
Bruandet, Lazare

Paris 1755 - 1804 Paris

Aus dem Leben Lazare Bruandets ist wenig 

bekannt. Er ging in die Lehre des Mathias Bar- 

tholomaus Roeser und des Jean Philippe Sarazin 

und war als Landschaftsmaler und Radierer in der 

Umgebung von Paris tatig. Seine Waldlandschaf- 

ten der Ile-de-France weisen ihn als Vorlaufer der 

Maier von Barbizon aus.

145 SOMMERLANDSCHAFT

Leinwand 36,5x44,5

Bez. u. 1.: L. Bruandet

Erworben 1874 durch den Verein fiir die Offent- 

liche Kunstsammlung (VAM 973; nicht im Kata

log 1876 aufgefiihrt); seit 1967 Stadtische Gale- 

rie.

KA 181/1967

Entstanden Ende des 18. Jahrhunderts

Clouet, Jean - Kopie

Flandern um 1480 - 1540/41 Paris

Die naheren Lebensumstande Jean Clouets sind 

bis heute zum grofiten Teil unbekannt. Man ver- 

mutet, dafi er aus Flandern stammt und kurz vor 

1516 nach Frankreich einwanderte, da er in die- 

sem Jahr zum ersten Mai in den kbniglichen 

Besoldungslisten aufgefiihrt wird. Zunachst war 

er als Hofmaler Franz I. in Tour ansassig, siedelte 

aber schon bald nach 1522 nach Paris uber. Jean 

Clouet war hauptsachlich als Portratmaler tatig. 

Wahrend vbllig gesicherte Olgemalde nicht iiber- 

liefert sind, kbnnen ihm mit grofiter Wahrschein- 

lichkeit etwa 130 Bildniszeichnungen zugewiesen 

werden, die in Schwarzer Kreide oder Rotel aus- 

gefiihrt als Vorstudien zu den Gemalden dien- 

ten.

146 Giullaume i., Seigneur de Saulx-

T AV ANNES (?)

Eichenholz 27 X 21,5

Sig. Culemann, Hannover; seit 1887 Stadtische 

Galerie.

KM 252

Entstanden Mitte des 16. Jahrhunderts

Alter Titel: Unbekannter Mann mit biondem 

Vollbart

145

Das Portrat wurde aufgrund einer von P. Mellen 

(Jean Clouet. Complete Edition of the Drawings, 

Miniatures and Paintings, London 1971, Kat. 

Nr. 88, Taf. Ill) publizierten Zeichnung als das 

des Guillaume I., Seigneur de Saulx-Tavannes 

identifiziert. Wenngleich die mafiige, in der Mal- 

weise harte Kopie in einigen Details, wie vor 

allem der Nasenform und der Wiedergabe des 

Kinnbartes von der Zeichnung abweicht, besteht
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aufgrund der ubereinstimmenden Kleidung, ins- 

besondere des Baretts mit der Agraffe, die den hl. 

Jakobus den Alteren zeigt, kein Zweifel daran, 

dafi es sich um eine Kopie nach dem verlorenge- 

gangenen Bildnis von der Hand Jean Clouets 

handelt.

Eine zweite Kopie, die sich bis 1928 im Besitz der 

Bayerischen Staatsgemaldesammlungen Mtin- 

chen, befand, steht der erwahnten Vorzeichnung 

wesentlich naher und kann gleichzeitig den 

Zusammenhang unseres Bildnisses mit diesem 

Blatt bekraftigen (Inv. Nr. 4698; ehemals Zwei

brucken, Inv. Nr. 2880 [dort als Ulrich von Wiirt- 

temberg]; frdl. Mitteilung von G. Goldberg, Brie- 

fe vom 13.8.1965 und 28.9.1976. Das Bildnis 

wurde 1928 an Frederik Muller, Amsterdam, als 

„Oberrheinisch um 1530“ verkauft, war danach 

in der Collection Mensing & Sons, wanderte 1950 

in die Sammlung Hedemann-Wolff und tauchte 

1973 im Londoner Auktionshaus Sotheby’s wie- 

der auf; Brief von C. Gronau, 4.10.1973). Eine 

1841 von Carl Gloether geschaffene, unmittelbar 

auf das Miinchner Bildnis zuriickgehende Kopie, 

die riickseitig als Darstellung des letzten Herzogs 

von Schwaben von der Hand Holbeins bezeich- 

net wird, befindet sich auf Schlofi Lichtenstein 

bei Urach.

„La Grande Encyclopedic'' (Bd. 29, Paris o. J., 

S. 560) zufolge ist die Identifizierung des Darge- 

stellten mit Guillaume I., Seigneur de Saulx- 

Tavannes nicht zutreffend, denn dieser starb 

nachweislich erst 1637, kann demnach also nicht 

von Jean Clouet portratiert worden sein. Die 

Inschrift auf der Zeichnung „L’oncle du sr de 

Tavannes“ scheint wohl eher auf ein bisher unbe- 

kanntes Mitglied der Familie Tavannes hinzuwei- 

sen.

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Culemann, 

Nr. 135 (1015). - Schuchhardt 1904, S. 126, Nr. 150.

Corneille de Lyon

Den Haag um 1500/10 - um 1574/75 Lyon

Die Personlichkeit und das Werk des Corneille de 

Lyon, der nach seinem Geburtsort Den Haag in 

den Urkunden „Corneille de la Haye“ genannt 

wird, smd kaum bekannt. Seme Anwesenheit in 

Lyon wird erstmals durch den hollandischen 

Dichter Johannes Secundus fur das Jahr 1534 

bestatigt. 1540 wird erin einem Zolldokument als 

„peintre du dauphin", des spateren Heinrich IL, 

bezeichnet. Von diesem erhielt er 1547 die Natu- 

ralisierungsurkunde. Unter Heinrich II. und Karl 

IX. hatte er den Titel eines „peintre du roi“ inne. 

Corneille de Lyon schuf sehr kleinformatige Bild- 

msse vorwiegend von Angehdrigen des franzosi- 

schen Hofes, die im Brustausschnitt vor neutra- 

lem, meist blaugriinem Hintergrund stehen.

147 Bildnis eines jungen Mannes 

Nufiholz 17,5 x 15

Sig. Culemann, Hannover; seit 1887 Stadtische 

Galerie.

KM 150

Entstanden um 1550/60

Der Dargestellte ist bisher nicht identifiziert. Die 

Zuweisung an Corneille de Lyon geht auf M. J. 

Friedlander zuriick und erscheint aufgrund des 

Vergleichs mit dem heute bekannten CEuvre des 

Ktinstlers durchaus gerechtfertigt.

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Culemann, 

Nr. 148 (952). - Schuchhardt 1904, S. 128, Nr. 213. - 

Katalog 1954, S. 46, Nr. 53. - Trudzinski 1980, S. 48, 

Abb. 42. - Trudzinski 1989, S. 57, Abb. 42.

Denon, Dominique Vivant -

zugewiesen

Givry bei Chalon-sur-Sadne 1747-1825 Paris

Dominique Vivant Denon (eigentlich de Non) 

studierte zunachst in Paris die Rechte und nahm 

Zeichenunterricht bei Noel Halle. Seit 1772 reiste 

er in diplomatischer Mission nach Petersburg, in 

die Schweiz und nach Neapel (1778-1785). In 

Italien schuf er zahlreiche Reproduktionsstiche 

nach den Gemalden alter Meister und radierte 

Bildnisse seiner Zeitgenossen. 1787 wurde er als 

„artiste de genre" Mitglied der Academic de Pein- 

ture. Er begleitete 1790/92 Napoleon nach Italien 

(Venedig) und 1798/99 nach Agypten. 1804 wur

de er Generaldirektor der franzdsischen Museen 

und begriindete das Musee Napoleon. D. V. 

Denon war Kunstsammler, Schriftsteller, Zeich- 

ner, Radierer und einer der friihesten Lithogra- 

phen Frankreichs.
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148 Johann Heinrich Ramberg

Leinwand 58,5x 43,5 (unfertig)

Zahlreiche, zum grofiten Teil unleserliche Be- 

schriftungen in der unausgefiihrten unteren Half- 

te des Bildes

Geschenk von Hermann Bahlsen, Hannover, 

1911; Stadtische Galerie.

KM 1911, 805

Entstanden um 1791

Zur Biographic des Dargestellten vgl. Kat. Nr. 

71 ff.

Die Zuweisung des Bildnisses an D. V. Denon ist 

in keiner Weise gesichert, zumal keine Olgemal- 

de von seiner Hand iiberliefert sind. Jedoch lassen 

charakteristische phvsiognomische Merkmale, 

wie vor allem die Form der markanten Nase, die 

Augen und der Mund keinen Zweifel an der 

Identitat Rambergs (vgl. F. Stuttmann: Johann 

Heinrich Ramberg, Hannover 1929, Abb. 1-3 

sowie auch Kat. Nr. 71). Nachweisbar ist, dafi sich 

die beiden Kiinstler anlafihch ihrer Begegnung in 

Venedig im Jahre 1791 gegenseitig portratierten 

(vgl. J. Chr. C. Hoffmeister: Johann Heinrich 

Ramberg, Hannover 1877, S. 9 und 57). Das von 

Denon radierte Bildnis Rambergs steht allerdings 

mit unserem Portrat nicht in Zusammenhang, da 

dort der Kiinstler in verlorenem Profil zur Seite 

blickend dargestellt ist (vgl. Stuttmann, a. a. O., 

Abb. 1).

Der intensive Blick aus dem Bilde mit den weit 

aufgerissenen Augen lafit - der traditionellen 

Zuweisung entgegen - eher an ein Selbstbildnis 

Rambergs denken.

Literatur: Katalog 1954, S. 521., Nr. 70.

Ausstellungen: Johann Heinrich Ramberg, Niedersach- 

sisches Landesmuseum Hannover, Hannover 1954, 

Nr. 12.

Monsu Desiderio,

eigentlich FRANCOIS NOME

Metz um 1593 - vor 1650 Neapel (?)

Die naheren Lebensumstande des um 1593 in 

Metz als Sohn des Simeon Nome und der Anto- 

nietta Cofire geborenen Maiers Francois Nome, 

der in Italien Monsu Desiderio genannt wurde, 

liegen bis heute noch weitgehend im Dunkeln. 

Bereits im Alter von etwa neun Jahren reiste er in 

Begleitung unbekannter Personen nach Rom, wo 

er in die Lehre eines gewissen „Maestro Baldas- 

sarre“ ging, der wohl mit dem flamischen Qua- 

dratur- und Landschaftsmaler Balthasar Lauwers 

(Lauri), einem Schuler des Paul Brill und Mitar- 

beiter des Agostino Tassi, identisch ist. 1610 sie- 

delte er nach Neapel liber, wo er wahrscheinlich 

in einer grbfieren Werkstattgemeinschaft unter 

anderem mit seinem Landsmann Desiderius Bar

ra zusammenarbeitete, dessen CEuvre heute ein- 

deutig von dem des Monsu Desiderio unterschie- 

den werden kann. Um 1630/31 scheint er wieder 

fur unbestimmte Zeit in Rom tatig gewesen zu 

sein. Offensichtlich war er auch in Kontakt mit 

dem von 1612 bis 1622 in Florenz lebenden Loth- 

ringer Jacques Callot getreten, dessen graphi- 

sches Werk durchaus Einflufi auf die fur den 

Kiinstler so charakteristischen, noch dem Spat- 

manierismus verbundenen phantastischen Archi- 

tekturvisionen und historischen Szenen gehabt 

hat. Der Kiinstler hatte weder unmittelbare Vor-

124



149

laufer noch Nachfolger. Seine Phantasiearchitek- 

turen stechen vor allem auch in maltechnischer 

Flinsicht hervor, da er durch BleiweiEmodellie- 

rung eine ungewohnliche Pastositat des Figuren- 

und Ornamentschmuckes erzeugte.

149 Konig Salomo im Tempel

Leinwand 78,5 x 105

Rucks, auf der Doublierleinwand (heute entfernt) 

eine Inschrift „Canaletto“, unter der ein friiherer 

Schriftzug ,,Monsu Desiderio“ schwach erkenn- 

bar war.

Niedersachsischer Privatbesitz; erworben 1976.

PAM 969

Entstanden um 1620

Das in Strenger Symmetric komponierte Gemal- 

de gewahrt Einblick in einen phantasievoll gestal- 

teten, fiinfschiffigen kirchenartigen Raum, der 

nur mit Hilfe der Beleuchtung, die durch ein von 

links einfallendes Licht bestimmt wird, differen- 

ziertere Gliederung erfahrt. Dargestellt ist die 

Verehrung der Bundeslade durch Konig Salomo 

im Salomonischen Tempel, der durch die gewun- 

denen Saulen Jachin und Boaz als solcher gekenn- 

zeichnet ist und durch gotisierende Elemente wie 

die figurenreichen Sakramentshauser bereichert 

wird. Die auf dem Altar stehende Bundeslade 

wird von einem grofien Gemalde hinterfangen, 

das den herabschwebenden Jehova zwischen 

musizierenden Engeln, Adam und Eva sowie 

Moses zeigt. In dem vor der Apsis abgegrenzten 

quadratischen Raum befinden sich das „eherne 

Meer“ sowie der siebenarmige Leuchter und 

Schaubrotgerate.

Ahnlich symmetrische Tempelinterieurs, die teil- 

weise Datierungen zwischen 1619 und 1621 auf- 

weisen, sind mehrfach von der Hand des Francois 

Nome iiberliefert, beispielsweise in der Galerie 

Harrach in Wien, im Museum fur Schone Kiinste 

zu Budapest, im Museum von Dijon oder in 

neapolitanischem Privatbesitz (R. Causa: Fran

cesco Nome detto Monsu Desiderio, in: Paragone 

75, Arte, 1956, Abb. 22). In spateren Werken
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trennte sich der Kiinstler von der symmetrischen 

Frontalansicht und bevorzugte, wie z. B. in dem 

Wiirzburger Gemalde „David im Tempel“ (Leih- 

gabe der Bayerischen Staatsgemaldesammlungen 

Miinchen) eine schrag in die Tiefe fluchtende 

Perspektive. Trotzdem steht dieses Werk unse- 

rem Gemalde nicht nur thematisch, sondern auch 

in zahlreichen Details nahe, wie etwa den gedreh- 

ten, laubumkranzten Saulen oder den figurenrei- 

chen Sakramentshausern, aber auch in der mal- 

technischen Eigenart, die Struktur der Butzen- 

scheiben mit dem Pinselstiel in die nasse Farbe zu 

schreiben. H. W. Grohn vermutete, dafi das Han- 

noveraner Bild zusammen mit den beiden anna- 

hernd gleich grofien Gemalden im Besitz des 

Martin von Wagner-Museums der Universitat 

Wiirzburg und einem sich stilistisch anschliefien- 

den, kleineren Gemalde „Kdnig Jeroboam im 

Tempel“ in Dijon urspriinglich Teil einer grofie- 

ren Raumdekoration gewesen sein konnte.

Literatur: H. W. Grohn: Vier Neuerwerbungen der 

Landesgalerie Hannover, in: Weltkunst 47, 1977, 

S. 770f., Abb. 3. - Gazette des Beaux-Arts, La Chronique 

des Arts, Marz 1978, S. 20, Nr. 96, Abb. - Trudzinski 

1980, S. 50, Abb. 45. - H. Reuther: Das Modell des 

Salomonischen Tempels im Museum fur Hamburgische 

Geschichte, in: Niederdeutsche Beitrage zur Kunstge- 

schichte 19, 1980, S. 182, Abb. 22. - Grohn, Schalicke, 

Trudzinski 1985, S. 40, Kat. Nr. 17, Abb. S. 41. - H. 

Reuther: Entwurf einer historischen Architektur, in: 

Der Traum vom Raum. Gemalte Architektur aus 7 Jahr- 

hunderten, Ausst. Kat. Niirnberg 1986, S. 117, Abb. 2. - 

Trudzinski 1989, S. 59, Abb. 45.

Ausstellungen: Auktion Lempertz, Alte Kunst, Katalog 

555, Koln 1976, S. 61, Nr. 428, Taf. 76.

Dufresnoy, Charles 

Alphonse

Paris 1611 - 1668 Villiers-le-Bel

Charles Alphonse Dufresnoy war in Paris Schuler 

der Maier Francois Perrier und Simon Vouet. Um 

1633/34 ging er nach Rom, wo er seinen Lebens- 

unterhalt zunachst als Architekturmaler bestritt. 

Hier schlofi er bald enge Freundschaft mit seinem 

ehemaligen Mitschiiler bei Vouet, Pierre Mig- 

nard; wie dieser studierte und kopierte er von nun 

an die Werke Raphaels, Tizians und der Carracci. 

Nach einem zwanzigjahrigen Aufenthalt in Rom 

ging er zusammen mit Mignard fur 18 Monate 

nach Venedig und kehrte 1656 nach Paris zuriick, 

wo er unter anderem gemeinsam mit Mignard 

grbfiere Freskenauftrage ausfiihrte. Einen Na- 

men schuf sich Ch. A. Dufresnoy vor allem auch 

durch sein 1668 erschienenes schriftstellerisches 

Werk „De arte graphical

150 Die „Grosse heilige Familie“ 

nach Raphael

Leinwand 209 x 132

Sig. des Prasidenten de Mornas, Avignon; Sig. F. 

E. von Wallmoden, Hannover; Sig. Graf Wallmo

den, Hannover; Sig. Georg Kestner, Hannover; 

Sig. Hermann Kestner, Hannover; seit 1884 Stad- 

tische Galerie.

KM 290

Entstanden nach 1656 (?)

Das Gemalde stellt eine Kopie nach der heute im 

Louvre aufbewahrten sog. „Heiligen Familie 

Franz I.“ von der Hand Raphaels dar, die Papst 

Leo X. 1518 an den franzdsischen Konig gesandt 

hatte.
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Bereits das Nachlafiinventar der Sammlung F. E 

von Wallmoden aus dem Jahre 1779 nennt Char

les Alphonse Dufresnoy als Schopfer der Kopie, 

obwohl heute weder eine Signatur noch ein Ver- 

merk auf der Riickseite die Autorschaft des fran- 

zosischen Kiinstlers bezeugen. Im Versteige- 

rungskatalog der Graflich Wallmodenschen Ge- 

malde-Sammlung von 1818 hat der hannoversche 

Hofmaler Johann Heinrich Ramberg die Qualita- 

ten des nicht „als eine gewohnliche Copie“ zu 

betrachtenden Bildes von der Hand Dufresnoys 

besonders hervorgehoben. Unverkennbar ist die 

Kopie vor allem wegen des Kolorits ein Werk aus 

der Mitte des 17. Jahrhunderts.

Das Gemalde Raphaels wurde vielfach kopiert 

und gestochen (vgl. Raphael et Part fran^ais, 

Ausst. Kat. Galerie nationales du Grand Palais, 

Paris 1983/84, S. 184f., Kat. 240, S. 297).

Literatur: Ad. Fr. Oeser: Schreiben an Herrn von Hage

dorn, Leipzig 1779, S. 7f., Nr. 41. - Verzeichnis der 

Gemalde, welche sich in der Sammlung des verstorbe- 

nen Kammerherrn von Wallmoden in Hannover befin- 

den nebst beygefiigter Nachricht von ihrem Inhalte, 

Leipzig 1779, S. 12. - Wallmoden 1818, Nr. 19. - Ver

zeichnis der Sammlung Georg Kestner, Nr. 97. - Ver

zeichnis der Sammlung Hermann Kestner, Nr. 286. - 

Schuchhardt 1904, S. 120, Nr. 39. - Thieme-Becker X, 

1914, S. 95. - M. Jorns: Von der Gemaldesammlung des 

Archivrats Georg Kestner in Hannover, in: Hannover

sche Geschichtsblatter, N. F. 5, 1938, S. 34f. - Katalog 

1954, S. 57, Nr. 86.

Ausstellungen: Raphael aus zweiter Hand. Im Blick- 

punkt 18, Niedersachsisches Landesmuseum Hannover, 

Hannover 1983, S. 5, Abb.

Dughet, Gaspard, 

auch Gaspard Poussin

Rom 1615 - 1675 Rom

Gaspard Dughet, Sohn des franzdsischen, in Rom 

lebenden Kochs Jacques Dughet, war Schuler sei

nes Schwagers Nicolas Poussins, dessen beriihm- 

ten Namen er sich sparer zu eigen machte. Den- 

noch ist er kein Nachahmer seines Lehrers 

geworden, sondern ein hochst eigenstandiger 

Landschaftsmaler der romischen Campagna, die 

er im Gegensatz zu Poussin in Olskizzen nach der 

Natur festhielt. Nicht unbedeutend fur sein spa- 

teres Schaffen sind vor allem die Einfliisse der 

Landschaftsmalerei Salvator Rosas und Claude 

Lorrains. Neben einer groEen Zahl von Staffelei- 

gemalden hat Gaspard Dughet auch zahlreiche 

Freskenzyklen in romischen Palasten und Kir

chen geschaffen. Das von ihm in seinen Bildern 

dargestellte lyrische Naturerlebnis tibte vielfalti- 

ge Einfliisse auf seine Zeitgenossen und Nachfol- 

ger aus, insbesondere auch auf die englische 

Landschaftsmalerei des 18./19. Jahrhunderts.

151 Italienische Landschaft

Leinwand 65,5 x 75

Sig. Friedrich Ulrich Reimers, Emden; erworben 

1861 auf deren Versteigerung in Hannover durch 

den Verein fur die Offentliche Kunstsammlung 

(VAM 948); seit 1967 Stadtische Galerie.

KA 166/1967

Entstanden 2. Halfte des 17. Jahrhunderts

Das Gemalde wird von M.-N. Boisclair unter den 

von ihr abgeschriebenen Werken des Gaspard 

Dughet angefiihrt. Fur die Zuweisung an den 

Kiinstler spricht jedoch ein Stich des Isaac de 

Moucheron (1667-1744) mit den Vermerken „G. 

Poussin Pinxit / J. d. Moucheron Fecit“ in der 

Platte, der die auf dem Gemalde dargestellte 

Landschaft spiegelverkehrt wiedergibt und nur in 

einigen unerheblichen Details abweicht.

Literatur: Katalog 1876, S. 22, Nr. 15. - Katalog 1930, 

S. 20, Nr. 33, Abb. 33. - Katalog 1954, S. 57, Nr. 87. - 

Benezit 4, 1976, S. 1. -Trudzinski 1980, S. 69, Abb. 85. - 

H. W. Grohn: Die Gemalde des „Vereins fur die Offent

liche Kunstsammlung“, in: Ausst. Kat. Europaische 

Landschaftsgraphik, Hannover 1982, S. 13. - Chr. 

Wright: The French Painters of the Seventeenth Centu

ry, London 1985, S. 179. - M.-N. Boisclair: Gaspard 

Dughet. Sa vie et son oeuvre (1615-1675), Paris 1986, 

S. 301, Kat. Nr. R.2.

Dughet, Gaspard, 

auch Gaspard Poussin - 

zugewiesen

Rom 1615 - 1675 Rom

152 Ideale Landschaft

Leinwand 15,3x28,8

Auf dem Keilrahmen alte Namensinschrift mit 

Tinte: Gaspare Pusino (Infrarot-Foto).

Wahrscheinlich Sig. August Kestner, Rom; Sig. 

Hermann Kestner, Hannover; seit 1884 Stadti

sche Galerie.

KM 172

Entstanden 2. Halfte 17. Jahrhundert
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G. v. d. Osten sah - wohl nicht zuletzt auch wegen 

der alten Namensinschrift - eine Ahnlichkeit des 

Gemaldes (Studie?) mit den Landschaften des 

Gaspard Dughet, wahrend M.-N. Boisclair (Gas-

152

pard Dughet. Sa vie et son oeuvre [1615-1675], 

Paris 1986) in ihrem umfassenden Katalog das 

Bild zu Recht nicht berticksichtigt.

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Hermann Kest

ner, Nr. 83. - Schuchhardt 1904, S. 128, Nr. 219. - 

Katalog 1954, S. 58, Nr. 88. - Benezit 4, 1976, S. 1.

Elle, Louis,

genannt Ferdinand Fils

Paris 1648 - 1717 Rennes

Louis Elie war Schuler seines gleichnamigen 

Vaters, genannt Ferdinand le Vieux. 1681 wurde 

er Mitglied der Academie Royale, verier jedoch
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noch im selben Jahr wegen seines protestan- 

tischen Glaubens die Mitgliedschaft. Nachdem er 

konvertiert war, wurde er 1686 wieder in die 

Akademie aufgenommen. Louis Elie war Bildnis- 

und Historienmaler.

153 Elisabeth Charlotte, Demoiselle 

de Chartres

Leinwand 134 x 103

Rucks, beschriftet: La Duchesse de Lorraine

Sig. Georg Kestner, Hannover; Sig. Hermann 

Kestner, Hannover; seit 1884 Stadtische Gale- 

rie.

KM 285

Entstanden um 1690

Elisabeth Charlotte d’Orleans, genannt Demoi

selle de Chartres (1676-1744), Tochter des Her

zogs Philippe d’Orleans und der Elisabeth Char

lotte von der Pfalz (Liselotte von der Pfalz) wurde 

1698 mit Herzog Leopold von Lothringen und 

Bar vermahlt. Nach dem Tode Leopolds im Jahre 

1729 wurde sie Regentin. Nachdem im Wiener 

Frieden Lothringen an Stanislaw I. Leszczinski 

von Polen gefallen war, zog sie sich nach Com- 

mercy zuriick, wo sie einen kleinen Hof aufrecht- 

erhielt.

Das Bildnis der etwa vierzehnjahrigen Prinzessin 

wurde von A. Blunt (Brief vom 2.9.1953) und 

F.-G. Panset (Brief vom 4.1.1954) Louis Elie d. J. 

zugewiesen.

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Georg Kestner, 

Nr. 270. - Verzeichnis der Sammlung Hermann Kestner, 

Nr. 255. - Schuchhardt 1904, S. 129, Nr. 234. - K. 

Mugdan: Ausstellungsbericht Liselotte von der Pfalz, 

in: Kunstchronik 6, 1953, S. 38. - Katalog 1954, S. 60, 

Nr. 93. - Trudzinski 1980, S. 51.

Ausstellungen: Liselotte von der Pfalz, Heidelberg 1952, 

Nr. 57.

Franzosisch,

1. Halfte des 16. Jahrhunderts

154 Bildnis einer vornehmen jungen 

Dame

NuBbaumholz 16,2 X 14,4

Sig. Hermann Kestner, Hannover; seit 1884 Stad

tische Galerie.

KM 151

Entstanden um 1530/40

153

154
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155 156

Die Dargestellte ist bisher nicht identifiziert. 

Aufgrund ihrer kostbaren Kleidung und des rei- 

chen Perlenschmuckes gehorte sie ohne Zweifel 

den hochsten adeligen Kreisen an. Das Bildnis 

kann um 1530/40 datiert werden, da die Kleidung 

der von Diane de Poitiers gepragten Mode ent- 

spricht (vgl. R. de Broglie: Les Clouet de Chan

tilly. Catalogue illustre, in: Gazette des Beaux- 

Arts LXXII, 1971, S. 249-266).

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Hermann Kest

ner, Nr. 150. - Schuchhardt 1904, S. 126, Nr. 147.

Franzosisch,

2. Halfte des 17. Jahrhunderts

156 Madame de Montespan

Leinwand 72,5 x 59

Im Besitz der Kurfiirstin Sophie von Hannover; 

Sig. Georg Kestner, Hannover; Sig. Hermann 

Kestner, Hannover; seit 1884 Stadtische Gale- 

rie.

KM 257

Entstanden nach 1668

Franzosisch, 17. jahrhundert

155 Heilige Familie

Leinwand 72 X 59,5

Sig. Hermann Kestner, Hannover; seit 1884 Stad

tische Galerie.

KM 289

Entstanden 17. Jahrhundert

Das Gemalde zeigt Verwandtschaft mit Werken 

des Jacques Stella (1596-1657). Moglicherweise 

stammt es aus seinem engsten Umkreis, oder es 

handelt sich um die Kopie nach einer bisher nicht 

zu bestimmenden Vorlage.

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Hermann Kest

ner, Nr. 276. - Schuchhardt 1904, S. 121, Nr. 56 (?).

Francoise-Athenais de Rochechouart de Morte- 

mart (1641-1707) kam 1660 als Ehrendame der 

Konigin nach Paris, wo sie 1663 Louis-Henri de 

Pardaillan de Gondrin, Marquis de Montespan, 

heiratete. Durch auRergewohnliche Intelligenz, 

Grazie und Schonheit ausgezeichnet, verstand sie 

es, Ludwig XIV. fur sich zu gewinnen. Von 1668 

bis 1676 war sie seine Matresse. Aus der Bezie- 

hung gingen acht Kinder hervor. Durch Madame 

de Maintenant verdrangt, zog sie sich 1691 in das 

Kloster Saint-Joseph zuriick.

Das Portrat folgt mit grbRter Wahrscheinlichkeit 

einem Vorbild von Pierre Mignard (vgl. L. Niko- 

lenko: Pierre Mignard. The Portrait Painter of the 

Grand Siecle, Miinchen 1983, S. 73 f., Taf. 6).
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Literatur: Inventar 1709, Nr. 603. - Verzeichnis der 

Sammlung Georg Kestner, Nr. 57. - Verzeichnis der 

Sammlung Hermann Kestner, Nr. 350. - Schuchhardt 

1904, S. 130, Nr. 272.

157 Emmanuel Theodose Cardinal de

Bouillon

Leinwand 123,5x91,5

Riicks. beschriftet: Le Cardinal de Bouillon (heu- 

te doubliert)

Im Besitz der Kurfiirstin Sophie von Hannover; 

Sig. Georg Kestner, Hannover; Sammlung Her

mann Kestner, Hannover; seit 1884 Stadtische 

Galerie.

KM 277.

Entstanden nach 1669

Emmanuel Theodose de La Tour d’Auvergne 

(1643-1715), Sohn des Frederic-Maurice de La 

Tour d’Auvergne, Due de Bouillon und der Ele- 

onore de Wassenaar de Berg, studierte am College 

de Navarre m Paris Theologie, wo er 1667 den 

Doktortitel erwarb. Bereits 1658 war er Domherr 

von Liege und stand mehreren Kidstern als Abt 

vor. 1669 wurde er zum Kardinal und 1671 zum 

„Grand Aumonier de France" (Verwaiter der 

Almosen) ernannt. 1685 fiel er bei Ludwig XIV. in 

Ungnade und zog sich in das Kloster von Cluny 

zurtick. Nach erneuten Kontroversen mit dem 

Kbnig ging er nach Rom, wo er zunachst stellver- 

tretender Dekan und 1700 Dekan des Heiligen 

Collegiums wurde. Bis zu seinem Lebensende 

war er in Auseinandersetzungen mit Ludwig 

XIV. verstrickt.

Literatur: Inventar 1709, Nr. 390. - Inventar 1714, S. 68.- 

Verzeichnis der Sammlung Georg Kestner, Nr. 262. - 

Verzeichnis der Sammlung Hermann Kestner, Nr. 251. - 

Schuchhardt 1904, S. 130, Nr. 280.

158 Mademoiselle de Montmorency 

Leinwand 58 X 50,5

Riicks. beschriftet: Mademoiselle de Momoracy 

(heute doubliert)

Sig. Georg Kestner, Hannover; Sig. Hermann 

Kestner, Hannover; seit 1884 Stadtische Gale

rie.

KM 259

Entstanden 2. Halfte des 17. Jahrhunderts

Die Dargestellte ist bis jetzt nicht eindeutig iden- 

tifiziert. Georg Kestner bemerkt, dafi es sich viel-

157

158
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159

leicht um Isabelle Angelique de Montmorency 

Bouteville (gest. 1695), Gemahlin des Herzogs 

Christian Ludwig von Mecklenburg-Schwerin, 

handeln konnte. Moglicherweise stammt das 

Bildnis aus dem Besitz der Kurfiirstin Sophie von 

Hannover, da in den Inventaren von 1709 (Nr. 59) 

und 1714 (S. 57) ein Brustbildnis der „Angelique 

de Momoransi Duchesse de Mecklenburg" aufge- 

fiihrt wird.

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Georg Kestner, 

Nr. 256. - Verzeichnis der Sammlung Hermann Kestner, 

Nr. 328. - Schuchhard 1904, S. 130, Nr. 275. 

beth von Nassau, war einer der bedeutendsten 

Feldherren seiner Zeit. Nach ersten militarischen 

Erfahrungen im Achtzigjahrigen Krieg bei Mo

ritz von Oranien, trat er 1630 in franzdsische 

Dienste. Durch Siege uber die kaiserlichen und 

bayerischen Truppen schuf er fur Frankreich eine 

verbesserte Position bei den Verhandlungen, die 

zum Westfalischen Frieden fiihrten. Da er sich 

zunachst der Fronde angeschlossen hatte, muEte 

er fliehen. Doch versbhnte er sich 1651 mit dem 

franzbsischen Hof und ermoglichte 1652 die 

Riickkehr Ludwig XIV. nach Paris. Er fiihrte das 

franzdsische Heer in den Kriegen gegen Spanien 

und die spanischen Niederlande und wurde 1661 

von Ludwig XIV. zum Generalfeldmarschall 

ernannt. Im Niederlandisch-Franzdsischen  Krieg 

verwiisteten seine Truppen 1674 die Pfalz. Er fiel 

im Kampf gegen das kaiserliche Heer unter Graf 

Raimund von Montecuccoli.

Das Bildnis kann mit Hilfe eines Kupferstiches 

von Antoine Masson identifiziert werden. AuEer- 

dem steht es eindeutig in Zusammenhang mit 

einem Brustbildnis im Musee de 1’Armee, Paris, 

das von A. Marbille de Poncheville (Philippe de 

Champaigne, Paris 1938, Bd. II, S. 67 u. 139) 

Philippe de Champaigne zugeschrieben wurde. 

B. Dorival hat jedoch nachgewiesen, daE es sich 

bei dem Olgemalde um eine Kopie nach dem 

Pastellbildnis von Robert Nanteuil handelt (vgl. 

B. Dorival: Philippe de Champaigne, 1602-1674, 

Bd. II, La vie, 1’oeuvre, et le catalogue raisonne de 

1’oeuvre, Paris 1976, Kat. Nr. 1804, Abb. 1804).

Literatur: Inventar 1709, Nr. 277. - Inventar 1714, S. 72 

(?). - Verzeichnis der Sammlung Hermann Kestner, 

Nr. 347. - Schuchhardt 1904, S. 129, Nr. 231 (hier als 

Henri de Bouillon, Graf Turenne).

159 Generalfeldmarschall Vicomte

de Turenne

Leinwand 107,5x 82,5

Im Besitz der Kurfiirstin Sophie von Hannover; 

Sig. Hermann Kestner, Hannover; seit 1884 Stad- 

tische Galerie.

KM 3

Entstanden 2. Halfte des 17. Jahrhunderts

Henri de La Tour d’Auvergne, Vicomte de Turen

ne (1611-1675), zweiter Sohn des Henri de La 

Tour d’Auvergne, Due de Bouillon und der Elisa- 

pRANZOSISCH, 18. Jahrhundert

160 Landschaft mit Wasserfall und

Burganlage

Leinwand 47,5x61

Sig. Georg Kestner, Hannover; Sig. Hermann 

Kestner, Hannover; seit 1884 Stadtische Gale

rie.

KM 92

Entstanden 18. Jahrhundert
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Die Katalog Nrn. 160-164 gehdren wahrschein- 

lich zu den von Georg Kestner im handschriftli- 

chen Verzeichnis seiner Sammlung unter den 

Nrn. 102-106 aufgeftihrten Landschaften, die er 

als Supraporten in seinem Stadthaus aufgehangt 

hatte. Georg Kestner bezeichnete sie selbst als 

„sehr mittelmafiig“.

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Hermann Kest

ner, Nr. 355. - Schuchhardt 1904, S. 128, Nr. 202.

161 Landschaft mit Bruckensteg

Leinwand 48 X 60,5

Sig. Georg Kestner, Hannover; Sig. Hermann 

Kestner, Hannover; seit 1884 Stadtische Gale- 

rie.

KM 93

Entstanden 18. Jahrhundert

Vgl. Kat. Nr. 160.

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Hermann Kest

ner, Nr. 262. - Schuchhardt 1904, S. 128, Nr. 201.

162 MEERESBUCHT

Leinwand 47,5x61,5

Sig. Georg Kestner, Hannover; Sig. Hermann 

Kestner, Hannover; seit 1884 Stadtische Gale- 

rie.

KM 333

Entstanden 18. Jahrhundert

Vgl. Kat. Nr. 160.

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Hermann Kest

ner, Nr. 352. - Schuchhardt 1904, S. 128, Nr. 205.

163 SEEBUCHT MIT BLICK AUF EINEN

Wachturm

Leinwand 47,5 X 61

Sig. Georg Kestner, Hannover; Sig. Hermann 

Kestner, Hannover; seit 1884 Stadtische Gale- 

rie.

KM 332

Entstanden 18. Jahrhundert

Vgl. Kat. Nr. 160.

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Hermann Kest

ner, Nr. 261. - Schuchhardt 1904, S. 128, Nr. 204.

160

161

162
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164

165

164 See MIT FELSIGER INSEL

Leinwand 48 x 61

Sig. Georg Kestner, Hannover; Sig. Hermann 

Kestner, Hannover; seit 1884 Stadtische Gale- 

ne.

KM 331

Entstanden 18. Jahrhundert

Vgl. Kat. Nr. 160.

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Hermann Kest

ner, Nr. 357. - Schuchhardt 1904, S. 128, Nr. 203.

165 Madchen mit Taube

Leinwand 91X112,5

Verein fur die Offenthche Kunstsammlung 

(VAM 992); seit 1884 Stadtische Galerie.

KA 349/1967

Entstanden 18. Jahrhundert

Das Gemalde geht trotz leicht abgewandelter 

Form und knapperem Bildausschnitt letztlich auf 

die beriihmten Versionen der „Odaliske“ von 

Francois Boucher zurtick (vgl. Francois Boucher, 

1703-1770, Ausst. Kat. The Metropolitan Mu

seum of Art, New York 1986, S. 216-220, Kat. 

Nr. 48).

166 BlLDNIS EINES GEISTLICHEN HERRN

Leinwand 84 X 68

Sig. Georg Kestner, Hannover; Sig. Hermann 

Kestner, Hannover; seit 1884 Stadtische Gale

rie.

KM 264

Entstanden 18. Jahrhundert

Der Dargestellte ist bisher nicht identifiziert.

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Georg Kestner, 

Nr. 443. - Verzeichnis der Sammlung Hermann Kestner, 

Nr. 348. - Schuchhardt 1904, S. 129, Nr. 238.

Franzosisch

2. Halfte des 18. Jahrhunderts

167 Madame de Necker (?)

Leinwand 58 X 50,5

Rucks, bez.: Madame de Nener (?) de la maison de 

Matignon (heute doubliert)

Sig. Georg Kestner, Hannover; Sig. Hermann 

Kestner, Hannover; seit 1884 Stadtische Gale

rie.

KM 258

Entstanden 2. Halfte des 18. Jahrhunderts
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167

Die Dargestellte ist bisher nicht eindeutig identi- 

fiziert. Die im handschrifthchen Verzeichnis von 

Georg Kestner iiberlieferte ehemalige ruckseitige 

Inschrift wurde von C. Schuchhardt als „Madame 

de Necker“ gelesen. Ein weibliches Mitglied der 

beriihmten bretonischen Adelsfamilie Matignon 

konnte nicht gefunden werden. Falls die Leswei- 

se Schuchhardts zutrifft, konnte es sich bei der 

Dargestellten moglicherweise um Suzanne Nek- 

ker, geb. Curchod (1737-1794), handeln, die 1764 

den Bankier und spateren franzdsischen Finanz- 

minister Jacques Necker geheiratet hat. Dieser 

Ehe entstammte die beriihmte Madame de Stael.

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Georg Kestner, 

Nr. 334. - Verzeichnis der Sammlung Hermann Kestner, 

Nr. 236. - Schuchhardt 1904, S. 130, Nr. 276.

Jouvenet, Noel in.

Rouen 1660/5 - 1698 (?)

Noel IIL Jouvenet wurde als 15. Kind des Maiers 

und Bildhauers Laurent II. Jouvenet (le jeune) 

geboren. Es liegt nahe, dafi er wahrscheinlich 

zunachst bei einem Familienmitglied - seinem 

Vater, seinem Onkel, vielleicht auch seinem alte- 

ren Bruder Jean III. Jouvenet - in die Lehre ging. 

Nachgewiesen ist jedoch nur, dafi er von 1685 bis 

1695/96 Hofmaler des Kurfiirsten von Hannover 

war. 1684 scheint er in den Diensten des Herzogs 

von Braunschweig gestanden zu haben, fur den er 

in Padua tatig war.

168 Der Bildhauer Blumenthal 

Leinwand 72,5x 55,5 (Darstellung oval)

Aus kurfiirstlich hannoverschem Besitz; 1802 im 

Schlofi Hannover; 1803 in England; 1812 in 

Windsor Castle; 1844 in koniglich hannover

schem Besitz, Schlofi Herrenhausen; 1872 Sig. der 

Landschaftsstrafie; seit 1893 Fidei-Commiss- 

Galerie des Gesamthauses Braunschweig-Liine- 

burg; erworben 1925.

PAM 802

Entstanden um 1690/96

Die Zuweisung an Noel III. Jouvenet sowie die 

Identifizierung des Dargestellten sind nicht gesi- 

chert. Da jedoch bereits in dem altesten erhalte- 

nen Inventar des hannoverschen Schlosses von 

1802 das Bild als Portrat „Steinhauer Blumenthal“ 

bezeichnet wird, hat G. v. d. Osten (1961) ver-
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sucht nachzuweisen, dafi der vor 1650 in Den 

Haag oder Breda geborene hollandische Bildhau- 

er Jan Blommendael moglicherweise als „bildne- 

nscher Oberleiter“ fur die Skulpturenausstattung 

des Schlosses Herrenhausen verantwortlich und 

aus diesem Grunde zeitweise in Hannover anwe- 

send war, wo ihn vermutlich der Hofmaler Noel 

III. Jouvenet portratierte, denn im Inventar von 

1802 ist der Kiinstlername Jouvenet tiberliefert. 

Molthan dachte an das bekannteste und bedeu- 

tendste Mitglied der Kiinstlerfamilie, namlich an 

Jean Jouvenet. Unter diesem Namen wird das 

Bildnis auch noch im Thieme-Becker gefiihrt. Die 

Zuweisung an Noel III. Jouvenet erfolgte durch 

Stechow.

Literatur: Katalog 1802/03, III, Nr. 9. - Goertz 1812, 

f. 237. - Molthan 1944, S. 90, Nr. 29. - G. Parthey: 

Deutscher Bildersaal, Bd. I, Berlin 1863, S. 647, Nr. 7. - 

Eisenmann-Kohler 1902, AM 252. - E. Schuster: Alpha- 

betisches Verzeichnis der in den Furstenthumern 

Galenberg und Luneburg in der Zeit von 1636 bis 1727 

beschaftigten Kiinstler, Techniker, Ingenieure und 

Werkmeister, in: Hannoversche Geschichtsblatter 7, 

1904, S. 380. - Reimers 1905, AM 186. - Thieme-Becker 

XIX, 1926, S. 206. - Pevsner-Grautoff: Die Barockmale- 

rei in den romanischen Landern, Wildpark-Potsdam 

1928, S. 314. - Katalog 1930, S. 37, Nr. 60, Abb. 60. - 

Katalog 1954, S. 73f., Nr. 136. - G. v. d. Osten: Zur 

Barockskulptur im siidlichen Niedersachsen, in: Nie- 

derdeutsche Beitrage zur Kunstgeschichte 1, 1961, 

S. 248-250, Abb. 187. - Benezit 6, 1976, S. 119. - Trud- 

zinski 1980, S. 57. - Trudzinski 1989, S. 68.

Loo, Charles Andre van

Nizza 1705- 1765 Paris

Charles Andre van Loo erhielt seinen ersten 

Unterricht von seinem Bruder Jean-Baptiste, den 

er im Alter von 9 Jahren nach Rom begleitete. 

Dort wurde er Schuler der Bildhauer Legros und 

Luti. 1720 kehrte er mit seinem Bruder nach 

Frankreich zurtick und studierte an der Academic 

Royale, 1724 wurde ihm der Grand prix verlie

hen. Er ging 1727 wieder nach Rom, wo er den 

Preis der Accademia di San Luca erhielt. Wahrend 

eines etwa zweijahrigen Aufenthaltes in Turin 

(1732/1734) fiihrte er mehrere grofte Fresken- 

Auftrage aus, dann kehrte er nach Paris zuriick 

und wurde 1735 Mitglied der Academic Royale. 

Er erhielt neben zahlreichen anderen Auszeich- 

nungen 1762 den Titel des „Premier peintre du 

Roi“. Ein Jahr spater wurde er Direktor der Aca

demic Royale. Charles Andre van Loo war vor- 

wiegend als Historienmaler tatig und schuf eine 

Reihe bedeutender Portrats.

169 Vincent Brisset de Montbrun

Leinwand 92 x 73

Beschnftet links oben: „MESSIRE VINCENT 

BRISSET DE MONTBRUN“

Versteigerung Lepke, Berlin, Marz 1903; Sig. 

Kommerzienrat Georg Spiegelberg, Hannover; 

Sig. Dr. Friedrich Spill (eigentl. Spiegelberg); 

Frau Gertrud Spill, geb. Bertram, Hannover; Stif- 

tung Kommerzienrat Georg Spiegelberg 1983. 

PAM 995

Entstanden um 1760/65

Durch eine Beschriftung, die zwar erst nach Fer- 

tigstellung des Bildes aufgetragen wurde, aber 

doch wohl noch zeitgendssisch ist, wird der 

Name des Dargestellten tiberliefert. Moglicher- 

weise wurde die Inschrift angebracht, als man den 

Orden auf dem ausgefiihrten Portrat nachtrug. 

Bei einer spateren Reinigung ist dieser Orden so 

stark verputzt worden, dafi man das Mittelschild 

des Bruststerns nicht mehr erkennen, den Orden
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damit nicht mehr bestimmen kann. Mit Daten 

und Lebenslauf nachweisbar ist (dank frdl. Mit- 

teilung von Klaus Stichweh) bislang nur der Sohn 

des Dargestellten: Hugues Brisset de Montbrun 

de Pomarede, geb. 12.6.1756 (vgl. G. Six: Diction- 

naire biographique des generaux et amiraux fran- 

qais de la Revolution et de 1’Empire 1792-1814, 

Pans 1934, Bd. 2, S. 322) oder 12.7.1756 (vgl. 

Vicomte A. Reverend, Armorial de Premier 

Empire: Titres, majorats et armoiries concedes 

par Napoleon ler., Paris 1896, Bd. 3, S. 266) in San 

Domingo, gest. 5.6.1831 in Castres (Gironde); 

seit den achtziger Jahren in Frankreich, und zwar 

in Bordeaux oder Umgebung, von wo dieser 

Zweig der Familie Montbrun urspriinglich 

stammte. Seit 1800 hatte er den Rang eines ,,Ge

neral de brigade11 (It. Six) oder eines „Adjudant 

general11 (It. Reverend) inne; seit 1810 fiihrte er 

den Titel „Chevalier de l’Empire“.

Sein Vater ist Vincent Brisset de Montbrun, seine 

Mutter Marie-Therese Morino (bzw. Morineau; 

vgl. P. Meller, Armorial du Bordelais. Senechaus- 

sees de Bordeaux, Bazas et Libourne, Paris, 

Champion/Bordeaux, Feret 1906, Bd. 3, S. 64). 

Nicht nur Vincent, sondern der ganze Zweig der 

Familie Montbrun (zwei andere Zweige sind in 

der Dauphine und im Languedoc ansassig) ist zu 

einem bestimmten, nicht genauer bekannten 

Zeitpunkt in die franzdsische Kolonie San Do

mingo gegangen, von wo aus sie 1789 nach Frank

reich zurtickkamen. Dieser Zweig umfaEt die 

Seigneurs de Salines, de Pomarede und de Pitres- 

mont, Orte aus der Gegend um Bordeaux. 

Maria-Therese Morineau stammt auch aus dieser 

Gegend (Umgebung von Blay); sie war verwit

wet, als Vincent sie heiratete, der im iibrigen sein 

Leben wohl im wesentlichen in San Domingo 

verbrachte.

Die Zuschreibung des Bildes an Charles Andre 

von Loo (auch Carle Vanloo genannt), durch 

Expertisen erhartet, ist traditionell und geht in 

die Zeit der Jahrhundertwende zuriick. Wir 

haben sie beibehalten, obwohl der Ausstellungs- 

katalog Carle Vanloo (Nizza, Clermont-Ferrand, 

Nancy 1977, bei Kat. Nr. 73) vermerkt: „Hunder- 

te von Portrats tragen heute ohne Grund den 

Namen Carle Vanloo, von denen tibrigens viele 

an Louis-Michel Vanloo gegeben werden mus- 

sen“ und vorschlagt, in Erwartung einer besseren 

Kenntnis liber das franzdsische Bildnis des 

18. Jahrhunderts, zunachst nur die signierten und 

dokumentierten Werke fur echt zu halten.

Literatur: Katalog der Kunstsammlung des Konigl. 

Preufi. Kommerzienrats Georg Spiegelberg, Hannover 

1910, S. 117, Nr. 401. - Gazette des Beaux-Arts, La 

Chronique des Arts, Marz 1984, S. 14, Abb. 85. - H. W. 

Grohn: Aus der Sammlung des Kommerzienrats Georg 

Spiegelberg, in: Weltkunst 55, 1985, S. 983. - Grohn, 

Schalicke, Trudzinski 1985, S. 64f., Kat. Nr. 23, Abb. 

S. 65.

Lorrain, Claude,

eigentlich GELLEE

Chamagne bei Nancy 1600 - 1682 Rom

Claude Gellee, genannt Le Lorrain (Der Lothrin- 

ger), reiste um 1613 mit einem Verwandten nach 

Rom, wo er, abgesehen von einer kurzen Riick- 

kehr in seine Heimat (1625/26), bis zu seinem 

Lebensende blieb. In den Jahren 1620-1622 hielt 

er sich in Neapel auf, um dort bei dem aus Kbln 

stammenden Landschaftsmaler Goffredo Wais 

(1600—1638/40) in die Lehre zu gehen. Nach Rom 

zuruckgekehrt, war er Schuler des Quadratur-
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und Landschaftsmalers Agostino Tassi (1581/ 

82-1644). Nachhaltig beeinflufit wurde Lorrain 

jedoch von den Malern idealer Landschaften: 

Paul Bril, Adam Elsheimer und Annibale Carrac

ci. Auch stand er den „Bamboccianti“, einer 

Gruppe nordischer Maier in Rom, nahe. Er fiihrte 

zunachst in Rom grbBere Fresken-Auftrage aus 

und wurde 1633 Mitglied der Accademia di San 

Luca. Beruhmt wurde er jedoch aufgrund seiner 

Landschaftsgemalde, die einen ihm eigenen 

lyrisch-romantischen Stil idealer klassizistischer 

Landschaften zeigen. Mit einfiihlsamer Poesie 

verstand Claude Lorrain in seinen weitraumigen 

Landschaften atmospharische Stimmungen des 

Lichtes meisterhaft darzustellen. Er war ein lang- 

samer und methodisch vorgehender Maier. In 

einem „Liber Veritatis“ (seit 1957 British Mu

seum, London) legte er eine Art Stammbuch mit 

etwa 200 Zeichnungen seiner eigenhandigen 

Gemalde an. Heute kann man seinem Werk unge- 

fahr 50 weitere Gemalde hinzufiigen.

170 Flusslandschaft MIT Ziegenhirt

Leinwand 39,5 X 53

Coll. William Wells of Redleaf bis 1848; Coll. G. 

Sackville Bale bis 1881; Coll. The 5th Earl of 

Carysfort bis 1909; Coll. Countess of Carysfort 

bis 1918; Coll. Miss Louisa Boothby-Heathcote; 

Coll. Colonel D. J. Proby, Elton Hall; Thos. 

Agnew and Sons Ltd., London; Stiftung Kom- 

merzienrat Georg Spiegelberg 1984.

PAM 999

Entstanden 40er Jahre des 17. Jahrhunderts

In seiner groBen Monographic ordnete M. Roeth

lisberger 1961 das Gemalde als Werk mit unbe- 

kanntem Aufbewahrungsort zunachst unter die 

Imitationen ein. Er hatte das Bild - wie er aus- 

driicklich mitteilt - nicht gesehen und kannte es 

nur aus der iiberaus lobenden Erwahnung von 

Waagen, einer genauen Beschreibung von Smith 

sowie aus den Katalogen zweier Auktionen 

(Christie’s 12.5.1848 und Christie’s, 14.5.1881),
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auf denen das Werk, wie er findet, „gute Preise“ 

erzielte. 1968 fand Roethlisberger das Bild auf 

und beeilte sich, es als eigenhandige Schopfung 

Claudes zu veroffentlichen. Obwohl das Gemal- 

de (wie andere Arbeiten kleineren Formats auch) 

nicht im „Liber Veritatis“ erscheint und keine 

Zeichnung unmittelbar mit ihm in Verbindung 

zu bringen ist, hielt Roethlisberger die Zuschrei- 

bung an Claude fiir unabweisbar (the stylistic 

evidence and the organic spatial development of 

the scenery fully confirm the traditional attribu

tion to Claude). Er bestatigt damit die fruheren 

Zuordnungen des Bildes durch Smith, Waagen, 

Dullea und Boremus an Claude und tragt im 

tibrigen der Tatsache Rechnung, daR das traditio- 

nell diesem Meister zugeschriebene Werk seit 

den dreiRiger Jahren des 19. Jahrhunderts in vor- 

ziiglichen Sammlungen nachweisbar ist und m 

London zweimal ausgestellt war. Bedauerlicher- 

weise wurde das Bild bei der Zusammenstellung 

des Werkverzeichnisses in dem Rizzoh-Band (M. 

Roethlisberger - D. Cecchi, L’opera completa di 

Claude Lorrain, Mailand 1975) durch D. Cecchi 

iibersehen; Roethlisberger erklart dazu in einem 

Brief vom 19.5.1982, daR das Bild schlichtweg 

„vergessen“ wurde: „That was pure oversight. . . 

the whole thing was done very hastily at Rizzoli’s 

and the result is alas not to my satisfaction/4

Umstntten ist die Tageszeit der Darstellung: Fiir 

Waagen ist eine frtihe Morgenstunde wiederge- 

geben, Smith nannte die Szene ,,a serene sum

mer’s evening44; Roethlisberger sieht in ihr wie- 

derum „a morning view44. Auch bei der Datierung 

ergeben sich abweichende Meinungen, freilich 

im engen Rahmen der vierziger Jahre. Roethlis

berger stellt fest, daR hier die lastende Atmospha- 

re und die Vorliebe fiir Diagonalkompositionen, 

Elemente, die Claudes Schaffen der dreifiiger Jah

re bestimmen, verschwunden sind und sieht in 

dem behandelten Motiv, aber auch in der Art des 

Baumschlags Merkmale seiner Arbeitsweise wah- 

rend der ersten Halfte der vierziger Jahre. M. 

Kitson, der das Werk „a clearly authentic painting 

of considerable interest and charm44 nennt, ver- 

trat hingegen, hinweisend auf die enge Ver- 

wandtschaft dieses Bildes mit dem 1648 datierten 

Gemalde „Hochzeit von Isaak und Rebecca44 

(London, National Gallery), eine Einordnung um 

1648.

M. Roethlisberger, der den „sehr guten Erhal- 

tungszustand44 des Bildes ausdrticklich hervor- 

hebt, weist auf Ubermalungen entlang der Ran- 

der hin. Diese sind uniangst abgenommen, unwe- 

sentliche Beschadigungen ausgebessert worden; 

das Bild ist jetzt einige Millimeter kleiner als die 

altere Literatur angibt.

Literatur: J. Smith: A Catalogue Raisonne of the Most 

Eminent. . . Painters, Bd. Ill, London 1837, Nr. 329. - G. 

Waagen: Treasures of Art in Great Britain, Bd. II. Lon

don 1854, S. 330. - O. Dullea: Claude Gellee le Lorrain, 

New York 1887, S. 123. -T. Borenius: A Catalogue of the 

Pictures at Elton Hall (Coll. J. Proby), London 1924, 

S. 117. - M. Roethlisberger: Claude Lorrain. The Pain

tings, New Haven 1961, Bd. I, S. 540f., Nr. 294. - Ders.: 

Additions to Claude, in: The Burlington Magazine CX, 

Marz 1968, S. 119, Abb. - J. Herbert: Christie’s Review 

of the Season 1981, London 1981, Farbtaf. S. 41. - M. 

Kitson: Exhibitions for the tercentenary of Claude Lor

rain, in:The Burlington Magazine CXXV, Februar 1983, 

S. 113.- Gazette des Beaux-Arts, La Chronique des Arts, 

Marz 1985, S. 16, Nr. 82, Abb. - H. W. Grohn: Aus der 

Sammlung des Kommerzienrats Georg Spiegelberg, in: 

Weltkunst 55, 1985, S. 983f., Farbabb. - Grohn, Scha- 

licke, Trudzinski 1985, S. 66f., Kat. Nr. 24, Farbabb. 

S. 67. - Trudzinski 1989, S. 72, Farbtaf. 21.

Ausstellungen: British Institution, London 1836, 

Nr. 106 - British Institution, London 1849, Nr. 90. - 

Claude Lorrain (1600-1682) Thos. Agnew & Sons Ltd., 

London 1982, S. 22ff., Nr. 6, Farbabb. S. 22, Detailabb. 

S. 23.

Mignard, Pierre i. - Werkstatt

Troyes 1612 - 1695 Paris

Pierre Mignard nahm bereits mit zwolf Jahren bei 

Jean Boucher in Bourges eine Lehre auf, arbeitete 

dann bei Francois Gentil in Troyes und erfuhr 

durch Vermittlung des Marschall de Vitry weitere 

Ausbildung im Atelier des Hofmalers Simon 

Vouet in Paris. 1635 ging er fiir zwanzig Jahre 

nach Rom, wo er bald bedeutende Portratauftra- 

ge erhielt. 1654 reiste er nach Mantua, Venedig, 

Bologna, Parma und Modena und folgte 1658 

einem Ruf des Kardinals Mazarin nach Paris. 1664 

wurde er zum Direktor der Academic de Saint- 

Luc und nach dem Tode seines groRen Rivalen 

Charles Le Brun im Jahre 1690 zum „premier 

peintre du Roi44 und Direktor der Academie 

Royale ernannt. Mignards Bedeutung liegt vor 

allem im Bereich der Bildnismalerei. Neben 

Nicolas de Largilliere nahm er groRen EinfluR auf 

die Entwicklung des franzdsischen Portrats im 

18. Jahrhundert.
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171 Herzogin Elisabeth-Charlotte 

von Orleans

Leinwand 73,5 X 58

Rucks, beschriftet: Elisabeth Charlotte, Princesse 

Electorale Palatine, Duchesse de Baviere et d’Or

leans (heute doubliert).

Vielleicht 1679 Herzog Johann Friedrich, Stadt- 

schlofi Hannover; Sig. Georg Kestner, Hannover; 

Sig. Hermann Kestner, Hannover; seit 1884 Stad- 

tische Galerie.

KM 124

Entstanden um 1678

Elisabeth-Charlotte, Pfalzgrafin bei Rhein, ge- 

nannt Liselotte von der Pfalz (1652-1722), Toch- 

ter des Kurfiirsten Karl Ludwig von der Pfalz und 

der Charlotte von Hessen Kassel, wurde 1671 mit 

dem verwitweten Herzog Philippe d’Orleans, 

dem Bruder Ludwigs XIV., vermahlt. Als Herzo

gin von Orleans („Madame“) bewahrte sie am 

prunkvollen franzdsischen Hof ihr urwiichsiges 

und nattirliches Wesen, das sich vor allem in ihrer 

umfangreichen Korrespondenz mit den deut- 

schen Verwandten widerspiegelt.

Das Bildms kann eindeutig der Werkstatt Pierre 

Mignards zugewiesen werden. Es steht in unmit- 

telbarem Zusammenhang mit dem signierten und 

1678 datierten ganzfigurigen Bildnis der Herzo

gin, das diese zusammen mit ihren beiden Kin- 

dern Philippe und Elisabeth-Charlotte zeigt (Sig. 

Mme. B. Thouand, Gent; vgl. L. Nikolenko: Pier

re Mignard. The Portrait Painter of the Grand 

Siecle, Miinchen 1983, S. 87f., Taf. 20).

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Georg Kestner, 

Nr. 178. - Verzeichnis der Sammlung Hermann Kestner, 

Nr. 316. - Schuchhardt 1904, S. 129, Nr. 251. - G. Arelz: 

Liselotte von der Pfalz, Stuttgart 1921, Abb. 8. - Katalog 

1954, S. 96f., Nr. 204. - Chr. Wright: The French Pain

ters of the Seventeenth Century, London 1985, S. 230. - 

R. Rohde: Versailles um 1700, Musik am Hofe und 

Briefe der Liselotte von der Pfalz, Abb. S. 1. = Hefte des 

Ensemble Couperin, Germering 1989.

Ausstellungen: Liselotte von der Pfalz, Kurpfalzisches 

Museum Heidelberg 1952, Nr. 13.

Millet, Jean Francois,

genannt FRANCISQUE

Antwerpen 1642- 1679 Paris

Jean Francois Millet, Sohn des Elfenbeinschnit- 

zers Pierre Millet aus Dijon, ging zunachst in die 

Lehre des flamischen Maiers Laurent Franck, mit 

dem er im Alter von etwa 16 Jahren nach Paris 

ubersiedelte. Dort wurde er von dem Onkel sei

nes Lehrers, Abraham Genoels, in der Land- 

schaftsmalerei unterrichtet. Millet hat abgesehen 

von Reisen nach Flandern, Holland und England 

den grofiten Teil seines kurzen Lebens in Paris 

verbracht. Sein grofies Vorbild war neben Claude 

Lorrain und Gaspard Dughet unverkennbar 

Nicolas Poussin, dessen Werke er in der Samm

lung des Bankiers Jabach kopierte. 1673 stellte 

Millet zwei Gemalde im Salon aus und wurde im 

selben Jahr in die Academie Royale aufgenom- 

men. Als Schopfer klassisch ausgewogener Land- 

schaften zahlt er zu den bedeutendsten Vertre- 

tern der franzdsischen Malerei im 17. Jahrhun- 

dert.

172 BERGLANDSCHAFT

MIT WASSERTRAGERIN

Leinwand 52 X 66

Die doublierte Leinwand weist am oberen Rand 

eine Anstiickung von 3 cm auf, die wohl 

urspriinglich ist (Restaurator B. Felis).
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Sig. von Hodenberg, Celle; 1861 erworben durch 

den Verein fiir die Offentliche Kunstsammlung 

(VAM 947); seit 1967 Stadtische Galerie.

KA 165/1967

Entstanden um 1660/70

Das Gemalde, 1861 als Werk des Gaspard Dughet 

erworben, wurde, einem Vorschlag von F.-G. 

Pariset (Brief vom 4.1.1954) folgend, durch G. v. 

d. Osten dem Jean Francois Millet zugewiesen. 

Diese Zuschreibung blieb unwidersprochen. Sie 

ist auch im Vergleich des Bildes mit den achtund- 

zwanzig Arbeiten von Millet, die durch Stiche 

seines Schulers Theodore gesichert sind (vgl. M. 

Davies: A Note on Francisque Millet, in: Bulletin 

de la Societe Poussin 2, 1948, S. 13 ff.), unzweifel- 

haft. Die stihstische Verwandtschaft mit der 

„Klassischen Landschaft“ der Aken Pinakothek 

in Munchen (Nr. 1018), deren Entstehung in den 

sechziger Jahren vermutet wird, legt eine entspre- 

chende Datierung unseres Bildes nahe.

Literatur: Katalog 1867, S. 17, Nr. 16. - Katalog 1876, 

S. 22, Nr. 16. - Dorner 1927, S. 45. - Katalog 1930, S. 20, 

Nr. 34, Abb. 34. - Katalog 1954, S. 97, Nr. 205. - 

Trudzinski 1980, S. 63, Abb. 84. - H. W. Grohn: Die 

Gemalde des „Vereins fiir die Offentliche Kunstsamm- 

lung“, in: Europaische Landschaftsgraphik, Ausstel- 

lungskatalog Hannover 1982, S. 13. - Chr. Wright: The 

French Painters of the Seventeenth Century, London 

1985, S. 231. - Trudzinski 1989, S. 76, Abb. 90.

Monnoyer, Jean Baptiste

Lille 1636 - 1699 London

Jean Baptiste Monnoyer hat aller Wahrschein- 

lichkeit nach zunachst in Antwerpen die Malerei 

studiert. Er ging jedoch bereits im Alter von etwa 

14 Jahren nach Paris, wo er 1650 an der dekora- 

tiven Ausmalung des Hotel Lambert mitwirkte. 

Seit 1658 ftihrte er unter der Leitung des Charles 

Le Brun in mehreren franzdsischen Schldssern
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Dekorationsmalereien aus und wurde 1662 als 

entwerfendes Mitglied in die Konigliche Gobe- 

linmanufaktur aufgenommen. 1665 wurde er zum 

Mitglied der Academie Royale ernannt und 1679 

in den Rat der Akademie berufen. Gegen Ende 

der achtziger Jahre ging er im Auftrage des Her

zogs von Montagu nach England, wo er nicht nur 

in dessen Palast, sondern auch in anderen 

beruhmten englischen Schldssern dekorative 

Wandgemalde schuf. Obwohl er haufig nach 

Frankreich zuriickkehrte, war er bis zu seinem 

Lebensende in England ansassig. Neben Dekora- 

tionsaufgaben fiihrte Monnoyer auch eine be- 

trachtliche Zahl von Leinwandgemalden und 

Radierungen aus, in denen er in Glasvasen, 

geflochtenen Korben und vor allem auch in 

skulptierten Steinvasen Blumen - teils vor einem 

Architekturhintergrund - effektvoll arrangierte.

173 BLUMENSTUCK MIT STEINVASE

Leinwand 83,5x63

Sig. August oder Georg Kestner, Hannover; Sig. 

Hermann Kestner, Hannover; seit 1884 Stadti- 

sche Galerie.

KM 20

Entstanden 2. Halfte des 17. Jahrhunderts

Es ist fraglich, ob sich eine Eintragung „Zwei 

Blumenstucke“ in dem von Georg Kestner 

erstellten Verzeichnis (Nr. 143, 144) auf dieses 

Werk bezieht.

G. v. d. Osten schloE sich der Meinung F.-G. 

Parisets (Brief vom 4.1.1954) an, dafi das Gemalde 

moglicherweise nach einer graphischen Vorlage 

Monnoyers geschaffen worden ist, wahrend S. H. 

Paviere und Chr. Wright das Bild ohne Bedenken 

dem CEuvre des Kiinstlers zugeordnet haben. Da 

Jean Baptiste Monnoyer selten seine Gemalde 

signierte und datierte und auEerdem neben ande

ren zahlreichen Nachahmern sein Sohn Antoine 

Monnoyer, genannt Baptiste fils, in der gleichen 

Marner Blumenstilleben geschaffen hat, ist es bis 

heute schwierig, das Werk des Kiinstlers eindeu- 

tig abzugrenzen.

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Hermann Kest

ner, Nr. 353. - Schuchhardt 1904, S. 128, Nr. 206. - 

Katalog 1954, S. 98f., Nr. 212. - S. H. Paviere: Jean 

Baptiste Monnoyer, 1634-1699, Leigh-on-Sea 1966, 

S. 24, Nr. 110, Taf. 41. - Chr. Wright: The French 

Painters of the Seventeenth Century, London 1985, 

S. 235.

Ausstellungen: Blumen und Garten in der Malerei, 

Kunstverein Hannover 1951, Nr. 9.

Parrocel, Joseph

Brignoles 1646 - 1704 Paris

Joseph Parrocel war zunachst Schuler seines Bru

ders Louis. Spater ging er nach Rom, um sich bei 

dem Schlachtenmaler Jacques Courtois, il „Bour-

174
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guignon“, weiterzubilden. Gleichzeitig studierte 

er die Schlachten- und Landschaftsgemalde Sal

vator Rosas. 1675 kehrte Parrocel nach Paris 

zuriick und wurde ein Jahr sparer Mitglied der 

Academic Royale. Mit Unterstiitzung seines 

Mazens, des Kriegsministers Louvois, erhielt er 

auch Auftrage des Konigs. Nach dem Tode Lou

vois’ erfuhr er unmittelbar Forderung durch Lud

wig XIV. Joseph Parrocel schuf hauptsachhch 

Schlachtengemalde.

174 SCHLACHT (KAMPF UM EINE BRUCKE) 

Leinwand 142 X 180

Sig. Graf Wallmoden, Hannover; 1818 Sig. Haus

mann, Hannover; seit 1857 in koniglich hanno- 

verschem Besitz; seit 1893 Fidei-Commiss-Gale- 

rie des Gesamthauses Braunschweig-Liineburg; 

erworben 1925.

PAM 835

Entstanden nach 1675

Im Verzeichnis der Graflich Wallmodenschen 

Gemaldesammlung von 1818 lief das Gemalde 

unter dem Namen des Jacques Courtois, „il Bour- 

guignon“, danach wurde es als Werk Joseph II. 

Parrocel bezeichnet. Bei G. v. d. Osten wurde es 

Joseph Parrocel zugeordnet, der das Thema der 

Tiirkenschlacht haufiger variiert hat (vgl. insbe- 

sondere das Gemalde in Warschau, Muzeum 

Narodowe w Warszawie; Revue des Arts 9, 1959, 

S. 163-176). Das die Szene bestimmende Motiv 

des Kampfes um eine Brticke, von der Pferde und 

Reiter in die Tiefe sturzen, ist in zwei seiner 

Gemalde in Aix-en-Provence (Musee Granet) 

und Epinal (Musee Departemental Vosges) zum 

alleinigen Sujet geworden. Der EinfluE der 

beriihmten Amazonenschlacht des Peter Paul 

Rubens, die sich in der zweiten Halfte des 

17. Jahrhunderts in der Sammlung des Herzogs 

von Richelieu befand (heute Alte Pinakothek, 

Miinchen), ist unverkennbar.

G. Schnath gab den Hinweis (1951), daE es sich 

bei der Darstellung moglicherweise um die Rei- 

terschlacht der Franzosen gegen die Tiirken bei 

St. Gotthard an der Raab (1664) handelt. Da auch 

das braunschweigische Regiment Rauchhaupt an 

der Schlacht beteiligt war, liegt es durchaus nahe, 

daft der Auftrag fur das Gemalde aus diesem 

Raum kam. Falls diese Vermutungen zutreffen 

sollten, wird das Gemalde wohl erst nach Parro- 

cels Riickkehr nach Pans im Jahre 1675 entstan

den sein.

Literatur: Wallmoden 1818, Nr. 93. - Verzeichnis der 

Hausmannschen Gemalde-Sammlung in Hannover, 

Braunschweig 1831, Nr. 17. - G. Ebe: Der deutsche 

Cicerone, Bd. 4, Leipzig 1891, S. 624. - Eisenmann- 

Kohler 1902, AM 382. - Reimers 1905, AM 287. - Kata

log 1954, S. 119, Nr. 271. - Benezit 8,1976, S. 138 f. — Chr. 

Wright: The French Painters of the Seventeenth Centu

ry, London 1985, S. 238.

Ausstellungen: Auktion Helbing, Miinchen

27.6.-1.7.1931, Kat. Nr. 215, Taf. 12.

Pesne, Antoine

Paris 1683 - 1757 Berlin

Antoine Pesne war Schuler seines Vaters, des 

Bildnismalers Thomas Pesne, seines Onkels 

Charles de La Fosse und der Academie Royale. 

1703 gewann er mit einem Historiengemalde den 

Rompreis, der ihm jedoch auf den Einspruch 

Mansarts hin wieder aberkannt wurde. Dennoch 

ging er von 1705-1710 nach Italien. Nach ktirze- 

ren Aufenthalten in Rom und Neapel blieb er 

langere Zeit in Venedig, wo er Schuler des Histo- 

rienmalers Andrea Celesti war. Das 1707 in Vene

dig gemalte Bildnis des preuEischen Gesandten, 

Freiherr Friedrich Ernst von Knyphausen, veran- 

laEte Friedrich I. von PreuEen, Antoine Pesne an 

seinen Hof zu berufen, wo er 1711 zum Hofmaler 

ernannt wurde. Abgesehen von kurzen Reisen 

nach Dresden, Paris und London blieb er bis zu 

seinem Lebensende als Hofmaler in Berlin tatig. 

1720 wurde er Mitglied der Academie Royale und 

1733 von Friedrich Wilhelm I. zum Direktor der 

Berliner Kunstakademie ernannt. Zunachst vor- 

wiegend als Bildnismaler beschaftigt, wurde er 

nach der Thronbesteigung Friedrich II. im Jahre 

1740 auch zu umfangreichen Dekorationsaufga- 

ben in den koniglichen Schldssern herangezogen. 

Der vielbeschaftigte Kiinstler unterhielt eine gro- 

fie Werkstatt. Seine vor allem in koloristischer 

Hmsicht eindrucksvolle Portratkunst wirkte 

schulbildend auf die Berliner Bildnismalerei bis 

zum Ausgang des 18. Jahrhunderts.

175 Friedrich if, der Grosse, 

Konig von Preussen

Leinwand 81 X 65

Bez. auf der Riickseite u. r.: Pesne pinxit Berol. 

Aus SchloE Salzdahlum (nicht im Katalog von 

1776); hannoverscher Adelsbesitz; Sig. von der
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Decken, Ringelheim; Erich Pfeiffer, Hannover; 

erworben 1933 durch den Verein fur die Offent- 

liche Kunstsammlung (VAM 987); seit 1967 Stad- 

tische Galerie.

KA 344/1967

Entstanden um 1745

Bei dem Bildnis handelt es sich aller Wahrschein- 

lichkeit nach um eine eigenhandige Variante 

(Gutachten C. F. Foerster, 13.11.1933) des kurz 

nach der Thronbesteigung Friedrich IE am 31. 

Marz 1740 von Antoine Pesne vollendeten Por

trats des jungen Konigs (Berlin, Staatliche Mu- 

seen PreuEischer Kulturbesitz, Gemaldegalerie, 

Inv. Nr. 489). Da sich Friedrich in der Folgezeit 

nachweislich nicht mehr zu Portratsitzungen 

bereit erklarte, war Pesne gezwungen, fiir seine 

zahlreichen Darstellungen auf das letzte nach der 

Natur gemalte Bildnis des Konigs zuriickzugrei- 

fen. Zu den Varianten, Wiederholungen und 

Kopien von der Hand Pesnes, aus seiner Werk- 

statt und von anderen Malern, die alle mit diesem 

Vorbild in der Haltung des Kopfes und des Ober- 

korpers ubereinstimmen, vergleiche E. Bercken- 

hagen, S. 130-134. Der Hannoveraner Bildnisty- 

pus ist noch in einer leicht abgewandelten Wie- 

derholung (Niedersachsischer Privatbesitz) und 

zwei Stichen (J. G. Wille 1757; F. G. Schmidt nach 

einer Kopie von Modestinus Eccardt) iiberlie- 

fert.

Literatur: Katalog 1954, S. 120f., Nr. 275. - G. Poensgen, 

E. Berckenhagen u. a.: Antoine Pesne, Berlin 1958, 

S. 131, Nr. 115 li. - A. Fink: Herzogin Philippine Char

lotte und das Bildnis Friedrichs des GroEen, in: Braun- 

schweigisches Jahrbuch 40, 1959, S. 129.

Ausstellungen: Zeugnisse des Evangeliums, Stadtmu- 

seum Miinchen 1959, Nr. Schl. 30e.

Poussin, Nicolas

Villers bei Les Andelys 1594- 1665 Rom

Nicolas Poussin, Sohn des Jean Poussin, eines 

Soldaten der kbniglichen Armee, erfuhr seine 

erste Unterweisung in der Malerei bei Quentin 

Varin in Les Andelys. Mit achtzehn Jahren ging er 

nach Paris, wo er fiir ktirzere Zeit bet Ferdinand 

Elie und George Lallemand arbeitete und vor 

allem durch die Vermittlung des Maiers Alexan

dre Courtois die bedeutenden Werke der Italie- 

ner und der klassischen Antike in den konigli- 

chen Sammlungen studieren konnte. 1622 lernte 

er den gefeierten neapolitanischen Dichter Giam

battista Marino kennen, der ihn zu einer Romrei- 

se anregte und 1624 dort mit seinen zukiinftigen 

Forderern, dem Kardinal Francesco Barbarini, 

einem Neffen von Papst Urban VIII., und dessen 

Sekretar, dem gelehrten Antikenkenner Cassiano 

del Pozzo bekannt machte. Abgesehen von einem 

Parisaufenthalt auf Veranlassung Kbnig Ludwigs 

XIII. (1640-1642) blieb Poussin bis zu seinem 

Lebensende in Rom ansassig. Obwohl er sich 

nicht nur wahrend eines Aufenthalts in Venedig, 

sondern auch sparer in Rom mit venezianischer 

Malerei, vor allem mit den Werken Bellinis, Tizi- 

ans und Veroneses, intensiv auseinandergesetzt 

hat, beeinfluEte ihn am starksten die ihn in Rom 

umgebende Kunst. Seine groEen Vorbilder waren 

Raphael, Giulio Romano, Annibale Carracci und 

sein Zeitgenosse Domenichino. Gleichzeitig 

pragte ein intensives Studium der antiken Mytho- 

logie, Geschichte, Skulptur und Malerei seine 

Werke entscheidend. Das Schaffen Poussins hat 

einen auEergewohnhch groEen EinfluE auf die 

franzdsische Kunst des 17. bis 19. Jahrhunderts 

gehabt.
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176 Die Inspiration eines Dichters

Leinwand 94x69,5

Vielleicht 1679 Sig. Herzog Johann Friedrich, 

SchloE Hannover; im Besitz der Kurfurstin 

Sophie von Hannover; 1802 wohl Stadtschlofi 

Hannover; 1803 in England; 1812 in Great Lodge; 

1844 im koniglichen SchloE zum Georgengarten; 

1872 Sig. der Landschaftsstrafie; seit 1893 Fidei- 

Commiss-Galerie des Gesamthauses Braun- 

schweig-Liineburg; erworben 1925.

PAM 839

Entstanden um 1628

Alter Titel: Die Inspiration des Anakreon 

(auf dem ParnaE)

Das Gemalde hat hinsichtlich seiner Darstellung 

widerspriichliche Deutungen erfahren: Der tradi- 

tionelle Titel,,Inspiration des Anakreon (auf dem 

ParnaE)11 und damit vor allem die Benennung der 

handelnden Personen wurde immer wieder in 

Frage gestellt. Das Geschehen ist jedoch eindeu- 

tig. Dargestellt ist die Inspiration eines Dichters, 

dem durch die gottliche Eingebung, die ihm sinn- 

bildlich mit dem Trank aus einem goldenen 

Becher gereicht wird, ewiger Ruhm und Unsterb- 

lichkeit zukommt. Die auEergewohnlichen Eh- 

ren, die hier einem Sterblichen zuteil werden, 

machen die von herbeischwebenden Putten 

gehaltenen Lorbeerkranze und -zweige deutlich. 

Es fallt allerdings schwer, den hier dargestellten 

Dichter namhaft zu machen, denn er bleibt ohne 

besondere Charakterisierung und ist in ein zeit- 

loses antikisches Gewand gekleidet. Dennoch 

wurde immer wieder versucht, neben der tradi- 

tionellen Deutung, der hier wiedergegebene Poet 

sei der durch seme lebensfrohen Gedichte uber 

Liebe und Wein beriihmt gewordene Anakreon, 

den Dargestellten mit anderen bekannten Dich- 

tern zu identifizieren. U. a. haben A. Blunt (Briefe 

vom 5.5. und 2.9.1953) und C. del Bravo (vgl. 

auch Kat. Paris 1960) aufgrund der intensiven 

Beschaftigung Poussins mit den Dichtungen 

Ovids, die durch seinen Dichterfreund Giambat

tista Marino, der sich selbst als „moderner Ovid“ 

bezeichnete, angeregt worden war, in dem 

jugendlichen Poeten die Verkorperung des Ovid 

sehen wollen. Diese Vermutung gewinnt an 

Glaubwiirdigkeit dadurch, dafi Ovid in seinen 

„Amores“ (I, 15, 35) die Bitte ausspricht, „der 

blonde Apollon“ moge ihm „einen Becher voll 

des kastalischen Wassers11 reichen. E. Panofsky 

verwarf auch diese Deutung. Er sah in der Gestalt 

des nackten Gottes eine Mischung (numen mix- 

tum) von Apoll und Bacchus und folgerte daraus, 

dafi dem jungen Poeten hier Wein und nicht das 

„heilige Wasser11 der Kastalia gereicht wurde. 

Demzufolge spricht er von emem „unbekannten 

lyrischen Poeten11. G. Kleiners Deutung des Dich

ters als Properz wurde allgemein verworfen. In 

der neueren Poussin-Forschung (u. a. D. Wild, 

J. Michalkowa, Chr. Wright, K. Oberhuber, M. 

Fumaroli) tendiert man zu der Ansicht, dafi Pous

sin nicht die Absicht hatte, einen bestimmten 

antiken oder zeitgendssischen Dichter darzustel- 

len und gibt dem Bild den allgemeineren Titel 

,,Inspiration eines lyrischen Dichters11 oder ,,In

spiration eines Dichters11.

Panofskys Deutung des im Zentrum des Gesche- 

hens sitzenden nackten Gottes als Apoll-Bacchus 

wurde von J. Castello energisch zuriickgewiesen; 

seiner Meinung nach zeichnen sowohl der Lor- 

beerkranz als auch die am Boden liegende Lyra 

den Dargestellten eindeutig als Apollon, den Gott 

des Lichtes, der Dichtung und der Musik aus. Die 

zwischen seinen Ftifien stehende Amphora ist 

nicht unbedingt ein Attribut des Bacchus, sie 

kann neben Wein auch 01, Wasser oder Milch 

enthalten. Es liegt nahe, dafi sie hier mit dem 

Wasser der heiligen Quelle gefiillt ist, die man am 

linken Bildrand sehen kann. Da auch der Ort des 

Geschehens auf dem Gemalde nicht eindeutig 

umschrieben ist, denkt man an die Kastalia, eine 

Quelle am Fufi des ParnaE in Delphi, die in 

hellenistischer Zeit als Sinnbild fur dichterische 

Begabung gait, oder an die Hippokrene, eine 

Quelle am Berg Helikon, die Pegasos durch einen 

Huftritt entspringen liefi, seit Hesiod eine Statte 

dichterischer Inspiration.

Apoll zur Seite steht eine Muse, die allgemein als 

Euterpe, Muse der Tonkunst und des lyrischen 

Gesanges gedeutet wird, als deren Attribut die 

Flote gilt. Man hat in ihr aber auch Erato, die 

Muse der Liebeslyrik, sehen wollen (A. Blunt 

1938, S. 100, Anm. 15). Dieser ist jedoch nur 

aufierst selten die Flote als Attribut beigegeben, 

normalerweise halt sie eine Lyra in Handen. Das 

einzige Sinnbild, das auf Erato und damit auch auf 

einen Dichter der Liebeslyrik (Anakreon oder 

Ovid) hinweisen konnte, waren die von einem 

der drei Putten gestreuten Myrtenbliiten, die 

jedoch nicht nur Blumen der Venus, also der 

Liebe sind, sondern auch als Symbole der Wie

dergeburt und des erneuerten Lebens gelten und
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somit ganz allgemein auf den Initiationsritus hin- 

deuten konnen. Der durch Apollon inspirierte 

Poet wird zum „alter deus“, da sein dichterisches 

Schaffen mit dem des kosmischen Schopfungsak- 

tes gleichgesetzt werden kann. M. Fumaroli ver- 

mutet in dem Bild sogar ein „allegorisches Selbst- 

portrat“ des Ktinstlers, dem die Poesie stets als 

Spiegel fur seine Kunst diente und der somit 

ebenfalls wiirdig ware, die gottliche Inspiration 

zu empfangen.

Poussin hat im ersten Jahrzehnt seines romischen 

Aufenthaltes noch ein weiteres Mai das Thema 

der inspiration eines Dichters" (Pans, Musee du 

Louvre) behandelt. Wahrend G. Kleiner in dem 

Hannoveraner Gemalde, das zunachst haufig erst 

um 1635 angesetzt wurde, die reifere, spatere 

Fassung sah, wird das Bild heute einhellig etwa 

drei Jahre friiher datiert, als das um 1631 entstan- 

dene, in seiner Auffassung grundverschiedene 

Pariser Gemalde (vgl. zu den beiden Werken 

zuletzt M. Fumaroli). Eine Kopie des Gemaldes 

befindet sich in der Dulwich Picture Gallery 

(London); ein Stich von Ignaz van Roy in der 

Albertina (Wien).
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Louvre-Ausstellung und Essay liber die „Parnass“-Alle- 

gorie, in: Neue Ziircher Zeitung 16./17.7.1989.

Ausstellungen: Chefs-d’oeuvre de Part franqais, Paris 

1937, Nr. 113. - Nicolas Poussin, Paris 1960, S. 57 L, 

Nr. 18, Abb. 18. - L’inspiration du poete de Poussin. 

Essai sur 1’allegorie du Parnasse, Musee du Louvre, Paris 

1989, Kat. S. 91 ff., Farbabb. S. 8, Abb. 16 und 50 (M. 

Fumaroli).

Poussin, Nicolas?

Villers bei Les Andelys 1594 - 1665 Rom

177 LANDSCHAFT MIT BOOT

UND BADENDEN

Leinwand 46 X 62

Wahrscheinlich Sig. August Kestner, Rom; Sig. 

Hermann Kestner, Hannover; seit 1884 Stadti- 

sche Galene.

KM 91

Entstanden um 1638/40 (?)

Kestner zufolge handelt es sich um ein unvollen- 

detes Werk Poussins, das von Anton Joseph Dra

ger (1794-1833) restauriert wurde (Vermerk auf 

alter Inventarkarte).

A. Blunt (Brief vom 5.5.1953) sah das Gemalde - 

zusammen mit der „Landschaft mit Elieser und 

Rebekka“ in Liverpool (Walker Gallery), einer 

„Landschaft mit dem hl. Hieronymus“ in Boston 

(Museum of Fine Arts), einer Landschaft in 

Montpellier (Musee Fabre) und einer Landschaft 

in der ehemaligen Sig. Seligmann sowie mit dem 

Gemalde „Amor vincit omnia“ in Cleveland (Mu

seum of Fine Arts) - einer Gruppe zugehdrig, die 

er einem Maier zuschreiben mochte, der Poussin 

sehr grundlich studiert hat, wie etwa Pietro Testa 

oder Pier Francesco Mola. Doris Wild vermutete, 

daE das Hannoveraner Gemalde moglicherweise 

zu den zahlreichen in Quellen iiberlieferten klei- 

neren Landschaften aus den dreifiiger oder dem 

Anfang der vierziger Jahre gehdren konnte. In der 

Tat steht es den beiden heute unumstritten Pous

sin gegebenen Landschaften in London (National 

Gallery, Inv. Nr. 6391 und 6390) motivisch 

erstaunlich nahe. Figuren und Vordergrund hin

gegen (etwa der Busch) erscheinen, auch im Ver- 

gleich mit den genannten Beispielen, ziemlich 

schwach.
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Literatur: Verzeichnis der Sig. Hermann Kestner, 

Nr. 79. - Schuchhardt 1904, S. 128, Nr. 199. - Katalog 

1954, S. 123, Nr. 281. - D. Wild: Nicolas Poussin, Bd. 1. 

Leben, Werk, Exkurse, Zurich 1980, S. 128, 

Abb. S. 129.

Poussin, Nicolas - Art

Villers bei Les Andelys 1594 - 1665 Rom

178 Heroische Landschaft

Leinwand 32,5x40,5

Wahrscheinlich Sig. August Kestner, Rom; Sig. 

Hermann Kestner, Hannover; seit 1884 Stadti- 

sche Galerie.

KM 228

Entstanden 19. Jahrhundert
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Das Gemalde wurde im Vergleich mit 

Kat. Nr. 177 und der Londoner ,,Landschaft mit 

zwei ruhenden Wanderern“ (National Gallery, 

Inv. Nr. 6391) als eine Arbeit aus dem Umkreis 

von Poussin angesehen. Da es sich bei dem Bild- 

trager jedoch um eine Maschinenleinwand han- 

delt, kann das Werk nur von einem Nachahmer 

aus dem 19. Jahrhundert stammen.

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Hermann Kest

ner, Nr. 101. - Schuchhardt 1904, S. 128, Nr. 200.

Robert, Hubert

Paris 1733 - 1808 Paris

Hubert Robert hielt sich nach einer zwei- bis 

dreijahrigen Lehre bei dem Bildhauer Michel- 

Ange Slotz in Paris seit 1754 fur zehn Jahre in 

Rom auf. 1759 wurde er dort Stipendiat der fran- 

zosischen Akademie. Robert widmete sich unter 

dem EinfluE G. P. Panninis und G. B. Piranesis 

der Architektur- und Ruinenmalerei. Zusammen 

mit J.-H. Fragonard bereiste er Italien, studierte 

die antiken Denkmaler und zeichnete viel nach 

der Natur. 1765 kehrte er nach Paris zuriick, 

wurde in die Academie Royale aufgenommen 

und erhielt den Titel „Peintre des Ruines“. Er 

stellte seine Bilder regelmaEig im Salon aus und 

erhielt von der Kunstkritik hbchstes Lob fiir seine 

iiberragenden Leistungen. Als „Dessinateur des 

jardins du Roi“ war er an der Neugestaltung des 

Parks von Versailles und anderer Garten beteiligt. 

Nach kurzer Gefangenschaft wahrend der fran- 

zosischen Revolution wurde er zum Konservator 

der Gemaldegalerie im Louvre ernannt und wirk- 

te maEgeblich an der Umgestaltung des Palastes 

zum Museum mit. Seine Landschafts-, Architek

tur- und Ruinenbilder, die meist von Staffage- 

figuren belebt sind, zeichnen sich dutch groEe 

technische Gewandheit und unerschopflichen 

Erfindungsreichtum aus. Gleichzeitig war Robert 

ein genauer und gewissenhafter Beobachter. 

Davon zeugen seine Darstellungen aktueller 

Ereignisse, etwa von Hausabbriichen in Paris, 

Branden der Pariser Oper 1777 und 1782 und der 

Zerstbrung der Bastille. Mit diesen auEerge- 

wohnhchen Bildern wie auch durch seine Eigen- 

art, vor der Natur zu arbeiten, war er ein bedeu- 

tender Vorlaufer der franzdsischen Malerei des 

19. Jahrhunderts.

179 Brunnen im Park

Leinwand 56 x 40

Signiert an der Stufe u. 1.: „H. Robert11 und datiert 

1797.

Coll. Ridgway bis 1904; Privatbesitz; Galerie Bru

no Meissner, Zurich; erworben 1981.

PAM 987

Entstanden 1797

Der verfallende, in eine bastionsartig aufragende 

Parkmauer eingebaute und mit zwei ringenden 

Tritonen geschmiickte Brunnen, den die junge 

Frau einem Madchen zeigt, tragt die Inschrift 

„Fontana dei Birbanti“ (Birbante = Schelm, 

Schurke). Das Bauwerk ist nicht nachweisbar, 

obwohl es in etwas veranderter Form noch auf 

einem weiteren, heute querformatigen Bild von 

Hubert Robert „L’abreuvoir“ im Musee Cog- 

nacq-Jay in Paris (Inv. Nr. 94) vorkommt. Die 

beiden kampfenden Tritonen erscheinen auch auf 

einem Brunnen, den ein Gemalde von Robert in 

der Sammlung Calouste Gulbenkian zu Lissabon 

zeigt. Die Gruppe der Kampfenden ist, worauf M. 

Trudzinski (mdl. Mittlg.) aufmerksam gemacht 

hat, durch eine Zeichnung aus der Schule des 

Bernini im Victoria and Albert Museum, London, 

inspiriert. Diese Zeichnung zeigt die Hinterachse 

einer Prunkkarosse, auf der die lebensgroEen 

Figuren der beiden kampfenden Tritonen als 

Schmuck erscheinen. P. Ward-Jackson (Cat. Ita

lian Drawings, Victoria and Albert Museum, 

Bd. II, 17th and 18th century, London 1980, 

Nr. 631), der die Zeichnung fiir eine Arbeit von 

Bernini „or a careful imitator'' halt, zieht die 

Moglichkeit in Betracht, daE dieses Blatt einen 

Entwurf fiir den Wagen wiedergibt, mit dem 

Kbnigin Christine von Schweden in Rom einzog, 

da diese Karosse, wie Domenico Bernini, der 

Sohn des Meisters, in der Lebensbeschreibung 

des Cavalier Giovanni Lorenzo Bernini (Rom 

1713) mitteilt, von diesem entworfen wurde. Es 

ist nicht auszuschlieEen, daE Hubert Robert die

sen heute nicht mehr nachweisbaren Prunkwa- 

gen noch gesehen hat.

Literatur: Th. Burollet: Cat. Musee Cognacq-Jay. Pein- 

tures et Dessins, Paris 1980, Nr. 88, S. 184. - Welt- 

kunst 51, 1981, S. 3779, Farbabb. - Gazette des Beaux- 

Arts, La Chronique des Arts, Marz 1983, S. 16, Abb. 87. - 

Grohn, Schalicke, Trudzinski 1985, S. 72, Kat. Nr. 27, 

Farbabb. S. 73. - Trudzinski 1989, S. 85.

149



179

150



180

SlLVESTRE,

Marie Maximilienne

Paris 1708- 1797 Paris

Marie Maximilienne Silvestre war eine Tochter 

des von 1716-1748 als Hofmaler in Dresden tati- 

gen Louis Silvestre d. J. und der Malerin Marie 

Catherine Herault. Sie wurde in Dresden Zei- 

chenlehrerin und Vorleserin der Prinzessin Marie 

Josepha von Sachsen, der spateren Dauphine von 

Frankreich. Gemalde und Zeichnungen von ihrer 

Hand sind nur in geringer Zahl iiberliefert. Wahr- 

scheinlich schuf sie wie ihre Mutter vor allem 

Kopien nach Werken ihres Vaters.

i so Der hl. Jakobus der Altere 

Leinwand 82 X 63

Rucks, bez.: Peins par Marie Sophie Maximilien

ne Silvestre a Dresde 1731.

Sig. Georg Kestner, Hannover; Sig. Hermann 

Kestner, Hannover; seit 1884 Stadtische Gale- 

rie.

KM 17

Entstanden 1731

Das Gemalde wurde frtiher aufgrund falscher 

Lesung Carl II. de Moor zugeschrieben.

Dargestellt ist nicht, wie Georg Kestner vermu- 

tete, der hl. Petrus, sondern der Apostel Jakobus 

der Altere, der gemafi der Legende unmittelbar 

nach der Himmelfahrt Christi in Spanien predig- 

te und 44 n. Chr. unter Herodes Agrippa I. durch 

Enthauptung hingerichtet wurde. Seine nach Spa

nien uberfiihrten Gebeine wurden um 820 angeb- 

lich in einem Grab wiedergefunden, das vom 

11. Jahrhundert an zum Zentrum der beriihmten 

Wallfahrtsstatte Santiago de Compostela wurde. 

Der Pilgerstab kennzeichnet Jakobus den Alteren 

als Patron der Pilger und Wallfahrer, das Buch soli 

au£ seine Tatigkeit als Verkiinder des Evangeli- 

ums hinweisen.

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Georg Kestner, 

Nr. 480. - Verzeichnis der Sammlung Hermann Kestner, 

Nr. 294. - Schuchhardt 1904, S. 128, Nr. 209. - Katalog 

1954, S. 148, Nr. 366.

Troy, Francois de

Toulouse 1645 - 1730 Paris

Nach ersten kiinstlerischen Unterweisungen bei 

seinem Vater, dem Maier Antoine de Troy, ging 

Francois de Troy 1665 nach Paris in die Lehre des 

Historienmalers Nicolas Loir. Unter dem Einflufi 

seines dritten Lehrers, des Bildnismalers Claude 

Lefebvre, wandte er sich der Portratmalerei zu. 

Neben Hyacinth Rigaud und Nicolas de Largil- 

liere gehorte er zu den bedeutendsten Bildnisma- 

lern der Epoche Ludwigs XIV. 1671 wurde er in 

die Academie Royale aufgenommen und 1674 zu 

ihrem Mitglied ernannt. 1692 erhielt er den Titel 

Professor und wurde 1708 zum Direktor der Aca

demic gewahlt.

181 Prinz Jakob Eduard Stuart 

Leinwand 71 x 58 (Darstellung oval) 

Rucks, bez.: Peint a St. Germain par F. de Troy En 

1700 (heute durch Doublierung der Leinwand 

verdeckt).

1706 im Besitz der Kurftirstin Sophie von Han

nover (nicht in den Inventaren von 1709 und 

1714); Sig. Georg Kestner, Hannover; Sig. Her

mann Kestner, Hannover; seit 1884 Stadtische 

Galerie.

KM 255

Entstanden 1700
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Jakob Eduard Stuart (1688-1766) war ein Sohn 

des englischen Komgs Jakob II. (1633-1701), der 

wegen seiner Bestrebungen, den Katholizismus 

wieder in England einzufiihren, 1688 aus seinem 

Lande fliichten muEte. Er wandte sich nach 

Frankreich und wurde dort von Ludwig XIV. 

aufgenommen, mit dessen Hilfe er vergeblich 

versuchte, seinen Thron zuriickzugewinnen. 

Nach seinem Tod im Jahre 1701 wurde sein Sohn 

Jakob Eduard Stuart, der „Pratendent“ oder auch 

„Chevalier de Saint-George“ genannt, von Lud

wig XIV. als Konig von GroEbritannien aner- 

kannt. Zwei Unternehmungen in den Jahren 1708 

und 1715/16, das Haus Hannover vom englischen 

Thron zu vertreiben, scheiterten.

Laut riickseitiger Inschrift ist Jakob Eduard Stu

art auf dem Portrat im Alter von 12 Jahren dar- 

gestellt. Die bedeutende Rolle, die der junge 

Thronpratendent spielte, kommt durch die stol- 

ze, gebieterische Haltung und die befehlende 

Geste zum Ausdruck.

Urprtinglich gehorte zu dem Bildnis als Gegen- 

sttick das Portrat seiner jiingeren Schwester Loui

se Maria (ebenfalls im Besitz Georg Kestners), mit 

der zusammen er bereits als Siebenjahriger auf 

einem Gemalde von Nicolas de Largilhere darge- 

stellt worden ist (vgl. Hofische Bildnisse des Spat- 

barock, Ausst. Kat. SchloE Charlottenburg, Ber

lin 1966, S. 94, Abb. S. 95).

Das Bildnis Jakob Eduard Stuarts stammt nach- 

weislich aus dem Besitz der Kurfiirstin Sophie 

von Hannover, der offiziellen Erbin des engli

schen Thrones. Aus einer AuEerung, die sie dem 

Jesuitenpater Mauritius Vota, dem Beichtvater 

Augusts des Starken bei der Betrachtung des Por

trats 1707 gegeniiber machte, „Pater, das ist der 

wahre und rechtmaEige Erbe Britanniens, was 

andere auch sagen mdgen“, wird nicht nur die 

Hochschatzung der Kurfiirstin fur das Bildnis des 

ihr verwandten Thronpratendenten, sondern 

auch ihre Verbundenheit mit dem Hause Stuart, 

aus dem sie selbst entstammte, deutlich. Bei ande- 

rer Gelegenheit versuchte sie verstandlicherweise 

nicht nur ihre personliche Ansicht, sondern auch 

das Portrat zu verbergen, namlich als sie der 

englische Gesandte Lord Halifax 1706 in ihrem 

Kabinett besuchte (vgl. G. Schnath).

Literatur: Verzeichnis der Sammlung Georg Kestner, 

Nr. 232. - Verzeichnis der Sammlung Hermann Kestner, 

Nr. 301. - Thieme-Becker XXXIII, 1939, S. 440. - Kata

log 1954, S. 156, Nr. 391. - Benezit 10, 1976, S. 286. - G. 

Schnath: Geschichte Hannovers im Zeitalter der neun- 

ten Kur und der englischen Sukzession, 1674-1714, 

Bd. Ill: 1698-1714, Hildesheim 1978, S. 763. - Ders.: 

Geschichte Hannovers im Zeitalter der neunten Kur 

und der englischen Sukzession, 1674-1714, Bd. IV: 

Georg Ludwigs Weg auf den englischen Thron, Hildes

heim 1982, S. 159, Abb. 6. - Trudzinski 1989, S. 91.

Ausstellungen: Hofische Bildnisse des Spatbarock, 

SchloE Charlottenburg, Berlin 1966, S. 60, Abb. S. 61.
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