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TIove Of the works _Hlg.Christophoro 

Medium (Oil on Copper, canvas, wood. - Gouache etc.) 

Is the work signed and dated, and if so, where? 

size: Hight: 

Width: 

Provenance; ek bie = 

Exhibitions in which the work has already figured: 

Can you provide us a photograph of the work? 

May the Stadelsches Kunstinstitut photograph the work? 

May it be reproduced inthe catalogue? 

Exact form in which the lender's name should appear in the 

catalogue ke 

Value of insurance 

Date: Signed: 
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STA DELS C WER U-N-SeT DNS TET UT 

Herrn 4r, Alfred Bader 
2961 North Shepard Avenue 
Milwaukee 11, Y“isconsin 

Sehr geehrter Herr Ur. Bader, 

Herr Professor Gerson sagte mir, dass Sie ein Gemilde von 

Poelenburgh "Der heilige Christophoros" besitzen, das sich ein 

weitesmal in der Sammlung De Boer befindet. Wiirden Sie so 

freundlich sein, uns ein Foto nach dem Bild zu schicken? Hs 

interessiert uns im Zusammenhang mit der b lsheimer-Ausstellung, 

die wir vyorbereiten. 

Mit vorziiglicher Hochachtung 

Re Lek A 

(Dr.Jutta Held) 
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28. September 1966 

Frau 

Dre Jutta Held 
Staedelsches Kunstinstitut 

Duererstrasse 2 
6 Frankfurt/ein S 10 « Germany 

Sehr geehrte Frau Dr. Held, 

in LDeantwortung [hres Schreibens vom 22. September leve ich Fote 
meines kleinen Bildes beis leider ist das Foto nicht besonders 
gut, da es eine Vergroesserung ist. 

Ich kaufte dieses Bild von der Witwe von Herrn Professor G.S,llcogewerf, 
der es Elsheimer genannt hatte, aber schon Herr Professor Ulrich 
Middeldorf, der mich auf dieses Bila aufmerksam machte, sagte wir, 
dass er es fuer einen fruehen und aussercewoehnlichen Poelenburgh 
haelt. 

Nas Bild von Herrn *ieter de Boer ist abgebildet im Singer~!iuseun- 
atalog 1963, Modernen Yan Toen, Abbildung Nr. 62, Katalog Nre 130; 

und in Farben in einem Artikel in Connaissance des Art 163 » 88 
(September 1965). Das De Boer~Bild zeigt weniger Details im Hinter- 

gerund und im Vordergrund und ist in den Farben viel silbriger als 
mein Bild. 

» ob wir uns nicht am foleenden Sonntag mit Herrn De boer 
linger Museum treffen koennten, da er die beiden Bilder vergleichen 
wollte, und das taten wir auch. Herr De Boer bemerkte, dass sein 
Bild gang offensichtlich das bessere waere, da sein bild monogramr£ert 
ist, worauf Herr Dr. Gerson bemerkte, dass manche Bilder Monogramme 
brauchen und meines wohl das bessere waere. 

Als ich mein Bild im Sommer 1963 Herrn Dr. Gerson geigte, fragte er 
i in 
4: 

Tech komme mehrere Male im Jahr nach Deutschland und wermm Sie sich ein= 

mal das Bild im Original ansehauen moechten, waere es leicht fuer mich, 
dieses kleine bild in meiner Aktentasche mitguncshmens 

Fyeundliche Gruesse 

Thr 

ty Alfred Sader 

Anlage 





ier Yrofessor dieses Dild von 
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STADE LSCHESKUNSTINSTITUT 

Herrn Yr, Alfred Bader 
Aldrich Chemical © YAY 

2371 North 30th Street — 
Milwaukee, Wisconsin 53210 

ae 1 - es tn sr a DW a, e by =| 

ywehr geehrter Herr D.. Bader, 

haben Sie vielen Dank ftir Ihren Brief vom 6. lo Le > J Ne) = J hii ° 2 ° pal a st 

uns seh Ss Le BJ by ee s ss Sie bereit sind, Ihr Bild zu unserer Al 

zur Verfugung zu stellen. 

Die Versicherung wirde natutrlich das »stdade 

libernehmen. Yie Ausstellur vom 2.,DLDezem f shar ie Ausstellur 11 vom 2.Vezember 1966 i) rh U 

?) > kh O 
D \ | Sea | bs 3 a0] (se ie) I D vD 

a) S 
~ 34 oily L967 dauern,. 

Wn As4 ich > mwWaANYN ae Bey ve we eo “ os PE ts | ) . Ihnen dankbar, wenn Sie sie ausftillen und uns ein Exemplar 

zZurucksenden wtirden,. 

TG) Reve eae ne +4 a P.». Das Boto lhres zweiten Bildes hat mich sehr inter / em 8 +. 4it oO oh Lil v& Le Noe See 

Doch bam. “Lol Gane Ix~pert TAY n A id Xin ich nicht txperte genug, um zu entscheiden, 
Gr Uae, wee “ 
Figuren von Poelenburgh sein kénnen., Yielleicht fragen 

Sint eas enh Peas, aa nme LJ ) = af? - T) nT 7 
besten einmal Herrn Professor Yr. Marcel ROthlisbergel 

an der Universitét in Los Angeles ist ir arbeitet tas 7 ° a= IB & fel Cu, 

weiss, uber 
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6. Oktober 1966 

Frau 
Dr. Jutta Held 

Staedelsches Kunstinstitut 

Duererstrasse 2 
6 Frankfurt/iein $ 10 - Germany 

Sehr geehrte Frau Dr. Held, 

herzlichen Yank fuer Ihren werten Brief vom 3. Oktober. 

Selbstverstaendlich wuerde ich gerne meinen Poelenburgh Ihrer 
Ausstellung leihen, nur sind meine “siseplaene fuer meine 
naechste Neise nach Europa noch nicht ganz perfekt. Ich werde 
entweder in der letzten Woche im November oder der ersten 
Woche im Yezember kurz nach lrankfurt kommen. Genau warm be- 

ginnt Ihre Ausstellung? Das Gild ist natuerlich so klein, und 

in einem festen Nahmen, so dass selbst Luftfracht nicht tever 
sein wuerde y nur wuer: le ich Sie bitten, das Bild 2u versichern, 
da meine Versicherung weder Transport noch Ausstellung deckt. 

Interessant waere es natuerlich, beide Bilder in threr Ausstellung 
zu haben uml ich moechte Sie noch darauf aufmerksam machen, dass 
Herr Dr. Walther Bernt mir sagte, dass noch eine dritte Fassung 
dieses Suget's sich in einer Stuttgarter Privatsammlung befindet. 
Sicher wird Herr Dre | ge yo Bernt, Mottlstrasse 13, Muenchen, 
Ihnen den Namen des Sammlers nennen koennen, 

Ich besitge noch ein Sild, dessen foto belliect, wo die Landschaft 
von Wilhelm de Heusch ist und Herr Dr. “ernt, gemaess beillegender 
Expertise meint, dass die Figuren von ! SB eagrses burgh sind. Ich b in 
nicht ganz sicher, ob das stint, da ich das “efuehl habe, dass 
Poelenburvh ein etwas besserer Zeichner war, und vielleicht sind 
doch die Figuren von Wilhelm de Heusch selbst. 

rreundliche Gruesse 
ihr 

Dr. Alfred bader 





7. Dezember 1966 

Fraeulein 

Dr. Jutta Held 

Staedelsches Kunstinstitut 

Duererstrasse 2 

6 Frankfurt/Main S 10 - Germany 

Liebes Fraeulein Dr. Held, 

in denke noch immer an die zwei schoenen Stunden, in denen wir ueber 

Bilder plauderten und ich hoffe, dass die Adam-Elsheimer-Ausstellung 

wirklich sich nach Ihren Wuenschen und Hoffnungen entfaltet hat. 

Hoffentlich waren Sie mir nicht boese, dass ich Sie dann noch die folgende 

Woche mit einer Anfrage ueber ein spanisches Bild ueberfallen habe. Lei- 

der konnte ich Sie dann spaeter letzte Woche nicht mehr telefonisch er- 

reichen , aber je mehr ich mir das Foto des Bildes anschaue, daseein 

Selbstportrait von El Greco sein soll, desto weniger glaube ich, dass es 

wirklich ein El Greco ist. Was halten Sie von diesem Bild? 

Da Sie jetzt woh die Moeglichkeit gehabt haben werden, sich die béiden 

St. Christophers in Ruhe anzuschauen, waere ich natuerlich neugierig, wel- 

ches dieser beiden Bilder Ihnen besser gefaellt. Ich selbst bin der, hoffent- 

lich richtigen, Ansicht, dass es sich bei beiden Bildern um eigenhaendige 

Werke Poelenburghs handelt. 

Mit hergzlichen Gruessen verbleibe ich 

Alfred Bader 





Se Del DR is CoH ek S) KsUN-S, Dat Ne se Titer UT 

Herrn Yr. Alfred Pader 

Aldrich Vhemicak Vompany,inc. 

2571 North 3oth Street 

1 waukee, Wisconsin 53210 

Yehr geehrter Herr Dr. Bader uu 9 

es freunt mich sehr, dass “ie uns Ihrem Poelenburgh nun 

oringen wollen! Sie koOnnen gern am 25. November auch noch 

abends zum ~*tadelschen Kunstinstitut kommen. *ventuell z 

mliissten Sie, falls schon abgeschlossen ist, an der Garten- 

Die Versicherungspolice werden Sie in den nichsten Tagen 
© t 

bekommen. 

Mit freundlichen Griissen, 

Thre 

pa Het L 

Bild von Poelenburgh, Hlg. Christophorus heute 
erhalten. 

FEM. 257 10.) 66 

GADr. du Held ) 

obo’ 
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C om: 

Milwaukee, Lsconsin 53210 

Sehr geehrter Herr Dr. Bader, 

hoffentlich k6énnen wir nun Ihre Pild zu unserer Au 

wirklich bekommen, denn ich habe es nun 

, der bereits in Yruck ist. Wirden Sie 

sein, uns die tragebogen moglichst bald 

zurlickzusenden, damit wir die Angaben noch werwert 

k6nnen. Auch den Versicherung 

issen. rden Yie-uns bitte auch mitteilen, ob 1 

bP -] ee es | - ap . aon - 7 L 
~“ild selbst bringen koOnnen, oder e: Luftfracht 

wollen? (ict urchte, unser Englisc uf dem “rans 

Rundschreiben war miBverstandlich),. ts wiirde mich 

freuen, wenn “ie Zu roffnun ler Ausstellung am 

kommer 

Mit freundlichen Griissen, 

Thre 

tel’ As Yr Uc 

Jutta Seld) (De, 
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Frau 

ty. Jutta Held 
Staedelsches Kunstinstitut 
Duererstrasse 2 
6 ¥rankfurt/M. S 10 « Germany 

Sehr geehrte frau Dr. Held, 

ich plane, am Freitag, den 25. November in Marl bei Gelsenkirel 

15. Wovember 1966 

gu gein, dann am Freitag nachmittag einen Sehnell zug 
dorf nach Frankfurt gu nehmen, den kleinen Yhristopherus | 
Thres Institutes abzugeben und dann um 20¢)5 Uhr von fF: 
Zuerich wu fliegen. 

Darf ich Sie bitten, Ihrem Pfoertner mitzuteilen, 
warten soll, da ew wahrscheinlich nicht gerade jeden Aben< 
dass ein Fremder ihm ein Bild in die Hand druecken will. 

Sehr gerne wuerde ich bei Ihrer Feiler am 2. Lezember teilnehmen, 
aber leider wird mir das durch meine Reiseplaene wmocglich sein. 

Mit freundlichen Gruessen aus Amerikas deutscher Stadt, verbleibe ich 

ihr 

Alfred Bader 

Les gy 
Cia G 





FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG Die sch6"°X Kiinste 

Das Frankfurter Stadel in neuem Licht 

Zum 150. Jahrestag 

rb in Frank- | 
n Friedrich 

Marz 1815 hatte 
ssung 5 

St&delschen 

‘t haben, 
en der 

der Reichsstadt E 
rgleichbare 

> die Glyptothek 
Englands Nationalgalerie konnte 
1832 eréffnet werden 

Die Geschichte des Stddels ist nicht 
gefahrlos gewesen. Anfechtung der St 
tung in den ersten nach der 
Griindung, langsam Stif- 
tungsverm®, die 
Blanzvolle Entwicklung nicht aufhalten 
kénnen. mkfurter 
Set er der be 
deutendsten G entwik- 
keln kénnen. Die Breite 
gen geht von den altitalie 
milden bis in die juingste 
reicht vc tschen bis 
Impressioniste 

enwart, 
zu den 

Das Museum hat immer seine treue 
Schar von Freunden gehabt, die den 
Charakter einer grofen Privatsamm- 
lung besonders zu schit: 
ist von seinen Anfiingen her eine sehr 
biirgerliche und durch und durch demo- 
krati Institution geblieben. Kein 
Direktor ist , allmachtiger\ Alleinherr- 
scher, sondern ein Gremium von finf 
Administratoren leitet die Geschicke des 
Hauses. Sie haben dafiir gesorgt, daB 
der Stiftungscharakter — der Unabhiin- 
gigkeit von Stadt, Bund und Land si- 
cherte — bis heute gewahrt wurde, Man 
wird dem Land Hessen und der Stadt 
Frankfurt danken miissen, daB sie in 

it dafiir gesorgt ha- 
ben, den Wiederaufbau abschliefen zu 
kénnen. Benno Reifenberg a 
zender der Administration konnte v 
nahezu tausend Teilneh 
veranstaltung den Abs 

Picasso ,,Weiblicher Akt", Leinwand, 
114 cm. Auf der Riickseite des 

es steht das Datum 11. 5. 60. Dieses 

jilde wurde aus Mitteln der Adolf- 
Luisa-Haeuser-Stiftung con der Gale- 
ouise Leiris, Paris, flir das Stddelsche 
institut 1966 erworben, 

fbauarbeiten bekanntgeben und 
Buen Siile offnen. Mit diesen neuen 
pen ist das Stidel zwanzig Jahre 
Kriegsende wieder new erstanden, 
zuletzt auf Grund der stillen, aber 
fickigen Kirrnerarbeit seines jet- 
Direktors, Professor Dr. Ernst 
ger. 

pokfurt ist reicher und schéner ge- 
len. 

e Galerierdume fiir die Gemilde des 
und 20. Jahrhunderts waren unter 
Leitung von Georg Swarzenski wih- 
des Ersten Weltkrieges fertigge- 

it worden. Der damalige Entwurf 
alle Zeichen der modernen Mu- 

stechnik, hat sich aber trotz des 
en Willens der Erbauer als hichst 
pefriedigend erwiesen. Die entschei- 
de Neuerung gegeniiber di Mu- 
imsbauten des 19, Jahrhunderts War 
Verdnderung der Oberlichter. Licht- 

tk dirfte in Hamburg der erste ge- 
sen sein, der von den bis dahin 
Hichen Glasflachdecken abging und an ire Stelle hohe Laternen setzte die das 
Beslicht von seitlichen Fenstern emp- 

200 BREMERHAVEN 214172 CUXHAVEN 37200 DUSSELDORF 277 44 ESSEN 2281 Ey 

seiner Griindung wurde der Wiederaufbau vollendet 

nd nach unfen leiten sollten, (Die 
ichzeitig ent- 
Museumsbau 

worden:) Sehr 

ch erwiesen, daB der 
— mbglichst viel und 

eslicht fiir die Réume zu er- 
jesem Wege nicht zu 

Die Abtreppungen un 
4 schluckten mehr Licht, al 

irch die gréBere Fensterfluche einge- 
t wurde, zumal die Stufen auch 

1 dunkel gehalten waren; auBerdem 
gab es, je nach Sonnenstand, gréGere 
Schattenflichen auf den Hiingewanden, 

d, sich 
konnte so die 

und unbewuBGt auch den Be- 
irritierende Lichtfiihrung ent- 

n, daB in Bodenndhe die Hellizke 
st am Qberteil der Wand 

doch schwdacher war, 

fingen 

die, von obi 
auf di 

MiBlicher Wirkte sich a 
architektoni Seite aus 
wirkten immer unproportioniert, da 

die Laternen nicht in den Raum optisch 
ibinden wollten wie aulge- 

t wirkten; das von Héhe 
zu Raumbreite wirkte gestért. (Vermut- 
lich — was jedoch nicht nachweisbar ist 
— haben die Schépfer dieser Museums- 

hitektur noch an etwas Weiteres ge- 
dacht: Durch die hohen Laternen, die die 

nach 

einen ps 
ist der letzte Auslaufer 
vom Museum als der 

s 19. Jahrhunderts.) 

die entscheidende Stelle, 
an der Professor Dr. Ernst Holzinger 
— zusammen mit’ seinem Mitarbeiter 
Dr. Kurt Schwarzweller und dem Ar- 
chitekten Professor Johannes Krahn — 
ansetzen muBte. Die Decken wurden 

itschieden abgesenkt, wodurch sich die 
lle jetzt wieder in die Breite dehnen 

Eindruck des Pseudosakralen 
an seine Stelle 

en Raumes 
die nicht fest 

an die Oberlichter (Thermolux) und an 
die nde anschlieBen, wodurch ihnen 
viel von der ihnen eigenen Schwere ge- 
nommen wird, wirken wie eingehangen 
und nicht unveranderlicher Be- 
standteil des Baues. Holzinger hatte 
schon bei der Binrichtung der Raiume 
fir die dltere Malerei vor einigen Jah- 
ren gezeigt, da® das Bild den farbigen 
Hintergrund braucht, daB er eine nicht 
unwesentliche Rolle spielt, wenn es um 

igerung der Bildwirkung geht — 
htet kann auf diese farbigen Hin- 

tergriinde erst von dem Augenblick an 
werden, in dem die Architektur zum 
reinen, weiBen Raum und Kubus iiber- 
geht: Gemiilde, die in der Zeit von 
Adolf Loo tstanden sind, kommen 
vor dem neutralen WeiS am reinsten 
zur Geltung 

Hier war 

le in allen Réu- 
Kunstfaser- 

, das mit 
leicht jedoch seine 

synthetische__F verleugnet- und 
eher an Seidenstoffe erinnert. Durch die 
farbigen Wandbespannungen werden 
gleichzeitig gréGere Raumgruppierun- 
gen in einem historischen Ablauf zu- 
sammengefaft: Klassizismus und Ro- 
mantik, frithes und spates 19, Jahr- 
hundert, Malerei der Jahrhundertwende 
und Malerei des Expressionismus und 
der nachexpressionistischen Zeit 

Auf den ersten Blick mag der Ein- 
druck entstehen, daB sich in der Han- 
gung gegeniiber frither kaum etwas ge- 
andert habe — erst bei mehrmaligem 
Abschreiten erschlieBt sich die leicht ge- 
wandelte Konzeption, Nahezu unveran- 
dert blieb der weite Eingangsraum mit 
Tischbeins Goethe in der Campagna“ 
und den Gemalden der Friihromantik, in 
denen etwas von der Griindungszeit des 
Instituts beschworen wird. Die Gemalde 
von Steinle und Fohr, von Quaglio und 
Koch hangen auf einem zartgelben 
Grund, der festlich-anziehend den Be- 
sucher empfangt, ihn in den Raum hin- 
einzieht. Zwei kleine Kabinette mit lind- 
griiner Bespannung haben die klein- 
formatigen Romantiker und die Malerei 
des Biedermeiers aufgenommen. 

schen Malerei wurde in drei aufeinan- 
derfolgenden Sélen zusammengefabt, 
Wobei die Durchgtinge so gegeneinander 
versetzt wurden, daB die bisher ibliche 
»Rennbahn“ unterbrochen wurde, die 
den Besucher zwangsliufig an den Bil- 
dern vorbei vom einen Saal in die niich- 
sten gezogen hatte. DieRaume wirken ge- 
schlossener, ruhen starker in sich selbst. 
Wer sich daran erinnert, daB sowohl 

Renoir als auch Bécklin fir ihre Ge- 
malde méglichst dunkle Griinde forder- 
ten — beide hatten sich fiir ein rein 
Schwarz ausgesprochen —, muBte fiig— 
lich auf die im St&del praktizierte Lé- 
sung gespannt sein. Der von den Kiinst- 
lern vorgeschlagene Idealfall einer 
Schwarzen Bespannung liefe sich nicht 
realisieren, da es niemals méglich sein wiirde, die nétigen Lichtmengen in den 
Raum einzuschleusen, und die heute so 
beliebten  Strahler | erfahrungsgemig 
jede Komposition zerschlagen. Mit einer 
taubenblauen Bespannung sind die 
Wande relativ dunkel gehalten, was so- 
Wohl den schwereren deutschen Arbei- 

ten — Bécklin, Thoma, 
auch den leichteren 
Monet bis Degas 
ten Halt gibt. D 
Rot der Blusen und dé 
zen auf Liebermanns 
Amsterdam“ niemals 
hen zu haben, und da8 ihm r 
die vielfaltigen 
rinths ,,Walchenseelandsc 
stisch vor Augen getreten 
die Bilder yon Hans von Ma 
Schrecklichen Dahinsiechen (s 
Versuche mit Te 
ihren Untergang) 1: 
etwas von ihrer urs 
und Schénheit ahnen, Pl. 
der haben an Tiefe 
dem ehemaligen 
zu spiiren war — eine de 
Bemiihungen in der Malerei 
hunderts, Bildtiefen greifbar 
wird damit wirklich sichtbar 
Zu entscheidenden 

in den beiden kl 

nM 
nationalen Re 

Hier _Denis 
und Pica 

Pelegrini 

Aber belde R 
, harmonischen 

lung zu- 

Auberjonois ime sp 
chen in einem so 
Klang, daB man r 
frieden sein mu. Ga 
Bildnis von Auberjonoi 
Beispiel zu nennen, voi 
eines Matisse oder e 
liberdeckt 

zer Maler 

um nur 
Farbenklang 

Odilon Redon 
e die Schw 

Art in v! 

Einen gewissen Einv 1 miissen wir 
gegen jene Kabinette machen, die sich 
auf der Nordseite dieser 
anschlieBen und die 
Frankfurter Malerei d 
derts bewahren. Historisch gesehen — 
und somit auch fiir den Besucher leicht 
faBbar —, gehéren sie in den groferen 
Zusammenhang mit der fran: 

‘alerei nach 1840: Keine and 
sche Stadt hatte in diesem Zeitraum bis 
1870 dhnlich intensive Kontakte zur 
franzisischen Malerei, von Courbet 
tiber Monet und anet bis zu Fantin- 
Latour. Kronberg ist ohne Barbizon und 
Fontainebleau nicht denk Wahrend 
man auf der einen Seite Laibungen 
der Seitenlicht abgeschragt 
hat und in die e kKlen Gi 

hi hat man ande: 
en Bespannung 

ine Bild- 

erke der 
Jahrhun- 

intensiy e 
n — im Hinblick auf 

steigerung — etwas zuviel g 
Absichten der 

Kennbar 

m in Deutschland viel 
Wenig bekannten malerischen Genie, 
d fast monochromgriinen Land- 

von dem yorweggenom- 
was. den Zeitgen: von 

heute aufs neve interessiert,. Eine sol- 

che Fille von Griin braucht eine beson- 
dere Stiitze. Wer sich einmal iiberlest 
hat, wie bel Renoir die weite Wiesen- 
Jandschait durch die wenigen roten 
Punkte des Klatschmohns gehalten und 
fixiert wird, wie ein solches Bild) an Tiele und Lebendigkeit durch die klei- nen Farbquantitdten der Komplemen- tarfarbe gewinnt, der wird das Rot gewiB nicht mit letchter Hand beseite 
schieben wollen. Ganz fraglos hat auch 
das Rot — meist in der Qualitit von 
»Altrosa'' — in der Raumgestaltung des 
spiiten 19. Jahrhunderts eine entschei- dende Rolle gespielt, wie man noch auf 
Corinths Der Vater auf dem Kranken- 
lager“ sehen kann. Wir wenden uns hier 
nicht gegen die Konzeption der roten 
Wandbespannungen, sondern allein ge- 
gen die Farbqualititen und -quantitaten. 
Grofiartig und unproblematisch hin- 

gegen bieten sich jetzt die deutschen 
Gemilde vom Expressionismus bis in 
die Gegenwart dar, von Kirchner bis 
Greis. PerlweiBe Bespannungen, auf 
denen die Bilder wie Signale stehen. 
Man hat sich nicht vor historischen Rei- 
hungen gescheut, und es diirfte kaum 
ein anderes deutsches Museum geben, 
das eine abnlich glanzvolle Reihe von 
Kirchner-Gemiilden in einer solchen 
liickenlosen historischen und kiinstle- 
risch tiberragenden Abfolge zeigen kann. 

Brechen wir hier ab: Dies sind die 
Eindriicke von einem ersten Rundgang, 
Anderes, Wichtigeres kommt an diesem 
Festtag hinzu, Das Haus hat Geschen- 
ke und Leihgaben erhalten, die man 
nicht Ubersehen sollte, weil sich in ih- 
nen die Anteilnahme vieler spiegelt. 
Vom Bundesschatzministerium kamen 
als Dauerleihgaben: Rembrandts Hend- 
Tikje Stoffels, zwei Gemiilde aus der 
Augustinus-Legende, die dem jungen 
Raffael wohl mit Recht zugeschrieben 
werden, dazu Arbeiten von Bicklin, 
Blechen und Waldmiiller, die alle offen- 
Sichtliche Liicken im Gemiildebestand 
schliefen helfen. Olaf Hudtwalker gab 
als Leihgabe die grofe ,,Bifersucht" yon 
Munch, Ernst Thewes Hofers ,,Zwei 
Freunde", von \ingenannter Seite ka- 
men eine Stadtlandschaft Feiningers 
und der Teppich ,,Das Leben von Ernst 
Ludwig Kirchner, Was die Freunde des 
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Emst Ludwig Kirchner (1880—1938): 
teppich, gewebt von Lise-Gujer. Er hing 

Das Leben“, Wand- 
im Hause Dr. Hage- | schen Kunstinstitut 

manns und wurde jetz zum 2. Dezember 1966 dem Stadel- 
als Geschenk tibergeben. 

Hauses stiften werden, das wird sich 
in einigen Tagen erweisen 

Dennoch bleibt im Hause am Schau- 
mainkai einiges zu tun. Die Depot- 
réume und die Werkstatten mussen 
noch ausgebaut werden, auch der Hor- 
saal Wartet auf seine Vollendung. Viel- 
leicht findet sich fiir diese Aufgaben 
doch noch ein Mazen, denn die Offent- 
lichkeitsarbeit wird zu den wichtigen 
Aufgaben Stadels in den nachsten 

In Mo 
Am 4. 

Kandinsky hundert: das Datum 
schafit Entfernung und konfrontiert mit 

einer abgerundeten historischen Figur. 
Aber ein zweites Datum relativiert wie- 
der diesen Abstand. Kandinskys ktinst- 
lerische Jugend) liegt wenig mehr als 
fiinfzig Jahre zuiick, und mit ihr ver- 
bindet sich der Begriff von revolution’- 
rem Neubeginn und von Durchbruch in 
diesem Jahrhundert schlechthin. Man 
spricht von ,,Geniezeit* und ,,Sturm 
und Drang“ und spielt damit auf eine 
andere, groBe Bewegung, auf einen frii- 
heren geschichtlichen Schub an. Es war 
daimals in Munchen um 1910 die Revo- 
lution eines Fiinfundvierzigjihrigen, der 
sich auffallend lange abwartend und 
schwankend gegeniiber einer bereits 
turbulent in Bewegung geratenen Kunst 
verhalten hatte. Man begreift hier, wie 
weit die Geschichte ausholt, und wie 
langsam sie ihre entscheidenden Pro- 
zesse vorbereitet. 

Der Russe Kandinsky, der schon) als 
Kind zum Malen drangte, brauchte 
Jahrehnte, um fiir das, was in ihm 
War, Ausdruck und Sprache zu finden. 
Notwendige Station dazu war sogar das 
nationalékonomische und juristische 
Studium in Rufland (am rémischen 
Recht faszinierte ihn die ,Konstruk- 
tion”, wihrend er die Logik ablehnte), 
dann vor allem die Begegnung mit der 
absoluten Farbe beim Spatimpressionis- 
mus und mit der romantisierenden Sen- 
sibilitat des Jugendstils. 

Der Russe muSte nach Europa gehen, 
um zur Gestalt zu finden, und verhalf 
Seimerseits der europiischen Kunst zu 
restloser innerer Befreiung. Er wirkte 
wenect stilbildend als anregend, ja 
auffordernd — damals wie heute in’ der 
ekslatischen, 
wegung der 
fo} 

“Twandt war, und spa 
Tg und Dessauer Bauhaus-Zeit das 

fremdere Norddeutschland. 
ch-kosmische Pathos der 

in Deutschland bereit- 
scheinbare Rationalis- 

ziger Jahre aufgenommen 
ist die rauschhafte Erup- 

€ ein MiBverstiindnis ge- 
sie theoretisch lange vor- 

Jahren gehéren, Das St&del-Jahrbuch 
wird wieder erscheinen, ebenso ein Ka- 
talog der deutschen Zeichnungen bis 
1800. Gerade rechtzeitig zum Jubi 
tag ist ein Bilderverzeichnis 
das alle ausgestellten Werke auffihrt 
und uber hundert Abbildungen enthélt 

Zur Feier des Tages hatten die grofien 
Museen der Welt beigetragen, indem sie 
den Bitten Holzingers folgten und dem 
Museum fiir zwei Monate das Werk des 

skau, vor hundert 
Dezember 1866 wurde Kandinsky 

bereitet_war und zudem im eigentiim- 
lichen Dreischritt seines Schaffens von 
der liber die ,Improvisa- 
tion” zur endgiiltigen- ,,Komposition" 
disziplinierendem Denken unterworfen 
war. 
Kandinsky fand in den geometrischen 

Formen das Material fir eine kontrol- 
lierbare Sprache. Denn am Bauhaus, wo 
er analytisches Zeichnen lehrte, hatte 

sich seine Kunst in der Mitteilung un- 
mittelbar an einem Partner zu erproben 
und sich dariiber hinaus in den grofen 
Zusammenhang von Kunst, Wissen- 
schaft und Technik, dem erkliirten Pro- 
gramm des Bauhauses einzugliedern 
Zum Konstruktivisten ist er nie gewor- 
den (bezeichnenderweise wollte Mon- 
drian von ihm nichts wissen, und in 
seiner kurzen Moskauer Zeit wahrend 
des Krieges hielt er sich von den russi- 
schen Kunstrevolutioniiren auffallig zu- 
riick und wandte sich sogar wieder 
gegenstandlichem Malén zu). Mit Klee 
sah er im Konstruktivismus geradezu 
das Heraufkommen eines neuen Natu- 
ralismus. In seinen Briefen, die Groh- 
manns grofBe Monographie vermittelte, 
verteidigt er die Intuition und spricht 
von den ,,zwei Mathematiken": er wolle 
nicht die Form als solche, er wolle in 
sie eindringen und suche das_,,male- 
rische Marchen‘. 

Die Rothschild-Auktion 

Uber sechs Millionen Mark (7,5 Millio- 
nen Francs) erbrachte die in der Nacht 
zum Freitag im Palais Galliera in 
ris zu Ende gegangene Auktion yon Bil- 
dern, Stilmébeln und antikem Porzellan 
aus dem Besitz des 70jihrigen Barons 
James de Rothschild, der kiirzlich durch 
seine Eheschliefung mit einer 27jahri- 
gen Pariser Platzanweiserin von sich 
reden gemacht hat Die Direktion der 
Franzésischen Museen erwarb ein Pa- 
stell-Selbstportrat yon ‘Chardin fiir 
587 600 Mark. Das Museum von Versail- 
les kaufte das Mobiliar eines Salons, 
das 1785 von Jacob fiir den Bruder von 
Konig Ludwig XVI. angefertigt wurde, 
fiir 360800 Mark. 

Alles halb so schlimm... 
-.. wenn's Mal kracht. huldeten Unfall steht Ihnen — ohne finanzielle 
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Frankfurter Malers Adam Elsheimer 
iiberlieGen. Mit etwa 80 Gemalden und 
100 Zeichnungen ist es die erste umfas- 

nde Ausstellung seines Werkes, die 
r Wissenschaft zweifellos schwere 

Aufgaben stellen wird, Der erste Durch- 
gang schon blendete die Augen — ein 
Kranz von Kleinodien, gereicht zum 
Fest. (Ein ausfiihrlicher Bericht zur 

lung folgt.) 
HANS VOSS 

geboren 

Trotzdem ist ihm noch jiingst die In- 
tuition als ,,Gerede“ weginterpretiert 
und’ seiném spiteren’ Werk iberhaupt 
/Unverstadlichkeft" und -,Unzulénglich- 
keit des Sinngehalts* vorgeworfen wor- 
den (Gehlen). Das dabei gern ins Feld 
gefiihrte Gegenbeispiel bei dem 
sich der Weg bildner: Denkens 
klar und nachvollziehbar entfalte, mu8 
verleiten. Die Charaktere der Freunde 
sind véllig verschieden. Klee ist offen, 
Kandinsky geschlossen, bei Klee ist im 
Gang seines Lebens wie im Werden des 
einzelnen Werks alles tastendes Suchen 
und Entwickem, bei Kandinsky Sein — 
im Frithwerk dramatisches, spater im- 
mer mehr kontempliertes Sein. Er lebte 
in Zusammenhingen, in denen Fin- 
driicke der verschiedenen Sinne zu- 
Sammenfiossen, in die sich Rationales 

tisches mischten. Vom jungen 
y sind solche Erlebnisse der 

Stadt Moskau und russischer Dorfer, 
Minchens und der bayrischen Land- 
schaft auch schriftlich bezeugt. Im Spat- 
Werk aus der Pariser Zeit drangt diese 
fremde Mentalitat, fiir die man mit 
Recht auch auf sein asiatisches Erbe 
verwies, wieder mit Macht herauf. DaB 
sie undurchdringlich bleibt, zwingt eher 
dazu, die Wissenschaft in die Schran- 
ken’ zu weisen, als dieses Ingenium in 
Frage zu stellen EB. 

Die Auktion hatte eine ungewéhnlich 
groBe Menge von Kaufern und Schau- 
lustigen angezogen. Viele Interessenten 
konnten der Versteigerung nur in einem 
Vorraum vor Fernsehapparaten folgen. 
Mehrere Mitg : der Familie Roth- 
schild, darunter Baron Guy de Roth- 
Schild, beteiligten sich an der Ersteige- 
rung von Kunstgegenstiinden aus der 
bedeutenden Privatsammlung. Ein Ol- 
gemalde von Chardin erzielte 475600 
Mark, zwei Venedig-Ansichten von Guar- 
di erbrachten 467400 und 349 800 Mark. 
AuBerdem kamen seltene Mébel aus der 
Zeit von Ludwig XV. und Ludwig XVI, 
Gobelins aus der koniglichen Manufak- 
fur von Beauvais, Bilder von Boucher 
und eine Sammlung yon altem Sévr 
porzellan unter den Hammer. dpa 

Autohansa 
autovermietung 
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Diese Vorziige sind vo 
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das Rauchen wird zum Geniefen. 

Mit der HB hat Haus Bergmann eine vorbildliche.Mischung geschaffen: 
souveran im Geschmack — bestandig in der Qualitat. 

Diese Cigarette setzte fur viele anspruchsvolle Raucher 
neue und absolute Ma 
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der milden Filtercigare 
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Briefe an die Herausgeber 

Tédliche Baume 

Ausfiihrungen in der F.A.Z. yom 
ovember iiber die Gefahrlichkeit 
traBe en nicht erken- 

Argumente in dem 
prich zu Worte 

sind. Sehr tberzeugend 
die Ausfiihrungen von 

Bitzl (Wien) nicht, wenn er 
angibt, vor Jahren — also bei 

er ehrsdichte — den 2 
den er 

auch 

elbst 

Autobahnen 
einfassungen aufweisen. 

keine Baum- 
Sind etwa die 

Bedenken gegen den Strafenbaum 
doch stirker als die Wiinsche yon N 
turfreunden? Sind die vielen 
biume an den Landstrafen eine 
der Landschaft? Weshalb entfernt 

ie nicht; sie bringen nichts cin 
fordern jihrlich mehrere hundert 
desopfer. Der Krieg in Vietnam 
Amerika bislang etwa 6000 Tote ge- 
kostet, wir lassen jihrlich etwa 2000 
Kraftfahrer am StraBenbaum. sterben. 

richtige Verhaltnis gebracht fordern 
‘0 die Baume an den LandstraBen von 
mehr Todesopfer als der Krieg in 

Vietnam von den Amerikanern. Wer 
kann das immer noch verantworten? 

Dr. med. Onno Buurman, Wittingen 

hat 

Ich fiille das Ding aus 

namlich zur 
Einheitsw; 
Aber ungle! 

Ich fille das Ding a 
,Haur stellung aes 
auf den 1. Januar 1964 
Ministerprasident Roder (F.A.Z 

v lebe ich im Ruhestand 
mich mit familiengeschicht- 

Studien in den letzten Jahren be- 
nst kénnte ich zum Beispiel die 

Frage nach dem Baujahr nicht beant- 
worten. Aber der Herzog Carl Eugen 
von Wirttemberg hat sich bei einem 
Besuch d Stidtchens im Jahre 
1761 erziirnt dariiber ausgedriickt, daB 

ungen aus dem vorhergé 
noch nicht beseitigt 
ich annehmen, die 
mein Urahne  erwor 

je des achtzehnten Jahrhun- 
fgebaut wor- 

ist siche 

bewohnt hat. Die 
Raume erstmals 
nich also wahr- 

mit jim Jah 
Angaben tiber Au 
‘wande zu machen, 

t noch art 

en, doch hofi 

odi 

Hau 
sind die 

bezoge 
heitg 
1802 
fuhrur 

maB beanty 
Um genaue 

undli Grundbuchbereiehndh 
unbe fehlen mir Plan- 
skizze und Amateurfoto. Fiir die erste- 
ren muB ich das Katasteramt in An- 
pruch nehmen, aber die Anregung, 

wieder ein rfotos von vorn 
und von h achen, der werde 
ich gérne e leis Uber die Bau- 

raturkosten 
Annalen. Ich 

, ob meine Ahnen sie 
Gulden oder in schwabi- 

en bezahlt hat 
sch 

und 
die 

Flachen 
erechnungen 

umbauten 

Raumes habe ich meinen Schwiegersohn 
r der Schule noch niher, 

ch. Mit Hilfe eines alten Pla- 
haben wir da Zahlen festgestellt — 
Plan ist von 1881 und ich kann 

n, daB diese Zahlen das Wohl- 
mtes finden 
1 Lasten betrifft, 

ich Jeider nicht, ob die Baulast fir die 
alte Stadtmauer, die einen Teil de 
Gartens begrenzt, auf dem Grundstiich 
ruht, oder wem sie 
Vielleicht dem Herz 
gute Stadt befestigen lieB, 
Stadt etwa? Ich méchte d: 

Hunde 

Hoffentlich ist Finanzamt damit 
verstanden 

mit all 
tut 

leid, der 
Antworten den 

einen Schulungskurs vorher absol 
sen und d 

nen. Und am 

ich, oder die Erbengemei 
vi te, mit dem neu 

Wert nicht einverstanden sein. Wir wer= 
den also Einspruch erheben — die \ 
Jen Fragen geben genug Anhaltspunkte 
dafiir —, und ich werde einem Prozei 
bei den zu: ndigen Gerichten v 

Ruhe entgegensehen, in der sicheren Er- 
wartung, daB r stens zu meinen 
Lebzeiten k “We rt fest- 

viere 
onenrechnen 

ann. Arr 
elleicht hat man dort 

n, und dann tf 
nnen! 

Erich Ben Richter, Stuttgart 

Die Argumente von Pulch und Priepke 

In dem Kommentar 
gehalt" (F.A.Z, vom 25. November) ist 

fiihrt, daB in dem Streit um die 
ssische Richterbesoldung der, Verwal- 

sgerichtshof in K nunmehr die 
ilige Anordnung des Verwal- 

tungsgerichts Frankfurt aufgehoben hat. 
Es wird weiter dargelegt, die beiden 
Klager Pulch und Dr. Priepke 
sich im Hauptsac 

rufen, daS Unterbez 
liche | Unabhingigk 
Dazu erlaube ich mir 

,Um das Richter- 

e durch Unterbezahlung her- 
ihrdung der 

lichen Unabhingigkeit haben sich die 
beiden Klager im einstweiligen Anord- 
nungsverfahr cr Begriindung der 
Dringlichkeit gerichtlicher EilmaBnah- 
men beru: 

2, Im 
machen 
richter 

Hauptsacheverf: 
die 

n dagegen 
beiden Frankfurter Amts- 

Linie nur das geltend, 
etzes, naimlich we- 
Gewahrung . der 

derruflichen, nicht ruhegehaltsfah 
nach den 

Ss Hessischen Besoldungs- 
ihrt werden muB. Mit die- 

ge hat es folgende Be- 
wandtnis 
Wenn beispielsweise ein Oberregi 

rungsrat ein Jahr lang cinen Die! 
posten versehen hat, der nach der hes- 
sischen Dienstpostenbewertung, einem 
Punktsystem, mit 95 Punkten zu be- 
werten ist, mu8 ihm — falls er nicht 
beférdert wird — eine Stellenzulage in 
Hohe des Unterschiedes zwischen dem 
Grundgehalt di 
(Besoldungsgrupp: 

gewahrt werden. Dies deshalb, 
hessische Dienstpostenbewertung in An- 

wendung des Leistungsprinzips und in 
Verwirklichung der 
des Bundesverfassungsgerichts 
der Verantwortlichkeit der 
Beamtenstellen nach | einem 

s Map 
inzelnen 
Punkt= 

tem von ve! nismaGig groBer 
1igkeit ermittelt und einen B: 

| B, 95 Punkt 
stelle" (Besold 

A 16) wertet. 
Obwohl nun Paragraph 24 des Hes- 

sischen B die Anwen- 
dung dieser node fiir Richter 
vorschreibt, verw s Land H 
sen den Richtern die Zahlung einer sol- 
chen widerruflichen, nicht ruhe 
fahigen Stellenzulage. 

3. Der rechfliche Kern des Hauptsache- 
verfahrens ist in den Griinden des Ur 
teils des-Verwaltungs Frankfur 
vom Juni 1966 unte ~wendung 
der Terminologie der hessischen Dienst 

-Richtlinien wie folgt 
set worden ist schlecht 

gs nicht Z yesh: 
viegend bzw 

> Tatigkeit, die (fast) nur ver 
denartige Vorginge und ein 

oder mehrere Aufgabengebie 
umfaBt, ein abgeschlossenes Hochschul- 
studium und eine Ausbildung von drei 
Jahren er: rt, in bezug 
ledigung der Arbeiten in 
Fallen der EntschlieBung 
posteninhabers tiberlassen ist 
wiegend auf einen mittleren 
auswirkt, in (fast) allen Fallen yerbind- 
lich ist, Verhandlungsgeschick und Uber- 
zeugungsvermogen voraus die Be- 

Sung von zwei Personen mit 
befugnis und Ubernahrr t- 

sprechender Verantwortung einschlieftt, 
libe end innerhalb kurzer Frist er- 
ledigt werden muB, besondere Initia- 
tive in wesentlichen Bereichen und eine 
mehrjahrige Berufserfahrung nach Ab- 
schlu8 der Ausbildung erfordert und 
wiederkehrende _besonde' schwierige 
Aufgaben umfafit, bei ein 
der Besoldungsgruppe A 16, 
Richter dagegen nur der B 
gruppe A 13b zuzuordnen 

auc 

lei- 
ie- 

umfang- 

auf die 

eine’ 
2idungs- 

sein soll 

Hans Neher, 
Richter am Amtsgericht Frankfurt 

Besoldung und Unabhéngigkeit 

In der Nachricht ,,Pulchs Antrag 
gewiesen” und im Kommentar ,,Um das 
Richtergehalt® (F.A.Z. vom 25. Novem- 
ber) teilten Sie mit, daB in dem Rechts- 
treit um die hessische Richterbes 
dung der Hessische Verwaltungsgerich 
hof in Kassel die einstweilige Anord- 
nung des Verwaltungsgerichts Frank- 
fur( aufgehoben habe.. Fir den inter- 
essierten Leser dirften folgende Sitze 
aus den inzwischen bekanntgegeber 
schriftlichen Urteilsgriinden des Hessi- 
schen Verwaltungsgerichtshofs recht 
aufschluBreich sein 

Bs ist... einzuriiumen, daB durch 
die besoldungsmaBigen Folgen der bei 
den hessischen Beamten vorgenomme- 
nen Dienstpostenbew tatstichlich 
eine bedenkliche Diskrepanz zwischen 
der Besoldung der Beamten und der: 
jenigen Richter eingetreten ist 

schlieft sich offenbar auch der 
sgegner (das ist das Land Hesse 
Verfasser) nicht, .. Trotzdem 

zeit... keine hinreichende Dringlich- 
keit und Notwendigkeit fur den ErlaB 

siligen Anordnung gegeben. 
allerdings fraglich, ob bei 

langen Prozefidauer des Haupt- 
heverfahrens und weiterer Untiitig- 

keit des Antraggegners in bezug auf die 
durch die Dienstpostenbewertung der 
Beamten herbeigefilhrte besoldungs- 

erscheint 

einem spiiteren Zeitpunkt zu dem glei- 
chenErgebnis fiihren wiirde Wenn 

im UEinzelfalle die Gewdahrung 
Rechtsschutzes durch die lange 
dauer eines Pro iberhaupt in 
Frage gestellt wird und zu Konseque 
zen fiihrt, denen sich der Antragsg 
nach Treu und Glauben suf Grund s 
ner cigenen nntnisse 

schlieBen darf, so kénnte au: 

Erwiigungen auch der Erlaf einer einst- 
weili Anordnung in Betratht zu 

chen sein, wobei dann freilich weiter 
1 priifen sein wirde, ob die iibrigen 

etzunge fiir den BrlaB einer 

einstweiligen rdnung 
sind 

Der 
furter 

solchen 

gegeben 

Antragsteller (nimlich der 
Amtsrichter — der Vera 

ruft sich schlieBlich auf 
dem rechtsstaatlichen 
Unteralimentierung der 

Abwertung der richterlichen Tatigkeit 
drohe; auferdem konne als Folge hier- 
von die richterliche Unabhiingigkeit be- 
cintriichtigt werden. Das Gericht ver- 
kennt...nicht, daB die Erhaltung der 
richterlichen Unabhiingigkeit gleichfall 

Prinzip der Gewaltenteilung 
zuordnen ist. Auch bestehen — wie de 
Antragsteller geltend macht — Bezugs- 
punkte zwischen richterlicher Unabhin- 
gigkeit und Richterbesoldung 

‘ahr, die 
durch 

Richter und 

2u- 

mifige Benadhteiligung der Richter 
diese Interessenabwigung auch zu 

Werner Biittner, Richter am 

Schmahlicher Verrat 

8 die CDU/CSU in ihrer miGlichen 
Lage nach jedem Rettungsanker ge- 
griffen hi: ist verstandlich. Dafiir aber, 
daB di SPD lesalliance ein- 

gangen ist, gibt es iiberhaupt keine 
itschuldigung. In keiner len Demo- 

tes die Aufgabe der Opposition, 
ierung aus dem Dreck 

s Argument, es stiinden 
Aufgaben bevor, die nur gemein- 

erden kénnten, ist unhalt- 
nicht da’ indgesetz ein 
mit verfassungsandernder 
indert und nicht zahllose 

s g etze mjt Zustimmung der 
SPD beschlo: waren, ohne daB man 

hierfiir eine ,GroBe Koalition” bendtigt 
itte. Was + geschehen ist, ist nichts 

s als ein schmahlicher Verrat an 
mokratischen Ordnung. Er wird 

die SPD teuer zu stehen kommen. Der 
Judaslohn, 1 sie erhalten hat,. wird 

sich nicht auszahlen. Jetzt wird es fir 
viele nur noch die Wahl geben, ent- 

weder Nazi oder Kommunist zu werden. 
Professor Dr. Harold Rasch, 
nwait, Bad Soden am Taunus 

diese 

dutzi endina al 

Rect 

Nutzen und Schaden 

rmuten Sie 

itionskarus- 
cht der einzige in 

iner societas leonina 
si GroBen nun Unheil 

cheine. Gi atten Sie mir 
Kung, daB die alte 

Rechtsliteratur unter der 
leonina ein Vertragsverhaltnis 

in dem der'eine Teil nur den 
der an nur den Schaden 

ntrug Grofie 
Koalition? nicht so ganz, 

an sie sich doch 
Gleichgewicht der 

yor? Oder 
> Thre Ei g an die rémische 

figur eine spezielle Art hinter- 
sinnigen Verdachts ausdriicken? 
Dr. Volkmar Muthesius, Kénigstein/Ts. 

Union, 
v den 

Wwittern 

rémische 
societas 
verstand, 

Art 
eréBien| P: 

Etatkiirzungen in Kassel 

nur uber 
erbeetat; es 

keinen Pfennig 
jahr ein- 

wurde von den 
Die von Ihnen 

e ‘and bereits 

statt, Bei der ersten 
eranstaltung im Schauspielhaus 

re r dienten Kulissen aus 
ler ,Don-Carlos"-Inszenierung 

s Dekoration. Das Staatstheater Kas- 
zerte des Staa 

Or- 
s Kassel hat 

5. September auf dem Spohrplatz 
Konzert gegeben, zusam- 

men mit einer Lesung aus Werken von 
Autoren dieser Spielzeit. Diese Ver- 
anstaltung geschah im! Rahmen der 
Abon: bung fiir die Spielzeit 
1966/6) 

ein. einziges 

r die jiingsten Etat- 
rocken"; die halt 

nommenen Form fir 
fahtlissig, da die einge- 

parte Summe in keinem Verhiltnis zu 
ehn-Millionen-ZuschuB. steht 

1 dessen Effizienz ernsthaft gy 

mehr 
vember) erwahnt Han: 

»Volksmund* 
rankfe 
sich um eine 

he nehme 
,Mach dir ein 
um Doktor“ 

fe haufi 
rwahnt, aber das 

bin in den wirtschaf 
Jahren 192 
I. —Pe} 
ten- und Ber Volk 
gangen. Es war damals ein ernst 
soziales Ubel, wenn in einer 
Ernahrer ,krankfeierte“ (5 
tiimliche Ausdruck), namlich krar 

ind nicht Arbeit 
n - 
den die Hiitten] 

und alle anderen Arbeitenden 
nommen hatten, teilte h di 
leben in die efahrer nen b; ZW. 
ten und in die gi 
hat mit ,,Peiern 
Sinne d 
bedeutete 

paar 
Man findet das 

m Sinne k 
nicht 

indern d 

im raiuchlic 
Wortes nichts zu tun, s 
eben nur, daB di 

ruhte (,,Feierschichten" bei 
oder der 
teilnahm 
feiern 
Milct 

inzelne 
Wo de} 

muBt 
eld und die 

beit als Waschfrau. E 
um; Ssprachliche 

nf if we 

auen 
r eben nur c 

Wort fiir 
zen Krankheit und haj 

it irgendwelchen Frivolitéten 
uu tun, Der mund 

sich doch meist 
Jargon 

Hans Detlev Becker, Hambur, 

Bescheidenheitsformel 

die R wendun 
(F.A.Z. vo} 

1 Sie ihr eine ut 
g von Un 

Ich wurde : 
wiirde sagen" ist nichts Verwerflicher. 
als die zahlreichen Bescheidenheitsfor 
meln, mit denen wohlerzog ns 
den Ausdruck 
vieren, ohne dies: 
fizieren zu 

unterstellen, 

elbst damit disquali- 
wollen, wie ,mir scheint" 

oder ,meiner Meinung“. ,Ich wiirde. 
gen" impliziert (Verzeihung!) nichts 

Verwerflicheres als: wenn ich gefragt 
wiirde, In diesem Sinne wiirde ich s 
gen, daB Sie ausnahmsweise einmal mit 
einem nicht nur unschuldigen, sondern 
sogar J6blichen Sprachgebrauch zu streng 
ins Gericht gegangen sind. 

Professor Dr. Richard Alewyn, 
Amtsgericht Frankfurt Bad Godesberg 



10, Novenber 1966 

Frau 

ny. Jutta Held 

Staedelsches Aunstinstitut 
Duererstrasse 2 
6 Frankfurt/Ms S 10 « Germany 

Sehr geehrte Frau Dre Held, 

mit bestem Danke bestaetige ich heuticén Erhalt Thres werten 
Schreibens vom 22. Oktober, das sich mit meinen letzten brief 
gekreuzt hate 

Beiliecend finden Sie den Fragebogen uebey mein kleines Bild, 
welches ich plane, am Freitag abend, den 25. November nach 
Frankfurt su bringen. 

Froundliche Gruesse 

ihr 

Alfred Bader 





8e November 1966 

Pra 

Dre Jutta Held 
Staedelsches Kunstinstitut 

Tmererstrasse 2 

6 Frankfurt/Main S 10 « Germany 

Sehr zeolite Frau Dre Held, 

es freut mich sehr, dus Ihren Zeilen vom 1, November gu entnehmen, dass 
Sie mainen Christopherus in die Adam-Elsheimer-Ausstellung aufnehmen 
moecnten » 

ich plane, am Freitag, den 25. November von Gelserikirchen durch Frankfurt 

nach Stuttgart mu fahren und falls dieser Termin nicht gu spaet ist, moech~ 

te ich mein Bild selbst mitnehmen und dann gum Staedelschen Kunstinstitut 
nehmen.s Da ich aber am spaeten Nachmittag jenes Freitags von Gelsenkirchen 

abfahren werde, nehme ich an, dass ich erst am Abend in Frankfurt ankommen 
werde und frage mich, ob ich entweder das Bild beim Portier des Institutes 
hinterlassen soll oder ich es mir vielleicht cestatten duerfte, es gu Ihnen 
gu bringen ry 

Falls der 256 November aber fuer thre Ausstellung gu spaet ist, loonnte 
ich das Bild natuerlich sofort nach Erhalt Ihrer Antwort luftfrachtlich in 
einer kleinen Kiste durch lufthansa nach Frankfurt sendene Sicherer waerc 
es aber bestimmt, dieses Bild in meiner Aktentasche mitzunehmen. Nach der 
Ausstellung moechte ich Sie bitten, das Bild im Institut gu behalten, wo 
ich es mir bei miner naechsten Deutschlandreise im naechsten Juni abholen 

moechtees 

Ich’ moechte Sie bitten, das Bild mit § 5000.00 eu versichern. 

Mt Preundlichen Gruessen verbleibe ich 

tre Alfred Bader 

me. 

Wy 
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STADELSCHES 

Herrn Yr,Alfred Bader 

Aldrich Chemical Vompany 

2571" “Neruh 

Milwaukee, 

a 

Wisconsin 

Un, takes 

Sud. 66, 

mehr geehrter Herr Yr, Sader, 

haben wie vielen Yank ftir die Photographie. Icl 

entzuckt von dem Dild, es scheint ein ganz besonders 

Poelenburgh zu sein! Interessant wire, wenn man es 

sammen mit dem Pild von De Boer sehen kénnte. Ware e 

eventuell moglich, es auch zu unserer llsheimer-Aus 

auszuleihen? Sie beginnt Anfang Vezember. *‘ielleicht 

kommen *ie vorher einmal nach Deutschland? Ich wiirde 

freuen, das Pild im Original sehen zu kodnnen,. 

A 

6 FRANKFURT/M S 10. DURERSTRASSE2 
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Zweignicderlassung Frankfurt a.M. 1 - Postfach 4098 

Te ee i er rm ee ee ee es a eer re iF es ee oe ee 

Pe OK UN G:S N 0 T-E Nr. 22 828/ 77 

Dr, Alfred Bader 

Os Aldrich Chemical Company Inc, 
2371 North 30th Street 

Milwaukee, Wisconsin 53210 (USA) 

Wir schlossen auf Ihren gefl. Auftrag: 

pM 19.969,-- =. $.5.000,-- 

Gegenstand: 1 Gemailde "Hlg. Christophorus" 
von Poelenburgh 

per jcglichem Befordcrungsmittel: 

Loit: wahrend der Ausstellung im Sta&delschen Kunstinstitut 
ZU Frankfurt/Main in den Monaten Dezember 1966 und 

Januar 1967 cinschl. Vor- und Nachlagerzcit. 

Bedingungen: Dic Kunstgegenstande sind versichert gegen alle Gc- 
fahren geméS8 den Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen 

fur Ausstellungsversichecrungen. 

Frankfurt/M., den 25. Oktober 1966 

Versgicherer: Zugleich im Namen der mitbeteiligten Versicherer: 

A GR EP PIN A 
Versicherungs Akticengescellschaft 

Dic General-Agentur 

Karl Alt & Co. 

i obs H; 
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Herrn Dr. Alfred Bader Ais MAS Oe 
Aldrich Chemical Company Inc. 
2371 North 40 th street 
Milwaukee , Wisconsin 52210 USA 

sehr geehrter Herr Dr. Bader 

In der Anlage tibersenden wir Ihnen die Versicherungspolibe - 
fir die uns freundlicher Weise tberlassene Leihgabe zu unserer 
Elsheimer - Ausstellung. 

=i ED Mit vorztiglicher Hochachtung 
: 

din fig 

ALUKIGH baEMiuad U.. de 
; 

Miuak Gu. tne, Myf MUM LY i E. HeYnemann ) 

6 FRANKFURT/M 70 - DURERSTRASSE 2. RUF 612898 - POSTSCHECK-KTO. 17373 FFM 
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GAILEARAI NAISIUNTA NA hEIREANN 
Office of the Director 

National 

Alfred Bader Gallery o/ 
Astor Hotel, Suite 622 a eee 
924 E. Juneau Avenue = 

Milwaukee, WI 53202 150 years 
U.S.A. 

April 4, 2004 

Dear Mr. Bader, 

From October 1 to December 11, 2005, the National Gallery of Ireland is to hold an 

exhibition on seventeenth-century Dutch and Flemish night and evening landscapes. 
This show, which will include some forty-five paintings, drawings and prints from 

various public and private collections, will be the first to examine this fascinating 
aspect of landscape art. 

Nocturnal landscapes were more frequent in Dutch and Flemish art than most 

museum visitors and art historians realize. Although few were true specialists in this 
field, many painters known for other genres took up the occasional challenge of 

painting a land-, sea-, or cityscape by night or evening. These works enabled them to 
show off their proficiency in painting virtuoso light effects cast by the moon, fires, 

torches, burning buildings, fireworks, comets and divine light from heaven. The most 
spectacular scenes are those in which natural and artificial sources of illumination are 

combined. One of the aims of the exhibition is to demonstrate that nocturnal 
landscapes, contrary to what one might expect, are in fact all about light. 

The origins of the Dutch and Flemish nocturnal landscape are closely tied to 

representations of biblical subjects and, to a lesser extent, scenes from classical 

mythology. The exhibition intends to demonstrate that at the end of the sixteenth and 

the first decades of the seventeenth century the majority of outdoor night scenes were 

still history paintings. A key figure in this early development was the German painter 

Adam Elsheimer. His small but powerful works executed in Rome reached northern 
Europe either in the form of engravings by Hendrick Goudt or painted copies. 
Arguably the most successful emulation of the German artist’s is Rembrandt’s Rest on 
the Flight into Egypt (National Gallery of Ireland, Dublin). 

Merrion Square West, Dublin 2 * Telephone 01-663 3502 * Fax: 01-663 3503 

Website: www.nationalgallery.ie * E-mail: directorsoffice@ngi.ie 





The nocturne without biblical subject matter was introduced into painting at the end of 

the sixteenth century by Flemish artists, but remained a rare phenomenon for some 
decades. Dutch artists followed much later, but took the secular night scene to a new 

height in the 1620s. The most innovative works were produced by artists active in 

Haarlem, such Esaias van de Velde, Jan van de Velde II, and Pieter Molyn. During the 

1630s-1640s the Low Countries saw the rise of the secular nocturnal landscape. While 
Rubens painted a number vistas with moonlight or sunsets, other well-known artists, 
such as Aelbert Cuyp, Adriaen Brouwer, David Teniers II, Jan van Goyen, and 
Nicolaes Berchem transformed on occasion their usual subjects into night or evening 

scenes. Among the few specialists in the field, Aert van der Neer was the most 
accomplished. His many grandiose moonlit rivers form the height of nocturnal 

landscapes in the Southern and Northern Netherlands. 

The exhibition will be accompanied by a catalogue written by Adriaan Waiboer, 
Curator of Northern European Art, in the National Gallery of Ireland. 

We would be grateful if you would contribute to our exhibition by making available 

the following work from your collection: 

Cornelis van Poelenburch, St. Christopher, panel, 15.5 x 20.5 cm 

This painting would be an invaluable addition to our exhibition, as it is one of the 

most charming Dutch paintings in which a biblical event is set in an evening 

landscape. It can demonstrate well that in the first half of the seventeenth century 
most nocturnes still had a religious pretext. 

If you would like to discuss this request further, or have questions about any aspect of 

this project, please do not hesitate to contact me. 

Yours sincerely, 
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GAILEARAT NAISIUNTA NA hEIREANN 

LOAN AGREEMENT 

National 

es Gallery. 
Northern Nocturnes Pore 

Night and Evening Landscapes in the Age of Rembrandt and Rubens © 

Millennium Wing, National Gallery of lreland, Qublin 1 Qatober - 11 December 2005 

LENDER Dr. Alfred Bader 

924 East Juneau Avenue 
Astor Mota] ~ Suite 642 
Milwaukee W! 53202 

Correspondence address 

Contact Mr. Alfrad Bader 

Tal Q01 414 277 0730 

Fax 001 444 277 0709 

E-mail badera@execpc.com 

Address for colfection/return (tf different from above); 

ih aS ncn hsv avn ve eroen HADI NOSAA iP OP apt nnes A np artoenaantesea ene albinos ing esos vepsnelobepeiaynennta SE's Vey Pf WoWINA ANREP Sad SUR te A Soa a 

CREDIT LINE Correct designation of ownership tor: 

1) reproduction in the catalogue ie - \ \ 2. a Loews Q | ‘ ; N\ res im ee 

ison iabel: r a —y 2) exhibition iabe Dany \ NUT @wen pA 
a Se ee er reeeinrsere hemes sa eae arene en eT TTR AFUE WTA AN Rr ” anntin maniseeeeenl esate 

DESCRIPTION OF LOAN 

Anisi (name or attribution) Cornelis van Poslénourch 

Title and Date: St. Christopher 

Medium and support: Oil or panel 

Inventory Numoes a 

Plgase indicate whether the loan hes a frame, basa or mount ES)NO 
yk 

Wil the foan be travelling in ite frame (YESINO 

if yes, can the loan be tsken from its frame, base or mount YESINO 

8ize in centimetres, WITHOUT freme, nase or mount height width depth 

Size in centmetres, WITH frame, base or mount: height width depth pa 

lg the work glazed? vegino) 

Please describe glazing material 

Ordinary gisss? Laminated glass? Low-reflective glags? Perspex? Other’? 

sR SS RCA ENN —_ ‘Continues Overleat ./ 

Merrion Square West, Dublin 2 * Telephone 01-461 S123 ° kax: 014361 537% 

Website: wwwnanonalzalleryie © Hema: milage te 

Gy m 
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PHOTOGRAPHY AND REPRODUCTION = 
a 

Can you ¢upply a & «4 inch colour transparency and a black and white photograph’? Ye ino 
if not, where can these be obtained? G “ 

If you do not own copyright, please provide name and address of copyright holdar 

Unless permission ig denied in writing at or pricr to the date of tnis agreement the lender authosizes the work to be 

a) reproduced in any medium for the catalegue and any publicity educaliooal, audio-visual and archival rrateris 
prodused Solely to support or record the exhibition: 

6) photographed or filmed in the Nationa! Gallary of Ireland under strict supervision so ely for the purposes giver. in (a) 
above. 

NA A BA AN AA LA A la 8 NAA A i ie se : 

IRISH GOVERNMENT INDEMNITY/INSURANCE 

The National Gallery will arrange “or indempity/insurance of the loan on a ‘nail to mail’ hasis for the value specified below: 
2 

1) Inaurance valve of the loan; US$$100,000.00 / € 35,000.00 be 

2) Please also give ammount and currency In words: One hundred thousand US Dollars 

Irish Government indemnity 1s provided by the Minister for tha Department of Arts, Meritage, Gaeltacnt ang tne islands 
unde’ Section 44 of the National Cultural Institutions Act, 1997 following application from tne borrower {i ingemnifies the 
owner for loss ar damage to thé loan while il is on loan to the borrower and while being taken to or returned from the 
Naltonal Gallery of Ireland 

The borrower is under no liability for the loss of, or damage lo. the loan arising from 

1) war, hostilities or war-like operations 

2) the negligence or other wrongful act of the lerder, or his servarits or agents 
3) a glaim by a third party claiming to be entitled to che object, or 

festoratlon or conservation work undertaken fo the abject by the tCorrower his sarvants or agents wilh the 
agreament of the lender 

Any lidbility which the borrower may ingur te the lendar arising put of the loan of the object shall not exceed tne specified 
value. Far the avoidance of ciaudt the specified value of the object ls agreed for the purposes of this indemnity only and !s 

without preéjucioe to any other valuation of the object which has or may be agreed for any other purposes 

dana 11 aetirgA VR NeBdE GAC RENE OPORI S91 BANA AYR ESH RAE LAP AROMAS WOASSRANSE OT PYAAR COAIYEL MSOF EIA i AB SMLAL AA ba ec ae a es HE Re PALEY AMIN) Han RMMM 

TRANSPORT 

The National Gallery of Iralarnd will be responsible for all reasonable costs of packing and transportatan of the loan ard 
will arrange for packing, transportation and cusioms formalities through zhigping agents acceptable to the Netional 

Gallery. The lender may elect to have the loan packed an its ov premises at the borrower = expense 

Tne lender shal! notify the borrower in writing of any special conditions governing the loan, such as any export restrictions 
display or courier requirements. The lender shall advise the borrower of any specific of octential problem with the 
condition of the laan so that the National Gallery of Ireland may be satisfied that no undve “ska are being eccerted and 
ensure that correct packing, transport anc display arrangements are made 

SIGNATURES 

The Naticna| Gallery of Ireland will ayercise the same precautions for the care and safety of tre loan ag it exercises in 

respect of its own property, 
The lender declares that s/he has full authorit 
has read and accepts the sonditions of thle a 

io make this loan that the inforrnation listed above is correct, and that she 
erent’. / f 

Signature of lender or authorized agent LA ID 'PY 
‘ 

v f 7 . Paall (atta f. fae Ae / Date aes os Signature for the National Gallery of Ireland K Smé ide 48 Ley a Ades 

140 ye © imeem emma cman cw rs 6 Ae hak be 14M 9" ots einet ama Fem om 

Please complete. sion and return this form to 

Ms. Kim Smit, Registrar, The Nationa! Galtary of Ireland, Merrion ats Dublin 2. Irelano 

Be (1 AW | ae 

m / , OK 
Meee’ ote; FA Voce X\ oe kas 

\ 





| resemast VERIFICATION REPORT | 

TIME : 68/10/2685 26:43 

i atten ee ene a ee ee a a 

DATE, TIME Ws/lb 2 
FA NO. /NAME NUN eiahell 
DURATION : 81 
PAGE(S} 
RESULT 
MODE STANDARD 

Ose 

I 
an) rey at 





i1-AUG-65 14:68 Kim Smit NGI GL et2355235 PAGE: : 

GAILEARAT NAISIUNTA NA hEIREANN 

National 

Gallery « 

IRELAND 

Fax To: Dr, Alfred Bader 

Fax: 001 414 277 0709 

Fax From: Kim Smit 

Registrar's Office 
Fax: +353 1 632 5523 

Date: 11 August 2005 No. of pages: 12 

Dear Dr. Bader, 

| am pleased to tell you that Dr. de Witt has arrived safely today with your van 
Poelenburcn. We haven't seen the work yet as the box cannot be opened until tomorrow 
rnorning wher we have a customs officer present. 

| arm very sorry to hear that you haven't received our joan form as we sent it to you on the 

23” June. | thought it would have arrived by now. Please find a copy attached, | am also 
sending you a copy of our insurance certificate, which includes terrorism cover 

| can't wait to see your little work and | am haping that you will have the time to came to 

Dublin to see the exhibition. 

Yours sincerely, # 

aA 
Kim Smit 
Registrar 

Tel +353 1663 3540 
Fax: +353 1 661 3372 
Email: ksmit@ngi.ie 

Merrion Square West, Dublin 2% Telephone O)-661 5188 © Max: 01-06) 5372 

Website: www.nationalsaltery.te: @ Penverl: infom@ iyi te 
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PROM HEATH CAMGERT ke 

Blackwall Green 
" WUEWELLERY AND FINE ART) 

(A MEMBER OF HEATH LAMBERT GROLP) 133 Houndsaitch 
Loncon 

CERTIFICATE OF INSURANCE ECA 20H 

rel. +44 (0) 20 7060 3000 

Kim Smit 

National Galery of Ireland 
Merrion Square Wast 
Dublin 2 

Ireland 

Deolaration under Limited Binding Authority Art A CJ0000106 

This insurance is effected 100% with centain Underwriters at Linys's London, 

This is to Certify that in mecordanee wile the authorisation granted wader Limited Binding Authority An A CJO000105 to 
ihe undersigread by certair Underwriters w( Lloyd's whose names and the propomiong underwritten by them. which will 

né supplied on application. ca7 be asvenained by refsrence (6 tne said Contract which bears tne Seal of Lloyd's Polley 
Signing Office, and in cunsiceration of thw greimlum speulfied lierein, Ihe said Unclenwrters ave hereby bound, each for 
his gwn part and not one for anutner, thew Peirs, Evacytors and Admintetrator2, to ingure is secordunde with the tern 

and conditions contained in of endorsad on the sald Contract. 

This insurance covers wil risks of physi¢al loss ur physical damage Sut aubject 10 the attached conditions, 
exclusions and basis of settiament, 

Ale ee Ak ae Si se see te ee rb Rh RN det TOPS OURS ASA IRON ELE an dP baie AN Re ae poccnon pene ee - a a ne ye a 

ASSURED: Nstional Gallery of lreland Blor Dr Alfred Bader 

EXHIBITION: Northern Nocturnes 

PROPERTY INSURED: St Christopher, van Poelenburg 

TOTAL SUM INSURED: USD 100,000 

PREMIUM; Waived 

PERIOD OF INSURANCE: = 10" August 7006 to 117° December 2905 bath daya included 

COVER: 

This insurance covers the property described abave white in tranait trom the premises of Or Alfred Bader, 
024 East Juneau Avenue, Aster Hote!, Suite 622, Milwaukee, Wi 53202 UGA. to the National Gallery of 
Ireland and while there. Cover will ¢ease upon the inception of {rish Gavernmant indemnity 

i Witnexs whereof! this Certificate has bean signed by Muckwull Gran (Jewellery and Fine Art) A Member af Heath Lambert Group 

I Pagap Zoot ie Me SANS, came Dated If London Authorifes Signatory 

Rassias Of kro Hegur arab wilihitina’ Flagy Court Crerehed Fats Landen ECON CNP Ragiste-ae ix Eao'ond ym Waing RO 1488429 
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VALUES AGREED: 

The property Insured Is covered on an Agreed Value basis aa deciared by tie Assured 

BASIS OF SETTLEMENT: 

A. in tne event of total loss this insuiraned will pay the Sgraed valua as shown on [nis Carificate/Seneduie, 
Huwever, in ihe event of parial ‘oss of or damane te zny Item Insured tmis insurance will pay ire cost and 

expense of restoration plus any resulting Jecreciatior Sut not exceeding the agread value of tn2t ier 

B In the event of loss cr damage to any insured ise which has an increased value besatse it forms part of a pair 

vi se@t, ary payment under this Insurance shall take account of the inc eased valve. 

‘@ In me event Will this insurance be liable for more than the applicable limite of Nabiiity chown above. 

NAIL TO NAIL: 

4 This insurance covers the property an @ cal to nad hesia fram ‘te departure from 2 joaatlon specified by the 
Owner until 8 return to a loeation aisn shetiied ty toe Owner and inaiudes intermediate pearinds at packers 
warehouses, customs and other iucations In trarsit dunna the penod of this Insurance 

2 This nsgurance will commence on thé ater of the cammencement dete or tha signature of the first GCandition 

Report by the owner and will cease 07 the earher of the expiry date or the signature of a Condition Report by the 
owner upor ine return uf (be property to the location spelled by the owner 

EXCLUSIONS: 

This insurance dossg not cever 

A. juss e¢ damage caused by or resulting from: 

{a neural ageing, gradual deterioration, inherent detect. 

(ii) repair, regteration ar any similar proces with the exception af framing and reframing. 

£, losa or darnege directly or indirectly occasioned by, happening Uirough ur in consequwace of war, 
invasion, acts of foreign anenies. hostiitica (wnether wor be declared ar nov, civil war, cabeliion, 
ravelution ingurrection, military or usurped power, 

(oH lass or damuge caused by or resulting fram contigcetion, natianatisation, ragquisitlor or destruction of 
or dainage to property ky or under tho erdor of any government or pubic or lacal sutharity 

D. i) foss or destruction of or damage to any properly whsiguever or any (ass or expense 
whattoever resulting or arising therafion or wy Lunsequvential foss 

(ii) any legal lisbility af whatsoever natura 

directly or indirectly caused by or contributed t Sy or arising from; 

(a) tonising radiatinns or contamination by radioactivity fram any nuclear tus! a7 irom any 
nuclear waste from the combustion of nucieer fuel. 

(b) the radioactyvé, toxic, ¢xplosiva cr ather hezarcdaus properties of any explosive muc/ear 

assembly or nuclear component thargol. 
(¢) nuclear rmactian, nuclear radiation or radioactive contemination. 

(AG geatowe Teanplanas 2008 Wrecle sen a eeincn rota ing dae LAUT 
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SPECIAL CONDITION 

1 1ts agreed to delete exdlusions & and © i respect of air ard cversess trangita only. War insurance in reanest 
of aif and overseas transits .$ included as per Institute War Ciguses. 

a Claims caused as # fasii? of acts of terrorism in fespect of transite are covered in accordance with the 

Termination of Transat Clause (Varrorism) JCO96 

ce Elaims caused as 8 tesuit of acts of terretismn in respect of static righs are covered in accordance with the 
Torrotism tnevraned &D Wording (T3, amended) 

GENERAL CONDITIONS: 

1 Ove Diligence and compliance 

The insured must také oll reasonable care and measures to protect lhe nsvred works of art and to marniain 
them in good condition 

2 Notice of Lass 

In tee avert of any incident whist may give rise to a clam under this insurance notice must be given ‘o 
Blackwall Green Jewallery & Fine Arg, (33 Moundaditeh, Lundon, EC3A TAH a4 soon as reasanahly possibic, 
ang to the police if a Crima@ ts suspected. 

3 Recovered Property 

Shoutd the owner wish te exercise thelr ight to purchase fram insurers any proparty recovered for which the full 
sum Insured nas baen paid in sememennt of a Claim, the Owner sha)! pay the jegser of 

the amount of the settiad claim plus intereat fromm the date of settlement at a relevan{ prevailing bank 
base rate olus loss adjustment and recovery axpunses. 

il, the fait maei vaiue 4! tie ime Of pecuvery 

4 Misrapresentation and Fraud 

HM the assuied Jas concgalvd cr misrepresented any material fact or circumstance relating to this insurance or 
makes any Claim knowing '¢ to be fraudulent, this Insurance snail become void 

5 Governing Law and Jurisdiction 

This insurance ia governed by and construed in accordance with) ihe iaws of &ngland. and the cours of England 
and Wares Nave exchisive jurisdiction te adjudicate any digpute. 

§, Complalits Frocedury 

We are dedicaled to providing you vatn a high quality service and we want to ensure {nat we maintain this at atl 
tunes. HW you feal that we have not nffergo ynu ® frst class service please write and tell us and we will 40 our 
beet tu resolve the problem, 

4 you Mave @hy questions or cangerra about your colicy of tte mandiing of a claim you ahold. in the firat 
iInstané@® cantact your account handier, In thé event that you ara not satefiad witn the response you should 
conte ct: 

The Compliance Officer 
Meaty Lambert Umited 
133 Houndsditch 
London EC3A 7AM 

steing the nek reference, dak details and the natura of your question or concern, 

TMi ya Tornplaare TUM Werdia gh xhib ito Wo'siny, 196 -(4U) 
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In the event that you remain dissatlefied and wish to make a cornplaint it May be possitie on cectalhy 
circurmatanaeé for yau to refer the matter to the Cormpiainis Department at Lloyd's, 

Their addrega ix 

Complaints Department 
Lloyd's 

One Lime Street 
London 
EC3M THA 

Tet No 020 7327 S653 
Fax No 020 7327 5225 

E-mail Complains @ Wiovyds.com 

In tne evan’ toat the Comolaints Departmant is unebdie tc resolve your complaint, It may be possibte for you to 
refer it to the Finerclal Ombudsman Service Purther detais will he provided at the annropriate stage of the 
complaints process 

= TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) 

This claues shall 6 paramaun! and shall override anything contained in this inéuranoe inconsistent therewith 

Notwithstanding any proweicn to the contrary contained 'n thie Policy or the Clauses referred tc theroin, th 1s 
agreed that in so far as thie Policy covers joss of ¢* darnage to the subject-matter insured caused by any terrorist 
Of any person acting from. s political motive, Such Cover 16 Sonamtonal wpe he subjact-matter insunsa Osing in the 
ordinary course of transit and, io aby event, SHALL TERMINATE: 

Bither 

1.4 As per the transit Slauges ¢on!ained within the Policy. 
Or 

ee en dehvery to the Consigned'a or other final warahques cr plece of atorage 4( tne deetinalion named 
hearer 

ie on dalivery (a eny other warenause of placa of storage whether prior te or al the destialion named 
nerein, which tae Agsured viect lo use wither for storave ather (han in the ordingry course of transit or for 
allocation or distribution. 

Or 

1.4 In tespect Of marine transits, an the expiry of SD days aftar complehan of sistherue oversig s of the goods 
hereby iasured frorn (he ovarsed vessel at the fina: port of discharpe. 

16 ir respec cf ait trangits, 4m the expiry of 30 days after unloading tre gubject-mefiar insured from We 
aircraft at tne final place of diachargs, 

whictwver shell frat socur 

2 if this Policy oar the Ciauses roferred to therein apaciticsliy provide cover far iniand or ether furmher tranglts 
foliovang on from storage, or termination es provicied fo, shove, caver will ra-attach and continues during the 
oroinary wourse of thal transit ferminating again in wcee: dents wih clauee 7. 

3 This clause i& subject lo English Law and practwe 

A Joint Committees of ine WA and LUA 

PWMNCL Filvrty Theres UGA Ward aye e cebu hon Marling doe - ob) 
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* TERRORISM INSURANCE 

= PD Wording 

¢ Inauring Clause 

Sudjact to the exclusions, dmits and conditions hereinafter contained, thig insurance Insures buikdings and contents 
against physical toss ar prysical damage by an Aci ef Terrorism, as herein defined, occurring curing the period of this 
Policy ac ctated in the Schedulaé sttaching to and forming pant hereof, (hereinafter referred to ae the “Soheduln’) 

For the purpose of tivls insurance. ah act of termorism means an act, Inchuding the use of force or viclence, of any person 

ow group(s} of persons, whether acting alone or on behalf of or in conmection with any organisation(s), commited for 
political, saligious cr icigological purposes including the intention fo iMfluones any government and/or to put the public in 
fear for such purposes. 

LOSSES EXCLUDED 

This Policy DOES NOT INSURE AGAINST; 

1 

NN 

oO 

Les) 

bia] 

aah 

2 Tne 

13. 

$aWerye 

LoOgsy or damage arising directly or indirectly from Aucivar cletonaiion, reaction, nuciesr radustion of adhoactive 
COntarningtion, Rawever such nuclear detonation, reaction nuclear radiation or radianstive conteamiration may 

have been caused 

Less or damage occasioned directly or indirectly ay war, invasion or warlike aperations whether war be deviared 
er fot), hostile acts of sovereign or government entities, ciil war, rebellion, fevolutlon, ingurrection, civil 
semmotion assuming the oraportions of or amounting to an upning, miltay or usurped power or martial law or 
configeation by arder of any Govemment or public authority 

Loss by seizuré or illegal Sccupation, 

Loss of damage caused by confiscation, requisition, datentian, legal or egal occupation, embargo, quarantine, or 
any result of any order of public or government autnonty which deprives the Assured of the use or value of its 
property, nor for less o* damage arising from acts of contraband or lilegal transportation or illegal trade 

Loss or damage tlirectly or indirectly e@rising from er in consequence of tne discharge of pollutants or 
contaminants, which oollutants asd contaminants shall include But not be tmited to any solid, liquid. gasecua cr 
thermal [tritant, contaminant of toxic of hazardous suustance or any subsiarce the presence, axisterice or release 
of which endangers of threatens to endanger the heelth, safety or welfare of parsons er the environment 

Loss or damage by chemical or biclogicai relemee or exposure of any kind 

Loss or saviags by attaeks by cicetronic maans including curmputer hacking or the introduction of eny fortn of 
computer virus. 

Loss or damage caused by vanda’s vr other versuns actiy maliduusly of by way of protes! cr sikes, tots or civil 
commotion uriess phywical loss or damage is causad directly by an Act of Terronary. 

Loess of inéreased cost occasioned by any Public a Civil Authority's esforcement of amy ordinance or law 
regulating Ihe reconstruction repair ot deniciition of any nroperty insured hereunder, 

Any consequential losa or damage caused oy any other ansuing cause. 

Loss of use, delay of 055 of markets, however caused OF ariging and duspita any preceding joss nsured 
hereunder, 

Loss of dumage caused by cessation, fluctwaiion or varietion in, of insufficiency of. water Yas of electnaily 
supplies snd télecsammunicationa of any type or service 

LO&S Or increased Gost as a rranit Of threat or hows, in the absence of pmysical damage cia to an act of tecrorisen 

Uiggie Temmpianes S20 EM ering L SiibI ity Wrage Coo CAN) 
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14 LOE Ur Carnage Gousad by or atismae out of burglary house - breaking, theft or larceny or caused by any berson 
taking part therein 

PROPERTY EXCLUDED 

THIS POLICY DOES NOT COVER: 

i Land or Land Values. 
2 Power Transmssion ov feeder tines not om the Assured’s premises, 

3 Ary building of structure, or property contained therein, while such bullding or structure is vacant 6’ unoccupled or 
nope at've for more than thicy days. 

4 Arora or any other Aenal dewee, cr watercraft, 
5 Any land conveyance, including vehicles, tccametives or rolling Stock, uniess such land convayance is declare 

hereon and solely wh lat lozated at the property inewred herain at the time of its damage 
Animals, piants and ting things of all tyres 
Properly in Transe not on re Assured’s premises, ~1 8; 

GNUS GF PROOF 

In any clair and/ut actian, Suit Or proceeding ta anigrce @ Clairn for joss under this policy, the Durden of proving inat ine 
loss is revoverable under this Polity and that ne limitation ar exdusian ofthis pallcy apples and the quantuns of loss shall 
fal| upon the Assured 

OTHER INSURANCE 

This Policy does not cover ery jogs or damage, which al the time of tha happoming of euch jose or damage is insured By 
or would, but for the existence of this Policy, be insured by any other insurances policy of policies either primary or 
@xcess 

TERRITORIAL LIMITS 

This Policy sures propeny ouvned by the Assured ard Incated a3 daseribed in tte Scnedule 

SUM INSURED 

The Underwriters hergon $naii nor be liabie for more than the surs insured) otated in ihe Scnedule in respect of each 
Occurrence and in the annual aggregate. 

DEDUCTIBLE 

Sach cocurence shall be adjusted sepearaisty anu from the an ount of each such adjusted loss: the sum stated !n ine 

Schedule shalt be deductsd 

OCCURRENCE 

The term “Occurrence shail mean any one loss and/oy genes of losses atising cut of and directly oncasiored by oné Ac: 
or series of Acts of Terroriam fer the sare Oulpose Oo” caisa. The duration ard extent of any one “Cccurrenca’ shall be 
lime? to ail losses sustained by ine Assured at é mraneny inguréd herain dunng any penod of 72 comsedulivs hours 

arising Out uf the same purpose or cause. Mowever no such period of 72 cansecutive fours May extend Beyond the 

expiration of thio policy unless the Assured shall first sustain direct physical damage by ar Act of Terrorism prior to 
expiration and witain said period of 72 caseciitive hours nor shall any pariod of 72 consecutive hours cammonac priet tp 
the attacnment of tis Policy 

DEBRIS REMOVAL 

This Pullcy alsa covers, within the sum insured, expenses incurred in the ramoval ot debris of property ceverec 
hereunder which may be dimee!y destrayed or darrieaged by an Act of Terrorigyn 

The cast of remdaval ot dabris shall not be considerad in determination of the Valuation of ihe oroperty covcred 

AC retina EOANbitet MUS\ Meds Lehi Mon Wmredg lle ~ AUT 





L1i=-AUG=65 14:16 Kim Smit NGI G1 -s 5 K PAGE LI-ALG-2005 121g FROM HEATH LAMBERT TO ans) 

CONDITIONS 

al OUE DILIGENCE 
The Assured (or eny ¢gant, sub or co-conirautor of the Assured) small at al! tires ard at hia ows expense use due 
diigence and do (and concur in deing and permit {6 be dons) oil things reasonably aracticable (inglyding but not 
imted (o precaritinns to protect of remove the property and imaresie mauled Me'ein) to avaid or diminish any toss 
hera@in insured 

2 PROTECTION MAINTENANCE 

it te agreed that any protection provided for tna safety of the inguted propery snail be maintained In qood order 
throughout the currency of this Polley and shal! be In use af all relevant tives, and that such protection shali not 
be withdrawn of vacied te thea dairiment of the interests af the Uridenwriters without the: cansent. 

3. VALUATION 

4A. Inthe event of tetal jose or gamaga, the basis af sottienent vail be: 

for tems ligied individually, the value agaad hy the underwriters and shown in the Scnaduie 
i) for ems Not sisted individually, the market vale in madiataiy priar to tne lass 

2. In tha even of partial foss or damage. the ammount payabié will be the coct and expense of reatorstion and 
any feasuiling depreciation taking into account the Increased value any iter) May Nave because It formes cart 
Of ¢ pay’ OF se, 

S The underweters wii not be lable for more than 

| ihe agiasd value af wry iter individually listed, or 
ti} the applicable sum inaured shown jn the Eahedule 

D. Hf the undemwiiters have pani the full ater insured for amy ttem pair or set, iney will become the owne’s 

and have ihe night to take possession of the fan, Dalit or set 

4. RECOVERED PROPERTY 

If the undae/writers recover any of the insured oraperty, he ‘insured can diy a beck from the wnderw ers at tne 

lesser of: 

the amcunl of te settiad claum clus interest from the dete af agtliemant at a ralevant prevailing bark bass 
(ato plus loss adjustrent and recovery expenses: 

ii, the fair market value at the lime of racovey, 

The Underwriters will notify the wsurect by post et sheir lag! kKnQwn address of the sght ot buy thé property 

recovered and the insured will have 60 days frat: (ya date Of votive to exerce¢ tha right 

5. INCORRECT DECLARATION PEMALTY 

ifthe values declared ay staled n the Scnedule sre legs than the corct insured values as determ ned above, 
then any recowercy atharwiee due hereunder shall be reguced in the same oroportion that the values declared Dew: 
ta the values that should have been declared, and the Assured shal co eure tor the balanes. 

6 NOTIFICATION OF CLAIMS 

ihe assured upan knewledge of any occurance likely to give rise to 9 claim her@urider, shall give immediate 
written advice thereof <q the Underwriters and or ihé broker named for that purpeee on the Senedule, wha is to 
advise Underwriters within 72 hours of auch) knawiedge of any cyeurrence, 

rie PROOF OF LOSS 

The Assured shall reidar a signed end sworn proof of Ins within alxty (60) Jays ater the oucurrence of a Inss 
(uniess such periad by extended by the wrilies agreement of Underwriters ytating the time, piace and cause oF 
loss, the imereast of ine Assured anc all others int the preoerty, the sound value thereof and the amount of loss or 

1 VSM en Date) etiplatey SAM ond ing siFort hte Wego, dd LAU 
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damage thereto. 

f Underwriters have not racelved such proof of lose within two years of the expiry date of tits palicy, they shall be 
cischargsd from all labilty nereunder. 

SUBROGATION 

If the Underwriters became llapla for any paymant wide his Policy tn reapect of loss or damaga ine Underwriters 
shal! be gubrsyated to tre extent of such payment to all ihe rights and remedies of the Assured against any 
party in mepect of such loss or damage and ahall be entitled at their own expense to suc in the name of the 
Assured Toe Assured shail giv® to he Underwrilers o!! such assistance in his power as the Underwriters may 

require to Secure thelr rights snd remedies and af Underwtiters’ request shal Axeaule al] documents nacessary 
to enable Underwriters effectively ic Pring suit hy tee nase of Vie Assured induding ine sxecuuan and delivery of 
whe cuatamary form of loan racelpt, 

BALVAGE AND RECOVERIES 

At salvages, recoveries and payments mooversd or raceived subsequent to @ (oes setament under this Polity 
shall be applied as if recovered or received prior to the said settlement and all necessary adjusiments shail be 
made by the panies herate 

FALSE OR FRAVOULENT CLAIMS 

Wf the Assured shall make any alain knowing in@ same lo te faise of fraudulent aK regards amount of otherwise, 

inis Policy snail become veid and all claim hereunder shall be forfeited, 

ABANDONMENT 

There shail be ne abandonment (o the Unaerwrite’s of any property 

INSPECTION ANS AUDIT 

The Underwriters shall be permittad Hut not caligated to mspect tne Assured’s property at any time Nerher the 
Underwriters’ fight to make inspections nor the making thereef nor any (epod thergon shall gonslilule an 
undertaking, on behalf of or for the benefit of the Ascurcd or othtrs, to determine or wecramt that auch propery ia 
sate, 

The Underwriters may examine and audit the Assured’s books and revordé at any time duriry the Policy period 
and extansione theregf and withix two years after the final terrnination of this Pollcy, as fer ag they relate to ‘he 
Subject riatter ot this Insurance. 

ASSIGNMENT 

Assignment or transfer of this Poticy smal not be valid except with the writtert consent cf Uriderwntars, 

RIGHTS OF THIRD PARTIES EXCLUSION 

This Patiay is effected solely between the Assured arid Undsrwritert. 
This Policy shall not confer any benefits on any third partes, Incdiding sherehnidars, and fio such third party may 
enforce any tect of this Policy The Contract (Rights of Third Parties) Act 1890 Is expressly excluded fram this 
Polity. 

This clause shail not affect the rights of thw Assured. 

CANCELLATION 

This Policy may he cancelied by or on behal of the Underwriters by delivery to the Assured ar fy marting to the 
Assured or the Broker by registerad certified, or other firat class inal, al ie Assiaved'’s address as shown |r this 
Poliey, written notice stating whan not lecs than GO days thereafter, the cancellation shal! be effective The 
mailing of Such natice as ato-esaid shall pe sufficient proof of netice anid this Policy shail terminate at (ne date and 

nour apecified i) Bucl Notes 

Toate Terps tn SA Ned ty sid iere tran Wording dee = 6000) 
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this Poucy is cancelied by or on behalf of the Underviters, the Underwriters stall retain thé prosrata proportion 

of the premium hereon, 

®syment or tender of any unearned praitium by tne Underwriters shail not be a cendivan precedent to the 
Sffactiveness of cancellation, but such payrnent! stall bw nade 48 suon 4s practicable, 

If the period of limitation ralating to the giving of notice 13 prohivited or made void by any law cantraliing the 
Gonstruchon thereof even period shall ke deemad to be amanged so as to be equal in the minimum sesiod o* 

limitation permitted by such law. 

16. JURISDICTION 

This insurance is governed by and construed in accordance with the jaws of Engiand, and the courts of Eng and 
and Wales have exclusive junadiction to adjudicate any dispute. 

47 ARBITRATION 

4 the Assured and Underwriters fail to agree in whole cr i; part regarding any espect of this Policy, each perty 
thall, within te (°0) days after the domand in writing by cither party, appoint a ¢empetent and disimterestcd 
arhitrater and the two chaser shall before commencing t°e@ arbitration select a competent and disimterested 

umpire. The arpltraiors together shall determing such métiers Im whlch the Assured and Urserwelters shall so fait 
to agree and shall make an award thereon, and f they fail to agres, they will submit their differences to [he umpire 
and tha award in wrung ef any twe, duly venfied, ahell determing tho same. 

The paries to Such arbitratlon shall pay t4¢ arbitrators respectively appointed by ther and bear équally tre 
expenses of the arhitration and the charges of tne umpire. 
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; Vie. (ett ’ Dear Dr. Bader, \oe en a 

We are delighted that you have agreed to lend your Poelenburch work to us for our exhibition 
‘Northern Nocturnes: Night and Evening Landscapes in the Age of Rembrandt and Rubens’, which will 
take place in our Millennium Wing from 1 October until 11 December 2005. 

Please find two loan forms enclosed which | would kindly ask you to complete and sign. | would be 
grateful if you can return both forms to the Registrar's office. | will then countersign them and return 
one copy for your files. 

| am also enclosing a copy of our government indemnity document, which | hope you will accept as 

insurance to cover the work while it is on loan to us. The cover is all risk and nail to nail. 
— —— 

We are installing the exhibition during the last two weeks of September. Momart has been appointed 
as the agent to co-ordinate the transport for this exhibition. | will be in touch closer to the date 
regarding transport arrangements. 

In the meantime, please do not hesitate to contact me or the Assistant Registrar, Felicia Tan (663 

3581), should you have any questions. 

Yours sincerely, 

/ 

Ay. 
f y 

Kim Smit 
Registrar " 

\ 

Phone: +353 (0) 1 663 3540 eH 

Faxme obo OymnOo2 ooze re : 

E-mail: ksmit@ngi.ie ON, .~ov 
\ \ Owe : - % ar 

\ \ , A 

Merrion Square West, Dublin 2 * Telephone 01-661 5133 * Fax: 01-661 Gave 
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Dr. Alfred Bader 

924 Kast Juneau Avenue 

Astor Hotel - Suite 622 

Milwaukee, WI 53202 

Ph: 414/277-0730 

Fax: 414 / 277-0709 

e-mail: baderfa@execpc.com 

April 6, 2005 

Dr. Raymond Keaveney, Director 

National Gallery of Ireland 

Merrion Square West 

Dublin 2 

IRELAND 

Dear Dr. Keaveney, 

In response to your fax of yesterday, Iam happy to be able to tell you that I would of 

course like to loan you my small St. Christopher by Poelenburch. 

I understand from Dr. David de Witt that you have discussed this with him and 

that the easiest way to get this sound little panel to you would be for Dr. de Witt to 

hand carry the painting. 

I do of course expect the National Gallery of Ireland to insure this painting from 

house to house. Its fair insurance value is US $100,000. 

Dr. de Witt is just working on a catalog of my collection and the entry for this 

painting may already have been written. Also, as Dr. de Witt will tell you, I have a 

number of other night pieces that might be of interest to you for your exhibition. 

I would appreciate receiving two exhibition catalogs, one for Queen’s University and 

one for myself. ai 

With all good wishes I remain 

Yours sincerely, 

Alfred Bader 

AB/az 

C: Dr. David de Witt 
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Office of the Director 

National 
Alfred Bader Gallery of 
Astor Hotel, Suite 622 IRELAND 
924. Juneau Avenue 1 aE. 
Milwaukee, WI 53202 150 years 
U.S.A. 

April 4, 2004 

Dear Mr. Bader, 

From October 1 to December 11, 2005, the National Gallery of Ireland is to hold an 

exhibition on seventeenth-century Dutch and Flemish night and evening landscapes. 
This show, which will include some forty-five paintings, drawings and prints from 
various public and private collections, will be the first to examine this fascinating 
aspect of landscape art 

Nocturnal landscapes were more frequent in Dutch and Flemish art than most 
museum visitors and art historians realize. Although few were true specialists in this 
field, many painters known for other genres took up the occasional challenge of 
painting a land-, sea-, or cityscape by night or evening. These works enabled them to 
show off their proficiency in painting virtuoso light effects cast by the moon, fires, 
torches, burning buildings, fireworks, comets and divine light from heaven. The most 
spectacular scenes are those in which natural and artificial sources of illumination are 
combined. One of the aims of the exhibition is to demonstrate that nocturnal 
Jandscapes, contrary to what one might expect, are in fact all about light. 

The origins of the Dutch and Flemish nocturnal landscape are closely tied to 

representations of biblical subjects and, to a lesser extent, scenes from classical 
mythology. The exhibition intends to demonstrate that at the end of the sixteenth and 
the first decades of the seventeenth century the majority of outdoor night scenes were 
still history paintings. A key figure in this early development was the German painter 

Adam Elsheimer. His small but powerful works executed in Rome reached northem 
Europe either in the form of engravings by Hendrick Goudt or painted copies. 
Arguably the most successful emulation of the German artist’s is Rembrandt's Rest on 
the Flight into Egypt (National Gallery of Ireland, Dublin). 

Merion Square West, Dublin 2 * Telephone 01-663 3562 * Fax: 01-663 3503 
Website: wwwnationalgalleryic * E-mail: dircctorsaftice@ngtiie 
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The noctume without biblical subject matier was introduced into painting at the end of 
the sixteenth century by Flemish artists, but remained a rare phenomenon for some 
decades. Dutch artists followed much later, but took the secular night scene to a mew 
height in the 1620s. The most innovative works were produced by artists active in 
Haarlem, such Esaias van de Velde, Jan van de Velde fl, and Pieter Molyn. During the 
1630s-1640s the Low Countries saw the rise of the secular nocturnal landscape, While 
Rubens painted a number vistas with moonlight or sunsets, other well-known artists, 
such as Aelbert Cuyp, Adriaen Brouwer, David Teniers IT, Jan van Goyen, and 
Nicolaes Berchem transformed on occasion theit usual subjects into night or evening 
scenes. Among the few specialists in the field, Aert van der Neer was the most 
accomplished. His many grandiose moonlit rivers form the height of noctumal 
landscapes in the Southern and Northern Netherlands. 

The exhibition will be accompanied by a catalogue written by Adriaan Waiboer, 
Curator of Northen European Ant, in the National Gallery of Ireland. 

We would he grateful if you would contribute to our exhibition by making available 

the following work from your collection; 

Cornelis van Poelenburch, St Christopher, panel, 15.5 x 20.5 em 

This painting would be an invaluable addition to our exhibition, as it is one of the 
most charming Dutch paintings in which a biblical event is set in an evening 
landscape. It can demonstrate well that in the first half of the seventeenth century 
most noctumes still had a religious pretext. 

If you would like to discuss this request further, or have questions about any aspect of 

this project, please do not hesitate to contact me. 

Yours sincerely, 

{ SS ee ee 

Raymopdl Keaveney 

Directfr 
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National 
Dr. Alfred Bader Galleryo; 
Astor Hotel, Suite 622 a 

IRELAND 
924 E. Juneau Avenue 

Milwaukee, WI 53202 

UsS-AG 

Dublin, 10-10-*05 

Dear Dr. Bader, 

I would like to thank you personally for lending your Cornelis van Poelenburch’s Saint 

Christopher to our exhibition Northern Nocturnes at the National Gallery of Ireland. 

Your charming painting is hanging in the same room as Rembrandt’s Rest on the Flight 

into Egypt and Adam Elsheimer’s Flight into Egypt, so as to illustrate what the influence 

was of the latter painting on later nocturnes in the Netherlands. At this moment, the 

exhibition has been open for more than a week and seems to be quite a success. I enclose 

a transparency that was made of the painting for our catalogue. The photographer’s name 

is Roy Hewson. 

Within a few days, Susan O’Connor, Exhibition Officer at the National Gallery of 

Ireland, will send you a catalogue of the exhibition. 

Yours sincerely, 

Ly AZ iI 
iL) F js “Sf 
] 

Adriaan E. Waiboer 

Merrion Square West, Dublin 2 * Telephone 01-661 5133 * Fax: 01-661 5372 

Website: www.nationalgallery.ie * E-mail: info@ngi.ie 





19 August 2005 

Dr. Alfred Bader 

2961 North Shepard Avenue 

Milwaukee, WI 53211 

USA 

Dear Alfred 

Re: Loan of Elsheimer, Mocking of Ceres 

I am writing to follow up on arrangements for the loan of your Elsheimer to our exhibition, 

opening in Frankfurt in March 2006. We had previously agreed that you would hand-carry 

the work to London, where it would be stored for safe-keeping until the show opens. When 

we last met in Edinburgh a few weeks ago, you told me that you come to London three 

times a year, and that 1t would be most convenient for you to bring the work in October of 

this year. That would suit your schedule and give us time to bring it over on time for the 

opening in Frankfurt. We also discussed the possibility of your leaving the painting at the 

National Gallery in London for storage from October until it goes to Frankfurt. I have now 

talked with Axel Ruger and my counterparts working on the exhibition about this idea. 

We were wondering if you might consider bringing the painting to the Dulwich Picture 

Gallery for storage instead of to the National Gallery. Although Axel would be willing to 

take it in, this would involve some considerable paperwork on his part. As Dulwich 1s also in 

London, we thought it might also be possible for you to leave the painting there, where it 

will be equally well cared for and insured. 

With your permission, I have copied Vicky Norton, Exhibitions Organiser at the Dulwich 

Picture Gallery in this correspondence. She will be in touch with you about any further 

arrangements. 

With best wishes. 

Sincerely yours, 

ere al fas poe 

Dr Emilie Gordenker 

Senior Curator 

Early Netherlandish, Dutch and Flemish Art 

Direct line: +44 (0)131 624 6510 

Email: egordenker@nationalgalleries.org 

cc Victoria Norton, Dulwich Picture Gallery 





Dear Emilie, a 

Thank you for your e-mail of today. 

I understand the bureaucratic difficulties at the National Gallery and we should be able to solve that 

problem easily. 

My travel schedule has now become firm. We plan to fly to London arriving at Heathrow at 10 AM 

on Sunday, October 30th. On November 2nd we fly to Vienna and then perhaps to Dresden and will 

come back to Bexhill around the 12th of November. 

When do you have to have the painting, which of course we plan to bring along on October 30th? 

Unless you tell me that I must do so, I will not declare it at customs at Heathrow. 

There are these alternatives: 

1. Someone could meet us at Heathrow on October 30th but that probably is inconvenient because 

that is a Sunday. 

2. I could bring the painting to the National Gallery and meet somebody from Dulwich there and hand 

it over, or 

3. I could take it to Dulwich in which case you would have to guide me which tube to take from 

Victoria. 

4. Il always come to London from Bexhill by train, leaving Bexhill at 8:30 and arriving at Platforms 

15-18 at 10:30 AM. Somebody from Dulwich might meet me there and that of course would be the 

easiest for me. 

With best wishes, 

Alfred 

Emilie Gordenker wrote: 

Dear Alfred 

Attached please find a letter that | will send by post today. Please don't hesitate to be in touch if you'd like to 

discuss. 

Best wishes, 

Emilie 

Dr Emilie E.S. Gordenker 

Senior Curator 

Early Netherlandish, Dutch and Flemish Art 

National Gallery of Scotland 

The Mound 

Edinburgh EH2 2EL 

Telephone: +44 (0)131 624 6510 

1 of 2 8/19/2005 12:33 PM 





Loan of your Elsheimer 

, 

4 

Subject: Loan of your Elsheimer 

From: "Emilie Gordenker" <egordenker@nationalgalleries.org> 

Date: Fri, 19 Aug 2005 10:57:23 +0100 

To: "Alfred Bader" <baderfa@execpce.com> 

CC: "Vicky Norton" <v.norton@dulwichpicturegallery.org.uk> 

Dear Alfred 

Attached please find a letter that | will send by post today. Please don't hesitate to be in touch if you'd like to 
discuss. 

Best wishes, 

Emilie 

Dr Emilie E.S. Gordenker 

Senior Curator 

Early Netherlandish, Dutch and Flemish Art 

National Gallery of Scotland 

The Mound 

Edinburgh EH2 2EL 

Telephone: +44 (0)131 624 6510 
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RUDIGER KLESSMANN 

FRAGEN ZUR AUSBREITUNG UND WIRKUNG 

DER WERKE ELSHEIMERS 

Es sind fast drei Jahrzehnte vergangen, seitdem Keith An- 

drews 1977 sein Buch uber Adam Elsheimer vorlegte.! Vor- 

ausgegangen waren einige wichtige Entdeckungen des Au- 

tors, die er gesondert publizierte, darunter das nach dem 

Tode des Malers aufgestellte Inventar seines Besitzes. Das 

grundlegende und verdienstvolle Werk von Heinrich Weiz- 

sacker von 1936, das erst 1952 von Hans Mohle abgeschlos- 

sen wurde,” war damit als wertvolle Materialsammlung kei- 

neswegs entbehrlich geworden, aber die Monographie von 

Andrews bedeutete ftir die Elsheimer-Forschung — wie es nur 

selten geschieht — einen wirklichen Neubeginn, und veran- 

derte gleichzeitig auch unsere Vorstellung von dem Leben 

des ungewohnlichen Kinstlers. 

Zwei Beispiele mégen genuigen. Andrews erkannte als er- 

ster, daf$ die dichten Waldlandschaften flamischer Pragung 

im Stile von Coninxloo, die Elsheimer zugeschrieben wur- 

den, nicht am Anfang seiner Entwicklung gesehen werden 

k6nnen, sondern aus seinem Werk auszuscheiden sind. 

Dazu gehort die bereits friiher von Eduard Plietzsch und 

Willi Drost angezweifelte »Johannespredigt< in Miinchen 

(Pinakothek), welche seit der Aufnahme in die Kammerga- 

lerie des Kurfiirsten Maximilians I. (vor 1628) mit Elshei- 

mers Namen verbunden war.’ Der zeitweise in Venedig, 

Munchen und Salzburg tatige Kupferstecher Johann Jenet 

hat das Bild noch 1621 in einem anspruchsvollen Stich ohne 

Angabe eines Malers reproduziert.+ Er hatte den Namen 

Der vorliegende Beitrag entspricht in erweiterter Form einem Vortrag 

des Verfassers, der am 26. Februar 2004 in der Bibliotheca Hertziana 

in Rom gehalten wurde. Nach 2005 erschienene Literatur konnte hier 

nicht berucksichtigt werden. 

| KeiITH ANDREWS, Adam Elsheimer. Paintings — Drawings — Prints, 

Oxford 1977. 

HEINRICH WEIZSACKER, Adam Elsheimer, der Maler von Frankfurt, 

Teil I, Berlin 1936; Teil Il, hg. v. H. MOHLE, Berlin 1952. 

i) 

3 Bayerische Staatsgemdldesammlungen. Alte Pinakothek Miinchen. 

Erlauterungen zu den ausgestellten Gemiilden, hg. v. E. STEINGRABER, 

Miinchen 1983, S.194, Inv. Nr. 862 (mit alterer Literatur). 

4 FW. H. HOLisTeIn, German engravings, etchings and woodcuts, ca. 

1400 -1700, Amsterdam 1954 ff., Bd. XV A, Nr. 1. 

Elsheimers, der damals bereits ein beruhmter Kunstler war, 

gewifs nicht unterschlagen. Andrews hat das Gemalde uber- 

zeugend dem Antwerpener Meister Adriaen van Stalbemt 

zugewiesen und damit einem Irrweg der alteren Forschung 

die Stiitze genommen.° Der bis dahin als sicher geltende Ein- 

flufg der sogenannten Frankenthaler Schule auf den jungen 

Elsheimer lafst sich nicht verifizieren. Dieser Schritt befreite 

die herrschende Vorstellung von Elsheimers stilistischem 

Werdegang von einem widersprichlichen Element. Andrews 

Offnete damit den Blick auf die wirklichen Anfange Elshei- 

mers, die primar von der altdeutschen Malerei, insbeson- 

dere von Direr und Altdorfer, ausgegangen sind. 

Ein anderes Problem ergibt sich aus der Existenz zahlrei- 

cher Wiederholungen oder Kopien nach Elsheimers Gemal- 

den. Diese wurden bisher haufig dem Maler selbst zuge- 

schrieben. Seit den Forschungen Wilhelm Bodes, Willi 

Drosts und Heinrich Weizsackers war das (Euvre Elshei- 

mers erheblich gewachsen und geriet zunehmend in Wider- 

spruch zu der kurzen Lebenszeit und der geringen Produk- 

tion des Malers, die von allen Chronisten hervorgehoben 

wird. Andrews hat deutlich gemacht, dafs Elsheimers (Euvre 

wesentlich kleiner gesehen werden muf$ und dafs bei den 

vielfach wiederholten Kompositionen des Malers nur je- 

weils ein Originalwerk in Betracht kommt. Die historische 

Uberlieferung und ebenso die archivalischen Nachrichten 

bieten keine Stutze fiir die Annahme, dafs Elsheimer seine ei- 

genen Werke kopierte. Im Gegenteil, die wenigen bis heute 

bewahrten Bilder seiner Hand sind nicht selten unvollendet 

geblieben, wie schon Giovanni Baglione 1642 bemerkt hat.°® 

Demnach miissen viele Gemalde, die oft heute noch Elshei- 

mers Namen tragen, darunter einige von hoher Qualitat, 

von anderen Handen stammen. Jan van Gelder und Ingrid 

5 KeitH ANDREWS, »Elsheimer and Diirer: an attempt towards a clari- 

fication of Elsheimer’s early work«, Miinchner Jahrbuch der bildenden 

Kunst, 24 (1973), S.159-174; ANDREWS 1977 (Anm.1), S.166, Nr. 

Oo 

6 Siehe die Passage in Bagliones Elsheimer-Vita in ANDREWS 1977 

(Anais) 9.52. 

£79 



RUDIGER KLESSMANN 

Adam Elsheimer, »Der Heilige Christophorus:, St. Petersburg, 

Eremitage 

Jost haben 1967 den ersten Schritt zur Reduzierung des 

(Euvres unternommen,’ und die Forschungen von Keith 

Andrews haben die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges 

bestatigt. Diese Situation gibt uns Anlafs, die Stellung der 

authentischen Gemalde im Werk des Kiunstlers erneut zu 

prifen und die von ihnen ausgehende Wirkung zu verfolgen. 

Es sollen an dieser Stelle nur einige ausgewahlte Beispiele 

aus Elsheimers (Euvre betrachtet werden. 

Adam Elsheimer, der das kleine Format liebte, war ein 

Meister der Erzahlung. Rubens und Rembrandt, aber auch 

viele andere Kunstler, haben ihn wegen dieser Fahigkeit be- 

wundert, sie mégen ihn auch als einen Nachfolger der gro- 

{sen Meister der Diirerzeit gesehen haben. Carel van Mander 

(1604) lobt ihn als einen Figurenmaler, der wenig zeichnete, 

aber die Bilder der italienischen Meister genau studierte.§ Er 

hatte sogar mit italienischen Malern zusammengearbeitet, 

7 Jan G. VAN GELDER/INGRID Jost, »Elsheimers unverteilter Nach- 

lafS«, Simiolus, 1 (1967), S. 136-152; 2 (1967/68), S. 23-45. 

8 ANDREWS 1977 (Anm.1), S. 52. 

schreibt Giulio Mancini um 1620,” aber Beispiele kennen 

wir dafiir nicht. Joachim von Sandrart (1675) hat mit Recht 

das neue Verstandnis Elsheimers fiir die Natur und die ge- 

naue Wiedergabe der Landschaft betont, Giovanni Baglione 

hat mehr noch die wunderbare Harmonie hervorgehoben 

(»mirabile armonia«), in welcher Elsheimers Figuren mit 

der naturgetreuen Landschaft verbunden sind.!0 

Zunachst war es wohl Elsheimers Erfindung der Figuren 

und die von ihnen ausgehende poetische Stimmung, welche 

die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen erregte. Zu der Zeit 

seiner Niederlassung in Rom, die spatestens fiir den Monat 

April 1600 gesichert ist,!! kénnte sein >HI. Christophorus« 

entstanden sein, eine Annahme, die freilich nur durch stili- 

stische Vergleiche gestutzt wird (Abb.1, Taf. 4). Das in St. 

Petersburg (Eremitage) bewahrte Gemalde!? verrat noch die 

altdeutsche Schulung des Kiinstlers in Frankfurt, die Kennt- 

nis graphischer Werke von Direr und Altdorfer, gleichzeitig 

aber auch seine in Venedig empfangenen Eindriicke von den 

Bildern und der Malweise Tizians und Tintorettos, die er bei 

einem Aufenthalt dort kennenlernen konnte. Es gelang ihm 

ein Werk zu schaffen, von dem trotz des kleinen Formats 

eine starke Wirkung ausging, ja, sogar eine typenpragende 

Kraft fiir die Gestalt des Heiligen. Es gehorte offenbar zu 

den ersten Bildern, die den jungen, damals 22jahrigen Deut- 

schen in Rom bekannt gemacht haben. Die von Andrews 

vertretene Datierung in die venezianische Phase des Malers 

um 1598-1599 erscheint zu fruh.!3 Die Monumentalitat 

und statische Geschlossenheit der Heiligenfigur weisen vor- 

aus auf die orthogonal angelegte Kompositionsweise des 

>HI. Laurentius: in London und entsprechen nicht mehr dem 

anruhrenden Erzahlstil der venezianischen, von Rottenham- 

mer gepragten Phase. Es ist denkbar, daf$ Elsheimer mit dem 

kleinen Gemalde des Christophorus, welcher der Schutzpa- 

tron der Reisenden war, die im Heiligen Jahr gebotenen 

Chancen des Marktes nutzen wollte, als Strome von Pilgern 

die Stadt besuchten. Der gleichaltrige Orazio Borgianni, der 

um 1605 aus Spanien nach Rom zurickkehrte, hat ver- 

wandte Christophorus-Bilder gemalt, welche die Kenntnis 

von Elsheimers Vorbild voraussetzen. Hier ist vor allem das 

um 1610-1615 geschaffene Gemalde Borgiannis in Edin- 

burgh zu nennen, in welchem der schwere Weg des Heiligen 

eine fast dramatische Steigerung erfahrt.!4 

Rubens hat die Komposition Elsheimers wahrend seiner 

romischen Aufenthalte kennengelernt, wie sich aus einer 

ANDREWS 1977 (Anm.1), S. 52. 

Beide Quellen in ANDREWS 1977 (Anm. 1), S. 52-55. 

ANDREWS 1977 (Anm.1r), S. 47. 

ANDREWS 1977 (Anm.1), S. 140, Nr. 5. 

3 Vel. JURGEN Rapp, »Adam Elsheimer »Aeneas rettet Anchises aus dem 

brennenden Troja<«, Pantheon 47 (1989), S.126f 

HuGu BricstockeE, Italian and Spanish Paintings in the National 

Gallery of Scotland, Edinburgh 1978, S.19f., Nr. 48. 



FRAGEN ZUR AUSBREITUNG UND WIRKUNG DER WERKE ELSHEIMERS 

2. Cornelis van Poelenburch, »Der Heilige Christophorus:, Milwaukee, Sammlung Dr. Alfred und Isabel Bader 

Zeichnung mit Kopfstudien in London ergibt.!5 Er verwen- 

dete die Studien bei der Vorbereitung seiner monumentalen 

Gestalt des Christophorus, welche die Aufenfligel seines 

Kreuzabnahme-Altars in der Antwerpener Kathedrale be- 

herrscht. Er assoziiert mit seiner Figur bewufst die antike 

Skulptur des Herkules Farnese, er ist aber dennoch von Els- 

heimers Gemalde ausgegangen. Auf der in Miinchen be- 

wahrten Olskizze fiir den Altar ist erkennbar, daf§ Rubens 

Korrekturen an der Haltung des Heiligen vornahm.!° Wie 

Rontgenaufnahmen zeigen, folgte er zunachst in dem Fest- 

halten des Kindes am Kopf des Heiligen der Erfindung Els- 

heimers bevor er den heutigen Zustand mit dem Motiv des 

1S Jutrus S$. HELD, Rubens. Selected Drawings, London 1959, Nr. 30 (2. 

Auflage, Oxford 1986, S.98, Nr.73); LupbwiG BuRCHARD/RoGer-A. 

D’Hutst, Rubens Drawings, Brissel 1963, Nr. 43. Zur Beziehung der 

beiden Kunstler vgl. JosEPHINE VON HENNEBERG, »Elsheimer und 

Rubens«, Storia dell’arte, 95 (1999), S.35-44. 

erhobenen Gewandes festlegte. Andrews denkt an eine Ent- 

stehung der von Rubens gefertigten Zeichnungen bereits in 

Rom, Held datiert das Blatt in London erst um 1611-1613. 

In jedem Falle bestatigen die Studien, dafs Elsheimers Kom- 

position den Ausgangspunkt auf Rubens’ Weg zur endgiilti- 

gen Gestalt des Christophorus bildete. Held vermutet, dafs 

Rubens vielleicht noch frithere, aus seiner rOmischen Zeit 

stammende Studien von Elsheimers Gemalde ausgewertet 

hat, die heute verloren sind. 

Es ist ungewifs, wie lange Elsheimers »Christophorus: in 

Rom geblieben ist, doch méchte man dieses fiir das dritte 

Jahrzehnt annehmen. Zwei Gemalde des Utrechter Malers 

16 KONRAD RENGER mit CLAUDIA DENK, Flamische Malerei des Barock 

in der Alten Pinakothek, Minchen 2002, S. 342, Nr.72; HUBERT VON 

SONNENBURG, »Rubens. Bildaufbau und Technik«, in Rubens. 

Gesammelte Aufsitze zur Technik, hg. v. H. VON SONNENBURG/ 

F. Preusser, Miinchen 1979, S.6, 18f., 21. 
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Adam Elsheimer, »Judith und Holofernes:<, London, Wellington 

Museum 

Cornelis van Poelenburch,!7 heute in Amsterdam (Collectie 

Stichting P. en N. de Boer) und Milwaukee (Sammlung Dr. 

Alfred und Isabel Bader), zeigen Christophorus im Profil in 

nachtlicher Landschaft (Abb.2). Sie sind als Varianten an- 

zusehen, in der Komposition sehr ahnlich, jedoch in Einzel- 

heiten nicht ubereinstimmend. Der Kunstler, der von etwa 

1617-1625 in Rom und Florenz lebte, folgt in enger Anleh- 

nung dem Vorbild Elsheimers, wenngleich mit einer im 

Querformat dargestellten Landschaft und ohne die nach 

ruckwarts gewendete Haltung des Heiligen. Die Stimmung 

der Natur nimmt bei Poelenburch einen breiten Raum ein, 

sie erinnert an Elsheimers »Flucht nach Agypten< in Miin- 

chen, und doch bleibt die Monumentalitat der schreitenden 

Figur gewahrt. Christophorus hat gleichsam ein neues poe- 

tisches Umfeld erhalten. Die Amsterdamer Version Poelen- 

burchs diente Wallerant Vaillant (1623-1677) als Vorbild 

fir ein Schabkunstblatt, das vermutlich um 1665 in Am- 

'7 Adam Elsheimer. Werk, kiinstlerische Herkunft und Nachfolge (Aus- 

stellungskat.), hg. v. E. HOLZINGER, bearb. v. J. HELD, Frankfurt a. 

M. 1966, Nr.79, 80. 

sterdam entstand und Elsheimer als Maler bezeichnet.!® Da 

von Elsheimer bisher kein Originalwerk dieser Komposition 

bekanntgeworden ist, darf man annehmen, dafs das Bild 

eine eigene Erfindung Poelenburchs war und zu dieser Zeit 

als Arbeit Elsheimers galt. Diese Auffassung wird durch ei- 

nen die Figur des Heiligen wiedergebenden Stich von I. van 

der Horst bestatigt, der Elsheimer falschlich als Inventor 

ausgibt.!? Die Spur des Originalbildes von Elsheimer geht 

bereits vor der Jahrhundertmitte verloren. Wahrscheinlich 

gelangte es schon frith, spatestens in den dreifsiger Jahren, in 

eine englische Sammlung, da mehrere alte Kopien, darunter 

eine aus dem Besitz des Earl of Arundel (1585-1646), sich 

heute in England befinden. Andrews betont mit Recht, dafs 

nur das Bild der Eremitage als Elsheimers Original in Be- 

tracht kommt. Wann und wo dieses erworben wurde, ist un- 

bekannt, es wird 1797 erstmals in St. Petersburg erwahnt. 

Am Anfang der rémischen Jahre muf$ auch Elsheimers 

Judith< in London (Wellington Museum)2° entstanden sein, 

ein in seiner detaillierten Ausstattung ungewohnliches Inte- 

rieurbild (Abb.3, Taf.7). In der dramatischen Nachtszene 

kann man eine konsequente Fortsetzung des Stils und der er- 

zahlerischen Kraft seines Christophorus-Bildes erkennen. Es 

verwundert nicht, dafs Rubens von diesem Werk nicht weni- 

ger gefesselt war. In einer spontan angelegten, lavierten Fe- 

derzeichnung in Frankfurt (Stadel)?! hat Rubens die Kom- 

position Elsheimers aufgenommen, er hat dabei das die 

Heldin treffende Licht, das Ausholen mit dem Schwert uber 

ihrem Kopf und das Ergreifen des Haarschopfes von Holo- 

fernes mit der Linken genau festgehalten (Abb.4). Die 

Frankfurter Studie, die von Julius Held um 1606-1608 da- 

tiert wird, kann als ein erster Reflex auf Elsheimers Darstel- 

lung gewertet werden, bevor Rubens mit dem Entwurf eines 

eigenen Bildes begann. Rubens’ sogenannte »Grofse Judith«, 

ein heute verschollenes Gemalde, ist nur durch eine alte Ko- 

pie (Privatbesitz) und einen Kupferstich (im Gegensinne) 

von Cornelis Galle tiberliefert. Die von Rubens selbst korri- 

gierte Vorlage Galles hat sich in Stockholm erhalten.?2 Seine 

Darstellung zeigt einen ganz ahnlichen Ablauf des Gesche- 

hens wie bei Elsheimer, obwohl hier vier Engel als himmli- 

sche Zeugen der Bluttat hinzukommen. Rubens ubernahm 

von Elsheimer die ganzfigurige Anlage der Komposition mit 

> ELSHEIMER 1966 (Anm.17), Nr.293. 

WEIZSACKER 1936 (Anm. 2), Teil I, Tafel 32. — Nicht bei HOLLSTEIN 

(Anm. 4). 

ANDREWS 1977 (Anm.r ), $.144, Nr. 12. 

HELD 1959 (Anm.ts5), Kat. Nr. ts. 

2 F. W. H. HoutsteIn, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and 

Woodcuts, Amsterdam 1954 ff., Bd. VII, Nr.31; RUDIGER KLEss- 

MANN, Johann Liss. Eine Monographie mit kritischem Euvrekatalog, 

Doornspijk 1999, S.58, Anm. 26, Abb. 46. 
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der an den vorderen Bildrand verlegten Handlung, desglei- 

chen den sachlichen Ernst der von rechts mit dem Schwert 

zuschlagenden Frau. Er wahlte auch die komplizierte Bewe- 

gung des im Tode zuckenden Holofernes und die dramati- 

sche Lichtfiihrung. Es ist wahrscheinlich, daf$ Rubens’ Ent- 

wurt fiir die »Grofse Judith« bereits zur Zeit seines romischen 

Aufenthalts entstanden ist, als er Elsheimers Bild direkt vor 

Augen hatte. Die Vollendung des Gemaldes mag erst in Ant- 

werpen erfolgt sein, wo es dem Stecher als Vorlage diente. 

Der Stich wurde — nach einer Vermutung Konrad Rengers — 

um 1615 herausgegeben und gilt — wie die Inschrift besagt — 

als das erste Blatt, das Rubens nach einem seiner Werke an- 

fertigen liefs.2> Rubens bewahrte das Vorbild seines rémi- 

schen Freundes nachhaltig in seinem Gedachtnis, denn spa- 

ter gelang es ihm Elsheimers >Judith< zu erwerben, 

wahrscheinlich nach 1626, wo und von wem ist freilich un- 

bekannt. In einem Brief vom 14. Januar 1611 hatte er noch 

beklagt, daf$ sich bisher kein Werk Elsheimers in Flandern 

befindet.2+ Als Rubens 1640 starb, wird Elsheimers >Judith« 

erstmals im Inventar seiner Sammlung erwahnt.25 Damals, 

jedenfalls vor 1645, hat Konig Philipp IV. von Spanien das 

Bild aus Rubens’ Nachlafs erworben. Es verblieb in Spanien 

bis es 1813 als Kriegsbeute in den Besitz des Herzogs von 

Wellington gelangte, der es in seine private Galerie nach 

London iberfuhrte. 

So wenig tiber das Leben Elsheimers als Kiinstler bekannt 

ist, so besteht doch kein Zweifel, dafs er schon kurz nach sei- 

ner Niederlassung in Rom einen anspruchsvollen Auftrag 

fiir ein sakrales Werk erhielt, welches fiir die private An- 

dacht oder eine Hauskapelle bestimmt war. Da der junge 

Maler in der Kunstszene der Stadt noch fremd war, muf$ ihm 

— vielleicht aus dem deutschen Freundeskreis um Dr. Faber, 

der in den zwanziger Jahren eine Elsheimer-Sammlung be- 

saf$ — eine Empfehlung vorausgegangen sein. Der Besteller 

des kostbaren Retabels, das der Verehrung des Heiligen 

Kreuzes gewidmet ist und sieben Gemalde umfafst (heute in 

Frankfurt, Stadel), konnte bisher nicht ermittelt werden.2° 

Der urspriingliche, in Birnbaum geschnitzte Rahmen, der 

spater verlorenging, hatte — wie aus einer 1612 datierten Be- 

schreibung und Zeichnung hervorgeht — die Form eines Re- 

liquiars (»quasi in forma di Reliquiario«). Nach dem Text 

gewinnt man den Eindruck, dafs seine Gestalt als eher unge- 

wohnlich empfunden wurde. Etwa zehn Jahre nach seiner 

Entstehung wird das Werk im Besitz eines in Rom lebenden 

Spaniers, Juan (Giovanni) Pérez, erwahnt, der aber nach der 

23 KONRAD RENGER in Rubens in der Graphik (Ausstellungskat. Gottin- 

gen/Hannover/Nirnberg 1977), hg. v. K. ARNDT, Gottingen 1977, S. 

44f., Nr.21. 

24 RUTH SAUNDERS MacGurn, The Letters of Peter Paul Rubens, Cam- 

bridge, Mass. 1955, S. 53, Nr.21. 

4 Peter Paul Rubens, >Judith und Holofernes<, Federzeichnung, 

Frankfurt a. M., Stddelsches Kunstinstitut 

Formulierung des genannten Dokuments als Auftraggeber 

Elsheimers wohl kaum in Betracht kommt.27 Der unbe- 

kannte Besteller mufs sich also spatestens vor diesem Jahre — 

aus welchen Grinden auch immer — von Elsheimers Retabel 

getrennt haben, das 1619 von Cosimo II., Grofsherzog von 

Toscana, erworben wurde. Uber das weitere Schicksal des 

Werkes gibt es keine dokumentarische Sicherheit, doch hat 

es den Anschein, als sei es schon eine Generation spater von 

einem englischen Kunstfreund ttbernommen worden, wobei 

vor allem an den gr6ften der Sammler dieser Zeit, den Earl 

of Arundel, zu denken ist. 

Derselben Stilphase zuzurechnen ist eine andere Altar- 

tafel, »~Das Martyrium des HI. Stephanus: in Edinburgh 

25 JEFFREY M. MuLLER, Rubens: The Artist as Collector, Princeton 

1989, S.102, Nr.35. 

26 ANDREWS 1977 (Anm.1), S.146f., Nr.16; CHRISTIAN LENZ, Adam 

Elsheimer. Die Gemdilde im Stddel, 2. erweiterte Auflage, Frankfurt a. 

M. 1989, S. 36 ff. 

27 Abdruck der Beschreibung des Retabels und der Korrespondenz zum 

Ankauf bei LENz 1989 (Anm. 26), S.38 ff. 
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Adam Elsheimer, »Das Martyrium des Heiligen Stephanus<, 

Edinburgh, National Gallery 

(Abb. 5),28 welche ebenfalls als eine Auftragsarbeit anzuse- 

hen ist, weil das grausame Thema und die tiberaus kompli- 

zierte figurenreiche Komposition eine Herstellung des Bildes 

fiir den freien Markt nahezu ausschliefsen. Von einem Be- 

steller ist jedoch nichts bekannt. Es ist moglich, dafs das um 

1603 geschaffene Gemalde, wie Andrews vorschlagt, dem 

Frankfurter Kreuzaltar voraufgegangen ist und zu dessen 

Auftrag an Elsheimer beigetragen hat. In dem tektonischen 

Aufbau des Bildes und seiner raumlichen Konzeption sind 

noch Beziehungen zur Darstellung des Heiligen Laurentius 

in London erkennbar. Wie stark das Neue und Eigenartige 

der Kunst Elsheimers seine Freunde und Zeitgenossen be- 

eindruckte, lafst sich an der Wirkung des »Heiligen Stepha- 

nus< eindriicklich verfolgen. Auch hier ist an erster Stelle Ru- 

bens zu nennen, der das Bild wohl in Rom kennenlernte und 

daraus mehrere orientalische Figuren in einer in London be- 

wahrten Zeichnung festgehalten hat.2? Pieter Soutman, der 

wahrscheinlich bei Rubens in der Lehre war, reproduzierte 

das Blatt in einem Kupferstich. Im ersten Zustand des 

28 INGRID Jost, »A Newly Discovered Painting by Adam Elsheimer«, The 

Burlington Magazine 108 (1966), S.3-6; ANDREWS 1977 (Anm.1r), 

OalA SyUNaE ES. 

29 ANDREWS 1977 (Anm.1), Abb. 118. > 
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Stiches hat er Elsheimer als Inventor bezeichnet, wahrend 

der dritte Zustand den Namen von Rubens tragt.3° Die von 

Julius Held vertretene Zuschreibung der Londoner Zeich- 

nung an Rubens aus der romischen Zeit ist nicht unbestrit- 

ten, Anne-Marie Logan halt sie fiir eine den Stich vorberei- 

tende Arbeit von Soutman.?! Doch auch in diesem Falle 

konnte sich Soutman nur auf eine zeichnerische Vorlage von 

Rubens stiitzen, wie aus der Angabe des dritten Zustandes 

seines Stiches hervorgeht, da Elsheimers Bild zu dieser Zeit 

in Italien war. Wieder erweist sich das Atelier von Rubens 

als ein Ort der Vermittlung fiir die Bilderfindungen Elshei- 

mers, in diesem Falle besonders eigenartig, weil es sich nur 

um ausgewahlte Figuren (in veranderter Anordnung) aus ei- 

ner vielfigurigen Szene Elsheimers handelt. Man fragt sich, 

warum Rubens diese Studien anfertigte und weshalb Sout- 

man diese sogar in einem Kupferstich festgehalten und ver- 

breitet hat. Sollte allein die exotische Erscheinung der Figu- 

ren, wie Held vermutete, das Interesse von Rubens und 

Soutman angezogen haben? Auch spater hat Rubens Teile 

einer Komposition Elsheimers kopiert, als er Figuren aus 

dem Gemialde >Il Contento< (Edinburgh) tbernahm und 

diese in einer um 1630 geschaffenen mythischen Opferszene 

verwendete (London, Courtauld Institute Gallery).32 

Auf was fiir einem schwierigen Felde wir uns hier bewe- 

gen, zeigt eine andere, wahrscheinlich spatere Version des 

Stephanus-Bildes in Privatbesitz,>?die auch Elsheimer selbst 

zugeschrieben wird, auf der zwei wichtige Figuren seiner 

Komposition eliminiert sind: der grofSe Engel links oben und 

der stehende Steinwerfer rechts, die fiir die Darstellung we- 

sentliche inhaltliche und formale Antipoden bedeuten. 

Durch ihr Fehlen wird die raumliche Disposition des Edin- 

burgher Bildes entscheidend verandert und eine Weite des 

Bildraums suggeriert, welche die von Elsheimer inszenierte 

fruhbarocke Ballung des Geschehens deutlich entscharft 

und eher der stilistischen Auffassung der folgenden Genera- 

tion entspricht. Aus diesen Griinden kann man trotz der ma- 

lerischen Qualitat des Gemaldes in Privatbesitz an eine ei- 

genhandige Wiederholung Elsheimers nicht glauben und 

mochte der von Andrews vorgeschlagenen Datierung um 

oder nach 1630 den Vorzug geben. Der einstweilen unbe- 

kannte Urheber des Bildes erweist sich als ein vorzuglicher 

Kenner von Elsheimers Malweise. Auch David Teniers d. A., 

30 Jurius S. HELD, Rubens. Selected Drawings, Oxford 1986, S.78, Nr. 

31; HOLLSTEIN 1954ff. (Anm.22), Bd. XXVII, Nr.16; Jost 1966 

(Anm. 28), S. 3. 

ANNE-Marie LoGaN, »Reviews of Rubens Exhibition 1977«, Master 

Drawings 15 (1977), S.412. 

KeitH ANDREWS, Adam Elsheimer. Il Contento, Edinburgh 1971, 

S520} 

33 EKKEHARD Mat, Adam Elsheimer 1578-1610. Die Steinigung des HI. 

Stephanus. Thema und Variation, Kéln 1996. 
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6 Flamischer Meister 1626, »Galeriebild fiir Prinz Ladislaus Sigismund: Warschau, SchloBmuseum 

der vor 1605 wahrscheinlich als Mitarbeiter in Elsheimers 

Atelier tatig war, hat die Stephanus-Komposition genau stu- 

diert, wie aus einem heute verlorenen Gemalde hervorgeht, 

welches durch einen Kupferstich von Egbert van Panderen 

berliefert ist.34 

Elsheimers »Stephanus-Martyrium< blieb uber das 17. 

Jahrhundert in Rom, zunachst im Besitz von Paul Bril, der 

1626 starb, danach bei dessen Witwe und seiner Tochter 

(1659).25 Es ist nicht bekannt, ob Bril, der 1606 als Trau- 

zeuge bei Elsheimers Hochzeit war, das Bild von ihm selbst 

erhielt und wann er es erworben hat. Auch das heute in 

Bonn bewahrte Gemalde Elsheimers »Die drei Marien am 

Grabe« befand sich in seiner Sammlung. Dieser Umstand ist 

bei der engen personlichen Beziehung und kiinstlerischen 

34 HOLLSTEIN 1954 ff. (Anm. 22), Bd. XV, Nr. 14. 

35 DipierR Bopart, »Les Tableaux de la succession de Paul Bril«, in 

Mélanges d’archéologie et d'histoire de l'art offerts au professeur 

Jacques Lavalleye, Lowen 1970, S.11-14. 

Verwandtschaft der beiden Maler in ihrem Verhaltnis zur 

Landschaft besonders bemerkenswert, zumal Bril in seiner 

Spatzeit dem kleinen Format den Vorzug gab. Die Nach- 

richten uber die spateren Besitzer des Bildes sind lickenhaft. 

Es befand sich 1712 in der Sammlung des Kardinals Curzio 

Origo in Rom und wurde vermutlich vor 1770 von Herzog 

Carl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig in Italien er- 

worben. Der Herzog selbst soll das Bild (vor 1806) einem 

Hamburger Geschaftsmann uberlassen haben, der es nach 

England verkaufte. 

Bei den Kunstkennern Antwerpens hat der werbende Ein- 

satz von Rubens gewifs wesentlich dazu beigetragen, die 

Kunst Elsheimers bekanntzumachen, denn nach Rubens’ ei- 

genen Worten bemihte er sich, Bilder des deutschen Malers 

fiir Flandern zu gewinnen. Bereits in den zwanziger Jahren 

des 17. Jahrhunderts geniefst Elsheimer bei den Sammlern 

der Stadt eine besondere Wertschatzung, wie auch frithe Dar- 

stellungen von Kunstkabinetten zeigen. Ein Galeriebild in 

Warschau (Schlofsmuseum), das 1626 vermutlich in Antwer- 

pen fur Prinz Ladislaus Sigismund von Polen gemalt wurde 
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und vielleicht Jan Brueghel dem Jiingeren zuzuschreiben ist 

(Abb. 6),2° zeigt aufer Pretiosen und einer Medaille mehrere 

Gemalde von Kiinstlern wie Rubens, Jan Brueghel d.A., 

Vinckboons und Snyders, Reproduktionen von Werken im 

Besitz des polnischen Sammlers, wie sich aus Dokumenten 

ergibt. Als beherrschendes Motiv im Zentrum sehen wir den 

Silenszug von Rubens (in der von Van Dyck varierten Fas- 

sung ehemals in Berlin), und darunter auf dem Tisch eine 

eraphische Wiedergabe in der Art von Elsheimers kleinem 

Tobiasbild, auf dem der Junge, den Fisch unter dem Arm hal- 

tend, zu erkennen ist. Das Blatt erinnert an Hendrick Goudts 

Kupferstich von 1608, ist aber nicht mit diesem identisch, da 

es quasi nur einen Ausschnitt zeigt. Es handelt sich um eine 

Kopie im Gegensinne nach Elsheimers Bild, vielleicht auch 

um eine sorgfaltig vorbereitete Zeichnung von Goudt, so wie 

sie von ihm in seltenen Beispielen bekannt sind. Es gibt drei 

auf Pergament gefertigte Zeichnungen des Utrechter Mei- 

sters, die gewifS fr Sammler bestimmt waren, was Goudt 

nicht hinderte sie auch als Vorlagen fiir Stiche zu verwenden, 

wie die in Paris und New York bewahrten Blatter fur die bei- 

den Tobias-Stiche Elsheimers bezeugen.37 Das auf dem War- 

schauer Gemalde gezeigte Blatt mufs jedenfalls trotz seiner 

etwas nachlassigen Prasentation als eine in jener Zeit aktu- 

elle Kostbarkeit verstanden werden, umso mehr, als es auch 

fiir die Inschrift gewahlt wurde. Offensichtlich hat der polni- 

sche Prinz, der tbrigens auch Rubens besuchte, als Auftrag- 

geber gewunscht, dafs die in Antwerpen gepflegten Bildgat- 

tungen, die Historien, Landschaften, Stilleben, das Portrat 

usw., aber auch die graphischen Kinste, auf der Darstellung 

seiner Sammlung in ausgewogener Form vertreten sind. Es 

ist auffallend, dafs die Zeichnung, die eine bisher nicht be- 

friedigend gedeutete Inschrift und die Jahreszahl 1626 tragt, 

nicht eine Landschaft Elsheimers wiedergibt, sondern nur die 

herausgeléste Figur des wandernden Tobias. Das heifst: Hier 

ist Elsheimer als bedeutender Figurenmaler und Erzahler ge- 

meint, so wie er von Rubens geschatzt und in Antwerpen be- 

kannt gemacht wurde, und nicht als Landschaftsmaler. Da- 

fur wird die Landschaftsmalerei Antwerpens durch ein Werk 

in der Art Jan Brueghels d. A. wiedergegeben, das an auffal- 

lender Stelle iber dem Gemalde von Rubens angebracht ist. 

*6 Warschau, Kénigliches Schlof, Inv. Nr. ZKW 2123, Eichenholz, 72,5 x 

104 cm. — JULIUSzZ A. CHROscICKI, »De >kunstkamer: van de Poolse 

kroonprins van 1626«, in De prinselijke pelgrimstocht. De »Grand 

Tour« van Prins Ladislas van Polen 1624-1625 (Ausstellungskat.), 

Antwerpen 1997, S.47-59; HANNA MALACHOWICZ, in EBD., $.127, 

Kat. Nr. I[[.1. - Fur Informationen und die Uberlassung einer Fotogra- 

fie habe ich Dorota Juszezak und Hanna Malachowicz zu danken. Auf 

die kontroverse Diskussion tiber die Zuschreibung des Bildes kann hier 

nicht eingegangen werden. 

FELICE STAMPFLE, »Goudt’s Drawings of Tobias and the Angel«, in 

Essays in Northern European Art, presented to Egbert Haverkamp- 

Begemann, hg. y. A.-M. Locan, Doornspijk 1983, $.257-259. 

Was Elsheimer als Figurenmaler und Erzahler zu leisten ver- 

mochte, bezeugt seine »Verspottung der Ceres, sie gehort zu 

jenen Meisterwerken seiner Hand, deren Bedeutung sofort 

von den Zeitgenossen erkannt wurde, wie aus den zahlreichen 

Reflexen und Kopien hervorgeht.3? Zu der weitreichenden 

Wirkung dieses Bildes hat der hervorragende Kupferstich bei- 

getragen, den Hendrick Goudt 1610, im Todesjahr Elshei- 

mers, in Rom geschaffen hat (Abb.7). Mit grofer Wahr- 

scheinlichkeit befand es sich noch 1628 in Italien, wie dem in 

diesem Jahr publizierten Buch von Johannes Faber Animalia 

Mexicana zu entnehmen ist. Faber, der mit Elsheimer befreun- 

det war, berichtet dort von dem Aufsehen, das das Bild in Rom 

erregte, und dafs es bei seinem Verkauf einen enormen Preis 

erzielte. Der sienesische Stecher Bernardino Capitelli (1589- 

1639), der haufig fir romische Auftraggeber arbeitete, hat 

1633 eine Radierung von Elsheimers Darstellung herausgege- 

ben, gewifS auch, weil das ungewohnliche Bildthema viele 

Kunstfreunde beschaftigte. Der in Italien lebende niederlandi- 

sche Maler Matthias Stom (zu Unrecht auch Stomer genannt), 

ein Nachfolger von Gerard van Honthorst und wohl auch des- 

sen Schiiler, hat in seinem Gemalde in Munchen (Alte Pinako- 

thek) Elsheimers Komposition aufgenommen und variiert.? 

Er war der erste, der die »Verspottung der Ceres« in einem mo- 

numentalen Format gemalt hat und in Italien bekannt machte. 

Stom hat sich nachweislich in den Jahren 1630-1632 in Rom 

aufgehalten und hat damals wahrscheinlich Elsheimers »Ceres< 

kennengelernt. Er zog spater nach Neapel; sein Gemalde ist 

vielleicht erst in den vierziger Jahren entstanden. 

Es ist unbekannt, wann Elsheimers Original Italien ver- 

lassen hat, und ebensowenig wissen wir, wann es die Nie- 

derlande erreichte. Seine Rezeption im Norden kann auch 

von Kopien des Bildes oder von Goudts Kupferstich ausge- 

gangen sein. Eine Kopie von unbekannter Hand befand sich 

in der Sammlung des Antwerpener Kaufmanns Cornelis van 

Geest und ist deutlich zu erkennen auf der Darstellung sei- 

ner >Kunstkammer:, die Willem van Haecht 1628 malte 

(Antwerpen, Rubenshaus). Sie ist wahrscheinlich identisch 

mit jener, die vor 1626 in den Besitz von Rubens tberging.*° 

Das Bild wurde vor 1645 aus dessen NachlafS von Konig 

Philipp IV. von Spanien erworben und wird heute im Prado 

38 ANDREWS 1977 (Anm.r), S.152, Nr.23; RUDIGER KLESSMANN, 

»Elsheimers »Verspottung der Ceres: — zur Frage des Originals«, Stddel- 

Jahrbuch NF 16 (1997), S.239-248. 

RUDIGER KLESSMANN, »Adam Elsheimer — Bemerkungen zur Rezep- 

tion seiner Kunst im Norden«, in Collected Opinions. Essays on 

Netherlandish Art in Honour of Alfred Bader, hg. v. V. MANUTH/A. 

RUGER, London 2004, S. 60 ff. 

MULLER 1989 (Anm.25), Nr.32; JEFFREY M. MuLLER, »Rubens’s 

Collection in History«, in A House of Art. Rubens as Collector (Aus- 

stellungskat.), hg. v. K. Louse BELKIN/F. HEALy, Antwerpen 2004, 

S.63 f.; KRISTIN LOHSE BELKIN, in Ausstellungskat. Antwerpen 2004 

(Anm. 40), S.98ff., Kat. Nr. 4. 
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Hendrick Goudt nach Elsheimer, »Ceres:, Kupferstich 1610, Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum 
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bewahrt. Es galt wegen seiner Qualitat und seiner Herkunft 

aus Rubens’ Besitz lange als das Original Elsheimers, jedoch 

ist dieses, wie bereits Andrews feststellte, wegen einiger Ab- 

weichungen von dem Kupferstich Goudts, der sehr verlafs- 

lich reproduzierte, aber auch wegen der etwas glatteren 

Malweise auszuschliefsen. Es scheint, dafs sich Elsheimers 

Originalbild spatestens in den vierziger Jahren in Holland 

befand und von dort — wie auch andere Werke des Malers — 

nach England gelangte. Rembrandt und einige Kunstler aus 

seinem Umkreis haben die Anregung der Komposition auf- 

genommen.4! Wie bereits an anderer Stelle publiziert,+4 

kann ein schlecht erhaltenes, um 1970 in Londoner Privat- 

besitz bekanntgewordenes Gemalde, auf das bereits An- 

drews aufmerksam gemacht hatte, mit einiger Sicherheit als 

das Original Elsheimers identifiziert werden. Dieses, heute 

in der Sammlung von Dr. Alfred und Isabel Bader in Mil- 

waukee, ist zwar auf Grund schwerer Schaden, welche 

wahrscheinlich auf einen Brand zurickzufthren sind, nicht 

leicht zu beurteilen, aber die Qualitat einzelner erhaltener 

Partien der Malerei und die mit der Bildgenese eng verbun- 

denen Pentimenti, desgleichen die riickseitige Inschrift auf 

der fiir den Kiinstler charakteristischen versilberten Kupfer- 

tafel, machen es sehr wahrscheinlich, dafs Elsheimer selbst 

es geschaffen hat. 

Die grofse Zahl der besonders in Nordeuropa geschaffe- 

nen Kopien und Derivate, die das Gemalde einmal ausgelost 

hat, bezeugt, welche Bedeutung ihm in der Kunstwelt beige- 

messen wurde. Seine Entstehung wird im allgemeinen in der 

letzten Lebenszeit des Malers angenommen. Die von An- 

drews vorgeschlagene Datierung um 1608 ist jedoch zu 

spat, wie Malcolm Waddingham dargelegt hat,4#? da Jakob 

Thoman von Hagelstein, der in Rom mit Elsheimer in Be- 

ziehung stand, in einem 1607 datierten Gemalde der »Judith 

mit dem Kopf des Holofernes: (Friedrichshafen) Motive aus 

Elsheimers »Ceres« ubernahm (Abb. 13).44 Bei einer Datie- 

rung vor 1607 findet man auch fiir die antikisch monumen- 

tale Gestalt der Ceres Parallelen in Elsheimers friheren Ar- 

beiten. Das gilt fiir einige Figuren des »Contento< und der 

vorbereitenden Zeichnungen (Edinburgh, Paris) wie auch 

fur die Heiligen der Folge in Petworth House, welche in ih- 

ren grofs gesehenen Formen vergleichbar sind. 

In den ersten romischen Jahren widmete sich Elsheimer 

vornehmlich der Figurenmalerei, sie bildete den Ausgangs- 

punkt seiner kiinstlerischen Entwicklung. Von Elsheimers 

»Stephanus-Martyrium: (Abb. 5), das sich im Besitz von Paul 

41 KLESSMANN 2004 (Anm. 39), S. 6rf. 

42 KLESSMANN 1997 (Anm. 38). 

43, MALCOLM WADDINGHAM, »Elsheimer Revised«, The Burlington 

Magazine 114 (1972), S.6tof. 

44 Vel. Anm. 71. 

Bril befand und spater auf dem Erbwege seiner Tochter zu- 

fiel, wird in dem 1659 aufgenommenen Inventar behauptet, 

daf$ Bril die Landschaft hinzugefiigt hatte, vermutlich eine 

tradierte Angabe, die eine mogliche Zusammenarbeit der 

beiden Kunstler voraussetzt. Wann und wie auch immer es 

zu dieser Meinung gekommen ist, sie bezeugt, dafs man den 

der Historie beigegebenen Ausblick in die Natur als etwas 

Besonderes empfand, als etwas Charakteristisches fiir die 

nordische Kunstauffassung. Es waren zunachst diese kleinen 

Naturausschnitte, wie jene der schon friuher entstandenen 

»Heiligen Familie in Berlin oder der »Taufe Christi« und des 

»‘Laurentius: in London, welche den Blick der Zeitgenossen 

auf Elsheimers poetische Kunst lenkten und die sein hohes 

Ansehen als Landschaftsmaler begriindeten. In der kunsthi- 

storischen Kritik der Entwicklung Elsheimers wurde stets 

und wird noch heute betont, daf$ sein fruher Landschaftsstil 

vor allem von jenen Flamen gepragt wurde, die sich als Emi- 

granten in Frankenthal in der Pfalz niedergelassen hatten. 

Diese Auffassung ist nicht langer haltbar. Es ist zwar még- 

lich, daf$ Elsheimer in seinen Frankfurter Jahren Werke die- 

ser Kunstler, darunter Gillis van Coninxloo oder Pieter 

Schoubroeck, gesehen hat, aber seine Malweise und die 

Wiedergabe der Natur verraten nicht viel von einem Einflufs 

dieses Kreises. Das beharrliche Festhalten an der These eines 

flamischen Einflusses auf Elsheimer ist wohl immer noch 

auf die Waldlandschaften (mit Johannespredigt) in Min- 

chen und Hamburg zuriickzufiihren, die lange Zeit als Frih- 

werke Elsheimers betrachtet wurden, die aber in Wahrheit 

Adriaen van Stalbemt oder seinem Umkreis zuzuweisen 

sind.45 

Der Ursprung von Elsheimers Landschaftsstil ist sicher 

nicht flamisch, sondern eher von altdeutschen Vorbildern ab- 

zuleiten, vor allem von Altdorfer und Durer.*¢ In Elsheimers 

-Taufe Christic in London und der >HI. Familie< in Berlin*7 

tritt der Einflufs Altdorfers, auch in der raumgreifenden 

Funktion der schwebenden Engel, mit einer uberraschenden 

Deutlichkeit hervor, eine Wirkung, die niederlandische 

Kunstler im CEuvre des Frankfurter Malers nicht erreicht ha- 

ben. Fur Elsheimers Kenntnis der Kunst Altdorfers bietet 

seine Reise nach Munchen (1598), die vielleicht auch andere 

Regionen Bayerns berihrte, eine ausreichende Erklarung. Die 

beiden in der Ausftihrung nahe verwandten Bilder sind aber 

gleichzeitig — wie man immer gesehen hat — vom Geist und Stil 

Venedigs gepragt, insbesondere von der Malweise Rotten- 

hammers.*8 Auch Elsheimers Zeichenstil dieser Zeit setzt eine 

45 Vel. Anm. 72. 

46 Zu Entlehnungen Elsheimers aus dem Werk Diurers vgl. GEORG 

FRIEDRICH Kocu, »Adam Elsheimers Anfange als Maler in Frank- 

furt«, Jahrbuch der Berliner Museen 19 (1977), S.140 ff. 

47 ANDREWS 1977 (Anm.1), S.141f., Nr.7, 8. 
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8 Adam Elsheimer, »Tobias und der Engel, Frankfurt a. M., Historisches Museum 

Abhangigkeit von Rottenhammers Zeichnungen voraus, wie 

Van Gelder und Jost erkannten.t? An einem Aufenthalt Els- 

heimers in Venedig kann deshalb kaum gezweifelt werden, 

auch wenn bis heute keine verlafslichen Berichte dazu gefun- 

den wurden.°9 Es ist denkbar, dafs beide Gemalde dem flami- 

schen Maler Karel Oldrago gehorten, der seit den neunziger 

Jahren in Rom lebte und offenbar als Kunsthandler mit Els- 

heimer und wohl auch mit Paul Bril in Beziehung stand.5! Die 

Erwahnung von zwei Gemalden dieser Thematik (mit halb- 

rundem Abschlufs) in seinem Besitz legt diese Identifizierung 

nahe, aber die lapidare Beschreibung in den von Cropper und 

Panofsky-Soergel publizierten Inventaren bietet in dieser Hin- 

sicht keine Sicherheit. Als Oldrago 1619 starb, notierte man 

bei der Aufnahme seines Nachlasses nicht weniger als 17 Ge- 

48 WADDINGHAM 1972 (Anm. 43), S.601-605. 

49 Van GELDER/ JOST 1967 (Anm. 7), 2, S.29. 

50 STEFAN GRONERT, »Adam Elsheimer in Venedig? Eine kritische 

Betrachtung zweier Dokumente«, Marburger Jahrbuch fiir Kunstwis- 

senschaft 30 (2003), S.211-216. 

51 ELIZABETH CROPPER/ GERDA PANOFSKY-SOERGEL, » New Elsheimer 

inventories from the seventeenth century«, The Burlington Magazine 

126 (1984), S.473-482. 

malde, die Elsheimers Namen trugen. Vermutlich waren auch 

Kopien und falsche Zuschreibungen darunter, da Werke des 

Meisters damals bereits als Kostbarkeit galten. Sie werden zu- 

letzt 1635 im Besitz von Oldragos Erben erwahnt, danach 

verliert sich ihre Spur. Es ist auffallend, dafs von der »Taufe 

Christic und der >HI. Familie, die zu den wichtigsten friihen 

Werken Elsheimers zahlen, bisher keine gemalten Kopien 

oder kiinstlerische Reflexe bekanntgeworden sind. 

Wenn wir Elsheimers Weg verfolgen, der ihn zur ausge- 

breiteten, zunehmend selbstandigen Landschaft fuhrt, in 

welcher die handelnden Figuren nicht mehr das Zentrum 

einnehmen, sind vor allem seine Gemalde »Aurora< in 

Braunschweig, »Apollo und Coronis: in Liverpool und die 

beiden Tobias-Darstellungen zu betrachten, die etwa um 

1606-1608 entstanden sind.°2 Die Beurteilung der Ent- 

wicklung des Malers ist weitgehend auf stilistische Kriterien 

angewiesen, weil feste Daten kaum vorkommen. Nur fiir 

den >Kleinen Tobias: in Frankfurt (Abb. 8, Taf. 8 b) gibt es ei- 

nen terminus ante quem durch den in Rom geschaffenen 

52 ANDREWS 1977 (Anm. 1), $.148, Nr. 18, S.151, Nr.21, S.150, Nr. 20, 

S657 15 Nhe acs 
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Adam Elsheimer, »Aurora:, Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum 

und 1608 datierten Kupferstich von Hendrick Goudt. Mit 

dem Ubergang von der attributiven Landschaft nach alt- 

deutscher Tradition zu einer quasi autonomen Naturschau 

gelangte Elsheimer nach der Mitte des ersten Jahrzehnts zu 

einem neuen Stil, der auch seine Malweise veranderte. Es 

kommt darin seine Bewunderung fiir die inszenierten Land- 

schaften Paul Brils zum Vorschein, und auch seine Kenntnis 

der in graphischen Blattern verbreiteten Naturdarstellungen 

von Tizian und Girolamo Muziano. Die Landschaften von 

Annibale Carracci miissen ihn gleichfalls beschaftigt haben. 

Elsheimer vermeidet alles Pathetische und geht einen eige- 

nen Weg, der den Blick auf die Weite des Raumes und das 

Spiel des Lichtes lenkt, der das Leben in miniaturhafter Ge- 

stalt wiedergibt. Es sind nicht mehr die steil ansteigenden 

Berge mit antiken Bauten, die ihn anziehen, sondern die von 

Menschen und Tieren belebten Wiesen und Gewasser am 

Rande des Waldes, stille, von bukolischer Stimmung erfiillte 

Orte. Elsheimer lafst die dramatis personae — in der Propor- 

tion grofser als bei niederlandischen Landschaften — ganz im 

Vordergrund auftreten, auf einer schmalen Bihne nahe dem 

unteren Bildrand. Er steigert damit die Wirkung des Hinter- 

grunds und zieht den suchenden Blick des Betrachters in die 

Tiefe der Landschaft. Erzahlende Bilder wie die des wan- 

dernden Tobias mit ihrer liebevollen Naturbetrachtung 

hatte es zuvor in Rom nicht gegeben, und wie Sandrart - 

vielleicht etwas ubertreibend — berichtet, sei »in ganz Rom 

von nichts dann von Elzheimers neu-erfundener Kunst im 

Mahlen geredt worden«.°4 

53 ANDREWS 1977 (Anm.1), S. 53. 
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Als Krénung der neuen Sicht der Landschaft mufs jedoch 

Elsheimers >Flucht nach Agypten< in Miinchen (Taf. 10a)54 

bezeichnet werden, bei der sich die biblische Historie mit 

den kosmischen Erscheinungen der Natur auf geheimnis- 

volle Weise verbindet, bei welcher das Auftreten verschiede- 

ner Lichtquellen die Deutung des Geschehens ibernimmt. 

Rubens hat als Maler, aber auch in pers6nlichen Bemerkun- 

gen, seine Bewunderung fiir dieses Werk Elsheimers zum 

Ausdruck gebracht. Seine 1614 datierte »Flucht nach Agyp- 

ten< in Kassel (Taf. 11a) kann man, obwohl die Landschaft 

ganz im Hintergrund bleibt, als eine Hommage an seinen r6- 

mischen Freund verstehen, der vier Jahre zuvor verstorben 

war. Die Frage, wann und wo er Elsheimers Gemalde ken- 

nenlernte, ist merkwirdigerweise kaum gestellt worden, 

denn Goudts Kupferstich von 1613 kann nicht seine einzige 

Vorlage gewesen sein. Das Miinchener Gemalde, das bei Els- 

heimers Tod in seinem Atelier war, wurde 1611 von Hen- 

drick Goudt in Besitz genommen und nach Utrecht tber- 

fuhrt, wo es sich, wie Sandrart berichtet, 1625-1626 noch 

im Hause von Goudt befand. Wenig spater (vor 1628) 

wurde es an Kurfiirst Maximilian I. von Bayern verkauft. 

Rubens war zwar 1613 in Holland, aber von einem Besuch 

in Utrecht ist nichts bekannt. Auch diirfte er eine Begegnung 

mit Goudt, dem er eine Mitschuld an Elsheimers Tod vor- 

warf, wohl vermieden haben. Es muf also in Betracht gezo- 

gen werden, daf§ Rubens die »Flucht nach Agypten: vor sei- 

ner Abreise von Rom im Oktober 1608 in Elsheimers 

Werkstatt gesehen hat. Es ist dies eine Uberlegung, die frei- 

lich eine Fertigstellung des Miinchener Gemaldes um 1608, 

ein Jahr friher als bisher angenommen, voraussetzt, wobei 

bisher ftir die Datierung vor allem die riickseitige Beschrif- 

tung der Tafel mit der Jahreszahl 1609 den Ausschlag gege- 

ben hat. 

Bei den oben genannten Landschaftsbildern hat sich eine 

grofe Zahl von Kopien und Derivaten erhalten, welche die 

Darstellungen popular gemacht haben, ohne daf$ sich im 

Einzelfall sagen last, von welchen Elsheimers Stil weiterge- 

tragen wurde. Uber den Weg der Originalwerke, nachdem 

sie das Atelier des Malers verliefSen, ist abgesehen von der 

-Flucht nach Agypten: und der »Aurora< fast nichts bekannt. 

Die Aurora-Landschaft in Braunschweig (Abb.9, Taf. 1)55 

gehort gleichfalls zu den Werken, die Hendrick Goudt nach 

dem Tode Elsheimers als seinen Anteil aus dem Nachlafs be- 

trachtete und 1611 nach Holland tberfuhrte. Vier davon 

54 ANDREWS 1977 (Anm.1), S.154, Nr.26. 

55 ANDREWS 1977 (Anm.r), S.148, Nr.18; RUDIGER KLESSMANN, 

»Elsheimers Aurora-Landschaft in neuem Licht«, Nederlands Kunsthi- 

storisch Jaarboek 38 (1987), S.158-171; JOACHIM JACOBY, Herzog 

Anton Ulrich-Museum Braunschweig. Die deutschen Gemilde des 17. 

und 18. Jahrhunderts sowie die englischen und skandinavischen Werke, 

Braunschweig 1989, S.112 ff., Nr.550. 

to Adam Elsheimer, »Aurorax, Infrarotreflektografie, Braunschweig, 

Herzog Anton Ulrich-Museum 

hat er in den Jahren 1612 und 1613 in meisterhaften Kup- 

ferstichen reproduziert, darunter auch die »Aurora<. Dieses 

Bild ist nach unserer Kenntnis das einzige, welches Elshei- 

mer in seiner inhaltlichen Konzeption betrachtlich veran- 

derte. Er eliminierte eine im Vordergrund links bereits fer- 

tiggestellte Figurengruppe, die das fliehende Liebespaar Acis 

und Galatea mit dem drohenden Poliphem zeigte (Abb. 

ro),9© und ersetzte die bewegte Szene durch eine dunkle 

Baumgruppe. In dieser ist eindeutig Elsheimers Hand er- 

kennbar, woraus sich ergibt, daf$ der Maler selbst die Kor- 

rektur ausfiihrte und daf$ die »Aurora: in ihrer heutigen Er- 

scheinung — abgesehen von der links schreitenden Figur — als 

ein originales und homogenes Landschaftsbild ohne fremde 

Zutaten anzusehen ist. Elsheimer hat auf eine neue Konzep- 

tion mit Figuren verzichtet. Vielleicht blieb dieser Teil des 

Bildes, der wegen alterer Schaden und Retuschen schwer zu 

beurteilen ist, einfach unfertig wie auch bei anderen Werken 

von ihm. Der heute sichtbare, aus dem Dunkel hervortre- 

tende Hirt stammt nicht von Elsheimers Hand. Die Figur 

(und mit ihr halb verdeckt eine zweite) wurde wahrschein- 

lich erst in Holland von Hendrick Goudt hinzugefiigt, der ja 

selbst noch Zeuge von Elsheimers Anderung des Konzepts 

gewesen war. Bei der Herstellung des Kupferstiches 1613 

hat Goudt die Ansicht des Gemaldes oben und an der linken 

56 Eine Rekonstruktion der urspriinglichen Komposition bei KLESSMANN 

1987 (Anm. 55), S.165, Abb. 8. Elsheimers »Acis und Galathea: diente 

wahrscheinlich Carlo Saraceni als Vorbild fiir seine Darstellung der 

verlassenen Ariadne in Neapel, vgl. KLESSMANN 1987 (Anm.55), 

S.162, Abb. 5. 
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tt Johann Konig, »Jakobs Traumy, Paris, Collection Frits Lugt, Institut Néerlandais 

Seite verkurzt, etwa in der Breite der zugefiigten Figur. Viel- 

leicht fehlte ihm der Mut, sich zu der von ihm vorgenom- 

menen Erganzung zu bekennen. Mit dem von ihm einge- 

fiuhrten Titel des Stiches »Aurora< lenkte er den Blick auf die 

am Horizont aufsteigende Morgenrote und bewahrte damit 

die Erinnerung an die von Elsheimer aufgegebene Schilde- 

rung der tragischen Liebesgeschichte, war es doch Aurora, 

die Gottin des anbrechenden Tages, welche die Freude der 

Liebenden st6rte.5’ Durch diese behutsamen Korrekturen 

wurde Goudts Kupferstich, der die menschenleere, nur die 

Stimmung der Natur erfassende Landschaft Elsheimers pu- 

blizierte, zu einem wichtigen Vermittler fiir die ganz eigene 

Entwicklung der hollandischen Landschaftsmalerei. 

Es ist auffallend, dafs die Auseinandersetzung mit der 

Kunst Elsheimers in den Niederlanden hauptsachlich von 

Antwerpen und Utrecht ihren Ausgang nahm und dafs das 

Interesse in der Scheldestadt unter der Ausstrahlung von 

’ Paulys Real-Encyclopddie der klassischen Altertumswissenschaft, hg. v. 

G. Wissowa, V (Stuttgart 1905), Sp. 2669. 

192 

Rubens sich mehr dem Erzahler und Figurenmaler zu- 

wandte, wahrend man in Utrecht eher den poetischen Land- 

schaftsmaler entdeckte. In Holland geh6rt Cornelis van Poe- 

lenburch zu den wichtigsten Vermittlern von Elsheimers 

Kunst, insbesondere von dessen Bildern der stimmungsvol- 

len, lichterfiillten Natur.5? Der Utrechter Poelenburch hatte 

schon vor seiner Abreise nach Italien um 1617 Gelegenheit 

die Werke Elsheimers zu studieren, die sich seit r611 in der 

Sammlung von Hendrick Goudt befanden. Die in Amster- 

dam tatigen, sogenannten »Praerembrandtisten<, wie Pieter 

Lastman, Jan Pynas oder dessen Schwager Jan Tengnagel,>? 

die in Rom mit Elsheimer selbst in Verbindung gestanden 

hatten, folgten zwar dem neuen Stil des Figurenmalers, sind 

58 C. H. DE JONGE, »Utrechtsche schilders der XVIle eeuw in de verza- 

meling van Willem Vincent, Baron van Wyttenhorst«, Oudheidkundig 

Jaarboek x (1932), S.127 ff. 

59 Eine Publikation uber Tengnagel ist in Vorbereitung: CHRISTIAN TICO 

SEIFERT, »Jan Tengnagel (1584-1635). Ein Amsterdamer Maler des 

fruhen 17. Jahrhunderts. Mit einem Katalog der Werke«, Magisterar- 

beit Freie Universitat Berlin 1999. 
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12. Johann Konig, »Die Verfolgung der Nymphe Arethusa:, Augsburg, Stadtische Kunstsammlungen 

aber — abgesehen von Jacob Pynas — trotz ihrer personlichen 

Beziehung nicht dauerhaft als Vermittler der Kunst Elshei- 

mers hervorgetreten. 

Jacob Pynas war der einzige, welcher der Darstellung der 

Landschaft grofsere Bedeutung beimafs. Die allgemeine An- 

nahme, dafs er um 1605 mit seinem alteren Bruder Jan ge- 

meinsam nach Rom reiste und dort Elsheimer kennenlernte, 

lafst sich nach den Forschungen Dudok van Heels nicht be- 

statigen, da Jacob Pynas wahrscheinlich erst um 1592-1593 

in Amsterdam geboren wurde.®? Auch Houbraken nennt 

nur Jan Pynas, der mit Pieter Lastman in Italien gewesen sei. 

Vermutlich hat Jacob erst 1607 nach der Ruckkehr seines 

Bruders bei diesem seine Lehre begonnen und danach lange 

Zeit mit ihm das Atelier geteilt. Es ist ungewifS, ob er Rom 

60 §. A. C. DUDOK VAN HEEL/J. H. GiskEs, »Noord-Nederlandse Pre- 

Rembrandtisten en Zuid-Nederlandse muziekinstrumentmakers. De 

schilders Pynas en de Luit- en Citermakers Burlon en Coop«, Jaarboek 

van het Genootschap Amstelodamum, 67 (1984), S.13-37, hier S. 18. - 

Fur den Hinweis auf diesen Aufsatz habe ich Christian T. Seifert, Ber- 

lin, zu danken. 

jemals gesehen hat. Die Entwicklung des Malers, der sich 

anscheinend erst 1632 nach dem Tode von Jan selbstandig 

machte und in Delft wie auch in Den Haag lebte, ist nicht 

leicht zu beurteilen. Seine »BiifSende Magdalena: in Berlin,®! 

vermutlich in der Zeit um 1615-1620 entstanden, seine Ge- 

malde des barmherzigen Samariters in Paris und Nancy, so- 

wie die Landschaft mit Merkur und Battus in Kassel, welche 

alle einmal Elsheimers Namen trugen, sind unverkennbar 

von dessen Vorbild gepragt. Durch einen 1623 datierten 

Kupferstich von Magdalena de Passe kennen wir von ihm 

ein erst kurzlich wieder aufgefundenes Gemalde »Salmacis 

und Hermaphroditus;, in welchem das mythische Paar in ei- 

ner ganz mit Elsheimers Augen gesehenen Landschaft ge- 

schildert ist.62 Es ist erstaunlich, dafs Jacob Pynas fahig war, 

61 RUDIGER KLESSMANN, »Die Landschaft mit der bufSenden Magda- 

lena von Jacob Pynas«, Berliner Museen, NF 15 (1965), S.7 ff.; KLESS- 

MANN 2004 (Anm. 39), S.64. 

62 HOLLSTEIN 1954ff. (Anm.22), Bd. XVI, Nr.7; KLESSMANN 2004 

(Anm. 39), S.65, Abb. 3. 
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Kupfertafel, die zuvor ein Kupferstecher fiir eine Landkarte 

verwendet hatte, welche von dem rémischen Verlag A. La- 

freri vertrieben worden war. Es handelt sich um die selten 

dargestellte Szene, in der Judith mit dem abgeschlagenen 

Kopf des Holofernes nach Bethulia zurtickkehrt. Das Bild 

zeigt in der Wiedergabe der Magd und auch sonst Entleh- 

nungen aus Elsheimers »Ceres< und wie bei dieser eine kon- 

trastreiche nachtliche Beleuchtung. Ihr ovales, hell beleuch- 

tetes Gesicht erinnert im Typus an jenen von Elsheimers 

Drei Marien am Grabe: in Bonn, auch sind die theatralisch 

ausgestreckten Hande und die merkwirdig schwingenden, 

vom Licht gesiumten Falten der Gewander diesem Bilde 

vergleichbar. Auffallend sind auch die zur Schau gestellten 

kostbaren Stoffe der agierenden Figuren im Vordergrund, 

welche auch in Elsheimers fruhen Werken haufig zu finden 

sind. 

Ein stilistisch nahe verwandtes Gemalde, ein »Ecc 

Homo< in Privatbesitz (Abb. 14), das friuher Elsheimer zuge- 

schrieben war, kann — nach einem tiberzeugenden Vorschlag 

Waddinghams, dem Andrews folgte — ebenfalls Thoman zu- 

geschrieben werden.’ Bei der Halbfigurengruppe, die nur 

durch die Fackel in der Hand eines Jungen ihr Licht emp- 

fangt, erhalten die im Profil gezeigten Gesichter vor dunk- 

lem Grund eine auffallende Konturierung, die durchaus der 

Judith-Darstellung Thomans entspricht. Auch die ahnliche 

Malweise der Hande, der Kleidung und ebenso des Feuers 

erlaubt es an dieselbe Hand zu denken. Der aus dem Bilde 

herausblickende, mit prachtigem Turban geschmiuckte Pila- 

tus ruft den berittenen r6mischen Offizier in Erinnerung, 

der auf Elsheimers Martyrium des >HI. Stephanus< in Edin- 

burgh (Abb. 5) die Hinrichtung tiberwacht. 

Ein »>Ecce hom«x von gleicher Grofe befand sich bis 1620 

in Rom unter Elsheimers Namen im Besitz des bereits ge- 

nannten Karel Oldrago,’? vielleicht dasselbe, das der Am- 

sterdamer Maler Adriaen van Nieulandt besafs, dessen Bru- 

der Willem nach 1602 in Rom bei Paul Bril in der Lehre war. 

Eine Identitat mit dem hier besprochenen Gemalde Tho- 

mans lafst sich angesichts der unspezifischen Beschreibun- 

gen in den relevanten Inventaren nicht beweisen, aber sie 

mufs doch in Betracht gezogen werden. Lenz glaubt in die- 

sem eine Kopie nach einem verlorenen Original Elsheimers 

zu erkennen.’4 Sandrart betont, daf$ Thoman in der Histo- 

rienmalerei sehr erfahren gewesen sei, aber der Darstellung 

der Landschaft den Vorzug gegeben habe. Wegners Vor- 

72 ELSHEIMER 1966 (Anm.17), Nr.16; WADDINGHAM 1967 (Anm.71), 

S.48; CHRISTIAN LENZ, »Rezension Keith Andrews Adam Elshei- 

mer«, Kunstchronik 31 (1978), S. 168. 

73 CROPPER/ PANOFSKY-SOERGEL 1984 (Anm. 51), S.482. 

74 LENZ 1978 (Anm. 72). 
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schlag, ihm eine Elsheimer nahestehende Landschaft mit To- 

bias in Paris (Collection Frits Lugt) zuzuweisen,’? vermag 

nicht zu uberzeugen, denn es fehlen stilistisch vergleichbare, 

gesicherte Bilder oder Zeichnungen des Malers. Von Tho- 

man, der bald nach seiner Rtickkehr nach Deutschland die 

Malerei aufgab, mufs es manche Gemalde gegeben haben, 

die Beachtung fanden, wie aus Sandrarts Worten hervor- 

geht. Schon in Italien und auch spater in Deutschland hatte 

man seine Bilder mit denen Elsheimers verwechselt. Ein To- 

pos vielleicht, oder doch ein Hinweis, dafs Thoman ein spe- 

zielles Talent besafs, von Elsheimers Werken hervorragende 

Kopien zu schaffen? Trotz des Briickenschlags Johann Ko- 

nigs von Rom nach Augsburg und trotz des (noch unklaren) 

Beitrags des Thoman von Hagelstein ist eine angemessene 

Rezeption der Kunst Elsheimers auf deutschem Boden aus- 

geblieben. 

Postscriptum 2008 

Im vorliegenden Beitrag, der 2004 geschrieben wurde, 

konnte spater erschienene Literatur nicht berticksichtigt wer- 

den. Der Verfasser hat 2006 mit der Bearbeitung der in 

Frankfurt a.M., Edinburgh und London veranstalteten Els- 

heimer-Ausstellungen eine neue Elsheimer-Monographie vor- 

gelegt: Rudiger Klessmann, [7m Detail die Welt entdecken. 

Adam Elsheimer 1578-1610, Frankfurt a.M., Stadelsches 

Kunstinstitut 2006; Edinburgh, National Gallery of Scot- 

land; London, Dulwich Picture Gallery (deutsche Ausgabe 

Edition Minerva, englische Ausgabe Paul Holberton publish- 

ing). Darin haben einige der im vorstehenden Text behan- 

delten Gemalde und Zeichnungen eine revidierte oder 

erganzte Darstellung gefunden. 
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