Lockpfeife (Wien, 

Kunsthistorisches Museum, Leinwand, 49 x 68 

cm). Das Motiv der Katze, die sich toten Sing- 

vogeln nahert, kommt mehrfach im Werk Jan 

Fyts vor: als groEformatiges Gemalde in der 

Mailander Brera (Leinwand, 145 x 106 cm) 

oder in einer in Format und Bildelementen ver- 

gleichbaren Darstellung in einer Privatsamm- 

lung in Dallas (Holz, 31,8 x 43,5 cm; Photo 

RKD). Auf einem anderen Gemalde, das am 

7.7.1994 bei Christie’s in London (Nr.78) zu- 

sammen mit einem Gegensttick mit totem Ha- 

sen versteigert wurde (Leinwand, 73 x 95 cm, 

Photo RKD), ist die Komposition im Blick- 

winkel gedreht und spiegelverkehrt wiedergege- 

ben. Im dazugehdrigen Katalogtext von Chri

stie’s wird die Ansicht vertreten, dass diese 

Gegenstiicke in der italienischen Zeit zwischen 

1634 und 1641 entstanden seien, wahrend 

H.W Grohn das hannoversche Bild in das Spat

werk des Kiinstlers einordnet. Unter den da- 

tierten Bildern des Kiinstlers zeigt das sehr viel 

groEere Stillleben mit Gefliigel in Liechtenstein 

von 1646 die nachste Verwandtschaft, so dass 

eine Einordnung in das kiinstlerische Werk der
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40er Jahre glaubhaft ist. Gewisse statische 

Elemente der Komposition werden im Spatwerk 

zu Gunsten von groEerer Dynamik aufgegeben.

Haufig lief Fyt in seiner Werkstatt Repliken 

seiner Werke anfertigen. Eine mit dem hanno- 

verschen Bild identische Komposition wurde 

1973 bei Sotheby’s London aus dem Besitz von 

Elisabeth und Fielding Marshall angeboten 

(Verst. Kat. 31.12.1973, Nr. 37 mit Abb.).

GHB I, S. 24ff., Nr. 5, Farbabb. (M. Trudzinski).

Literatur: Museum 1984, S. 88 (H.W. Grohn). - La Chro- 

nique des Arts. Principales acquisitions des musees en 1983, 

Supplement zu: La Gazette des Beaux-Arts, Marz 1984, S. 57.

Ausstellungen: Ausst. Kat. Hannover 1985, S. 46, Nr. 14, 

Farbabb. (H.W. Grohn). - Jean Simeon Chardin 1699-1779, 

Werk, Herkunft, Wirkung. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 

1999, S. 288, Nr. 127 mit Farbtaf. S. 294 (G. Reising).

Gael, Adriaen II.

Haarlem 1618/24-1665 Haarlem

Als Sohn des gleichnamigen Maiers erhielt 

Adriaen seine erste Ausbildung wahrscheinlich 

bei seinem Vater, bevor er im Jahre 1640 in das 

Atelier von Jacob Willemsz. de Wet eintrat. Die 

vielfigurigen Bilder meist biblischen Inhalts sind 

eindeutig von Werken dieses Lehrers beeinflusst. 

Am 22.5.1665 wurde er in Haarlem begraben.

75 Melchisedek segnet Abraham

Eichenholz, 47,2 x 63,4 cm

Bezeichnungen: Signiert links unten: A gael

Technischer Befund: Zwei radial aus dem Stamm geschnit- 

tene Bretter mit waagrechtem Faserverlauf Splint- an Splint- 

holzseite verleimt, rucks. Sagespuren und Fasen ringsum;

r. Kante etwas abgearbeitet, Ecken Lu. und r.u. bestoBen und 

gekittet. AuBerst dunne, porenfullende, gebrochen weiBe, 

feinkbrnige Grundierung. Dunne, braune Untermalung mit 

Pinsel zur Bildanlage, v.a. im Bildvordergrund, im Waffenstill- 

eben r.u. noch sichtbar, farbige Ausfuhrung mit dunnen, 

deckenden, blhaltigen Farben, im Vordergrund mit pastosen- 

weiBen und gelben Lichtern akzentuiert, im Mittel- und

Hintergrund mit WeiB ausgemischte Lokalfarben flussig 

aufgetragen; Himmel in weiten Teilen ubermalt (evtl. uber 

dunklen Firnisresten), WeiBschleier durch Bindemittelveran- 

derung v.a. im roten Mantel Lu., Kratzer undsehr kleine 

Ausbruche bes. im Vordergrund, ungekittet retuschiert.

Reste von verbrauntem Firnis in Strukturtiefen, moderner 

Kunstharz-Wachsfirnis mit feinem Eigencraquele.

Restaurierungen: Geringfugige Verkleinerung des Bildfor- 

mates, Firnisabnahme, Ubermalung des Himmels, Kittung 

und Retuschen an den Ecken - 1980: Firnis- bzw.Bindemittel- 

regenerierung, kleinere Retuschen, neuer Firnis.

Rahmen: Niederlandisch 17. Jh., schlichter, dunkler 

Profilleistenrahmen mit Hohlkehle, dunkelbraune Politur 

uber geflammtem Holz auf Grundrahmen; alter Anobien- 

befall v.a. im Grundrahmen, Risse, kleine Ausbruche, 

alte Ausbesserungen.

Sammlung Carl Freiherr von Low, Hannover. - 

Sammlung Freiherr von Steinberg, Hannover. - Samm

lung Georg Kestner, Hannover. - Sammlung Kestner, 

Hannover (Nr. 281). - Seit 1884 Stadtische Galerie.

KM 1

Vor einem schroffen Felsen steht Melchisedek, 

Konig von Salem und Hohepriester des Herrn, 

mit seinem Gefolge und segnet den vor ihm 

knienden Abraham, dem er Brot und Wein dar- 

geboten hat (l.Mose 14,18-20). In der Feme 

sind Krieger der vorangegangenen Schlachten 

und die zuriickgeholte Habe zu sehen, die beim 

Krieg der Konige aus Sodom und Gomorrha 

von den Siegern erbeutet worden war. Isoliert in 

der Geschichte des Erzvaters ist sein Auftreten 

als Krieger. Da die Begebenheit typologisch als 

Prafiguration des Abendmahles gedeutet wurde, 

gewann sie gerade in der bildenden Kunst der 

Gegenreformation vor allem in den siidlichen 

Niederlanden an Bedeutung. In der nordnie- 

derlandischen Kunst hingegen sind andere The- 

men aus der Abrahamsgeschichte, wie „Abra- 

ham bewirtet die Engel“ oder „VerstoEung der 

Hagar“, haufig dargestellt worden, die hier ge- 

schilderte Begebenheit hingegen wurde dort nur 

selten verbildlicht.

Bei der Themenwahl und in der Darstellungs- 

weise als vielfigurige Historienszene wirkt sich 

vermutlich der liber den Lehrmeister Jacob de 

Wet vermittelte Einfluss der sog. Prarembrand- 

tisten, wie Claes Moeyaert und Jan Pynas, aus,
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75 Gael I Melchisedek segnet Abraham

die sich beide in den 30er Jahren des 17. Jahr- 

hunderts in Amsterdam mehrfach mit dem 

Thema auseinandergesetzt haben (vgl. A. 

Tiimpel, Claes Cornelisz. Moeyaert, in: Oud 

Holland 88, 1974, S. 248, Nr. 8-10 und Jan 

Pynas, Privatsammlung, Photo D.I.A.L.). Die 

ausgepragte Diagonalkomposition, das Hinter- 

fangen der Figurengruppe und der weite Aus- 

blick rechts sind charakteristisch fur die Werke 

von Gaels Lehrmeister in den 40er Jahren, so 

dass W. Sumowski schreibt, das Bild „ware als 

schwacheres Werk de Wets im Stil seit Beginn 

der vierziger Jahre akzeptabel“ (1983ff., IV, 

S. 2728). Wie sehr die Werkstatt de Wets einen 

einheitlichen Malstil vertrat, zeigt der Vergleich 

des Melchisedek auf dem hannoverschen 

Gemalde mit der Figur des Saul auf dem 1640 

entstandenen Bild „David bringt Saul das 

Haupt Goliaths“ (Amsterdam, Rijksmuseum, 

Sumowski ebda., Abb. S. 2737) von Gerrit de 

Wet, der ebenfalls seit 1640 in der Werkstatt 

seines Bruders Jacob arbeitete.

Verz. G. Kestner 1849/1867, Nr. 136. - Fiihrer 1894, S. 71, 

Nr. 192. - Fiihrer 1904, S. 127, Nr. 192. - Kat. 1954, S. 63, 

Nr. 104.

Literatur: C. Hofstede de Groot, in: Thieme-Becker 13, S. 35. 

- Sumowski 1983ff., IV, S. 2728, Abb. S. 2762, VI, S. 3712.

Geel, Jacob Jacobsz. van

Middelburg (?) 1584/85 - nach 1637 

Dordrecht (?)

Da Jacob van Geel im Jahre 1628 angab, er sei 

ungefahr 43 Jahre alt, muss er etwa 1584/85 

geboren worden sein. Zum ersten Mai erwahnt 

wird er in Middelburg, 1615-17 als Mitglied 

der St. Lukasgilde, 1617-18 als deren Dekan. 

Sparer ist er, vermutlich um seinen vielen Glau- 

bigern zu entkommen, nach Delft gezogen, 

wo er 1626 genannt wurde. Kurz nach demTod 

seiner Frau 1632 verlieE er Delft und ging nach 

Dordrecht. So wenig, wie man seinen Geburts- 

ort und das Geburtsjahr genau bestimmen 

kann, so wenig weiss man, wann und wo er
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gestorben ist. Geel gehort zu den Malern der 

stark von flamischen Kiinstlern beeinflussten 

sog. Middelburger Brueghel-Gruppe. Die Fla- 

men hatten aus religidsen Griinden ihre Heimat 

verlassen und sich in Middelburg niedergelas- 

sen. Unverkennbar ist auch in Geels Friihwerk 

die Anlehnung an die Kunst Brueghels. Der 

Kiinstler schuf fast ausschliefilich kleine, dutch 

meist winzige Figuren belebte Landschaften mit 

phantastischem Baumbewuchs oder bizarren 

Felsen. Sein CEuvre ist schmal und umfasst heute 

maximal 28 Gemalde.

76 Landschaft mit der Ruhe 

auf der Flucht

(Farbtaf. XXV)

Eichenholz, 30,4 x 38,3 cm

Bezeichnungen:* Signiert und datiert am Bildrand 

unten, Mitte links: iacob v geel / 1633 (die 

letzte Zahl nur oben erhalten, unten nach den 

Abplatzungen rekonstruierbar)

Technischer Befund: Ein Eichenholzbrett mit waagrechtem 

Faserverlauf, 1 cm stark, beidseitig sorgfaltig geglattet, 

rucks. Hobelspuren, Fase r, sonst verlaufend abgeschragt, 

o., r. und I. geringfugig beschnitten. Sehr dunne, graue 

Grundierung mit sichtbarer Pinselstruktur, keine Unter- 

zeichnung. Bildanlage im Bereich der Baume in dunnem, 

deckendem Grun modellierend, dickere Baumstamme 

und Vordergrund mit schwingenden Pinselzugen in 

hellgrau, ocker und dunkelbraun pastes aufgebracht, 

Blattwerk und Flechten in kleinen Hakchen, Malerei 

nach Trocknungspausen fortgefuhrt und mehrfach 

verandert, die Figuren- und Tiergruppe sowie ein Baum- 

stamm nach langerer Trocknungspause hinzugefugt;

Schaden durch Firnisabnahme, Pinselstrukturen der 

Grundierung in der dunklen Malerei tw. aufgedeckt, in 

heller Malerei Abrieb der Kuppen, viele feinteilige Retu- 

schen, im Dunklen lasierend. Alte braunliche Firnisreste 

in den Strukturkturtiefen, neuerer, transparenter Firnis 

ganz-flachig, sehr dunn, an Bildrandern r. und I. durch 

Einrahmung oberflachlich beschadigt.

Restaurierungen: Ganzflachige Firnisabnahme, zahlreiche 

Retuschen, neuer Firnis - 1980: Rahmenrestaurierung.

Rahmen: Dunkler Wellenleisten-Rahmen, zeitgleich aber 

nicht original, urspr. fur Hochformat; uberplatteter 

Grundrahmen, breites Profil mit Wulst und nach innen 

aufsteigendem Binnenkarnies abwechselnd mit Wellen- 

leisten, dunkelbraun gebeizt und poliert, innere Wellen- 

leiste blvergoldet uber Braun, durchgerieben, starker 

Anobienbefall alt.

Verst. London, Christie's, 14.2.1938, Nr. 102. - 

Sammlung Prof. Dr. Einar Perman, Stockholm. - 

Stiftung R. G. de Boer, Laren. - Kunsthandel Zurich, 

Galerie Bruno Meissner. - 1980 erworben.

PAM 980

Nahezu der gesamte Bildraum wird von 

groEen, knorrigen, gespenstisch aussehenden 

Baumen eingenommen. Dicht beieinander 

stehend, tiberwolben ihre geschlossenen Wip- 

fel, aus denen dicke, abgestorbene Aste ragen, 

einen breiten Weg, der durch scharfes Seiten- 

licht abwechslungsreich beleuchtet ist. Joseph 

und Maria mit dem Kind auf ihrem Schof> 

rasten am Wegesrand, wahrend der Esel war

tend neben ihnen steht und in der Nahe einige 

Kiihe grasen. Links fallt das Gelande steil und 

abrupt ab, so dass ohne raumlichen Ubergang 

der Blick auf eine weit in die Feme fiihrende 

Flusslandschaft freigegeben ist. Wahrend die 

phantastische Waldlandschaft keinen realen 

Bezug zum historischen Ort des Geschehens 

herstelk, kann der Fluss im Hintergrund als 

Hinweis auf den Nil verstanden werden. Schon 

das fur die nordlichen Niederlande ungewohn- 

liche Thema zeugt vom Einfluss der flamischen 

Kunst auf van Geel (vgl. Gmelin, 1982, S. 70). 

Motivisch vergleichbar ist die „Ruhe auf der 

Flucht nach Agypten“ von Jan Brueghel d. A., 

der ebenfalls eine Waldlandschaft als Szenerie 

wahlt (St. Petersburg, Eremitage).

L. Bol, der das Gemalde 1957 in seinem Auf- 

satz fiber van Geel in die Forschung eingefiihrt 

hat, best die Datierung als 1638 und betrach- 

tet es folglich als das letzte datierte Werk im 

schmalen CEuvre des Maiers und gleichzeitig 

als dessen letztes Lebenszeichen. Nach der Er- 

werbung wird die Jahreszahl zuverlassig als 

1633 (vgl. Trudzinski, 1981, und Grohn, 1981) 

gelesen. Demnach hat van Geel die Tafel bald 

nach seinem Umzug nach Dordrecht geschaf- 

fen. Sie kann als Auftakt seines Spatwerkes gel- 

ten. Folgerichtig kann Gmelin 1982 die beiden 

Werke in Amsterdam (Rijksmuseum, Bol, 

1957, Nr. 19) und Berlin (Gemaldegalerie 

Staatliche Museen, Bol, 1957, Nr. 18), die sich 

kompositorisch eng an die „Ruhe auf der 

Flucht nach Agypten“ anschliefien, ebenfalls
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zeitlich frtiher ansetzen als Bol es tat und sie 

um 1633/34 datieren, so dass nun das Braun- 

schweiger Gemalde des Kiinstlers von 1637, 

„Baumlandschaft mit Miihle am Fluss“, als 

letztes bekanntes datiertes Bild anzusehen ist.

Van Geel make tiberwiegend reine Waldland- 

schaften, die gelegentlich von einsamen Wan- 

derern belebt sind. Es existieren nur drei Bilder 

mit biblischer Staffage, neben dem hannover- 

schen und dem erwahnten Berliner Bild, das 

„Elias und die Witwe von Zarpath“ (Bol, 1957, 

Abb. 16) zeigt, eine „Flusslandschaft mit 

Versuchung Christi“, die aus der Sammlung 

Willem M.J. Russel in Amsterdam stammt, 

dann im Kunsthandel in Den Haag auftauchte, 

bei S. Nystad, und sich jetzt in Privatbesitz 

befindet (Bol, 1957, Abb. 94). Gmelin ist der 

Ansicht, dass auf der hannoverschen Tafel die 

Figuren, die, wie die technische Untersuchung 

zeigt, nachtraglich in die daftir freigelassene 

Waldlichtung gemalt wurden, von einem Staf- 

fagemaler stammen, „dessen Figuren die van 

Geels iibertreffen“ (S. 70). Eine andere Kiinst- 

lerhand sieht auch U. Hanschke (S. 145).

Verz. 1989, S. 63, Abb. 64.

Literatur: L.J. Bol, Een Middelburgse Breughel-groep. 

VI. Jacob Jacobsz. van Geel (1584/5-1638 of later), in: 

Oud Holland 72, 1957, S. 20, 29, 32f„ 38, Nr. 20, Abb. 20. 

- Bol 1969, S. 116. - Best. Kat. Hollandische und flamische 

Gemalde des siebzehnten Jahrhunderts im Bode-Museum 

(I. Meyer Meinschel), Berlin 1976, S. 38. — La Chronique 

des Arts. Principals acquisitions des musees en 1980, Sup

plement zu: La Gazette des Beaux-Arts, Marz 1981, S. 16, 

Nr. 83, Abb. - M. Trudzinski, Van Geel in Hannover, in: 

galerie der kiinste, Nr. 4, April 1981, S. 13, Abb. — H.W. 

Grohn, Neuerworbene Werke, in: Weltkunst 51, 1981, S. 

1147, Abb. - H.G. Gmelin, Zu drei wenig bekannten Land- 

schaftsbildern des Jacob Jacobsz. van Geel, in: NBK 21, 

1982, S. 69ff, Abb. 1. — J. Briels, Vlaamse Schilders in de 

Noordelijke Nederlanden in het Beginn van de Gouden 

Eeuw (1585—1630), Haarlem 1987, S. 343, Farbabb. 439, 

S. 345. - U. Hanschke, Die flamische Waldlandschaft. An- 

fange und Entwicklungen im 16. und 17. Jahrhundert (Diss. 

Gieflen), Worms 1988, S. 144f. — O. Le Bihan, Lor & 

1’ombre, La peinture hollandaise du dix-septieme et du dix- 

huitieme siecles au Musee des Beaux-Arts de Bordeaux, Bor

deaux 1990, S. 77, Anm. 9. - Ausst. Kat. Tussen fantasie en 

werkelijkheid. 17de Eeuwse Hollandse Landschapschilder- 

kunst (E. Buijsen), Tokyo Station Gallery, Stedelijk Museum 

De Lakenhal Leiden 1992/93, S. 153f, Abb. — Ausst. Kat. 

Masters of Dordrecht. 17th, 18th and 19th century paintings 

from the collection of the Dordrechts Museum, Huis ten 

Bosch Den Haag, Nagasaki, Sasebo 1993/94, S. 78, Abb.

Ausstellungen: Ausst. Kat. Hannover 1985, S. 48, Nr. 15, 

Farbabb. (H.W. Grohn).

Gelder, Arent de

Dordrecht 1645-1727 Dordrecht

Arent de Gelder wurde als drittes Kind wohl- 

habender Eltern am 26.10.1645 in Dordrecht 

geboren und am 11. November in der refor- 

mierten Kirche getauft. Zunachst begann er,
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vermutlich im allgemein iiblichen Alter von 14 

Jahren, bei dem fuhrenden Dordrechter Maier 

der Zeit, Samuel van Hoogstraten, einem 

Rembrandt-Schiller, seine Ausbildung in der 

Malerei. Anschliefiend ging er nach Amster

dam zu Rembrandt. Der Zeitpunkt des Ein- 

tritts in die Werkstatt des Meisters ist nicht 

iiberliefert, doch konnte der Wechsel dadurch 

ausgeldst worden sein, dass Samuel van Hoogs

traten 1662 nach England ging. Wahrschein- 

lich blieb Arent de Gelder zwei Jahre im Atelier 

Rembrandts, auch wenn er erst 1669 wieder in 

Dordrecht nachweisbar ist. In seiner Heimat- 

stadt zog er in das Haus seiner Eltern und 

fiihrte ein ruhiges Leben ohne materielle Sor- 

gen. Seine finanzielle Unabhangigkeit ermog- 

lichte es ihm, entgegen dem gewandelten Zeit

geist und Geschmack, an Rembrandts Spatstil 

festzuhalten und die rein malerischen Effekte 

zu steigern. Er starb hochbetagt am 27.8.1727.

77 Bildnis eines jungen Mannes

Leinwand, 85,3 x 72,8 cm

Bezeichnungen:* Signiert rechts in Schulterhbhe: 

ADe Gelder. f. (A D ligiert); daruber groBe Aufschrift 

original ubermalt: C.suijtP...(?); auf den Langs- 

schenkeln des Keilrahmens je zwei rote Punkte

Technischer Befund: Grobes Gewebe in Leinenbindung, 

12x12 Faden von unregelmaBiger Starke, leichte Spann- 

girlandenbildung r. und u.; mit Pleister auf dichteres Gewebe 

doubliert, leichtgegen den Uhrzeiger gedreht auf neuen, 

ca. 1 cm hbheren Keilrahmen gespannt, Kanten mit Papier 

umklebt, Beulen in Gesicht und Kopfbedeckung vmtl. von 

Doubliermasse. Graugrune, splittrige Grundierung mit 

gleichmaBiger Struktur vom Auftragen oder Glatten von 

I. nach r, vorgrundiert. Rote Pinselunterzeichnung. Freier 

Umgang mit Farbkonsistenz, Auftragstechnik und Werk- 

zeugen: Figur mit hellen, pastosen Pinselstrichen angelegt, 

tw. mit braunen, roten und gelben Lasuren abgetbnt und 

modelliert, Pentiment am linken Arm, schlangenlinienfdrmi- 

ger Farbauftrag in unterschiedlichen Pinselbreiten, Farbe 

an Stuhllehne bis zur Grundierung weggetupft, dunkel- 

braune, dunnflussige Farbe an Kopfbedeckung mit ca. 4 cm 

breitem Spachtel verteilt und bis zur Grundierung abge- 

schabt, abschlieBende groBzugige Korrektur und Konturie- 

rung mit fast schwarzen, breiten Pinselstrichen, oberhalb der 

Signatur groBzugige Ubermalung einer Aufschrift; Schollen- 

bildung mit aufstehenden Spitzen, Fehlstellen an der r.

Schulter, tw. Verreinigungen, Retuschen v.a. an den Bild- 

randern, zwei Kratzer r u. Wohl zwei spatere Firnisschichten.

Restaurierungen: Firnisabnahme, Doublierung, neuer 

Keilrahmen, Retuschen, Firnis, Papierabklebung - Retuschen, 

Firnis - 1998: Ausgerissene Leinwandecke l.o. gefestigt, 

Malschichtfestigung, Retuschen.

Sammlung Heinrich Wilhelm Campe, Leipzig. - 

Kunsthandel Hamburg, Ernst Georg Harzen. - 

Sammlung Hausmann, Hannover. - Seit 1857 

Kbniglich hannoverscher Besitz. - Seit 1893 FCG. - 

1925 erworben.

PAM 786

In „formelhafter Positur“ (E. Mai) — im Typus 

der angeschnittenen Biiste mit aufgelegtem 

Arm in Dreiviertelansicht, das Gesicht ein 

wenig mehr als den Oberkorper zum Betrach- 

ter gewandt — ist ein dunkelblond gelockter, 

lachelnder junger Mann dargestellt. Er tragt 

einen auffalligen Kopfputz, eine Art Hut, an 

dem hinten ein Schleier befestigt ist. Die breite 

gebogene Krempe verschattet nur leicht den 

oberen Teil des Gesichts. Starkes Streiflicht 

beleuchtet die untere Gesichtshalfte und die 

vordere Schulter- sowie Oberarmpartie liber 

der Stiitze einer geschwungenen Stuhllehne in 

streng bildparallel gegebener Seitenansicht. Der 

Blick der etwas eng zusammenstehenden Augen 

geht versonnen am Betrachter vorbei, kraftig 

tritt das Rot der Lippen aus der hellen Ge- 

sichtsfarbe hervor. Weder die Gesichtziige noch 

die Kleidung sind in alien Einzelheiten ausge- 

fiihrt, nicht die Wiedergabe des Gegenstand- 

lichen steht im Vordergrund, sondern die „Frei- 

setzung formaler Mittel“ (Sumowski 1983ff., 

II). Arent de Gelder brilliert malerisch mit 

Licht- sowie Schattenstufungen und erzeugt 

eine mit Pinsel, Pinselstiel und Spachtel hochst 

abwechslungsreich belebte Bildoberflache. Ty- 

pisch fur das Alterswerk des Ktinstlers, das in 

das 18. Jahrhundert reicht, ist die Farbgebung 

des hannoverschen Bildes mit beige-, ockerfar- 

benen sowie grungrauen Tonen, die sich hier in 

den vorherrschenden Goldklang mischen.

Auch die fleckig aufgeldsten Farbformen des 

Gesichts sprechen fiir eine relativ spate Entste- 

hung des Werkes. Bereits K. Lilienfeld riickt 

das hannoversche Gemalde — ohne nahere zeit- 

liche Festlegung - in einen Zusammenhang mit
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dem Bildnis des Arztes und Gelehrten Herman 

Boerhaave, das nach einer riickseitigen Be- 

zeichnung aus dem 19. Jahrhundert wahr- 

scheinlich um 1722 entstanden ist (Den Haag, 

Mauritshuis; von Moltke, 1994, Nr. 85). 

Die hannoverschen Katalogbearbeiter seit A. 

Dorner (Kat. 1930) setzen das Bildnis um 1700 

an, W. Sumowski datiert es um 1715/20, J.W. 

von Moltke pladiert fur eine Entstehung um 

1710 (bzw. Ende des ersten Jahrzehnts). Ihm 

schlieEt sich E. Mai im Ausst. Kat. Arent de 

Gelder von 1998/99 an. Sumowski und von 

Moltke verbinden das Werk mit einem ande- 

ren, zeitgleich, also wieder 1715/20 oder um 

1710 angesetzten Brustbild in der Aachener 

Sammlung A. Kranz (von Moltke, Nr. 89). Auf 

diesem ist ein junger Mann in ahnlicher, nur 

seitenverkehrter Haltung und phantastischer 

Kostiimierung dargestellt, der seinen Arm auf 

eine Steinbriistung lehnt. Dem Aachener Bild 

wird ebenso wie dem Hannoverschen in der Art 

der Farbgebung eine Sonderstellung im Portat- 

schaffen des Kiinstlers zuerkannt.

Arent de Gelder kleidete die Dargestellten 

haufig in Phantasiekostiime: Ein ahnlich in 

Querstreifen abgesetztes Hemd wie hier tragt 

auch der junge Mann in der Sammlung A. 

Kranz. Der Lehnstuhl war offenbar ein Requisit 

des Ateliers, denn er befindet sich auf zwei wei- 

teren Bildern des Kiinstlers („Homer diktierend“ 

in Boston und dem sog. „Dr. Faustus“ im Frank

furter Goethemuseum, vgl. von Moltke, S. 44).

Kat. 1827, S. 48, Nr. 191. - Verz. 1831, S. 94£, Nr. 191. - 

Verz. 1857, S. 21, Nr. 191. - Cumberland-Galerie, S. 9. - Kat. 

1891, S. 108, Nr. 152. - Verz. FCG, S. 108, Nr. 152. - Kat. 

1902, S. 108, Nr. 152.-Kat. 1905,5.53, Nr. 116. - Fiihrer 

1926, S. 8, 9, Abb. 8. — Meisterwerke 1927, S. 25, Farbtaf. IV. 

- Kat. 1930, S. 26, Nr. 41, Abb. - Kat. 1954, S. 63, Nr. 105. 

-Verz. 1980, S. 53, Abb. 82.-Verz. 1989, S. 63, Abb. 88.

Literatur: Verzeichniss der Oelgemalde, Handzeichnungen 

und anderer Kunstgegenstande, welche den 24sten Septem

ber 1827 (...) in dem Campeschen timer No 1212 allhier ge- 

legenen Hause gegen baare in Conventionsgelder zu bewir- 

kende Bezahlungen gerichtlich versteigert werden sollen, 

Leipzig 1827, S. 73f., Nr. 278. - Parthey I, S. 476, Nr. 25. - 

Ebe IV, S. 530. - Wurzbach I, 5. 573. - K. Lilienfeld, Arent 

de Gelder. Sein Leben und seine Kunst, Diss. Halle-Witten

berg, Halle 1911, S. 66. — Ders., Arent de Gelder, Den Haag 

1914, S. 66, 202f., Nr. 178. - Jahrbuch des Provinzial- 

Museums Hannover 1927, S. 89, Farbtaf. - F. Grossmann, 

The Rembrandt Exhibition at Schaffhausen, in: The Bur

lington Magazine 92, 1950, S. 12, Abb. 9. - E. Trautscholdt, 

Zur Geschichte des Leipziger Sammlungswesens, in: Fest

schrift Hans Vollmer, Leipzig 1957, S. 244. - Plietzsch I960, 

S. 183, Abb. 337. - D.R. van Fossen, The Paintings of Aert 

de Gelder, Diss. Harvard University, Cambridge, Mass. 1969 

(ungedruckt), S. 87f, S. 235, Nr. 20 und Abb. 21. - Bene- 

zit 4, S. 660. - Sumowski 1983ff., II, S. 1157, 1179, Nr. 

812, S. 1272, Farbtaf. VI, S. 3713. — W. Sumowski in: Ausst. 

Kat. Rembrandts Academy, Hoogsteder & Hoogsteder Den 

Haag 1992, S. 80, Farbabb. 53. - J.W. von Moltke, Arent de 

Gelder, Dordrecht 1645-1727, Doornspijk 1994, S. 44, 

104, Nr. 94, Abb. 94, Farbtaf. XL. - Ders., Arent de Gelder, 

in: Dictionary of Art 12, S. 241.

Ausstellungen: Rembrandt und seine Zeit, Museum Allerhei- 

ligen Schaffhausen 1949, S. 40, Nr. 29. - Rembrandt’s influ

ence in the 17th century, The Matthiesen Gallery London 

1953, Nr. 35, Abb. - Arent de Gelder (1645-1727), Rem

brandts Meisterschiiler und Nachfolger, Dordrechts Museum 

Dordrecht, Wallraf-Richartz-Museum Koln 1998/99, S. 32, 

Farbabb. 12, Nr. 44, S. 226, Farbtaf. S. 227 (E. Mai).

Goltzius, Hendrick

(nach)

Muhlbracht (Bracht am Niederrhein) 

1558-1617 Haarlem

Hendrick Goltzius entstammt einer nieder- 

rheinischen Kiinstlerfamilie und wurde um 

1574 nach Xanten zu dem humanistischen 

Kupferstecher Dirck Volkertsz. Coornhert in 

die Lehre gegeben. 1577 folgte er seinem Lehrer 

nach Haarlem. Zunachst fiihrte der Kiinstler 

1577-78 groBe Auftrage fur den Antwerpener 

Verleger Philip Galle aus, machte sich aber 

bereits 1582 selbstandig. Aus gesundheitlichen 

Griinden reiste Goltzius 1590 nach Italien, 

wo er intensiv die Kunst studierte und eine 

Vielzahl von Zeichnungen nach der romischen 

Architektur oder Skulptur, ebenso wie nach 

zeitgendssischen Werken italienischer Maier 

anfertigte. Zudem portratierte er einige der 

prominentesten Kiinstler. 1591 war er wieder 

zuriick in Haarlem. Seinen Namen machte sich 

Hendrick Goltzius vor allem als Kupferstecher. 

Seine Stiche waren iiberaus begehrt; sie wurden 

auch im Ausland gehandelt und gesammelt. 

Um 1600 begann der Kiinstler, der sich bis
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gewertet. Gemalde nach dem Stich vom Anfang 

des 17. Jahrhunderts sind zahlreich vorhanden, 

ein rundes Dutzend sind allein in der Bildakte 

verzeichnet.

Laut Inventar diente das Bild urspriinglich zur 

Ausstattung der Schlosskapelle in Aurich. Dorr 

war es Teil einer Serie von 24 Gemalden, beste- 

hend aus den Darstellungen der zwolf Apostel 

und zwolf Szenen aus der Heilsgeschichte von 

der Geburt Christi bis zur Himmelfahrt. Die 

anderen 23 Bilder sind offenbar verloren. Nach 

Abriss der Schlosskapelle im Jahre 1826 kamen 

alle damals noch vorhandenen 24 Bilder in die 

Kirche von Neukloster bei Buxtehude (H.W.H. 

Mithoff, Kunstdenkmale und Alterthtimer im 

Hannoverschen, Bd. 5, Herzogthiimer Bremen 

und Verden mit dem Lande Hadeln, Grafschaf- 

ten Hoya und Diepholz, Hannover 1878, S. 74). 

Das Bild gelangte vor 1866 in die Sammlung 

des Welfenmuseums in Hannover, was H.W.H. 

Mithoff entgangen zu sein scheint. Zu dieser Zeit 

war die Kirche von Neukloster bereits baufallig. 

Sie wurde 1903 durch einen Neubau ersetzt.

dahin ausschlieElich mit den graphischen 

Kiinsten beschaftigt hatte, zu malen, erlangte 

aber als Maier nicht die gleiche Bertihmtheit 

wie als Kupferstecher.

78 Beschneidung Christi

Eichenholz, 104,5 x 77 cm

Schlosskapelle Aurich. - 1826 Neukloster. - Vor 

1866 Welfenmuseum.

WM XXVII, 112a

Die Darstellung der Beschneidung Christi, kurz 

nach 1600 gemalt (H.G. Gmelin), geht zuriick 

auf einen Stich von Hendrick Goltzius (Holl

stein VIII, S. 5, Nr. H 12, Abb. S. 4) aus der 

Folge der sog. Meisterstiche, die sechs Szenen 

aus dem Marienleben umfasst und 1593/94 

entstanden ist. Goltzius seinerseits hat in der 

„Beschneidung“ von 1594 den Holzschnitt 

B. 86 des Marienlebens von Albrecht Diirer aus- 

Literatur: O. Hirschmann, Hendrick Goltzius als Maier 

1600-1617, Den Haag 1916, S. 94.

Ausstellungen: Diirerrenaissance um 1600, Im Blickpunkt 7, 

Niedersachsisches Landesmuseum, Landesgalerie Hannover 

1979, unpaginiert S. 8f., Abb. 10 (H.G. Gmelin). - Diirer- 

renaissance um 1600, Aurich und Emden 1979, S. 15, Abb. 

S. 16 (E Muller, B.P. Seeck).

Govaerts, Abraham

Die Auffindung Mosis

siehe: Flamisch 17. Jahrhundert

Goyen, Jan van

Leiden 1596-1656 Den Haag

Jan van Goyen war der Sohn eines Schuh- 

machers und wurde am 13.1.1596 in Leiden
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geboren. Bereits im Alter von zehn Jahren 

kam er bei dem Landschaftsmaler Coenraet 

Adriaensz. van Schilperoort in die Lehre. Doch 

wechselte er nach drei Monaten zu Isaac Nicolai 

van Swanenburgh, anschlieEend zu Jan Arentz. 

de Man und darauf ging er fur zwei Jahre 

nach Hoorn zu dem Landschaftsmaler Willem 

Gerritsz. Nach einer einjahrigen Wanderung 

dutch Frankreich schloss er seine Ausbildung 

bei dem sechs Jahre alteren Esaias van de Velde 

in Haarlem, dessen Einfluss auf van Goyens 

Friihwerk deutlich zu erkennen ist, ab. Bis 1632 

war van Goyen in Leiden als Maier, aber auch 

als Taxator von Gemaldesammlungen sowie als 

Immobilienhandler tatig. Danach lebte er bis zu 

seinem Tode am 27.4.1656 in Den Haag. Er 

war aufierst produktiv und schuf rund 1200 

Gemalde. Durch Spekulationen verarmt, hin- 

terlief? er seiner Witwe nur Schulden. Eine der 

drei Tochter heiratete den Genremaler Jan 

Steen, der ebenso wie Nicolaes Berchem sein 

Schuler war.

79 Landschaft mit Bauernhaus

Eichenholz, 30,0 x 51,0 cm

Bezeichnungen: Signiert und datiert unten rechts: 

VG 1632 (VG hgiert)

Ruckseite: zwei rote Punkte

Technischer Befund: Ein Brett mit waagerechtem Faser- 

verlauf, Splintholzseite o., rucks. Kanten abgefast, Brett 

4-10 mm dick; geringfugiger V/urmbefall I. an Ober- 

und Unterkante, Kante u. um ca. 10 mm ungleichmaBig 

bescbnitten. WarmweiBe, sehr dunne Grundierung.

Unterzeichnung mit schwarzem, weichzeichnendem Stift 

schnell skizzierend, die Landschaft in lockeren Schwungen, 

die Hauser r. exakter. Malschicht sehr dunn, uberwiegend 

einschichtig, blhaltige Farben nass-in-nass gesetzt; tw. 

gedunnt durch Firnisabnahmen, Gerbsaure des Eichen- 

holzes braun hervortretend, zahlreiche kleinere Retuschen 

bes. im Himmel. Uber der Landschaft alter, aber nicht 

originaler Firnis erhalten, neue Firnisschichten.

Restaurierungen: Beschneidung Unterkante, Firnisabnahme, 

Retuschen, Firnis - 1982: partielle Abnahme von Firnis 

und Ubermalungen, Retuschen, neuer Firnis.

1921 Sammlung Jules Porges, Paris. - Kunsthandel 

Berlin, Leo Blumenreich. - 1925 erworben.

PAM 752

Aus dem verschatteten Vordergrund fiihrt ein 

gewundener, sandiger Weg auf die Dime zu 

einem Bauernhaus. Das hochgezogene Reet-
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dach ragt zwischen einzelnen Baumen auf, 

deren nach rechts ansteigende Hohe den diago- 

nalen Bildaufbau bestimmt. Kleine Figuren am 

Wegesrand beleben die Landschaft: So biickt 

sich ein Mann neben einem Baumstamm, an 

den ein Wagenrad gelehnt ist, um einen Ast auf- 

zuheben, wahrend hinter ihm ein Junge mit 

einem Hund spielt. Doch ist die Figurengruppe 

der Landschaft untergeordnet. In det linken 

Bildhalfte, jenseits einer dunkel abgesetzten 

Bodenwelle, erstreckt sich in die Tiefe ein Feld 

mit aufgereihten Korngarben und offnet den 

Blick auf ein kleines Stuck Horizont. Uber 

mehr als zwei Drittel der Bildflache spannt sich 

ein wolkenverhangener Himmel, der nur an den 

Bildrandern dutch ein kraftigeres Blau auf- 

gehellt wird.

Mit dem unspektakularen Naturausschnitt, dem 

diagonalen Bildaufbau und auch der gedampf- 

ten Farbigkeit, die sich, abgesehen vom Blau des 

Himmels sowie dem Blassrosa des Schornsteins 

und der Jacke des Mannes, auf grime und gelb- 

licheTone beschrankt, ist dieTafel ein typisches 

Beispiel fur die Schaffensperiode van Goyens in 

der ersten Halfte der 30er Jahre. Im Gegensatz 

zu seinem Frtihwerk hat der Kiinstler hier be- 

reits die Lokalfarben ganz zuriickgenommen 

und auch die Landschaft einer groBraumigen 

Komposition unterworfen.

H. Volhard (1927) vermutet, dass es sich 

bei der Landschaft mit Bauernhaus um das 

bei C. Hofstede de Groot unter der Nummer 

1148 verzeichnete Gemalde handele, raumt 

jedoch ein, dass ein Nachweis schwierig sei, 

da bei der dortigen Zuweisung die Beschrei- 

bung fehlt.

Fiihrer 1926, S. 7, 12. - Meisterwerke 1927, S. 23, Taf. 

33. - Kat. 1930, S. 28f„ Nr. 45, Abb. - Kat. 1954, S. 65, 

Nr. 110. - Verz. 1980, S. 54. - Verz. 1989, S. 64.

Literatur: R. Grosse, Die hollandische Landschaftskunst. 

1600-1650, Berlin, Leipzig 1925, S. 31, 70, Taf. 41. — 

Kunstchronik 1926/27, S. 122. —Jahrbuch des Provin- 

zial-Museums Hannover 1927, S. 89, Abb. 9. - H. Volhard, 

Die Grundtypen der Landschaftsbilder Jan van Goyens 

und ihre Entwicklung (Diss. Halle), Frankfurt a.M. 

1927, S. 173. J. Havelaar, De Nederlandsche Landschaps- 

kunst tot het einde der zeventiende Eeuw, Amsterdam 

1931, S. 121, Abb. - A. Dobrzycka, Jan van Goyen, 

Posen 1966, S. 37, 94, Nr. 56. — H.-U. Beck, Jan 

van Goyen 1596-1656. Ein CEuvreverzeichnis, Bd. II. 

Katalog der Gemalde, Amsterdam 1973, S. 486, Nr. 

1104, Abb. — Benezit 5, S. 146. — Museum 1984, 

S. 92 (H.W. Grohn). - U. Wegener, Kiinstler - Handler 

- Sammler. Zum Kunstbetrieb in den Niederlanden im 

17. Jahrhundert (Meisterwerke zu Gast in der Nieder- 

sachsischen Landesgalerie Hannover IV), Hannover 

1999, Abb. 2 (Detail). - M. Risch-Stolz, Der niederlan- 

dische Kunsthandel im 17. Jh., in: Weltkunst 69, 1999, 

S. 1140.

Grebber, Pieter Fransz. de

Haarlem um 1600-1652/53 Haarlem

Pieter de Grebber lernte bei seinem Vater, 

dem Portrat- und Historienmaler Frans Pie- 

tersz., der auch als Kunsthandler tatig war, 

und bei Hendrick Goltzius. 1618 reiste er mit 

seinem Vater nach Antwerpen, wo er hochst- 

wahrscheinlich mit Rubens zusammentraf, 

dessen Kunst de Grebber in der Friihzeit stark 

beeinflusste. Erst 1632 trat er als Meister der 

Haarlemer St. Lukasgilde bei. Sechs Jahre 

sparer ist er in Delft nachweisbar, stand jedoch 

1642 in Haarlem der St. Lukasgilde vor. 

Beriihmt sind seine elf Malerregeln, die er 

offenbar als Richtschnur fiir seine Schuler 

verfasste und die 1649 in Haarlem bei P. 

Casteleyn im Foliodruck veroffentlicht wur- 

den. Ungefahr 70 Werke seiner Hand sind 

bislang bekannt, darunter etwa 20 Portrats. 

Vor allem schuf de Grebber grofifigurige, 

biblische oder mythologische Historien sowie 

Allegorien. Sein Stil zeigt zum einen seine 

Herkunft aus dem Kreis der Haarlemer Kla- 

ssizisten und zum anderen den Einfluss der 

flamischen Kunst von Rubens und Jordaens. 

Wegen der vielen katholischen Beziige, die 

sich im Werk des Kiinstlers summieren, und 

nach dem Kenntnisstand der Haarlemer 

Kirchenhistorie besteht kaum ein Zweifel an 

seiner Religionszgehdrigkeit. Dessen ungeach- 

tet erhielt er einige Auftrage vom Hof: Er 

lieferte Gemalde fiir das Schloss Honselaers- 

dijk sowie fur den Oranjezaal im Haager Huis 

ten Bosch.
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80 de Grebber I Weiblicher Studienkopf
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80 Weiblicher Studienkopf

Eichenholz, 50,9 x 39,3

Technischer Befund: Tafel aus zwei radial geschnittenen 

Brettern, senkrechter Faserverlauf, Starke ca. 11 mm, 

seitlich konisch zulaufend bis 5 mm, rucks, u. abgefast, 

Sage- und Schropphobelspuren; geringer Anobienbefall, 

Verleimungsfuge zur Halfte gedffnet, Einlaufriss verleimt, 

Kanten allseits bearbeitet. Sehr dunne, hell ockerfarbene 

Grundierung bis zum Rand, auch Ruckseite grundiert, 

mit Leimuberzug. Kopfvmtl. fluchtig in rotbraun, Schleier- 

konturin schwarz vorgelegt. Olgebundene, deckende Farben 

nass-in-nass, meist dunn, selten pastes aufgetragen, deutli- 

cher, weicher Pinselduktus, Grundierungston partiell ein- 

bezogen, zuerst Inkarnat, schwarzer Schleier in nasse Farbe 

gezogen, Hintergrund spart Schleier aus; Malschicht z. T. 

leicht verreinigt, kleine Fehlstellen an Rissen und Randern 

sowie Goldflitter vom Rahmen mit verfarbten Retuschen 

aus zwei Phasen. Mind, zwei Firnisschichten; deutlich ver- 

gilbt, Oberflache matt.

Restaurierungen: Bearbeitung der Tafelrander, Verleimung 

des Einlaufrisses, Firnisabnahme, Retuschen, Firnisauftrag - 

Partielle Erneuerung der Retuschen, Firnisauftrag.

Wahrscheinlich aus Kurfurstlich hannoverschem

Besitz. Wohl 1802 im Schloss Hannover. - Kbniglich 

hannoverscher Besitz. - Sammlung der Landschafts- 

straBe. - Self 1893 FCG. - 1925 erworben.

PAM 790

Die Studie, ein Brustbild, zeigt eine junge Frau 

im Profil nach rechts. Sie hat das Gesicht und 

den Blick aufwarts gerichtet sowie den Mund 

leicht gedffnet. Da sie einen schwarzen Schleier 

tiber ihren kurzen lockigen Haaren tragt, des- 

sen Enden vorn tiber der Brust iibereinander- 

geschlagen sind, handelt es sich wahrscheinlich 

um die Darstellung einer Witwe. Dasselbe 

Modell, nur glatt frisiert, benutzte de Grebber 

fur die junge Witwe im „Gleichnis des unge- 

rechten Richters“ im Szepmiiveszeti Muzeum 

in Budapest (Eichenholz, 88,5 x 74 cm, signiert 

und datiert 1628). Uberzeugend ordnet W. 

Stechow den Studienkopf, auf dessen Ruckseite 

ehemals in alter Schrift der Name „Lievens“ 

stand und als dessen Urheber auch Jacob 

Backer erwogen wurde (vgl. Kat. 1902 und 

Kat. 1905) - wegen der engen stilistischen 

Verwandtschaft mit dem Budapester Gemalde 

- in das Werk des Ktinstlers um 1628/30 ein 

(Brief vom 6.9.1928).

Vorstellbar ist die Deutung des Kopfes als 

Maria Magdalena (Notiz RKD, C. Wansink). 

Diese Heilige hat de Grebber haufig dargestellt, 

vgl. z.B. den ahnlichen Frauenkopf von ca. 

1630 (Holz, 71 x 52,7 cm; Hoogsteder Fine 

Art, Den Haag, April. 1989, Nr. 10).

Wahrscheinlich handelt es sich um das Bild, 

das sich 1802 im Leineschloss von Hannover 

befand und im Katalog von 1802/03 auch 

schon als „weinende Magdalena'1 aus der 

Rubens-Schule mit den fast identischen MaEen 

(1’7 D” x 1’ 2 D”) gefiihrt ist.

Kat. 1802/03, I, Nr. 29 (Rubens-Schule). - Verz. 1876, S. 

72, Nr. 404 (Eeckhout). - Kat. 1891, S. Ill, Nr. 164 (P. de 

Grebber?). - Verz. FCG, S. Ill, Nr. 164. - Kat. 1902, 

S. Ill, Nr. 164. - Kat. 1905, S. 56, Nr. 128. - Kat. 1930, 

S. 29, Nr. 46 mit Abb. (P. de Grebber). - Kat. 1954, S. 65f., 

Nr. 112. - Verz. 1980, S. 54.-Verz. 1989, S. 64.

Literatur: Ebe IV, S. 425. - W. Sumowski, Zu einem 

Gemalde von Carel Fabritius, in: Pantheon 26, 1968, S. 283, 

Anm. 7a, Abb. 3. - A. Pigler, Katalog der Galerie alter 

Meister-Museum der Bildenden Kiinste Budapest, Tubingen 

1968, S. 285, Nr. 295. - Benezit 5, S. 182. - Sumowski 

1983ff., I, S. 982, Anm. 7.

81 Maria Verkiindigung (Farbtaf. XLVI)

Eichenholz, 85 x 112,5 cm

Bezeichnungen:* Monogrammiert und datiert 

in der Mitte des Lesepults: P ■ DG, 1633 (D G ligiert); 

Schrift im aufgeschlagenen Buch: ECCE VIR/ GO 

CON/ CIPIET/ ET/ PARIET/ FILIUM

Technischer Befund: Drei Bretter mit waagerechtem 

Faserverlauf - o. Brett ca. 27 cm, m. ca. 30,2 cm und 

u. ca. 27-27,8 cm breit -, ca. 1 cm stark, rucks, vertikale 

Sagespuren, Rander abgefast; 5,2-6 cm von u. 

horizontaler Bruch. Hellockerfarbene, horizontal, streifig 

aufgetragene Grundierung, Unterzeichnung locker mit 

breitem Pinsel in Braun. Malerei mit vmtl. dlhaltigem 

Bindemittel und mittlerer PigmentgroBe, weitgehend ein- 

schichtig, teils deckend, teils dunn und bindemittelreich, 

oft mit trockenem Pinsel vertrieben und strukturiert, 

dabei vielfach Untergrund und Pinselvorzeichnung als 

Element der Bildgestaltung sichtbar gelassen. Zunachst 

Figuren, dann konturierend den Hintergrund angelegt, 

schlieBlich einzelne Partien mit Pinselstiel bearbeitet und 

pastose Lichter v.a. zur Goldimitation gesetzt; vereinzelt 

altere konturierende Retuschen sowie Retuschen an Fuge
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zwischen Brett o. end Mitte sowie am Bruch. Wolkige 

Reste des alten Firnis, neue Firnisschicht.

Restaurierungen: Rucks. Sicherung des Bruchs mit Papier- 

klebestreifen, ungleichmaBige Firnisabnahme, Retuschen 

aus zwei Phasen, neuer Firnisauftrag

Verst. Dr. Watcher, G. Eberle u.a., Kbln 16.11.1909, 

Nr. 44. - Verst. Sammlung Frau Jandorf, Lepke, 

Berlin , 4.3.1936, Nr. 209. - Kunsthandel Berlin, 

W.A. Lutz, vor 1958. - Dr. Amir Pakzad, Hannover.

- 1975 Leihgabe Dr. Amir Pakzad.

Seit 1997 Leihgabe Familie Dr. Amir Pakzad

Als Dreiviertel- bzw. Halbfigur vor wolkigem, 

grauem Grund beherrschen der Erzengel 

Gabriel und die Jungfrau Maria die Bildflache. 

De Grebber verzichtet auf die sonst in der 

Malerei gern genutzte Gelegenheit zur Ausge- 

staltung des Gemachs der Maria und konzen- 

triert die Darstellung auf den Vorgang der 

Verkiindigung (Luk. 1, 26-35). Maria kniet an 

ihrem Lesepult, auf dem das aufgeschlagene Alte 

Testament liegt. Die Hande vieldeutig erhoben, 

blickt sie auf die Stelle, die ihr der Engel mit 

dem Olivenzweig weist: „Ecce virgo concipiet et 

pariet filium" ist in Versalien zu lesen. Es han- 

delt sich um die Worte aus dem Buch Jesaja, mit 

denen der Prophet die Geburt des Gottessohns 

dutch die Jungfrau voraussagt (Jesaja 7, 14). 

Gabriel in prachtigem Diakonsgewand deutet 

mit der Rechten zum Zeichen der Herkunft 

seiner Botschaft zum Himmel. Uber Gabriel 

und Maria schwebt der Heilige Geist in Gestalt 

der Taube. Wolken in der linken unteren Ecke 

und die geoffneten Flugel des Engels machen 

tiberirdische Wirkungsmomente sinnfallig.

A. Blankert, R. Dance referierend (vgl. Ausst. 

Kat. Gods, Saints and Heroes, 1980/81), wies 

auf die ungewohnliche Ikonographie des Bildes 

hin: Der Engel tragt eine nach den Regeln der 

katholischen Liturgie vom Diakon wahrend 

der Eucharistiefeier anzulegende Dalmatik aus 

schwerem Brokat mit goldenem Granatapfel- 

muster und halt in der Hand start der tiblichen 

Lilie, dem Symbol der Reinheit Mariens, einen 

Olivenzweig, also ein altes Friedenssymbol. 

Gebrauchlich war der Olzweig auf Verktindi- 

gungdarstellungen der sienesischen Malerei des

81 de Grebber I Maria Verkundigung

14. und 15. Jahrhunderts (Simone Martini). 

Der katholische Ornat und der Olivenzweig bei 

de Grebber konnen als eine Stellungnahme zur 

politischen Situation in den Niederlanden, als 

Ausdruck des Friedenswunsches gelesen wer- 

den. Als das Gemalde entstand, fanden Frie- 

densverhandlungen zwischen Spanien und den 

nordlichen Niederlanden start.

Mehrfach taucht im Werk de Grebbers dieser 

Zeit der Frauentypus der Maria auf, so z.B. auf 

dem im selben Jahr entstandenen Bild mit der 

„Anbetung der Hirten“ aus der romisch-katho- 

lischen Kirche in Ouden-Ade bei Leiden, das 

sich jetzt als Leihgabe im Utrechter Museum 

Catharijneconvent behndet.

Eine Kopie des hannoverschen Gemaldes be- 

fand sich in der New Yorker Central Picture 

Gallery (80 x 110 cm) und wurde am 20.11. 

1980 unter Nr. 52 bei Sotheby Parke Bernett 

New York (mit der genaueren MaEangabe 77,5 

x 109 cm) versteigert. Eine schwache Kopie, die 

wahrscheinlich mit der vorherigen identisch ist, 

besitzt die Bob Jones University Collection in 

Greenville S.C. (1988 Hinweis R. Klessmann, 

Braunschweig). Ein anderer Engel der Verkun

digung von de Grebber, mit einer ahnlichen 

Dalmatik angetan und ebenfalls einen Olzweig 

vorweisend, war 1979 im Kunsthandel (Spencer 

& Samuels, New York; Abb. in: The Burlington 

Magazine, Jan. 1979, S. XC) vertreten.
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A. van Nieulandt nutzt die Komposition zehn 

Jahre sparer in einem Gemalde, wahlt aber eine 

ganzfigurige Darsrellung, deutet den Raum 

durch Fufibodendielen an und verzichter auf 

die katholisch-liturgische Einkleidung des En

gels (Holz, 35 x 47 cm, ehemals oben rim eine 

26 cm hohe Holztafel mit einem Engelreigen 

erganzt, signierr und datiert 164[3?], London, 

Christie’s 11.12.1959, Photo RKD). Ebenso 

zeigt auch Adriaen van de Velde auf der 1667 

entsrandenen, ganzfigurigen Verktindigung im 

Rijksmuseum Amsterdam (Leinwand, 128 x 

176 cm) Gabriel in einem schlichten weiben 

Gewand.

Verz. 1980, S. 54, Abb. 70. - Verz. 1989, S. 64, Abb. 74.

Literatur: R. Dance, The iconography of‘The Annuncia

tion’ by Pieter de Grebber, Ms. Yale University 1980. - 

Ausst. Kat. Tableaux flamands et hollandais du Musee 

des Beaux-Arts de Quimper, Institut Neerlandais Paris, 

Musee des Beaux-Arts Quimper 1987, S. 27f. (J. Foucart). 

- P. Sutton, in: Dictionary of Art 13, 1996, S. 337.

Ausstellungen: Gods, Saints and Heroes. Dutch Painting in 

the Age of Rembrandt, National Gallery of Art Washington, 

Detroit Institute of Art Detroit, Rijksmuseum Amsterdam 

1980/81, S. 15, 194, Nr. 47, Abb. (A. Blankert).

Grimmer, Jacob

Antwerpen um 1525-1 590 Antwerpen

Im Jahre 1539 ist Jacob Grimmer als Lehrling 

des Antwerpener Maiers Gabriel Bouwens 

genannt. Laut Karel van Mander hat er die 

weitere Ausbildung bei Matthijs Cock und 

anschliefiend bei Christiaan van Queeboom 

erhalten. Obwohl Grimmer bereits 1547 als 

Meister der St. Lukasgilde beitrat, sind datierte 

Werke seiner Hand erst seit 1573 iiberliefert. 

Van Mander lobt vor allem seine Veduten aus 

der Umgebung Antwerpens und seine Archi- 

tekturdarstellungen.

82 Winterlandschaft

Eichenholz, ovales Format 30,3 / 26,5 cm

Technischer Befund: Ein Brett mit senkrechtem Faser- 

verlauf, 6 mm stark, rucks. Flacheisen- und Hobelspuren, 

Ovalformat original; Kante im Viertel u. r. beschnitten. 

Grundierung aus zwei dunnen Schichten, Schwarzbraun 

auf V/eiB, mit Pinselstrukturen. Malerei gleichmaBig 

dunn und deckend aufgebracht, tw. ineinander vertrieben, 

vmtl. olhaltig; durch Firnisabnahme sehr stark gedunnt, 

zahlreiche Kittungen und z. T. vergilbte Retuschen.

Neuer Firn is.

Restaurierungen: Kittungen, Retuschen - 1984: Abnahme 

des Firnis, einiger Kittungen und Retuschen; neue Kittungen 

und Retuschen, neuer Firnis.

1909 Kunsthandel Berlin, Galerie Wenstenberg. - 

Sammlung Kommerzienrat Spiegelberg, Hannover.

- Sammlung Dr. Friedrich Spill (eigentlich Spiegel

berg). - Sammlung Frau Gertrud Spill, geb. Bertram, 

Hannover. - 1983 Geschenk als Bestandteil 

der Stiftung Kommerzienrat Georg Spiegelberg. 

PAM 994

Neben einem schlossahnlichen Anwesen in 

Fachwerkbauweise, von einer vereisten Wasser- 

flache umgeben, erstrecken sich schneebedeckte 

Weiden und Obstbaumwiesen. Angrenzend 

stehen einige Wirtschaftsgebaude. Auf dem mit 

Mauern und Zaunen umgrenzten Plateau im 

Vordergrund wird ein aufspringendes Pferd 

von einem Herrn im Zaum gehalten und eine 

kleine Rinderherde von einer Magd mit Hun- 

den bewacht.

Nach Angabe des Kataloges der Sammlung 

Spiegelberg war das Bild unten links signiert 

und gait deshalb als eine Arbeit des niederlan- 

dischen Architekturmalers Jan van der Heyden. 

Von der Signatur sind heute keine Spuren mehr 

auszumachen. Eine bereits von M. Trudzinski 

(Briefvom 17.5.1983) vermutete Zuschreibung 

an Jacob Grimmer wird durch R. de Bertier 

de Sauvigny bestatigt, die das Werk als eines 

der unsignierten, aber sicheren Werke in den 

CEuvrekatalog Grimmers aufgenommen hat. 

Fur die Zuweisung an den Kiinstler sprechen 

die Tiere und allgemein die Staffage im Vor

dergrund, ebenso typisch sind die schneebe- 

deckten Aste am linken Bildrand. Isoliert im 

Werk des Kiinstlers stehen die deutsch an- 

mutende Bebauung und die miniaturhaften 

Fruchtbaume.
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Der Kiinstler schuf zahlreiche Winterbilder meist 

runden Formats, die haufig Teil von Jahreszei- 

tenzyklen waren. Ungewohnlich ist das ovale 

Format der hannoverschen Tafel. Offenbar wurde 

diese zwar unten rechts beschnitten, doch gehen 

Grundierung und Farbe oben rechts liber die 

Tafelkante hinaus, so dass das urspriingliche For

mat dem heutigen fast entsprochen haben wird.

Verz. 1989, S. 64 (J. Grimmer).

Literatur: Sig. Spiegelberg 1910, S. 116, Nr. 398 (J. 

van der Heyden). — A. Donath, Privatsammlungen im 

Reiche. VII. Sammlung Spiegelberg, Hannover, in: B.Z. am 

Mittag, 6.2.1911. — La Chronique des Arts. Principales 

acquisitions des musees en 1983, Supplement zu: La Gazette 

des Beaux-Arts, Marz 1984, S. 57. - H.W. Grohn, Aus 

der Sammlung des Kommerzienrats Georg Spiegelberg, in: 

Weltkunst 55, 1985, S. 983. - R. de Bertier de Sauvigny, 

Jacob et Abel Grimmer, Catalogue Raisonne, Brussel 1991, 

S. 132, Nr. 9, Abb. 72.

Ausstellung: Ausst. Kat. Hannover 1985, S. 54, Nr. 18, Farb- 

abb. (H.W. Grohn).

Gyselaer, Nicolas de

Dordrecht (?) 1583-1654/59 Amsterdam (?)

Die Daten zum Leben Nicolas de Gyselaers 

sind sparlich. Vermutlich wurde er 1583 in 

Dordrecht geboren. Nachweislich heiratete er 

1616 in Amsterdam, trat aber in demselben 

oder im folgenden Jahr in die St. Lukasgilde 

von Utrecht ein und ist in dieser Stadt noch 

1644 sowie 1654 belegt. Gestorben ist er 

jedoch angeblich in Amsterdam. Nur wenige 

signierte Bilder des Kiinstlers, der vor allem 

als Architekturmaler tatig war, sind bekannt.



195 |

83 Kircheninneres (Farbtaf. XXIII)

Lein wand, 102,4 x 125,4 cm

Technischer Befund: Leinenbindung, 18 x 16 Faden, Web- 

kante am linken Rand, Spannrand o. evil, original beschnit- 

ten, am Rand o. drei Locher einer alten Fixierung; alter 

Triangelriss, doubliert, neuer, dunkel gebeizter Keilrahmen, 

Spannrand r. inkl. Doublierleinwand beschnitten, Reste 

einer auf die Malschicht uberlappenden Papierabklebung, 

Bildtrager leicht wellig. Graue, vertikal aufgetragene 

auch die Spannrander bedeckend. Unterschiedlichste 

Arten der zeichnerischen Anlage, tells unter, tells in 

der Malschicht: partiell braune Pinsellinien, Vorritzung, 

Vorstechung in die nasse Farbe und Metallstiftzeichnung. 

Malerei mit vmtl. dlhaltigem Bindemittel und mittelfeinem 

Pigment, ein- bis mehrschichtig, FuBbodenfliesen tw. 

sehr fluchtig koloriert, mit braunen Linien nachgezogen, 

Malerei im Rahmen beendet, Staffage nach volliger 

Fertigstellung der Architekturmalerei aufgebracht, 

Balustrade im Vordergrund erst nachtraglich im Rahmen 

mit anderem Bindemittel aufgemalt und mit wassriger 

Farbe schattiert; Fruhschwundcraquele im Bereich der 

Balustrade, vereinzelte grdBere, altere Retuschen und 

Ubermalungen, bes. im Bereich des Triangels. An den 

Randern Reste von altem Firnis, daruber leicht vergilbter 

Firnis mit partiellen Krepierungen.

Restaurierungen: Firnisabnahme, Doublierung, Kittung 

des Triangels, Retusche, Firnisauftrag, neuer Keilrahmen.

Sammlung Dr. Amir Pakzad, Hannover. - 1975 

Leihgabe Dr. Amir Pakzad.

Seit 1997 Leihgabe Familie Dr. Amir Pakzad

Das groEe, zentralperspektivisch konstruierte 

Architekturbild zeigt das Innere einer prunk- 

vollen gotischen Kathedrale mit reicher Figu- 

renstaffage. Von einer geraumigen Vorhalle 

fuhrt der Blick links dutch eine lettnerartige 

Doppelarkade in das breite Mittelschiff zum 

Hauptaltar. Rechts schlieEt sich eine kompli- 

zierte, mehrstockige, lichtdurchflutete Arkaden- 

und Emporenarchitektur mit gradlinig gefiihr- 

tem Treppenaufgang an, die weit in die Vorhalle 

hineinragt und einen Kontrast zur einfach 

gegliederten, die Tiefe des Raumes durch- 

messenden Mittelschiffsarchitektur links bildet. 

Die Ausstattung des Gebaudes ist bunt und 

offenbar kostbar: Die Treppenstufen und vorge- 

lagerten Saulen sind blau, die Emporen- und 

anderen frei stehenden Saulen sind aus rotem 

Marmor, die Kapitelle und das ausgesetzte 

MaEwerk sind vergoldet.

83 de Gyselaer I Kircheninneres

Den Perspektivlehren der Zeit entsprechend, 

wie sie z. B. von Hans Vredeman de Vries 1604 

veroffentlicht wurden, ist der Raum nach den 

Regeln der Zentralperspektive konstruiert, wo- 

bei der Fluchtpunkt nicht in der Mitte des 

Bildes, sondern nach links versetzt im Haupt

altar liegt, zudem liegen auf gleicher Hohe links 

auEerhalb des Bildes und rechts unterhalb der 

Grabmalsempore zwei Seitenfluchtpunkte.

Als Vorlage fur die Phantasiekathedrale diente 

ein Stich von Jan van Londerseel (tatig Antwer

pen 1570 —um 1624 Rotterdam; Hollstein XI, 

S. 101, 75, mit Abb.). Mit groEer Genauigkeit 

tibertragt der Maier die aufwendige Architektur 

des Kupferstichs auf die groEe Leinwand, wobei 

er allerdings Einzelheiten verandert. Er hat 

die Architektur am oberen Bildrand um ein 

ornamentales Band und den Anschnitt eines 

weiteren Geschosses verlangert, das Blend- 

maEwerk auf den Wanden der Vorhalle etwas 

vereinfacht und die Staffage, die im Prinzip 

iibernommen wurde, in Details reduziert. Vor 

allem fehlt im Vordergrund rechts der Repous- 

soirpfeiler mit der davorknieenden, etwa die 

Mitte der Darstellung einnehmenden Papst- 

figur; stattdessen wurde in der linken Ecke der 

Bildraum durch ein kurzes Stuck Gelander nach 

vorn abgeschlossen.

Eindeutig handelt es sich hier um eine bedeu- 

tende katholische Kirche, die in der Unterschrift
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des Stichs als Lateranskirche bezeichnet wird, 

obwohl diese auch vor der Barockisierung 

(1646-49) durch Francesco Borromini im 

gotischen Zustand keine Ahnlichkeit mit der 

hier dargestellten Architektur hatte. Auf den ka- 

tholischen Knit weisen zwei Heiligenfiguren: die 

Madonna liber der lettnerartigen Doppelarkade 

und die Petrusfigur am Aufgang zur Grabmal- 

sempore. Uniibersehbar sind auch die Hinweise 

auf das Papsttum. Im Gemalde ist an erster 

Stelle die Papstprozession zu nennen, die sich 

auf den Hauptaltar zubewegt und motivisch auf 

einen Stich von van Heemskerck zuriickgeht 

(vgl. New Hollstein, Maarten van Heemskerck, 

II, S. 178, Nr. 498, Abb. S. 179). Zudem weist 

auf der Empore die Tiara die Grabfigur als einen 

Papst aus. L. Schreiner erkennt auf dem Stich 

van Londerseels in den Ztigen der knienden 

Papstfigur die von Hadrian VI., dem fiir lange 

Zeit letzten nicht aus Italien stammenden Papst, 

der 1498 in Utrecht geboren wurde, und sieht 

eine mogliche Anspielung auf das Grab Hadrians 

in Santa Maria dell’Anima im Emporengrab- 

mal. Im Gemalde erinnern noch die vier ge- 

wundenen Saulen des schemenhaft im Hinter- 

grund zu erkennenden Hochaltars an die des 

1633 fertiggestellten Altarbaldachins von St. 

Peter von Gian Lorenzo Bernini. Der Hinweis 

auf einen konkreten Papst, wie ihn Schreiner 

fur den Stich glaubhaft machen konnte, fehlt 

auf dem Gemalde. Wahrend der Stich vielleicht 

zum Gedenken an Hadrians 100. Todestag 

am 14.9.1623 entstanden ist, fehlt fiir das 

Gemalde ein erkennbarer Anlass.

Der Stich van Londerseels geht nach der Bei- 

schrift auf eine Zeichnung oder ein Gemalde 

des kaum greifbaren Maiers Hendrick Aerts 

(1565?- tatig 1602?) in der Nachfolge der Archi- 

tekturtheoretiker sowie Maier Hans und Paul 

Vredeman de Vries zuriick, von dem bislang nur 

drei signierte Gemalde bekannt sind. G.L.M. 

Daniels (Kerkgeschiedenis en politick in het per- 

spectiefvan Hendrick Aerts, in: Antiek 9, 1974, 

S. 65) ist der Uberzeugung, das Original in nie- 

derlandischem Privatbesitz entdeckt zu haben. 

Bemerkenswert ist, dass hier der Vordergrund 

offenbar sparer iibermalt wurde und dass man 

unter dem knienden Herrn die Reste der Papst

figur ausmachen kann. Daniels fiihrt fiir das 

Ersetzen der Papstfigur durch die von ihm als 

Heinrich von Navarra interpretierte mannliche 

Gestalt politische Griinde an (ebda., S. 66ff).

Schreiner (1980) verzeichnet mehr als 25 

Gemalde mit dieser Komposition, die von den 

unterschiedlichsten Malern des 17. Jahrhunderts 

signiert sind oder ihnen zugewiesen werden. 

Weitere sind seitdem auf Auktionen und im 

Kunsthandel aufgetaucht: 1991 bei Sotheby’s in 

London am 12./13.11. unter der Nummer 77 

ein P. Neefs signiertes Werk (Holz, 74,6 x 105,7 

cm), 1992 ein Paul Vredeman de Vries zugewie- 

senes Leinwandbild (53 x 64 cm) im Doro- 

theum in Wien (18./19.3.1992, Nr. 352), 1993 

ein weiteres bei Dobiaschofsky in Bern in der 

Auktion 76 als Nachfolge von Bartholomeus 

van Bassen (Nr. 65, 65 x 76 cm) und 1998 bei 

Otto Naumann, New York, eine H.J. van Baden 

zugewiesene Holztafel (88 x 130 cm) des glei- 

chen Motivs (alle Photos RKD).

Verz. 1980, S. 55. - Verz. 1989, S. 65.

Literatur: Jantzen 1979, S. 224, Nr. 160, S. 157, Farbabb. 

I. - L. Schreiner, Ein Gemalde von Hendrick Aerts. Die 

Phantasiekirche, in: Weltkunst 50, 1980, S. 872, Abb. 3.

Ausstellungen: Aspekte der niederlandischen Architekturma- 

lerei des 17. Jahrhunderts, Im Blickpunkt 6, Niedersachsische 

Landesgalerie Hannover 1978, unpaginiert, Farbabb. 1 

(L. Schreiner).

Hals, Dirck

Haarlem 1591-1656 Haarlem

Die Eltern von Dirck Hals stammten aus Ant

werpen und siedelten vermutlich in der Folge 

der Besetzung der Stadt durch spanische Trup- 

pen im Jahre 1585 nach Haarlem liber. Am 

19.3.1591 sind sie dort anlasslich der Taufe 

ihres Sohnes Dirck zuerst registriert. Wahr- 

scheinlich lernte dieser bei seinem um zehn Jahre 

alteren Bruder Frans Hals das Malerhandwerk. 

Aus dem Zeitpunkt der Taufe seines Sohnes 

Anthonie im Jahre 1621 wird geschlossen, dass 

er um 1620/21 geheiratet hat. Sein kiinstlerisches
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84 Hals I Parchen

Schaffen lasst sich seit 1619 verfolgen, jedoch 

ist Dirck Hals erst 1627 der St. Lukasgilde 

beigetreten. In den Jahren 1641/42 sowie 1648/ 

49 ist er in Leiden nachgewiesen und hat dort 

vermutlich in der Zwischenzeit auch gewohnt. 

Begraben wurde er in Haarlem am 17.5.1656, 

letzte datierte Werke stammen von 1654. Hals 

war vor allem Maier von „Frdhlichen Gesell- 

schaften“ und deren Ausschweifungen.

84 Parchen

Eichenholz, 17,3 x 13,1 an

Bezeichnungen: Signiert rechts unten in der

Schattenzone: DH..AL.. (D H ligiert, hellgraue Farbe, 

reduziert)

Technischer Befund: Ein Eichenholzbrett mit senkrechtem

Faserverlauf, Dicke ca. 10 mm, Bander rucks, abgefast;
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Splintholzseite r. mit geringfugigem Anobienbefall; Tafel- 

rander r. and I. vmtl. leicht behobelt. Sehr dunne, elfen- 

beinfarbene Grundierung, Holzmaserung sichtbar, keine 

Unterzeichnung erkennbar. Malerei sehr dunn, Details and 

Hbhangen zeichnerisch sowie mit blhaltiger Farbe recht 

trocken, tw. pastes aufgetragen; Malschicht durch Firnis- 

abnahme stark gedunnt, nar pastose Lichter gut erhalten, 

kleinteiliges Graquele mit z.T. aafstehenden Malschicht- 

randern, groBflachige Retuschen sowie Ubermalungen im 

Hintergrund and in den Gewandern. Alter Firnis an den 

Randern erhalten, neuer Firnis leicht pigmentiert.

Restaurierungen: 1931: Firnisabnahme, vmtl. Retuschen - 

1979: partielle Firnisabnahme, Aaftrag eines neaen Firnis - 

1996: Festigung der aafstehenden Malschichtschollen.

Sammlung des Kupferstechers Johann Gerhard 

Huck, Hannover. -1813 Sammlung Hausmann, 

Hannover. - 1857 Kdniglich hannoverscher Besitz.

- Seif 1893 FCG. - 1925 erworben.

PAM 791

Auf einem Plateau im Vordergrund steht ein 

tandelndes Parchen. Der Mann fasst die junge 

Frau ans Kinn und zieht sie an sich. Im Hin

tergrund links sitzt ein weiteres Paar; rechts ist 

mit wenigen Stricken grim und blau eine Land- 

schaft unter niedrigem Horizont angedeutet. 

Seit etwa 1629 fmdet sich bei Dirck Hals der 

Typus der kleinen Tafel mit nur einer oder zwei 

Figuren, die in diinner Farbe skizzenhaft an- 

gelegt sind. Haufig wiederholt der Kiinstler ein- 

zelne Figurengruppen in grofieren Bildzusam- 

menhangen und fiihrt sie dort sorgfaltiger aus. 

Das tandelnde Parchen des hannoverschen 

Bildes erscheint in identischer Haltung als 

Hauptgruppe auf der „Frdhlichen Gesellschaft11 

aus dem Kopenhagener Statens Museum for 

Kunst (Holz, 50 x 64 cm). Eine zweite Version 

dieser Komposition (Holz, 51 x 84 cm) wurde 

1987 bei Nagel in Stuttgart versteigert (vgl. J. 

Briels, Vlaamse Schilders in de Noordelijke 

Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 

1585-1630, Haarlem 1987, S. 91, Abb. 91). 

Sie wird von Briels um 1625 datiert. Offenbar 

existiert ein Stich nach diesem Bild, denn 1890 

kam im Schloss Schadow eine seitenverkehrte 

Kopie (Holz, 52 x 85 cm) zur Auktion (Photo 

RKD).

Kataloge: Kat. 1827, S. 33, Nr. 131 (A. Palamedesz.). - Verz. 

1831, S. 66, Nr. 131. - Verz. 1857, S. 16, Nr. 131. - Kat. 

1891, S. 112, Nr. 166 (D. Hals). - Verz. FCG, S. 112, Nr. 

166. - Kat. 1902, S. 112, Nr. 166. - Kat. 1905, S. 56, Nr. 

129. - Fiihrer 1926, S. 10. - Kat. 1954, S. 66, Nr. 115.- 

Verz. 1980, S. 55.-Verz. 1989,5.65.

Literatur: Ebe IV, 5. 421. - Verst. Kat. Hugo Helbing, 

Miinchen 27.6.-1.7.1931, Nr. 197. - Benezit 5, S. 370.

85 Der Musikunterricht

Eichenholz, 28,7 x 22,2 cm

Bezeichnungen:* Signiert rechts unten im Schatten: 

DHALSI 1646 (D H ligiert)

Technischer Befand: Ein Brett mit waagerechtem Faser- 

verlaaf, ca. 12 mm stark, tangential aus dem Stamm 

gesagt, Splintholzseite a., racks, unterschiedlich stark 

abgefast; Kanten a. und geringfugig r. beschnitten, o. 

ca. 18 mm breite nachtragliche Eichenholzanstuckung, 

Unterkante durch Anobienbefall geschadigt, Ecke Lu. 

Substanzverlust. WeiBliche Grundierung, darauf gelb- 

braunliche Imprimitur mit leichtem Pinselduktus. Malerei 

mit vorwiegend dunnem Farbauftrag, relativ feinem 

Pigment und vmtl. blhaltigem Bindemittel, pastoserer 

Aaftrag in mit WeiB ausgemischten Partien der Figuren, 

dunklen Brauntbnen der Kleidung und in zuletztauf- 

gesetzten Lichtern sowie Akzenten, Inkarnatsfarbtbne 

ineinander vertrieben, darauf Augen, Lippen und Nase 

gemalt, Hintergrundfarbe umrandet und uberlappt tw. 

die Figurengruppe und ist mit der Haarfarbe der Frau 

vertrieben, Fingerab-drucke in der Malschicht; auf 

Anstuckung abweichender Grundierungs- und Mal- 

schichtaufbau; Fugenbereich uberkittet und -retuschiert, 

Retuschen v.a. in Boden und Hintergrund. Firnis nicht 

original.

Restaurierung: Firnisabnahme, Kittungen, Retuschen, 

neuerer Firnisauftrag.

Aus einer alteren Sammlung von Bulow (Verst.

Harburg). -1814 Sammlung Hausmann, Hannover. - 

1857 Kbniglich hannoverscher Besitz. - Seit 1893 

FCG. - 1925 erworben.

PAM 792

In einem nur angedeuteten Raum sitzen eine 

junge Frau und ein junger Mann mit imposan- 

tem Federhut auf einer Holzbank, sie halt in 

ihren Handen eine Blockflote. Der Kavalier 

beugt sich zu ihr hintiber und justiert ihre 

Finger auf den Flotenlochern. Beide sind in ihre 

Tatigkeit versunken. Die scheinbar harmlose 

Beschaftigung erhalt einen erotischen Unterton,
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85 Hals I Der Musikunterricht

denn die Fibre diente in Malerei, Literatur und 

Liedgut der Zeit haufig als Phallussymbol.

Die Figur des Madchens verwendet Dirck Hals 

bereits auf dem 1645 datierten Gemalde „Zwei 

Damen mit Notenbiichern und drei Kavaliere“ 

(Holz, 50 x 40 cm), das 1986 bei J. Bbhler in 

Miinchen angeboten wurde (Abb. in: Welt- 

kunst 15.2.1986, S. 402). Dorr halt die junge 

Frau ein Notenbuch in der linken Hand, gibt 

mit der Rechten den Takt an und tragt ein rotes 

anstelle eines gelben Kleides.

Kat. 1827, S. 37, Nr. 145. -Verz. 1831, S. 73, Nr. 145.- 

Verz. 1857, S. 17, Nr. 145. - Cumberland-Galerie, S. 6. - 

Kat. 1891, S. 112, Nr. 167.-Verz. FCG, S. 112, Nr. 167.

- Kat. 1902, S. 112, Nr. 167.- Kat. 1905, S. 57, Nr. 130.

- Fiihrer 1926, S. 10. - Kat. 1930, S. 30, Nr. 49, Abb. - 

Kat. 1954, S. 67, Nr. 116. — Verz. 1980, S. 55. — Verz. 

1989, S. 65.

Literatur: Parthey I, S. 544, Nr. 7. — Ebe IV, S. 421.

- Wurzbach I, S. 635. — Kunsthistorische Studien II, 

Hannover 1929, Taf. 36. - Benezit 5, S. 370.



| 200

Hals, Frans (Kopie nach)

Haarlem 1581/85-1666 Haarlem

Frans Hals gilt neben Rembrandt als der beste 

Portratmaler der Niederlande im 17. Jahrhun- 

dert. Zu Lebzeiten konzentrierte sich sein 

Ruhm vor allem auf seine Heimatstadt Haar

lem, wo er viele Auftrage hochgestellter Person- 

lichkeiten erhielt. Beriihmt sind seine Schtit- 

zenbilder, daneben schuf er aber auch eine 

Reihe von musizierenden, singenden und trin- 

kenden Knaben. Im 18. Jahrhundert land seine 

lockere, fltichtig wirkende Malweise wenig An- 

klang und der Maier geriet in Vergessenheit. 

Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts stieg die 

Beliebtheit des Maiers auf Grund seiner lockeren 

Pinselfuhrung sprunghaft an und er wurde als 

ein Vorlaufer der modernen Malerei gepriesen.

86 Geigenspieler

Eichenholz, 31 x 22,8 cm

Kunsthandel Berlin, Galerie Martin Schdnemann. - 

1933 Kunstsammlung der Pelikan-Werke, Hannover. 

- 1984 erworben.

PAM 1029

Die Darstellung des kleinen, Geige spielenden 

Jungen, der dem Betrachter sein lachendes 

Gesicht zuwendet, geht auf ein Gemalde von 

Frans Hals zurtick (HdG, 88b). Offenbar ent

stand die Kopie nach dem heute verschollenen 

Original, denn der 1732 von George White 

nach dem Bild geschaffene Stich zeigt die Kom- 

position seitenverkehrt. Die kleine Tafel war 

1933 ftir die Kunstsammlung der Pelikan- 

Werke als ein Werk von Frans Hals erworben 

worden und wurde dann seinem Sohn Harmen 

zugewiesen (der Ausst. Kat. Die Pelikan-Kunst- 

sammlung 1963 zitiert eine mtindl. Mitteilung 

von K. Bauch). Die bescheidene Qualitat des 

Bildes lasst aber eine Zuordnung an diese 

Kiinstler nicht zu. Im Photo (Bildakte) ist eine 

andere, groEere Kopie von Jan Miense Molenaer 

iiberliefert (Leinwand, 65 x 55 cm), deren Ver- 

bleib jedoch nicht zu ermitteln ist.

Kat. 1954, S. 67, Nr. 117, Teilaufl. Abb. (E Hals zugew.).

Literatur: H.W. Grohn, Zur Ubernahme der Pelikan-Kunst- 

sammlung in Hannover, in: Weltkunst 54, 1984, S. 704.

Ausstellungen: Die Pelikan-Kunstsammlung, Kunstverein 

Hannover 1963, S. 26, Nr. 13, Abb. S. 34.

Hanneman, Adriaen

Den Haag ca. 1604-1671 Den Haag

Adriaen Hanneman erhielt seine Ausbildung bei 

dem Bildnismaler Anthonie van Ravesteyn, in 

dessen Werkstatt er 1619 als Lehrling eintrat. 

Um 1626 ging er nach London und heiratete 

dort 1630 Elizabeth Wilson. Zu dem Malerkol- 

legen Cornells Janssens van Ceulen und dessen 

Familie hatte er ein besonders enges Verhaltnis. 

Auswirkung auf seine Kunst batten zunachst die 

Werke des in London ansassigen Portratmalers 

Daniel I. Mytens. Sparer ist vor allem die 

Dominanz der Portratkunst Anton van Dycks 

zu spiiren, in dessen Londoner Werkstatt der 

Maier durchaus gearbeitet haben konnte. Ver- 

mutlich 1638 kehrte Adriaen Hanneman nach 

Den Haag zurtick, ehelichte dort 1640 eine 

Nichte seines Lehrers, Maria van Ravesteyn, trat 

der St. Lukasgilde bei, deren Dekan er erstmals 

1645 war, und wurde ein geschatzter Portratist 

in Den Haag. 1656 war er Mitbegrtinder und 

erster Dekan der Malergemeinschaft „Pictura“. 

Er heiratete ein drittes Mai 1670, obwohl nach 

einem Leben auf groEem FuE inzwischen ver- 

armt; am 11.7.1671 wurde er begraben.

87 Grafin Maulevrier

Leinwand, 97,2 x 77,2 cm

Technischer Befund: Leinwand in Leinenbindung, 14x18 

Faden, Webkante r, Kette senkrecht; auf ahnliches Gewebe 

doubliert, auf neuen Keilrahmen gespannt, an den Langs- 

kanten je 1 cm der Malerei umgeschlagen. WeiBe Grundie- 

rung, leicht vergraut. Modellierende Unterzeichnung bzw. 

Untermalung mit braunen Pinselstrichen, in Konturbereichen 

und in den Halbtbnen des Gewandes sichtbar. Malerei mit 

vmtl. blhaltigem Bindemittel, schnell und additiv ausgefuhrt,
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86 nach Hals I Geigenspieler

im Gewand Hbhen kompakt aufgesetzt, Schatten dunkel 

verstarkt, Hintergrund abschlieBend um die Figur gelegt, 

erst die Landschaft, dann der Vorhang, am Bildrand r. u. in 

einem Streifen Malerei in der ersten Anlage stehengelassen; 

Malschicht stark verputzt, Schaden durch Doublierung, 

Hitzeblaschen, Bruche durch Druck, zahlreiche Retuschen, 

einzelne Ubermalungen. Mind, eine matte Firnisschicht mit 

blasiger Struktur.

Restaurierungen: (vor 1953:) radikale Firnisabnahme, 

Kittungen - 1953: Firnisabnahme, Wachs/Harz-Doublierung, 

Abnahme von Ubermalungen, Kittung, Retusche, Firnis- 

auftrag - 1970-72: Planierung/Festigung auf Heiztisch, 

Wachs- und Firnisabnahme, Retusche, Firnisauftrag 

(Dammar/Wachs).

1679 in der Sammlung des Herzogs Johann 

Friedrich, Schloss Hannover. - Sammlung Georg 

Kestner, Hannover. - Sammlung Kestner, Hannover 

(Nr. 322). - Seit 1884 Stadtische Galerie.

KM 200

Dreiviertelfigur einer leicht nach rechts ge- 

wandten, jungen Frau, die einen langen weifien 

Handschuh iiberstreift. Ihre braun gelockten 

Haare, die sie entsprechend der zeitgendssischen 

Mode mehr oder weniger a la S evigne tragt, 

rahmen das wohlgeformte Gesicht mit seinen 

ausdrucksvollen mandelformigen Augen. Das 

ockerfarbene Seidenkleid mit weitem Dekollete 

hat fiillig gebauschte Armel, unter denen jene 

des weifien Hemdes hervortreten. Ein Schal 

liegt iiber der rechten Armbeuge. Vorne ist das 

Kleid mit perlen- und edelsteinbesetzten Agraffen 

geschlossen. Als Schmuck bevorzugt die Dar- 

gestellte Perlen: Je zwei grofie tropfenformige 

Perlen dienen als Ohrhanger, eine einfache 

Schnur als Halskette, eine doppelschntirige 

Kette ist schrag von der Schulter zur Hiifte 

gefuhrt, andere Perlenschntire raffen die Armel 

des Hemdes oder betonen den Armelansatz des 

Kleides. Eine weitere Kette aus Perlen und 

Diamanten ist am Rockansatz befestigt. Vor 

dem Dunkel des Felsens hebt sich das helle, 

gleichmafiige Inkarnat effektvoll ab. O. ter 

Kuile (1976) datiert das Bild auf Grund der 

Kleidung und der Frisur auf etwa 1662.

Im Inventar von 1679 wird ein Bildnis der 

„Madelle Mean Livrie“ von Hanneman er- 

wahnt und Georg Kestner, bei dem das Bild 

sparer im Vestibiil des Gartenhauses hing, 

schreibt in seinem Verzeichnis, dass die rtick- 

seitige Bezeichnung „Mlle Monlevrier“ aus- 

geldscht sei. Trotz des Namens konnte die hi- 

storische Rolle der Dargestellten bislang nicht 

ermittelt werden. Eine Grafin Maria Theresa 

Maulevrier, die Tochter von Edouard Francois 

Colbert Graf Maulevrier, wurde um 1650 ge- 

boren und war somit zur Entstehungszeit des 

Bildes erst ungefahr zehn Jahre alt (vgl. Seiler, 

1966, S. 136). Eine Mlle Maulevrier wird un

ter den Damen genannt, die 1698 und 1699 

Herzog Georg Wilhelm um Besuchserlaubnis 

bei seiner Tochter, der Prinzessin von Ahlden, 

bitten (vgl. Seiler, ebda., S. 135). H. Seiler 

zitiert auch W. Beulecke, der in den Listen 

der eingewanderten Hugenotten in den Jahren 

1668/69 in Celle eine Elisabeth Bonneguiton 

de Maulevrier verzeichnet. Ein Damenbildnis 

Hannemans in Braunschweig, auf der Rtick- 

seite bis zur Doublierung 1897 mit dem 

Namen „Malle Moboirer“ bezeichnet, nach 

der Kleidung und Haltung laut O. ter Kuile
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87 Hanneman I Grafin Maulevrier

(1976) und R. Klessmann (1983) dem Typus 

des Kurtisanenportrats entsprechend, zeigt die- 

selbe Person.

Kataloge: Inv. 1679, Nr. 69. -Verz. G. Kestner 1849/1867, 

Nr. 381. - Fiihrer 1894, S. 72, Nr. 237. - Fiihrer 1904, 

S. 129, Nr. 237. - Kat. 1954, S. 67f., Nr. 119. — Landesga- 

lerie 1973, S. 18, Farbabb. S. 19. - Verz. 1980, S. 55. - 

Verz. 1989, S. 65.

Abb. 22. - Best. Kat. Herzog Anton Ulrich-Museum. 

Verzeichnis der Gemalde, Braunschweig 1969, S. 69, Nr. 

224 (3). — O. ter Kuile, Adriaen Hanneman 1604-1671: 

Een Haags portretschilder, Alphen aan den Rijn 1976, 

S. 15, 110f., Nr. 73, Abb. 72. - Benezit 5, S. 390. -

R. Klessmann, Herzog Anton Ulrich-Museum Braun

schweig. Die hollandischen Gemalde, Braunschweig 1983,

S. 82. - A.Ch. Steland, Ausst. Kat. Menschen-Bilder. Das 

Bildnis zwischen Spiegelbild und Rollenspiel, Herzog 

Anton Ulrich-Museum Braunschweig 1992, S. 35.

Literatur: H. Schneider, in: Thieme-Becker 25, S. 592. - 

H. Seiler, Bilder zu Leibniz’ Zeit am hannoverschen Hof, 

in: Leibniz. Sein Leben - sein Wirken - seine Welt, hrsg. 

von W. Totok u. C. Haase, Hannover 1966, S. 135f,
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88 Francois van de Poll

Leinwand, 106,5 x 87,9 cm (original ca. 97-98 x 

85-85,5 cm)

Bezeichnungen: Signiert rechts im Hintergrund 

(nicht original): B v Heist / XEtatis 4... (untere Zeile 

original); rechts unten auf dem weiBen Zettel 

Reste einer Signatur

Technischer Befund: Leinenbindung, 18 x 15 Faden, o. 

Webkante, I., r. and o. Spanngirlanden; u. mind. 5 cm 

beschnitten, dort 7 cm breite Anstuckung/Erganzung, 

ubrige Rander durch Umschlagen urn ca. 2 cm erweitert, 

doubliert, dadurch mittelfeine Leinwandstruktur dominant, 

Nadelholzkeilrahmen. Dunne weiBe Grundierung mit 

grobkbrnigen WeiBbeimengungen, leichter Pinselduktus, 

Grundiergrat an ehemaliger Bildkante. Malerei mit vmtl. 

blhaltigem Bindemittel, Pinseluntermalung tw. braun, 

lasierend, an der linken Hand und Armelmanschette grau, 

gruner Vorhang zunachst mit grauen Schatten und WeiB- 

hohungen untergelegt, mit grunem Farblack ubergangen, 

daruber schwarze Lasuren; Inkarnat gut erhalten, sonst 

stark retuschiert und ubermalt. Mind, ein alterer Firnis, 

unterschiedlich stark gedunnt.

Restaurierungen: (vor 1929:) Anstuckung, Umlegen der 

Spannrander, Kleisterdoublierung, Ubermalungen und 

Retuschen - 1929: Abnahme von Ubermalungen, Retusche - 

1985: Aquarellretuschen an verfarbten Ubermalungen.

Kunsthandel Munchen und Kassel, S. Lasalle. -

Seit etwa 1832 Sammlung Wilhelm Nahl, Kassel. - 

1858 Koniglich hannoverscher Besitz. - Seit 1893 

FCG. - 1925 erworben.

PAM 782

Dreiviertelfigurenbildnis eines sitzenden Mannes 

vor einer Saulen- und Pilasterarchitektur mit 

griinem Vorhang. Neben ihm auf einem Tisch 

liegen Bucher. Seine linke Hand hat er mit ge- 

spreizten Fingern auf die Brust gelegt, die andere 

ruht auf der Armlehne des Stuhls. Uber den Arm 

fallen die tippigen Falten eines Mantels. Der 

Korperfulle entsprechend hat der Portratierte ein 

voiles Gesicht mit Doppelkinn, zudem eine aus- 

gepragte Kinn- und Nasenpartie sowie eine hohe 

Stirn. Die Hintergrundmotive von Saule, Pila

ster und Vorhangsdraperie unterstreichen die 

selbstbewusste Pose und entsprechen der wichti- 

gen, gesellschaftlichen Position, die Francois van 

de Poll (1611-1667) einnahm. Nach Informa- 

tionen von Jhr. F.G.L.O. van Kretschmar ent- 

stammt der Dargestellte einem alten Stadtregen- 

tengeschlecht aus Amsterdam und Utrecht, war 

Ratsmitglied in Utrecht 1639 und hatte seit 

1656 als promovierter Jurist das Amt des Ersten 

Sekretars des Rechnungshofes der Generalstaa- 

ten in Den Haag inne.

Das hannoversche Bild ist eine erweiterte 

Fassung nach einem Portrat in niederlandi- 

schem Privatbesitz. Dort ist Franpois van de Poll 

als Halbfigur vor neutralem dunklen Grund 

wiedergegeben, der die Jahresangaben „A°: 

1660/Aetatis.49“ enthalt. Das Familienwappen 

links oben in der Ecke hat die Identifizierung 

ermoglicht. Offenbar wurde dieses fur die 

Familie gemalte und immer in deren Besitz 

gebliebene Bildnis nochmals als Staatsportrat in 

Dreiviertelfigur mit reprasentativer Hinter- 

grundsgestaltung in Auftrag gegeben. Der mal- 

technische Aufbau des Bildes entspricht weitge- 

hend dem der Grahn Maulevrier (Kat. Nr. 87).

Zusammen mit vier weiteren Gemalden hatte 

der Kunsthandler S. Lasalle 1832 das Bild als 

ein Werk des Bartholomeus van der Heist der 

Kurfurstlichen Galerie in Kassel angeboten und 

war darin in einer gedruckten Bekanntmachung 

vom 24. April von namhaften Kasseler Ktinst- 

lern, Architekten und Professoren unterstiitzt 

worden. Der Ankauf kam nicht zustande und 

die Bilder gelangten in den Besitz des Kasseler 

Portratisten Wilhem Nahl, der zu den Unter- 

zeichnern gehorte. Im Jahr 1858 erstand der 

Konig von Hannover den vermeintlichen van 

der Heist und stellte ihn offentlich im Haus- 

mannschen Hause aus. Daraufhin entbrannte in 

der lokalen Presse ein heftiger und polemisch 

gefuhrter Streit iiber die Echtheit des Bildes. Ein 

anonymer Autor H. zweifelte Ende Juni die 

Echtheit der Signatur an. Carl Oesterley und 

Friedrich Kaulbach, die beide zum Ankauf ge- 

raten hatten, verteidigten die hohe Qualitat des 

Bildes und seine Authentizitat. Weitere Artikel 

der Kontrahenten folgten, wobei die beiden 

Hofmaler Oesterley und Kaulbach von dem 

Kasseler Historienmaler und Professor Friedrich 

Muller unterstiitzt wurden.

Sparer lieh sich der Name van der Heist ofifen- 

sichtlich nicht mehr halten: Der Katalog von
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1891 ftihrt das Bild als eine Kopie nach van 

Dyck; im Fiihrer 1926 und im Katalog 1930 

wird Jan de Baen erst vorgeschlagen und dann 

wieder verworfen. Diskutiert wird daneben eine 

Zuweisung an Jan Ovens, die auch G. von der 

Osten (Kat. 1954) vertritt. Fiir Hanneman 

spricht sich erstmals Schmidt-Degener aus (vgl. 

Kat. 1954). Van Kretschmar von der Stichting 

Iconographisch Bureau gibt 1967 den entschei- 

denden Hinweis, dass es sich bei dem Bildnis um 

das Portrat von van de Poll handele.

Kataloge: Verz. 1857, S. 32, Nr. 312 (nachgetr. v.d. Heist).

- Kat. 1891, S. 103, Nr. 131 (Kopie nach A. van Dyck). - 

Verz. FCG, S. 103, Nr. 131. - Kat. 1902, S. 103, Nr. 131.

- Kat. 1905, S. 50, Nr. 104. - Fiihrer 1926, S. 6 (J. 

de Baen). - Kat. 1930, S. 2f, Nachtrag S. 174, Nr. 3, Abb. 

(  Baen?/ unbekannt) - Kat. 1954, S. 115f, Nr. 261 (J. 

Ovens zugew.).

J.de

Literatur: Anonym, in: Neue Hannoversche Zeitung,

30.6.1858, Nr. 299. - H., in: Hannoverscher Courier,

30.6.1858, Nr. 1163. - C. Oesterley, E Kaulbach, Das 

Portrait von van der Heist, in: Neue Hannoversche Zeitung,

14.7.1858, Nr. 323. - H., Noch einmal das Portrait von van 

der Heist, in: Hannoverscher Courier, 16.7.1858, Nr. 1177.

- C. Oesterley, E Kaulbach, in: Neue Hannoversche Zeitung,

23.7.1858, Nr. 339. - H., Das gefalschte Bild von van der 

Heist und die Ankaufer desselben, die Herren Oesterley und 

Kaulbach, in: Hannoverscher Courier, 28.7.1858, Nr. 1187.

- Ebe IV, S. 317. — J. J. de Gelder, Bartholomaus van der 

Heist, Rotterdam 1921, S. 161, Nr. 31 - Jhr. F.G.L.O. van 

Kretschmar, Iconographische sprokkelingen. Een keuze uit 

enige proeven tot identificatie van onbekende of foutief 

benaamde portretten, in: Jaarboek van het Centraal Bureau 

voor Genealogie 21, 1967, S. 80f., Abb. 3 (Halbfigurenbild).

- O. ter Kuile, Adriaen Hanneman 1604-1671: Een Haags 

portretschilder, Alphen aan den Rijn 1976, S. 104, zu Nr. 62.

Heda, Willem Claesz.

Haarlem 1594-1680 Haarlem

Wenig ist tiber das Leben Willem Hedas 

bekannt. Angeblich make Jan de Bray 1678 den 

84-jahrigen Heda, so dass man sein Geburts- 

datum erschliefien kann. Obwohl sein erstes 

datiertes und signiertes Gemalde bereits von 

1621 stammt, trat er erst zehn Jahre sparer 1631 

der Haarlemer St. Lukasgilde bei, deren Ob- 

mann er seit 1637 mehrfach war. Unter seinen 

Schiilern wird 1642 auch sein Sohn Gerrit 

genannt, der sich kiinstlerisch eng am Werk 

des Vaters orientierte. Neben Pieter Claesz. gilt 

Willem Heda als der bedeutendste Vertreter des 

monochromen Fruhsttickstilllebens.

89 Stillleben (Farbtaf. XXVI)

Eichenholz, 72,3 x 64,3 cm

Bezeichnungen:* Signiert und datiert unten links: 

/ HED.A ■ F ■ 1634

Technischer Befund: Drei Bretter mit vertikalem Faserverlauf, 

linkes Brett radial aus dem Stamm gesagt, Bretter Mitte 

und r tangential; rucks, auf ca. 0,6 cm Starke gedunnt und 

mit Flachparkett versehen, Kanten geringfugig beschnitten. 

Dunne, weiBliche Grundierung, darauf ockerfarbene Imprimi- 

tur. Malerei mit vmtl. dlhaltigem Bindemittel, Farben bis auf 

den gefullten Teil des Romers, den Zinnteller, die geschalte 

Zitrone, Teile des Pokals und der Porzellanschale auf das 

Braun des Hintergrundes aufgetragen; Transparenz des 

leeren Glases durch grunfarbene Lasuren auf Dunkelbraun 

wiedergegeben, Stofflichkeit der Pfirsiche und Zitronenschale 

durch strichelnden und stupfenden Farbauftrag nass-in-nass 

gestaltet, Lichter und Reflexe tw. vertrieben, tw. pastes 

aufgesetzt, Signatur mit rotbraunlicher Lasur und deckenden 

hellbraunen Lichtern; starker Malschichtabrieb im Bereich 

der Porzellanschale, des Glases I., des Hintergrundes oberhalb 

und I. vom Romer, geringfugige Kittung der Leimfugen.

Firnis nicht original, ungleichmaBig.

Restaurierung: Parkettierung, Firnisabnahme, Ubermalungen, 

neuer Uberzug - 7 983: Abnahme von Firnis und 

Ubermalungen, Kittungen, Retuschen, Firnisauftrag.

Sammlung W. von Hodenberg, Celle — 1861 vom 

Verein fur die Offentliche Kunstsammlung erworben 

(VAM 949). - Seit 1967 Stadtische Galerie.

KA 167/ 1967

In einer Nische steht ein halb mit Wein geftill- 

ter Romer mit genopptem Schaft, rechts dane

ben ein zartes Flotglas, vor dem eine silberne 

Trinkschale umgesttirzt liegt, sowie eine chi- 

nesische Porzellanschale mit Oliven. Auf der 

anderen Seite wird die Komposition durch eine 

einzelne Olive, zwei Pfirsiche und einen 

Pfirsichzweig geschlossen, hinter dem ein Kelch- 

glas mit geschwungener Kuppa noch schemen- 

haft zu erkennen ist. Illusionistisch gemalt, 

ragen im Vordergrund ein kunstvoll gearbeite- 

ter Messergriff und ein Zinnteller mit einer an- 

geschnittenen, halb geschalten Zitrone tiber den

J.de
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Nischenrand hinaus, betont durch die iiber den 

Tellerrand herabgeschwungene Zitronenschale. 

Der tiefenraumlichen Anordnung der Gegen- 

stande und der malerischen Wiedergabe der 

verschiedenen Materialien gilt das Haupt- 

bemtihen des Kiinstlers. Alle dargestellten Ob- 

jekte sind von ausgesuchter Kostbarkeit: die 

zarten Glaser, das aufleuchtende Silber, die 

blauweibe chinesische Schale und vor allem der 

Messergriff mit den schachbrettartig gearbeite- 

ten kleinen Perlmutt- und Ebenholzintarsien.

Das 1634 datierte Gemalde gehort zum 

Friihwerk des Kiinstlers, in dem er einfache 

Kompositionen bevorzugte. Einzelne Gegen- 

stande und auch deren Stellung zueinander 

finden sich auf verschiedenen anderen Bildern 

Hedas wieder. Meist dominiert - wie auf dem 

hannoverschen Bild — der halbgefullte Romer die 

Komposition, neben dem haufig in gleicher Po

sition die silberne Trinkschale platziert ist, wenn 

auch mit unterschiedlichen Dekors versehen, so- 

wie der Zinnteller mit der halbgeschalten Zitrone 

im Vordergrund. Ein vergleichbarer Bildaufbau 

finder sich z.B. auf der querformatigen Tafel im 

Thyssen-Bornemisza-Museum in Madrid (Holz, 

43,5 x 68 cm). Gelegentlich sind, wie im hanno

verschen Bild, die Objekte in einer Nische an- 

geordnet (vgl. Gammelbo, I960), haufiger je- 

doch werden sie auf einem Tisch prasentiert.
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Kat. 1867, S. 20, Nr. 43. - Kat. 1876, S. 22, Nr. 18. - Fiih- 

rer 1926, S. 11.-Kat. 1930, S. 31, Nr. 50, Abb. - Kat. 1954, 

S. 68, Nr. 120. - Verz. 1980, S. 55, Farbtaf. 16. - Verz. 1989, 

S. 66, Farbtaf. 14.

Literatur: Verzeichnis der Gemalde des Landschaftsdirektors 

W. von Hodenberg in Liineburg, Harburg 1843, Nr. 352. - 

Bericht 1862, S. 8. - P. Gammelbo, Dutch Still-Life Painting 

from the 16th to the 18th Centuries in Danish Collections, 

Kopenhagen 1960, S. 44, zu Nr. 47. - N.R.A. Vroom, A 

modest message as intimated by the painters of the „Mono- 

chrome banketje", Schiedam 1980, Bd. 1, S. 69; Bd. 2, S. 69, 

Nr. 345, Abb. - H.W. Grohn, Die Gemalde des „Vereins 

fur die Offenthche Kunstsammlung", in: Ausst. Kat. Euro- 

paische Landschaftsgraphik, Niedersachsisches Landes- 

museum Hannover 1982, S. 12.

Heil, Daniel van

Brussel um 1604-1662 Brussel 89 Heda I Stillleben

Daniel van Heil wurde als Sohn des Maiers 

Leonius van Helen am 18.1.1604 in St. Goedele 

in Brussel getauft und wahlte wie auch zwei 

seiner Bruder die Profession des Vaters. Nach 

einer Ausbildung bei diesem trat er 1627 als 

Meister der Briisseler Gilde bei. Zwischen 

1643 und 1660 sind sechs Lehrlinge in seiner 

Werkstatt nachgewiesen, darunter auch einer 

seiner Sohne. Daniel van Heil schuf hochst 

unterschiedliche Landschaften mit Feuer- und 

Ruinendarstellungen, aber auch offenbar von 

Salomon van Ruysdael beeinflusste Winterland- 

schaften.

90 Feuersbrunst

Leinwand, 56,5 x 89 cm

Sammlung Johann Friedrich Franz Giere, Hannover. - 

1816 Sammlung Hausmann, Hannover - 1857 

Kbniglich hannoverscher Besitz. - Seit 1893 FCG. - 

1925 erworben.

PAM 793

Links im Vordergrund schlagen helle, gelbrote 

Flammen aus einer mittelalterlichen Stadtan- 

lage. Das Feuer erleuchtet die nachtliche Szene- 

rie vor dem nachtblauen Himmel und lasst den 

noch unversehrten Stadtteil auf der Anhohe, 

den Fluss und die Silhouette am anderen Ufer 

mit hohen Kirchtiirmen erkennen, von denen 

der Linke an den Turm der Kathedrale von Ant

werpen erinnert. Auf dem schmalen, felsigen 

Uferstreifen im Vordergrund fallen die Be- 

wohner der Stadt Flusswasser in GefaEe, um 

den Brand zu loschen, entfliehen Familien den 

Flammen, wahrend andere ihren Hausrat bereits 

in Sicherheit gebracht haben.

Das Bild war von Hausmann als ein Werk von 

Garel Fabritius gekauft worden. In den Katalo- 

gen wird dieser Name aber schon handschrift- 

lich dutch den Namen Daniel van Heil ersetzt, 

in dessen Werk Ansichten von brennenden 

Stadten bei Nacht einen breiten Raum einneh- 

men. D. Vincent auEert in seiner maschinen- 

schriftlich im Rubenianum vorliegenden Arbeit 

anhand eines Schwarz-WeiE-Photos Zweifel an 

der Eigenhandigkeit der Figuren und verweist 

auf eine weitere Fassung, die 1931 in Miinchen 

zur Auktion kam, die aber mit der hannover- 

schen identisch ist.
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Da nur wenige Bilder van Heils datiert sind, ist 

eine Chronologic seiner Werke schwierig. Eine 

vergleichbare Anordnung der Gebaude auf der 

Anhohe links finder sich auch auf einer Berg- 

landschaft (Leinwand, 60 x 84 cm), die 1959 

von P. de Boer in Amsterdam verkauft wurde 

(Photo Rubenianum, Antwerpen).

Kat. 1827, S. 36, Nr. 141 (C. Fabritius). — Verz. 1831, S. 

71, Nr. 141. - Verz. 1857, S. 17, Nr. 141 (D. van Heil). - 

Kat. 1891, S. 115, Nr. 180. - Verz. FCG, S. 115, Nr. 180. 

-Kat. 1902, S. 115, Nr. 180.-Kat. 1905, S. 59, Nr. 143. 

- Kat. 1930, S. 31, Nr. 51. - Kat. 1954, S. 68, Nr. 121. - 

Verz. 1980, S. 55. - Verz. 1989, S. 66.

Literatur: Parthey I, S. 569, Nr. 1. - Ebe IV, S. 366. - K. 

Zoege von Manteuffel, in: Thieme-Becker 16, S. 270. — 

Verst. Kat. Hugo Helbing, Miinchen 27.6.—1.7.1931, Nr. 

198, Taf. 10. - Benezit 5, S. 463. - D. Vincent, Daniel van 

Heil — een monografie, Proefschrift Universiteit Gent 1986, 

S. 96E, Nr. STW 19, Abb. 47. — Flemish Painters 1994, 1, 

S. 205.

Hollandisch

77. Jahrhundert

91 Landschaft mit Vieh

Leinwand, 33 x 39,4 cm

Sammlung August Kestner, Rom. - Sammlung Kestner, 

Hannover (Nr. 139). -Seit 1884 Stadtische Galerie.

KM 8

Vor einem Felsen sitzen zwei Hirten mit Hund. 

Sie hiiten eine Kuh und einige Schafe, die zu 

FiiEen zweier sich kreuzender, schiitter belaub- 

ter Baume lagern oder stehen. Der schlechte 

Zustand und auch die maEige Qualitat des 

Bildes lassen nur eine grobe Einordnung in die 

Tradition der Adriaen-van-de-Velde-Schule, 

vielleicht in den Umkreis von Dirck van Bergen 

(1645—1690) oder Jacob v.d. Does d.A. (1623 

—1673), zu. Ungewohnlich ist, dass die Ecken 

der Leinwand von der Bemalung ausgespart und 

nur grundiert sind.
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Die kleine Landschaft stammt aus dem Besitz 

August Kestners und hing in seinem Empfangs- 

zimmer im Palazzo Tomati in Rom, das Georg 

Laves 1853 gezeichnet hatte (Abb. in : 100 Jahre 

Kestner Museum Hannover 1889-1989, Han

nover 1989, S. 15).

Fiihrer 1894, S. 70, Nr. 188. - Fiihrer 1904, S. 127, Nr. 188.

Hollandisch

2. Halfte 77. Jahrhundert

91 Hollandisch I Landschaft mit Vieh

92 Seeschlacht

Leinwand, 95 x 152 cm

Herkunft unbekannt.

PAM 989

Hollandisch

77. Jahrhundert

Dargestellt ist eine Seeschlacht zwischen Hollan- 

dern und Englandern, wobei die Uberzahl der 

von links mit achterlichem Wind heraneilenden 

hollandischen Schiffe den Ausgang der Schlacht 

suggestiv vorwegnimmt. In der Bildmitte tref- 

fen zwei feindliche Segelschiffe unter heftigem, 

gegenseitigen Beschuss aufeinander. Die stili- 

sierte Darstellung mit gleichformig geblahten 

Segeln erinnert an die friihe hollandische Mari- 

nemalerei. Allerdings begannen die kriegeri- 

schen Auseinandersetzungen zwischen England 

und den Vereinigten Niederlanden erst 1652, so 

dass das Bild friihestens zu diesem Zeitpunkt 

entstanden sein kann.

Ein groEes „D“ unter der englischen Galeere 

und ein „C“ oder „G“ unter der Barke lassen 

vermuten, dass das Geschehen ehemals durch 

eine Legende kommentiert war. Da keine Buch- 

staben unter den anderen Schiffen zu entdecken 

sind, gehorte das Gemalde moglicherweise 

urspriinglich zu einer Folge von Bildern, die 

Seeschlachten darstelken.

93 Pferde im Stall

Schiefer, 32,8 x 41 cm

Samm/ung Kestner, Hannover, (Nr. 140). - Seit 1884 

Stadtische Galerie.

KM 5

Das Werk ist vollig zerstort: Die Schiefertafel 

mehrfach gebrochen, die Malerei zur Festigung 

mit einer dicken Wachsschicht iiberzogen, so 

dass die Darstellung nicht mehr zu erkennen 

ist. Laut Fiihrer des Kestner-Museums von 

1904 handelt es sich um ein hollandisches Bild 

des 17. Jahrhunderts, einen „Stall mit zwei 

scheckigen Pferden und einer Ziege“ darstel- 

lend (S. 127). Schiefertafeln werden zu dieser 

Zeit in den Niederlanden nur selten als MaL 

grund verwandt (vgl. M. Plomp, J. ten Brink 

Goldsmith, in: Ausst. Kat. Leonaert Bramer, 

Stedelijk Museum Het Prinsenhof Delft 1995, 

S. 51).

unveroffentlicht

Fiihrer 1894, S. 70, Nr. 187. - Fiihrer 1904, S. 127, Nr. 187.
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d'Hondecoeter, 

Gysbert Gillisz.

Utrecht (?) 1604-1653 Utrecht

Wahrscheinlich wurde Gysbert Gillisz. d’Hon- 

decoeter 1604 in Utrecht geboren. Sein Vater 

tind auch Lehrer war der beriihmtere Gillis 

Claesz. d’Hondecoutre, der Ende des 16. Jahr- 

hunderts von Antwerpen nach Holland ausge- 

wandert war, 1602 in Utrecht und im Jahre 

1610 in Amsterdam nachgewiesen ist. 1630 — 

32 ist Gysbert in den Listen der Utrechter St. 

Lukasgilde aufgefiihrt.

92 Hollandisch I Seeschlacht

94 Diana mit Nymphen im Bad

Eichenholz, 44 x 68,5 cm

Bezeichnung: Signiert in der Mitte unten: J. G.

D' Hondecoeter

Sammlung Friedrich August von dem Bussche- 

Lohe, Hannover. - Sammlung Restaurator Plincke, 

Hannover. - Seit 1825 Sammlung Hausmann, 

Hannover. - Seit 1857 Kbniglich hannoverscher 

Besitz. - Seit 1893 FCG. - 1925 erworben.

PAM 799

In einem engen Flusstal vergntigen sich 

zwischen groEen Felsbrocken Diana, begleitet 

von ihren Jagdhunden, sowie einige Nymphen 

beim Bad. Zu beiden Seiten steigen die mit 

Buschwerk und Baumen bewachsenen Felsen 

steil an. Zwischen ihnen fiihrt eine weite, ber- 

gige Landschaft in die Tiefe. Die vorherr- 

schenden Grim- und Brauntone der Land

schaft werden dutch die blauen, roten und 

violetten Gewander der Nymphen farblich 

akzentuiert.

Zunachst wurde das Gemalde irrtiimlich als 

ein Werk des Johann van Bronckhorst angese- 

hen. Bereits O. Eisenmann, der Autor des 

Katalogs von 1891, publiziert es gemaE der 

Signatur unter dem Namen Hondecoeter und 

vermutet, dass die Figuren entweder von J.G. 

van Bronckhorst oder A. van Cuylenborch 

geschaffen worden seien.

Wenn auch nur wenige Bilder Gysbert d’Hon- 

decoeters bekannt und diese nur seiten datiert 

sind, erscheint die von A. Dorner (Kat. 1930) 

vorgeschlagene Datierung gegen Ende der 40er 

Jahre des 17. Jahrhunderts, von der G. von der 

Osten (Kat. 1954: um 1650) geringftigig ab- 

weicht, durchaus plausibel. Vergleicht man die 

Darstellung „Diana mit Nymphen im Bad“ mit 

der Berglandschaft von 1646 in Utrecht, so 

zeigen sich kompositionelle und stilistische 

Ubereinstimmungen. Eine in StraEburg be- 

wahrte Tafel, die leider nicht datiert ist, zeigt 

ebenfalls einen vergleichbaren Landschafts- 

ausblick und weist im Vordergrund ahnliche 

groEblattrige Pflanzen wie das hannoversche 

Bild auf (Photos RKD).

Die Erwahnung einer Datierung des hannover- 

schen Bildes dutch C. Lewis als „a landscape of 

1637“ muss auf einem Irrtum beruhen, denn 

auf der Tafel ist keine Jahreszahl zu erkennen.

Kat. 1827, S. 54, Nr. 215 (J. van Bronckhorst). — Verz. 

1831, S. 105, Nr. 215). - Verz. 1857, S. 24, Nr. 215. 

— Kat. 1891, S. 121, Nr. 200 (G. d’Hondecoeter). - Verz. 

FCG, S. 121, Nr. 200. - Kat. 1902, S. 121., Nr. 200. - 

Kat. 1905, S. 64, Nr. 157. - Kat. 1930, S. 33f., Nr. 55, 

Abb. - Kat. 1954, S. 70, Nr. 126. - Verz. 1980, S. 56.

Literatur: Ebe IV, S. 388. -Thieme-Becker 17, S. 432. — C. 

Lewis, A Note on a Landscape Painting by Hondecoeter at 

the New York Historical Society, in: Marsyas 13, 1966/67, 

S. 19. — Benezit 5, S. 602.
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94 G. d'Hondecoeter I

Diana mit Nymphen im Bad

Technischer Befund: Leinengewebe in Leinenbindung, ca. 

11x11 Faden, Spanngirlanden an der I. Seite und in Ansat- 

zen auch r; allseitig leicht beschnitten, langer, verzweigter 

Geweberiss in der Bildhalfte r, mit Wachs auf dichteres 

Leinengewebe doubliert. Einschichtige, grun-braunliche 

Grundierung mit weiBem Pigmentkorn. Untermalung 

groBflachig, rot pigmentiert in der unteren, dunn rotbraun 

in der oberen Bildhalfte. Olhaltige Malerei mit grobkbrnigen 

Pigmenten, daruber ehem. sehr differenzierte Ausfuhrung 

mit Lasuren und Farblacken; starke Schollenbildung, viele 

kleine Ausbruche in der Malschicht, breites Schwund- und 

Risscraquele, groBflachige Verreinigungen, nur noch wenige 

Lasuren vorhanden, zahlreiche Retuschen und Ubermalun- 

gen. Alte Firnisreste in den Strukturtiefen unter dickem, stark 

fluoreszierendem Firnis, daruber wachshaltiger Uberzug.

d'Hondecoeter, Melchior

Restaurierungen: Firnisabnahme, Kittungen, Retuschen, 

Firnisauftrag - Beschneidung, Wachsdoublierung, Retuschen, 

Firnisauftrag.

Utrecht 1636-1695 Amsterdam

Melchior d’Hondecoeter entstammt einer Kiinst- 

lerfamilie: Bereits sein Grofivater, der vermut- 

lich aus Antwerpen eingewanderte Gillis Claesz. 

d’Hondecoutre, war wie auch sein Vater, Gys- 

bert Gillisz. (s. Kat. Nr. 94), Landschafts- und 

Tiermaler. Bei ihm erhielt er bis zu dessen Tod 

im Jahre 1653 die erste kiinstlerische Ausbil- 

dung. AnschlieBend ging er zu seinem Onkel 

Jan Baptist Weenix und wurde dort Gehilfe in 

der Werkstatt. Von 1659 bis 1663 war er Mit- 

glied der Malergemeinschaft „Pictura“ in Den 

Haag und wohnte dann in Amsterdam, wo er 

am 9.2.1663 geheiratet hat und ab Marz des 

Jahres bis zu seinem Tod in der Lauriergracht 

wohnte. Am 3.4.1695 wurde er in Amsterdam 

begraben. Melchior d’Hondecoeter war bereits 

zu Lebzeiten der bekannteste Tiermaler der Nie- 

derlande. Neben kleinformatigen Bildern stat- 

tete er auch in Hausern reicher Amsterdamer 

Burger ganze Raume mit seinen Gemalden aus. 

Noch im 19. Jahrhundert gait er als „Raphael 

der Gefliigelmalerei“.

95 Hiihnerhof (Farbtaf. XXXVIII)

Leinwand, 82,5 x 102 cm

Bezeichnungen: Signiert und datiert 

rechts oben: M D Hondecoeter A° 16..

(letzte Ziffern schwer lesbar)

1971 Verst. Luzern, Fischer, 18./19.6.1971, Nr. 500,

Abb. Taf. 32. - Sammlung Dr. Amir Pakzad, 

Hannover. - 1972 Leihgabe Dr. Amir Pakzad.

Seit 1997 Leihgabe Famille Dr. Amir Pakzad

Vor einem Gemauer rechts und einem Land- 

schaftsausblick links tummelt sich unterschied- 

liches, in Aussehen und Bewegung naturgetreu 

erfasstes Federvieh: ein franzdsischer Faverolles- 

hahn mit angezogenem Bein, ein Kiebitz, ein 

Fasanenhahn und eine Hochbrutflugente. Auf 

einem Holzverschlag im Schatten des Gemauers 

sitzt ein gelbfahler, althollandischer Kapuziner, 

wahrend der hollandische WeiBhaubenhahn, 

ein in den Niederlanden seit Jahrhunderten 

ansassiges Zierhuhn, soeben herabflattert. Im 

Mittelgrund glucken weitere Haubenhiihner 

beisammen (Informationen zu den dargestellten 

Tieren freundl. Auskunft von G. Boenigk, 

Staatliches Naturhistorisches Museum Braun

schweig). Auf dem Boden liegen Tonscherben 

und einzelne Federn. Weit in der Feme wandert 

ein Mann. Die Nahsichtigkeit der Tiere, der 

niedrige Horizont, die Bewegung und die geoff- 

neten Schnabel der Vogel vermitteln den An- 

schein des unmittelbar beobachtetenTierlebens. 

Hondecoeter verzichtet hier auf erzahlerische 

Momente, die haufig in seine Tierdarstellungen 

einflieBen, besonders solche der Dramatik, die 

aus dem Einfall eines Feindes entsteht. Vielmehr 

hat er die Tiere mehr oder weniger unaufgeregt 

in einem Oval auf der Bildflache angeordnet.
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95 M. d'Hondecoeter I Hijhnerhof

Haufig finder sich im Werk d’Hondecoeters die 

Aufteilung der Bildflache in eine Landschaft 

links und ein Gemauer rechts, zwischen denen 

Baume und Biische vermitteln (vgl. z.B. „Das 

Pfauenpaar“, Wien, Akademie der Kiinste).

Obwohl die letzten beiden Ziffern der Jahreszahl 

schwer zu entziffern sind, konnen die Reste 

durchaus als 1686 gelesen werden.

Verz. 1980, S. 56. - Verz. 1989, S. 67.

96 Landschaft mit Enten

Eine im Bildaufbau vergleichbare Darstellung, 

auf der der Hahn allerdings in Gegenrichtung 

stolziert, befindet sich z.B. in der Karlsruher 

Kunsthalle oder auch auf dem 1690 datierten 

Hiihnerhof (Leinwand, 94,6 x 144,1 cm), der 

vor 1946 von M. Knoedler & Co, New York, 

angeboten wurde (Photo RKD).

Typisch fur d’Hondecoeter ist die versatzstiick- 

hafte Verwendung einzelner Tiermodelle, bei 

denen er vielleicht, wie Arnold Houbraken be- 

richtet, ausgestopfte Tiere verwendete. Er be- 

nutzte aber mit Sicherheit ab 1668 immer wieder 

gemalte Modelli mit zahlreichen Tierstudien nach 

der Natur. 14 solcher Leinwande, von denen eine 

erhalten ist (Lille), fanden sich in seinem Nachlass 

(vgl. R.C. Miihlberger, in: Dictionary of Art 14, 

S. 707). Haufig nimmt der Hahn eine zentrale 

Stellung ein, wobei der hier dargestellte franzdsi- 

sche Faverolleshahn zu dieser Zeit ungewohnlich 

ist, erst ab 1880 wird er als Augsburger Hahn 

bekannt. Der weifie Haubenhahn, der von dem 

Holzverschlag Hattert und hier auf der Schwanz- 

feder des Hahns aufzukommen scheint, lauft 

in gleicher Haltung auf dem Gemalde in der 

Dresdner Gemaldegalerie auf einem Mauerchen 

(Leinwand, 107 x 139 cm, Best. Kat. Dresden 

von 1930, Nr. 1301). Eine Wiederholung des 

Bildes mit geringfugigen Veranderungen wurde 

auf der Auktion vom 23-/26.4.1975 unter der 

Nr. 170 bei Bukowsky in Stockholm versteigert 

(Leinwand, 76,5 x 99 cm, Photo RKD).

Leinwand, 113,5 x 92,5 an

Sammlung l/IZ von Hoden berg, Celle. -1861 vom 

Verein fur die Offentliche Kunstsammlung erworben 

(VAM 950). - Self 1967 Stadtische Galerie.

KA 168/1967

Vor einem weiten Landschaftsausblick scharen 

sich im Vordergrund Hochbrutflugenten, ein 

Erpel und eine Gans um einen Trog. Dahinter 

sitzt auf dem abgestorbenen Ast eines schrag- 

gewachsenen Baumes ein Eisvogel, ein weiterer 

fliegt herbei. Der schnatternde Erpel, die fres- 

sende Gans und die watschelnde Ente sind in 

ihren Bewegungen naturgetreu erfasst. Selten 

bedient sich Melchior d’Hondecoeter bei dieser 

Art der Darstellung des Hochformats. Eine 

vergleichbare Komposition zeigt ein signiertes 

Werks, das 1968 bei Geb. Douwes in Amster

dam angeboten wurde (Leinwand, 102 x 86 cm, 

Photo RKD).

Qualitatsunterschiede innerhalb des Werkes von 

Melchior d’Hondecoeter lassen vermuten, dass 

der Kiinstler eine Werkstatt mit zahlreichen 

Mitarbeitern betrieb und nicht alle Bilder ei- 

genhandig ausfuhrte. Auch auf dem hannover- 

schen Bild ist die Ausftihrung des Gefieders zum 

Teil summarised, so dass hier die Mitarbeit eines 

Schulers nicht auszuschlieEen ist.

Kat. 1867, S. 20, Nr. 46. - Kat. 1876, S. 22f„ Nr. 19.

Literatur: Bericht 1862, S. 8.
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96 M. d'Hondecoeter I Landschaft mit Enten

Honthorst, Gerrit van

Utrecht 1 592-1656 Utrecht

Als Sohn von Herman Gerritsz. van Honthorst 

wurde Gerrit van Honthorst am 4.11.1592 in 

eine wohlhabende, katholische Familie hinein- 

geboren. Seine erste Ausbildung erhielt er bei 

Abraham Bloemaert. Zwischen 1610 und 1615 

brach er nach Italien auf. In Rom wurde er 

mabgeblich von der Kunst Caravaggios beein

fl usst und gehorte nach seiner Riickkehr 1620 

zu den Hauptvertretern des Utrechter Caravag- 

gismus. 1622 trat er der St. Lukasgilde bei, der 

er in den 20er Jahren wiederholt als Dekan 

vorstand, und baute in kurzer Zeit eine grolle 

sowie erfolgreiche Werkstatt mit vielen Schiilern 

auf. Als 1627 Rubens nach Utrecht kam und 

auch ihn besuchte, richtete van Honthorst zu 

Ehren des beriihmten Malerfursten ein grofies 

Bankett aus. Er spezialisierte sich zunehmend 

auf Portrats und wurde 1628 von Karl I. fur 

acht Monate als Bildnismaler an den englischen 

Hof berufen. Seit Anfang der 30er Jahre unter- 

hielt der Kiinstler Kontakt zum Hof in Den 

Haag und wurde 1637 dort Hofmaler. Schon 

vorher hatte er die Kinder des in Den Haag im 

Asyl lebenden Kurfiirsten von der Pfalz und 

Konigs von Bohmen, Friedrich V., und seiner 

Gemahlin, Elisabeth von England, unterrichtet. 

Im Gegensatz zu seinen caravaggesken Halb- 

figurenbildern und Nachtszenen kniipfen seine 

Portrats an die eher traditionelle Bildniskunst 

z.B. Michiel van Mierevelts an. Van Honthorst 

starb am 27.4.1656 in seiner Heimatstadt.

97 Mademoiselle de Valkenburg 

et d'Osemal

Eichenholz, 74,3 x 59,5 cm

Bezeichnungen:* Signiert und datiert im Hintergrund 

links: GHonthorst / 1641 (G H ligiert). Aufschriften 

(Tafelruckseite): Mademoiselle de Valkenburg et 

d'osemal

Technischer Befund: Tafel aus drei radial geschnittenen Bret- 

tern, senkrechter Faserverlauf, Starke ca. 10 mm, allseitig 

flach abgefast, vordere Kante o. und u. gebrochen; rucks, 

geglattet, Hochparkett, farbiger Uberzug. WarmweiBe 

Grundierung mit weiBen, kornigen Beimengungen bis zum 

Rand, Auftragsstarke porenfullend bis deckend. Untermalung 

der Figur in Grau- und Brauntbnen, z. T. mit kraftigem Pinsel- 

duktus, Malerei vmtl. blgebunden, Inkarnat mehrschichtig 

aufgebaut mit vertriebenen WeiBhbhungen, braunen, roten 

und blauen Lasuren, Grundierungston in Inkarnat, Haaren 

und grungrauem Hintergrund einbezogen, unterhalb der 

Perlenkette Ansatz in der Malerei, Spitzenkragen und Lichter 

pastes mit weiB aufgesetzt, Pentiment an der Schleife; 

zwei grbBere Kratzer, zahlreiche kleine Ausbruche im Hinter

grund, Kittungen und Retuschen aus drei Phasen, flachige 

Verreinigungen. Mind, drei Firnisschichten; deutliches, femes 

Craquele, vergilbt, erste Schicht gefarbt, partiell abgenom- 

men (Inkarnat, Spitzen), Oberflache matt glanzend.

Restaurierungen: Firnisabnahme, Kittungen, Retuschen, 

Firnisauftrag - Partielle Firnisabnahme, Retuschen, 

Firnisauftrag - (nach 1930:) Bearbeitung der Ruckseite, 

Parkettierung, Retuschen, Firnisauftrag.

Aus Kurfurstlich hannoverschem Besitz. - 1803 

Schloss Hannover. - 1844 im Kbniglichen Schloss 

zum Georgengarten. - Sammlung der Landschafts- 

straBe. - Seit 1893 EGG. - 1925 erworben.

PAM 800

Die Tafel zeigt im ovalen Ausschnitt das Brust- 

bild einer jungen Frau in Trauerkleidung mit
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97 van Honthorst I Mademoiselle de Valkenburg et d'Osemal

einem schwarzen Schleier liber dem braunen 

gelockten Haar. Sie tragt ein tief ausgeschnitte- 

nes, schwarzes Kleid mit breitem, weiEem Spit- 

zenbesatz. Die Armel sind geschlitzt, so dass der 

weiEe Unterstoff zu sehen ist. Als Schmuck tragt 

sie verschiedene Perlen. Eng um den Hals liegt 

eine Kette aus gleichmaEig runden Perlen. Je 

eine groEe, tropfenformige Perle ist mit einer 

Schleife an die Ohrenlappchen gebunden bzw. 

zusammen mit einem Edelstein auf einer brei- 

ten Schleife als Brosche arrangiert.

Laut der alten Inschrift auf der Riickseite 

handelt es sich bei der Dargestellten um Made

moiselle de Valckenberg et d’Osemal. Es wurde 

angenommen, dass es sich hierbei um Margha- 

retha, eine Tochter von Jan de Hertoghe van 

Osmael, Herr von Valkenburg, und von Josina 

de Bye handele, die unter diesem Namen 

verschiedentlich mit Constantijn Huijgens 

in Briefkontakt stand (brief!. Hinweis vom 

29.5.1954 von R. van Luttervelt, Rijksmuseum 

Amsterdam). Ihr Interesse an Musik, Literatur
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und Gemalden geht aus einem Brief von Huijgens 

an sie hervor (De briefwisseling van Constantijn 

Huijgens, hrsg. von J.A. Worp, IV, Den Haag 

1915, S. 113). Allerdings ist keine Tochter 

dieses Namens nachzuweisen, deshalb vermutet 

R. Ekkart, dass es sich bei dem Namen Maga- 

retha um ein Pseudonym von einer der vier Tbch- 

ter des Jan de Hertoghe van Osmael handelt. Auf 

Grund des Schleiers, der auf den Witwenstand 

weist, schliefit R. Ekkart, dass es sich um die 

alteste Tochter Anna (ca. 1610—1673 Den Haag) 

handelt, die 1635 Willem Bloys van Treslong 

heiratete, der 1639 in der Seeschlacht bei 

Diinkirchen umkam. Sie war mit Constantijn 

Huijgens befreundet und dariiber hinaus Mit- 

glied in der Dichtervereinigung de Muiderkring.

Den alteren Katalogen zufolge war das Gemalde 

als ein Werk des Bruders Willem van Honthorst 

angesehen worden, doch weisen es H. Gerson 

und S.J. Gudlaugsson (RKD, Den Haag, Brief 

vom 9.2.1954) wegen seiner Qualitat Gerrit 

zu, worin ihnen G. von der Osten (Kat. 1954) 

sowie auch R. Ekkart folgen.

Kat. 1802/03, III., Nr. 116 (Honthorst). - Verz. 1844,5.70, 

Nr. 39. -WM 1864, S. 90, Nr. 208 (W. van Honthorst). - 

Verz. 1876, 8. 47, Nr. 251. - Kat. 1891, 5. 123, Nr. 210. - 

Verz. FCG, S. 123, Nr. 210. - Kat. 1902, 8. 123, Nr. 210.

- Kat. 1905. 8. 66, Nr. 167. - Kat. 1930, 8. 34, Nr. 56, Abb.

- Kat. 1954, 8. 70f, Nr. 127 (G. van Honthorst).

Literatur: Parthey I, 8. 621, Nr. 28. - Die Kunst fur Alle, 

I, 1886, 8. 308. - Ebe IV, 8. 392. - Wurzbach I, 8. 713. - 

G.J. Hoogewerff, in: Thieme-Becker 17, S. 451. - J. Judson, 

R. Ekkart, Gerrit van Honthorst (in Vorbereitung), Nr. 424.

98 Prinz Ruprecht von der Pfalz 

(1619-1682)

Eichenholz, 74,3 x 59,8 cm

Bezeichnungen:* Signiert und datiert links im 

Hintergrund: GHonthorst / 1642 (G H ligiert)

Fechnischer Befund: Tafel aus drei radial geschnittenen 

Brettern mit senkrechtem Faserverlauf, Starke ca. 12 mm, 

an den Randern abgefast; Fugen mit Niveauversatz wieder- 

verleimt, rucks, partiell behobelt, bliger Uberzug. Dunne, 

blass hellbraune Grundierung mit kbrnigen, weiBen Beimen- 

gungen bis zum Rand. Flachige Untermalung in Grautdnen, 

enter Inkarnat mit Brauntdnen. Malerei vmtl. dlgebunden, 

mit leichtem Pinselduktus, Inkarnat mit deckenden, weiBen 

und rosafarbenen Hdhungen und wenigen braunen Lasuren, 

Grundierungston in Halbschatten, Haaren und Hintergrund 

einbezogen, Rustung dunkelgrau mit weiBen und ocker- 

farbenen Hdhungen nass-in-nass angelegt, im Umhang 

hell rote Faltenstege auf dunkelrotem Farblack; Schleifspuren 

und grdBere, gekittete und retuschierte Fehlstellen entlang 

der Fugen, v.a. im Hintergrund I., leichte Verreinigungen. 

Zwei Firnisschichten, gestrichen und gespritzt; dadurch 

stdrende Oberflachenstruktur, unregelmaBig matt.

Restaurierungen: (vmtl. um I860:) Neuverleimung der 

Fugen, Bearbeitung der Fugenbereiche an Vorder- und 

Ruckseite, rucks. Uberzug, Kittungen, Retuschen, Uberma- 

lungen, Firnisauftrag - Partielle Firnisabnahme (Inkarnat), 

Firnisauftrag - 1986: Verlei mung der Fugen, Abnahme 

von Firnis, Ubermalungen und Kittungen, neue Kittungen, 

Retusche, Firnisauftrag.

Sammlung Georg Kestner, Hannover. - Sammlung 

Kestner, Hannover (Nr. 266). - Seit 1884 Stadtische 

Galerie.

KM 253

Die Tafel zeigt Prinz Ruprecht von der Pfalz in 

Rustung als Halbfigur, oval gerahmt. Der Ober- 

korper ist leicht nach rechts, sein von langen, 

gewellten braunen Haaren eingefasstes Gesicht 

nach links gewandt. Die Identitat des Darge- 

stellten war durch eine Inschrift auf der Ruck

seite, die von Georg Kestner dokumentiert ist, 

als „Robert par la grace de Dieu Prince Palatin 

Due de Baviere“ iiberliefert. Offenbar war diese 

Aufschrift schon Anfang des Jahrhunderts nicht 

mehr zu lesen. C. Schuchhardt (Fiihrer 1904) 

meint, dass es sich um ein Bildnis Willems 

II. von Oranien handele und hielt es fiir das 

Gegenstiick zu Maria Stuart, Prinzessin von Nas

sau (s. Kat. Nr. 99). Neben der heute nicht mehr 

lesbaren Bezeichnung auf der Ruckseite zeugen 

von der Identitat des Dargestellten auch andere 

Bildnisse des pfalzischen Prinzen von Honthorst, 

z.B. in der National Portrait Gallery in London.

Prinz Ruprecht wurde 1619 als viertes Kind 

von Friedrich V., Kurfurst von der Pfalz, und 

Elisabeth Stuart in Prag geboren, wenige Wo- 

chen nach der Wahl seines Vaters zum Kbnig 

von Bohmen. Nach der Schlacht am WeiBen 

Berge floh die Familie aus Prag und fand 

schliehlich in den Niederlanden Asyl. Dort 

wurde Ruprecht zunachst mit seinem alteren
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98 van Honthorst I Prinz Ruprecht von der Pfalz (1619-1682)

Bruder Karl Ludwig in Den Haag und Leiden 

erzogen, schlug dann die militarische Laufbahn 

ein und wurde zu seinem GroEonkel Frederik 

Hendrik von Oranien gegeben. Wahrend eines 

Kriegszuges seines Bruders Karl Ludwig kam er 

1638 als Gefangener der kaiserlichen Truppen 

nach Wien. 1642 ging er nach England zu Karl 

I. und unterstiitzte ihn bei den Auseinanderset- 

zungen mit dem Parlament. Nachdem er sich 

geschlagen geben musste, floh er nach Frank- 

reich, lebte anschlieEend kurze Zeit am Heidel- 

berger Hof und kehrte 1660 nach dem Tod 

Oliver Cromwells nach England zuriick. Dorr 

wurde er zum Admiral ernannt, nahm an 

dem englisch-niederlandischen Seekrieg teil und 

war als Mitglied der Hudson Bay Company seit 

1670 wesentlich an der Erschliefiung Kanadas 

beteiligt, wo er erster Gouverneur des nach ihm 

benannten Rupert’s Land war. 1682 starb er 

in London und wurde in der Westminster 

Abbey neben seiner Mutter beigesetzt. Das han- 

noversche Bild zeigt den 23-jahrigen Prinzen 

vermutlich kurz vor seiner Abreise nach Eng

land 1642.

Verz. G. Kestner 1849/1867, Nr. 95. - Fiihrer 1894, S. 72, 

Nr. 225. - Fiihrer 1904, S. 128, S. 225. - Kat. 1954, S. 71, 

Nr. 128. - Verz. 1980, S. 56. - Verz. 1989, S. 67.

Literatur: Moes II, S. 606, Nr. 9095,18. — C.V. Wedgwood, 

The Kings War 1641-1647, London 1958, Abb. S. 96. -
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P. Young, Edgehill 1642. The Campaign and the Battle, 

London 1985, Farbabb. - D. Roger, Prince Rupert of the 

Rhine: Principal Initiator and First Governor of the Hud

son Bay Company, in: Prince Rupert of Rupert’s Land. 

In Commemoration of the Tri-Centennial of his Death 

on Nov. 29. 1682, German-Canadian Yearbook, Vol. VI, 

Toronto 1981, Abb. S. 67. - D. Howarth, Famous Sea 

Battles, London 1981, S. 36, Farbabb. -W.-J. Hoogsteder, 

De schilderijen van Frederick en Elizabeth, koning en koni- 

gin van Bohemen, London-Utrecht 1984- 1986, Bd. I, 

S. 125, Nr. 64, Bd. Ill, Abb. 61. — J. Judson, R. Ekkart, 

Gerrit van Honthorst (in Vorbereitung), Nr. 357.

Ausstellungen: Oranje-Nassau, Rijksmuseum Amsterdam 

1898, Nr. 418 (W. v. Honthorst, dargestellt Prinz Willem 

IL). - England und Kurpfalz, Heidelberger Schloss 1963, 

S. 25. — The Orange and the Rose, Victoria and Albert 

Museum London 1964, S. 34, Nr. 27.

99 Prinzessin Maria von England 

(1631-60), Gemahlin Willems II. 

von Oranien

Eichenholz, 73,3 x 58,4 an

Technischer Befund: Tafel aus drei radial geschnittenen 

Brettern, senkrechter Faserverlauf, Starke ca. 10 mm, rucks, 

an den Randern abgefast, Verleimungsfugen behobelt; I. 

und r, evtl. auch o. und u. leicht beschnitten, rucks, braunli- 

cher Uberzug, kleine Einlaufrisse. Dunne, blass hellbraune 

Grundierung mit kbrnigem, weiBen Pigment bis zum Rand. 

Dunkelrote Pinselunterzeichnung. Inkarnat in Grau- und 

Brauntbnen, Gewand in WeiB- und Rosatbnen untermalt, 

Malerei vmtl. blgebunden, mit leichtem Pinselduktus, Hinter- 

grund graugrun angelegt, Figur aussparend, Inkarnat mit 

deckenden, weiBen sowie rosafarbenen Hbhungen und we- 

nigen grunbraunen Lasuren, Gewand flachig mit kuhlem, 

rotem Farblack angelegt, darauf warme, rote und schwarze 

Lasuren, Grundierungs- und Untermalungston tw., auch im 

Hintergrund, einbezogen; Rander r. und I. uberkittet und 

ubermalt, wenige retuschierte Fehlstellen in Inkarnat, Haaren 

und Hintergrund. Mind, zwei dunne Firnisschichten, gestri- 

chen und gespritzt, Weitere auf gemaltem ovalem Rahmen; 

Oberflache matt mit Glanzflecken.

Restaurierungen: Bearbeitung der Kanten, seitl. Anstuckun- 

gen, Uberkittung, schwarze Ubermalungen - Entfernung 

der Anstuckungen, partielle Firnisabnahme, Ubermalungen 

in Hintergrund und Haaren, Firnisauftrag, rucks. Uberzug - 

1986: Abnahme von Ubermalungen und Firnis im ovalem 

Bildfeld, Kittung, Retusche, Firnisauftrag.

Sammlung Georg Kestner, Hannover. - Sammlung 

Kestner, Hannover (Nr. 265). - Seit 1884 Stadtische 

Galerie.

KM 254

Das oval gefasste, halbfigurige Bild Marias 

von England entstand nach dem ganzfigurigen 

Ehepaarbildnis „ Willem IL von Oranien und 

seine Gemahlin Maria Stuart“, das Gerrit van 

Honthorst 1647 fur die Ausstattung von Huis 

ten Bosch geschaffen hatte und das sich heute 

im Rijksmuseum Amsterdam befmdet (Lein- 

wand, 300,5 x 193,5 cm). G. van Honthorst 

griff wiederholt auf dieses Gemalde des Statt- 

halterpaares fur Einzelportrats zuriick. R. Ekkart 

listet drei Repliken, zwei Varianten aus spaterer 

Zeit sowie Kopien und Werkstattarbeiten auf 

(vgl. R. Ekkart, Nr. 25-33). Das hannoversche 

Bild zahlt zu den Repliken und ist das einzige 

Brustbild, wobei das Portrat geringfiigig abge- 

wandelt wurde, denn Maria Stuart tragt hier 

keinen Schleier. Als Cornells Visscher 1649 eine 

Portratfolge der Familie des Statthalters schuf 

(Fredericus Henricus illustrissimus Orangiae 

Princeps), legte er seinem Kupferstich Marias 

von England eben dieses Bildnis zu Grunde 

(Hollstein, XL, S. 130, Nr. 121, Abb. S. 131). 

Eine verkleinerte Kopie des hannoverschen 

Bildes befmdet sich im Historischen Museum, 

Hannover (Inv. Nr. VM 22935, Leinwand, 

41x31 cm).

Maria Henrietta Stuart (1631-60) war das 

zweite Kind von Karl I. von England und 

Henrietta Maria von Bourbon. Erst elf Jahre alt, 

wurde sie 1641 mit Willem II. von Oranien- 

Nassau verheiratet und ein Jahr sparer nach 

Holland gegeben. 1647 wurde Willem II. Statt- 

halter der Niederlande, drei Jahre sparer starb 

er. Nach seinem Tod gebar Maria Henrietta 

Stuart den gemeinsamen Sohn Willem III., den 

spateren Konig von England.

Ehemals war die Tafel auf der Rtickseite mit 

dem Namen der Dargestellten bezeichnet, den 

Georg Kestner wie folgt iiberliefert: „Maria 

Princesse d’ Orange, fille de Charles Steward, 

Roy de la Grande Bretagne Buse (sic) de Guil

laume d’Orange“. E. Berckenhagen folgt dage- 

gen einem Vorschlag von R. van Lutterveld (vgl. 

Kat. 1954, S. 71) und halt die Dargestellte 

falschlich fur Louise Henriette, Kurfiirstin von 

Brandenburg und Schwester Willems IL, also 

fur die Schwagerin der Maria von England.
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99 van Honthorst I Prinzessin Maria von England (1631-60), 

Gemahlin Willems II. von Oranien

Verz. G. Kestner 1849/1867, Nr. 94. - Fiihrer 1894, 

S. 72, Nr. 226. - Fiihrer 1904, S. 129, Nr. 226. - Kat. 

1954, S. 71, Nr. 129. - Verz. 1980, S. 56. - Verz. 1989, 

S. 67.

Literatur: H. Braun, Gerard und Willem van Honthorst, 

Diss. Gottingen 1966, S. 266, Nr. 1 18b. - E. Bercken- 

hagen, Die Malerei in Berlin vom 13. bis zum ausgehen- 

den 18. Jahrhundert, Berlin 1964, Abb. 189. - J. Judson, 

R. Ekkart, Gerrit van Honthorst (in Vorbereitung), 

Nr. 27.

Ausstellungen: Oranje-Nassau, Rijksmuseum Amsterdam 

1898, Nr. 440. — England und Kurpfalz, Heidelberger 

Schloss 1963, S. 31.

Honthorst (Werkstatt)

100 Henriette Marie (1626-1651), 

Tochter des Kurfiirsten Friedrich V. 

von der Pfalz

Eichenholz, 75 x 59,5 cm

Sammlung Georg Kestner, Hannover. - Sammlung Kest

ner, Hannover (Nr 319). -Seit 1884 Stadtische Galerie. 

KM 128
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Oval gefasstes Bild einer nach rechts gewand- 

ten, den Betrachter anblickenden jungen Frau 

in Halbfigur mit schulterlangem, leicht locki- 

gem Haar, das sie teilweise in einem mit Perlen 

geschmiickten Dutt gebunden hat. Das rote, 

weit ausgeschnittene Kleid mit geschlitzten 

Armeln lasst die Schultern frei und wird unter 

der Brust mit Perlenschniiren gehalten. Georg 

Kestner gibt in seinem handschriftlichen Ver- 

zeichnis an, dass es sich hier um eine derToch- 

ter des Kurfiirsten von der Pfalz und Konigs 

von Bohmen Friedrich V. handelt. Im Ausst. 

Kat. „England und Kurpfalz“ wurde die Darge- 

stellte als die dritte Tochter von Friedrich V. 

und Elisabeth Stuart, namlich Henriette Marie, 

Prinzessin von der Pfalz, Fiirstin Rakocszi von 

Siebenbiirgen (1626-1651), identifiziert. Es 

handelt sich um eine Werkstattarbeit oder eine 

Kopie nach dem Gemalde in der Sammlung 

des Duke of Atholl (Holz, 76,2 x 63,5 cm) von 

1642 (R. Ekkart, Nr. 375). R. Ekkart verzeich- 

net zwei weitere Werkstattarbeiten oder Kopien 

nach diesem Bild: eine ehemals im Besitz des 

Grafen van Limburg-Stirum in Noordwijk, 

jetzt Privatbesitz (Holz, 74 x 59,5 cm); der Ver- 

bleib der zweiten, etwas kleineren Wiederho- 

lung (Holz, 56 x 43 cm), die sich in der Samm

lung J. Stein in Paris befand, ist nicht bekannt 

(Ekkart, Nr. 375, 1 und 3).

Verz. G. Kestner 1849/1867, Nr. 96 (G. Honthorst). - 

Fiihrer 1894, S. 72, Nr. 227. - Fiihrer 1904, S. 129, Nr. 227.

Literatur: W.-J. Hoogsteder, De schilderijen van Frederick en 

Elizabeth, koning en konigin van Bohemen, London-Utrecht 

1984-1986, Bd. I, S. 131, Nr. 85,2. - J. Judson, R. Ekkart, 

Gerrit van Honthorst (in Vorbereitung), Nr. 375,2.

Ausstellungen: England und Kurpfalz, Heidelberger Schloss 

1963, S. 31.

100 Honthorst-Werkstatt I Henriette Marie 

(1626-1651), Tochter des Kurfiirsten 

Friedrich V. von der Pfalz

Sammlung Georg Kestner, Hannover. - Sammlung 

Kestner, Hannover, (Nr. 293). -Seit 1884 Stadtische 

Galerie.

KM 183

Die Tafel zeigt die Halbfigur eines Knaben in 

antiker Tracht, der in seiner Linken einen Stab 

und in der Rechten ein rote Rose halt. Uber 

einem langarmeligen Hemd tragt er einen an 

die Kleidung der romischen Legionare erin- 

nernden, grauen Schuppenpanzer aus festem 

Stoff, dazu einen geknoteten, griinlich braunen 

Schal. Rose und langer Stab dagegen muten 

weniger militarisch als pastoral an.

Honthorst

(Kopie nach oder Umkreis)

101 Prinz Moritz von der Pfalz 

(1621-1654) als Knabe

Eichenholz, 44 x 35 cm

Prinz Moritz von der Pfalz (1621-1654) wurde 

als vierter Sohn Friedrichs V., des Kurfiirsten 

von der Pfalz und Konigs von Bohmen, 1621 

auf der Flucht aus Prag in Kiistrin geboren. 

Unter der Leitung seines Grofonkels Frederik 

Hendrik nahm er 1637 an der Belagerung und 

Eroberung von Breda teil. 1651 brach er mit 

seinem Bruder Ruprecht zu einer Reise zu den
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101 Honthorst- Umkreis I Prinz Moritz von 

der Pfalz (1621-1654) als Knabe

Westindischen Inseln auf. Einer Uberlieferung 

zufolge geriet das Schiff in einen Sturm, bei 

dem er ertrank, andere berichten, er sei in die 

Sklaverei geraten und verschollen.

Georg Kestner erwahnt in seinem handschrift- 

lichen Verzeichnis von 1849/1867 eine Wie- 

derholung des Bildes, die vollig verdorben ge- 

wesen sei, aber auf der Riickseite die Inschrift 

„Maurice Prince Palat.“ getragen habe. Da der 

Knabe auf der Tafel zwischen fiinf und acht 

Jahre alt ist, muss das Bildnis respektive seine 

Vorlage ungefahr zwischen 1625 und 1630 

entstanden sein. Schon Kestner raumt die 

mindere Qualitat des Gemaldes ein, wenn er 

schreibt, dass es von G. van Honthorst oder 

unter dessen Leitung entstanden sei. Das Bild 

hing im Kestnerschen Gartenhaus im dortigen 

Wohnzimmer seiner Frau. Von wem Kestner 

es erworben hat, ist nicht bekannt, doch 

befmdet sich auf der Riickseite ein nicht zu 

identifizierendes Siegel mit fiinf Kreuzen oder 

Sternen.

Verz. G. Kestner 1849/1867, Nr. 345 (G. Honthorst ?). — 

Fiihrer 1894, S. 72, Nr. 228 (G. Honthorst). - Fiihrer 1904, 

S. 129, Nr. 228.

Ausstellungen: England und Kurpfalz, Heidelberger Schloss 

1963, S. 30.

Hooch, Pieter de

(Umkreis)

Rotterdam 1629-1684 Amsterdam

Am 20.12.1629 wurde Pieter de Hooch 

als Sohn eines Maurers und einer Hebamme 

in Rotterdam geboren. Laut Houbraken lernte 

er zusammen mit Jacob Ochtervelt bei Nico- 

laes Berchem in Haarlem. Allerdings begann 

de Hooch seine Kiinstlerlaufbahn mit Solda- 

tenszenen und Bauerninterieurs, die keine 

Anklange an den Stil des Haarlemer Land- 

schaftsmalers aufweisen. 1655 trat er der Delfter 

St. Lukasgilde bei. Seine ersten datierten 

Gemalde mit hauslichen Interieurs sowie Hof- 

szenen stammen von 1658 und weisen ihn 

als Hauptvertreter der sog. Delfter Schule aus. 

1660 oder 1661 siedelte er dauerhaft nach 

Amsterdam iiber und passte in der Folge seinen 

Stil dem dortigen stadtischen Publikum an: 

Seine Figuren wurden eleganter, die Raume 

der Interieurs prunkvoller, die perspektivi- 

schen Verschachtelungen komplizierter. Seine 

Gemalde der 70er und 80er Jahre sind von 

sehr unterschiedlicher Qualitat, neben Meis- 

terwerken stehen Bilder in durchaus min- 

derer Ausfiihrung. Obwohl keine Schiiler des 

Kiinstlers nachweisbar sind, fanden besonders 

die Werke Pieter de Hoochs aus der Delfter 

Zeit viele Nachahmer und Nachfolger. Die 

bekanntesten sind Hendrick van der Burch, 

Pieter Janssens Elinga, Cornelis de Man und 

Jacob Ochtervelt.

102 Interieur (Die Naherin)

Leinwand, 50 x 38,5 cm

Bezeichnungen: auf der Keilrahmenruckseite ein 

gelber Punkt
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Technischer Befund: Mittelfeine Leinwand, ca. 14 x 11 

Faden, Leinenbindung; kleisterdoubliert auf grdberem 

Gewebe, dadurch Leinwandstruktur an der Oberflache 

dominierend; Beschadigungen an alien vier Ecken and 

der Umspannkante r, vmtl. urspr. Spannrahmen aus 

Eichenholz, zu Keilrahmen verandert, leicht verzogen. 

Dunne, zweischichtige, olhaltige Grundierung, dunkles 

Graugrun uber Orangebraun, mitehem. relativ glatter 

Oberflache, bis zur Leinwandkante, d.h. vorgrundiert. 

Vorwiegend dunne, blige Malerei, Schurze, Nahkorb und 

ein kleiner Bereich da ruber hell unterlegt, pastoser Farb- 

auftrag nur bei weiBer Kleidung, Teppich und Lichtern; 

viele Retuschen aus mehreren Phasen, bes. Gesicht und 

Hande uberarbeitet, grbBere Retuschen in der Ecke I. o., 

der Schurze, im Bauch der Kanne, am Bildrand I. u., die 

Kuppen der Malerei partienweise verreinigt, feinteilig 

retuschiert. Streifiger, dicker Firnis, im Bildviertel

I. o. entfernt, daruber transparenter, dunner Firnis.

Restaurierungen: Doublierung, Neuaufspannung, Veran- 

derung des Spannrahmens, Firnisabnahme vor streifigem 

Firnisauftrag, Retuschen - Partielle Firnisabnahme im 

Bildviertel l.o., verschiedene Retuschen - 1974: Firnisrege- 

nerierung, dunner Firnisauftrag, punktelnde Retuschen 

an den Malschichtkuppen, Rahmenausbesserung - 7990: 

Oberflachenreinigung, Firnisregenierung, Retuschen, 

Firnisauftrag, neuer Rahmen.

Verst. Amsterdam 1779, Nr. 105. - Verst. J. Pekstok, 

Amsterdam 17.12.1792, Nr. 70. - Kunsthandel 

Berlin, Fritz Rothmann. - 1926 erworben.

PAM 893

Bei geoffnetem Fenster sitzt eine Frau in einer 

biirgerlichen Stube bei Naharbeiten. Gerade hat 

sie ihre Tatigkeit unterbrochen und schaut den 

Betrachter an. In dem schwarzen Oberteil mit 

den gebauschten Armeln, dem unter dem Kinn 

geknoteten Kragen und dem weiten Rock mit 

einfacher Streifenbordtire, vor den eine weiEe 

Schurze gebunden ist, wirkt sie etwas plump. 

Einen Pantoffel hat sie ausgezogen, um den FuE 

auf einem Stovchen zu warmen. Die groEe 

Landschaft in breitem Goldrahmen, der Tisch 

mit dem wertvollen orientalischen Teppich, die 

Bierkanne aus Steingut, die gepresste Leder- 

tapete im Nebenzimmer sowie andere Details 

verweisen auf einen begiiterten und die blank- 

geputzen Fliesen der auch sonst reinlichen 

Raume auf einen ordentlichen Haushalt. Der 

Idealvorstellung weiblicher Sittsamkeit im 17. 

Jahrhundert entsprechend, beschaftigt sich die 

Frau innerhalb des Heims mit Handarbeiten; 

auch der abgestreifte Pantoffel ist als Zeichen 

der Hauslichkeit zu lesen. Laut Plutarch trugen 

schon die Frauen im alten Agypten keine 

Schuhe, um zu demonstrieren, dass ihr Platz im 

Hause sei und sie ihr Gefangnis der Liebe ak- 

zeptierten (vgl. W. Franits, Paragons of Virtue, 

Women and Domesticity in Seventeenth-Cen

tury Dutch Art, Cambridge 1995, S. 77ff).

Die Zuschreibung des Bildes ist umstritten. 

Bildmotive wie die sitzende Frau am geoffneten 

Fenster, durch das Licht einfallt, und der 

Durchblick ins Nachbarzimmer mit der Goldta- 

pete sind sowohl aus den Werken Jan Vermeers 

als auch Pieter de Hoochs bekannt. Deshalb gait 

das Gemalde bis zum Anfang dieses Jahrhun- 

derts als ein Werk Jan Vermeers und wird so 

noch bei W. Btirger-Thore und C. Hofstede de 

Groot gefiihrt. W. von Bode schreibt es Pieter 

de Hooch zu (Brief vom 18.9.1925) und als 

Werk dieses Kiinstlers wird es 1926 aus dem 

Berliner Kunsthandel von A. Dorner fiir das 

Museum erworben. K. Valentiner grenzt das 

Bild 1929 aus dem Werk de Hoochs aus und 

weist es dem Delfter Genremaler Hendrick van 

der Burch zu, was W. Stechow 1931/32 jedoch 

anzweifelt. Die Meinung, dass weder de Hooch 

noch van der Burch in Frage kommen, vertritt 

auch P.C. Sutton (1980) und riickt das Interieur 

in die Nahe von Samuel van Hoogstraten, was 

aber im Vergleich zu dessen feinerer, detaillierte- 

ren Malweise der Interieurs nicht zu iiberzeugen 

vermag (vgl. Kat. Nr. 103).

Trotz ausgepragter Charakteristik in der Pin- 

selftihrung, lebhafter Strukturierung z.B. der 

Schurze, gekonnter Setzung der Hohungen am 

Goldrahmen und auffalliger Details wie der 

Kopfform oder des etwas plumpen Korperbaus 

der Frau konnte das Werk bislang noch nicht 

tiberzeugend einem Meister zugeschrieben wer- 

den. Sowohl A. Blankert 1975 als auch M.C.C. 

Kersten im Ausst. Kat. Delftse Meesters, 1996 

publizieren es als Werk eines unbekannten 

Delfter Meisters.
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102 de Hooch - Umkreis I Interieur (Die Naherin)

Fiihrer 1926, S. 11, 12, Abb. 10 (P. de Hooch). - 

Meisterwerke 1927, S. 25, Farbtaf. III. - Kat. 1930, S. 35, 

Nr. 57, Abb. - Kat. 1954, S. 72, Nr. 130. - Verz. 1980, 

S. 56, Abb. 75. - Verz. 1989, S. 67, Abb. 81.

Literatur: W. Biirger-Thore, Van der Meer de Delft, in: 

La Gazette des Beaux-Arts 21, 1866, S. 566, Nr. 43. - 

HdG I, S. 593, Nr. 12. - Kunstchronik 1926/27, S. 122. 

-Cicerone 19, 1927, S. 158, Abb. S. 157. - Jahrbuch des 

Provinzial-Museums Hannover 1927, S. 89, Farbtaf. - K. 

Valentiner, Ein unbekanntes Meisterwerk der hollandi- 

schen Genre-Malerei, in: Pantheon 3, 1929, S. 108, Anm. 

2. - Ders., Pieter de Hooch, Stuttgart 1929, Abb. S. 254, 

297. - W. Stechow, Rezension zum Katalog der Kunst- 

sammlung im Provinzialmuseum zu Hannover, in: Zeit- 

schrift fiir bildende Kunst 65, 1931/32, Kunstchronik 

S. 26f. — A. Blankert, Johannes Vermeer van Delft 1632- 

1675, Utrecht-Antwerpen 1975 (iiberarbeitete englische 

Auflage Oxford 1978), S. 96, Abb. 45. - PC. Sutton, Pieter 

de Hooch, Oxford 1980, S. 139, D 4 (unter „falschlich zu- 

geschriebenen Werken“). - G. Aillaud, A. Blankert u. J.M. 

Montias, Vermeer, Paris 1986, S. 169 Anm. 90 (zu S. 158), 

Farbabb. 105. — Ausst. Kat. Delftse Meesters. Tijdgenoten 

van Vermeer, Stedelijk Museum Het Prinsenhof Delft 

1996, S. 197E, Abb. 194 (M.C.C. Kersten).
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Hoogstraten, Samuel van

Dordrecht 1627-1678 Dordrecht

Samuel van Hoogstraten lernte zunachst bei 

seinem Vater, dem Silberschmied und Maier 

Dirck van Hoogstraten. Nach dessen frtihem 

Tod im Jahre 1640 ging er nach Amsterdam 

und war zur gleichen Zeit wie Garel Fabritius 

und Abraham Furnerius Schuler in der Werk- 

start Rembrandts, wo er etwa bis 1646/47 blieb. 

Nach Dordrecht zuriickgekehrt, eroffnete er eine 

Malerwerkstatt. Zu seinen Schulern gehorte sein 

Bruder Jan und Arent de Gelder. Im Mai 1651 

brach Samuel nach Wien auf. Dort erhielt er 

von Kaiser Ferdinand III. fiir seine Trompe- 

Fceils die goldene Ehrenkette. Seine Reise fuhrte 

ihn weiter nach Rom, wo er 1653 nachgewiesen 

ist, dann wieder zuriick uber Wien und Regens

burg nach Dordrecht. Wahrscheinlich ist er 

Ende 1655 in seiner Heimatstadt angekommen. 

Zeichen seines hohen Ansehens war es, dass er 

im Mai 1656 erster Provost der Miinze in Dor

drecht wurde. Moglicherweise bewog ihn die 

Aussicht auf lukrative Angebote, im Jahre 1662 

nach London zu reisen. Dort blieb er bis nach 

dem groEen Brand von 1666 und baute sich als 

Portratmaler einen festen Kundenkreis auf. 

Nach seiner Riickkehr wohnte er zunachst in 

Den Haag und trat 1667 auch in die dortige 

Kunstlergemeinschaft „Pictura“ ein. Im Jahre 

1671 kehrte er nach Dordrecht zuriick und 

blieb dort bis zu seinem Tod 1678. In den letz- 

ten Jahren seines Lebens beschaftigte er sich 

theoretisch mit der Malerei und veroffentlichte 

in Rotterdam wenige Monate vor seinem Tode 

noch das umfangreiche Traktat „Inleyding tot de 

Hooge schoole der Schilderkonst, anders de 

Zichtbaere Werelt“.

103 Mutter an der Wiege (Farbtaf. XXXIII)

Leinwand, 48,5 x 40 cm

Bezeichnungen:* Monogrammiert rechts auf der 

untersten Treppenstufe: S.v.H.

Technischer Befund: Leinenbindung, ca. 16 x 16Faden, 

Spanngirlanden am Rand u. und ansatzweise I.; allseitig

beschnitten auf 46,8 x 38,4 cm, Leinwandanstuckungen

I. und r. um je 0,7 cm, o. vmti. urn 1 cm, doubliert auf Ge- 

webe mit Leinenbindung, auf Keilrahmen geklebt, genagelt, 

Rander zweifach mit Papier umklebt. WeiBe Grundierung. 

Reste einer dunnen, schwarzen Unterzeichnung mit Kohle 

oder Kreide, Ritzlinien an der Treppe. Flachig angelegte 

Untermalung in Braun-, Schwarz-, Rot-, und Gruntbnen, 

Malerei mit vmti. dlhaltigem Bindemittel, mittelfeines 

Pigment, tells deckend, teils lasierend die Untermalung 

abtbnend, kleines Pentiment r am roten Tisch, vereinzelt 

0,6 cm lange Pinselhaare; stark verpresst, abgesehen von der 

Hauptgruppe verreinigt, Retuschen konturieren, korrigieren 

und erganzen das Original. Relativ neuer, streifiger Firnis.

Restaurierungen: (vor 1981:) beschnitten, angestuckt, 

doubliert, neuer Keilrahmen, entdoubliert, neu doubliert, 

Firnisabnahme, Retuschen, Firnis.

Vermutlich Sammlung Lennep-Backer, Heemstede 

(1915). - 1935 Verst. London, Christie's, 14.6. 1935, 

Nr. 9. - Sammlung H. A. Clowes, Norbury Ashburn, 

Derbyshire. - 1950 Verst. London, Christie's, 

17.2.1950, Nr. 31. - Kunsthandel London, Galerie 

Eugene Slatter. -1951 Verst. New York, Parke 

Bernet, 16.5.1951, Nr. 36. - 1978 Kunsthandel 

Amsterdam, Geb. Douwes. - Sammlung Mrs.

S. Bradshaw. - 1980 Verst. London, Christie's,

18.4.1980, Nr. 66. - Kunsthandel Munchen, Xaver

Scheidwimmer. -1981 erworben.

PAM 984

Die junge Mutter sitzt in einer gutbtirgerlichen 

Wohnstube vor einem mit einem Teppich 

bedeckten Tisch. Neben ihr schlaft in einer 

Korbwiege das Kind. An dem weiEen Satinkleid 

der Frau prangen breite, golddurchwirkte 

Bordiiren und um die Schultern hat sie ein gel- 

bes Tuch gelegt. Ihr pelzgefiitterter Umhang 

dagegen liegt als warmende Decke auf der 

Kinderwiege. Die Kleidung der Frau wie auch 

die Einrichtung des Zimmers zeugen von Wohl- 

stand: die rote Gardine aus schwerem, glanzen- 

dem Stoff, der fein gemusterte Tischteppich, das 

Landschaftsgemalde in breitem, goldenen Rah- 

men sowie der goldene Teller mit dem Nau- 

tiluskrug auf dem Tisch. Von links fallt durch 

ein Fenster Licht auf Mutter und Kind, so dass 

ihre Haut alabasterfarben erscheint. Die ruhige, 

gelassene Grundstimmung der Szene spiegelt 

sich in der gemalten, weiten Landschaft, die 

fiber der Dame hangt, wider. Rechts blickt 

man in das um sechs Stufen erhoht liegende
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103 van Hoogstraten I Mutter an der Wiege

Schlafzimmer mit einem roten Alkoven. Dane- 

ben wird in einem schmalen Fensterstreifen ein 

Blick aus der hauslichen Abgeschiedenheit in 

die Aufienweh gewahrt.

Samuel van Hoogstraten wandte sich erst in 

seinem spaten Schaffen dem Thema der hausli

chen Interieurs zu. Format, Motiv sowie Finesse 

in der Ausfuhrung zeigen Parallelen zum Werk 

von Pieter de Hooch, wobei van Hoogstraten 

die Gewichtung starker auf die Figuren legt, 

wahrend de Hooch der Schilderung des Raumes 

groEere Bedeutung beimisst. Van Hoogstraten 

schuf eine ganze Reihe ahnlicher Darstellungen, 

von denen „Das erste Kind“ im Museum of 

Fine Arts in Springfield, Mass. (Brusati, 1995, 

Abb. 88) ins Jahr 1670 datiert ist und einen An- 

haltspunkt fur die zeitliche Einordnung der an- 

deren Beispiele bietet. Folglich datiert W. Su- 

mowski (1983ff. II) das hannoversche Bild in 

die spaten 60er oder friihen 70er Jahre. Unter 

den etwa 25 Varianten dieses Themas bei van 

Hoogstraaten befinden sich u.a. eine „Mutter an 

der Wiege“, in englischem Privatbesitz (Brusati, 

1995, Abb. 85), eine „Mutter an der Wiege“, 

ehemals J. Herbrand, Paris (Brusati, 1995, 

Abb. 86) oder „Eine Dame an der Wiege“, die 

frtiher bei F.C. Doncker Curtius in Den Haag 

bewahrt wurde (Brusati, 1995, Abb. 84). Eine 

spatere Kopie des hannoverschen Bildes exis- 

tierte 1933 in der Sammlung James Murnaghan 

in Dublin (Foto RKD).

C. Brusati stellt die Frage nach der moglichen 

Funktion dieser haufigen Darstellungen und 

vermutet, dass es sich hierbei um Geschenke 

an Wbchnerinnen gehandelt babe. Derartige 

Gemalde konnten, auch zusammen mit der Dar- 

stellung eines „Arztbesuchs“, also des Feststellens 

der Schwangerschaft, als Gegenstiick, Wbch- 

nerinnenzimmer geschmtickt haben (S. 124).

M. Roscam Abbing meint, das Gemalde zu

sammen mit einem Gegenstiick Anfang des 18. 

Jahrhunderts in einer Amsterdamer Sammlung 

lokalisieren zu kbnnen (Nachlassinventar von 

Joan Frederik Zeeboth von 1735, Versteigerung 

Amsterdam 1776, Nr. 43 [44], - Versteigerung 

Leiden, 11.9.1776, Nr. 19 [20] - Lugt Nr. 

2584, vgl. Roscam Abbing, S. 95f.). Als Pen

dant nennt diese Quelle die Darstellung einer 

j ungen Frau an einem Tisch, auf dem ein Hund 

sitzt. Dieses Gemalde war nur in einem Stich 

des 18. Jahrhunderts von Hubert bekannt, bis 

es 1993 in einer Privatsammlung in Shropshire 

wiederauftauchte und 1994 vom Dordrechts 

Museum erworben wurde. Die Mafie von 52,5 

x 45 cm differieren jedoch erheblich von den 

Abmessungen des hannoverschen Gemaldes, 

so dass schon deshalb eine Zusammengehdrig- 

keit zweifelhaft erscheinen muss. Zudem be- 

ziehen sich die beiden Bilder weder inhaltlich 

noch in der raumlichen Konzeption unmittel- 

bar aufeinander.

Verz. 1989, S. 67, Farbtaf. 16.

Literatur: Verkaufskat. Eugene Slatter, Summer Exhibition, 

London 1950, Nr. 2 mit Abb. - EW. Robinson, Dutch Life 

in the Golden Century. An Exhibition of seventeenth 

century Dutch painting of daily life, Museum of Fine Arts 

St. Petersburg, Florida 1975, S. 43. - La Chronique des 

Arts. Principales acquisitions des musees en 1981, Supple

ment zu: La Gazette des Beaux-Arts, Marz 1982, S. 20, 

Nr. 109 mit Abb. - Sumowski 1983ff, II, S. 1288, 1289, 

1295, Nr. 842, Farbabb. S. 1325. - M. Roscam Abbing, De 

schilder & schrijver Samuel van Hoogstraten 1627—1678,
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Eigentijdse bronnen & oeuvre van gesigneerde schilderijen, 

Leiden 1993, S. 95f, Abb. 54, S. 153. — J.M. de Groot, 

Interieur met dame en hondje door Samuel van Hoogstra- 

ten (Dordrecht 1627-1678), in: Bulletin Dordrechts Mu

seum 19, 1994, Nr. 6, S. 2 (40), Abb. 3. — C. Brusati, Arti

fice and Illusion. The Art and Writing of Samuel van 

Hoogstraten, Chicago-London 1995, S. 121, 124, Abb. 87 

S. 122, S. 358, Nr. 65. - S. Jakel-Scheglmann, Zum Lobe der 

Frauen, Untersuchungen zum Bild der Frau in der nieder- 

landischen Genremalerei des 17. Jahrhunderts, Beitrage zur 

Kunstwissenschaft 55, Miinchen 1994, S. 50, 148, Abb. 19.

Ausstellungen: Ausst. Kat. Hannover 1985, S. 58, Nr. 20, 

Farbabb. (H.W. Grohn).

Dargestellt ist eine mit hohen Baumen bestan- 

dene, lichte Waldlandschaft mit einer Schafer- 

szene im Mittelgrund. Ein Weg, neben dem im 

Vordergrund zwei Ziegen zu sehen sind, fiihrt 

gewunden in die Tiefe des Bildes. Zwei Rticken- 

figuren in roter und blauer Kleidung deuten, 

hinter dem Felsen am rechten Bildrand ver- 

sch windend, den weiteren Verlauf des Weges an. 

In der rechten Bildhalfte offnet sich die Land- 

schaft und gibt die Sicht fiber einen Wasserfall 

auf feme Huge! frei. Am tiefblauen Himmel 

ttirmen sich schwere, weibe Wolken.

Huysmans, Cornelis

Antwerpen 1648-1727 Mecheln

Der flamische Landschaftsmaler Cornelis Huys

mans wurde am 2.4.1648 in Antwerpen getauft 

und kam dort bei Jasper de Witte, einem 

Vertreter der klassisch italianisierenden Land- 

schaftsmalerei, in die Lehre. Sparer ging Huys

mans nach Brussel, wo ihn Jacques d’Artois, 

der wichtigste Brtisseler Landschaftsspezialist der 

zweiten Halite des 17. Jahrhunderts, beeinflusste. 

Vermutlich war er von 1672-74 d’Artois’ Geselle, 

selbst Meister wurde er 1675 in der Brtisseler 

St. Lukasgilde. 1682 heiratete Huysmans in 

Mecheln Maria Anna Scheppers. Der englische 

Kunstschriftsteller und Sammler Horace Walpole 

(1717—1797) berichtet, allerdings ohne genaue 

Zeitangaben, dass Huysmans eine Zeitlang in 

England gearbeitet habe. Von 1702 bis 1716 zog 

der Maier vortibergehend nach Antwerpen, 

kehrte dann aber fur den Rest seines Lebens 

nach Mecheln zurtick, wo er 1727 starb und am 

1. Juni in der St. Janskerk begraben wurde.

104 Waldlandschaft

Leinwand, 102 x 93 cm

Sammlung I/IZ von Hodenberg, Celle. -1861 vom 

Vereln fur die Offentliche Kunstsammlung erworben 

(VAM 952). - Seif 1967 Stadtische Galerie.

KA 169/1967

Typisch fur die Gemalde von Huysmans sind 

die starken Beleuchtungseffekte: Dem dunklen 

unteren Bildrand folgt ein heller Streifen; aus 

der anschliebenden verschatteten Zone leuchtet 

das Schaferpaar hell auf. In der atmospharischen 

Behandlung des Lichts zeigt sich der Einfluss 

der idealen Landschaften des Claude Lorrain 

und der italianisierenden Landschaftsmalerei 

der nordlichen Niederlande. Mit der in der 

Phantasie konzipierten Landschaft entwirft der 

Kiinstler ein ideales, schematisch wiederholtes 

Naturbild ohne Realitatsbezug. Landschaften 

von Huysmans mit ahnlichem Bildaufbau be- 

finden sich in der Alten Pinakothek in Mtin- 

chen (Leinwand, 66 x 57 cm) und auch in 

den Bayerischen Staatsgemaldesammlungen, 

Barockgalerie in Aschaffenburg (Leinwand, 44,5 

x 62,3 cm).

Kat. 1867,5.20, Nr. 47. - Kat. 1876, S. 23, Nr. 21. - Kat. 

1930, S. 35f, Nr. 58, Abb. - Kat. 1954, 5. 72, Nr. 131. - 

Verz. 1980, S. 57. - Verz. 1989, S. 67. - GHB I 1993, 

S. 28f., Nr. 6, Farbabb. (U. Wegener),

Literatur: Verzeichnis der Gemalde des Landschaftsdirektors 

W. von Hodenberg in Liineburg, Harburg 1843, Nr. 336 

(?). - H.A. Schmidt, Bocklin und die alten Meister, in: Die 

Kunst fur Alle 33, 1917/18, S. 136, Abb. - K. Zoege von 

Manteuffel, in: Thieme-Becker 18, S. 203. - Y. Thiery, Le 

paysage flamand au XVIIe siecle, Paris-Brussel 1953, S. 153. 

- Benezit 5, S. 686. - Flemish Painters 1994, I, S. 225.

Ausstellungen: Kunstforderung - Kunstsammlung. 125 

Jahre Hannoverscher Kiinstlerverein, Kubus Hannover 

1968, Nr. 9.
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104 Huysmans I Waldlandschaft

Jacobsz., Lambert

Amsterdam urn 1598-1636 Leeuwarden

Lambert Jacobsz. wurde als erstes von sieben 

Kindern eines wohlhabenden Tuchhandlers in 

Amsterdam geboren. Seine Ausbildung erhielt 

er wahrscheinlich bei einem Kiinstler aus dem 

Kreis der sog. Prarembrandtisten. Flit die in 

der Literatur immer wieder vermutete Italien- 

reise gibt es keine Belege. 1620 heiratete er in 

Leeuwarden, dem Heimatort seiner Frau, und 

erwarb dorr ein Jahr sparer die Biirgerrechte. 

Aus einer strengglaubigen Mennonitenfamilie 

stammend, betatigte er sich in Leeuwarden auch 

als Prediger, wodurch er wiederholt in Konflikt 

mit der Obrigkeit geriet. Zwei Jahre nach dem 

Tod seiner ersten Frau heiratete er 1634 erneut.

Zu seinen Kindern aus erster Ehe gehort Abra

ham van den Tempel, der sich sparer als Portrat- 

maler einen Namen machte. Einer seiner wich- 

tigsten Schuler war Govaert Flinck. Sein Werk 

gliedert sich in zwei Gruppen, zum einen make 

er Landschaften mit biblischen und mytholo- 

gischen Szenen in der Nachfolge der Prarem

brandtisten um Pieter Lastman, zum anderen 

Halbfigurenbilder vor einfachem Grund im 

Stil der Utrechter Caravaggisten. Am 24.6.1636 

starb Lambert Jacobsz. an der Pest.

105 Elisa und Gehasi (Farbtaf. XLVIII)

Leinwand, 62,5 x 84 cm

Bezeichnungen:* Signiert und datiert rechts oben: 

Lambert Jacobsz / A 1629 (mehrfach retuschiert)
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Technischer Befund: Feines Leinengewebe in einfacher Leinen- 

bindung, 15 waagerechte Faden pro cm, Spanngirlanden an 

alien Seiten erkennbar; allseitig beschnitten auf 61 x 83 cm, 

Knick zum Umspann nur I. vorhanden, Geweberisse im 

Hintergrund/Mitte, 10 cm langes Gewebestuck mit anderer 

Struktur in die Hand des Elisa eingesetzt, Wachs/Harz- 

Doubherung auf dichteres, schweres Gewebe, neuer 

grbBerer Keilrahmen. Zweischichtige Grundierung, dunne 

hellgraue auf dunkelgrauer Schicht. Verschiedene Unterma- 

lungen/Pentimenti?: Bildviertel l.o. rosarot untermalt mit 

gelbem Streifen im Hintergrund/Mitte, gelbes Gewand des 

Elisa weiB untermalt, blhaltige Malerei, dunner deckender 

Auftrag mit deutlichem Pinselduktus; Lasuren grbBtenteils 

verloren, groBflachige Verreinigungen, Abrieb der Craquele- 

kanten, zah/reiche Ausbruche in der Malschicht, viele 

Kittungen und Retuschen auf der gesamten Bildflache. 

Alte Firnisreste in den Strukturtiefen, neuer streifiger Firm's.

105 Jacobsz. I Elisa und Gehasi

Restaurierungen: Beschneidung, Wachs/Harz-Doublierung - 

(nach 1982:) Reinigung, Freilegung der Signatur und 

Datierung, Retuschen -1983: Entfernen der Doublierung 

und erneute Wachs/Harz-Doublierung, Abnahme von Firnis 

und Ubermalungen, umfangreiche Kittungen und Retuschen, 

Keton/Wachs-Firnis.

Schweizer Privatbesitz. - Kunsthandel Zurich, 

Kurt Meissner. - 7 983 aus Mitteln der Stiftung 

Kommerzienrat Georg Spiegelberg erworben.

PAM 996

Der Prophet Elisa hatte den aramaischen Feld- 

hauptmann Naeman vom Aussatz geheilt, aber 

dessen Dankesgaben abgewiesen. Sein Diener 

Gehasi folgte Naeman, behauptete, dass Elisa 

die Geschenke nun doch annehmen wolle und 

unterschlug die Gaben, Silber sowie Festkleider. 

Lambert Jacobsz. stellt den Moment dar, in 

dem der Prophet Gehasi zur Rede stellt (2. Kd- 

nige 5,25—26). Mahnend hat Elisa den Finger 

erhoben, klagt seinen Knecht an und bestraft 

ihn mit Aussatz. Gehasi wehrt erschrocken 

ab und weicht zuriick. In der Tradition der 

Utrechter Caravaggisten sind die beiden Man

ner als Halbfiguren mit expressiver Gestik und 

Mimik vor einfachem Grund wiedergegeben. 

Dabei ist das Erzahlerische ganz auf die Gebar- 

densprache reduziert, die zwischen den Figuren 

vor monochromem Hintergrund ausgefiihrt 

wird. Die moralische Uberlegenheit des Pro- 

pheten erfahrt in der Komposition ihren sinn- 

falligen Ausdruck dadurch, dass Elisa liber die 

Halfte des Bildraumes zugewiesen bekommt, 

wohingegen der im Profil gezeigte Gehasi an 

den Bildrand gedrangt ist.

Die Geschichte aus dem zweiten Buch der 

Konige wird seiten in der niederlandischen 

Malerei des 17. Jahrhunderts dargestellt. Einige 

Male wahlten Kiinstler die Szene, in der Elisa 

die Geschenke Naemans zuriickweist (vgl. 

z. B. Pieter de Grebber, Haarlem, Frans Hals- 

Museum), die Strafpredigt wurde dagegen fast 

nie thematisiert. Mit seinem Bild „Elisa und 

Gehasi“ hat sich Lambert Jacobsz. als erster 

damit auseinandergesetzt; daran lehnt sich 

sehr eng ein Gemalde von Hendrik Bloemaert 

an (Leinwand, 82 x 115; M. Roethlisberger, 

1993, Nr. H 147, S. 503), wohingegen Cornells 

Brouwer (P-1681) 1634 die Szene in einen 

detailreich ausgestatteten Innenraum verlegt 

(Holz, 64 x 54 cm, Kassel, Gemaldegalerie).

Das Bild hat zunachst als ein Werk des Jacob 

Adriaensz. Backer gegolten, bis es W. Sumowski 

dessen Lehrer Lambert Jacobsz. zuweist, was 

anschliefiend durch die Freilegung der Signatur 

bestatigt wird. Zudem gelingt es W. Sumowski 

erstmals, die dargestellte Szene zu entschliisseln 

(Gutachten vom 26.7.1982).

Verz. 1989, S. 67, Abb. 65.

Literatur: Sumowski 1983ff., I, S. 133, 141, Anm. 5, Farb- 

abb. S. 145, II, S. 998, S. 1006, Anm. 2, V, S. 3062, Anm. 

2, S. 3104 zu Nr. 2102. - Erwerbungsbericht in: Artis 10, 

1983, S. 21 mit Abb. - La Chronique des Arts. Principales 

acquisitions des musees en 1983, Supplement zu: La Gazette 

des Beaux-Arts, Marz 1984, S. 57. — H.W. Grohn, Aus der
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Sammlung des Kommerzienrats Georg Spiegelberg, in: Welt- 

kunst 55, 1985, S. 984 (mit Abb.). - S. Ringbom, Action 

and Report: the Problem of Indirect Narration in the 

Academic Theory of Painting, in: Journal of the Warburg 

and Courtauld Institutes 52, 1989, S. 43, Abb. Taf. 13b. - 

M. Roethlisberger, Abraham Bloemaert, Doornspijk 1993, 

Bd. I, S. 503.

Ausstellungen: Ausst. Kat. Hannover 1985, S. 60, Nr. 21, 

Farbabb. (H.W Grohn) - Im Lichte Rembrandts. Das Alte 

Testament im Goldenen Zeitalter der niederlandischen 

Kunst, Westfalisches Landesmuseum Munster 1994, S. 285, 

Nr. 53 (J. van Gent).

Jordaens, Jacob

Antwerpen 1 593-1678 Antwerpen

106 Jordaens I Die Heilige Familie mit Elisabeth, 

Johannes und Zacharias

Der 1593 in Antwerpen geborene Jacob 

Jordaens kam 14-jahrig bei Adam van Noort, 

bei dem auch Rubens gelernt hatte, in die 

Lehre. 1616 heiratete er dessen Tochter, Catha

rina van Noort. Von groEter Bedeutung fiir 

seine kiinstlerische Entwicklung war der 

Einfluss von Rubens. Es ist umstritten, ob 

Jordaens direkt in der Rubenswerkstatt be- 

schaftigt war, oder ob er sich auEerhalb der 

Werkstatt mit dessen Kunst auseinanderge- 

setzt hat. Dutch Quellen ist eine Zusammen- 

arbeit mit Rubens erst 1634 fur die Bemalung 

der Festarchitektur bei dem Einzug des Kardi- 

nal-Infanten in Antwerpen und 1637/38 fiir 

die Ausschmiickung der Torre de la Parada 

bei Madrid, dem Jagdschloss Philipps IV., 

gesichert. Beide Male fiihrte Jordaens die 

Gemalde nach Entwiirfen von Rubens aus. 

Jordaens zahlt mit Anton van Dyck und Frans 

Snyders zu den bedeutendsten Malern im 

Rubensumkreis; er wurde nach dessen Tod 

der gefragteste Historienmaler in Antwerpen. 

Schon vorher spielte er im kulturellen Leben 

Antwerpens eine Rolle, erhielt bedeutende 

Auftrage fiir Altarbilder und entwarf umfang- 

reiche Serien fiir Wandteppiche. Sein Renom- 

mee brachte ihm auch Auftrage aus England 

und Holland ein, wo er maBgeblich an der 

Ausmalung von Huis ten Bosch, dem Lust- 

schloss der Statthalter der nordlichen Nieder- 

lande in Den Haag, beteiligt war.

106 Die Heilige Familie mit Elisabeth, 

Johannes und Zacharias (Farbtaf. XII)

Leinwand, 143,6 x 166,2 cm

Technischer Befund: Leinwand mit waagerecht verlaufendem 

Fischgratmuster (1+3-Kbper); alle Kanten beschnitten, auf 

grobes Gewebe kleisterdoubliert, 7x7 Faden, Umspann auf 

neuen Keilrahmen geleimt. Ockerfarbene Grundierung, graue 

Untermalung in mehreren Partien, dunkle Pinselzeichnung. 

Pastoser Farbauftrag mit blhaltigem Bindemittel und breiten 

Pinseln in mehreren Stadien: erste vielfigurige Komposition 

vor intensiv blauem Himmel ohne den Johannesknaben, 

Maria mit Haube und anderem Kragen, Blumen- statt Lorbeer- 

kranz, der r. stehende Mann bartlos, mit rotem Mantel und 

Kerb mit Weintrauben, Kept der Elisabeth starker geneigt. 

Nach langerer Trocknungsphase Ubermalung des Himmels,

106a nach Jordaens I Die Heilige Familie mit Anna 

und Franziskus. Palm Court Galleries, Baarn
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der Mannerkbpfe und Figuren am r. und I. Bildrand, spater 

Johannesknabe hinzugefugt; roter Farblack im Gewand 

Marians auf grauer Untermalung ausgeblichen, Transparenz 

der Uberarbeitungen erhbht, tw. verreinigt, Krepierung zwi- 

schen Maria und Joseph, Retuschen aus mind, zwei Phasen, 

blauer Rock Mariens ganz uberlasiert, Engelsflugel konturiert. 

Dicker, mehrschichtiger, vergilbter Firnis, im Himmel gedunnt.

Restaurierungen: 7 929: Abnahme eines gefarbten Firnisses, 

Retuschen, Firnis.

Kunsthandel Berlin, Rothman. - 7 929 erworben.

PAM 914

In dichtgedrangter Figurenkomposition ist der 

Besuch der Familie von Johannes d. T. bei 

der Heiligen Familie dargestellt. Sechs Figuren 

rahmen den Christusknaben im Bildzentrum. 

In der Mitre sitzt nach links gewandt Maria; 

sie hat das Kind offenbar soeben aus der im Vor- 

dergrund stehenden Wiege gehoben und halt 

den nackten, nur mit einem Tuch und der 

Nabelbinde umschlungenen Christusknaben 

Elisabeth, der Mutter des Taufers, entgegen. Das 

Kind stemmt sich unbeholfen mit den FliEen 

vom Schofi der Mutter ah und wendet sich auf- 

merksam der betagten Frau zu, der es mit beiden 

Handen ins Kopftuch greift. Helles Licht fallt 

auf Elisabeth, die andachtig auf das Kind blickt 

und ihm mit der Linken auf einem flachen 

Zinnteller einen halben Pfirsich und mit der 

Rechten die andere Halfte der Frucht darbietet. 

Etwas abseits, von dem Christuskind unbeach- 

tet, steht der kleine Johannes mit dem Lamm als 

Hinweis auf den Opfertod Christi. Zacharias 

und Joseph rahmen die Mittelszene zu beiden 

Seiten. Hinterfangen wird die Hauptgruppe von 

einem Engel mit weit ausgebreiteten Fliigeln, der 

liber Christi Haupt einen Lorbeerkranz halt.

Fast profan wirken die Charakterisierung der 

Personen mit gerdteten oder vom Alter zer- 

furchten Gesichtern und die alltaglichen Gegen- 

stande wie die Korbwiege und die Nabelbinde. 

Allein dutch die Erscheinung des Kronungs- 

engels wird eine iiberirdische Tragweite des 

Geschehens erzeugt. Als Zeichen der Verehrung 

und als Hinweis auf den zukiinftigen Sieg des 

Erldsers liber den Tod halt der Engel einen Lor

beerkranz liber das Haupt des Christuskna

ben. Symbolische Bedeutung hat auch die von 

Elisabeth dargebotene Frucht, die schon dutch 

die differenzierte Beleuchtung und die delikate 

Malerei besondere Aufmerksamkeit auf sich 

zieht. Der aufgeschnittene Pfirsich gibt seine 

Dreiteilung in Fruchtfleisch, Stein und Kern 

zu erkennen und gilt deshalb als Sinnbild der 

Dreifaltigkeit; auch die Anzahl der Blatter am 

Pfirsich dlirfte auf die Trinitat zu beziehen sein. 

Die Bedeutung der Zahl klingt ebenfalls in der 

Komposition an, die dutch ein die Hauptgruppe 

liberspannendes, leicht aus der Bildmitte geriick- 

tes Dreieck bestimmt wird, das, vom Kopf des 

Engels ausgehend, die Gruppe der heiligen 

Frauen und des gottlichen Kindes umfasst, den 

Johannesknaben und auch die Korbwiege mit 

einschliefk, die beiden alten Manner aber 

ausgrenzt. Die starke Konzentration auf die 

Mittelgruppe wurde durch eine Abanderung der 

ursplinglichen Figurenkomposition erreicht, die 

teilweise schon mit bloEem Auge zu erkennen 

ist. 1994 tauchte im Londoner Kunsthandel 

(Christie’s, 22.4.1994, Nr. 126) eine Kopie 

(Leinwand, 117,8 x 145,8 cm) des hannover- 

schen Bildes auf, die dessen Zustand vor der 

durchgreifenden Ubermalung durch Jacob 

Jordaens zeigt (Abb. 106a). Komposition und 

Ikonographie wurden hierbei weitgehend veran- 

dert. Ursprlinglich waren Maria, der Christus- 

knabe und die hl. Anna dargestellt. Rechts neben 

Maria las, von dieser abgewandt, Joseph in einem 

Buch (sein Kopf ist unter dem Flugel des Engels 

heute noch zu erahnen). Von rechts bringt ein 

Engel einen Korb mit Frlichten dar, von dem 

einzelne Ranken schemenhaft zu erkennen sind. 

Links dicht an die hl. Anna herangeriickt, blickt 

der hl. Franziskus auf den Christusknaben und 

weist das Wundmal an seiner rechten Hand vor. 

Bei der Ubermalung wurde der Heilige durch 

Zacharias ersetzt und weiter an den Bildrand 

gerlickt. Des weiteren kam der Johannesknabe 

mit dem Lamm neu hinzu, so dass die weibliche 

Gestalt nun als Elisabeth zu lesen ist und die 

Szene folglich die Begegnung der Heiligen Fami

lie mit der Familie Johannes d. T. abbildet.

Das Zusammentreffen der beiden Familien hat 

Jacob Jordaens mehrfach in Gemalden und in 

Zeichnungen behandelt. Die meisten dieser 

Darstellungen entstanden im Zeitraum zwischen
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1614 und 1620. Offenkundig ist der Zusam- 

menhang mit dem Gemalde im Muzeum 

Narodowe in Warschau, das um 1618 entstan- 

den ist (Holz, 106 x 222 cm, Ausst. Kat. Jacob 

Jordaens, 1993, S. 65): Im extremen Querfor- 

mat ist hier das Zusammentreffen beider Fami- 

lien dargestellt, wobei Johannes auf dem Lamm 

kniend den segnenden Christusknaben anbetet 

und von links zwei Madchen Friichte herbei- 

bringen. Im Vergleich zum hannoverschen Bild 

fallen nicht nut motivische Entsprechungen, 

sondern auch Ubereinstimmungen in der 

Malweise, im Kolorit und in der Formauffassung 

ins Auge. Aus diesem Grund ordnen K. Zoege 

von Manteuffel (Brief 8.6.1929) und J. Miiller- 

Hofstede (Brief 10.9.1954) das hannoversche 

Gemalde in das Friihwerk vor 1620 ein. R.A. 

d’Hulst (brieflich am 16.2.1953) sieht dagegen 

im Bild aus der Landesgalerie nur eine Anleh- 

nung an Kompositionselemente der Friihzeit 

und datiert es in die 40er bis 50er Jahre, worin 

ihm G. von der Osten (Kat. 1954) folgt.

Beiden Einschatzungen ist nun, da das Bild 

nachweislich in zwei Phasen entstand, Recht zu 

geben. Im CEuvre des Kiinstlers sind spatere 

Erganzungen, Veranderungen und besonders 

auch VergroEerungen von Gemalden nicht un- 

gewohnlich. „Die Heilige Familie mit hl. Anna, 

Johannes dem Taufer und seinen Eltern“ (Holz, 

169,9 x 149,9 cm) im Metropolitan Museum 

New York weist eine ahnliche Geschichte auf. 

Von der ersten Fassung des Bildes, die von W. 

Liedtke ca. 1620/25 angesetzt wird, existiert eine 

Kopie in den Bayerischen Staatsgemaldesamm- 

lungen, Miinchen (Leinwand, 122 x 145 cm). 

30 bis 40 Jahre sparer iiberarbeitete Jordaens das 

Gemalde grundlegend und erganzte Johannes 

d. T, seine Eltern, den Engel und das Lamm 

(vgl. hierzu: W. Liedtke, in: Flemish Paintings in 

the Metropolitan Museum of Art, New York 

1984, S. 113f. mit Abb.).

Erstaunlich ist die Vorliebe des Kiinstlers gerade 

fur dieses unkanonische Thema. Die Evangeli- 

sten berichten nicht vom Zusammentreffen von 

Johannes d. T. und Christus als Knaben. Erst 

Pseudo-Bonaventura erzahlt in den Meditationes 

XI, dass sich deren Familien nach der Riickkehr 

aus Agypten begegnet seien. W. Liedtke bringt 

die Haufigkeit des Motivs mit der religidsen 

Uberzeugung von Jordaens in Verbindung. 

Bereits um 1650 konnte Jacob Jordaens der 

reformierten Kirche beigetreten sein. Er musste 

sich in der folgenden Zeit jedenfalls vor Gericht 

verantworten, da man ihm das Veroffentlichen 

von „skandaldsen“ (also calvinistischen) Schrif- 

ten zur Last legte. Es ist viel dariiber geratselt 

worden, ob der Konfessionswechsel Auswirkung 

auf seine Themenwahl und -ausfuhrung gehabt 

habe. Gerade die Calvinisten hoben die Bedeu- 

tung von Johannes d. T. hervor, da er als erster in 

Christus den Erldser erkannt hatte (zu dieser 

These vgl. W. Liedtke, a. a.O., S. 115f.).

Diese Argumentation kann nur eingeschrankt 

fur das hannoversche Bild gelten, denn hier ist 

der Johannesknabe an den Rand gedrangt und 

Christus wendet sich ausschlieElich dessen Mut

ter zu. Fiir die ikonographisch ungewohnliche 

Darstellung, die ursachlich in der umdeutenden 

Ubermalung begriindet liegt, lasst sich ein Vor- 

bild bei Frans Floris benennen (vgl. U. Wegener, 

in: Ausst. Kat. Familientreffen, 1993, S. 19f.). 

Auf dem Gemalde im Louvre (Holz, 165 x 135 

cm) und auch auf dem Stich von F. Menton 

nach dem Entwurfvon Frans Floris (C. van de 

Velde, Frans Floris, Leven en werken, Brussel 

1975, Nr. P25) steht der Johannesknabe im 

Hintergrund, wahrend sich die Aufmerksamkeit 

des Christusknaben ganz auf die hl. Elisabeth 

konzentriert, die ungewohnt jugendlich darge

stellt ist. Eine Hinwendung des Christusknaben 

zur hl. Elisabeth findet sich ebenfalls auf Zeich- 

nungen von Jacob Jordaens: Eine ist in Besitz der 

Stuttgarter graphischen Sammlung und wird auf 

1650/55 datiert (vgl. Erwerbungen der Graphi

schen Sammlung, Staatsgalerie Stuttgart 1983- 

1990, S. 41, Nr. 15, Abb. S. 40). Auf dieser 

wendet sich das in den Armen Mariens liegende 

Jesuskind zu der alten Frau um, die zu ihm 

spricht und in der Hand eine Birne halt. Auf der 

Zeichnung im British Museum in London reicht 

Elisabeth einen Gegenstand dem auf dem SchoE 

der Mutter stehenden Kind (vgl. Ausst. Kat. 

Jacob Jordaens, 1993, S. 18, Abb. B9a).

Kat. 1930, S. 36, Nr. 59, Abb. - Kat. 1954, S. 73, Nr. 134,
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Abb. - Landesgalerie 1969, S. 255, Abb. S. 99. - Verz. 1980, 

S. 57, Farbtaf. 15. - Verz. 1989, S. 68, Farbtaf. 19. - GHB 1, 

S. 30ff„ Nr. 7, Farbabb.

Literatur: Best. Kat. der Galerie des Nationalmuseums 

Warschau 1938, S. 90, Nr. 145. - L. Van Puyvelde, Jordaens, 

Paris-Brussel 1953, S. 188. - Museum 1984, S. 88 (H.W. 

Grohn). — Der deutsche Museumsfuhrer in Farbe. Museen und 

Sammlungen in der Bundesrepublik Deutschland und West- 

Berlin, hrsg. von K. Mormann, 2. iiberarb. Neuausg. Frankfurt 

1983, S. 441, Farbabb. - Ausst. Kat. Jacob Jordaens (R.-A. 

d’HuIst), Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwer

pen 1993, Bd. I, S. 70, Nr. Al 1, Anm. 2.

Ausstellungen: Familientreffen - Bilder heiliger Familien von 

Rubens und Jordaens (Meisterwerke zu Gast in der Nieder- 

sachsischen Landesgalerie Hannover I), Niedersachsisches 

Landesmuseum Hannover 1993, S. 16fE, Farbabb. (U. Wegener).

Kalf, Willem

Rotterdam 1619-1693 Amsterdam

Willem Kalf wurde am 3.11.1619 in Rotterdam 

als Sohn eines vermogenden Tuchhandlers ge- 

tauft, der nur sechs Jahre sparer starb. Nach dem 

Tod seiner Mutter im Jahre 1638 ging der Kiinst- 

ler vermutlich schon bald nach Paris, wo er seit 

1642 nachweisbar ist und bis 1646 verblieb. In 

Paris malte er vorwiegend Bauerninterieurs, aber 

auch halbmonochrome Stillleben. Aus der Zeit 

zwischen seiner Rtickkehr nach Rotterdam und 

seiner Ubersiedelung nach Amsterdam im Jahre 

1652 sind kaum Quellen und keine Werke von 

ihm iiberliefert. Bekannt ist, dass er 1651 Cor

nelia Pluvier in Hoorn heiratete. In Amsterdam 

folgte eine produktive Periode, in der er sich auf 

Prunkstillleben spezialisierte. Ab 1663 nahmen 

Quantitat und Qualitat seines Schaffens nach 

und nach ab. In den letzten Jahren seines Lebens 

scheint Kalf vor allem als Kunsthandler tatig ge- 

wesen zu sein. Am 31.8.1693 starb der Kiinstler 

nach einem Unfall und wurde am 3. August in 

der Zuiderkerk begraben.

107 Stillleben (Farbtaf. XL)

Leinwand, 66 x 55,6 cm

Bezeichnungen: Signiert links unten (schwer 

erkennbar): W KALF

Technischer Befund: Feines Gewebe in Leinenbindung;

Umspann allseitig abgeschnitten, Leinwandstuck ca. 65 x 

54,5 cm, auf 4 mm starke, dreilagige Sperrholzplatte 

kaschiert, Leinwand gegenkaschiert, kleine Unebenheiten, 

tw. Abldsung der Leinwande von der Holzplatte. Relativ 

dicke, gelblich weiBe Grundierung. Zweischichtige Unter- 

malung in grobkbrnigem Hellgrau und einer dunnen 

schwarzbraunen Schicht, darin vmtl. Bildanlage, Farbauftrag 

darauf dunn mit vmtl. blhaltigem Bindemittel, blasige, 

pastige Konsistenz in mit V/eiB vermischten Farben, 

Orangen- und Zitronenschale gestupft, tw. zweischichtig; 

Bindemittelveranderung CWeiBschleier"), v.a. im Rot und 

Grun des Teppichs und des Pokals, Malschollenrander im 

Bildviertel u. r. berieben, Malschicht in braunen, roten und 

in stark strukturierten Bildbereichen tw. gedunnt, einige 

Fehlstellen, bes. im Randbereich, auch ungekittet retuschiert. 

Alte Firnisreste stellenweise in Tiefen der Pastositaten 

erkennbar; dicker, moderner Firnis mitstarkem Eigen- 

craquele, partiell gedunnt.

Restaurierungen: Firnisabnahme, Retuschen, neuer Firms (?)

- Beschneiden der Leinwandrander, Aufkleben auf Sperrholz

platte, Retuschen, Ausbesserung alter Retuschen, neuer 

Uberzug (?).

1779 im Nachlass Franz Ernst von Wallmoden, 

Hannover. - Sammlung Christian Ludwig von Hake, 

Hannover. - 1822 Sammlung Hausmann, Hannover.

- 1857 Kbniglich hannoverscher Besitz. - Seit 1893 

FCG. - 1925 erworben.

PAM 803

Vor dunklem Grund sind auf einem polierten 

Steintisch kostbare Gegenstande arrangiert. 

Halb auf den Falten des zur Seite geschobenen, 

orientalischen Teppichs und halb auf dem 

silbernen Prasentierteller steht schrag eine 

chinesische Schale mit einzelnen Friichten: 

Pomeranze mit Bliitenzweig, Granatapfel, 

Zitrone und Pfirsich. Dahinter akzentuieren 

drei Gefafie unterschiedlicher Hohe die Verti- 

kale: Ein Romer, ein goldener Akeleipokal, 

dessen Deckel abgenommen und daneben 

gelegt ist, und ein nur noch schemenhaft zu 

erkennendes Flotglas. Meisterhaft fuhrt Kalf 

die Stofflichkeit der verschiedenen Materialien 

und das Spiel des Lichts auf den Gegenstanden 

vor Augen: Die spiegelnde Oberflache des 

Edelmetalls konkurriert mit den Reflexen 

im halbgefiillten Romer, die glatte, glasierte 

Flache des feinen Porzellans der Ming- 

Kumme kontrastiert den das Licht absorbie- 

renden gekniipften Teppich oder die rauhe
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Schale der Pomeranze und der Zitrone; saftig 

leuchtet das Fruchtfleisch der angeschnittenen, 

halb geschalten Zitrone und des aufgebroche- 

nen Granatapfels.

In seiner Amsterdamer Zeit entwickelte Willem 

Kalf einen Stilllebentypus, den er mit gering- 

fiigigen Variationen zwischen 1653 und 1663 

vielfach wiederholte. So gehort die abgeschalte, 

sich iiber den Tischrand ringelnde Schale der 

Zitrone zum festen Bestandteil seiner Kom- 

positionen. Auch andere Motive finden sich 

auf verschiedenen Bildern wieder: Auf dem 

Stillleben im Ashmolean Museum in Oxford 

(Leinwand, 65 x 54 cm, Grisebach, 1974, Nr. 

104) sind dieselben Gegenstande in fast iden- 

tischer Anordnung wiedergegeben. Allerdings 

bekront der Deckel hier den Pokal, so dass 

er das hochste Gefafi bildet, und der Romer 

steht links von ihm. Die chinesische Schale, 

der Silberteller, auf dem das Messer mit Achat

griff liegt, der Romer und das Flotglas sind 

auch auf dem Bild im Cleveland Museum of 

Art in Ohio von 1663 dargestellt (Leinwand, 

60,4 x 50,2 cm, Grisebach, 1974, Nr. 126), 

nur der Pokal ist dutch ein kunstvoll gearbei- 

tetes Gias mit goldenem FuE ersetzt. Der 

gleiche Akeleipokal fmdet sich auf dem Stillle

ben aus der Sammlung Dr. G. Henle, Duis

burg (Grisebach, 1974, Nr. 106). Auf einem 

1663 datierten Gemalde Kalfs im Schweriner 

Staatlichen Museum sind die bekannten Ele- 

mente auf gleiche Weise angeordnet, wobei 

hier der Deckel des Akeleipokals umgedreht ist 

(Leinwand, 78,5 x 66,7 cm, Grisebach, 1974, 

Nr, 122). L. Grisebach hat gezeigt, dass Kalf 

Stillleben mit identischem Aufbau durchaus 

zu verschiedenen Zeiten gemalt hat und datiert 

deswegen auf der Grundlage von stilistischen 

Kriterien. Das hannoversche Bild setzt er auf 

Grund der Lichtbehandlung, der starken Ver- 

einzelung der Objekte und der individuellen 

Oberflachengestaltung der Gegenstande gegen 

1661 an.

Bei der Untersuchung des Bildes konnte die 

Bezeichnung, von der G. von der Osten (Kat. 

1954) schreibt, sie sei nicht mehr vorhanden, 

wieder entdeckt werden.

107 Kalf I Stillleben

Kat. 1827, S. 14, Nr. 56. — Verz. 1831, S. 32, Nr. 56. — Verz. 

1857, S. 10, Nr. 56 - Cumberland-Galerie, S. 9. - Kat. 

1891, S. 131, Nr. 254.-Verz. FCG, S. 131, Nr. 254. - Kat. 

1902, S.131, Nr. 254.-Kat. 1905, S. 71, Nr. 187.-Fiihrer 

1926, S. 11. - Meisterwerke 1927, S. 26, TaE 40. - Kat. 

1930, S. 37E, Nr. 62, Abb. - Kat. 1954, S. 74, Nr. 138. - 

Verz. 1980, S. 57, Abb. 67. - Verz. 1989, S. 68, Abb. 71. - 

25 Meisterwerke, Nr. 12.

Literatur: Wallmoden 1779, S. 11, Nr. 39. - Handschriftli- 

cher Katalog der von Hakeschen Sammlung Nr. 14. - G. 

Rathgeber, Niederlandische Gemalde und Kupferstiche des 

Herzogl. Museums zu Gotha aus den Jahren MDC bis 

MDCLXIV, Gotha 1840, S. 163. - Parthey I, S. 652, Nr. 

18. - Ebe IV, S. 506. — H. Schneider, in: Thieme-Becker 19, 

S. 465. - Jahrbuch des Provinzial-Museums Hannover 1927, 

S. 89, Abb. 13. - L. Grisebach, Willem Kalf, Berlin 1974, S. 

115E, 131, 138E, 141, 150, Anm. 331, S. 258 unter Nr. 

102, S. 259, Nr. 105, Abb. 115. - Benezit 6, S. 148. - Mu

seum 1984, S. 94, Abb. S. 91 (H.W. Grohn). - W. Nerdin- 

ger (Hrsg.), Elemente kiinstlerischer Gestaltung, Miinchen 

1986, S. 117f., Abb. - C. Grimm, Stilleben. Die niederlan- 

dischen und deutschen Meister, Stuttgart, Zurich 1988, S. 

221, 223, DetailEarbabb.153, S. 244.

Ausstellungen: Die Frucht der Vergangenheit, Niederlan

dische Stilleben von Brueghel bis Van Gogh, P. De Boer Am

sterdam, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig 

1983, S. 83, 132, Nr. 51, Abb.
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Keirincx, Alexander

Antwerpen 1600-1652 Amsterdam

Am 23.1.1600 wurde Alexander Keirincx in 

Antwerpen geboren, wo er 1619 Mitglied der 

St. Lukasgilde wurde und drei Jahre sparer 

heiratete. 1626 wohnte er wohl noch in Ant

werpen und zog anschliefiend aber vermutlich 

nach Utrecht. Da viele seiner Landschaften von 

Cornells Poelenburch staffiert wurden, ist eine 

enge Verbindung zu Utrecht wahrscheinlich, 

doch ist sie urkundlich nicht belegt. Seit 1636 

ist er mehrfach in Amsterdam nachweisbar, 

wurde jedoch erst in seinem Sterbejahr 1652 in 

die Biirgerliste eingetragen. Keirincx hat sich 

wiederholt in London aufgehalten und ist dort 

1640/41 als wohnhaft nachgewiesen. Walpole 

berichtet, dass er im Dienste Konig Karls I. von 

England gestanden und dessen Schlosser in 

Schottland gemalt habe. Keirincx schuf vor al- 

lem Wald- und Baumlandschaften in der Nach- 

folge von Gillis van Coninxloo und Jan Brueg

hel d.A., wobei er eine Mittlerrolle zwischen 

der flamischen Brueghel-Tradition und der 

tonigen, niederlandischen Landschaftsmalerei 

einnimmt.

108 Landschaft

Eichenholz, 44,2 x 57,1 cm

Bezeichnungen: Tafelruckseite, Rests eines roten 

Siegels

Technischer Refund: Ein Eichenholzbrett mit waagerechtem 

Faserverlauf, Wuchsfehler im Holz I. o., rucks. Sagespuren 

und allseitig Abfasungen; Kanten nicht beschnitten, leicht 

konvexe Verwblbung, rucks, roter Anstrich, vmtl. blhaltig, 

Anobienbefall mit Ausfluglbchern an Vorder- und Ruckseite. 

Dunne, leicht gelbliche Grundierung, keine Unterzeichnung 

erkennbar. GroBflachig angelegte, graue Untermalung mit 

Pinselduktus, bes. in Farbgebung des Himmels mitsprechend, 

Farbe flussig aufgetragen mit geringen Pastositaten, am Rand 

u. noch feuchte Farbe durch Einrahmung zerdruckt; Mal- 

schicht in gutem Zustand, nur wenige Retuschen. Mind, zwei 

Firnisschichten, oberste Schicht dick, stark vergilbt, mit auf- 

falligen Glanzunterschieden und punktuellen Krepierungen.

Restaurierungen: Ruckseitenanstrich, Retuschen - 1996: 

Festigung aufstehender Malschichtschollen im unteren 

Bereich.

Sammlung von Zesterfleth, Celle (Nr. 86). - 1839 

Sammlung Hausmann, Hannover. - 1857 Koniglich 

hannoverscher Besitz. - Seit 1893 ECG. - 1925 

erworben.

PAM 804

Die lichte Baumlandschaft ist in ihrem braun- 

griinen Gesamtton typisch fur das Spatwerk des 

Keirincx. Zwischen den bewaldeten Anhohen 

im Vordergrund blickt man auf eine hiigelige 

mit Bitumen bestandene Landschaft. Durch 

die Senke treiben Hirten Kinder, wahrend zwei 

Manner an einem Seeufer angeln. Keirincx hatte 

nach seiner Ubersiedelung in die nbrdlichen 

Niederlande langsam die kraftigen Lokalfarben 

und die farbliche Akzentuierung der drei Bild- 

griinde zugunsten einer monochromen Farb- 

behandlung zuriickgenommen und zudem die 

Komposition seiner Bilder vereinfacht. Gleich- 

zeitig weichen die knorrigen, gewundenen 

Baume mit dichten, pastes aufgetragenen Laub- 

kronen anderen Bitumen mit geradem Wuchs 

und durchbrochenem Laubwerk. Die veran- 

derte Landschaftsauffassung wird etwa in der 

ersten Halfte der 40 er Jahre deutlich. Das 

hannoversche Bild schlieEt sich an die signierte 

und auf 1640 datierte „Hiigellandschaft mit 

Fluss“ im Herzog Anton Ulrich-Museum in 

Braunschweig an. Hier findet sich bereits das im 

Spatwerk bestandig wiederkehrende Motiv der 

sparlich belaubten Aste, die sich in der Bild- 

mitte schattenrissartig vor dem bewdlkten 

Himmel abheben. Die markante Baumsilhou- 

ette des hannoverschen Bildes findet sich mehr

fach auf den spaten Bildern von Keirincx, so 

z.B. auf einer Holztafel (46 x 53 cm), die sich 

1922 in der Sammlung Matsvonszky in Wien 

befand, und auf einer Landschaft (Holz, 42,2 x 

48,5 cm), die 1937 in Kolner Privatbesitz war 

(Photos RKD).

Kat. 1827, S. 74, Nr. 296. -Verz. 1831, Nr. 296, nachge- 

tragen. - Verz. 1857, S. 31, Nr. 296. - Kat. 1891, S. 132, 

Nr. 256. - Verz. FCG, S. 132, Nr. 256. - Kat. 1902, S. 132, 

Nr. 256. - Kat. 1905, S. 72, Nr. 189. - Kat. 1930, S. 39, 

Nr. 64, Abb. - Kat. 1954, S. 75, Nr. 140.

Literatur: Verst. Kat. der Sammlung von Zesterfleth in Celle 

durch Noodt (Hamburg), 1818, Nr. 131 — Ebe IV, S. 352. 

- H. Schneider, in: Thieme-Becker 20, S. 77. - Benezit 6, 

S. 182.
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108 Keirincx I Landschaft

Kessel, Hieronymus van

Antwerpen 1578-nach 1636 Antwerpen

Nach einer Ausbildung bei Cornells Floris, bei 

dem Hieronymus van Kessel 1594 als Lehrling 

gemeldet war, lernte er angeblich bei Hieronymus 

Francken I. in Paris. AnschlieEend ging van 

Kessel auf Wanderschaft, war schon vor 1606 in 

Frankfurt und im selben Jahr noch in Augsburg, 

wo er bei Abraham Wilden und sparer bei Max 

Fugger wohnte. Seine rege Tatigkeit als Portrat- 

maler wurde von den einheimischen Kiinstlern 

missbilligt. Um 1609 war der Kiinstler in Inns

bruck, reiste 1610 nach Italien und ist 1613 in 

Rom nachgewiesen. Sein unstetes Leben fiihrte 

ihn nach Innsbruck zuriick und dann weiter nach 

Koln, wo er sich seit 1615 einige Zeit aufgehalten 

zu haben scheint. Erst 1622 kehrte van Kessel 

nach Antwerpen zuriick und heiratete 1624 die 

um fast drei Jahrzehnte jiingere Paschasia Brue

ghel, die jiingere Schwester von Jan Brueghel II. 

Sein genaues Todesdatum ist nicht bekannt, bis 

1636 ist er in Antwerpen nachgewiesen.

109 Bildnis eines 32-jahrigen Mannes

Eichenholz, 104 x 77,5 cm

Bezeichnet links oben: AN(N)°, 1620, 1/ETA (Tl)s

SV/E, 32, I H.A. KESSEL FECIT

Kunsthandel Koln, Engelbert Willmes. -1816 Samm- 

lung Hausmann, Hannover. - 1857 Koniglich hanno- 

verscher Besitz. - Seit 1893 FCG. - 1925 erworben.

PAM 805

Das Bildnis zeigt die Dreiviertelfigur eines 

stattlichen Herren in spanischer Tracht vor 

dunklem Grund. Der Akzent des Bildes liegt 

auf dem etwas rundlichen Gesicht mit kritisch 

blickenden Augen, Doppelkinn, Oberlippen- 

und Kinnbart. Die rechte Hand ruht auf einer 

Tischkante und der linke Arm ist selbstbe- 

wusst in die Seite gestiitzt. Der Herr tragt ein 

schwarzes, wattiertes Warns und dariiber einen 

Koller mit an den Schultern befestigten Armel- 

lappen. Kragen und Manschetten ziert ein brei- 

ter Spitzenbesatz. Unter der heutigen Form des 

breiten, flachen Kragens ist noch das Relief des
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urspriinglichen Muhlsteinkragens zu erkennen. 

Auch die Spitzenbordiire der Manschetten 

wurde spater hinzugefiigt, vermutlich um das 

Bildnis zu modernisieren.

Da das Bild in der Kblner Zeit des Maiers 

entstanden ist, hielt man den Dargestellten in 

der Sammlung Hausmann fur einen Kblner 

Ratsherren. Seine Identitat lief? sich jedoch 

nicht ermitteln. Das Bildnisschema finder sich 

auch sonst im Werk des Kiinstlers: R.A. Peltzer 

weist darauf hin, dass auf einem zwei Jahre 

frtiher entstandenen Herrenbildnis (Schleifi- 

heim, 1618, Holz, 107 x 82 cm, Peltzer, 1925, 

Abb. 4) der Portratierte in gleicher Haltung ge- 

zeigt wird. Bereits auf dem Portrat des Johan

nes Brassardus von 1614, das sich 1957 in der 

Sammlung Kurt Goldschmidt in Dusseldorf 

befand (Holz, 98 x 73 cm, Photo RKD), 

nimmt der Dargestellte eine identische Pose ein.

Kat. 1827. S. 43, Nr. 169. - Verz. 1831, S. 84, Nr. 169. - 

Verz. 1857, S. 20, Nr. 169. - Kat. 1891, S. 132, Nr. 257.

- Verz. FCG, S. 132, Nr. 257. - Kat. 1902, S. 132, Nr. 257.

- Kat. 1905, S. 72, Nr. 190. - Kat. 1930, S. 40, Nr. 66, 

Abb.-Kat. 1954, S. 76, Nr. 142.

109 van Kessel I Bildnis eines 32-jahrigen Mannes

Literatur: Parthey I, S. 657, Nr. 1. - Ebe IV, S. 545. - Wurz- 

bach 1, S. 258. - Oldenbourg 1918, S. 78. - R.A. Peltzer, 

Der Antwerpener Bildnismaler Hieronymus van Kessel in 

Deutschland 1605-1621, in: Miinchner Jahrbuch NF 2, 

1925, S. 265f, Abb. 5. - K. Zoege von Manteuffel, in: 

Thieme-Becker 20, S. 200. - Verst. Kat. Helbing, Miinchen 

27.6.-1.7.1931, Nr. 201, Taf. 13. - Benezit 6, S. 200. 

- Flemish Painters 1994, 1, S. 240. - W. Laureyssens, in: 

Dictionary of Art 17, S. 918.

Key, Adriaen Thomasz.

und Werkstatt (?)

Antwerpen (?) um 1544-nach 1589

Antwerpen (?)

Auf Grund der Namensgleichheit mit dem 

beriihmten Portratmaler Willem Key war zu- 

weilen vermutet worden, dass Adriaen Key ein 

Neffe des alteren Maiers gewesen sei. Diese enge 

verwandtschaftliche Beziehung lasst sich nicht 

nachweisen, anzunehmen ist jedoch ein Lehrer- 

Schtiler Verhaltnis. Adriaen Key ist nicht iden- 

tisch mit Adriaen Keyns, der 1558 bei dem 

Glasmaler Jan Hack III. in die Lehre ging. 1568 

wurde Key Freimeister und gehbrte in den 70er 

sowie 80er Jahren zu den gefragtesten Bildnis- 

malern in Antwerpen. Auch nach der Erobe

rung der Stadt im Jahre 1585 durch Alessandro 

Farnese blieb er als bekennender Calvinist dort 

wohnen. Bis 1589 war er in der Gilde verzeich- 

net und bildete nachweislich 1582 und 1588 

auch Schuler aus.

110 Bildnis einer alten Dame

Eichenholz, 96 x 77 an

Bezeichnungen: links oben: 1588;

rechts oben: /ETA. 73

PreuBische Schlosser (Gen. Kat. I 6309). - 1926 

oder 1933 Regierungsprasident Hannover. - 1975 

inventarisiert.

PAM 962
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110 Key I Bildnis einer alten Dame

Kniestiick einer 73-jahrigen Frau, die nach 

rechts gewandt auf einem holzernen mit Leder 

oder Stoff bespannten Armstuhl sitzt. Sie ist in 

einen schwarzen, mit Pelz gefiitterten Mantel 

gehiillt und tragt eine schwarze Samthaube. Die 

eine Hand liegt auf der Stuhllehne und die 

andere auf den Oberschenkeln. Die aufrechte 

Haltung, die fein gezeichneten Gesichtsziige 

und der konzentrierte, wache Blick lassen die 

Dame in sich ruhend und wiirdevoll erscheinen. 

Das Bildnis ist 1588 entstanden und gehort zu 

den spaten Werken des Kiinstlers. Wahrend 

Hande und Gesicht durchaus die Meisterschaft 

Adriaen Thomasz. Keys zeigen, wirkt der Man

tel steif und etwas schematisch angelegt, so dass 

moglicherweise diese Partien einem Schiller 

tiberlassen waren. Ungewohnlich ist die Hal

tung der Frau, da sie nach rechts und nicht wie 

iiblich nach links gewendet ist.

Das Gemalde stammt aus dem Bestand der 

preuBischen Schlosser und ist im dortigen 

Generalkatalog als Frans Pourbus unter der 

Nummer GK I 6309 verzeichnet. Nach Mit- 

teilung von G. Bartoschek, Stiftung PreuEi- 

sche Schlosser und Garten Berlin-Branden

burg (Brief vom 2.1.1995) wurde das Bild 

1926 oder 1933 an den Regierungsprasiden- 

ten in Hannover ausgeliehen und war — wie 

aus einem riickseitigen Klebezettel hervorgeht 

— bei der „Regierung Hannover, Arndtstr. 33“ 

untergebracht. Zu welchem Zeitpunkt vor 

1975 das Gemalde in das Museum gelangte, 

ist nicht aktenkundig.

Verz. 1980, S. 58, Abb.41 (A.Th. Key). - Verz. 1989, S. 68, 

Abb. 41.

Literatur: Generalkatalog der Gemalde in den preuEischen 

Schlossern (GK I 6309).
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Keyser, Thomas de

Bildnis einer jungen Frau

siehe: Wieringa, Harmen Willemsz.

Lastman, Pieter

Amsterdam 1583-1633 Amsterdam 111 Lastman I Rath erklart Naemi die Treue

Pieter Lastman wurde 1583 in Amsterdam 

geboren. Er war der altere Bruder des Kupfer- 

stechers und Maiers Claes Lastman. Laut Karel 

van Mander ging er zu Gerrit Pietersz. Swee- 

linck in die Lehre und begab sich anschlieEend 

im Juni 1602 auf die fur Kiinstler der Zeit obli

gate Italienreise. In Rom erhielt er wichtige 

Anregungen aus dem Kreis um Adam Elsheimer, 

dessen miniaturhaft feine Bilder mit kleinfigu- 

rigen Szenen aus der christlichen und antiken 

Uberlieferung, die mit besonderer Erzahlfreude 

bis ins letzte Detail ausgefiihrt waren, nach- 

haltigen Eindruck auf den Kiinstler machten. 

Nach seiner Riickkehr in seine Heimatstadt im 

Jahre 1607 wurde er der wichtigste Wegbereiter 

der niederlandischen Historienmalerei und 

ftihrende Maier unter den sog. Prarembrandti- 

sten, zu denen auch Jan und Jacob Pynas, Jan 

Tengnagel, Francois Venant, der eine Schwester 

Lastmans heiratete, Nicolaes Moeyaert oder 

Moses van Uyttenbroeck gehorten. Um 1619 — 

21 lernte Jan Lievens bei ihm und 1624 war 

Rembrandt sein Schuler, der viele seiner Kom- 

positionen kopierte und besonders in Bezug 

auf die Erzahltechnik sowie die Auswahl von 

Themen seinem Lehrer sehr viel verdankt. Ein 

entscheidender Fortschritt fur Rembrandt und 

die Zeitgenossen lag in Lastmans Einfiihrung 

von neuen, sonst nur aus der Graphik bekann- 

ten Themen in die Malerei.

111 Ruth erklart Naemi die Treue

(Farbtaf. XVI)

Wohl von Holz auf Leinwand ubertragen,

56,5 x 88,8 cm

Bezeichnungen:* Monogrammiert auf dem vom Esel 

getragenen Sack: PL / 1614 (PL ligiert)

Technischer Befund: Auf Grund waagerechter Strukturen 

und der Art der Fehlstellen wohl ehem. Holztafel; ubertragen 

auf ein Gewebestuck in Leinenbindung, allseitig Ansatze von 

Spanngirlanden, Umspannkanten verloren, doubliert und auf 

in Hbhe u. Breite ca. 2 cm grbBeren Keilrahmen gespannt. 

WeiBliche Grundierung, dunkelbraune Masse in den Poren 

der Leinwand. Malerei mit vmtl. dlhaltigem Bindemittel, in 

der Landschaft flachiger Farbauftrag von „hinten nach vorne" 

mit Aussparungen, Himmel zunachst hellgrau untermalt, 

reicht bis unter gelbe und rote Gewandpartie der Ruth, 

dann blau lasiert, Detailausfuhrung der Landschaft und 

Modellierung der Gewandfalten mit pastosem, kontrastieren- 

dem Farbauftrag, Rander der Farbpartie vertrieben oder mit 

Lasur konturiert; Abrieb, tw. bis auf Gewebebindungspunkte, 

bes. in der oberen Zone des Himmels, grdBere Kittungen 

und Retuschen im blauen Kleid, der weiBen Schurze und 

im Himmel, verpresste Pastosltaten. Dunner neuer Firnis.

Restaurierung: Abtrennen der Umspannkanten, Doublierung, 

Aufspannung auf neuen Keilrahmen, Firnisabnahme, Kittun

gen, Retuschen, Firnisauftrag.

Kunsthandel London. - Kunsthandel Zurich,

Galerie Kurt Meissner. - 1977 Geschenk der Fritz

Behrens-Stiftung, Hannover.

PAM 970

Thema des Gemaldes ist eine Episode aus dem 

nur vier Kapitel umfassenden Buch Ruth (Ruth 

1,15-18), einem der historischen Bucher des 

Alten Testaments. Naemi war wegen einer 

Hungersnot mit ihrem Mann nach Moab aus- 

gewandert, dort heirateten ihre zwei Sohne 

Moabiterinnen, Orpa und Ruth. Nachdem ihr 

Mann und ihre beiden Sohne gestorben waren, 

beschloss Naemi, in ihre Heimat zurtickzu-
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kehren. Ihre Schwiegertochter folgten ihr, doch 

Naemi bittet sie, umzukehren, da sie nicht fur 

sie sorgen kann. Orpa kehrt um, Ruth aber will 

bei ihr bleiben. Dargestellt ist die Szene, in der 

Naemi Ruth fortschicken mochte, diese aber 

bittet darum, ihr folgen zu diirfen. Lastman 

konzentriert die Darstellung auf den Disput der 

beiden Frauen, die auf einem Plateau im Vor- 

dergrund wie auf einer Biihne vor einer weiten 

siidlichen Landschaftskulisse agieren. Naemi 

reitet im Damensitz auf einem Esel. Sie tragt 

ein blaugriines, langarmeliges Kleid, dariiber 

einen braunvioletten Umhang sowie uber Kopf 

und Schultern ein grofies, weifies Tuch, das 

ins Gesicht gezogen ist und die Augenpartie 

verschattet. Darunter ist ein altes, kantiges 

Gesicht mit grower spitzer Nase, hervortreten- 

dem Kinn, eingefallenen Wangen und faltiger 

Haut zu sehen. Mit der rechten Hand weist sie 

Ruth zuriick, die sie flehentlich mit weit aufge- 

rissenen Augen anblickt und den Mund leicht 

zum Sprechen geoffnet hat. Die bloEen Unter- 

arme und die Hande sind in beschwichtigender 

Geste gegen die Alte erhoben. Indem Lastman 

Ruth mit jugendlichem Gesicht und bunter 

Kleidung als junge Frau charakterisiert, hebt er 

zugleich das Alter der Greisin nochmals hervor. 

Durch die Gebardensprache, die die Unterhal- 

tung der beiden Frauen verbildlicht, und den 

Aufbau der Figurengruppe, der den Respekt der 

Jungen vor dem Alter sinnfallig macht und 

somit Ruths Vorbildfunktion herausstellt (vgl. 

Ausst. Kat. Bilder 1993/94, S. 264), tritt Last

mans Bemiihen um ikonographische und er- 

zahlerische Klarheit deutlich hervor. Jenseits der 

Briicke sieht man im Hintergrund die Riickan- 

sicht von Orpa, der anderen Schwiegertochter. 

Da die Geschichte an der Grenze zwischen dem 

Land der Moabiter und der Israeliten spielt, die 

durch den Fluss Anon (oder nach Richter 

3,12-30 durch den Jordan) begrenzt wird, zeigt 

Lastman das reifiende Gewasser und vor der 

Briicke einen Schlagbaum. Orpa ist liber die 

Grenze ins Reich ihrer Vater zuriickgekehrt. Die 

Steinbriicke im Hintergrund findet sich bereits 

auf dem zwei Jahre friiher entstandenen Bild 

„Verstof>ung der Hagar“ aus der Hamburger 

Kunsthalle (HW. Grohn, in: Ausst. Kat. Han

nover 1985, S. 62).

Die Geschichte der Ruth wurde in Zyklen aus 

bis zu 16 Szenen in der Buchmalerei oder auch 

als Folge von vier Blattern in der Graphik dar

gestellt. Als Einzelbild war vor allem die Begeg- 

nung von Ruth und Boas auf dem Felde beliebt. 

Ungewohnlich ist jedoch die hier dargestellte 

Episode, die Lastman mit dem hannoverschen 

Bild erstmals in die Malerei einfiihrte. Dabei 

konnte der Kiinstler auf graphische Vorlagen 

zuriickgreifen, denn sowohl Philipp Galle (nach 

Adriaan de Weerdt) als auch Hendrick Goltzius 

hatten die Szene jeweils in ihrer vier Blatter 

umfassenden Reihe verbildlicht (Ph. Galle: 

Hollstein VII, Nr. 76-79; H. Goltzius: Holl

stein VIII, Nr. 3—6, Abb. bei A. Ttimpel, 1978, 

Abb. 4, 5).

Typisch fur Lastman ist die Anreicherung der 

biblischen Geschichte mit genreartigen Details, 

so dass die Erzahlung an Klarheit und Farbe 

gewinnt. Ein solches Motiv, das er vermutlich 

der „Flucht nach Agypten“ entlehnte, ist der 

Esel, mit dem er den Gedanken an weite, be- 

schwerliche Reisen verbindet (vgl. A. Ttimpel, 

1978, S. 92). Das gleiche Tier verwendet er in 

identischer Haltung auch auf dem Gemalde 

„Gott erscheint Abraham in Sichem“ von 1614 

(St. Petersburg, Eremitage); die Ansicht des 

Eselskopfes ist wiederzufmden im Gemalde 

„Der Engel verlasst die Familie des Tobias“ 

von 1618 (Kopenhagen, Statens Museum for 

Kunst). Eindeutig ist das Tier ftir eine langere 

Reise ausgeriistet: mit stabilem, schwerem Sat- 

tel mit Sattelbaum, darunter eine dicke SatteL 

decke. AuBerdem ist es beladen mit allerlei 

Hausrat: Kupferkessel, Spinnrocken, Loffel und 

eine Eisenstange mit einem Ring, vermutlich 

ein Schtirhaken oder ein anderes Gerat zum 

Feuern sowie ein Sack mit Habseligkeiten.

Lastmans Bilderfindung fand eine breite Nach- 

folge in der niederlandischen Malerei (vgl. dazu 

A. Ttimpel, 1978, S. 94f£). Das markante 

Profil Naemis und ihre Kopfbedeckung kehren, 

wie W. Sumowski (1980) gezeigt hat, in zwei 

Werken Lastmans wieder, auf einer Zeichnung 

in Privatbesitz (gedeutet als „Vertumnus im 

Gesprach mit Pomona“) sowie einem Gemalde 

im Warschauer Nationalmuseum (Paulus und
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Barnabas in Lystra, 1614). Im Ausst. Kat. 

Zeichnungen, 1999, S. 248 legt Sumowski dar, 

dass die „Vertumnus“- Federzeichnung, obgleich 

fur eine andere Planung entstanden, auch ftir 

das hannoversche Gemalde benutzt worden 

sein kann.

Verz. 1980, S. 59, Farbtaf. 10. - Verz. 1989, S. 70, Farbtaf. 10.

Literatur: La Chronique des Arts. Principales acquisitions des 

musees en 1977, Supplement zu: La Gazette des Beaux-Arts, 

Marz 1978, S. 93. - A. Tiimpel, „Ruth erklart Naemi die 

Treue“ von Pieter Lastman, in: NBK 17, 1978, S. 87ff, 

Abb. 1. - H.W. Grohn, Neuerwerbungen der Niedersachsi- 

schen Landesgalerie Hannover, in: Weltkunst 48, 1978, S. 

712 mit Abb. - W. Sumowski, Beitrage zur Kenntnis der 

Lastman-Zeichnungen, in: Pantheon 38, 1980, S. 58, Abb. 

2. - Sumowski 1983ff, I, S. 11, 14f, 21, Anm. 13, 133, 

Farbabb. S. 27, II, S. 720, 731 unter Nr. 422, 1287. - D. 

Miller, Ruth and Naomi of 1653: an unpublished painting by 

Jan Victors, in: Mercury 2, 1985, S. 22 mit Abb. 7. — Ausst. 

Kat. Het Oude Testament in de Schilderkunst van de 

Gouden Eeuw, Joods Historisch Museum Amsterdam 

1991/92, (Im Lichte Rembrandts — Das Alte Testament im 

Goldenen Zeitalter der niederlandischen Kunst, Westfalisches 

Landesmuseum Miinster 1994), S. 83, Farbtaf. 11. - Ausst. 

Kat. Zeichnungen aus fiinf Jahrhunderten. Eine Stuttgarter 

Privatsammlung, Staatsgalerie Stuttgart Graphische Samm- 

lung 1999, S. 248, Abb. zu Nr. 121 (W. Sumowski).

Ausstellungen: Ausst. Kat. Hannover 1985, S. 62 , Nr. 22, 

Farbabb. S. 63 (H.W. Grohn). - Pieter Lastman-leermeester 

van Rembrandt, Rembrandthuis Amsterdam 1991/92, 

Nr. 6, S. 96f. mit Farbabb. (A. Tiimpel). - Bilder vom alten 

Menschen, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig 

1993/94, Nr. 90, S. 264ff. mit Farbabb. (J. Desel).

Leiden /65o

112 Weibliches Bildnis, 1650

Holz, 74,5 x 57 cm

Bezeichnungen: Datiert in der Mitte rechts: 1650

1852 Herein fur die Offentliche Kunstsammlung 

(VAM 923). - Seit 1967 Stadtische Galerie.

KA 144/ 1967

Halbfigurenbild einer jungen Frau mit schulter- 

langem, gelocktem Haar, das teilweise am Hin- 

terkopf zu einem flachen, mit Perlenschniiren

112 Leiden I Weibliches Bildnis, 1650

verzierten Knoten aufgesteckt ist. Uber dem 

schwarzen, eng taillierten Kleid, an dessen 

Dekollete an einer schwarzen Schleife ein edel- 

steingeschmiickter Anhanger prunkt, ist eng 

uber die Schultern ein flacher Kragen mit einge- 

arbeiteten Spitzen gelegt. Als weiteren Schmuck 

tragt die Dargestellte eine doppelschniirige 

Perlenkette und lange Ohrhanger mit grofien, 

tropfenformigen Perlen.

Das Portrat war 1852 als ein Werk des Haarle- 

mer Portratmalers Johannes Verspronck (1597- 

1662) angekauft worden und wurde dann 

der Schule des Michiel Mierevelt (1567-1641) 

zugeordnet. Aber bereits die Kataloge von 1867 

sowie 1876 hielten offenbar diese Einordnung 

nicht fur tragbar und nannten es „unbekannt“. 

R. Ekkart (RKD, Den Haag; miindl. Mitteilung 

November 1997) riickt das Bildnis tiberzeu- 

gend in die Nahe des Leidener Maiers Quirin 

Brekelenkam. Zu vergleichen ist ein von C. 

Hofstede de Groot diesem Kimstler zugewie- 

senes Damenportrat, das am 7.2.1991 bei 

Christie’s in London versteigert wurde (Nr. 44;
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Photo RKD), ebenso steht die Darstellung der 

Frau auf dem Familienbildnis des Francois Knol 

mit Frau und Tochter, das der Kiinstler 1648 

schuf (Holz, 58 x 79,5 cm; Versteigerung 

Sammlung Lilienfeld, Brussel, 6.12.1933, Nr. 

53, Photo RKD), dem hannoverschen Damen- 

portrat sehr nahe.

Kat. 1867, S. 21, Nr. 67 (unbekannt). - Kat. 1876, S. 28, 

Nr. 54.

Lesire, Paulus

Dordrecht 1611-nach 1656 Dordrecht

oder Den Haag

Der Vater von Paulus Lesire, der Maier Augus- 

tyn Lesyre, stammte aus Devonshire und hatte 

1610 in Dordrecht geheiratet. Aus stilistischen 

Griinden wird vermutet, dass Paulus Lesire 

bei Jacob Gerritsz. Cuyp in der Lehre war. 

Anschlieflend bildete er sich moglicherweise bei 

Rembrandt weiter, denn der Einfluss von dessen 

Friihwerk auf die Kunst Lesires ist betrachtlich. 

In den 40er Jahren zog er nach Den Haag, 

wo Lesire 1649 urkundlich erwahnt ist und 

kunstlerisch von Cornelis Jonson van Ceulen 

beeinflusst wurde. Nach 1656 ist er gestorben. 

Paulus Lesire war vor allem Portratmaler, doch 

make er in der Friihzeit durchaus auch einige 

Historien.

113 Brustbild eines braungelockten 

jungen Mannes

Eichenholz, 63,3 x 47,6 cm

Bezeichnungen:* Signiert unten links: P- Lesier

Technischer Befund: Zwei Bretter mit vertikalem Faserverlauf, 

radial aus dem Stamm gesagt, Brett I. 22,6 cm, r. 24,8 cm 

breit, Splint- an Splintholzseite geleimt, Starke ca. 11 mm, 

allseitig bis zu einer Starke von 4 mm abgefast, horizontale 

Sage- und vertikale Hohleisenspuren; Kanten o. und r.

leicht beschnitten. WarmweiBe, streifig vertikal aufgetragene 

Grundierung. Dunne, rotbraune Imprimitur. Dunkelbraune 

Pinselvorzeichnung. Malerei mit vmtl. blhaltigem Binde- 

mittel, feines Pigment, zunachst Gesicht und Gewand- 

strukturen pastos, geradezu plastisch angelegt, daruber 

leicht korrigierende, dunne Farbschicht, Imprimitur partiell 

sichtbar, u. Gewandteil kaum ausgearbeitet, Locken 

in die feuchte, um die Figur gemalte Hintergrundsfarbe 

abschlieBend mit feinem Pinsel pastose Lichter und 

Ornamente aufgesetzt; einzelne Partien stark verreinigt 

und etwas grob, tvv. konturierend retuschiert, I. Auge des 

Mannes nahezu erneuert, Kittung an den Randern r. und 

o., uber dem Gesicht Aquarelllasur. Neuerer Kunstharz/ 

Wachsfirnis uber wolkigen Resten eines alteren Firnisses; 

Krepierungen in den Dunkelpartien.

Restaurierung: 1929: „ Gruner Schleier" uber dunklen Partien 

entfernt, retuschiert, gefirnist- 1983: Firnisabnahme und 

Abnahme von Ubermalungen, neu Kittungen, Retusche und 

Korrekturen, Aquarelllasur, Firnis.

(Hausmann zufolge) Aus der alien Familiensamm- 

lung von Wallmoden. Wohl Sammlung Franz Ernst 

von Wallmoden, Hannover. - Sammlung Johann 

Ludwig Graf Wallmoden, Hannover. - 1818 Samm

lung Hausmann, Hannover. - 1857 Koniglich hanno- 

verscher Besitz. - Seit 1893 ECG. - 1925 erworben.

PAM 812

Die Tafel zeigt das Brustbild eines jungen 

Mannes mit Federbarett. Unter dem Harnisch 

tragt er ein gestreiftes Hemd und hat um den 

Hals ein buntes Tuch geschlungen. Ein heller 

Lichtstrahl hebt das jugendliche, von braunen 

Locken gerahmte Gesicht aus den iibrigen stark 

verdunkelten Partien hervor. Die Wendung des 

Kopfes, der auf den Betrachter gerichtete Blick 

und die leicht, wie zum Sprechen geoffneten 

Lippen geben dem Bild einen sehr lebendigen 

Ausdruck. Deutlich spiirbar ist hier der Einfluss 

Rembrandts, denn dessen umstrittenes Selbst- 

bildnis in Atami (Japan) sowie dessen Selbst- 

bildnis in Den Haag von 1629 zeigen denselben 

Portrattypus mit Riistung, Halstuch und Barett, 

allerdings sind die Lippen hier geschlossen (vgl. 

Corpus of Rembrandt Paintings, 1982, S. 235). 

In verwandter Weise hat sich, wie W. Sumowski 

(S. 1715) bemerkt, Paulus Potter auf einem 

Gemalde im Louvre dargestellt (Best. Kat. Lou

vre, S. 109 mit Abb.).

Im Katalog von 1930 und auch bei G. von der 

Osten (Kat. 1954) wurde das Bildnis in die 

1640er Jahre datiert, was in der Folge jedoch 

einhellig als zu spat angesehen wurde. Auf 

Grund der deutlichen Beziige zu Rembrandts 

Friihwerk, die schon C. Hofstede de Groot
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113 Lesire I Brustbild eines braungelockten jungen Mannes

konstatierte, ist eine Entstehung zu Beginn der 

30er Jahre anzunehmen.

Kat. 1827, S. 3, Nr. 11 (P. Lesier). - Verz. 1831, S. 7, Nr. 11. 

- Verz. 1857, S. 6, Nr. 11. - Kat. 1891, S. 138, Nr. 277. - 

Verz. FCG, S. 138, Nr. 277. - Kat. 1902, S. 138, Nr. 277. - 

Kat. 1905, S. 76, Nr. 205. - Fiihrer 1926, S. 10. - Kat. 1930, 

S. 44, Nr. 73, Abb. - Kat. 1954, S. 80, Nr. 159.-Verz. 1980, 

S. 60, Abb. 68. - Verz. 1989, S. 71, Abb. 72.

Literatur: Wallmoden 1779, Nr. 15 (Seger) oder 88 (aus 

Rembrandts Schule). - Wallmoden 1818, S. 21, Nr. 74 

(Coningh). - A. Bredius, G.H. Veth, Poulus Lesire, in: Oud 

Holland 5, 1887, S. 51. - Ebe IV, S. 527. - Wurzbach II, 

S. 30. - K. Lilienfeld, Arent de Gelder, Den Haag 1914, S. 

205, unter Nr. 183. - HdG VI, 1915, S. 470. - A. Bredius 

und C. Hofstede de Groot, in: Thieme-Becker 23, S. 123. - 

Benezit 6, S. 612. - Dordrechts Museum Bulletin, Jg. 4, Nr. 

3, Juli 1979, S. 2. - A Corpus of Rembrandt Paintings, Den 

Haag-Boston-London, Bd. 1, 1982, S. 235, 597. — Sumowski 

1983ff., Ill, S. 1711, 1715, Nr. 1147, Farbtaf. S. 1728; IV, 

S. 2887, Anm. 67; V, S. 3114 unter Nr. 2152a. - A. Chong, 

M.E. Wieseman, De figuurschilderkunst in Dordrecht, in: 

Ausst. Kat. De Zichtbare Werelt, Dordrechts Museum 

Dordrecht 1992/93, S. 18, Abb. 13, S. 20.

Ausstellungen: Rembrandt. The Impact of a Genius, K. & V. 

Waterman Amsterdam, Groninger Museum Groningen 

1983, S. 186, Nr. 47, Abb. S. 187 (G. Jansen).
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Lingelbach, Johannes

Frankfurt am Main 1622-1674 Amsterdam

Johannes Lingelbach wurde als sechstes Kind 

eines Schneiders in Frankfurt am Main geboren. 

Sein Vater verlieE mit der Familie die Stadt 

und siedelte nach Amsterdam fiber, wo er 1634 

als Mieter des Doolhofes, eines beliebten Ver- 

gniigungsortes, bezeugt ist. Sicherlich erhielt 

Johannes seine erste kiinstlerische Ausbildung in 

Amsterdam, bevor er 1642 sich auf die Reise 

fiber Paris, Lyon, Marseille und Genua nach 

Rom begab. Dort hielt er sich nach Houbraken 

von 1644-50 auf und kehrte anschlieEend fiber 

Deutschland nach Amsterdam zurfick, wo er 

1653 wieder nachweisbar ist. Lingelbach steht 

in der Nachfolge der Gruppe der Bamboccian- 

ten um Pieter van Laer. Er schuf mit Vorliebe 

StraEen-, Hafen- und Marktszenen.

114 Italienische Hafenlandschaft

(Farbtaf. XXXVII)

Lelnwand, 100,5 x 117,5 cm

Bezeichnungen:* Signiert und datiert unten Mitte 

auf dem Stein: I: LING EL- /BACH/ FECIT ■ /- 1659

Technischer Befund: Leinenbindung, 11 Schuss-x 13 Kett- 

faden, Webkante r, Spanngirlanden; Uberspann tw. be- 

schnitten, ausgerissen und graubraun uberkittet, doubliert 

auf grobe, grundierte Lelnwand mit Panamabindung, neuer 

Keilrahmen. Graue Grundierung. Malschicht mit vmtl. 

olhaltigem Bindemittel und mittelfeinem Pigment, zunachst 

flachige Anlage des Hintergrundes, Wolken und Boden 

mit Pinsel strukturiert, dann schwarze Pinselunterzeichnung 

fur Figuren und Staffage, oft als Schattenpartie oder Kontur 

bei der malerischen Ausfuhrung genutzt, abschlieBend 

Differenzierung des Hintergrundes und Korrektur der 

Figuren, 8 mm langes Pinselhaar; Fruhschwund- und Alters- 

craquele durch Doublierung gepresst und geweitet, tw. 

berieben, an den Randern starkere Farbverluste, dort und 

in Himmel, Wasser und dem Mauerabschluss r. o. zahlreiche, 

groBflachige Uberkittungen und tw. matte Ubermalungen, 

geringe Reste einer Papierabklebung. Leicht glanzender, 

neuerer Uberzug uber wolkig reduziertem, alterem, nicht 

originalem Firnis mit ausgepragtem Craquele.

Restaurierungen: Doublierung, neuer Keilrahmen, 

ungleichmaBige Reinigung und Firnisreduzierung, 

Uberkittungen und Retuschen, Firnis - 1996: Korrektur 

verfarbter Retuschen.

114 Lingelbach I Italienische Hafenlandschaft

Sammlung Moltke, Kopenhagen. -1931 Verstei- 

gerung FC. Moltke, Kopenhagen, Winkel und 

Magnussen 1./2.6.1931, Nr. 72. - 1937 Versteige- 

rung Cohn, Kopenhagen, Winkel und Magnussen 

2.12.1937, Nr. 26, Abb. - Sammlung Dr. Amir 

Pakzad, Hannover. - 1972 Leihgabe Dr. Amir Pakzad. 

Seit 1997 Leihgabe Familie Dr. Amir Pakzad

In einer natfirlichen Hafenbucht liegt eine 

groEe Galeere, die von einem kleinen Kahn 

aus mit Fassern beladen wird, welche zuvor am 

Ziehbrunnen auf dem erhohten Ufer mit Trink- 

wasser gefullt worden waren. Kleine Gruppen 

von Seeleuten, Handlern und Soldaten beleben 

das Bild im Vordergrund am Brunnen und im 

Schatten der hohen Hafenbastion sowie im 

vorderen Mittelgrund direkt an der Kaimauer. 

Wie die Festung auf dem Felsplateau im Hin- 

tergrund und der schmale, hohe Leuchtturm zu 

erkennen geben, ist hier die von Bergen um- 

gebene Stadt Genua gemeint, die Lingelbach 

auf seiner Reise sicherlich besucht hatte (vgl. 

Burger-Wegener, S. 87f.). Wie aus der Jahres- 

zahl hervorgeht, entstand das Werk nach seiner 

Rfickkehr aus Italien. Lingelbach griff nicht nur 

immer wieder auf stidliche Motive zurfick, son- 

dern entwickelte einige Themen offenbar erst 

in Amsterdam. Dazu gehdren die sfidlichen 

Hafenszenen, deren erste gesicherte Beispiele 

nach seiner Rfickkehr in die Niederlande 

entstanden sind (vgl. Burger-Wegener, S. 76).
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Typisch fur die frtihen Hafenbilder ist die kulis- 

senartige Staffelung der einzelnen Bildebenen; 

auch auf diesem Bild deutet nur die Galeere 

einen Tiefenzug an (vgl. Burger-Wegener, S. 

87). Einige Figuren des bunten Treibens finden 

sich auf anderen Gemalden Lingelbachs der Zeit 

wieder, da der Kiinstler seinen umfangreichen 

Motiworrat immer wieder neu kombinierte. 

So lasst sich der Chinese, der vor dem Brunnen 

auf dem Boden sitzt, einen Arm auf einen 

grofien Stein stiitzt und den anderen, durch 

seine Fesselung in merkwiirdig verdrehter Hal- 

tung, auf dem Riicken halt, seitenverkehrt auf 

einem Hafenbild von 1661 wiederentdecken, 

das sich 1982 bei Nouveau Drouot, Paris, be- 

fand (Leinwand, 83,5 x 108 cm, Photo RKD). 

Ebenfalls tritt dort der stehende Orientale im 

kraftig blauen Gewand in wenig veranderter 

Pose auf. Noch einmal erscheint die Figur des 

Chinesen, weiter nach vorn gebeugt, im Vor- 

dergrund links in der Hafenszene des Frankfur

ter Stadel (Leinwand, 63,5 x 88 cm) und auch 

auf der „Ansicht von Rom mit der Engelsburg“ 

von 1655 in der Sarah Campbell Blaffer Foun

dation (Leinwand, 84,45 x 103,5 cm, Museum 

of Fine Arts, Houston).

Einzelne Motive gehen auf Vorlagen Stefano 

della Bellas zuriick (vgl. Burger-Wegener, S. 88). 

Besonders die vom Heck gesehene Galeere 

mit den aufgestellten Ruderblattern finder sich 

auf verschiedenen Radierungen des Kiinstlers, 

so z. B. auf einem Blatt aus der Folge „Varie 

Figure1', die 1645 datiert wird (A. De Vesme, 

Stefano della Bella, 3 Bde., New York 1971- 96, 

Bd. 2, Nr. 178). Der Soldat, der sich rechts 

im Mittelgrund gegen die Kanone lehnt, ist da- 

gegen einer ca. 1641 entstandenen Folge von 

sechs Militarszenen della Bellas entlehnt (De 

Vesme, Bd. 2, Nr. 262).

Verz. 1980, S. 60. - Verz. 1989, S. 72.

Literatur: (Sammlung Moltke 1756, Nr. 22. - Kat. 1780, Nr. 

LIII. - Nh. Weinwichs Katalog, 1818, Nr. 70. - Kat. 1871, 

Nr. 70. — Karl Madsens Katalog, 1900, Nr. 72. Siglen nach 

Burger-Wegener) - Fortegnelse over den Moltkeske Maleri- 

samling, Kopenhagen (erste Auflage N. Hoyen 1841) 1909, 

S. 38f., Nr. 70. — Wurzbach II, S. 55. - C. Burger-Wegener, 

Johannnes Lingelbach 1622-1674, Diss. Berlin-West 1976, 

S. 87E, 255, Nr. 63.

Lingelbach, Johannes

(Kopie nach)

115 Kaufleute und vornehmes Paar

Leinwand, 54 x 48,2 cm

Bezeichnungen: rechts unten auf dem Fass, schwer 

lesbar monogrammiert: B (mit einem anderen 

Buchstaben ligiert); F (vielleicht JF ligiert)

Sammlung Konrad Wrede, Hannover, I, 60. - 7 948 

Vermachtnis Wrede an die Stadtische Galerie.

KA Wr I, 60

Die Darstellung des vornehm gekleideten 

Paares, das aus den pflanzeniiberwucherten 

Ruinen einer Tempelanlage tritt, und der 

Gruppe von Kaufleuten ist zusammengesetzt 

aus Teilkopien nach dem Gemalde „Italienischer 

Hafen“ von Johannes Lingelbach, das sich im 

Louvre in Paris befindet (Leinwand, 69 x 83 

cm, Inv. Nr. 2448, vgl. C. Burger-Wegener, 

Johannnes Lingelbach 1622 —1674, Diss. Ber

lin-West 1976, Nr. 77). Dort schreitet das Paar 

in der linken Bildhalfte auf eine Saule zu und 

die Verhandlungen der Kaufleute iiber dem 

Warenballen finden am rechten Bildrand start. 

Mitkopiert und ebenfalls verriickt wurden der 

runde Turm und die Stadtmauer im Hinter- 

grund. Einige Details wurden vom Kopisten 

entweder missverstanden oder bewusst abge- 

wandelt. Wahrend die Dame bei Lingelbach 

ihren linken Arm energisch in die Seite stiitzt, 

halt sie auf der Kopie ihre linke Hand entspannt 

vor den Bauch. Bislang wurde das Bild als 

„Niederlandisch 17. Jh.“ gefuhrt, G.J.M Weber 

macht im Dezember 1996 miindl. auf Lingel

bach aufmerksam. Die Leinwand ist doubliert 

und allseitig beschnitten.

unveroffentlicht



243 |

115 nach Lingelbach I Kaufleute und 

vomehmes Paar

Louise Hollandine

Den Haag 1622-1709 Maubuisson bei Pontoise

Louise Hollandine wurde als sechstes von 13 

Kindern des calvinistischen sog. Winterkonigs, 

Friedrich V., Kurfiirst von der Pfalz und Konig 

von Bohmen, und der Elisabeth Stuart geboren. 

Sie war das erste Kind, das im hollandischen 

Exil der Familie zur Welt kam, weshalb sie den 

Beinamen Hollandine erhielt. Gerrit van Hont- 

horst unterrichtete sie in der Malkunst, ver- 

mutlich bevor er 1637 Hofmaler in Den Haag 

wurde, denn die Winterkonigin stand mit dem 

Maier bereits seit 1630 in gutem Kontakt. 1657 

verliefi die inzwischen 35-jahrige Prinzessin 

iiberraschend den Hof der Mutter, floh nach 

Paris, wo bereits ihr 1645 konvertierter Bruder 

Eduard lebte, und trat dort selbst im folgenden 

Jahr zum Katholizismus uber. Ein Jahr sparer 

wurde sie als Novizin in das Zisterzienserinnen- 

kloster Maubuisson aufgenommen, zu dessen 

Abtissin sie Konig Ludwig XIV. im Jahre 1664 

ernannte. Angeblich hat Louise Hollandine ihr 

Leben lang gemalt, heute sind jedoch nur etwa 

60 Bilder - meist hofische Portrats - ihrer Hand 

nachgewiesen.

116 Elisabeth Grafin von Nassau

Leinwand, 115 x 92 cm

1708 im Inventar der Sophie, Kurfurstin von Hannover. 

- Kbniglicher Besitz. - Ende 18. Jh., Beginn 19. Jh. 

Privatbesitz Hannover. - Sammlung Georg Kestner, 

Hannover. - Sammlung Kestner, Hannover (Nr. 250). 

KM 138

Kniestiick einer dunkelhaarigen, jungen Frau als 

Gottin Diana in modischem, weit ausgeschnit- 

tenem Gewand. In ihrer rechten Hand halt sie 

einen Bogen, in der anderen die Leinen der 

beiden Jagdhunde. Aus einer ehemaligen In- 

schrift auf der Riickseite ging hervor, dass es sich 

bei der Dargestellten um Elisabeth Grafin von 

Nassau handelt. Das Bild wird im Inventar der 

Sophie von 1708, seit 1658 Gemahlin des Her

zogs (ab 1692 Kurfiirsten) Ernst August I. von 

Hannover und jiingeren Schwester von Louise 

Hollandine, unter der Nr. 36 als Bildnis von 

einer „Princesse de Nassau, Comtesse de Horn“ 

gefiihrt. Es gehort zu den Gemalden, die nach 

Angaben Kestners - wie auch Kat. Nr. 100, 

101 und 117 — vermutlich Ende des 18. und zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts aus der koniglichen 

Sammlung zur Ausstattung von Privathausern, 

u.a. von Matressen, verwendet und von dort 

spater dutch Georg Kestner erworben wurden. 

Sein Eintrag lautet: „Eine Dame in rothem 

Kleide, ein weiber Hund neben ihr. Kniestiick, 

auf der Riickseite bezeichnet: Elisabeth, Com

tesse de Nassau, nee Comtesse de Hornes, peinte 

par Louise Hollandine“ (Kestner 1849/1867, 

Nr. 300).

Der Versuch, die Portratierte genauer zu identi- 

fizieren, gestaltet sich schwierig, da es mindes- 

tens zwei Tragerinnen dieses Namens gegeben 

hat. A. Stubbs, England, vermutet (Brief vom 

16.2.1982), dass hier Elisabeth (Isabella) Grafin 

de Hornes dargestelk ist, die 1630 Lodewijk 

von Nassau-Beverweerd ehelichte und 1664 

starb. Er fiihrt als Vergleich ein Gemalde G. 

van Honthorsts aus der ehemaligen Sammlung 

Craven an, auf dem die Grafin allerdings blond 

und nicht dunkelhaarig ist (Sotheby’s 27.11. 

1968, Nr. 63). F.G.L.O. van Kretschmar (ehem.
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Direktor des RKD) halt dagegen die Darge- 

stellte fur deren Schwiegertochter, Anna Isabella 

van Beyeren-Schagen, 1636-1716, die 1669 

Maurits Lodewijk Graf van Nassau-Beverweerd 

heiratete (Brief vom 2.8.1982).

Inventar der Sophie 1708, Nr. 36. - Verz. G. Kestner 

1849/1867. Nr. 300. - Fuhrer 1894, S. 72, Nr. 243. - 

Fuhrer 1904, S. 129, Nr. 243.

Literatur: A. von Rohr, „Peint par Madame I’Abesse", Louise 

Hollandine Prinzessin von der Pfalz (1622-1709), in: NBK 

28, 1989, S. 150, Abb. 13, S. 152, 158, Nr. 31.

117 Ricorda Comtesse de Caraffa

Leinwand, 99,5 x 81,5 cm

Technischer Befund: Dichte, mittelfeine Leinwand in Leinen- 

bindung, Spanngirlanden v.a. an Unterkante erkennbar, 

demnach Bildformat kaum beschnitten; alle Spannrander 

fehlend, kleisterdoubliert auf Leinwand mit senkrechter Naht 

7,5 cm von I., neuer Keilrahmen. Relativ dicke, hellgraue, 

wohl blhaltige Grundierung mit Pinselstrukturen in wechseln- 

den Richtungen. Dunner, deckender Olfarbauftrag mit 

wenigen Pastositaten, blauer Armuberwurf und schwarz- 

graue, verschattete Seite des Gewandes hell untermalt; 

Malschichtverluste entlang der Bildkante u., der Langskanten 

r. u. und I. o., Verreinigungen, groBflachige Ubermalungen 

in Gesicht, r. Unterarm und Handinnenseite, in Faltentiefen 

des lachsroten Kleides, am u. Bildrand, im ganzen Hinter- 

grund, Bildviertel l.o. urspr heller, kuhler Dicker, vergilbter, 

sproder Uberzug mit neuem, dunnem Dammarfirnis.

Restaurierungen: Doublierung, Beschneidung der Kanten, 

neuer Keilrahmen, Firnisabnahme, Ubermalungen - 1996: 

Festigung, Oberflachenreinigung, Kittungen, Retuschen, 

neuer Firnis.

1708 Inventar der Sophie, Kurfurstin von Hannover.

- Koniglicher Besitz. - Ende 18. Jh., Beginn 19. Jh. 

Privatbesitz Hannover. - Sammlung Georg Kestner, 

Hannover. - Sammlung Kestner, Hannover (Nr. 236).

- Seit 1884 Stadtisdne Galerie.

KM 279

Kniestiick einer jungen, kranzwindenden Dame 

vor rotem Vorhang. Korkenzieherlocken rah- 

men das schmale, langliche Gesicht mit grofien, 

mandelformigen Augen, einer geraden Nase 

und leicht gerdteten Wangen. Sie tragt ein weit 

ausgeschnittenes, die Schultern freilassendes, 

gelbockerfarbenes Kleid, das mit schwarzen

116 Louise Hollandine I Elisabeth Grafin 

von Nassau

Schleifen gebunden ist. Im Inventar der Sophie 

wurde das Bild unter der Nummer 39 als Werk 

ihrer Schwester gefiihrt und die Dargestellte 

als „Ricorda Comtesse de Caraffa, nee de 

Ripperda" benannt. Eine gleichlautende, rtick- 

seitige Aufschrift, die Georg Kestner im hand- 

geschriebenen Verzeichnis anfuhrt, ist dutch die 

Doublierung im 19. Jahrhundert nicht mehr 

sichtbar. Offenbar ging das Wissen um diese 

Aufschrift verloren, denn bereits C. Schuch- 

hardt (im Fuhrer 1904) verzeichnet das Bildnis 

als ein Portrat von Elisabeth Charlotte, Tochter 

Philipps von Orleans, also der Tochter von 

Liselotte von der Pfalz, verheiratete Herzogin 

von Orleans, obwohl auf der Karteikarte des 

Kestner-Museums die ursprtingliche Betitelung 

noch vermerkt ist. G. von der Osten zieht beide 

Benennungen in Betracht (Notiz Bildakte). 

A. von Rohr publizierte das Gemalde schliefi- 

lich als Bildnis der Liselotte von der Pfalz, 

unter welchem Namen das Gemalde 1997 in 

Heidelberg gezeigt wurde.

Inventar der Sophie 1708, Nr. 39. - Verz. G. Kestner 1849/ 

1867, Nr. 207 (Louise Hollandine, Ricorda, Grafin von
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117 Louise Hollandine I Ricorda Comtesse 

de Caraffa

Carava). — Fiihrer 1894, S. 73, Nr. 283 (unbekannter Maier, 

Elisabeth Charlotte, Tochter Philipps von Orleans). — Fiihrer 

1904, S. 130, Nr. 283.

Literatur: A. von Rohr, „Peint par Madame l’Abesse“. Louise 

Hollandine Prinzessin von der Pfalz (1622-1709), in: NBK 

28, 1989, S. 152, Abb. 15, 158, Nr. 43.

Ausstellungen: Liselotte von der Pfalz. Madame am Hofe 

des Sonnenkonigs, hrsg. von S. Paas, Heidelberg 1997, 

S. 244, Nr. 11 (S. Paas).

Maes nach Antwerpen, studierte dort die Werke 

der flamischen Meister und besuchte Jacob 

Jordaens. Zunehmend ist in dieser Zeit der Ein- 

fluss der flamischen Malerei auf seine Kunst 

spiirbar. Maes, der als einer der besten Schuler 

Rembrandts gilt und schon bald einen eigenen 

Weg beschritt, hatte sich zunachst vor allem als 

Genre- und in geringerem Mabe als Historien- 

maler einen Namen gemacht. Ab 1655 wandte 

er sich zunehmend, ab 1660 ausschliefllich dem 

Portratfach zu. 1673 siedelte er nach Amster

dam fiber, wo er ein gefragter Portratist der Btir- 

gerschaft wurde. Er starb 20 Jahre spater und 

wurde am 24.11.1693 begraben.

118 Bildnis eines Rechtsgelehrten

Leinwand, 70,3 x 58,5 cm

Technischer Befund: Feine Leinwand in Leinenbindung, ca. 

14x14 Faden, Spanngirlanden nur am Rand I.; Umspann 

allseitig entfernt, mit Kunstharz auf Papier, Sperrholz- und 

Tischlerplatte geleimt. Gelbbraune Grundierung, leicht 

kbrnig, einschichtig vmtl. mit dem Pinsel aufgetragen. 

Olhaltige Alla-Prima-Malerei, lockerer, breiter Pinselduktus, 

nass-in-nass, Grundierung tw. sichtbar gelassen, zunachst 

Inkarnat, dann Kbrper, abschlieBend Hintergrund ausgefuhrt, 

Pentiment am r. Zeigefinger; starke Schollenbildung, zahl- 

reiche kleine Ausbruche, verpresst und verreinigt. Partiell 

reduzierter alterer Firm's, dick, gelblich, mit eigenem 

Craquele, unter wachshaltigem, tw. krepiertem Uberzug.

Restaurierungen: Kittungen und Retuschen - 1954: 

Entfernen der Spannrander, Aufleimen auf Sperrholz- und 

Tischlerplatte, partielle Firnisabnahme, Abnahme der 

Retuschen und Ubermalungen, Retuschen, Wachsuberzug.

Maes, Nicolaes

Dordrecht 1634-1693 Amsterdam

Als Sohn eines Seidenhandlers wurde Nicolaes 

Maes im Januar 1634 in Dordrecht getauft. 

Nach einer ersten Ausbildung bei einem Maier 

aus seiner Heimatstadt ging der junge Ktinsder 

um 1650 zu Rembrandt nach Amsterdam. 1653 

war er wieder in Dordrecht und heiratete im fol- 

genden Jahr Adriane Brouwer, die Witwe eines 

Predigers. In den 60er Jahren, vermutlich in der 

Zeit zwischen 1665 und 1667, reiste Nicolaes 

Sammlung Friedrich Moritz Graf von Brabeck, spater 

Andreas Graf Stolberg, Schloss Sbder. - 1859 Kbnig- 

lich hannoverscher Besitz. - Sammlung der Land- 

schaftsstraBe. - Seit 1893 FCG. - 1925 erworben. 

PAM 813

Das Kniestiick zeigt einen Mann mit langer, 

gelockter, grau-braunlicher Periicke, der vor 

einer ruinenartigen, mit Pflanzen bewachsenen 

Architekturkulisse steht. Rechts blickt man 

unter einem mit Wolken verdunkeltem Himmel 

in eine Parklandschaft. Seine Rechte hat der 

Mann auf einen Steinsockel gestiitzt, dessen 

Vorderseite ein Relief mit der Personifikation
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118 Maes I Bildnis eines Rechtsgelehrten

der Justitia schmiickt. Obwohl die Identitat des 

Portratierten nicht bekannt ist, lasst sich aus der 

Justitia-Darstellung schlieben, dass es sich um 

einen Richter oder Rechtsgelehrten handelt. 

Gekleidet ist er nach der neuesten flamischen 

Mode mit einer blauschwarzen Jacke, dartiber 

einem Uberwurf aus ockerbraunem Samt, der 

locker von der rechten zur linken Schulter 

gefuhrt ist. Statt eines Kragens tragt er einen 

Spitzenschal aus grofiblumiger Barockspitze, wie
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sie in Venedig, aber auch in Flandern im 17. 

Jahrhundert hergestellt wurde.

In der Presentation von Wurde und Reichtum 

entsprach Maes dem aktuellen Geschmack des 

Amsterdamer Biirgertums. Dabei setzte der 

Kiinstler die gelaufigen reprasentativen Posen 

durchaus formelhaft ein. GroEe Ahnlichkeit 

zeigt das Gemalde aus dem Dordrechter Mu

seum (Leinwand, 66 x 55 cm, Photo RKD), 

das den Dargestellten in gleicher Haltung, vor 

identischem Hintergrund zeigt. Allerdings fehlt 

dort das Relief auf dem Steinsockel und der 

Herr tragt keine Perticke. Die Datierung des 

hannoverschen Bildes auf ca. 1670-75 dutch 

J. Rosenberg und S. Slive erscheint zu frith, im 

Verz. 1980 und 1989 wird es von M. Trudzinski 

um 1680 datiert, W. Sumowski hingegen ordnet 

das hannoversche Bildnis iiberzeugend in das 

Werk des Kimstlers der 80er Jahre ein.

Verz. 1876, S. 84, Nr. 459. - Kat. 1891, S. 140, Nr. 287. - 

Verz. FCG, S. 140, Nr. 287. - Kat. 1902, S.140, Nr. 287. - 

Kat. 1905, S. 80, Nr. 218. - Fiihrer 1926, S. 12f. - Meister- 

werke 1927, S. 26, Taf. 43. - Kat. 1930, S. 46, Nr. 76, Abb. 

-Kat. 1954, S. 82, Nr. 167, Abb.-Verz. 1980, S. 61.-Verz. 

1989, S. 73.

Literatur: Soder 1824, S. 21, Nr. 48. - Soder 1856, S. 21, 

Nr. 48. - Soder 1859, S. 17. - Verst. Kat. Brabeck 1859, Nr. 

345.-Ebe IV, S. 480. - HdG VI, S. 561, Nr. 328. -Jahr- 

buch des Provinzial-Museums Hannover 1927, S. 89, Abb. 

18. - H. Engfer, Die ehemalige von Brabecksche Gemalde- 

galerie zu Soder, in: Alt-Hildesheim 26, 1957, S. 37. - 

Plietzsch 1960, S. 184, Abb. 340. - J. Rosenberg, S. Slive, E. 

H. ter Kuile, Dutch Art and Architecture 1600 to 1800, Har- 

mondsworth 1966, S. 186, Abb. 160 A. - Benezit 7, S. 58. - 

Sumowski 1983ff., Ill, S. 2035, Nr. 1436, Farbtaf. S. 2162.

119 Herrenbildnis (Farbtaf. XLV)

Leinwand, 41,6 x 33 cm

Bezeichnungen:* Signiert rechts unten: MAES

Technischer Befund: Leinwand in Leinenbindung, Spann- 

girlanden an der oberen Kante; Bander o. und r. beschnitten, 

u. und I. nur Umspann entfernt, verbliebenes Original 41,1 x 

32,7 cm, auf feine Leinwand doubliert und auf Keilrahmen 

gespannt. Braungelbe Grundierung, weiB und schwarz pig- 

mentiert, leicht kbrnig, einschichtig mit dem Pinsel in verschie- 

denen Richtungen aufgetragen. Flotte, schwarze Pinselunter- 

zeichnung. Malerei mit blhaltigem Bindemittel, tw. nass-in-

119 Maes I Herrenbildnis

nass mit lockerem, schnellem Pinselstrich, Grundierung tw. 

sichtbar gelassen, Inkarnat hellgrau, Gewander braun unter- 

legt und mehrschichtig aufgebaut, Pentiment am Kragen; 

breites Craquele mit abgeriebenen Kanten, groBflachige 

Ubermalung im Hintergrund, Kante r. 0,6 cm breit gekittet 

und retuschiert. Alterer Firnis im Hintergrund, im Bereich 

des Portratierten reduziert, daruber ein weiterer Firnis.

Restaurierungen: Beschneidung, Doublierung, Reinigung, 

Kittungen und Retuschen an der rechten Seite und im Hinter

grund, Firnisauftrag - partielle Firnisabnahme, Retuschen, 

Firnisauftrag.

Rahmen: Suddeutscher Leistenrahmen, 17. Jh., mit heraus- 

gezogenen Ecken (sog. „Ohren") und Aufsatz, patiniertes 

Furnier auf uberplattetem Nadelholzgrundrahmen; Reste 

einer nicht originalen grunen Fassung, vmtl. nach Abnahme 

der Fassung nachpatiniert, alter Anobienbefall.

Kunsthandel London, Galerie Leger. - 1974 

Sammlung Dr. Amir Pakzad, Hannover - 1975 

Leihgabe Dr. Amir Pakzad.

Seit 1997 Leihgabe Familie Dr. Amir Pakzad

In ovalem Bildausschnitt ist die Halbhgur eines 

Mannes mittleren Alters wiedergegeben, der 

seinen rechten Arm auf einen Steinsockel stiitzt.
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Er tragt eine lange, lockige, silbrig glanzende 

Periicke und ist mit einer Jacke aus Goldbrokat 

und einem weifien Hemd aus fein gewebtem 

Stoff bekleidet. Dariiber liegt ein rotsamtener, 

von der linken Schulter zum rechten Arm ge- 

fiihrter Umhang, dessen Faltenwurf sich sinnfal- 

lig in die Kurvatur des Bildausschnitts schmiegt.

H.G. Gmelin vermutet, dass es sich bei dem 

Bild um das bei C. Hofstede de Groot (Bd. 

VI) unter Nr. 138 geftihrte Bildnis des Isaac 

van den Berch handeln konnte, den Jonkheer 

F.G.L.O. van Kretschmar (Stichting Icono- 

graphisch Bureau, Den Haag, Brief vom 

28.4.1980) als Christoffel van den Bergh 

identifizieren konnte. Malse und auch der bei 

Hofstede de Groot beschriebene rotsamtene 

Uberwurf stimmen mit dem Gemalde der 

Sammlung Pakzad tiberein. Allerdings spricht 

Hofstede de Groot von einer dunklen Periicke, 

wohingegen der Herr auf dem hannoverschen 

Bild eine silbergraue tragt. Bedenkt man die 

Vielzahl sehr ahnlicher Portrats, die Nicolaes 

Maes seit den 70er Jahren malte und in denen 

zwar das Individuelle noch bewahrt blieb, 

Haltung und Gewand aber durchaus als for- 

melhaft zu beschreiben sind, so ist eine Iden- 

tifizierung anhand nur auberer Merkmale frag- 

wtirdig. Zudem wtirde es sich um das bislang 

verschollene Pendant eines Bildnisses von ver- 

mutlich Sara Crucius (HdG IV, Nr. 139 als 

Cornelia van Leeuwen) handeln, auf dem die 

Ehefrau von Christoffel van den Bergh ebenfalls 

als Halbfigur, aber ohne Hande abgebildet ist, 

so dass beide Portrats nicht zwingend als Gegen- 

stiicke angesehen werden miissen.

Oval gefasste Bildnisse linden sich im Werk von 

Nicolaes Maes etwa seit der Mitte der 70er Jahre 

hauhger, so z.B. das Portrat des Dirk Frederiksz. 

Alewijn in der Norton Simon Foundation in 

Pasadena (Sumowski 1983ff., III, Nr. 1414) oder 

das Bildnis D. G. van Reede in der Dresdner 

Gemaldegalerie, das 1676 datiert ist. Auch die 

Kleidung und die Pose des Dargestellten mit dem 

lassig aufliegenden Arm weisen auf eine Entste- 

hungszeit in der zweiten Halfte der 70 er Jahre 

hin. Kopfwendung und Haartracht entsprechen 

der des Mannes der Maria van Alphen auf dem 

Gemalde im Bremer Kunsthandel, Galerie Neuse, 

das W. Sumowski auf das Ende der 70er Jahre 

datiert (vgl. Sumowski 1983ff., Ill, Nr. 1427). In 

ahnlicher Pose zeigt Nicolaes Maes einen Herrn 

auf dem Bild im Musee des Beaux-Arts in Quim- 

per (Leinwand, 43 x34 cm, Photo RKD), nur dass 

hier der Mantel nicht vor dem Korper entlang 

gefuhrt ist und die Hand leicht ins Gewand greift.

Verz. 1980, S. 61, Abb. 83. - Verz. 1989, S. 73, Abb. 89.

Literatur: HdG VI, S. 523, Nr. 138 (?).

Mander, Karel van

Meulebeke (Flandern) 1548-1606 

Amsterdam

Als Kind einer vornehmen und reichen Familie 

besuchte Karel van Mander zunachst die 

Lateinschule in Gent und kam erst mit 18 Jah

ren in die Lehre bei Lukas de Heere. Nachdem 

dieser nach England abgereist war, ging er 1568 

fur zwei Jahre zu Pieter Vlerick in Courtrai. 

Anschliefiend wohnte er mit seinen Eltern in 

Meulebeke, wo er sich nach eigenen Angaben 

aber mehr als Dichter betatigte. Eine Italienreise 

fiihrte ihn 1573 uber Venedig nach Florenz und 

abschlieEend 1574 fiir drei Jahre nach Rom. 

Auf seinem Riickweg in den Norden arbeitete 

er 1577 in Wien an der Festdekoration fur den 

Einzug Kaiser Rudolfs II. mit und kehrte 

anschlieEend in seine Heimat zurtick, die er 

allerdings bereits 1579 aus Furcht vor den Spa- 

niern wieder verlieE. Es folgten unruhige Jahre, 

die ihn nach Osterreich, dann nach Haarlem, 

1581 wieder nach Courtrai und 1583 zurtick 

nach Haarlem ftihrten. Dort griindete van 

Mander zusammen mit Hendrick Goltzius und 

Cornells van Haarlem die sog. Akademie, in 

der sie nach der Natur zeichneten. 1604 ging er 

nach Amsterdam, wo er am 2. September vollig 

verarmt starb. Heute ist van Mander vor allem 

dutch seine theoretischen Schriften zur Malerei 

(Den grondt der edel vry schilder-const, 1604) 

sowie dutch die Malerbiographien von nieder- 

landischen und deutschen Kiinstlern bekannt.
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120 Landschaft mit Predigt und 

Taufe Pauli (Farbtaf. XXIV)

Eichenholztafel, 76,5 x 106,2 cm

Bezeichnungen: Monogrammiert und datiert unten 

Mitte: KvM 1597 (KvM ligiert)

Technischer Befund: Zwei Eichenholzbretter mit waagerech- 

tem Faserverlauf, waagerechte Fuge uberplattet, verleimt und 

rucks, original mit drei kurzen, gefasten Eichenholzleisten 

quer zur Faser verstarkt; mittlere Leiste entfernt, Fuge neu 

verleimt und im Fugenbereich mit Holzpappe uberklebt, o. 

und u. geringfugig beschnitten, leicht konvex verwolbt. 

Grundierung gelblich weiB, sehr dunn, r. und I. Grundier- 

masse an Arbeitsrahmen (?) gestaucht. Konturierende 

Pinseluntermalung innerhalb der Landschaft, dunne binde- 

mittelreiche Malerei, im Blattwerk mehrschichtig, haufig in 

„kringeligen" Schwungen, auch „zeilenweise" untereinander 

oder in Strichbundeln, Bildaufbau uben/viegend von kuhltoni- 

ger, meist blauweiBer, zu warmtoniger, braungruner Farbig- 

keit, Figuren und Hunde abschlieBend auf die relativ flachig 

ausgefuhrte Landschaft gesetzt, Lichter pastos in WeiB und 

Rot; feine Trocknungsrisse im Dunkelbraun und WeiB, Farben 

tw. durch Alterung transparenter, helle Bildbereiche durch 

Reinigung hervorgehoben, dabei pastose Kuppen und 

dunkle Partien an den Randern verreinigt, zahlreiche, auch 

groBflachige Retuschen. GroBflachig Reste eines gelbockri- 

gen Firnisses Oder einer Lasur unter dunnem, gespritztem 

Firnis mit leicht klebriger Konsistenz.

Restaurierungen: alte „Ausbesserungen" (1929 ruckwirkend 

dokumentiert) - 1929: Restaurierung der geborstenen 

Tafel, Verleimen, Ruckseitensicherung, Nivellieren der Fuge 

an der Vorderseite in Bildmitte, Kittung, Retusche -1987: 

partielle Reinigung, zahlreiche Retuschen, gespritzter Firnis.

Vermutlich aus englischem Privatbesitz. - 1927 

Kunsthandel Berlin, Galerie Dr. Gottschewsky und 

Dr. Schaffer. - 1928 durch Schenkung erworben. 

PAM 907

Die geschlossene linke Bildseite mit dicht 

gereihten, bis an den oberen Bildrand reichen- 

den Baumen steht im Gegensatz zum Land- 

schaftsausblick rechts, der vor nur schemenhaft 

zu erkennenden Gebirgsziigen eine weit in der 

Feme liegende Stadt und einen bewohnten 

Hugel mit einer Burgruine im rechten Mittel- 

grund des Bildes zeigt. Ein Fluss fiihrt auf die 

Stadt zu. Am Ufer wird eine halb entkleidete 

Frau getauft, daneben legen drei weitere Frauen 

bereits die Kleider ab. Zwei Stadterinnen in zeit- 

gendssischen, prunkvollen Kleidern nahern sich 

vermutlich in gleicher Absicht, wahrend zwei

120 van Mander I Landschaft mit Predigt und

Taufe Pauli

Juden diskutierend zwischen den Baumen 

warten. Dahinter lauschen am lichten Ufer 

einige Zuhdrer einer Predigt. Nach K. Erd

manns Vorschlag wird die dargestellte Szene 

iibereinstimmend als „Die Predigt und Taufe 

Johannes des Taufers“ angesehen, obwohl er 

bereits anmerkt, dass die entkleideten Frauen 

im Vordergrund in der ikonographischen Tradi

tion der Taufe ungewbhnlich seien, und sie 

als manieristisches, von der italienischen Kunst 

beeinflusstes Beiwerk interpretiert. In diesem 

Zusammenhang verweist er auf die Zeichnung 

mit der Predigt Johannes d. T. in der Albertina 

(Erdmann, S. 214£, Abb. S. 215), wo - fur die 

Begebenheit ganzlich unmotiviert - eine nackte 

Frau mit einem kleinen Jungen neben sich im 

Vordergrund sitzt. Ihre Haltung entspricht spie- 

gelbildlich weitgehend der dem Betrachter zu- 

gewandten Frau auf dem Gemalde. Fur die pre- 

digende Gestalt fiihrt Erdmann die Zeichnung 

eines sitzenden Propheten im Berliner Kupfer- 

stichkabinett an (Abb. 58, in: Noe, 1954). Beide 

Zeichnungen sind etwa zur gleichen Zeit ent- 

standen, die Wiener Zeichnung ist 1597 und die 

Berliner wird auf ca. 1600 datiert (vgl. Noe, 

1954, S. 202). Nicht nur die Taufe von vier 

unbekleideten Frauen, auch das hohe Alter des 

Taufenden lasst Ch. T(impel, Nimwegen, an der 

traditionellen Interpretation der Darstellung 

zweifeln (mtindl., Oktober 1996). Offenbar 

handelt es sich um eine sonst nur in der Graphik 

dargestellte Begebenheit aus der Apostelge- 

schichte (Apg. 16, 13-15), in der berichtet
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wird, wie Paulus vor den Toren von Philippi 

zu den Frauen redete und anschlieEend die 

Purpurkramerin Lydia taufte. Auf einer Zeich- 

nung von Pieter Coecke van Aelst im Mtinch- 

ner Kupferstichkabinett (Best. Kat. Staatliche 

Graphische Sammlung Miinchen, W. Wegner, 

Niederlandische Handzeichnungen 15.-18. 

Jahrhundert, Berlin 1973, Bd. 1, Nr. 35, Bd. 2, 

Taf. 7) ist im Vordergrund einer waldigen Land

schaft der predigende Paulus zu sehen und im 

Hintergrund am Fluss die Taufszene. Auf dem 

Kupferstich von Ph. Galle nach M. van Heems- 

kerck finden die Predigt und Taufe direkt vor 

den Stadttoren von Philippi start (Hollstein VII, 

206-240 III; Nr. 26, Abb. D.I.A.L. 73F43.31 

als Galle nach Stradanus; freundl. Hinweis von 

Ch. Tiimpel und P. Jeroense, Nimwegen).

Zu einer dokumentierten „Dooping“ van Man

ders, die sich aus dem Zusammenhang heraus 

als „Doping van Paulus" verstehen lasst, s. Erd

mann S. 215f, Anm. 4.

Entsprechend seinen theoretischen Vorgaben 

hat van Mander die Landschaft in vier Grtinde 

geteilt. Im Vordergrund finden sich die im 

Traktat geforderten groEen Baume und die im 

Vergleich kleinen, aber farblich stark akzentu- 

ierten Figuren. Eindeutig ordnet sich die bibli- 

sche Erzahlung der Landschaft unter. Im Werk 

Karel van Manders sind Landschaften, vor allem 

mit untergeordneter Staffage, selten. Ein ver- 

gleichbares Verhaltnis von Figur und Landschaft 

finder sich auf der „Arkadischen Landschaft" 

(Miinchen, Wittelsbacher Ausgleichfonds) von 

1596 (Leesberg, 1993/94, Abb. 21).

Auf Grund der vorherrschenden Brauntone 

und der durchscheinenden Grundierung halten 

K. Erdmann (S. 214) und E. Valentiner (S. 84) 

das Bild fur unfertig. Doch ist diese Wirkung 

auf die lasierende Maltechnik und den Verzicht 

auf Verwendung von BleiweiE zurtickzufiihren.

Die Nahe der Landschaften zu solchen von 

Gillis van Coninxloo, der seit 1596 in Amster

dam lebte, ist so groE, dass das hannoversche 

Bild, bevor das Monogramm entdeckt wurde, 

fur ein Werk dieses Kiinstlers gehalten wurde 

(Galerie Dr. Gottschewsky und Dr. Schaffer). 

Obwohl bereits Y. Thiery in der zweiten Auflage 

ihres Werkes liber die flamische Landschafts- 

malerei (S. 55) wegen der unterschiedlichen 

Malweise eine Zuschreibung an Coninxloo aus- 

drticklich ablehnt, weist ihm M. Leesberg (S. 

32) die Landschaft erneut zu und halt es fur 

moglich, dass Karel van Mander spater wie beim 

Dresdner „Urteil des Midas" (Holz, 120 x 204 

cm) von 1588 die Staffage eingesetzt haben 

konnte. Ihrer Ansicht folgt T. van Bueren 

(1994).

Kat. 1930, S. 47f., Nr. 79, Abb. - Kat. 1954, S. 84, Nr. 

172. — Altniederlandische Malerei, Landesgalerie Hannover, 

(G. Thiem), (o.J.), unpaginiert (S. 6). - Verz. 1980, 

S. 61, Abb. 46. - Verz. 1989, S. 73, Abb. 46.

Literatur: Kunstchronik 1928, S. 68, 105f. - K. Erdmann, 

Notizen zu einer Ausstellung flamischer Landschaftsmalerei 

im 16. und 17. Jahrhundert, in: Rep. f. Kunstwissenschaft 

49, 1928, S. 213ff. mit Abb. - E. Valentiner, in: Thieme- 

Becker 23, S. 6061. - Dies., Karel van Mander als Maier, 

StraEburg 1930, S. 5811., 831., Nr. 11, Abb. 38. - Y. Thiery, 

Le paysage Hamand au XVIIe siecle, Paris-Brussel 1953, 

S. 27, 183, 202; zweite Auflage, Brussel [o.J.], S. 55. - 

H. Noe, Carel van Mander en Italie, Den Haag 1954, 

S. 2031. - L. van Puyvelde, Die Welt von Bosch und Breug

hel, Miinchen 1963, S. 82, Abb. 79. - L. van Puyvelde, 

Considerations sur les manieristes Hamands, in: Belgisch 

Tijdschrift van Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis XXIX, 

1960, S. 991 Abb. 18. - H.G. Franz, Niederlandische Land

schaftsmalerei im Zeitalter des Manierismus, Bd. I, Graz 

1969, S. 2901., Farbtaf. 40. - K. van Mander, Den grondt 

der edel vry schilder-const (Hrsg. H. Miedema), Utrecht 

1973, S. 552, Abb. 71. - C. Grimm u. E.C. Montagni, 

L’opera completa di Frans Hals, Mailand 1974, S. 84. - 

WS. Melion, Shaping the Netherlandish Canon, Karel van 

Manders Schilder-Boeck, Chicago, London 1991, S. 191, 

Anm. 7, Abb. 9-12. - M. Leesberg, Karel van Mander as a 

painter, in: Simiolus 22, 1993/94, S. 32, 49, Nr. 15, Abb. 

22, S. 33. - T. van Bueren, Karel van Mander en de Haar- 

lemse schilderkunst, Openbaar kunstbezit 1, Den Haag 

1994, S. 13, Farbabb. 14.

Ausstellungen: Das flamische Landschaftsbild des 16. und 

17. Jahrhunderts, Galerie Dr. Gottschewsky u. Dr. Schaffer 

Berlin 1927, Nr. 36. (G. van Coninxloo). - De Trioml 

van het Manierisme, Rijksmuseum Amsterdam 1955, S. 74, 

Nr. 80. - Christian IV. and Europe. The 19th Council of 

Europe Exhibition Denmark 1988, Kopenhagen 1988, S. 

327, Nr. 1059.
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Marseus van Schrieck, Otto

Nimwegen 1619/20-1678 Amsterdam

Uber Jugend und Ausbildung des Maiers Otto 

Marseus van Schrieck sind wir nicht unterrich- 

tet. Offenbar wurde er 1619/20 in Nimwegen 

geboren und ging - laut Houbraken — mit nicht 

einmal 20 Jahren zusammen mit dem Maier 

Matthias Withoos nach Italien. In Florenz war 

er fur den Groflherzog Ferdinand II. von Medici 

tatig. Erst 1652 sind die beiden Maier in Rom 

nachgewiesen. Hier waren sie Mitglieder der 

Schildersbent, in der Marseus den Beinamen 

„Schnuffelaer“ erhielt. Fiinf Jahre sparer kehrte 

er nach Holland zuriick, wohnte seit 1663 auf 

einem Gut in Waterrijk bei Amsterdam und 

heiratete im folgenden Jahr in Amsterdam 

Margerita Gijsels. Nachdem er 1674 das Gut 

verkauft hatte, zog er nach Amsterdam. Dort 

wurde er am 22.6.1678 begraben. Otto Marseus 

van Schrieck hat ein umfangreiches Werk hin- 

terlassen. Er gilt als Entwickler und Vollender 

des Waldbodenstilllebens.

121 Schmetterlinge und Blumen

Lein wand, 62, 2 x 49,5 cm

Bezeichnungen: Signiert und datiert unten Mitte: 

Marseus ■ v ■ S . / 75./8.10

Technischer Befund: Dichtes Gewebe in Leinenbindung, 

13 x 15 Faden, vmtl. originaler Spannrahmen mit Eckver- 

strebungen; Umspann r. beschnitten, alte Kleisterdoublie- 

rung, brauner Ruckseitenanstrich, leicht nach r. verschoben 

wiederaufgespannt, Leinwand leicht beulig, Klumpchen in 

der Doubliermasse, 9 cm langer Riss Mitte r, Spannrahmen 

rissig und anobienbefallen. Relativ dunkel, graubraun bis 

zum Rand vorgrundiert. Malerei vom Dunkeln ins Helle, 

vom Hintergrund zum Vordergrund aufgebaut, Hinter- 

grund in dunnen, deckenden Gruntbnen, Schmetterlinge 

in weiBer Olfarbe vorgelegt, echte Schmetterlinge einge- 

druckt, jetzt meist verblichene Schuppen ergaben urspr. 

Farbgebung, tw. mit pastoser Farbe akzentuiert und mit 

Hintergrundsfarbe konturiert, Fuhler, ubrige Here und 

Pflanzen mit relativ grobkbrniger, pastoser Farbe ausgefuhrt, 

am Rand u. r. weiBe und hellgrune pastose Farbe vmtl.

mit Flechten aufgestupft, daruber Maus und Pflanze gemalt, 

mit gelben und braunen Lasuren abgetbnt; partienweise 

Schollenbildung, kleine Fehlstellen, Ubermalungen um 

den Riss. Mitteldicker, stark vergilbter, craquelierter Firm's, 

im Bereich des Risses gedunnt.

Restaurierungen: Doublierung, partielle Firnisabnahme, 

Kitten und Retuschieren/Ubermalen um den Leinwandriss - 

Kleinere Retuschen jungeren Datums, Firnisauftrag.

In der zweiten Halfte des 17. Jhs. vielleicht in der 

Sammlung Bicker van Zwieten in Den Haag. - Im 18. 

Jh. vielleicht Sammlung von Spbrcken, bei Hannover. 

- Sammlung Weipart Ludolph von Laffert, Celle. - 

Sammlung Ludolph Friedrich von Laffert, Celle. - 

1826 Sammlung Hausmann, Hannover. - 1857 

Kbniglich hannoverscher Besitz. - Seit 1893 FCG. - 

1925 erworben.

PAM 867

Hell erleuchtet, vor waldigem Hintergrund sind 

im Vordergrund verschiedene Pflanzen, Insek- 

ten, Amphibien und andere Tiere dargestellt. 

Um einen Baumstamm winder sich eine Asku- 

lapnatter und versucht, mit weit aufgerissenem 

Maul einen Schmetterling zu fangen. Eine 

Zauneidechse am Boden hat bereits einen er- 

wischt, wahrend andere noch umherflattern. 

Unter den bunten Blattern eines Amaranthus 

Tricolor (buntlaubige Papageienfeder, Bunt- 

nessel) rechts lugt eine Maus hervor, links ste- 

hen zwei Lamellenpilze. In der detailgetreuen 

Darstellung tritt Marseus’ Anspruch auf natur- 

wissenschaftliche Genauigkeit hervor. Distelfal- 

ter, Blauling, Tagpfauenauge, Admiral und 

Nagelfleck sind deutlich unterschieden. Dabei 

hat Marseus z.T. Flugel der einzelnen Falter in 

die frische Farbe der Grundierung eingedrtickt 

und mit feinem Pinsel nachgezeichnet, den Kor- 

pus der Insekten offenbar vorher mit einem 

VergroEerungsglas eingehend studiert und ge- 

nau wiedergegeben. Ebenso naturnah sind die 

Bewegung von Eidechse und Natter charakteri- 

siert und der moosige Waldboden erfasst. Hou

braken berichtet vom Terrarium des Kiinstlers, 

in dem dieser Echsen und Insekten zur intensi- 

ven Naturbeobachtung hielt (Bestimmung der 

dargestellten Tiere freundl. Hinweis A. Brosch- 

inski, R. Schumacher, Naturkundeabteilung, 

Niedersachsisches Landesmuseum Hannover).

Der Maier ist bei der Wiedergabe der einzelnen 

Motive um groEtmogliche Naturnahe bemiiht, 

folgt aber in der Komposition rein kiinstlerischen 

Motiven. Ein derart helles Licht im Walddunkel
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121 Marseus van Schrieck I Schmetterlinge und Blumen

ist undenkbar und auch Schmetterlinge scheuen 

diese Umgebung. Hier wird die Naturwieder- 

gabe in den Dienst allgemein religidser Sym- 

bolik gestellt: Nattern und Echsen gehdren 

nach 3. Moses ll,29ff. zu den unreinen Tieren, 

wohingegen det Schmetterling die Schonheit 

des Diesseitigen und zugleich deren Vergang- 

lichkeit vergegenwartigt, was hier drastisch vor 

Augen gefiihrt wird. Zugleich verweist der 

Maier aber auch auf die Unsterblichkeit. Hell 

erstrahlen die bunten Blatter des Amaranthus, 

dessen abgebrochene Bliiten nicht verwelken 

und dessen Laub die Farbe nicht verliert. 

Deshalb tragt er den aus dem Griechischen 

kommenden Namen, der „nicht welkende 

Blume“ bedeutet.

Das hannoversche Bild ist auf den Tag genau auf 

den 10.8.1675 datiert, gehort also zum Amster- 

damer Spatwerk des Ktinstlers. Einzelne Bild- 

elemente sind aus frtiheren Bildern tibernom- 

men oder werden zu neuen Waldstillleben 

kombiniert: Die Askulapnatter z.B. stammt 

aus dem Gemalde von 1662 im Herzog Anton 

Ulrich-Museum in Braunschweig und die Papa- 

geienfeder finder sich u.a. auch auf dem Bild
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im Palazzo Pitti (vgl. Chiarini, S. 268f.). Im 

Aufbau und in den einzelnen Motiven nahe ver- 

wandt ist ein Bild von 1669 aus niederlandi- 

schem Privatbesitz (Leinwand, 62 x 49,5 cm, 

Photo RKD). Wegen der Nahe zu vielen 

Werken um die Mitte der 1660er Jahre halt S. 

Steensma es auch fur moglich, dass das hanno- 

versche Bild eher als die Datierung entstanden 

ist und diese beim Verkauf angebracht wurde.

Mierevelt, Michiel

Weibliches Bildnis, 1650

siehe: Leiden 1650

Mieris, Willem van

Marseus van Schrieck bediente sich in seinen 

Bildern ungewohnlicher maltechnischer Mittel, 

so brachte er - wie hier - reale Schmetterlings- 

teile auf und erzielte die wirklichkeitsnahe 

Darstellung der Moose durch eine Fettpresse 

(vgl. Steensma).

Kat. 1827, S. 61, Nr. 243. - Verz. 1831, S.119f., Nr. 243. - 

Verz. 1857, S. 26, Nr. 243. - Kat. 1891, S. 143, Nr. 297. - 

Verz. FCG, S. 143, Nr. 297. - Kat. 1902, S. 143, Nr. 297. - 

Kat. 1905, S. 124f„ Nr. 384. - Kat. 1930, S. 103, Nr. 161, 

Abb. - Kat. 1954, S. 86, Nr. 177. - Verz. 1980, S. 62. - Verz. 

1989, S. 74.

Literatur: Verzeichnis der von Laffertschen Gemalde-Samm- 

lung in Celle, Inv. Nr. 36. - Parthey II, S. 82, Nr. 32. — Ebe 

IV, S. 505. - Wurzbach II, S. 108. - VC. Habicht, Ein ver- 

gessener Phantast der hollandischen Malerei, in: Oud 

Holland 41, 1923/4, S. 36, Abb. - N. v. Holst, Beitrage zur 

Geschichte des Sammlertums und des Kunsthandels in 

Hamburg von 1700 bis 1840, in: Zeitschrift des Vereins fiir 

hamburgische Geschichte 38, 1939, S. 281. - Ausst. Kat. 

Van de schilders binne deser stadt. Nijmeegse schilders uit 

de zeventiende en achttiende eeuw, De Waag Nimwegen 

1962, S. 50. - Bol 1969, S. 335. - C. Grimm, Stilleben. Die 

niederlandischen und deutschen Meister, Stuttgart, Zurich 

1980, S. 245. - M. Chiarini, Gallerie e musei statali di Fi

renze. I dipinti olandesi del seicento e del settecento, Rom 

1989, S. 271. — E. Gemar-Koeltzsch, Luca Bild-Lexikon. 

Hollandische Stillebenmaler im 17. Jahrhundert, Lingen 

1995, Bd. 3, S. 930, Nr. 362/16 mit Abb. — S. Steensma, 

Marseus van Schrieck, im Druck, Nr. Bl.96, Abb. 122, 

Farbtaf. VIII.

Ausstellungen: Blumen und Garten in der Malerei, Kunst- 

verein Hannover 1951, S. 11, Nr. 2.

Mast, Hendrik van der

Bildnis eines Herrn im Pelzmantel

siehe: Flamisch / Antwerpen - Umgebung von

Leiden 1662-1747 Leiden

Willem van Mieris wurde am 3.6.1662 als vier- 

tes Kind des beriihmten Feinmalers Frans van 

Mieris in Leiden geboren. Bis zum plotzlichen 

Tod des Vaters im Jahre 1681 war er in dessen 

Atelier tatig, machte sich anschlieEend selbstan- 

dig und trat 1683 der Leidener St. Lukasgilde 

bei. Aus seiner im folgenden Jahr geschlossenen 

Ehe mit Agneta Schapman gingen drei Kinder 

hervor. Zusammen mit Jacob Toorenvliet und 

Carel de Moor griindete er 1694 eine Zeichen- 

schule. Willem van Mieris betatigte sich rege 

an der Leidener Gesellschaftspolitik, war in 

den 90er Jahren des 17. Jahrhunderts und auch 

1704 bzw. 1708 im Vorstand der Gilde sowie 

bereits 1699 deren Dekan. Seine Gemalde er- 

zielten gute Preise. Er wohnte zeit seines Lebens 

in Leiden und starb am 26.1.1747.

122 Joseph und Potiphars Weib (Farbtaf. XLIII)

Eichenholz, 30,1 x 34,6 cm

Bezeichnungen:* Signiert und datiert am Fries uber 

dem Bett: W ■ Van Mieris . / Fecit An° 1685

Technischer Befund: Ein Brett mit horizontalem Faserverlauf, 

ca. 9 mm stark, radial aus dem Stamm gesagt, Splintholz- 

seite u., rucks. Abfasungen; Bildkante I. beschnitten.

Rbtlich ockerfarbene Grundierung, darin Einstichpunkte, 

wohl zur Konstruktion der Perspektive, Fliesenrander tw. 

mit Dunkelbraun vorgezogen. Malerei mit vmtl. olhaltigem 

Bindemittel, Blau von Josephs Jacke auf brauner Unter- 

malung, Blau ihrer Kleidinnenseite und der Gurtel auf Hell- 

grau, die Farben der Figuren bis auf die hellbraune Kleidfarbe 

und den grauschwarzen Mantel Josephs von Hintergrund- 

farben bzw. Konturstrichen beschnitten, uberwiegend nass- 

in-nass-Maltechnik mit aufgesetzten Lichtern und Akzenten; 

von der Farbpartie abhangige, unterschiedliche Auspragung 

von Craqueles und aufstehenden Schollenrandern entlang
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der Holzporen, berieben, einzelne Retuschen am Tafelrand 

r. und I. o., in den Inkarnaten, im Vorhang. Firnis nicht original.

Restaurierung: alte Firnisabnahme? - 1976: Firnisreduktion, 

Retuschen, Auftrag von Firnis und wassrigem Uberzug - 

1989: Uberzug entfernt, neuer Firnis.

Nachlass Franz Ernst von Wallmoden, Hannover. - 

Sammlung Johann Ludwig Graf von Wallmoden- 

Gimborn, Hannover. - 7 818 Sammlung Hausmann, 

Hannover. - 1857 Kbniglich hannoverscher Besitz. - 

Seit 1893 EGG. - 1925 erworben.

PAM 816

In einem prunkvoll ausgestatteten Innenraum 

mit MarmorfuEboden ist im Vordergrund ein 

bedeutsamer Moment der Geschichte von 

Joseph und Potiphars Weib wiedergegeben 

(1. Mose 39,7—12). Die in kostbare, seidig 

glanzende Hausgewander gekleidete Frau ist 

vor Joseph in die Knie gesunken und versucht 

flehentlich, ihn zum Bleiben zu bewegen. Die- 

ser wendet sich aber unangenehm beriihrt zum 

Gehen. Das Bett mit geoffneten Vorhangen 

links im Hintergrund deutet das Ziel des 

Begehrens der Frau an, wohingegen der Mar- 

morpfeiler am rechten Bildrand die Standfes- 

tigkeit Josephs unterstreicht. In flachen Wand- 

nischen sind im Hintergrund in Reliefs oder in 

Grisaillemalerei bekannte antike Skulpturen 

dargestellt: links Silen mit Bacchus als Kind, 

heute im Pariser Louvre (vgl. E Haskell, N. 

Penny, Taste and the Antique, New Haven, 

London 1981, S. 306ff.) und rechts die sog. 

Flora Farnese, heute im Museo Nazionale in 

Neapel (ebda., S. 215ff). Die Vorlage fiir die 

mittlere Figur ist nicht auszumachen.

Willem van Mieris bevorzugte innerhalb der 

Gattung der Historienbilder Themen erotischen 

Inhalts und beschaftigte sich mehrfach mit der 

alttestamentlichen Geschichte von Joseph und 

Potiphars Weib, die auch in der zeitgendssischen 

Literatur eine Rolle spielte (vgl. P. Hecht in: 

Ausst. Kat. Hollandse Fijnschilders, 1989). In 

zwei iiberlieferten Versionen, von denen die eine 

sich in der Karlsruher Kunsthalle (HdG X, Nr. 

6) befindet und die andere 1922 im Pariser 

Kunsthandel angeboten wurde (HdG X, Nr. 9), 

folgt van Mieris der iiblichen Ikonographie des

122 van Mieris I Joseph und Potiphars Weib

Themas, in dem er die Frau des Agypters fast 

unbekleidet im Bett zeigt, wie sie den Rock des 

fliehenden Joseph festhalt, den sie spater gegen 

ihn verwenden wird, um die verschmahte Liebe 

zu rachen. Ungewohnlich ist die hier gezeigte 

Szene mit der bittenden Haltung von Potiphars 

Weib, die vermutlich deren vorangehendes 

Werben um die Gunst des Israeliten darstellt. 

Diese Situation ist ebenfalls auf dem Gemalde 

von 1691 in der Londoner Wallace Collection 

dargestellt (Ingamells, 1992, Abb. S. 216).

Van Mieris verwendet versatzstiickhaft einzelne 

Motive und Figuren in verschiedenen Bildern: 

So entspricht die Haltung von Potiphars Weib 

der von Circe auf dem Gemalde „Odysseus 

betriigt Circe“, das 1995 von der Londoner 

Galerie Colnaghi auf der Maastrichter Messe 

angeboten wurde. E. Elen-Clifford Kocq van 

Breugel fiihrt eine vorbereitende Studie fur die 

ausgestreckte Hand Josephs in der Sammlung 

F. Lugt in Paris (S. 150, Abb. 3) an. Wahrend 

sie davon ausgeht, dass Studien, die van Mieris 

haufiger von Handen oder Kopfen mannlicher 

Personen anfertigte, nach einem lebenden 

Modell gezeichnet seien, verweist P. Hecht 

auf die umfangreiche Sammlung von Gipsen, 

die im Atelier des Kiinstlers zur Verfiigung stan- 

den und nimmt auf Grund der klaren Ab- 

schlusslinie des Handgelenks an, dass die Studie 

nach einem Gipsmodell entstanden sei (Ausst.
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Kat. Hollandse Fijnschilders, 1989, S. 112). 

Zudem entdeckte er auf dem 1742 datierten 

Gemalde „Drei Generationen aus dem Ge- 

schlecht van Mieris“ von Frans van Mieris d. J. 

(Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal) auf 

dem obersten Regalbrett im Hintergrund das 

Gipsmodell des „Bologneser Hiindchens“, das 

haufig in unterschiedlichen Ansichten auf Bil- 

dern des Vaters zu linden ist.

Im handschriftlichen Katalog der Sammlung 

Hausmann von 1827 wird eine Kopie des 

Bildes bei einem Kunsthandler Schrader in 

Hannover erwahnt.

Kat. 1827, S. 8, Nr. 32. - Verz. 1831, S. 18E, Nr. 32. - Verz. 

1857, S. 8, Nr. 32. — Cumberland-Galerie, S. 6. — Kat. 1891, 

S. 147, Nr. 311.-Verz. FCG, S. 147, Nr. 311.-Kat. 1902, 

S. 147, Nr. 311.-Kat. 1905, 5. 85, Nr. 240. - Fuhrer 1926, 

S. 13.-Kat. 1930, S. 51E, Nr. 86, Abb. - Kat. 1954, S. 96, 

Nr. 203.-Verz. 1980, S. 63. - Verz. 1989,5.75. 123 Molenaer I Der Apostel Paulus

Literatur: Wallmoden 1779, 5. 11, 15, Nr. 54. - Wallmoden 

1818,5.52, Nr. 249. - Parthey II, 5. 132, Nr. l.-Ebe IV, 

S. 522. - HdG X, S. 108, 220, Nr. 5. - Pigler 1974, 

I, S. 84. - Benezit 7, S. 402. - E. Elen-Clifford Kocq van 

Breugel, Tekeningen van Willem van Mieris (1662-1747) 

in relatie tot zijn schilderijen, in: Leids Kunsthistorisch Jaar- 

boek 4, 1985, S. 150 f, Abb. 4. - J. Ingamells, The Wallace 

Collection, Catalogue of Pictures, Bd. IV, Dutch and 

Flemish, London 1992, 5. 217. - E. van de Wetering, 

Het satijn van Gerard Ter Borch, in: Kunstschrift 6, 1993, 

S. 34, Farbabb. 36 (Detail). — E.J. Sluijter, in: Dictionary of 

Art 21, 5. 489.

Ausstellungen: De Hollandse Fijnschilders. Van Gerard 

Dou tot Adriaen van der Werff, Rijksmuseum Amsterdam 

1989, S. 110-113, Nr. 21, Farbabb. (P. Hecht).

Mirou, Anton

Taufe Christi

siehe: Flamisch um 1600 

Einem Dokument von 1637 zufolge, in dem 

Jan Miense Molenaer angibt, etwa 27 Jahre alt 

zu sein, wurde der Kiinstler um 1610 geboren. 

Vermutlich war er Schuler von Frans Hals, da 

sein Friihwerk stark dessen Einfluss zeigt. 1636 

heiratete er die Malerin Judith Leyster und zog 

mit ihr im selben Jahr nach Amsterdam. Zwolf 

Jahre sparer kauften sie ein Haus in Heemstede 

bei Haarlem, wo der Kiinstler am 19.9.1668 be- 

graben wurde. Er hinterlieE bei seinem Tode 

eine umfangreiche Sammlung niederlandischer 

Gemalde des 16. und 17. Jahrhunderts. Jan 

Miense Molenaer malte vor allem genrehafte 

Szenen, wobei die Grenzen der einzelnen 

Gattungen wie Historien, Portrats und Genre 

undeutlich sind. Charakteristisch ist seine Vor- 

liebe fur vielfigurige, bunte Bauernszenen. Sein 

spateres Werk wurde mafigeblich von Dirck Hals 

und Thomas de Keyser beeinflusst.

Molenaer, Jan Miense

um 1610 Zaanden oder Haarlem -1668 

Heemstede bei Haarlem

123 Der Apostel Paulus

Eichenholz, 65,2 x 56 cm

Bezeichnungen: Signiert am linken Rand, unteres

Drittel: J molenaer
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Fechnischer Befund: Tafel aus drei radial geschnittenen 

Brettern, senkrechter Faser- und Fugenverlauf, Starke ca.

11 mm, an den Randern abgefast; Rander I., r und o. leicht 

beschnitten, seitlich je ca. 2,5 cm angestuckt, Kante o. 

behobelt, Verleimungsfugen tw. gebrochen und wiederver- 

leimt. Dunne, weiBe Grundierung bis zum Rand, Reste auf 

Hirnholzkante u. und Ruckseite; Anstuckung I. nicht grun- 

diert. Ganzflachige, rbtlich ockerfarbene Imprimitur. Sehr 

dunne, blgebundene Malerei, Hintergrund fein vertrieben, 

im Gewand und Inkarnat weicher Pinselduktus sichtbar, 

Bart und Haare in noch nasse Lasuren gesetzt, Imprimitur 

als Halbschatten verwendet; schwaches Craquele, Malschicht 

flachig leicht verreinigt, kleine Fehlstellen entlang der Fugen 

und Rander, zahlreiche, z. T flachige, verfarbte Retuschen 

aus verschiedenen Phasen. Mind, drei Firnisschichten; 

deutliches, feines Craquele, leicht vergilbt, erste Firnisschicht 

gefarbt und tw. abgenommen, Oberflache matt glanzend.

Restaurierungen: Neuverleimung der Fuge I. und Anstuckun- 

gen, farbliche Angleichung, Kittung und Retusche der 

Fuge, Firnlsauftrag - partielle Firnisabnahme, Retuschen, 

Firnisauftrag - Retuschen, Firnisauftrag. - 1997: dunner 

Dammarfirnis.

1679 Sammlung Herzog Johann Friedrich, Schloss 

Hannover (Inv. Nr. 198). - 1802 ebenda. - 1803 nach 

England verbracht. - 1844 Schloss zum Georgengar- 

ten, Hannover. - 1872 Sammlung der Landschafts- 

straBe. - Seit 1893 FCG. - 1925 erworben.

PAM 817

Die Tafel zeigt die Halbfigur des Apostel Paulus 

im nach links gewandten Dreiviertelprofd 

vor einfarbigem Grund. Mit seiner linken 

Hand halt er das Heft des gesenkten Schwertes 

fest umschlossen. Sein Gesicht, das wesentlich 

dutch den langen, krausen und etwas flusig 

wirkenden Vollbart bestimmt wird, ist hell be- 

leuchtet. Das blonde, mittellange Haar ist in der 

Mitte gescheitelt und eng um den Kopf gelegt, 

die Stirn ist niedrig, die Augen liegen eng 

beieinander.

Das Gemalde, das sich seit Ende des 17. Jahr- 

hunderts in der herzoglichen Sammlung befand, 

ist mit der Signatur Jan Miense Molenaers 

bezeichnet und diese wurde, der technischen 

Untersuchung zufolge, hochstwahrscheinlich 

zeitgleich mit der Malerei ausgefuhrt.

Im Werk von Jan Miense Molenaer, der sich auf 

bauerliche Interieurs mit frohlichen Gesell- 

schaften, Dorffeste und Ahnliches spezialisiert 

hatte, ist die Aposteldarstellung singular, zudem 

hebt sich die auf tonale Farben beschrankte 

Palette von Molenaers sonstiger hunter Farbig- 

keit mit kraftigen Lokalfarben deutlich ab. 

Deshalb erscheint die Urheberschaft Jan Miense 

Molenaers trotz der - nicht in Zweifel zu 

ziehenden - Signatur erstaunlich.

Auch handelt es sich kaum um ein Werk des 

Jan Jansz. Molenaer (?—1685), der erst jiingst 

als Urheber mancher Werke, die bis dato Jan 

Miense Molenaer zugewiesen wurden, in Be- 

tracht gezogen wird. Denn die Charakterisie- 

rung D.P Wellers, nach der die Figuren dieses 

Kiinstlers leicht an den Weifihdhungen zu 

erkennen sind, trifft auf das hannoversche Bild 

nicht zu (vgl. D.P. Weller, in: Dictionary of 

Art 23, S. 814). Vergleichbar in der Auffassung 

ist dagegen z.B. ein Apostelkopf von P. Verelst 

(Baltimore, Walters Art Gallery, Sumowski 

1983ff., V, Nr. 2169, Abb. S. 3319). Und auch 

EG. Meijer (RKD Den Haag, mtindl. Oktober 

1997) riickt das Gemalde eher in den weiteren 

Umkreis von Rembrandt, in Richtung W. 

Bartius. Ob der Apostelkopf eine bislang noch 

nicht bekannte Facette im Werk von einem der 

bislang bekannten Maier mit Namen Molenaer 

zeigt oder von einem unbekannten J. Molenaer 

stammt, lasst sich nicht entscheiden.

Kat. 1802/03, I, Nr. 50. - Kat. 1812. -Verz. 1844, S. 132, 

Nr. 37. - WM 1864, S. 88, Nr. 175. - Verz. 1876, S. 77, 

Nr. 428.-Kat. 1891, S. 149, Nr. 319. -Verz. FCG, S. 149, 

Nr. 319. - Kat. 1902, S. 149, Nr. 319. - Kat. 1905, S. 87, 

Nr. 248. - Kat. 1954, S. 98, Nr. 208.

Literatur: Ebe IV, S. 430. - Verst. Kat. Helbing, Miinchen 

27.6.-1.7.1931, Nr. 208.

Molyn, Pieter de

London 1595-1661 Haarlem

Pieter de Molyn wurde als Sohn flamischer 

Eltern in London geboren und dort am 

6.4.1595 getauft. Vermutlich zogen seine Eltern 

schon wahrend seiner Kindheit in die Nieder- 

lande. Man weils aber nicht, wo und bei wem er



™ I

124 de Molyn I Winterlandschaft mit Gehdft 

und Pferdeschlitten

Wolken, stark gereinigt, kleinere Fehlstellen und Retuschen. 

Neuer, dunner Firnis.

Restaurierungen: (vmtl. vor Erwerbung:) Firnisabnahme, 

Retuschen, Firnisauftrag.

1875 Lady Dimsdale, London. - 1879 George Field, 

London. - 1938 Verst. Voorburgh bei Den Haag, 

Louis van Wachum, 15.12.1938. - 1959 Kunst- 

handel Amsterdam, Gebr. Douwes. - Sammlung 

Nicholas Argent!, London. - Miss Anne Conran 

(Tochtervon N. Argenti). 1981 Verst. London, 

Sotheby's, 8.7.1981, Nr. 59. - 1987 Kunsthandel 

Wien, Galerie Sanct Lucas. - 1988 erworben.

PAM 1017

seine Ausbildung erhalten hat. Sicher ist nur, 

dass er bereits 1616 als Meister in die Haarlemer 

St. Lukasgilde aufgenommen wurde. Er hat, 

worauf zahlreiche Dokumente hinweisen, den 

Rest seines Lebens in Haarlem verbracht und 

wurde dort am 23.3.1661 begraben. Mit Vor- 

liebe wahlte er Motive aus der dtinenreichen 

Umgebung der Stadt und wurde damit neben 

Esaias van de Velde sowie Jan van Goyen zu 

einem der Hauptvertreter der friihen hollandi- 

schen Landschaftsmalerei.

124 Winterlandschaft mit Gehdft 

und Pferdeschlitten

(Farbtaf. XXXIV)

Eichenholz, 25,5 x 33,8 cm

Bezeichnungen:* Signiert links unten: P Molyn

(P M ligiert)

Technischer Refund: Eichenholztafel aus einem Brett, waage- 

rechter Faserverlauf, Splintholzseite u., rucks, alle Kanten 

abgefast, Hobel- und Sagespuren; bedrucktes und unbe- 

drucktes Papier aufgeklebt, Langsseiten beschnitten, 

Schmalseiten l.o. und r.u. unregelmaBig beschnitten.

WeiBe, dunne, porenfullende Grundierung. Malerei mit 

vmtl. blhaltigem Bindemittel, pastoser Farbauftrag der 

helleren Farbpartien, Himmel, Hauser und Schnee zuerst, 

dunkle Partien im Vordergrund und Fassaden dunn aufge- 

tragen, tw. nass-in-nass gemalt, Baume und Figuren nach 

dem Trocknen aufgemalt, Lu. ein Fingerabdruck des Kunst- 

lers; schwaches Alterscraquele uberall, Schwundrisse in den 

In einer verschneiten Dorflandschaft fiihrt ein 

dunkler Bretterzaun, an dem zwei Pferdeschlit- 

ten, der eine voll besetzt mit Menschen, der 

andere beladen mit Waren, entlang fahren, in 

weitem Bogen tiber eine Kanalbriicke diagonal 

in die Tiefe. Braunrosa gefarbte Wolkenbander 

durchziehen den blauen Winterhimmel. Ob- 

wohl sich die Farbpalette auf WeiB-, Braun-, 

Blau- und Rosatone beschrankt, wirkt das Bild 

durch die verschiedenen Schattierungen des 

Schnees von Weifi bis Braun oder Blau, dem 

Braun der Backsteingiebel und der intensiven 

Farbung des Himmels relativ bunt. Deutlich ist 

in dem Diagonalaufbau der Komposition der 

Einfluss von Esaias van de Velde zu spiiren, 

wobei hier die einfache von rechts nach links 

ansteigende Diagonale durch den Tiefenzug des 

Zaunes gekreuzt wird und der Richtungswech- 

sel als Zickzackbewegung in den Wolken nach- 

klingt. E.J. Allen (S. 76f.) ordnet das Bild dem 

Frtihwerk zu - woftir sich auch M. Trudzinski 

(1989) ausspricht - und datiert es in die zweite 

Halfte der 20er Jahre. Noch in spaten Winter- 

bildern nimmt de Molyn einzelne Bildelemente 

wieder auf. So entspricht in einer Winterland

schaft von 1657 (Holz, 41,4 x 70,5 cm, Kunst

handel London, Richard Green, 1983, Abb. 

in: Weltkunst 53, 1983, Nr. 4, S. 420) die 

Behandlung des Himmels und der Baume 

dem hannoverschen Bild, jedoch unterscheiden 

sich die Gemalde in der raumlichen Komposi

tion grundlegend, da das grofierformatige Bild 

von einem breiten Tiefenzug in der Bildmitte
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bestimmt ist. In der mit schwarzer Kreide aus- 

gefiihrten and grau lavierten, 1655 datierten 

Zeichnung des „Februar“ aus einer Monatsfolge 

(14,7 x 19,5 cm, Brussel, Musees Royaux des 

Beaux-Arts, Beck, 1991, S. 279, Nr. 768 mit 

Abb.) ist das Pferdeschlittenmotiv bildbeherr- 

schend wieder aufgenommen.

Verz. 1989, S. 77.

Literatur: Messekat. XI Oude Kunst & Antiekbeurs, Delft 

1959, Gebr. Douwes, Abb. - Verkaufskat. Galerie Sanct Lucas, 

Wien, Winter 1987/88, Nr. 4 mit Farbabb. - E.J. Allen, The life 

and art of Pieter Molyn, Diss. Baltimore 1987, S. 76f, 126, 251, 

Nr. 54, Abb. - Artis, Marz 1989, S. 7. - Weltkunst 59, 1989, 

Nr. 7, S. 1015, Abb. (M. Trudzinski). - H.-U. Beck, Kiinstler 

um Jan van Goyen, Doornspijk 1991, S. 289, Nr. 797, Abb.

125 Der Raubiiberfall

Eichenholz, 42,9 x 70,9 cm

Bezeichnungen:* Signiert und datiert links unten: 

P Molyn I 1640 (P M ligiert)

Technischer Befund: Ein radial geschnittenes Eichenholz- 

brett, waagerechter Faserverlauf Splintholzseite o., rucks. 

Sagespuren, alle Kanten mit Hobel abgefast und an den 

Langs- und tw. Schmalseiten gebrochen; in drei waage- 

rechten Zonen Ausfluglbcher von Anobienbefall. Braune, 

bindemittelreiche, erdfarbenhaltige unter grauer, dunner 

Grundierungsschicht, vmtl. bilges Bindemittel, ausfuhrliche, 

freie Unterzeichnung mit breit zeichnendem, schwarzem 

Stiff. Malerei mit vmtl. blhaltigem Bindemittel, dunkle, 

blaue Untermalung im Himmel zuerst aufgetragen, im 

Vordergrund dunner, aber pastoser Farbauftrag mit deutli- 

cher weiBer Pigmentkbrnung neben Partien, in denen die 

Grundierung sichtbar blieb, daruber Modellierung mit 

braunen Farblasuren, Blattwerk tw. gestupft mit wasserigem 

Bindemittel, Bildviertel r. u. im Untermalungszustand 

belassen, Himmel in hellen Grau- und WeiBtbnen zugig 

mit deutlicher Pinselstruktur aufgemalt, Baume nass-in-nass 

hineingesetzt; nachgedunkelte Partien im Himmel vmtl. 

dutch auswandernde Erdfarben der Grundierung, stark 

verreinigt, kleinere Fehlstellen und Retuschen. Verbraunte 

Firnisreste in den Tiefen der Oberflachenstruktur, vergilbter, 

ungleichmaBiger, evtl. mehrschichtiger Naturharzfirnis 

mit Alterscraguele.

Restaurierungen: Firnisabnahme, Wachskittung, Retuschen, 

Firnisauftrag.

Sammlung Wichmann, Hamburg. -1812 Sammlung 

Hausmann, Hannover. - 1857 Konigllch hannover- 

scher Besitz. - Seif 1873 FCG. - 1925 erworben.

PAM 818

An einem Fahrweg iiberfallt eine Bande einen 

Pferdewagen. Die berittenen Banditen nehmen 

bereits von dem Wagen Besitz, wahrend mit 

Stocken bewaffnete Wegelagerer ein fliehendes 

Bauernpaar verfolgen. Ein zweites hat sich, 

bislang unentdeckt, furchtsam hinter Busch- 

werk im Vordergrund geduckt. Die leicht hiige- 

lige Diinenlandschaft ist mit einzelnen Baumen 

und Btischen bestanden. Charakteristisch fur 

de Molyns Werk Anfang der 40er Jahre sind 

die geschlossenen, fast kugeligen Baumkronen, 

wobei die Baume meistens in der Bildmitte als 

vertikaler Akzent in der Flachlandschaft platziert 

sind. Nur in wenigen Farbakzenten in der 

Kleidung der Bauern wird hier die Vorliebe 

de Molyns fur den Gebrauch von Lokalfarbe 

deutlich, wahrend die Landschaft in griin- 

braunlichen Tonen gehalten ist.

Das Thema Raubiiberfalle beschaftigte de Molyn 

in der Zeit zwischen 1630 und 1650. Die Jahres- 

zahl ist in den alteren Katalogen und bei Gran

berg, dann wieder bei Allen (1987) richtig mit 

1640 angegeben, in der Zwischenzeit, seit dem 

Katalog 1930, wird die letzte Zahl als eine „8“ 

interpretiert. Eine nochmalige Priifung der Signa- 

tur ergab, dass sich die Zahlen, obwohl sie stark 

verputzt sind, nur als 1640 lesen lassen. Dem Da

tum entspricht auch die Gliederung der Bildflache 

dutch Baume in der Mitre des Bildes, ein Kom- 

positionsschema, das der Kiinstler vor allem im 

Friihwerk bzw. in seiner mittleren Periode benutzt 

hat. Zudem machen die geschlossenen, fast kuge

ligen Baumkronen eine Datierung des Bildes auf 

das Ende der 40er Jahre unwahrscheinlich.

Kat. 1827, S. 27, Nr. 108. - Verz. 1831, S. 56f, Nr. 108. - 

Verz. 1857, S. 14, Nr. 108. - Kat. 1891, S. 150, Nr. 321. 

-Verz. FCG, S. 150, Nr. 321. - Kat. 1902, S. 150, Nr. 321.

- Kat. 1905, S. 88, Nr. 250. - Kat. 1930, S. 52, Nr. 87, Abb.

- Kat. 1954, S. 98, Nr. 209. - Verz. 1980, S. 64.

Literatur: Parthey II, S. 149, Nr. 2. - O. Granberg, Pieter 

de Molyn und seine Kunst, in: Zeitschrift fur bildende 

Kunst 19, 1884, S. 374, Nr. 17.- Ebe IV, S. 444. - Wurz- 

bach II, S. 179. - Th. Fokker, in: Thieme-Becker 25, S. 49.

- Benezit 7, S. 471. - E.J. Allen, The life and art of Pieter 

Molyn, Diss. Baltimore 1987, S. 156, 227, Nr. 187, Abb., 

S. 234, 367.
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125 de Molyn I Der Raububerfall

Momper, Josse II. de Jordaens, Hans III.

Antwerpen 1564-1635 Antwerpen Antwerpen ca. 1595-1643 Antwerpen

Der flamische Landschaftsmaler war Sohn sowie 

Schuler des Maiers und Kunsthandlers Bartho- 

lomaus de Momper. Bereits 1581 trat Josse mit 

17 Jahren wahrend des Dekanats seines Vaters 

in die Malergilde Antwerpens ein. Kurz nach- 

dem er Freimeister geworden war, unternahm er 

eine Reise nach Italien, von der er vor 1590, 

dem Jahr seiner Hochzeit mit Elisabeth Gobyn, 

zuriickgekehrt sein muss. De Momper war zu 

seiner Zeit ein erfolgreicher Maier, der eine 

groEe und auEerst produktive Werkstatt unter- 

hielt: 1591 meldete er den ersten Schuler Hans 

de Cock an, dem in den folgenden Jahren 

Fransken van der Borcht, Loys Sollen und Peer 

Poppe folgten. 1611 war er Dekan der St. Lu- 

kasgilde und stand in der Gunst des Brtisseler 

Hofes, der ihn wiederholt gegen den Widen des 

Magistrats der Stadt Antwerpen von Steuerlas- 

ten befreite.

Hans Jordaens III. war der Sohn und Schuler 

des Antwerpener Maiers Hans Jordaens II. Von 

seinem Leben sind die Daten seiner Eheschlie- 

Eung 1617 und seines Beitritts zur St. Lukas- 

gilde 1620 bekannt. Daraus ist zuschlieEen, 

dass er vor 1600 geboren sein muss. Er war 

Maier von Historienszenen und staffierte die 

Landschaften anderer Kiinstler wie Josse de 

Momper oder Jan Wildens.

126 Landschaft mit der Bekehrung 

des Paulus (Farbtaf. VII)

Eichenholz, 71,4 x 122,6 cm

Technischer Befund: Maltafel aus zwei Eichenholzbrettern 

mit waagerechtem Faserverlauf, Tafel 6 mm stark, vorder- 

seitig Sagespuren erkennbar; breiteres Brett o. in sich
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leicht verwblbt and mehrfach gerissen, Ruckseite glatt, 

nachtraglich (?) grundiert und mit braunem Anstrich 

versehen, Oberkante beschnitten, zwei Risse, rucks, mit 

aufgeleimten Leisten gesichert. Dunne, warmweiBe 

Grundierung, braun-graue, streifig aufgetragene Imprimitur. 

Bildmittelgrund und Himmelsausschnitt mit hellgrauer 

Farbe pastes un termalt, Pinselstrukturen in der Malerei 

mitsprechend, die Anlage der Landschaft im ubrigen in 

bliger Farbe schnell, uberwiegend einschichtig mit kurzen 

Pinselstrichen, Zick-zack-Schraffuren oder stupfend auf- 

getragen, die Imprimitur tw. mitsprechend, das Blattwerk 

daraufwohl in v/assriger Tempera aufgesetzt (Perleffekt), 

das monochrome Rot im Blattwerk und Grau im Hinter- 

grund (original) und die auf angetrocknete Farbe eingefugte 

Figurengruppe dutch Reinigung berieben, viele kleine

I. u., Retuschen im Himmel entlang der Risse und I. o. uber 

langem Kratzer. Reste eines alten Firnisses am Bildrand I., 

neuerer Firms mit Eigencraquele.

Restaurierungen: mind, eine altere, groBe Restaurierung 

mit Verleimung und Stabilisierung der Risse, Firnisabnahme, 

Retuschen, neuer Firnisauftrag.

Vielleicht a us der Sammlung Philips van Valckenisse, 

Antwerpen, 1614, in der sich 41 Gemalde von de 

Momper befanden, u.a. „Sint Pauvels bekeeringhe".

- Dr. Karl Lilienfeld, Dresden-Loschwitz. - Regie- 

rungsprasident Rudolf Diels, Hannover. - 1957 Lisa 

Breimer, Hannover-Langenhagen. - 1959 erworben. 

KA 52/1958

Kulissenartig sind die drei Bildebenen der 

Berglandschaft gestaffelt: Im brauntonigen Vor- 

dergrund, beidseitig von Felsen und Baumen 

gerahmt, fiihrt diagonal ein Weg in die Tiefe, auf 

dem das Bekehrungswunder geschildert wird. 

Vor schroffen Felsen, die in ihrer Farbigkeit dem 

Himmel angeglichen sind, erhebt sich auf der 

rechten Seite des Weges ein bewaldeter Hugel 

mit einer Burg. In der Befolgung des Braun- 

Grtin-Blau-Schemas ist de Momper noch der 

frtihen flamischen Landschaftsmalerei verpflich- 

tet, allerdings setzt der Horizont bereits tiefer 

im Bild an, so dass die Aufsicht auf die Land

schaft gemildert ist. In der freien, visionaren 

Malerei des Kiinstlers zeigt sich der Einfluss 

der venezianischen Kunst und der von Lodewijk 

Toeput, den de Momper auf seiner Italienreise 

kennen gelernt haben konnte und als dessen 

Schiller ihn ein Inventar von 1624 nennt.

Die Aufstellung einer Chronologic des Ge- 

samtwerkes von de Momper erweist sich als 

schwierig, da er seine Bilder fast nie signiert 

oder datiert hat. Als erster hat K. Lilienfeld 

1927 im Vorwort zur de Momper-Ausstellung 

in Chemnitz eine zeitliche Einordnung der 

„Landschaft mit der Bekehrung des Paulus“ 

versucht. Er halt die Staffage des hannover- 

schen Bildes ftir eigenhandig und glaubt, im 

Bezug zu der im zweiten Weltkrieg verbrannten 

Dresdner Zeichnung „Seebucht im Gebirge“, 

die mit der Jahreszahl 1620 oder 1629 bezeich- 

net war (Abb. in: Ertz, 1986, S. 96), einen An- 

haltspunkt zu haben. Der Vergleich iiberzeugt 

durchaus, doch ist die Authentizitat der Be- 

zeichnung in Zweifel gezogen worden (vgl. 

dazu Ertz, 1986, S. 95). H.G. Franz behauptet, 

dass auf der Zeichnung ursprtinglich die Jah

reszahl 1595 stand (H.G. Franz, Meister der 

spatmanieristischen Landschaftsmalerei in den 

Niederlanden, in: Jahrbuch des kunsthisto- 

rischen Instituts der Universitat Graz 3-4, 

1968/69, S. 62, Abb. 89). Trifft dies zu, liefie 

sich Lilienfelds Beobachtung mit der Einord

nung von K. Ertz vereinbaren, der das hanno- 

versche Bild auf die Zeit zwischen 1600 und 

1605 datiert.

Dargestellt ist die neutestamentliche Szene aus 

der Apostelgeschichte 9,3-7, die von der 

Bekehrung des Saulus zum Paulus dutch die 

Stimme Christi berichtet, die von einer plotz- 

lichen Lichterscheinung begleitet ist. Die in der 

Bibel erwahnte Stadt Damaskus ist schemen- 

haft im Hintergrund zu erkennen. Wie bei de 

Momper tiblich, wurde die Staffage von ande- 

rer Hand ausgefiihrt. Den Figurenmaler haben 

I.V. Linnik (1981) und U. Harting (1989, 

Anm. 703) mit Hans Jordaens III. identihziert. 

Die Zuschreibung halt auch Ertz (S. 406) im 

Vergleich mit gesicherten Bildern von Jordaens, 

wie z.B. „Der Untergang der Agypter im Roten 

Meer“ (Kunsthandel 1962, Abb. in: U. Har

ting, Studien zur Kabinettbildmalerei des Frans 

Francken II. [1581-1642], Hildesheim etc. 

1981, Nr. 6), ftir iiberzeugend, auch wenn er 

ihn als Staffagemaler nur mit Fragezeichen 

nennt (Nr. 188). Mehrfach hat Hans Jordaens 

III. Landschaften Josse de Mompers mit der 

„Bekehrung des Paulus“ staffiert: Linnik 

schreibt ein Gemalde aus der Eremitage (Holz,
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mit der Bekehrung des Paulus

55 x 93 cm) den beiden Malern zu, ein weite- 

res war 1996 im Wiener Kunsthandel (Holz, 

46 x 74,5 cm, Verst. Kat. Dorotheum, 6.3. 

1996, Nr. 153), das Ertz auf ca. 1630 datiert 

(vgl. Ertz, 1986, Nr. 180).

Fair die neutestamentliche Szene auf dem 

Bild aus der Eremitage nahm, wie Linnik 

(1981) aufzeigen kann, Jordaens einen Stich 

von Jacques Callot zum Vorbild (R. Meaume, 

Recherches sur la vie et les ouvrages de Jacques 

Callot, Paris 1860, Bd. 1, Nr. 97), der auch 

als Vorlage fur die Figur des Reiters links auf 

dem hannoverschen Gemalde diente.

Aus der Zuschreibung der Staffage an Hans 

Jordaens III. ergeben sich Konsequenzen fur die 

Datierung: Eine Entstehung des Bildes bzw. der 

Figuren ist kaum vor 1620 denkbar, da Hans 

Jordaens III. erst zu diesem Zeitpunkt der 

St. Lukasgilde beigetreten ist. Damit ware der 

urspriinglichen Einordnung Lilienfelds in die 

20er Jahre Recht zu geben.

Verz.1980, S. 64, Abb. 49 - Verz. 1989, S. 77, Abb. 49.

Literatur: R. Behrens, Neuerwerbungen von Museen. In 

der Landesgalerie Hannover, in: Weltkunst 29, 1959, 

Nr. 23, S. 10. - O. Koester, Joos de Momper the Younger. 

Prolegomena to the Study of his Paintings, in: Artes. 

Periodical of the Fine Arts (Kopenhagen) II, 1966, S. 21, 

58, Anm. 66. — R. Klapproth, Die abenteuerliche Land

schaft. Phantastik und Realismus in der niederlandischen 

Landschaftsdarstellung vom spaten sechzehnten bis ins 

siebzehnte Jahrhundert, Diss. Tubingen 1966, S. 43, 104, 

Nr. XX mit Abb. — I.V. Linnik, Vnov’ opoznannye kartiny 

chudoznikov XVII Veka v Ermitaze (Neuzuschreibungen 

von Gemalden flamischer Meister des 17. Jahrhunderts 

in der Eremitage), in: Zapadno-europejskoe iskusstvo 

XVII veka. Publikacii i issledovanija, Leningrad 1981, S. 

79ff., Abb. S. 83. — K. Ertz, Josse Momper der Jiingere. Die 

Gemalde, Freren 1986, S. 34, 77, 85, 108, 123E, 396, 404, 

406, 519, Nr. 188, Farbabb. 17, S. 37, Abb. 96, S. 125.

— U. Harting, Frans Francken der Jiingere (1581—1642), 

Flamische Maier im Umkreis der grofien Meister, Bd. 

2, Freren 1989, S. 213, Anm. 703. - Flemish Painters 

1994, 1, S. 288. - Verst. Kat. Dorotheum, Marz 1996, 

zu Nr. 153.

Ausstellungen: Joos de Momper, 1564-1635, veranstaltet 

von der Kunsthiitte Chemnitz 1927 im Stadtischen 

Museum (K. Lilienfeld), S. 8, Anm. 4, S. 15, Nr. 25.

- Het Landschap in de Nederlanden 1550/1630 van 

Pieter Brueghel tot Rubens en Hercules Seghers, de Beyerd 

Breda, Museum voor Schone Kunsten Gent 1960/61, 

Nr. 45, Abb.

Momper, Josse II. de

Brueghel, Jan II.

(Biographie s. S. 112)

127 DorfstraBe im Winter

Eichenholz, 44,8 x 74 cm

Bezeichnungen: Bildruckseite: Antwerpener 

Brand-Beschauzeichen, Tafelmachermonogramm 

MV2 (fur Michiel Vriendt; ligiert); Aufschrift: XCIV

Technischer Befund: Zwei Bretter mit waagerechtem 

Faserverlauf, o. 20,4 cm hoch mit Sagespuren, u. Brett 

geglattet 24,4 cm hoch, 4-8 mm stark, r. und I. Reste der 

Ease; leicht verwblbt, an alien vier Randern beschnitten. 

Hell beigefarbene, einschichtige Grundierung. Schwarze, 

umfangreiche Unterzeichnung, in drei Figurengruppen, im 

Vordergrund I., neben dem Wagen und im Hintergrund vor 

dem Haus von daruber liegender Malerei abweichend, partiell 

graue Imprimitur. Malerei mit vmtl. olhaltigem Bindemittel, 

im Himmel deckend, in groben, horizontalen Pinselstrichen 

angelegt, Landschaft dunn, braun vorgelegt, pastose 

Weisshbhungen; Malschicht etwas gedunnt, vereinzelt 

verfarbte Retuschen. Reste eines alten Firnis am Rand I., 

o. und r, neuerer Firnis vergilbt.

Restaurierungen: Firnisabnahme, Retuschen und Firnisauftrag 

- 1996 partielle Festigung.
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Sammlung Georg Kestner, Hannover. - Sammlung 

Kestner, Hannove, (Nr. 275). - Seit 1884 Stadtische 

Galerie.

KM 89

Die Ansicht eines winterlich verschneiten Dor- 

fes mit verschiedenen Hausern zwischen hohen, 

kahlen Baumen wurde von Georg Kestner 

zusammen mit der „DorfstraEe mit Teich“ (Kat. 

Nr. 28) erstanden. Wie arts den Markierungen 

auf der Riickseite zu schliefien ist, warden beide 

Bilder bereits in der vorherigen Sammlung 

als Gegenstticke inventarisiert. Beide tragen 

auf der Riickseite dartiber hinaus das Antwer- 

pener Brandzeichen und das Monogramm des 

Tafelmachers Michiel Vriendt (vgl. Kat. Nr. 28). 

Winterbilder gehdren haufig zu einer Folge der 

Vier Jahreszeiten (vgl. z.B. die Jahreszeitenfolge 

von de Momper im Herzog Anton Ulrich- 

Museum in Braunschweig), sie waren aber auch 

als eigenstandiges Sujet beliebt, wie die Menge 

der iiberlieferten Winterlandschaften verschie- 

dener Ktinstler zeigt. Trotz des ahnlichen For

mats ist die Zusammengehdrigkeit der beiden 

hannoverschen Bilder zweifelhaft, denn die 

stilistischen Unterschiede deuten auf verschie- 

dene Hande.

Georg Kestner fiihrte die Bilder als angeblich 

von Otto van Veen, C. Schuchhardt ordnet sie 

im Fiihrer 1904 in die Brueghel-Schule ein. 

Die Zuweisung in das Spatwerk Josse de Mom- 

pers erfolgt (Brief vom 2.11.1951) dutch den 

Kunsthiindler P. de Boer, Amsterdam, der in 

der Staffage die Hand von Jan Brueghel II. 

erkennt. G. von der Osten (Kat. 1954), O. 

Koester (1966) und M. Trudzinski (Verz. 1980/ 

89) akzeptieren die Autorschaft de Mompers, 

ebenso S. Slive (1987). Nur K. Ertz auEert 

1986 in seiner Monographic fiber den Ktinstler 

Bedenken gegen die Urheberschaft de Mom

pers und weist das Winterbild wie auch die 

„DorfstraEe mit Teich“ (Kat. Nr. 28) als Ge- 

genstiicke allein Jan Brueghel II. zu, eine Ld- 

sung, die angesichts der groEen Unterschiede 

beider Bilder sehr zweifelhaft erscheint. Zudem 

publiziert Ertz ein mit der Komposition des 

hannoverschen Winterbildes identisches Ge

malde de Mompers in kanadischem Privatbesitz 

als Werk de Mompers (Montreal, Sammlung 

Hornstein, Ertz, 1986, S. 579, Nr. 412, Farb- 

abb. 281). Die Tafel hat mit 45 x 75 cm fast die 

gleichen MaEe; beide Bilder stimmen, abgese- 

hen von einigen kleinen Variationen im Bild- 

ausschnitt, die teilweise durch die geringfiigige 

Beschneidung der hannoverschen Tafel bedingt 

sind, und in der Staffage weitgehend iiberein, 

ohne dass ein qualitativer Unterschied in der 

Ausfiihrung zu bemerken ware. Ertz datiert 

das Gemalde in Montreal, das er fur ein Mei- 

sterwerk des Kiinstlers halt (Ertz, 1986, S. 248 

ff.), in die spaten 20er Jahre. Sehr wahrschein- 

lich handelt es sich bei dem hannoverschen 

Winterbild um eine eigenhandige Wiederholung 

de Mompers, die von Jan Brueghel II. staffiert 

wurde. Das Werkverzeichnis zahlt um die 60 

Winterlandschaften von de Momper, die nach 

Ertz zwischen 1615 und Ende der 20er Jahre 

entstanden sind.

In Infrarotreflektographieaufnahmen ist zu 

erkennen, dass die Staffage weitgehend veran- 

dert wurde: Etwas oberhalb der beiden links 

unten platzierten Manner mit geschulterten 

Angeln befand sich ursprtinglich eine Figur, die 

Brennholz spaltet und davor zwei weitere beim 

Feuermachen. Am hinteren Wagenrad begann 

ein Mann mit dem Radwechsel und eine weitere, 

nicht genau zu erkennende Personengruppe 

befand sich oberhalb des Pferdewagens vermut- 

lich an einer Werkbank.

Verz. G. Kestner 1849/1867, Nr. 457 (angeblich Otto 

Venius). - Fiihrer 1894, S. 71, Nr. 198 (Schule Brueghels). 

-Fiihrer 1904, S. 128, Nr. 198.-Kat. 1954,5. 98, Nr. 211 

(J. II. de Momper). — Verz. 1980, S. 64. — Verz. 1989, S. 77.

Literatur: O. Koester, Joos de Momper the Younger. Prole

gomena to the Study of his Paintings, in: Artes. Periodical 

of the Fine Arts (Kopenhagen) II, 1966, S. 30, 63, Anm. 

21. - K. Ertz, Josse Momper der Jiingere. Die Gemalde, 

Freren 1986, S. 396, Abb. 504, S. 647, Nr. A 168. — 

S. Slive, Dutch pictures in the collection of Cardinal Silvio 

Valenti Gonzaga (1690—1756), in: Simiolus 17, 1987, S. 

173f, Anm. 13.
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Moreelse, Paulus

Utrecht 1571-1638 Utrecht

Paulus Moreelse entstammte einer wohlhaben- 

den Familie, die sich um 1568 in Utrecht nie- 

dergelassen hatte. Karel van Mander berichtet, 

dass Moreelse bei dem Delfter Maier Michiel 

Jansz. Mierevelt in der Lehre gewesen sei. 

AnschlieEend ging der Kiinstler nach Italien, 

von wo er 1596 zuriickgekehrt sein muss, denn 

in diesem Jahr tritt er der Utrechter Gilde bei. 

Zu dieser Zeit gehorten die Maier noch der 

Sattlergilde an, erst 1611 griindeten sie eine 

eigene St. Lukasgilde, woran Paulus Moreelse 

maEgeblich beteiligt war und deren erster 

Dekan er war. Sparer unterstiitzte er auch die 

Griindung der Universitat in Utrecht. Als es 

1618 zu politischen Konflikten in der Stadt 

kam, forderte er zusammen mit anderen Btir- 

gern, darunter Joachim Wtewael, den Stadtrat 

zum Riicktritt auf und tibernahm in der Folge 

politische Amter. Schon aus den vielschichtigen 

Aktivitaten wird deutlich, dass Paulus Moreelse 

ein durchaus gelehrter und erfolgreicher Kiinst- 

ler war. Vor allem als Bildnismaler war er sehr 

gefragt, er schuf aber auch bedeutende Histo- 

rienbilder und arkadische Szenen, auch als 

Architekt ist er hervorgetreten. Unter seinen 

zahlreichen Schiilern ragt besonders Dirck van 

Baburen hervor.

128 Selbstbildnis

Eichenholz, 69, 7 x 55 cm

Bezeichnungen: Ruckseite: ein gelber Punkt

Technischer Befund: Eichenholztafel, ein Brett mit senkrech- 

tem, wellenformigem Faserverlauf, 5-11 mm dick, rucks. 

Kanten o. und I. abgefast; groBe Astverwerfung r. u., o., r. 

und I. beschnitten, tw. gedunnt, parkettiert, Holzerganzung 

I. o. Dunne zweischichtige Grundierung, erste, nur partielle 

Schicht weiB, mit Ldsche uberzogen, zweite Schicht hell- 

grau, kbrnig, streifig diagonaler Auftrag. Malschicht vmtl.
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blgebunden, Inkarnat rotbraun angelegt and deckend 

ausmodelliert, Mantel and Hut grunlich grau unterlegt 

und mit flotten Pinselzugen lasiert, Kompositionsanderung 

am Hut, Hintergrund lasierend angelegt; in dunkleren 

Bereichen Kbrnung der Grundierung durch Verreinigung 

sichtbar, grbBere Kittungen und Retuschen im Bereich 

der Astverwerfung, zahlreiche kleine gekittete und 

retuschierte Fehlstellen, groBflachige Ubermalungen im 

Hut. Geringe alte, verbraunte Firnisreste unter neuem, 

glanzendem Firnis.

Restaurierungen: - (nach 1933:) Partielles Dunnen und 

Glatten der Tafelruckseite, Parkettierung - 1954: Kittungen 

und Retuschen, Firnisauftrag - 1990: Firnisabnahme, 

Entfernen alter Kittungen und Retuschen, Holzerganzung 

Kante I. o., Kittungen, Retuschen und Firnisauftrag.

1779 Nachlass Franz Ernst von Wallmoden, 

Hannover. - Sammlung Christian Ludwig von 

Hake, Hannover. - 7822 Sammlung Hausmann, 

Hannover. - 1857 Koniglich hannoverscher Besitz. - 

Seit 1893 ECG. - 7925 erworben.

PAM 820

Brustbild des Kiinstlers in vornehmer Klei- 

dung mit hohem, modischem Hut, Halskrause, 

schwarzer Jacke und Umhang. Den Kopf hat 

er zum Betrachter gewandt und halt ihm ein 

leeres, ovales Miniaturtafelchen vor. Bemer- 

kenswert ist die Verwendung einer nicht sehr 

qualitatvollen Holztafel mit Astlochern, Ver- 

werfungen und welliger Maserung, was ver- 

mutlich aus dem rein privaten Charakter des 

Selbstbildnisses zu erklaren ist. Dreimal hat 

sich der Kiinstler zu unterschiedlichen Zeiten 

mit nur geringfiigigen Veranderungen in ahn- 

licher Pose dargestellt. Das hannoversche Bild- 

nis ist das friiheste aus dieser Reihe. Es folgt 

die Version im Amsterdamer Rijksmuseum 

(Holz, 52 x 47 cm), auf der sich der Kiinstler 

im Pelzmantel ohne Hut und auch ohne 

Hande, folglich ohne Attribut, im Ganzen 

weniger offiziell gibt. Auf dem Portrat im 

Mauritshuis in Den Haag (Holz, 72 x 62,5 

cm) ist der Maier in fortgeschrittenem Alter 

wieder barhauptig zu sehen, wie er dem Be

trachter ein leeres Blatt vorhalt. Auch das han

noversche Bildnis war urspriinglich ohne Hut 

oder mit einer anderen Kopfbedeckung ge- 

plant, wie aus der in diesem Bereich fehlenden 

Untermalung zu schlieEen ist.

In der Art der Presentation aufiert Moreelse 

sein Selbstverstandnis als Kiinstler. Die vor- 

nehme Kleidung soli den hohen gesellschaftli- 

chen Rang verdeutlichen, denn die Maier ver- 

stehen sich nicht etwa als Handwerker, was 

spatestens nach dem Austritt aus der Sattler- 

gilde im Jahre 1611 deutlich wurde. H.-J. 

Raupp (1984, S. 87) weist darauf hin, dass 

Moreelse hier auf ein gezeichnetes Selbstpor- 

trat von Hendrick Goltzius zuriickgriff, der 

sich um 1590 mit einer leeren Kupfertafel por- 

tratiert hatte (London, British Museum; E.K.J. 

Reznicek, Die Zeichnungen von Hendrik 

Goltzius, Utrecht, New York 1961, Bd. 1, Nr. 

254.). Eine leere Miniaturtafel ebenso wie ein 

weifies Blatt konnen als Sinnbild der Univer

sality der kiinstlerischen Tatigkeit verstanden 

werden, denn durch die Erfindungsgabe ist der 

Kiinstler in der Lage, auch aus der Leere her- 

aus Dinge oder eine Idee sichtbar zu machen. 

Raupp fiihrt in diesem Zusammenhang den 

Maier und Kunsttheoretiker Federico Zucchari 

an, der in seiner Deutung der „porta virtutis“ 

schrieb: „che la virtu nel bianco... pud scrivere 

quello che li pare per mostrare le parti del vir- 

tuoso“ (zitiert nach Raupp, Anm. 257).

Bis zur Bestimmung des Gemiildes als Selbst- 

bildnis des Paulus Moreelse durch A. Bredius 

gait es als ein Portrat des Bartholomeus Spran- 

ger von der Hand des jiingeren Frans Pourbus 

(vgl. Kat. 1902, S. 151). Umstritten ist die 

Datierung. Wahrend C.H. de Jonge das Bild 

auf 1620-25 datiert, glaubt R. Klessmann 

(Ausst. Kat. Selbstbildnisse, 1980) zu Recht, 

dass das Bildnis auf Grund des Alters des 

Kiinstlers und auch der Kleidung friiher, nam- 

lich bereits im zweiten Jahrzehnt des 17. Jahr- 

hunderts entstanden sein muss.

Kat. 1827, S. 20, Nr. 78 (F. Porbus d.J.). - Verz. 1831, 

S. 43, Nr. 78. - Verz. 1857, S. 12, Nr. 78. - Kat. 1891, 

S. 151, Nr. 324 (P. Moreelse). - Verz. FCG, S. 151, Nr. 

324. - Kat. 1902, S. 151, Nr. 324. - Kat. 1905, S. 89, Nr. 

253. - Fiihrer 1926, S. 10. - Kat. 1930, S. 53, Nr. 89, Abb. 

- Kat. 1954, S. 99, Nr. 213. - Verz. 1980, S. 65, Abb. 64. 

-Verz. 1989, S. 77, Abb. 68.

Literatur: Wallmoden 1779, S. 19, Nr. 84. - Handschriftli- 

cher Katalog der von Hakeschen Sammlung Nr. 45. - Moes 

I, Nr. 5161, 3. - Ebe IV, S. 382. -Wurzbach II, S. 186. -
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Katalog der Gemalde, Miniaturen, Pastelle, eingerahmten 

Zeichnungen im Reichsmuseum zu Amsterdam, Amsterdam 

1920, S. 287. - Singer HI, S. 286, Nr. 25121. - C.H. 

de Jonge, Paulus Moreelse, Portret- en genreschilder te 

Utrecht, Assen 1938, S. 22, 98, Nr. 121, Abb. 81. - K.G. 

Boon, Het Zelfportret in de Nederlandsche en Vlaamsche 

Schilderkunst, Amsterdam (1947), S. 39. H. van Hall, Por- 

tretten van Nederlandse beeldende Kunstenaars, Amster

dam 1963, S. 221, Nr. 1. — G. Eckardt, Selbstbildnisse nie- 

derlandischer Maier des 17. Jahrhunderts, Berlin 1971, S. 

198f. - Benezit 7, S. 531. - H.-J. Raupp, Untersuchungen 

zu Kiinstlerbildnis und Kiinstlerdarstellung in den Nieder- 

landen im 17. Jahrhundert, Hildesheim-Zurich-New York 

1984, S. 87, Anm. 257. - U. Wegener, Kiinstler - Handler 

- Sammler. Zum Kunstbetrieb in den Niederlanden im 

17. Jahrhundert (Meisterwerke zu Gast in der Niedersach- 

sischen Landesgalerie Hannover IV), Hannover 1999, 

S. 26f., Abb. 11. - M. Risch-Stolz, Der niederlandische 

Kunsthandel im 17. Jh., in: Weltkunst 69, 1999, S. 1140.

Ausstellungen: Selbstbildnisse und Kiinstlerportrats von 

Lucas van Leyden bis Anton Raphael Mengs, Herzog Anton 

Ulrich-Museum Braunschweig 1980, S. 48, Nr. 3, Abb. 

S. 49 (R. Klessmann).

Moucheron, Frederik de

Emden 1633-1686 Amsterdam

Frederik de Moucheron wurde als Sohn von 

Hugenotten in Emden geboren. Nach einer 

mehrjahrigen Lehrzeit bei Jan Asselijn (gest. 

1652) in Amsterdam, wohin die Familie um- 

gesiedelt war, ging Frederik fur einige Zeit 

nach Frankreich. 1656 ist er in Lyon und Paris 

nachgewiesen. Eine Reise nach Italien wird 

vermutet, wofiir auch die topographische 

Genauigkeit der Ansichten auf einigen Bildern 

spricht, konnte jedoch bislang noch nicht end- 

gtiltig bestatigt werden. Nach einem kurzen 

Aufenthalt in Antwerpen kehrte de Moucheron 

nach Amsterdam zuriick, wo er 1659 heiratete 

und den Rest seines Lebens wohnhaft blieb. Er 

make vor allem italianisierende Landschaften, 

wobei seine Bilder stark von den Werken der 

sog. zweiten Generation der italianisierenden 

Landschaftsmaler wie Jan Asselijn, Jan Both 

und Jan Hackaert beeinflusst sind.

129 Landschaft

Leinwand, 87,6 x 96,5 cm

Bezeichnungen: Signiert unten Mitte: Moucheron

Technischer Befund: Dichte Leinwand in einfacher Leinen- 

bindung, Spannrand I. fehlend, u. leicht beschnitten;

auf Leinengewebe einer Webbreite von ca. 75 cm, waage- 

rechte Naht, rucks, ein Flicken, am Rand r. und I. zu zwei 

verschiedenen Zeiten Gewebestreifen angesetzt, vmtl.

vierte Aufspannung auf neuen Keilrahmen, Bildformat an 

den Kanten I. und u. minimal vergrbBert. Dunkelgraubraune, 

vmtl. einschichtige Grundierung bis uber die Spannkanten, 

d.h. vorgrundiert, keine Unterzeichnung sichtbar. Dunner 

Farbauftrag, bindemittelreich und lasierend in Grun- und 

Brauntdnen, deckend-pastos in hellen Farben; Krepierungen 

nur im Olivbraun, das dadurch heller wirkt, verstarkter 

Kontrast zwischen Himmel und Landschaft, Himmel 

verreinigt, daher zahlreiche Retuschen, Leinwandstruktur 

dominiert an Oberflache. Alte Firnisreste am Rand erhalten, 

jetziger Firnis klar, hell und sprbde.

Restaurierung: (vor 1857:) Kleisterdoublierung ~ 1930: 

Festigung -1982: Abnahme von Firnis und Ubermalungen, 

Planieren im Vakuum, Neuaufspannung auf neuen Keil

rahmen, Retuschen, neuer Firnis.

Restaurator Plincke, Hannover. -1821 Sammlung 

Hausmann, Hannover. - 1857 Kbniglich hannover- 

scher Besitz. - Seif 1893 FCG. - 1925 erworben.

PAM 821

Dutch einen Taleinschnitt mit hohen, schlan- 

ken Baumen treibt ein Hirte seine Rinderherde 

auf den Flusslauf links zu. Im Hintergrund er- 

hebt sich auf einem Hugel eine Klosteranlage. 

Wahrend sich in der Form der Baume der 

Einfluss Jan Boths zeigt, weist das Motiv der 

beiden Angler links im Vordergrund auf den 

Lehrer Jan Asselijn, der es haufig verwandte, 

hin. Das Kolorit mit unvermittelt aufgesetzten 

Lichtern lasst an Jan Pynacker denken, bei dem 

diese Farbigkeit seit 1656 zu beobachten ist (vgl. 

P.C. Sutton in: Ausst. Kat. Masters, 1987/88, 

Nr. 58). Bei de Moucheron ist sie typisch ftir 

Werke der 70er Jahre (z.B. Italienische Land

schaft, 40 x 53 cm, Rotterdam, Museum Boy- 

mans-van Beuningen). In Komposition und 

Farbgebung steht das hannoversche Gemalde 

dem Bild in Braunschweig „Italienische Land

schaft mit Maultiertreiber“ nahe, das ebenfalls 

auf die Zeit nach 1670 datiert wird (Best. Kat. 

Braunschweig 1983, S. 145). Bezeichnend fur
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129 de Moucheron I Landschaft

die Kunst de Moucherons ist ein sehr dekorativer 

Stil, so dass die Vermutung, dass einige seiner 

Bilder als Wanddekoration fur grofie Hauser 

gedacht waren (Sutton, Ausst. Kat. Masters, 

1987/88, S. 380), ihre Berechtigung hat.

Kat. 1827, S. 51, Nr. 201. - Verz. 1831, S. 99, Nr. 201. - 

Verz. 1857, S. 22, Nr. 201. - Kat. 1891, S. 152, Nr. 326. 

-Verz. FCG, S. 152, Nr. 326. -Kat. 1902, S. 152, Nr 326. 

- Kat. 1905, S. 90, Nr. 255. - Fiihrer 1926, S. 12. - Kat. 

1930, S. 54, Nr. 90, Abb. - Kat. 1954, S. 100, Nr. 215. 

-Verz. 1980, S. 65. - Verz. 1989, S. 77.

Literatur: Ebe IV, S. 497. - Benezit 7, S. 572. - T. van 

Zadelhoff, in: Dictionary of Art 22, S. 208.

Ausstellungen: Masters of 17th-Century Dutch Landscape 

Painting (P.C. Sutton), Rijksmuseum Amsterdam, Mu

seum of Fine Art Boston, Museum of Art Philadelphia 

1987/88, S. 379f., Nr. 58, Abb. Farbtaf. 121 (P.C. Sutton).

Nason, Peter

um 1612 Den Haag oder Amsterdam - 

1688/90 Den Haag

Angeblich war Peter Nason Schuler des Portrat- 

malers Jan van Ravesteyn in Amsterdam. Von 

dort siedelte er 1639 nach Den Haag tiber und 

trat der St. Lukasgilde bei, deren Vorsitz er 1647 

und nochmals 1654/55 inne hatte. Als sich fast 

alle Haager Maier 1656 der neuen Ktinstler- 

gemeinschaft „Pictura“ angeschlossen hatten, 

blieb er zusammen mit drei anderen Kiinstlern 

bis 1658 in der alten Gilde. Eine andere Quelle 

nennt ihn dagegen an elfter Stelle unter den 

Mitbegriindern der „Pictura“. Wiederholt ver- 

lieE er seit den 60er Jahren fur einige Zeit Den 

Haag, um an verschiedenen Orten Portratauf- 

trage auszufuhren. 1662 war er in Amersfoort, 

1663 in England am Hof Karls II., 1664 in 

Amsterdam und 1666 in Kleve, wo er Mitglie- 

der des kurfurstlich brandenburgischen Hofes 

make. Der genaue Zeitpunkt seines Ablebens ist,
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nicht bekannt. 1688 wird er ein letztes Mai 

in Den Haag genannt, 1691 wird seine Witwe 

erwahnt.

130 Brustbild eines Mannes

Eichenholz, 87 x 76 cm

Kunsthandel Kbln, Engelbert Willmes. -1816 Samm- 

lung Hausmann, Hannover. - 1857 Kbniglich hanno- 

verscher Besitz. - Seit 1893 FCG. - 1925 erworben.

PAM 822

Die Halbfigur eines sitzenden Mannes wird von 

einem griinen Vorhang hinterfangen, der rechts 

den Blick auf eine Stadt in der Feme freigibt. 

Das Schwarz der Kleidung wird durch den 

flachen Spitzenkragen mit Dolde und durch 

die weiten, gebauschten Armel des weiben 

Hemdes, die durch ein schwarzes Band gehalten 

werden, unterbrochen. Hellbraunes, leicht wel- 

liges Haar fallt bis auf die Schultern. Der Port- 

ratierte hat die Armlehne umfasst und weist 

mit seinem rechten Zeigefinger auf das Strick 

Papier in seiner linken Hand. Die Identitat des 

Dargestellten ist bislang nicht bekannt. Nur die 

Stadt im Hintergrund, in der D. Cannegieter 

(Zutphen) auf Grund des Kirchturms meint, 

Arnheim zu erkennen (Brief vom 17.2.1982), 

konnte einen Hinweis auf den Wohnort geben. 

Das Papier, das moglicherweise ein Plan ist, 

mag auf die Profession, namlich die eines Archi- 

tekten, deuten.

Bei Hausmann wurde das Bild zunachst als 

ein Werk des van-Dyck-Schtilers Yan van Ryn 

gefiihrt und dann Peter Nason zugewiesen, in 

dessen Werk es sich problemlos einfiigt und 

an dessen Autorschaft nur G. Ebe zweifelt. 

Allerdings sind die Reste der Signatur, die die 

Bearbeiter der Kataloge von 1902 und 1905 

unter der rechten Hand des Dargestellten ent- 

deckt hatten, heute nicht mehr auszumachen. 

Ebenso wenig ist die bei Hausmann angegebene 

Datierung ,,1646“ zu entdecken. Zudem er- 

scheint das Datum fur das Bildnis zu friih ange- 

setzt. Nicht nur das Motiv des Vorhangs mit 

herabhangender Quaste finder sich in Nasons

130 Nason I Brustbild eines Mannes

Werk erst neun Jahre sparer (vgl. Frauenportrat 

von 1655, Leinwand, 113 x 90,2 cm, Christie’s 

Amsterdam 28.11.1989 Nr. 79, mit Abb.), auch 

die Malweise des bauschigen Hemdarmels lasst 

an eine Entstehung in der Mitte der 50er Jahre 

denken. Aus dem Jahr 1658 stammt ein ver- 

gleichbares Herrenbildnis (Leinwand, 81 x 67 

cm, ehem. Sammlung Moltke, Versteigerung 

Kopenhagen 1.6.1931, Nr. 92, Photo RKD), 

das den dort Dargestellten zwar mit variierter 

Armhaltung wiedergibt und ihn mit einer Wand 

dunkel hinterfangt, aber auch rechts einen Aus- 

blick auf eine Stadt freigibt.

Kat. 1827, S. 43, Nr. 170 (Y. van Ryn 1646, korrigiert in 

P. Nason, 1646). - Verz. 1831, S. 84, Nr. 170 (Y. van Ryn). 

-Verz. 1857, S. 20, Nr. 170 (P. Nason). - Kat. 1891, S. 154, 

Nr. 331 (P. Nason ?). - Verz. FCG, S. 154, Nr. 331. - Kat. 

1902, S. 154, Nr. 331. - Kat. 1905, S. 92, Nr. 260. - Kat. 

1930, S. 54, Nr. 91, Abb. (P. Nason) - Kat. 1954. S. 100, 

Nr. 216. - Verz. 1980, S. 65.

Literatur: Parthey II, S. 176, Nr. 2. - Ebe IV, S. 414. - Wurz- 

bach II, S. 215. - H. Vollmer, in: Thieme-Becker 25, S. 350. 

- Benezit 7, S. 657.
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131 Neeffs I Inneres einer gotischen Kirche

Neeffs, Peeter II.

Antwerpen 1620-nach 1675 Antwerpen

Peeter Neeffs der Jiingere wurde als Sohn des 

gleichnamigen Maiers in Antwerpen geboren. 

Er und sein drei Jahre alterer Bruder Lodewijk 

waren wie der Vater Architekturmaler, wobei die 

Werke von Peeter Neeffs d.J. kaum von denen 

seines Vaters zu unterscheiden sind.

131 Inneres einer gotischen Kirche

Eichenholz, 26,3 x 38,7 cm

Bezeichnungen:#* Vorderseite signiert rechts oben 

uber einer Saule: PEETER I NEEffS;

Ruckseite: Schlagmarke FDB

Technischer Befund: Tafel aus einem Brett mit horizontalem 

Faserverlauf, Starke 5-6 mm; rucks. Rander abgefast, Sage- 

spuren. WeiBe Grundierung, sehr exakt konstruierte Vor- 

zeichnung mit grauem Metallstift: drei Fluchtpunkte auf einer 

Horizontlinie, Fliesenmuster in hellen Farbauftrag geritzt und 

dann gezeichnet, auch im Hintergrund einzelne Ritzungen. 

Anlage des Raumes in dunklen Tbnen, heller grau und ocker- 

farben modelliert, Architektur abschlieBend durch Licht- 

und Schattenkanten konturiert, Staffage auf fertiggestellte 

Architekturmalerei mit dem Pinsel dunn dunkelbraun vor- 

skizziert, pastes alia prima ubergangen, Altare vom Archi

tekturmaler, Kanzel vom Staffagemaler; verreinigt. Alterer 

Firnis an einzelnen Reinigungsproben reduziert, neuerer 

Firnis mit Gummi-Arabicum-Uberzug.

Restaurierungen: 1931: Festigung, Kittung, Retusche, Firnis- 

1975: Proben zu Firnisabnahme, Abnahme alter Kittungen 

und Retuschen, Niederlegung von Blasen, Kittung, Retusche, 

Firnis, Gummi-Arabicum-Uberzug.

Aus Kbniglich hannoverschem Besitz. Ursprunglich 

im Schloss zum Georgengarten. - Sammlung 

der LandschaftsstraBe. - Seit 1893 FCG. - 1925 

erworben.

PAM 823

Dargestellt ist in zentralperspektivische Kon- 

struktion das dreijochige Langhans einer kreuz- 

rippengewdlbten, spatgotischen Basilika mit 

zweigeschossigem Mittelschiff und Vierpass- 

pfeilern sowie zwei niedrigen Seitenschiffen. 

Wie iiblich, gibt Neeffs den Kirchenraum 

nach Osten mit dem Blick auf Lettner und 

Chor wieder. Unter den vielen sehr ahnlichen, 

in manchen Details, wie etwa in der Anzahl 

der Schiffe aber oft variierenden gotischen
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Phantasiekirchen von Vater und Sohn Neeffs 

zeigen die Kirchenansicht von Peeter Neeffs 

d. J. im Schweriner Staatlichen Museum (Holz, 

49 x 64 cm, datiert 1652) und eine dem Vater 

zugeschriebene Ansicht im Victoria and Albert 

Museum in London (Holz, 46,6 x 64,1 cm) 

ebenfalls, wenn auch nicht ausschliefilich, 

Vierpasspfeiler.

Die vielfigurige Staffage, darunter eine vor einer 

Kanzel versammelte Gruppe von Glaubigen, 

bestehend vorwiegend aus Frauen und Kandern, 

die einer Predigt lauschen, stammt von einem 

Kiinstler aus der Nachfolge von Frans Francken 

II. Auffallend ist die eigentumliche Kopf- 

bedeckung der Frauen. Es handelt sich um die 

„Tiphoike“, bei der ein mantelartiger Umhang 

tiber dem Kopf in feinen Falten zusammenge- 

zogen und mit einem Holzteller gehalten wird, 

an dem zuoberst ein Wollpompon an einem 

Stiel befestigt ist.

Das Bild gait zunachst als ein Werk von Peeter 

Neeffs d.A. Die Zuweisung an dessen Sohn 

Peeter Neeffs II. geht laut Katalog von 1930 

auf K. Zoege von Manteuffel zuriick. Diese 

Zuschreibung ist angesichts der etwas harten 

Pinselfiihrung und des recht pastosen Farbauf- 

trags iiberzeugend. Als Urheber der Staffage 

wird in den Katalogen von 1930 und 1954 

Frans Francken III. (1607-1667) angesehen, 

allerdings kann U. Harting dieser Zuweisung 

nicht folgen (mtindl. Mitteilung, Juni 1997).

Aus der Pragemarke mit den Buchstaben FDB 

geht hervor, dass die Tafel von dem Antwer- 

pener Tafelmacher Frans de Bout stammt, der 

1637/38 Meister der St. Lukasgilde wurde.

Verz. 1844, S. 180, Nr. 7 (P. Neeffs 1864, S. 83,

Nr. 113. - Verz. 1876, S. 72, Nr. 405. - Kat. 1891, S. 155, 

Nr. 332.-Verz. FCG, S. 155, Nr. 332. - Kat. 1902, S. 155, 

Nr. 332. - Kat. 1905, S. 93, Nr. 261. - Kat. 1930, S. 55, 

Nr. 92, Abb. (P. Neeffs II.) - Kat. 1954, S. 100, Nr. 217. - 

Verz. 1980, S. 65. - Verz. 1989, S. 77.

Literatur: Parthey II, S. 178, Nr. 9. - Ebe IV, S. 363. - Jant- 

zen 1910, S. 165, Nr. 274 (P. Neefs d.A.); Jantzen 1979, 

S. 228, Nr. 274. — Benezit 7, S. 673.

Netscher, Caspar

Heidelberg 1639-1684 Den Haag

Caspar Netscher wurde als Sohn des siiddeut- 

schen Steinbildhauers Johann Netscher in Hei

delberg geboren, der bereits um 1641 starb. 

Schon im Knabenalter kam er nach Arnheim zu 

dem weitgehend unbekannten Stillleben- und 

Portratmaler Hendrik Coster in die Lehre; er 

wurde um 1654 Schuler von Gerard ter Borch in 

Deventer. Anschliekend arbeitete er fur Kunst- 

handler, bis er sich 1658/59 zu einer Schiffsreise 

nach Rom aufmachte. Seine Reise endete bereits 

in Bordeaux, wo er einen Mathematiker und In- 

genieur namens Godijn kennenlernte und bereits 

1659 dessen Tochter heiratete. 1662 kehrte er 

mit seiner Familie in die Niederlande zuriick und 

lieb sich in Den Haag nieder. Zunachst make 

er Interieurs in der Art der Delfter Schule um 

Pieter de Hooch oder auch Jan Vermeer, spezia- 

lisierte sich aber seit den 70er Jahren zunehmend 

auf Bildnisse und wurde ein angesehener sowie 

gefragter Portratmaler des Adels und des Hofes.

132 Gerrit Bicker van Zwieten 

(1632-1718)

Leinwand, 39,9 x 48,7 cm

Bezeichnungen:* Vorderseite rechts unten sign lent 

und datiert: C- Netscher. F- / Ao. 1673; Keilrahmen- 

ruckseite (Klebezettel): Gerard Bicker van 

Zwieten/Heere van Zwieten. Hoog/Heemsraad 

van Rhijnsland/van C.(?) Netscher;

je ein roter Pun kt rechts und links

Technischer Befund: Leinengebundenes Gewebe, relativ dicht; 

doubliert, auf Keilrahmen, Spannrander mit Papier kaschiert. 

Einschichtige graue Grundierung. Untermalung dunkel lasie- 

rend mit Pinsel, zeichnerisch im Inkarnat, flachig im Mantel, 

dort einzelne Falten hineingekratzt, Grundierungston in Male- 

rei miteinbezogen, zunachst Kopf, Halstuch, Hande und Armel 

ausgefuhrt, anschlielBend Hintergrund, dann Mantel gemalt, 

schlieBlich einzelne Haarlocken erganzt. Auf Resten eines 

safrangefarbten Firnisses ganzflachig diinner, neuer Uberzug.

Restaurierungen: (vmtl. 2. Halfte 19. Jh.:) Doublierleinwand 

auf jetzigen Keilrahmen gespannt, doubliert, Rander kaschiert, 

gefarbter Firnis - 1938: Firnisabnahme, vmtl. kleinere schwarze 

Ubermalungen in verreinigten Schattenbereichen, neu gefirnist 

- 1982: Firnisabnahme, Retusche, neuer Firnis.
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Sammlung Gerrit Bicker van Zwieten, Den Haag. - 

Gerard Bicker van Zwieten (Sohn von Gerrit Bicker 

van Zwieten, gest. 1753). - Arnoldina Sebastiana 

Kien (1723- 69; Frau von Gerard Bicker van 

Zwieten). - Georg Ludwig von Spbrcken (zweiter 

Mann von Arnoldina Sebastiana Kien). - Sammlung 

von Spbrcken, bei Hannover. - Sammlung Weipart 

Ludolph von Laffert, Celle. - Sammlung Ludolph 

Friedrich von Laffert, Celle. - 1826 Sammlung 

Hausmann, Hannover. - 1857 Kbniglich hannover- 

scher Besitz. - Seit 1893 FCG. - 1925 erworben.

PAM 824

Gerrit Bicker van Zwieten wurde 1632 als jiing- 

ster Sohn des Amsterdamer Regenten und Kauf

manns Cornells Bicker geboren, der durch den 

Kauf eines Ritterhofes in der Nahe von Leiden 

im selben Jahr den Titel Heere van Zwieten 

erlangte. Als promovierter Jurist wurde Gerrit 

Mitglied der Kammerei, sal? im Stadtrat von 

Amsterdam und war - wie aus einem zeitgends- 

sischen Zettel auf der Riickseite seines Portrats 

in Hannover hervorgeht - Hoog/Heemraad 

van Rhijnland. Dartiber hinaus besaE er eine 

bertihmte Kunstsammlung, die z.T. 1731 ver- 

steigert wurde (vgl. G. Hoet, Catalogus of 

Naamlijst van Schilderijen, Bd. II, Amsterdam 

1752). Aus dem Besitz der Bicker van Zwieten 

sind sechs Gemalde in die Sammlung von 

Sporcken bei Hannover gelangt, da die Schwie- 

gertochter Gerrit Bicker van Zwietens in zwei

ter Ehe in die Familie von Sporcken eingeheira- 

tet hatte. Von dort gelangten die Bilder liber die 

von Laffertsche Kollektion in die Sammlung 

Hausmann, sparer in den Besitz des Konigs von 

Hannover und schlieElich in die Landesgalerie.

Das Bildnis des Gerrit Bicker van Zwieten ist als 

Kniestiick gestaltet. Das Gesicht mit niedriger 

Stirn, kraftigen, geschwungenen Augenbrauen 

und langer spitzer Nase, Oberlippenbart und 

schmal zulaufendem Kinn wird gerahmt von 

langen, dunkelblond gelockten Haaren. Unter 

dem dunkelgriinen Uberwurf tragt er eine 

schwarze Jacke sowie ein weiEes Hemd mit 

breitem, kostbarem Spitzenkragen und einem 

Spitzensaum an den Manschetten. Mit seiner 

Rechten greift er in eine der Dolden, sein linker 

Arm ruht auf einer Steinkonsole. Auf einem Re

lief im Hintergrund halt ein Putto ein Fiillhorn 

als Hinweis auf den Reichtum des Dargestellten.

Das Rijksprentenkabinet der Universitat in 

Leiden (Inv. Nr. 5333) bewahrt eine Rotelnach- 

zeichnung von anderer Hand, die die Komposi- 

tion fast genau wiedergibt und nur den Kopf 

geringfugig abgewandelt hat (vgl. Wieseman, S. 

394). Eine Kopie des Bildes kam 1977 bei Nota- 

rishuis, Rotterdam, als ein Werk Constantijn 

Netschers zur Versteigerung (27.1.1977, Lot 134).

Kat. 1827, S. 59, Nr. 234.-Verz. 1831, S. 114E, Nr. 234.- 

Verz. 1857, S. 25, Nr. 234. - Kat. 1891, S. 155, Nr. 333. 

-Verz. FCG, S. 155, Nr. 333. - Kat. 1902, S. 155, Nr. 333.- 

Kat. 1905, S. 93, Nr. 262. - Fiihrer 1926, S. 13. - Kat. 1930, 

S. 56, Nr. 94, Abb. - Kat. 1954, S. lOlf., Nr. 220. — Verz. 

1980, S. 65.-Verz. 1989, S. 78.

Literatur: Verzeichnis der von Laffertschen Gemalde-Samm- 

lung in Celle, Inv. Nr. 43. — Parthey II, S. 189, Nr. 44. — Die 

Kunst furAlle 1, 1886, S. 308; 2, 1886/7, S. 124. - Ebe III, 

S. 236. — Moes I, S. 76, Nr. 658. — Wurzbach II, S. 227. — 

HdG V, S. 218, Nr. 179. - Benezit 7, S. 690. - M. E. Wie

seman, Caspar Netscher and late seventeenth century Dutch 

painting, Ann Arbor 1991, S. 393E, Nr. 116, Abb.

133 Cornelia Bicker (1638 - vor 1677)

Lein wand, 48,5 x 39,7 cm

Bezeichnungen:* Vorderseite signiert links auf der 

Brustung: C. Netscher. Fee 1673; Keilrahmenruck- 

seite: je ein roter Punkt rechts und links

Technischer Befund: Leinengebundenes, relativ dichtes 

Gewebe; doubliert, auf Keilrahmen, Spannrander mit Papier 

kaschiert. Einschichtige, graue Grundierung. Komposition 

in Untermalung flachig mit unterschiedlichen, lasierenden 

Farben angelegt, zunachst Kopf, anschlieBend hellerer Hin

tergrund ausgefuhrt, darauf dunkler Vorhang, abschlieBend 

Kleidung, rotes Kleid kontrastierend modelliert, darauf rote 

Farblacklasur. Vmtl. drei Firnisse: dunne Schicht auf dicker, 

safrangefarbter, daruber wachshaltiger Uberzug.

Restaurierungen: (vmtl. 2.Halfte 19. Jh.:) Doublierleinwand 

auf jetzigen Keilrahmen gespannt, doubliert, Spannrander 

kaschiert, Firnisabnahme, Auftrag des gefarbten Firnisses - 

1938; partielle Firnisabnahme im Bereich des Kopfes - Vmtl. 

wachshaltiger Firnisauftrag.

Sammlung Gerrit Bicker van Zwieten, Den Haag. - 

Gerard Bicker van Zwieten (Sohn von Gerrit Bicker 

van Zwieten, gest. 1753). - Arnoldina Sebastiana Kien 

(1723-69; Frau von Gerard Bicker van Zwieten). -
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132 Netscher I Gerrit Bicker van Zwieten (1632-1718)

Georg Ludwig von Spbrcken (zweiter Mann von 

Arnoldina Sebastiana Kien). - Sammlung von 

Sporcken, bei Hannover. - Sammlung Weipart 

Ludolph von Laffert, Celle. - Sammlung Ludolph Frie

drich von Laffert, Celle. - 1826 Sammlung Hausmann, 

Hannover. - 7857 Kbniglich hannoverscher Besitz. - 

Seit 7 893 FCG. - 7 925 erworben.

PAM 825

Cornelia Bicker (1638-vor 1677) war die 

zweite Frau von Gerrit Bicker van Zwieten und 

Tochter von Dr. Jan Bicker. Sie muss vor 1677, 

dem Datum der dritten EheschlieBung Bicker 

van Zwietens, gestorben sein. Aus ihrer 1658 ge- 

schlossenen Ehe gingen sechs Kinder hervor, 

von denen 1667 bereits vier geboren waren. Ihre 

Schwester Wendela Bicker war Gattin Jan de 

Witts, den Caspar Netscher mehrmals malte 

(vgl. Kat. Nr. 132).

Das Portrat Cornelia Bickers ist als Gegensttick 

zum Bildnis ihres Mannes konzipiert. Ihr rech- 

ter Arm ruht auf einer Fensterbank tiber einem 

Relief mit der Personifikation der Caritas (Mutter- 

liebe). Der Ausblick zeigt einige Baume. Ein 

grtinlich grauer Vorhang hinterfangt die Ge

stalt. Sie tragt ein rotes Satinkleid, darunter 

ein weifies Hemd, dessen weite Puffarmel mit 

einem Knopf tiber der Armbeuge gerafft sind. 

Ein breiter, goldbrauner Seidenschal, tiber 

ihrem rechten Arm drapiert, sowie der Pelz tiber 

den Schultern unterstreichen die Eleganz der
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133 Netscher I Cornelia Bicker (1638 - vor 1677)

Kleidung. Die Kette und Ohrringe mit groEen 

Perlen, die Brosche und die Schulterkette mit ro- 

ten Edelsteinen sowie Peden schmiicken die Frau 

und sind zugleich Zeichen ihres Wohlstands.

Im Vergleich zum Bildnis ihres Mannes ist die 

Malerei weniger detailliert, so dass hier eine 

Mitarbeit der Werkstatt nicht auszuschlieden ist. 

Wieseman dagegen halt „etwas“ Mitarbeit der 

Werkstatt bei beiden Bildern fur moglich (S. 394£).

Kat. 1827, S. 59, Nr. 235. -Verz. 1831, S. 115, Nr. 235. - 

Verz. 1857, S. 26, Nr. 235. - Kat. 1891, S. 155, Nr. 334. 

-Verz. FCG, S. 155, Nr. 334.-Kat. 1902, S. 155, Nr. 334. 

- Kat. 1905, S. 93f, Nr. 263. - Fiihrer 1926, S. 13. - Kat. 

1930, S. 56, Nr. 95, Abb. - Kat. 1954, S. 101f„ Nr. 221. - 

Verz. 1980, S. 65. - Verz. 1989, S. 78.

Literatur: Verzeichnis der von Laffertschen Gemalde-Samm- 

lung in Celle, Inv. Nr. 44. - Parthey II, S. 189, Nr. 45. - Die 

Kunst fur Alle 1, 1886, S. 308; 2, 1886/87, S. 124. - Ebe III, 

S. 236. - Moes I, S. 76, Nr. 640. - Wurzbach II, S. 227. - 

HdG V, S. 218, Nr. 180. - Benezit 7, S. 690. - M.E. Wiese

man, Caspar Netscher and late seventeenth century Dutch 

painting, Ann Arbor 1991, S. 394£, Nr. 117, Abb.

134 Jan de Witt (1625-1672)

Leinwand, 48,7 x 39,5 cm

Bezeichnungen: Keilrahmenruckseite: je ein roter

Punkt rechts und links

Technischer Befund: Leinengebundenes, dichtes Gewebe; 

doubliert, auf Keilrahmen, Spannrander mit Papier kaschiert.
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Einschichtige Grundierung, grau, wohl vorgrundiert. Erste 

flachige Anlage in dunnem Farbauftrag, darauf Details und 

Lichter kbrperhaft in zugigem Duktus, tw. Grundierungston 

in Malerei einbezogen, zunachst Hintergrund und Gewand 

flachig angelegt, dabei Kopf ausgespart, diesen alia prima 

auf Grundierung gemalt, Hande auf schwarzes Gewand 

gesetzt; partiell verreinigt, bes. im Bereich von Kopf, Handen 

und im Bildbereich I. u., wenige Retuschen. Mindestens 

zwei Fimisse: dunner Uberzug uber dickem, mit Safran 

gefarbtem Firnis.

Restaurierungen: (vmtl. 2.Halfte 7 9. Jh.:) Doublierleinwand 

aufjetzigen Keilrahmen gespannt, doubliert, Rander 

kaschiert, gefarbter Firnis - 1938: partielle F/rnisabnahme, 

neu gefirnist - Kleinere, ubermalende Retuschen im 

unteren Bildbereich.

Vielleicht Versteigerung R. Pott und A. in Rotterdam

7 7.70.1855, Nr. 49. - Sammlung Friedrich Moritz 

Graf von Brabeck, spater Andreas Graf Stolberg, 

Schloss Sober. - 7 859 Koniglich hannoverscher 

Besitz. - Sammlung der LandschaftsstraBe. - Seit 

1893 FCG. - 1925 erworben.

PAM 826

Der niederlandische Staatsmann Jan de Witt 

wurde am 24.9.1625 in Dordrecht geboren. Seit 

1652 gait er als Ftihrer der republikanisch-stan- 

dischen Partei, deren Ziel es war, die Statthal- 

terschaft abzuschaffen. In der ersten statthalter- 

losen Zeit (1650-72) war er als Ratspensionar 

Hollands seit 1653 in Wirklichkeit der oberste 

Fiihrer der gesamten Republik.

Das Kniesttick zeigt Jan de Witt vor golddurch- 

wirktem Vorhang. In selbstbewusster Pose hat er 

seinen rechten Arm locker auf einen Steinsockel 

gesttitzt, wahrend er mit der anderen in den 

Mantelstoff greift und dabei den Betrachter an- 

sieht. Der Mantel aus samtigem, schwerem Tuch 

hebt sich durch das Material und auch dutch die 

leicht grime Abtonung des Schwarzes von der 

sonstigen schwarzen Kleidung ab. Ein hoher, 

einfacher Kragen und schmale, weifie Man- 

schetten entsprechen der zeitgendssischen Mode. 

Auf dem Steinsockel ist das Relief einer Frauen- 

gestalt zu erkennen, die ihr Gewand mit ihrer 

Linken rafft. Da die Ecke stark verrieben ist und 

zusatzlich der Schatten die Zeichnung verun- 

klart, lasst sich ihre Bedeutung nicht bestimmen. 

Ein Pilaster, der mit einem Blumen- und Blat- 

terband geschmiickt ist, begrenzt den Bildrand.

Das Bildnis des Jan de Witt in Hannover ist 

vermutlich eine eigenhandige oder zumindest 

in der Werkstatt entstandene Wiederholung des 

„C. Netscher“ signierten und 1670 datierten 

Gemaldes (Holz, 52 x 35,5 cm), das sich 1952 

in der Sammlung H.C. Beyerman in Djakarta 

befand. Entsprechend der politischen Stellung 

des Dargestellten sind zahlreiche Fassungen 

und Kopien dieses Prototyps iiberliefert. M.E. 

Wieseman verzeichnet allein 17 Kopien und 

Varianten, die z.T. auch von anderen Kiinstlern 

angefertigt wurden (vgl. Wieseman, S. 370f.). 

Ein drei Jahre friiher entstandenes Gemalde 

(signiert/datiert 1667) zeigt den Staatsmann 

mit leicht veranderter Armhaltung und Land- 

schaftsausblick rechts (Wieseman, S. 344f, Nr. 

64). Zu diesem Bild gehort als Gegenstiick ein 

Bildnis seiner Frau Wendela Bicker.

Katalog: WM 1864, S. 81, Nr. 84. - Verz. 1876, S. 86, Nr. 

471. - Kat. 1891, S. 155, Nr. 335. - Verz. FCG, S. 155, 

Nr. 335. - Kat. 1902, S. 155, Nr. 335. - Kat. 1905, S. 94, 

Nr. 264. - Ftihrer 1926, S. 13. - Kat. 1930, S. 55f., Nr. 93, 

Abb. - Kat. 1954, S. 101, Nr. 219, Abb. - Verz. 1980, S. 65.

Literatur: Roland 1799, S. 46. - Soder 1824, S. 21, Nr. 44.- 

Soder 1856, S. 21, Nr. 44. - Soder 1859, S. 16, Nr. 44. - 

Verst. Kat. Brabeck, Nr. 184. - Die Kunst fur Alle 1, 1886, 

S. 308; 2, 1886/87, S. 124. - Ebe III, S. 236. - J.E. Elias, De 

vroedshap van Amsterdam, Haarlem 1903. - Moes II, S. 636, 

Nr. 9185, 32. - HdG V S. 248, Nr. 305. - Kunsthistorische 

Studien II, 1929, Taf. 40. - Singer V, S. 131, Nr. 39119. - H. 

Engfer, Die ehemalige v. Brabecksche Gemaldegalerie zu So

der, in: Alt-Hildesheim 26, 1957, S. 37. - R. van Luttervelt, 

Herinneringen aan Johan en Cornelis de Witt in het Rijks- 

museum, in: Bulletin van het Rijksmuseum 8, 1960, Nr. 2, 

S. 32. - Benezit 7, S. 690. - Mauritshuis, Illustrated General 

Catalogue, Amsterdam-Den Haag 1977, S. 170, Nr. 716. — 

M.E. Wieseman, Caspar Netscher and late seventeenth cen

tury Dutch painting, Ann Arbor 1991, S. 345, 370, Nr. 94a.

Niederlandisch

Ende des 16. Jahrhunderts

135 Herr mit astronomischer Uhr

Leinwand, 7 7 1,5 x 93 cm

1936 Kunsthandel Berlin, Lepke. - Uber Dr. Binder 

(Einkaufer von Fl. Goring) seit 1936 Reichsbesitz. - 

Treuhandverwaltung der Oberfinanzdirektion
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134 Netscher I Jan de Witt (1625—1672)

Munchen. - Seit 7 966 Leihgabe der Bundesrepublik 

Deutschland (Nr. 5381).

PAM 958

Dreiviertelbildnis ernes frontal zum Betrachter 

stehenden Herrn mit leicht nach rechts ge- 

wandtem Kopf. Er tragt eine schwarze Jacke 

mit langen Armellappen, darunter ein weiEes 

Hemd, von dem nur der Kragen zu sehen 

ist, und auf dem Haupt ein Samtbarett. Um 

die Htifte hat er einen Degen gegiirtet. Seine 

Rechte sttitzt er auf einen rotschwarz marmo- 

rierten Steintisch, auf dem die kunstvoll gear- 

beitete, astronomische Uhr steht, deren rundes 

Zifferblatt neben der Zeit auch die Lange von 

Tag und Nacht anzeigt. Seine Linke umgreift 

mehrere zusammengefaltete Schriftstticke. Links 

oben blickt man dutch eine Fensteroffnung in 

eine Flusslandschaft, in der zwei mit Lanzen 

bewaffnete Reiter auf Schimmeln eine Briicke 

queren, wahrend aus den Wolken Merkur 

niederschwebt. Vermutlich steht diese Hinter- 

grundszene in einem (ohne Kenntnis der Iden- 

titat des Dargestellten nicht mehr zu entschliis- 

selnden) Bezug zur Person.

Im Versteigerungskatalog Lepke wurde das Bild 

dem wohl 1499 am Niederrhein geborenen Jan
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135 Niederlandisch I Herr mit astronomischer Uhr

Steven van Calcar zugewiesen, der nach einer 

Ausbildung in den Niederlanden ca. 1536 oder 

1537 zu Tizian nach Venedig ging und sparer 

nach Neapel, wo er sich 1545 mit Vasari an- 

freundete. Er verstarb dort wahrscheinlich 1546. 

Verglichen mit gesicherten Werken des Maiers, 

wie z.B. dem in Neapel entstandenen „Bildnis 

eines rotbartigen Mannes“ (Leinwand, 86,5 x 

59 cm, Wien, Kunsthistorisches Museum), ist 

eine Zuweisung an diesen Kiinstler nicht zu 

halten. F. Heinemann hat briefhch (3.11.1980) 

die Urheberschaft angezweifelt, da die Model

lierung der Formen insbesondere bei der Hand- 

bildung zu flach sei. In der Anlage des Gemal- 

des und der Auffassung der Figur wird der 

starke Einfluss Tizians deutlich, wohingegen 

der Kiinstler in der Erfassung realistischer De

tails und der gewissen Glatte der Gesichtsbil- 

dung an die niederliindische Kunst anschliefit. 

Wahrscheinlich erhielt der Maier seine Aus

bildung in der zweiten Halfte des 16. Jahr- 

hunderts in den Niederlanden und ging sparer 

nach Italien.

Verz. 1980, S. 57 (J. St. von Kalkar). - Verz. 1989, S. 68.

Literatur: Verst. Kat. Lepke, Berlin 11.12.1936, Nr. 37 

(J. van Calcar).




