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E I N LEI TUN G. 

Es ist eine sichere Tatsache, dass das Interesse fUr 
Rembrandt, das schon seit der l\Iitte des 18. J ahrhunderts 
unaufheirlich zn wachsen begann, sich gegen Ende des 19. 
J ahrhunderts und noch hente speciell den let z ten J ahren 
seines Lebens und Schaffens zuwandte. Dies beruht erstens 
auf dem Umstand, dass die so individuellen Werke aus 
Rembrandts letzter Zeit mit ihrer breiten, vereinfachenden 
Malweise der "impressionistischen" Kunst unserer Tage 
naher kommen, als die del" frilheren Epochen seiner Ent
wicklung: Es wird heute viele geben, die die "Stalmees
ters" rein kiinstlerisch hoch Uber die "Nachtwache" steIlen, 
wahrend man vor 50 .Jahren ein solches lTrteil kaum ver
standen hatte. Zweitens beruht die Bevorzugung del' spate
ren Werke des 1\leisters darauf, dass wir in einer historisch 
denkenden und fiihlenden Zeit leben, die gerne Entwick
lungen konstatiert und daher Spa te res iiber F r ii her e s 
stellt. Dies trifft ganz besonders fUr die Beurteilung der 
"Verke Rembrandts zu, Uber dessen Entwicklungsgang wir 
dank den Arbeiten moderner Forscher, wie Bode, Bredius 
und Hofstede de Groot so vorziiglich unterrichtet sind. 

Gleichzeitig mit dem besonderen Interesse fUr Rembrandts 
letzte Werke zeigt sich auch ein Interesse fUr das Leben 
Rembrandts in seinen letzten Jahren. 1\lehr als aIle feuille
tonistischen Lebensbeschreibungen wirkt auf uns der blosse 
Inhalt der Urkunden, die sich auf den alten Rembrandt 
beziehen. Wenn wir uns dann beim Lesen der Dokumente 
die Werke Rembrandts aus dieser Zeit vergegenwartigen, 
so setzt es uns in Erstaunen, wie fest und standhaft der 
Kiinstler bei seinen eigensten, dem Zeitgeschmack wider-
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sprechenden Kunstanschauungen blieb, obwohl er dadurch 
in eine so schlimme finanzielle Lage kam. U nd unsere 
Bewunderung wachst, wenn wir sehen, wie konsequent 
Rembrandt verfahrt, wie er von Jahr zu Jahr, fast von 
Bild zu Bild seinem Ideale naher kommt; dass er, statt 
durch die Verstandnislosigkeit seiner Zeitgenossen verbit
tert zu werden, geradezu einen grandiosen Optimismus 
offenbart, wie er sich in dem Kolorit seiner allerletzten 
Gemalde ausgesprochen findet. 

Dieses besondere Interesse filr die letzten Jahre in 
Rembrandts Leben und Werken war einer der Grlinde, 
mich naher mit A. de Gelder, einem seiner Schiller, zu be
schaftigen, der in dieser Zeit freiwillig, aus einer ent
fernten Stadt sogar, zu dem damals (nach 1660) schon 
ganzlich vernachlassigten und missverstandenen Rembrandt 
kam; ein zweiter Grund ii.ber de Gelder zu arbeiten, war 
das Interesse an seinen eigenen, rein klinstlerischen Quali
taten. Denn, obwobl er sich von ganzem Herzen den Lehren 
Rembrandts unterwarf, so ging er trotzdem in gewisser 
Hinsicht liber seinen Lehrer binaus; aus diesem Grunde 
ist er ii.ber die meisten anderen Nachfolger oder SchUler 
Rembrandts, wie Bol, Flinck, Eeckhout zu stell en. Denn, 
wenn sich diese in ihren Spatwerken von ihrern Meister 
sehr entfernten, so kann man doch nicht behaupten, dass 
sie liber ihn hinausgingen: Sie fielen vielmehr von ihm aL, 
urn einer andren, besser bezahlten Kunst zu huldigen. 

Drittens aber ist es von besonderem Interesse, zu ver
folgen, wie sich in den spaten Werken de GeIdel's die gute 
Mal-Tradition des 17. Jahrhunderts mit gewissen Kompo
sitions-Tendenzen des 18. Jahrhunderts kreuzt. 

Die Arbeit erschien umso berechtiger, als liber A. de 
Gelder noch nichts Ausflihrliches geschrieben worden ist. 
Abgesehen von kurzen Galerie- oder Auktions-Berichten 
liber einzelne BiIder, hat nur G. H. Veth, der so verdienst
volle Durchforscher des Dordrechter Archivs, in Oud Holland 
V I de Gelder einen kurzen Artikel gewidmet. Dieser ist 
wichtig durch die Mitteilung einiger archivalischel' Funde. 
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Da G. H. Veth aber nur drei Bilder de Gelders aus eigener 
Anschauung kannte, konnte er auf die Kunst des Meisters 
nicht naher eingehen. 

Fiir das Fehlen der Literatur tiber den behandelten 
Gegenstand fand Verfasser Ersatz in der so weitgehenden 
Unterstiitzung, besonders durch hollandische Gelehrte. Zu 
ganz besonderem Dank ist Verfasser Herrn Dr. A. Bredius 
und Herrn Dr. C. Hofstede de Groot verpflichtet 1). Sie 
stellten ihm nicht nUl" ihr vollstandiges Material zur Ver
fiigung, sondern unterstiitzten ihn auch wahrend der Arbeit 
durch flil' den Gegenstaml wichtige Mitteilungen. Weitel'hin 
hat das l\'[aterial des Vel'fassel's infolge der Unterstiitzung 
der Herren Prof. Dr. W. Martin, Direktor E. W. Moes 
und Dr. Kurt Freise eine grosse Bereichel'ung erfahren. 
Ihnen, wie all den Herren Direktoren und Besitzern von 
G-alerien, deren Hiilf'e Verfasser in Anspruch genommen hat, 
sei mit diesen wenigen Worten aufrichtig gedankt. 

1) Die Mitteilungen, die ieh Herrn Dr. Bredius oder Herrn Dr. C. 
Hofstede de Groot verdanke, ,.;ind durch die Abkiirzungen Mitt. Br. 
uud :Mitt. H. d. G. gekennzeichnet. 



DER LEBENSLAUF A. DE GELDERS. 

Alles, was wir von den ausseren Lebensumstanden A. de 
Gelders wissen, beruht auf den Mitteilungen Houbrakens 1) 
und Weyermans 2), ferner auf den archi valischen Funden 
G. H. Veths 3), A. Bredius' 4) und des Verfassers 5). 
Houbrakens Bericht ist umso wertvoller, als er auf sehr 
genauen Erkundigungen zu fussen scheint. Dies geht daraus 
hervor, dass Houbraken in dem J ahr, in dem er die Bio
graphie de Gelders schrieb (1715), genaue Details iiber die 
augenblickliche Tatigkeit des Kiinstlers zu geben vermochte. 
Dazu kommt, dass Houbraken mit unserm Kiinstler be
freundet gewesen ist. Erziihlt er doch selbst, wie er eines 
Tages in Gesellschaft von A. de Gelder und Hendrik 
Noteman den Maler A. Terwesten zu einem Spaziergange 
abholen wollte 6). Wenn auch Weyerman die von Houbraken 
gegebene Biographie z. T. abgeschrieben hat, - er verrat 
sich besonders durch die Citierung derselben Verse des 
Dichters Pels und durch den Vergleich des Ateliers des 
MaIers mit dem "grooten Saal ins Gravenhagen" so be
berichtet er doch manches Neue iiber die Person, insbeson-

1) A. Houbraken. Groote Schou burgh 1721. S. 206 if. 
2) J. C. Weyerman. De Levensbeschrijvingen der Nederlandsche 

Konst-Schilders. Haag. 1729-. III. S. 41 if. 
3) G. H. Veth in Obreens Archief und in Oud Holland VI und VII. 
4) Inedita von A. Bredius. 
5) Inedita des Venassers. Die Notiz zu Nr. 1 und am Schluss von 

Nr. 12 verdankt Verfasser Herrn J. v. d. Elst im Haag, der langere 
Zeit im Dordrechter Archiv gearbeitet hat. 

6) a. a. O. III. S. 269. Hieranf wies H. d. G. schon in, A. Honbraken 
S.65. 
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dere 11ber den Tod des Kilnstlers, den er personlich 
kannte 1). 

Da die meisten del' oben erwahnten archivalischen Funde 
noch an keiner Stelle publiziert sind und um del' Forschung 
eine weitere Klarung des Lebens und del' verwandtschaft
lichen Beziehungen A. de Geldero; zu ermoglichen, gebe ich 
VOl' del' zusammenfassenden Darstellung seines Lebenslaufs 
eine Uebersicht des urkundlichen Materials, das die ver
schiedenen Glieder del' Familie de Gelder in Dordrecht be
trifft, und zwar in ehronologischer Folge: 

1. 1609 Jan de Gelder, del' Vater unsres Ki1nstlers ge
boren. Dies ergibt sich aus einem Dokument von 21 FebI'. 
1680, in dem er 71 J ahr alt genannt wird. Mitteilung des 
Hernn J. v. d. Elst im Haag. 

2. 1629 Aerent de Gelder; als Conserge Van 't West
lndische Huis zu Dordrecht erwahnt (Ineditum von Bredius). 

Diesel' Am'ent de Gelder ist wahrscheinlich del' Grossvater 
unseres Kunstlers. 

3. 1631 Wouter de Gelder als Rendant van 't Sacrments
gasthuis zu Dordrecht erwahnt. (lVIitt. Bredius) Ein vVouter 
de Gelder wird in unserer Nr. 5, Nr. 25, Nr. 35 und Nr. 42 
genannt. Eine Verwandtschaft del' in diesen Nummern er
wahnten Personen mit unserm Kunstler lasst sich vorlaufig 
noeh nicht nachweis en und scheint auch nicht vorzuliegen. 

4. 1632. 5 Aug. Maria Paets, huysvrouw van Aerent 
de Gelder (siehe Nr. 2) erwahnt. Notal' de Jager (Mitt. Br.). 
Dies sind wohl die Grosseltern unsres Kunstlers. 

1) Dies geht daraus hervor, dass Weyerman berichtet, de Gelder 
habe ihm eine Anecdote von G. Schalken selbst erzlihlt. Fiir die Zuver
Hissigkeit des heute so geschmahten Weyerman spricht auch der U mstand, 
dass er das Todesjahr A. de Gelders richtig angibt. 
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5. 16~3. Wouter de Gelder getrouwd met de dochter 
van den Heel' A. J. Palm, Dordrecht. (Mitt. Bl'.) Siehe 
unsere Nr. 3. 

6. 1636. Jan de Gelder. Klerk van de Westindische 
Compagnie. Aus Matthys Balen: Dag-Lijste of Gedenk
Boek der gewoonlijke Bezigheden u. s. w. Gedrukt bij Simon 
onder de Linde 1676 1). 

Dieser Jan de Gelder ist der Vater unseres Kunstlel's. 

7. 1639 wird ein Lauwerenz de Gelder und ein Abram 
de Gelder im " Boek van Knechts en Leerjongens der St. 
Lukasgild" als Schuler des J. G. Cuyp erwahnt. (Zuerst 
verofI'entlicht von G. H. Veth in Oud Holland. VI. S. 139.) 

Ein Abraham de Gelder wird auch in unserer Nr. 18 als 
verstorben und in unserer Nr. 55 als Verwandter des 
Jacobus de Gelder erwahnt; eine Verwandtschaft dieser 
beiden Personen mit unserem Kiinstler lasst sich nicht 
nachweis en. Sie scheinen eher zu del' Familie des Wouter 
de Gelder (siehe unsere Nr. 3) zu gehOren. 

P. Terwesten erwahnt in seinem "Catalogus" (Haag 1776) 
falschlich die Werke unseres Kiinstlers unter dem Namen 
emes Abraham de Gelder. 

8. 1640. Jan de Gelder. Concierge van 't Westindisch 
Huys. An gleicher Stelle wie unsere Nr. 6 erwahnt. 

9. 1645. 26. Oktober. Geburtsdatum A. de Gelders nach 
Houbraken und Weyerman. 

10. 1645. 11. November. 1m "Doopboek der Herv. ge
meente te Dordrecht" ist im Jahre 1645 folgendes einge
tragen: 

1) Dieses Buch wurde mir durch Herrn Dr. Bredius zur Verfiigung 
gestellt. 
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Ouders: Kinderen: 
11. November. Jan de Gelder Arent. 

en Maria Lotterus (Lottring). 
Zum ersten l\lal veroft'entlicht von G. H. Veth in Obreens 

Archief Band VI S. 3. Veth weist an dieser Stelle darauf 
hin, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass die Taufe 
16 Tage nach der Geburt stattfand. Hieraus ergibt sich 
auch der richtige V orname des Kiiustlers: Arent. Als Arent 
de Gelder wird er auch in allen notariellen Akten erwahnt. 
In der Literatur wird sein Vorname oft in Aert (so nannten 
ihn vielleicht seine Freunde), Arnold u. s. w. verwandelt. 

11. 1645. In diesem Jahr solI nach Houbraken A. de 
Gelder zu Rembrandt gekommen sein. Es beruht dies natiir
lich auf einem Druckfehler. Vergl. hierzu: Hofstede de 
Groot, A. Houbraken. Haag. 1893. S. 65. 

12. 1646. Joan Aertsz de Gelder getrouwd met Maria 
Lottring. (Mitt. Br.) 

Dies sind die EItern des Kiinstlers. Siehe unsre Nr. 10 
und Nr. 32. Maria Lottring, oft auch Lotering genannt, 
war nach uner Mitteilung des Herrn v. d. Elst die 
Tochter des wohlhabenden Jan A. Lottering und der 
Margarete WiItens, die u. a. zwei Hauser, eine Olmiihle 
und Land besassen. Sie machten am 11. Juni 1646 ihr 
Testament. 

13. 1646. Jan de Gelder (der Vater des Kiinstlers), 
Equipagie-meester van de West-Indische Compagnie. 

An gleicher Stelle wie unsere Nr. 6 erwahnt. 

14. 1640 wurde Jan de Gelder Aertsz nach Balen zurn 
Boekhouder der Westindischen Compagnie ernannt. (G. H. 
Veth in Oud Holland VI. S. 184.) 

15. 1654 heiratet Adriana Brouwers, die Witwe des 
1652 verstorbenen Prediger Dr. Arnoldus de Gelder, den 
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:l\Ialer Xicolaes l\Iaes. Dieser Dr. Arnoldus de Gelder, Pre
diger in Wingerden, haUe 2 Kinder, von denen das eine 
gleich nach der Geburt starb, wiihrend das andere, ein 
Sohn Justus, noch am Leben war. (G. H. Veth, in Oud 
Holland, VIII, S. 127 und 128.) 

Siehe auch unsre Nr. 24. Eine Verwandtschaft der in 
Nr. 15 und Nr. 24 erwiihnten Person en mit unserm Kii.nstler 
Iasst sich vorlaufig noch nicht nachweisen. 

16. 1656-1662. Innerhalb dieser Jahre muss A. de 
Gelder, unser Kiinstler, wie G. H. Veth in Oud Holland 
VII, S. 135 auf Grund von urkundlichem Material nach
weist, bei S. v. Hoogstraten in der Lehre gewesen sein. 

17. 1664. Jan de Gelder, Kapiteyn over een Compagnie 
Burgers van 'et 3. Vaandel. (Vater des Kiinstlers.) 

Erwahnt an gleicher Stelle wie Nr. 6. 

18. 1669. De Kinderen und Erfgenaamen van de Heer 
Abraham de Gelder za. erwiihnt. (Mitt. Br.) Siehe Nr. 7 
und 55. 

19. 1670. Jan de Gelder (Vater des Kii.nstlers), Commis 
van de Westindische Compagnie. Erwiihnt an gleicher Stelle 
wie Nr. 6. 

20. 1670 ist Johan de Gelder, der Vater unseres Kiinst
lers, erwahnt unter den: Bewindhebbers (Direktoren) van 
de Westindische Compagnie. 

An gleicher Stelle, wie Nr. 6. 

21. i671. Diese Jahreszahl tragt das am frii.hesten 
datierte Gemalde de Gelders, das Ecce Homo in Dresden. 

22. 1672. Jan de Gelder. Allerh. Lieutenant van 'et 
Kuypers-Gilde, geweest 5mal, en geworden voor de zeste 
reys 1672 Febr. 5. 

Erw1ihnt an gleicher Stelle wie Nr. 6. 
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23. 1672 wurde Jan de Gelder, Aertsz. durch die Gilden 
in das: "Collegie del' Veertigen" gewahlt. (Dies ist del' 
Vater des Kiinstlers.) 

G. H. Veth in Oud Holland VI, S. 184. 

24. 1673 wird .J ustus de Gelder, Sohn des Dr. Arnoldus 
de Gelder, (siehe Nr. 15) Stiefsohn von Nicolaes l\Iaes, als 
nach Amsterdam verzogen erwahnt. 

G. H. Veth in Oud Holland VIII, S. 134. 

25. 1675.' Secl'etaris van de Krygsrat: Wouter de Gelder 
Abrahamsz. \Velgeboren- of Mans Man, van den Hove en 
Hooge-Vierschaar van Zuyd-Holland. 

Erwahnt an gleicher Stelle wie Nr. 6 (siehe Nr. 3.). 

26. 1675. Jan de Gelder (del' Vater des Kiinstlers) auf 
tlem Dokument, nach dem die Ernennung zum "Ouderling" 
erfolgen musste. 

G. H. Veth in Oud Holland VI, S. 184. 

27. 1676. Mr. Johan de Gelder, zum ersten ,Mal erwiihnt 
unter den: A d v 0 cat en, p r a k tis ere n d e v 0 0 I' den 
E d. Gel' e c h ted e I' S tad D 0 r d I' e c h t, end e H 0 v e 
en H 0 0 g e -V i e I' s c h a a I' van Z u y d - H 0 II and. 

An gleicher Stelle, wie Nr. 6 erwahnt. 
Dies ist del' Bruder unseres Kiinstlers. Da er denselben 

N amen (Jan) wie sein Vater tragt, so sind Verwechselungen 
mit dies em schwer zu vermeiden. 

28. 1677 war de Heel' Johan de Gelder zum ersten Mal 
unter den: Goeden Luy den van den Ac h ten geko
zen b ij z ~i n e H 0 0 g he ide t c. 

Ebenso in den Jahren 1679, 1680, 1681. 
Gemeint ist del' Vater des Kiinstlers. 

29. 1682. De Heel' Johan de Gelder uyt den aghten 
ende ook uyt den veertigen dezer stede. (Mitt. Br.) In 
den Akten des Notal' Meynaert el'Wallllt. 
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30. 1684. 8. April. Jan de Gelder (Vater) erwiihnt; 
beim Notar v. d. Hoop. (l\'[itt. Br.) 

31. 1685. Aus diesem Jahre stammen auffallend viele 
datierte Gemalde A. de Gelders. So das "Portrat des Biirger
meisters von Dordrecht, E. van Beveren" (Haag, Sammlung 
Hardenbroek), die sogen. "Judenbraut" (Munchen), der "Orien
talische Fiirst" (Konig David? Kopenhagen), der "Maler im 
Atelier", (Frankfurt), "Esther und Mardochaus" (Budapest). 

32. 1686. 8. Marz. Testament van de Heer Johan de 
Gelder, aus den "Acht" und bei den" Veertigen", und Maria 
de Loteringh in Dordrecht. Zwei Sohne, Arent und Jan 
de Gelder. Der letztere ist verheiratet und bat bei Leb
zeiten der Eltern so viel Geld erhalten, dass er nun nichts 
mehr bekommt, sondern Arent (unser Kunstler) alles, was 
ubrig bleibt. 

Not. J. Heller, Dordrecht. (Mitt. Br.) 

33. 1687. 4. Juni. De Heer Jan de Gelder Aertsen in 
het Collegie van mannen van veertigen, machtig zijn zoon 
Arent de Gelder om de Bibliothek en andere meubilen 
goederen van zijn zoon Mr. Jan de Gelder te Kuilenburg 
in te koopen, tot f 1414.- toe. Van dat betrag was hij 
borg van dien zoon gebleven. 

Not. Besemer, Dordrecht. (Mitt. Br.) 

34. 1689. In den Rechnungen vom "200sten Penig fur 
die Republik" vom Jahre 1689 ist Jan Aertsz de Gelder 
mit f 50.- angegeben. 

Aus dem Archiv zu Dordrecht. 
Daraus ergiebt sich, dass Jan Aertsz de Gelder (Vater 

des Kiinstlers) ein ziemlich wohlhabender Mann war. 

35. 1690. 10. Februar. De Heer Wouter de Gelder und 
seine Frau Debora Licochton erwahnt. 

Notar Venloo. Dord. Arch. Bd. 466. (Mitt. Br.) Siehe auch 
unsere Nr. 3. 
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36. 1690. 7. Dez. gibt Jan Aertsz de Gelder Vollmacht 
an Jacob de Bye, Procureur in Herzogenbusch " in semem 
Prozess gegen Mr. Justus Verster. 

Notal' v. d. Hoop. (l\Iitt. Br.) 

37. 1690. Das Portrat des Bildhauers Noteman, mit 
dem A. de Gelder befreundet war, ist bezeichnet A. de 
Gelder F. 1690. Nach einer neuen Untersuchung des Ver
f'assers ist die J ahreszahl vielleicht 1698 zu lesen. 

38. In den gedruckten "Handvesten, Privilegien etc. der 
stadt Dordrecht" vom Jahre 1690, liest man S. 1849: "En 
dan noch aen den boekhouder off conchergie Jan de Gelder 
(Vater) in minderinge van sijn achterwesen (= Schuld) de 
somme van 700 Gulden." Ausserdem S. 1851: Hier komt 
bij een jaerlijks tractement voor Jan de Gelder onder den 
tytel van commis binnen Dordrecht, die de compagnie veele 
Jaeren weI heeft gedient, drie honded guldens. 

39. 1691. 13. FebI'. d'HeeI' Jan AeI'tsz de Gelder erwiihnt. 
(Notiz des Verf'assers aus dem Dordrechter Archiv.) 

40. Inventar del' Maria de Gelder, Witwe des J. Snep. 
Erwahnt werden: 17 Tafl'ereelen, so groot als cleyn. N og 
elf dito. 

Notal' Venlo. (Mitt. Br.) Eine Maria de Gelder auch in 
Nr.57. 

41. 1692 tritt Arent de Gelder als BUrge fill' eme 
Obligatie seines Vaters ein. 

Aus dem vom Verfasser gefundenen lnventar A. de Gelders 
(unsere Nr. 63.) 

Vielleicht geschah dies bei einer Erbschaftsiibernahme. 
Somit fiel del' Tod des Vaters in dieses Jahr. Er wird auch 
spaterhin nicht mehr als lebend erwahnt. 

42. 1701. Wouter de Gelder wird von J-,ouis de Gelder 
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aus Goringhem, der mit del' "Vrouwe" Maria van Zyl ver
heiratet ist, zum V ormund ernaunt. Dann noch ein Bruder 
des Wouter de Gelder, Namens Jacobus de Gelder und ein 
Schwager, Namens Willem van Zyl erwahnt. 

Notar Aansurg. Dordr. Arch. 683, S. 241. (Ineditum des 
Verfassers). 

Nach einer Mitt. von Dr. A. Bredius waren Wouter, 
Margaretha und Jacobus Geschwister eines Louis de Gelder, 
del' zuerst verstarb und mehrere Kinder hinterliess. Siehe 
unsere Nr. 3. Ein Jacobus de Gelder erwahnt in unserer 
Nr.55. 

43. 26. Oktober 1702. De Heel' Capiteyn Arent de 
Gelder en Mr. Jan de Gelder, Executeurs van den Testa
mente van Maria Zegers. 

Notal' A. Blackert Dordrecht (Mitt. Br.). 

44. 1702. In diesem Jahre malte A. de Gelder die 
Portrats des Schoifen Johan van del' Burch (1660-1730) 
und dessen Frau, Ch. Elisabeth v. Blijenburgh (1663-1730) 
(Rijks-Museum, Amsterdam). 

45. 1712. Bis zu dies em Jahre bezahlte A. de Gelder 
regelmassig seine Schulden (Zinsen), seit diesem Jahre aber, 
in dem er wieder cine grossere Summe borgte, nicht mehr. 

Aus dem Inventar, unsre Nr. 63 (Ineditum des Verfassers). 

46. 1713. 15. Juli. Arent de Gelder, Oud Borger 
Capiteyn und Mr. Jan de Gel del' geben eine Erklarung 
(wegen Ruhestorungen) abo 

Notal' Hagoort. Dordrecht (Mitt. Br.). 

47. 1m Jahre 1715 schrieb Houbraken die Biographie 
A. de Gel del's fur seine "Groote Schouburgh" und 
erwahnt dabei, dass A. de Gelder in diesem Jahre noch in 
guter Gesundheit sei und dass er 20 Bilder einer Passions
serie in 22 Stuck vollendet habe. 

Aus Houbrakens: Groote Schouburgh, Bd. III, S. 206. 
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48. 1716. 15. und 17. Oktober, geben Isacq Broeders 
und Cornelia Beens, die Erben del' Sara de Lottering 
(Frau von .J ustns V erster) eine Antwort an A l' e n t und 
Mr. .J an de Gel d e r in del' gemeinschaftlichen Sache 
gegen Pieter Verster, den Universalerben des .Justus Verster. 

Erw1ihnt in einem Protocol vom 27. Dez. 1717. (Ineditum 
des Verfassers). Siehe auch N r. 49. 

49. 1717. 27. Dez. beauftragen Arent und Jan de 
Gel del' den Notal' Willem Pasman, mit Isacq Broeders 
und Cornelia Beens wegen c1er gemeinsamen Sache gegen 
Pieter Verster, zu verhanc1eln. 

Extract uyt het protocol van W. Pasman. Dorc1recht. 
(Ineditum des Ved.) 

Signatur : 

Sie entspricht genau allen Signaturen seiner Gem1ilde. 
Das dem Kiinstler von Nagler (" Die Monogrammisten") 
zugeschriebene, aus C, A und R bestehenc1e Monogramm 
ist nach Wurzbuch (N. K. Lexikon I 574) das des C. A. 
Renesse. 

50. 1717. De heel' 1\11'. Johan de Gelder (Bruder Arents), 
advocat voor den hove van Holland, mehrfach erwiihnt in 
Band 793. Dord. Arch. (S. 33 & 111) 

51. 1718. 10. Januar fiihrt del' Notal' Pasman den III 

X r. 49 erw1ihnten Auf trag A. und J. de Gel del's alls. 
An gleicher Stelle, wie Nr. 49. 

52. 1719. 7. August verhandeln Arent und .Jan de 
Gel d e 1', Cornelia Beens und I"acq B1'oede1's beilll ~otar 
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N olthenius in der Erbschaftsangelegenheit der Sara de 
Lottering. - (Not. N olthenius, Ineditum des Verfassers). 

53. 1719. 2 Dez. bestatigen A. und J. de Gelder, 
Isacq Broeders und Cornelia Beens den Empfang des Be
trags, der durch den Verkauf der von Sara Lottering er
erbten Immobilien eingekommen war. 

Protocol des Not. Nolthenius (1719 u. 20) Ineditum des 
Verfassers (Siehe Nr. 52). 

54. 1722. In diesem Jahre malte A. de Gel d e r den 
berlihmten Arzt Boerhave aus Leiden. (Bilder bei Baronin 
v. Rhemen, Haag, und im Huys te Poll bei Voorst.) 

55. 1723. 20. April; Jacobus de Gelder in Erbschaftsange
legenheiten erwi-ihnt. Dabei von Abraham de Gelder und 
Catharina Adriana de Gelder die Rede. 

Dord. Arch. Bd. 879. Nr. 24. (Eigene Notiz) Siehe unsere 
Nr. 3 und Nr. 7. 

56. 1724. 14. December verkaufen die» He ere n" Are n t 
und Mr. Jan de Gel d e rein Haus in der Lommert-Straat 
an den Heer Pieter Onderwater filr f 950. 

Notaris B. v. Gelsdorp (Mitt. Hr.) 

57. 1752. 22. Mai. Ein .Jacobus de Gelder aus Dordrecht 
und Maria de Gelder, die mit ihrem Manne Hendrik de 
Lavalle aus England kommt, verhandeln wegen alter Renten. 

Dord. Arch. Bd. 880 Nr. 20. 

58. 1727. 9. Juni, verleiht Arent de Gelder 416 Gulden. 
An diesem Datum zum letzten Male als lebend erwahnt. 

Aus dem Inventar A. de Gelders. (Siehe Nr. 63.) 

59. 1727. 20. JanuaI', geben Are n t und Jan de 
Gel d e r eine Erklarung liber die Zurechnungsfahigkeit 
pines Mannes abo 
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Notal' Barthol v. d. Star. (Ineditum des Verfassers) 

Unterschrieben: 

60. 1727. 25. August, werden auf Antrag von Philip 
\Vebster aus Hel'zogenbusch, Anna v. d. Bank und Adrian 
van Clavel'den die \Vertsachen und das Atelier im Sterbe
hause A. de Gel del' s vom Xotar Andries Cant versiegelt. 

Akte van Versegelingh. Notal' A. Cant. (Ineditum des 
Verfassel's). Siehe Anhang. 

61. 1727. 27. August, ist im "Doodel1l'egister" van de 
\Veeskamer del' "h eel' A I' e n t de Gel del' over de Schre
verstraat" als verstol'ben cingetragen. 

X otiz des Verfassers aus dem Archiv Weeskamer. 114. 
Von G. H. Veth schon in Oud Holland VI, S. 184, ver
(iffentlicht. 

IJa die Schreverstaat senkrecht auf die Wijnstraat stiisst, 
so ergibt sich aus diesel' Lage, dass A. de Gelder in del' 
Wijllstraat gewohnt hat. Auch besagt ein Dokument aus 
dem Dol'drechtschen Archiv, dass sich del' Vater Jan de 
Gelder in del' Wijnstraat ein Haus fill' 3100 Gulden gekauft 
hatte. (Datum unbekannt). 

(j2. 1727. 28. August. "Den 28<10. ontf'. van 
van 't lijck van d'heer Arent de Gelder. 
en wegens Collatel'aal nog . 

Aus dem "Boek van Begl'aven in klassen". 
G. H. Veth in Obreens Archief VI. S. 3. 

't begra\'e 
f 15.
" 15.-

f 30.-

G3. 1727. 2U. August, nimmt del' Notal' A. Cant auf 
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Antrag von Phil. Webster, Adr. Claverden, Hendrik und 
Math. v. d. Bank ein lnventar aller Gliter des verstorbenen 
Arent de Gelder auf. 

Ineditum des Verfassers. Siehe die Wiedergabe im Anhang. 

Stammtafel del' Familie A. de Gelders. 

Arent de Gelder. Maria Paets. Jan A. LoUring. Marg. Wiltens. 

J an de Gelder. Maria Lottring. 

------------~~-----------ARENT DE GELDER. Jan de Gelder. 

Are n t de Gel d e r, unser Kii.nstler, wurde am 26. Ok
tober 1645 als Sohl1 des Johan Coder Jan) de Gelder in 
Dordrecht geboren. Dieser J ohan de Gelder war ein An
gestellter der Westindischen Compagnie ,und hatte sich in 
deren Dienst zu einer sehr geachteten Stellung emporge
arbeitet. War der Grossvater unseres KUnstlers, der auch 
Arent de Gelder hiess, nur "Conserge" im Haus der West
indischen Compagnie, so brachte es Jan de Gelder, del' Vater, 
zum Buchhalter und Kassierer. 1m Jahre 1670 wird er 
sogar als nBewindhebber" (Direktor) erwahnt. 1m Laufe 
der ,T ahre war es ihm daher gelungel1, ein ansehnliches 
Vermogen zu erwerben, so dass er sich ein eigenes Haus in 
del' Wijnstraat 1) kaufen konnte; 1689 ist er in den Rech
nungen vom n 200sten Penig fiir die Republik " mit 50 Gulden 
angegeben, was einem ganz ansehnlichen Vermogen entspricht. 
Die gleiche Achtung, die er sich in seinem Berufe erwarb, 
scheint er auch bei seinen Mitbi.irgern genossen zu haben. 
So wurde er 1667 zum Capitein der Bottchersgilde ernannt 
und blieb mehrere Jahre hindurch in dieser Ehrenstellung. 

1) Johan de Gelder kauft ein Haus in der Wijnstraat, genannt das 
westindische Haus fUr 3100 Gulden (aus dem Dordrechter Archiv; 
Datum unbekannt). 
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1672 wurde er durch die Gilden in das "Collegie der 
veertigen" gewahlt; und seit 1677 gehOrte er mehrere .Jahre 
lang den "Goeden Luyden van den Achten" an, die ja 
sogar eine gewisse politische Rolle zu jener Zeit spielten. 
Auch was wir von seinem Familienleben wissen, beweist 
uns, dass er ein versHindiger .l\Iann und guter Vater war: 
Das 'l'alent seines alter en Sohnes, Arent, 1) - wir wissen 
nur von 2 Kindern (Siihnen) aus seiner Ehe mit :Maria de 
Loteringh - erkennt er beizeiten und schickt ihn zum besten 
Meister der Stadt in die Lehre. Seinen jii.ngeren Sohn, nach 
dem Vater Jan genannt, Hisst er Jurist werden und unter
stii.tzt ihn wahrend seines Studiums reichlich mit Geldmitteln. 
Das genaue Datum seines (des Vaters) Todes kennen wir 
nicht. 1686 machte er sein Testament. 1690 ist er das letzte 
Mal a1s lebend erwahnt. Bald darauf (1692 '?) wird er wohl 
gestorhen sein. Von seiner Frau, del' Mutter unseres Kii.nst
lers, .Maria de Loteringh wissen wir nul', dass sie die 
Tochter sehr wohlhabender Leute war, dass sie Verwandte 
in Herzogenlmsch hatte und daher vielleicht selbst aus dieser 
Stadt stammte. 2) 1686 war sie noch am Leben. 3) 1hr 
'l'odesjahr ist unbekannt. - Unser Klinstler scheint seinen 
Eltern ein treues Angedenken bewahrt zu haben : Bei seinem 
1727 erfolgten Tod befanden sich in seinem Hause noch die 
die Portraits seiner Eltern. 4) 

Mit seinem Bruder, der auch Jan hiess, scheint unser 
Kiinstler zeitlebens in guter Freundschaft verkehrt zu haben ; 
denn wiederholt sehen wir beide Briider in gemeinsamer 
Sache auftreten. Dieser Bruder, Jan de Gelder, war Jurist, 

1) Dass Arent der altere Sohn war, geht daraus hervor, dass er in 
allen notariellen Akten immer vor seinem Bruder Jan genannt wird. 

2) Eine auf den Namen Maria de Lotringh lautende Obligation von 
3000 Gulden wurde im Jahre 1641 ausgestellt. Sollte dies ihre Mitgift 
gewesen sein, und ihre Heirat in das Jahr 1641 fallen? Siehe das 
"Inventar" (abgedruckt im Anhang). 

3) In diesem Jahre machte sie das Testament mit ihrem Mauu, 
Jau de Gelder. 

41 1m Inventar von 1727 (siehe Anhallg) erwiihnt. 

2 
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wird 1676 schon als Advokat erwahnt und hat vor dem 
Jahre 1686 geheiratet. 1) 1m Januar des Todesjahres un
seres Kiinstlers (1727) gibt er noch mit diesem eme 
Zeugenerklarung ah , und es ist auft'allend, dass er in 
den Dokumenten, die den Nachlass des bald darauf 
verstorbenen Bruders betreft'en, nicht als Interessent er
wahnt wird. 

Wissen wir aus del' J ugendzeit dieses Jan de Gelder fast 
nichts, so steht es etwas besser mit del' Kenntnis del' J ugend 
unseres Kiinstlers, Arent de Gelder. Wir erfahren von 
Houbraken, dass er am 26. Oktober 1645 geboren ist. Seine 
EItel'll liessen ibn in der reformierten Kirche taufen; und 
del' reformierten Gemeinde wird Arent de Gelder zeitlebem; 
angehOrt haben. Friihzeitig, der damaligen Sitte entsprechend, 
wohl um 1660 kam er in die Lehre: Samuel van Hoogstraten, 
del' als Padagog vielleicht beriihmter, denn als lUaler ge
wesen ist 2), war sein erster Meister. Wenn es auch nicht 
leicht ist, in den Werken A. de Gelders noch den Einfluss 
seines ersten Lehrers zu erkennen, so ist es sichel', dass 
unser Kiinstler eine grii.ndliche Ausbildung im Zeiclmen -
denn darauf beschrankten sich die ersten Studien - erhieIt. 

1) Da er in dem Testament der Eltern von 1686 als verheiratet 
erwahnt wird. Da er Advokat war, so wird er natiirlich in den 
N otariatsakten des Dordrechter Archivs haufig erwahnt. - Kurz VOl' 
del' Drucklegung dieser Arbeit teilte mir Herr J. v. d. Elst, del' im 
Dordrechter Archiv gearbeitet hat, mit, dass die Frau dieses Jan de 
Gelder, Helena Bouwens hiess und sehr verschwenderisch gewesen zu 
sein scheint. In einem Testament der Eltern (?) vom 27. Juli 1689 
wird diese Helena von jeder Erbschaft ausgeschlossen, weil sie ihren 
Mann verlassen hat. Beide, Jan de Gelder (der Bruder des Kiinstlers) 
und Helena Bouwens hatten einen Sohn, Jan Adriaen de Gelder. 

2) Dies glau bte schon Houbraken, der in der Einieitung zur Biogra
phie des Herm. Zachtleven (Groote Schouburgh III. S. 137) sagt: "Mein 
Meister S. v. Hoogstraaten besass einen grossen Verstand in fast allen 
Dingen; insbesondere verstand er die Grundregeln der Kunst so voll
kommen in allen Teilen, dass meiner Meinung niemand nach ihm 
diesel ben besser verstanden hatte: Aber er war darum noch nicht ein 
"Hochflieger" in der Anwendung diesel' RegeIn." 
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Wenn wir spater sehen, das gerade die "Zeichnung" bei 
den Gemalden A. de Gelders gewisse Sehwaehen zeigt, so 
ist das m. E. weniger der Lehre bei Hoogstraten zuzu
sehieben, als vielmehr den rein malerischen Tendenzen de 
Gelders, die eine gewisse Vernachliissigung del' Zeiehnung 
verursachten. 

Einen wiehtigen Sehritt, vielleieht den wiehtigsten Sehritt 
seinf's Lebens, tat unser Kiinstler, als er ::-;ieh zu Rembrandt 
in die Lehre hegab. Ueber die 7.eit, zu der dies gesehah, 
ist SCh'lll des Oefteren di;;klltiert worden 1). Da Hoog"traten 
1 GG2 naeh I.Jondon ging, uncl wir niehts von einem ancleren 
Lehrer wissen, bei clem A. de Gelder noeh gewesen wiire, 
bevor er Sehiiler Rembranclts wurcle, so ist jeclenfalls anzu
nehmen, dass de Gelder nieht UII(·h 1GG2 zu Rembrandt 
lmm. Ebensowenig ist anzunehmen, dass er vor 1660 8ieh 
in die 7.iemlieh welt entfernte Stadt Amsterdam begab, da 
er darnals (W60) erst 15 Jahre alt war, und ausserdem die 
Anfang.5studien schon hintf'r sich haben sollte. So kiime 
HiG1 zuniiehst schon als "Durchsehnittszahl" in Betraeht. 
\Veiterhin abel' werden wir besonders dureh Erseheinungen 
stilistiseher Art veranlasst, die Lehre bei Rembrandt - es 
sollen zwei .Jahre gewesen sein - um das Jahre 1661 
anzusetzen. Ieh moehte daher an dieser Stelle ausdriiek
lieh auf unsere spateren Untersuchungen hinweisen, bei 
denen wir auf Grund stilistischer Erscheinungen aueh 

1) Leider ist in beiden Ausgaben von Houbrakens "Groote Schou
burgh" ein Druckfehler stehen geblieben: Der Eintritt A. de GeIdel's 
in Rembrandts Atelier ist mit 1645 (dem Geburtsjahre des Kiinstlers) 
falschlich angegeben. Vosmaer ("Rembrandt" S. 373) schlug ohne 
weitere Begriindung das Jahr 1665 VOl'. :Mit Recht wies H. d. G. 
(" Arnold Houbraken" 1893 S. 65) darauf, dass "dies vermutlich zu 
spat sei, da die Kiinstler des 17. Jahrhunderts mit 20 Jahren bereits 
seIbststandig zu sein pfiegten." H. d. G. schIiigt die Zeit um 1660-1662 
vor. Michel (" Rembrandt" 1893 S. 493) nimmt im Amschluss an G. 
H. Veths A usfilhrungen (in Oud Holland VI. S. 184) an, dass A. de 
Gelder bis September l!362 bei Hoogstraten blieb, und sich aIsdann 
zu Rembrandt begab. 
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auf das Jahr 1661 als Lehrzeit bei Rembrandt kommen. 
Ziehen wir nun Rembmndts Lebensverhiiltnisse urn diese 

Zeit in Betracht, so war auch gerade das J ahr 1661 ge
eignet, einen Schuler in seinem Atelier unterzubringen. 
Denn damals begann fur den so viel geplagten Mann eine 
etwas ruhigere Zeit. Kurz vorher, noch 1660 hatte er mit 
seinem Sohn und del' Hendrikje Stoffels jenes Abkommen 
getroffen, nach dem er als Angestellter dieser beiden seine 
gesamte Tiitigkeit in den Dienst ihres Kunsthandels stellte ; 
wofiir ihm als Gegenleistung vollstiindige Verpflegung bis 
an sein Lebensende von den beiden zugesagt wurde. Wenn 
durch dieses Abkommen Rembrandt auch einem Teil seiner 
Gliiubiger entging, so scheint er sich . doch nicht allen alten 
Verpflichtungen hierdurch entzogen zu haben. So hatte er 
1659 dem L. v. Ludick zugesagt, ihm innerhalb dreier 
Jahre Bilder im Werte von 1200 Gulden zu malen. 1662 
und 1663 entlehnte er Geld von Harmen Becker, del' sich 
auch gel'll durch Bezahlung in Bildern zufriedenstellen liess. 
Da aber, wie gesagt, wohl durch das oben erwahnte Ab
kommen mit Titus und Hendrikje (von 1660) eine gewisse 
Ruhe in Rembrandts Verhiiltnisse gekommen war, konnte 
er die Auftriige - denn als solche konnen wir die zwecks 
Schuldtilgung selbstgemalten Bilder bezeichnen - umso 
eher erledigen. So sind gerade aus dem Jahre 1661 allein 
17 datierte Gemiilde erhalten. Dass er bei dieser reichen 
Tatigkeit einen Lehrling gut gebrauchen konnte, ist natur
lich; und selbst. , wenn diesel' weniger zu kiinstlerischen, 
als zu handwerklichen Arbeiten verwendet wurde, so hatte 
er doch sichel' Gelegenheit, eine solide Maltechnik - Zube
reiten guter Farben und Malgrunde - zu erlernen, und 
ausserdem eine tiefere kunstlerische Bildung zu erfahren. 
Und in der Tat hat Arent de Gelder die zwei .Tahre, die 
er bei Rembrandt blieb, gut genutzt. Wenn es uns schon 
sympathisch beruhrt, dass er als ganz junger Mann wohl 
aus freien Stiicken aus einer entfernten Stadt sich zu dem 
von dem Publikum jener spiiteren Zeit ganzlich missver
standenen und daher arg vernachlassigten Rembrandt 
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begab, 1) da er in dessen Kunst sein Ideal sah , so achten wir 
unseren Kiinstler noch mehr, dass er als erwachsenel' Mann 
konsequent an dies em Ideal und somit an den Lehren des 
alten Meisters festhielt; zu einer Z~it, wo Rembrandts Knnst 
nicht nul' verkannt, sondern iiberhaupt fast verges sen zn sein 
scheint. ·Wenn nns auch iiber das personliche Verhiiltnis de 
GeIdel's zu Rembrandt nicht.s Sicheres iiherliefert ist.. 2) so 
sind wir doch berechtigt, von Seiten des Schiilers eine grosse 
Verehrnng seines l\leisters, von Seiten des Meister" eine 
freudige Genugtunng iiber das Verstiindnis seines Lehrlings 
anznnehmen. Sein Leben lang scheint unser Kiinstler ganz 
fiir sich einen gcwissen Rembrandtlmlt getrieben zu 
halJen. Nicht nul', dass er die vom Meister empfangenen 
Lehren zeitlehens heherzigte, auch ahsichtliche Anlehnungen 
an Rembrandtsche 'Verke konnen wir unserem Kiinstlrr 
nachweisen. 3) Und in cliesen Anlehnungen mi.ichte ich nicht 
sowohl eine persunliche kiinstlerisehe Schwache, als vielmehr 
Hnlcligungen sehen, clie er dem toten Meister darbringen 
will. Ebenso war wohl durch Rembrandts Vorbild das Interesse 
an allem Exotischen und an altertiimlichen Gegell3tanden 
in ihm wachgerufen worden. Wie Rembrandt solI er sich in 
seinem Atelier einen "unglaublichen Hausrat von alten 
Kostiimen, altmodischen Behangen, Gewehren, Helmen, 
Harnischen , leeren Flaschen, Stiefeln , Pantofl'eln etc." 
angesammelt haben, dass "man ein halbes Dutzend Alt
kleiderhandler damit h11tte ausriisten konnen." 4) "Die 

1) Descamps (La vie des Peintres III.) sagt 1760 von A. de Gelder, 
dass er sich zu Rembrandt begeben habe, weil er dessen Werke zu 
sehr hohen Preisen (um 1660!!!) verkaufen sah. Dies beruht natUrlich 
auf freier Erfindung Descamps'. Eher noch konnte man annehmen, dass 
del' Vater des KUnstlers, vielleicht auf Anraten Hochstratens seinen 
Sohn nach Amsterdam zu Rembrandt brachte. 

2) Das Wenige, was hieriiber Descamps (a. a. O. Bd. III) schreibt, 
beruht wohl nicht auf einer alten Tradition, sondeI'll scheint das 
Ergebnis eigener und vielleicht rich tiger Erwagungen. 

3) Ich erinnere besonders an das Ecce Homo (" Dresden), dessen 
Zusammenhallg mit del' Radierung" Rembrandts besonders zur Zeit 
seiner Entstehung (1671) jedem sofort auft'allen musste. 

4) Weyerman. a. a. O. Ed. III. 
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Gewolbe und Wiinde seines Ateliers waren behangen mit 
FlOren, gestickten "eidenen 'riichern und Schleiern, die 
zum 'l'eil zerrissen waren, wie die eroberten Lagerfahnen 
auf dem Saale des Haagschcn Hofes. Aus diesem reichen 
Vorrat holte er sich den Aufputz filr seine Figuren." 1) 

Auch in Dingen der Religion scheint er einen ahnlichen 
Standpunkt eingenommen zu haben, wie Rembrandt. Wenn 
sich dies anch nicht genall nachweis en lasst, -- herrschen 
doch iiber Rembrandts Auffassllng der Religion noch so 
verschiedene Ansichten - so liegt doch in dem grossen 
Interesse fii.r die Bibel und in dem Versuch, in den Kunst
werken das psychologische Element der in der Bibel el'
ziihlten EreignisHe zu betonen, ein gewisser religioser Zug, 
del' bei wenigen anderen holliindischen Kii.nstlern so stark 
ansgepriigt ist, wie bei Rembrandt und A. de Gelder. 2) 

Seine weitere kiinstlerisehe Ausbildung scheint regelreeht 
von statten gegangen Zll sein; denn schon aus dem ,J ahre 
1671 haben wir ein Meisterwerk seiner Hand: das grosse 
"Ecce Homo" (Dresden). Ueber sonstige wichtige Daten 
und Ereignisse in seinem Leben sind wir sehr schlecht un
terrichtet. Auffallend ist die grosse Anzahl von Bildern, 
die uns aus dem Jahre 1685 erhalten sind, unter denen sich 

1) Houbraken (a.a. 0.) citiert an diesel' Stelle ellllge Verse des 
Dichters Pels, in denen von Rembrandt gesagt wird: 

Door de gansche Stad op bruggen, en op hoeken, 
Op Nieuwe, en Noordermarkt zeer ijv'rig op ging zoeken 
Harnassen, Mariljons, J aponsche Ponjert1', Bont, 
En Rafelkragen, die hij schilderagtig vont. 

Wahrend wir aber von Rembrandt wissen, dass er sich infoJge seines 
vielseitigen Verstandnisses und seiner grossen Kau.fl.ust eine wirklich 
wertvolle Kunstsammlung anlegte, so scheint dies bei A. de Gelder 
nicht der Fall gewesen zu sein. Ihn bestimmte wohl nur die Freude 
am "Schilderagtigen" bei seinen Einkiiufen. 

2) Natiirlich ist dabei zu beriicksichtigen, dass unser Kiinstler be
sonders in seinen spaten Jahren von religiosen Stromungen (die zur 
Zeit Rembrandts noch nicht bestanden) beeinflusst worden ist. Vergl. 
hierzu unsere Ausfiihrungen auf S. 27. 
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auch das Portrait des Biirgermeisters del' Stadt E. v. Beveren 
befindet. Wir halten uns jedoch nicht fUr berechtigt, aus 
dies em Umstand irgendwelche Schliisse auf seine Lebens
verhaltnisse Zll ziehen. 1687 begab er sieh im Auftrage 
seines alten, und daher wohl schwachen Vaters nach Kuilen
burg, wahrscheinlich nul' auf ganz kurze Zeit zur Erledi
gnng einer geschaftlichen Angelegenheit. 1690 ist er in 
Dordrecht anwesend, wie das Portrait des Dordrechter Bild
hanel's Noteman aus diesem Jahre beweist. 1) In einer 
"Grkunde des J ahres 1702 wird er als Capiteyn bezeichnct.; 
ein Bewei:;; fill' das Ansehen, das er bei seinen l\Iitbiirgern 
genoss. 1m Jahre 1712 scheint eine grijssere Aenderung 
in seinen bis dahin giinzlich geordneten Verhaltnissen ein
get.reten zu sein: Schon in den .T ahren 1690, 1703 und 1707 
hatte er grossere Geldsummen von einem gewissen Herrn 
Jan Hartkamp gegen Ausstellnng von Obligationen ent
liehen und hatte bis zum Jahre 1712 regelm~issig die Zinsen 
diesel' Obligationen gezahlt. Von diesem Zeitpunkte an abel' 
hat er dies em Glanbiger nicht nul' nichts mehr gezahlt, 
sondern eben im Jahre 1712, bei ihm sogar nochmals eine 
grosse Schuld (1400 Gulden) aufgenommen. 2) Etwas auffallend 
ist dabei das Entgegenkommen dieses Herrn Hartkamp, del', 
obwohl er nie etwas zurUckbekam, dem KUnstler immer 
wieder neue Mittel zur Verfiigung stellte. Verlangte er 
etwa Gegendienste? Naher liegt es, anznnehmen, diesel' 
Herr Hartkamp sei ein Verehrer del' Kunst A. de GeIdel's 
gewesen und habe aus GrUnden del' Freundschaft den 
damals schon betagten, abel' sicherlich noch lebenslllstigen 
Mann unterstiitzt. 3) 

Lebenslustig und klirperlich frisch scheint del' Kii.nstler 
bis an sein Lebensende gewesen zu sein. 1715, also im 

1) Datl Portrait beiindet sich in Dordrecht (1Iuseum). 
2) Dies Alles geht hervor aus dero Inventar A. de GeIdel'S. Siehe 

Anhang. 
3) Zu sehr darf das Entgegenkommell dieses Herrn Hartkamp nicht 

verwundern: Denn durch das in Papieren angeIegte Verm6gen, das der 
Kilnstler ja noch besass, war der GHiubiger ziemlich gesichert. 
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Alter von 70 Jahren soIl er nach Houbrakens Bericht noch 
ganz riistig gewesen sein. Viel gemalt haben wird er aber 
in dieser Zeit nicht mehr. Denn Houbraken glaubt (1715), 
dass die von ihm erwahnte Passionsserie wohl des Ktinstlers 
letztes Werk bleiben wiirde. Im Jahre 1722 malte er den 
weltberiihmten Leidener Al'zt Boerhave und dessen Familie. 
(Bilder im Haag, Baronin von Rhemen; und in Voorst, Slg. 
Schimmelpeninck.l Hier scheint es nun wahrscheinlicher, 
dass del' Kiinstler sich wegen eines ki)rperlichen Leidens 
zur Konsultati{)n del' Autoritat nach Leiden begeben und 
aus Dankbarkeit filr arztliche Hilfe die Portrats gemalt hat, 
als dass Boerhave den 77 Jahre alten A. de Gelder, del' 
wohl damals nur eine Lokalgrosse und nu~ in Dordl'echt 
als Portriitist tatig war, nach Leiden berufen hat. Was dem 
greisen Kiinstler damals gefehlt hat, liisst sich schwer sagen. 
Sollte das starke Schielen, VOIl dem uns Weyerman be
richtet, I) sich zu einen ernsten Augenleiden verschlimmert 
haben? Im Jahre 1724 verkaufte er ein Haus, das ihm und 
seinem Bruder Jan de Gelder gehOrte. Dies geschah wahl'
scheinlich aus Mangel an Barmitteln. Trotzdem scheint 
del' KUnstler immer noch im Besitz seiner kerperlichen und 
geistigen Krafte gewesen zu sein. Denn noch im J anuar 
des J ahl'es 1727, wenige l\lonate vor seinem Tode, befragt 
man ihn VOl' dem Notal' iibel' die Zurechnungsfahigkeit eines 
]}1annes. ] m August desselben J ahres starb unser Kiinstler, 
Wle es scheint im besten Wohlbefinden. 2) An einem Morgen, 

1) Weyerman a. a. O. Da Honbraken (1715) nichts davon erwahnt, 
ist anzunehmen, dass sich dies Augenleiden erst in den letzten Jahren 
de Gelders einstellte. 

2) Das Todesdatum des Kiinstlers steht nicht genau fest. Die Er
wiigungen Kramms (a.a. O. S. 556) sind durch die Ergebnisse der 
modernen Forschung iiberfiiissig geworden. Schon G. H. Veth wies 
(in Obreens Archief VI. S. 3.) darauf hin, dass in dem Buch, in das 
alle diejenigen, die in der Groote Kerk von Dordrecht begraben sind, 
eingetragen wurden, gerade nm die fragliche Zeit einige Blatter fehlen. 
Verfasser iiberzeugte sich personlich von diesem Zustand des betr. 
Buches, das aus den Flammen gerettet zu sein scheint. Weiterhin fand 
G. H. Veth die am 28. August 1727 ausgesteUte Quittung fiir die 
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im Begl'iff eine Spaziel'fahrt zu llnternehmen, iiberrascht 
ihn im Kreise seiner guten Freunde ein Schlaganfall. Mit 
einem Glas Branntwein in del' Hand, auf einem Stuhl sitzend 
verschied er plOtzlich. Alit allen Ehrungen wurde er, wie 
es einem guten BUrger geziemt, begraben. 1) 

Das, was uns am sympathischsten bei seinem Tode berUhrt, 
ist die Anwesenheit seiner Freunde. lVJehr als aus allen 
Berichten iiber seinen ehrbaren Charakter konnen wir aus 
dem Verhaltnis zu seinen Freunden, von denen uns wieder
holt erzahlt wird, schliessen. SChOll die X amen Houbrakens , 
Notemans, A. rl'el'westens, G. Schalkens, seiner guten 
Hekannten, sagen uns, dass er nicht die schlechtesten 
Manner "einer :-itadt sich zum L'mgang suchte. Da er zeit
lebens unverheiratet war - seine Dienstmagd Maeijke fiihrte 
ihm den Haushalt - so konnte er sich ein echtes Kiinstler
lehen erlauben 2) und sich umso eher seinem Fl'eundeskreis 

Begrabniskosten (Obreens Al'chief VI. S. 3.) und ferner die Eintragung 
des Begrabnfsses des ..1. de Gelder in das Totenbuch del' Weeskamel' 
(Oud Holland VI. S. 184) Diese Eintragung geschah, wie sich Verfasser 
personlich tiberzeugt hat, am 27. August 1727. Nicht ohne Weiteres 
berechtigt war del' Schlu8s G. H. Veths, dass nun auch del' Ktinstler 
an diesem Tage begraben ist. Noch weiter zuruck wird der Tod des 
Kiinstlers verschoben durch die "Acte van Versegelingh"(Siehe oben unsere 
No. 57) welche besagt, dass sich am 25. August del' N otar A. Cant 
auf Antrag del' ZUlli Teil in Herzogenbusch, z. T. in D<;lrdrecht Iebenden 
Erben zwecks Versiegelung in das Sterbehaus A. de GeIdel's begab. 
Da eine Verstandigung zwischen den in Herzogenbusch und in Dor
drecht Iebenden Erben vorher notig war, so muss der Tod des Kunst· 
leI's noch einige Zeit VOl' der Versiegelung angesetzt werden. Am 24. 
August war er vielleicht nicht mehr am Leben, denn die an diesem Tage 
fiilligen Zinsen einer Obligation wurden nicht mehr ausgezahlt. (siehe 
das "Inventar" im Anh.) Allerdings sind auch die Zinsen einer anderell 
Obligation die am 27. Juni fiillig waren, im Juni des Jahres 1727 
nicht mehr ausgezahlt worden. Das Ietzte Mal wird A. de Gelder am 
9. Juni 1727 als lebend el'wiihut, wo A. v. Claverden 416 Gulden von 
ihm bOl'gt (siehe das Inventar.) 

1) Wie aus dem im Anhang abgedruckten ., Inventar" hervorgeht, 
betrugen die Begriibniskosten uber 350 Gulden. 

2) Weyerman (a. a. 0.) sagt, dass A. de GeIdel' von ganzem Herzen 
!1aler war und ein echtes Kiinstlerleben fiihrte. 
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widmen. 1) Man schiitzte jedenfalls an ihm den Frohsinn 
und guten Humor, den er sich bis ins Alter erhielt. Del" 
"fromme A. de Gelder war ein artig Mann voll von witzigen 
Einfallen und lustigen Diskursen" sagt Weyerman. lTnd 
weiter charakterisiert es den Kiinstler sehr gut, wenn Weyer
man von ihm berichtet, dass er es nicht libelnahm, wenn 
die Leute libel' seine schielenden Augen lachen mussten. 
Als Mann von gutem Humor zeigt er sich auch in seinen 
Werken. lch mochte nur erinnern, welchen Sinn fill' eine 
lustig gemiitliche Stimmung er in dem " Maleratelier" von 
1685 (Frankfurt) geoffenbart hat, und welches liebevolle 
Vel's tiindni s fijI' die J ugend er in dem Savojarden~Bilde 

(Petersburg. Sammlung Joussoupoff) bewies. \Vir wollen 
abel' in dies em Zusammenhang nicht weiter die Gem;ilde 
de GeIdel's zu Rate ziehen, da es immer gefahrlich ist, 
von den Werken eines Kiinstlers auf seinen Charakter zu 
schliessen. Wenn es auch auffallend ist, dass in seinem 
" Oeuvre" Gegenstande erotischen Charakters bevorzugt 
sind, so kann einerseits die Wahl der Sujets eher rein 
kiinstlerischen, als personlichen Interessen entsprechen und 
andererseits hann sich in del' tatsachlich vorhandenen Drastik 
solcher erotischen Darstellungen ebensogut eine scharfe 
Beobachtungsgabe, als etwa eine eigene stark erotische Ver
anI agung verraten. Etwas Bestimmteres zur Vervollstandi
gung seines Charakterbilds tragt eine Bezeichnung bei, die 
sowohl Houbraken als auch \Veijerman unserm Kiinstler 
beilegen. Beide nennen ihn den" frommen" A. de Gelder 
nnd Houbraken berichtet ferner von ibm, dass er regel
massig die Kirche besuchte. In Anbetracht dessen, was wir 
oben (S. 21) bei dem Vergleich mit Rembrandt konstatierten, 
haben wir keinen G nmd, an del' Wahrheit seiner Frommig-

1) Auch in dem reichen Begrabnis, (siehe das Inventar im Anh.) das 
man auf Veranlassung der Freunde dem KiiIistler bereitete, kann man 
ein Zeichen ihrer wahren Anhanglichkeit sehen. Ausdrii.cklich heisst 
es in dem Inventar: durch die Freunde wurden an A. v. Claverden 625 
Gulden gegeben zum Bezahlen der Begrabniskosten etc. 
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keit ZII zweifeln. Dass er diese auch ausserlich dureiJ regel
miissigen Kil'chgang dokllmelltierte, findet noeh eine be
sondere Erkliirung in den allgemeinen religiUsen Stromungell 
jener Epoche, del' Zeit, in del' Orthodoxie und Pietismns 
ihre Anhanger zwangen, auch nach aussen hin ihre An
schauungen in Dingen del' Religion zu bekennen. 

Was die Achtung betrifft, die A. de Gelder bei seinen 
l\litbiirgern genoss, so galt sie sicherlich mehr dem Menschen, 
als dem Ki.i.nstler: 'Vir wissen wohl. dass er die ehrenvolle 
~telle eines Capiteyn bekleidete: Von grusseren ehrenvollen 
Auftragcll zu Gemal den wissen wir nichts. 1) U nd wenn er 
doch Anhanger seiner Kunst in Dordrecht gehabt haben 
sollte, iiber die Grenzen diesel' Stadt scheint sein Ruhm 
wiihrend seines Lebens nicht gedrnngen zu sein. Nie wil'd 
auf einer Amsterdamer Auktion odeI' in einem Amsterdamel' 
lnventar: soviel uns bekannt ist: VOl' seinem Tode ein Eilel 
von ihm erwiihnt. J edenfalls war es abel' in diesel' spaten 
Zeit (urn 1700) kein grosser ki.i.nstlerischer Ruhm, eine 
Lokalgrusse von Dorelrecht zu sein, dessen " fette l\Iarcherde 
wohl gut ist, um Kiiustler gross Zli ziehen, abel' nicht, urn 
sie auf die Dauer zu ernahren". 2) Dessen wird sich wohl 
A. de Helder selbst bewusst gewesen sein und wir konnen 
annehmen, dass er, del' doch so viel Sinn filr alles Exotische 
hatte, des ufteren dem international en Amsterdam Besuche 
abstattete. Abel', wie gesagt, er blieb in Amsterdam, dem 

1) Ueberhaupt scheint A. de Gelder nicht viel verkauft zu haben. 
In dem bei seinem Tode aufgenommenen "Inventar" (Anh.) sind 
in seinem eigenen Besitze viele GemliJde erwlihnt, die mit sehr guten, 
uns erhaltenen WeI' ken identisch sein werden. Sogar eins seiner Hllnpt
werke, die berllhmte "Passionsserie in 22 St.iicken" hatte er nicht ver
kauft (nicht verkaufen konnen ?). Es diinkt uns dies gar nicht ver
wunderlich, wenn wir bedenken, in welch em Gegensatz die Kunst 
A. de GeIdel's zu den Richtungen steht, die in jener Zeit (urn 17(0) 
den Kunstmarkt beherrschen, und die durch die Namen eines Adrian 
v. d. vVerft', eines Arnold Boonen, einer Rachel Ruysch charakteri
siert werden. 

2) v. Gool (De nieuwe Schoubourgh 1. ~99.) begJ'llndet mit diesen 
Worten die UebeJ'siediung A. Boonens von DOl'dl'echt nach Amsterdam. 
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Hauptzentrum fiir die holHindische Kunst jener Zeit lange 
unbekannt. Erst seit del' Mitte des 18. J ahrhunderts begann 
sein Ruhm zu wachsen: Seine in aIle Winde verstreuten 
Werke brachten den Namen ihres SchOpfers zu Ehren. Denn 
VOll Schii.lern, die sein Lob verbreitet hatten, wissen wir 
nichts. Es ist wahrscheinlich, dass er gar keine gehabt 
hat; dies wird dem, del' die so eigenartige Kunst des 
Meisters mit ihrer "raffinierten" TechiJ.ik kennt, liberhaupt 
als selbstverstandlich erscheinen. Er kann nicht del' Mann 
gewesen sein', del' einem Schiller solides Zeiehnen und eine 
minutiose Maltechnik - denn beides verlangte man gerade 
zu jener Zeit - beigebracht hatte. Wenn er selbst aho 
ohne Einfluss auf die Kunst seiner Zeit blieb, so ist doch 
anzunehmen, dass seine Bilder, die in so starkem ]\Iasse 
dem "modernen Sehen" entsprechen, in ihrer Umgebung 
einigen Einfluss ausii.bten und manchem spateren Kiinstlet· 
niitzliche Anregung gab en. 1) .Am meisten Sorgen machten 
sie den Kunsthistorikern des 19. J arhunderts, die zu gern 
in ihnen Werke Rembrandts sehen wollten. Gewonlich waren 
die Gemalde de GeIdel's "zu schon," urn von einem anderen 
als von Rembrandt gemalt zu sein. 2) Hiermit hat man 
dem A. de Gelder unbewusst das grusste Lob ausgesprochen. 

1) Sie scheinen besonders in England in der 2. Halfte des 18. Jahr
hunderts geschatzt worden zu sein. 

2) Ich verweise nur auf die Diskusionen, die sich auf den "Savo
jardenknaben" (Petersburg, Prinz J oussoupoff), auf die "Landschaft 
mit Boas und Ruth" (Berlin), weiterhin auf das Bild des Prager Rudol
finums (" Vertnmnus u. Pomona") beziehen. Am bezeichnendsten ist 
aber die Geschichte des sogenannten "Rembrandt du Pecqu " (Abraham 
bewirtet die Engel,) die zum Tagesereignis von Paris wurde. 



DIE DATIERTEN GEMALDE A. DE GELDERS. 1) 

Die friiheste J ahreszahl, die wir auf' den datierten Ge
malden de GeIdel's kennen, findet sich auf einem seiner 
Hauptwerke, auf clem "Ecce Homo" in Dresden. Es tdigt 
die Inschrift: A. de Gelder f 1671. Damals zlihlte del' 
Kiinstler 26 Jahre, hatte also ein Alter erreicht, in dem 
man bei den l\lalern jener Zeit auch eine gewisse kilnstle
I'ische Reife el'warten kann. Ein Hauptwel'k ist dieses r.Ecce 
Homo" nicht nul' dUl'ch seine gl'ossen Dimensionen und 
clen Reichtum an Figuren und Beiwerk, sondern auch durch 
seine rein kiinstlerische Bedeutung. Bekanntlich ist es in 
engel' Anlehnung an Rembl'andts Ecce Homo-Radiel'ung 
von 1655 enstanden, 2) und es entspl'icht die Komposition des 
Gemaldes in vielen Teilen diesem Vol'bilde. Die vol'sprin
gende, wie eine Bilhne wil'kende Tel'l'asse mit den Haupt
pel'sonen, das Zul'ilckweichen del' Al'chitektul' zu beiden 
Seiten, das sich um die Terl'asse drlingende Yolk in Rilckenan
sicht, all dies setzt bei unsel'm Kiinstlel' die Kenntnis del' 
Rembl'andtschen Radiel'ung vol'aus. 3) Und doch, betl'achtet 

1) Die Behandlung del' datierten Bilder in einem besonderen Kapitel 
sehien nieht nul' notig, urn des Kiinstlers Entwiekelung, soweit sie 
sieh iiberhaupt erkenllen liisst, zu verfolgen, sondern such bereehtigt, 
da sieh unter den datierten Bildern fast aIle Hauptwerke.A. de GeIdel's 
befindell. 

2) Verfasser sieht in del' Benutzung del' Radierung dureh de Gelder 
weniger den Mangel an Kompositionstalent, als vielmehr eine Huldi
gUllg an den toten Meister. Siehe Biographie S. 21. 

3) Dem Klinster hat ,sieherlieh del' 3. odeI' 4. Zustand del' Radierung 
vorgelegen (Siehe die Begriinuung diesel' Hypothese im Katalog del' 
GemiiJde de GeIdel's). 
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man das Gemalde auf seine einzelnen Teile, wie Figuren, 
Gruppen, Architekturglieder, so erkennt man wohl iiberall 
den Einfluss Rembrandtschen Geistes: Genaue Uebernahmen 
von Einzelheiten aus diesel' Radierung abel' lassen sich 
kaum nachweisen. Die Architektur, die auf del' Radierung 
parallel zur Bildflache gesetzt ist, und die, dem spaten 
monumental en Stil Rembrandts entsprechend eine starke 
Geradlinigkeit mit grossen Flachen aufweist, macht auf 
dem Gemalde moglichst viel Biegungen, 1) wodurch del' 
malerische Eindruck erhliht wird. Trotzdem scheint anch 
die Architektur des Gemaldes von Wel'ken Rembrandts 
beeinflusst zu sein, allerdings von Werken einer viel friiheren 
Zeit, etwa von dem "Ecce Homo" von 1633 (London). Auch 
die Figuren de GeIdel's verraten eine nahe Verwandtschaft 
mit Figuren seines gross en Lehrers. So ist del' Typ Christi 
sichel' nicht de GeIdel's eigene Erfindung, sondern geht auf 
Rembrandt zuriick. Aehnlich wie auf Rembrandts "Emmaus" 
von 1648 (Louvre Paris) hat Christus das nach unten sehr 
schmal wel'dende Gesicht, mit kleinem Schnur- und Kinn
bart und das bis auf die Brust lockig niederfallende ge
scheitelte Haupthaar. Am deutlichsten zeigen vielleicht die 
Gruppen del' J uden den Zusammenhang mit entsprechenden 
Figuren auf Gemalden und Radierungen Rembrandts. So 
geht denn wohl die Gruppe del" beiden gerade ausschreitenden 
Manner untcn in del' Mitte des Gemaldes auf die heiden 
Figuren (ganz rechts) del' "Synagoge" Rembrandts von 
1648 (Bartsch 126) zllriick. Insbesondere erinnert del' linke 
von beiden an die entspl'echende Figur auf diesel' Radierung , 
wahrend del' Mann mit del' ausgestreckten Rechten an den 
Haman auf dem "Triumph des Mardochaus" (Bartsch 40) 

1) Vergleiche auch die geradansteigende Treppe der Radierung mit 
der nach rechts ausbiegenden Treppe des Gemli,ldes. Die sich seitwarts 
hinziehenden Spitzbogen-Briistungen erinnern in ihrer phantastischen 
Bewegtheit an den malerischen Reichtum venetianischer Architekturen. 
Sie sind aber vielleicht von Dordrechter Architekturen angeregt. 
Am Turm der Dordrechter Kirche find en wir noch Reste einer ganz 
ahnlichen Dekoration. 
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denken lasst. Hier wie dort hat ja auch die Figur dieselbe 
Aufgabe: Sie soIl die raumliche Wirkung verstiirken. Dem 
"rrriumph des l\lardoch1:lus" ist auch der H und (rechts bei del' 
Fran) und die Frau mit dem Killd auf del' Schulter (unterhalb 
des Pilatus) entnommen. Der 1\1ohr, del' sich oben Uber die 
Briistung lehnt, stammt ebenfalls von Rem brandt. 1) Er 
kommt ganz iihnlich vor auf dem " Grossen Ecce Homo" 
(Bartsch 77), das zwar nicht eine sicher eigenhandige Al"beit 
Rembrandts ist, aber ganz im Zusammenhang mit seiner 
Kunst entstanden ist. Ferner erinned die .Tudengruppe vorn 
links auf dem Gem~ilde an die l\Iittelgruppe der ",Johannes
predigt" Rembrandts (Berlin). 

So eklatant die Beeinflnssung ist, es verdit sich doch auch 
cin eigener Geist des Kiinstlers in dem Gemalde. Zunachst 
einmal f1:lllt - gegenii.ber der Ecce Homo Radierung -
das Hervol'tl'eten del' genremassigen Figuren und Gruppen 
auf, die sozusagen das " Bciwerk" des Gemaldes ausmachen. 
Schon in del' Komposition spielen bei de Gelder diese 
Gl'uppen eine wichtige Rolle: Die in den unteren (links 
und rechts) Ecken des HiIdes abgesondel'ten Gruppen 
betonen den genauen Dreiecksaufbau des Ganzen. Ausser
clem abel' nehmen sie fii.r sich das Auge des Beschauers 
stark in Anspl'uch. Dazu kommt, dass bei de Gelders Ge
malcle die Scene mehr aus der Niihe gesehen ist, als bei 
del' Radierung Rembrandts. Die Folge davon ist, dass die 
unten stehenden Figuren grosser erscheinen, als diejenigen 
oben auf der Terrasse, also gegenUber der Radierung eine 
Vel'schiehung des Accents. 2) Bei der Radierung ist die Scene 
ganz von weitem gesehen; daher ist der Untel'schied der 
Entfernung der oberen und unteren Figuren vom Auge 

1) Diese Figur ist m. E. auch keine eigene Erfindung Rembrandts, 
sondern ein der venetianischen Kunst entnommenes Motiv. 

2) Eine weitere Folge aber ist es auch, dass der Beschauel' des 
Bildes mit in das unten stehellde Yolk einbezogen wird und so zum 
Zuschaller nnr del' oberen Scene wird. Dureh dieses Mittel stellt A. 
de Gelder eine Verbilldung zwischen den Zuschauern und der Scene 
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verschwindend klein, und die Figuren sind fast aIle gleich 
gross. Bei dem Gemalde liegt also eine gewisse Bevorzugung 
des unteren Teiles vor, die aber de Gelder vollstandig durch 
die sehr wirkungsvolle Gestaltung der oberen Scene, weiterhin 
durch geschickte Lichtfiihrung und eine fast raffinierte 
Malweise ausgleicht. Wahrend das sich unten drangende 
Yolk in graue Dammerung gehiillt ist, die sich nur nach 
rechts hin etwas aufheIlt, lasst der Kiinstler die Scene 
oben auf der Terrasse von der warmen Ahendsonne be
schein en und rahmt sie durch Schatten an heiden Seiten ge
wissermassen ein. 1) Den Mittelpunkt der Hauptgruppe 
bildet Christus, der von einem Kriegsknecht wie ein Ver
brecher vorgefiihrt, gelassen mit iibereinander geschlagenen 
Handen dasteht. Er schaut nicht etwa erwartungsvoll auf 
das Volk, sondern in sein Schicksal ergehen, ohne seine 
Umgebung zu beachten, zum Himmel empor. Dagegen wendet 
sich Pilatus an die Zuschauer, da er ja in seinen Hand
lungen vom Volke abhangig ist. Rechts bildet - der Figur 
des Pilatus auf der link en Seite entsprechend - ein stolzer 

oben her, die wir bei der Radierung Rembrandts, namentlich in den 
ersten 4 Zustanden doch sehr vermissen. Auf dem Stich des Lukas v. 
Leyden, den Rembrandt fUr die Radierung benutzt hat, sind sowohl 
durch die raumliche Anordnung, als auch durch das Emporstrecken 
der Arme, die iiber den Rand der Vorbaues hinausragen, wirksame 
Beziehungen zwischen unten und oben gegeben. - Dies Kompositions
prinzip, Riickenfiguren einer Volksmenge unterhalb der in der Mitte 
befindlichen erhohten Scene zu geben, hat fiir die Darstellung des 
"Ecce Homo" seine ikonographische Tradition: Sowohl das "Ecce 
Homo" Diirers in der "kleinen Passion ," als auch das "Ecce Homo" 
Callots in der "Passion in sieben Blattern," ferner das "Ecce Homo" 
des .T. v. Hemessen im Rijksmuseum in Amsterdam beruhen darauf. 
Dasselbe Schema benutzte auch, vielleicht durch Rembrandts Radie
rung angeregt, Pieter .T. Post flir die von .T. de Visscher radierte 
Zeichnung "Eedsaflegging der bevolking in het romeinsche zirkus." 
1665 (Abb. Holl. 1901). 

1) Diese Schatten betouen gleichzeitig den Dreiecksaufbau der 
Komposition. 
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Kriegshauptmann in voller Rii.stung, iihnlich wie auf der 
Radierung, den Abschluss der Gruppe. Wenn de Gelder 
vielleicht schon aus Vorliebe fiir eine gewisse lUonumen
talitat die Radierung benutzt hat, so steigerte er die monu
mentale Wirkung der Hauptscene dadurch, dass er nicht, 
wie Rembrandt, auch anf der Terrasse ein dichtes Gedrange 
von Figuren gab, sondern zwischen den Hauptpersonen freien 
Zwischenraum liess. 

Schliesslich wird das Auge noch besonders durch die 
malerische Bchanrllnng auf die obere Scene gclenkt. \Viihrend 
niimlich das Yolk unten in einer freien , fast verschwimmenden 
Malweise gegeben ist, konnen wir bei den Figuren ouen
das hiingt natilrlich mit del' Belenchtung zusammen - eine 
viel mehr detaillierte, scharfere Behandlung konstatieren. 
Wenn also das Auge auf die obere Gruppe eingestellt ist, 
so ermoglicht gerade die freiere Behandlung des Volkes 
unten dieses fast gleichzeitig mitzusehen, also eine einheit
liche Betrachtung des Ganzen mit Beharren beim Wichtig
sten. 1) Allerdings hat der Kiinstler nicht ganz konsequent 
dieses Prinzip durchgefii.hrt. W ohl die Freude am Genre
massigen hat ihn veranlasst, auch die Figuren rechts unten 
dem warmen Abendlicht auszusetzen, wodurch eine viel 
ausfiihrlichere Behandlung, als bei den im Schatten stehellden 
Personen begriindet wird. So sind ihm denn Jiese heller 
beleuchteten Gestalten, in denen sich eine sehr feine Beob
achtungsgabe aussert, und zu denen er sicherlich Vorstu-

1) Mit derselben Funktion des Auges rechnete Rembrandt bei 
einigen seiner sch6nsten Werke. So k6nnen wir sowohl bei dem be
riihmten Portriit des Jan Six (Amsterdam Smlg. Six), als auch bei 
dem hen'lichen Kinderportriit in Althorp (sog. "Titus." Wird mit Unrecht 
von Valentiner ill ~ Klassiker del' Kunst ,. Band II S. 336 lllll 1648 
gesetzt und von Bode in "Studien zur Gesch. d. holl. Malerei" S. 578 
als unvollendet bezeichnet. Wohl erst nach 1650 entstanden) eine ab
sichtliche Anwendung yon zwei versehiedenen Malweisen erkennen. 
Erstens eine scharfe detaillierte fiir den Kopf (resp. Hiinde), zweitens 
eine breitere £iir das Kostiim. 

3 
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dien gemacht haben wird, auch vorziiglich gelungen. Die 
Kinder mit ihren naiven Bewegungen, das niedere Volk, 
das mehr aus Sensationslust, als aus wahrem Interesse her
beigeeilt ist, weiterhin die J uden, die das Ereignis in grosse 
Aufregung verzetzt hat, zeigen nieht nUl" ein sorgfaltiges 
Studium naeh del' N atur, sondern aueh ein sehr feines psy
chologisches Verstandnis. Dieses befahigte ihn auch, die 
Hauptscene so einfach und wahl' darzustellen. 

Wie seh1' den Ki.instler abel' die malerische Wiedergabe 
des rein Stoffiichen reizte, erkennen wir an del' Wahl del' 
Kostiime, die z.T. der Volkstracht seiner Zeit entsp1'echen, 
z.T. aber seiner Sammlung an alten und ansHindischen Ge
wandern entnommen zu sein scheinen. 1) All dem Reichtum 
au verschiedenen Stoffen, wie Pelzbezatzen, Stroh und Filz 
(Hiite), Federn, Korbgefiechten, schweren ullil leichten Ge
weben ullil aussel'dem dem Gestein der Architektnl' wurde 
el' gerecht. Ganz bezonders ware hervorzuheben die wunder
bar gemalte Figu1' des Kriegel'S im Kiirass (oben auf der 
Tel'rasse) und die Gestalt des gelblich-grau gekleideten 
J uden (unten links), von dessen Hut ein Schleier niederfallt. 
In diesem Pr()ble~, Schleier, also durchsichtige Stoffe male
risch wiederzugeben, ging der Kiinstler spater wohl noch 
weiter, zeigt aber schon hier ein gewisses Raffinement .. 
Trotz der sorgfaltigen Charakterisierung all dieser Stoffe, 
wendet. er eine freie, niemals kleinliche Malweise an. Wil' 
konstatierten schon oben ..lwei Arten malerischer Behandlung, 
namlich eine freiere, breitele unten hei dem im Dunkel stehen
den Volke und eine exaktere bei del' heller beleuchteten 
Gruppe. Man beachte nur, mit welcher Leichtigkeit er Lei 
diesem kleinfigurigen Bilde Gesicht und Hande individuell 
durchbildet. Die Augen bestehen gewohnlich nur aus dunkel
grauen Flecken, wirken aLer schon auf geringe Entfernung 
iiusserst lebensvoll. 

Obwohl de Gelder vielleicht niemals wieder die Komposition 
cines Bildes so durchdaeht hat, wie Lei diesem "Ecce Homo," 

1) Siehe oben die Biographie S. 21. 
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so liegt doch der grosste Wert des Gemaldes in del' Far b e 
und deren geistvollen Verwendung. Resonders zu bewundern 
ist es, wie der Kiinstler t.rotz einer reich en Verwendung 
von kriiftigen Lokaltonen, dem Bilde eine zwischen Rot 
und Graubraun schwankende farbige Gesamtstimmllng gibt. 
Wie kraftig wirkt, ohne herauszufallen, das hlaulila Gewand 
Christi, nehen dem olivengriinen des Kriegsknechts, und 
dem orangebraunen des Pilatns, odeI' das feuerrote Gewand 
des J uden unten ganz links inmitten der graubraunen Tone, 
in denen das Yolk gehalten iRt. Sogar das Blau des in der 
l\Iitte stehenden J uden mit vorgestreckter Hand fant nicht 
unangenehm aus dem allgemeinen braunen Ton heraus, der 
sieh selbst im Inkarnat del' Personen bemerkhar macht. 
Wir konnen also trotz del' kriiftigen Wirkung von Lokal
fal'ben die Wahrung einer vollen Harmonie und eines 
farbigen GleiehgewichtR konstatieren, die z. T. dureh den 
einigenden briiunliehen Ton erreicht wird. \Vichtiger abel' 
als die Wirkung diesel' Farben an und filr sich war dem 
Kilnstler schon auf diesem friihen Rilde ein Problem, dem 
er sein ganzes Leben nachging, niimlich, eine starke riium
liche \Virkung durch malerische Mittel zu erzielen. Wenn 
es aueh sehr schwer ist, diese Mittel als solehe zu erkennen, 
so kann man doeh zuniichst Stell en konstatieren, wo ihm 
eine stark raumliche Wirkung besonders gelungen ist. Solche 
Stellen finden wir u. a bei der Tiir oben auf der Terrasse, 
bei del' Treppe, die reehts in die Hohe fiihrt, weiterhin 
bei dem Tragkorb del' Frau rechts unten, bei dem N eger 
mit dem Kindehen an der Hand. Doch ist zu bemerken, 
dass die Komposition im Ganzen nieht gerade tief in den 
Ranm entwickelt ist, sondem dass alles l sowohl die Scene 
oben auf del' Terrasse und das Volk, das sieh unten dicht 
an die,;e ddingt, in einer nicht sehr tiefen Sehicht liegt. 
Nul' an der linken Seite geht es iiber die Kupfe del' :Menge 
hinweg mit der Arehitektur in die 'riefe. Doch bedeutet 
diesel' tiefere in neutralen 'flinen gehaltene Teil des Bildes, 
wenn aueh sehr geschiekt zwiflchen ihm und dem vorderen 
Teil vel'mittelt ist, nieht vie! nH'hr als einen stimmungs-
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vollen Hintergrund, der das Auge des Beschauers in keiner 
Weise von der Hauptscene ablenkt. 

1) Schwer ist es, diesem Meisterwerke gegeniiber an dem 
9 Jahre spater entstandenen, sehr unbedeutenden Portrat 
eines unbekannten Mannes (Dordrecht, Smlg. de Gyn) einen 
Fortschritt· zu konstatieren. Dieses kleine und anspruchslose 
Bildnis - bezeichnet: A. de Gelder f. 1680 - zeigt zwar 
die ganz charakteristische Malweise unseres Meisters, abel' 
es verrat strarker als sonst gewisse Schwachen: 2) Die 
geistige, wie formale Leere des Kopfes wirkt fast abschreckend. 
W ohl auf Mangel der Zeichnung ist es zuriickzufiihren, 
dass man einen "Wasserkopf" zu sehen glanbt. Dazu kommt 
uoch das etwas konventionelle Arrangement, das sowohl an 
C. N etscher, 3) wie an spa te WeI' ke des Nicol. Maes 4) 

erinnern kann: Del' in Kniefigur Dargestellte lehnt sich 
mit dem Arm auf einen Stuhl; rechts ein Tisch mit Vor
hang; hinter der Gestalt ein Ausblick in eine dunkle 
Abendlandschaft. 

Das Hervortreten des recht formenarmen Gewandes mit 
del' langen Reihe von 26 Knopfen und del' Anhaufung lang· 

1) Erst nach Beendigung diesel' Arbeit lernte Vedasser das 1679 
datierte Gemalde de GeIdel's del' Sammlung J. Porges in Paris kennell. 
Das Bild wird schon 1743 auf del' Versteigerung Seger Tierens im 
Haag (Hoet II 103) als "Vorhof eines Tempels, voll Figuren" el'wahnt, 
befand sich urn 1760 in der Sammlung M. v. Bremen im Haag und 
im 19. J ahrhundert liingere Zeit in England. Del' eigentliche Gegen
stand des Bildes Hisst sich schwer bestimmen. Y. E. ist del' Tempelgang 
del' heiligen Familie dargestellt. Stilistisch steht das Bild dem "Ecce 
Homo" in Dresden ganz nahe. An dieses erinnern sowohl das Betonen 
des Genrehaften, verbunden mit dem speziellen Interesse fiir eine reiche 
Stoft'charakterisierung, ferner del' warme Ton des Kolorits, ganz be
sonders abel' die Art, wie die Komposition noch ganz in del' FHiche 
entwickelt ist: Wie bei dem "Ecce Homo" liegt die Hauptscene in 
einer gar nicht tiefen Schicht. 

2) Man darf m. E. nul' einen geringen Teil del' schlechten Wirkung 
des Bildes auf Rechnung del' mangelhaften Erhaltung setzen. 

3) Z. B. das Pol'trat des Mr. Michiel ten Hove des C. Netschel' 
(Haag 715). 

4) Z. B. das ~ mannliche Port!'at" von N. Maes in Briissel. (No. 281). 
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weiliger Falten entRpricht del' geistigen Armut des Kopfes. 
end doch, wenn oben die chal'aktel'istische l\Ialweise de 
GeIdel's auch bei dies em Gemalde zugestanden wurde, so 
ist damit gesagt, dass diesem unbedeutenden Werke ge
wisse malel'ische Werte innewohnen. So besitzt denn das 
Hild in seinen farbigen Kombinationen doch einen ziemlich 
l10hen Reiz. Es ist ganz merkwilrdig, wie del' Kilm;tler 
eine Harmonie zwischen den sonRt so unangenehm wirkenden 
1fodefal'ben jener Zeit - hell und dunkelrosa, violett etc. -
el'l'eicht hat, indem er dem Ganzen einen auf Oliv gestimmten 
(ieRamtton gab. Das Oliv, das besonders in den dunklen 
~Hellen, im Hintergrund und in dem Beiwerk auf tritt, 
dUl'chsetzt abel' auch die wichtigeren Teile del' Gestalt 
selbst, insbesondere das Inkarnat des Gesichts und del' 
Hand, die tl'otz einer hreiten Behandlung 110ch recht sorg
fiiltig durchgefiihrt ist. Wie fein wirkt das Hellrosa del' 
-W l'ste, deren riesige Fliiche erfreuerlicherweise dureh ver
sb'onteLichter etwas Lebon bekommt, neben den etwas 
dunkleren, ebenl'alls rosa Aufschlagen des hellila L eber
gewandes. 

Und noch wichtiger als die -Wirkung del' Farben an sich 
ist die durch die malerische Behandlung hervorgerufene 
Raumwirkung. Man beachte z.B., wie kurperlich die Stuhl
lehne mit dem darauf ruhendell Arm erscheint, wie die 
Knopfreihe wirklich aUf die Weste aufgesetzt und die 
Spitzenkravatte atif del' Brust los zu ruhen scheint. Aller
dings befindet sich auch hier, wie bei dem "Ecce Homo" 
von 1671 das Dargestellte in einer nicht sehr tiefen Schicht; 
und die Landschaft, die man hinter del' Figur sieht, ist 
einfach als Hintergrund hinzugemalt. Solche in oliven und 
riitlichen Tonen gemalte Hintergrunds-Landschaften finden 
sich haufig auf holHindischen Portrats aus del' zweiten Hiilfte 
des 17. Jahrhunderts und sind vielleicht ein Element des 
von v. Dyck damals ausgeiibten Einflusses. Es ist nun 
ganz erstaunlich, wie del' Kiinstler mit diesen bescheidenen 
Mitteln im Gegensatz zu den konventionellen Abendhimmeln 
seiner Zeitgenossen einen iiussel'st reizvollen Ausblick ge-
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geben hat. Wiihrend man in clem Vermligen, stark raumlich 
zu wirken -- wir miissen darauf noch des ofteren zuriick
kommen - doch einen Fortschritt gegeniiber dem "Ecce 
Homo" konstatieren kann, so ist das Interesse an einer 
sorgfiiltigen Charakterisierung von Stoffiichkeiten sicht
lich zuriickgegangen: Sowohl in del' Wahl des Beiwerks, 
wozu ich das eintonige Gewand mitrechne, alsauch in 
des sen malerischer Behandlung zeigt sich nicht mehr die 
Freude, die sich in del' liebe\'ollen Durchfiihrnng del' reich 
kostiimierten Figuren auf dem Bilde von 1671 aussert. 

Miissen wir uns bei dem kleinen Portrat wegen seiner 
gering en Bedeutung hiiten, zu weite Folgerungen fiir die 
Kunst unseres Meisters zu zieben, so geben UIlS tlie grossen 
fi-emalde, die die Jabreszahl 1685 tragen, und deutlich ihre 
stilistische Verwandtschaft untereinander zeigen, sicherere 
Auskunft, in welcher Ricbtung sich sein Talent entwickelte. 
Es sind dies: "Das Atelier" (Frankfurt), das " Portrat (les 
E. v. Be\'eren" (Haag, Smlg. Hardenbroek), "Esther und 
l\Iardochiius" (Budapest) und n Esther liisst sich schmiicken" 
(sog. "J udenbraut ", l\'liinchen) 1). Diese vier Bilder stellen 
Personen in Lebensgrosse dar, und zwar als Halbfiguren: 
Del' untere Bildrand iiberschneidet die Figuren, die sieh 
hart am Bildrande befinden, ungefiihr in KniehOhe. In del' 
Komposition, wozu natiirlich die Lichtverteilung mitgehOrt, 
ist bei allen vier Bildern moglichstes Gleichgewicht erstrebt: 
Die Hauptumrisslinien ergeben mehr odeI' weniger genaue 
Dreiecke. 

Ebenso wie die Linien del' Komposition verraten auch 
die Bewegungen del' Dargestellten und die Verteilung del' 
Massen das Streben nach Gleichgewicht. Wie beim "Atelier" 
del' Maler seinem Modell, wie bei dem Budapester Bild 
del' Mardochaus del' Esther, bei del' sog. n J udenbraut " 
(Munchen) eine Magd del' anderen, so halt beim Portriit 
des E. v. Beveren eine Hand del' anderen das Gleich-

1) Ein fiinftes (kleinfiguriges) Eild von 1685, den" Orientalischen 
Fiirsten" in Kopenhagen kennt Verfasser leider nicht im Original. 
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gewicht. - Von den vier Hiinden des Budapester Bildes 
sind die beiden iiusseren in Vel'kiirzung, die heiden inner en 
ellE-r parallel zur Bildflache gegeben. In dem l\1iinchner 
Bilde entspricht die Verkiirzung des rechten Armes und 
der rechten Hand bei der einen Magd ganz der Rtellung 
des link ell Armes und der linken Hand der anderen l\Iagd. 
Beider Kiipfe zeigen die fast eine Profilstellung ergebencle 
Drehung. Bei clem Frankfurter Bild streckt del' ~\Ialer 

seinen Arm mit del' Palette dem unverkiirzten Anne der 
alten Frau gleichfalls ohne Verkiirzung entgegen. - Nun 
kann man iiherhaupt hei diesem Biltle bemerken, class die 
Bewegnngsrichtungen mehr, als Lei den rlrei anderen Bilclern 
in einer Fliiche liegen, und zwar parallel zum Bildrand. 
Die KUrper der heiden Personen sind sich direkt gegeniiber 
gestellt unll daher im Profil gesehen, wiihrend auf den 
anderen drei Gemiilden die Kiirper und Armhewegungen 
mel1r schrag nach vorn, mehr dem Beschauer zugeriehtet 
sind. Sehr deutlich erkennt man den Unterschied, \Venn 
man den dem Beschauer entgegengerichteten Schoss der 
Esther (in Budapest) mit dem ganz von der Seite gesehenen 
Schos::! der Alten auf dem Frankfurter Bilde vergleieht. 
Der prinzipielle Untersehied heruht wohl darauf, class bei 
dem " Atelier '" die Scene mit dem sie umgchenden Raume , 
mehr aus der Ferne, bei den iihrigen drei Bildern aus 
grosserer Xiihe gesehen ist. Die Folge davon ist, dass die 
Figuren auf dem "Atelier" im Verhiiltni:::; zur ganzen Bild
fliiche kleiner sind, als die Figuren auf clen anderen clrei 
Gemiilden. Das Frankfurter Bild gibt, eben weil es 11,US 

der Entfernung gesehen ist, ein Interieur mit Personen 
darin, wiihrend die drei anderen Stiieke eigentlieh nnr 
Darstellungen von Figuren sind. Auch die oben erwiihnten 
"schragen Bewegungen" bei den letzteren sind eine Folge 
davon, dass das Auge niiher an das dargestellte Objekt, 
hier Personen, geriiekt ist. 

Diese Untersehiede nun, die <las "Atelier" den friiher 
datierten und die drei anderen Stiicke den spiiter datierten 
Gemalden niiherll; veranlassen mich, anzunehmell; dass das 
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" Atelier" /Jur den iibrigen Gemiilden des gleichen .T ahl'es 
entstanden ist. Andere Eigentiimlichkeiten dieses Bildes, 
auf das ich jetzt eingehender zu sprechen komme, bestiitigen 
diese Hypothese. - Zunachst einmal finden wir eine sorg
faltige Durchfiihrung, ein Interesse an guter stofflicher 
Charakterisierung des Beiwerks, dass wir an das Bild von 
1671 erinner·t werden. Wir bewundern jetzt die Kunst 
des l\leisters abel' noch mehl', da e1' die gute Wieder
gabe des Stofflichen - man beachte das Stille ben von 
l\Ialutensilien auf dem 'risch - mit einer noch grusseren 
Freiheit und Breite erreicht hat. Trotzdem kann man 
doch nul' stellenweise, zum Beispiel an seinem linken 
Arme von einem flotten Pinselstrich sprechen, und an 
den Flachen del' Gewiinder kann man sogar hie und 
da langweiligt~ Partien erkennen 1); diese Fliichen beIeht 
el' allel'dings etwas mit einem fal'bigen Schimmel', del' 
dureh das Durchscheinmlassen del' Grundierung erl'eicht 
wird_ Auch jetzt hel'l'scht noch ein zusammenfassendel' 
oliven Gesamtton VOl', wie auf dem Portriit von 1680. 
Abel' durch diesen Ton hindurch leuchten jetzt, wenn 
auch nul' stellenweise die pl'iichtigsten Lokalfarben. Die 
Farbigkeit, wie sie des MaIers Gesicht aufweist, das 
helle Griin seines Malkittels, das kriiftige Weiss an des sen 
Halsrand, das pikante Violet an dem Schild seiner lVIiitze 
und das leuchtende Rot an den Riindel'l1 des Aermelaus
schnittes am Malkittel und an del' Palette, das alles zeigt 
eine kiihne Farbenerfindung, wie wir sie vorher noch nicht 
beobachten konnten 2), und wie sie gut zu del' fl'eudig- ge
miitlichen Stimmung del' Scene passt. 

Auf diesel' Stimmung, in del' del' gesunde Humor unseres 
Kiinstlers zum Ausdruck kommt, beruht mit del' Hauptreiz 

1) Aehnliches schon bei dem Gewande des Portraits von 1680. 
2) Aufl'allend ist es, dass de Gelders grosserer Landsmann Frans 

Hals vorher auf ahnliche Farben-Kombinationen gekommen war. Ich 
erinnere nur an das letzte und schonste Regentenstiick (" Regenten des 
Altmannerhauses" 1664) aus dessen oliven Ton auch ein' helles Orange 
herausleuchtet. 
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des BildeH. Es spricht sich hierin ein gewisser Subjektivis
mus aus, del' es sehr nahe legt, in dem "Maler" des Kiim;t
let·s Selbstportrait zu erkennen. Fill' diese Vermutung spricht 
auch noch del' U mstand, dass del' arbeitende Maler nicht, 
Wle er es eigentlich sollte, sein Modell ansieht, sondel'll 
clen Beschauer (resp. den Spiegel) und dass er tatsachlich 
ein wenig zn schielen scheint. I) Wir glauben gern, dass 
del' Mann, del' das Portrait del' alten Frau mit solchem 
Hehagen malt, identisch ist, mit dem, unter dessen Biogl'a
phie Houbl'aken clie 'Vode setzte: "Melius nil coelihe vita." 

Auch mit clem Gehalt an Stimmung steht es im Gegen
satze zu den iibl'igen Wel'ken des .Tahres 1680. Diese wurde: 
scheint es, verdl'angt clurch das Interesse an rein malerischen 
Problemen. Schon die Wahl del' 'l'hemen, wie ,)VIardochans 
bei Esther" (Budapest) odeI' ~Esther liisst sich schmiicken" 
(lUiinchen) zcigt, dass del' Kiinstler nicht beabsichtigte, 
'Verke von tie±' seclischem Gehalte zu geben; er suchte sich 
vielmehr diese doch ziemlich gleichgiiltigen Episoden ans 
dem alten 'restament aus, um Gelegenheit zu haben, reich
gekleidete Pel'sonen clarzustellen. Die Wahl del' Sujets 
entspricht ganz den Intension en , die sich in diesen beiden 
\Verken am deutlichsten off'enbaren: Er will die Lokalfarbe 
mit all ihrer Leuchtkraft nach l\Wglichkeit zur Geltung 
bringen. Gegcniiher dem "Atelier", bei dem wir die gleiche 
'l'endenz auch schon bemerkten, bringt er abel' auf diesen 
heiden Gemalden noch eine Steigerung: Del' oliven Ton, 
del' auf dem Frankfurter Bilde noch stark hel'vortrat, fehlt 
hier fast ganz. 2) Daher ist es urn so erstaunlicher, dass 
selLst ohne dieses gewissermassen einigende Mittel bei 
kiihnster Wahl del' Lokalfarben doch die prachtigste Har
monie gewahrt hleibt. lUan beachte die Farbenfreudigkeit, 

1) Von diesem Augenfehler berichtet \Veyerman (a. a. 0.). 
2) Das N achlassen des "Tones" ist hier ja auch dadureh begriindet, 

dass die Scene, wie schon oben bemerkt, mehr aus der Niihe gesehen 
ist. Es ist daher die Luftschicht zwischen Beschauer und Gegenstand, 
durch die doeh del' Ton zum Teil Illotiviert wird, erheblich diinner. 
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die sich auf dem Budapester Bilde in der feuel'roten 'fisch
decke, in dem orangeroten Kostiim del' EDther mit den weissen 
Aermeln, dem schimmernden Schleier und dem braungol
denen 1\'lantel, ferner dem in dunkleren, abel' in ihrer Dun
kelheit doch warmen (braun und lila) Farben gehaltenen 
Gewand des Mardochaus ausspricbt. Dazu kommen noch die 
pikanten hie und da aufleuchtenden Streifen, wie del' he11-
griine Rand des Buches, das hellorange Hemdbandchen oder 
der hellbraune Pelzbesatz beim Gewande des Mardochiius. 

Das Kolorit der l\flinchner Esther ist zwar nicht als farbig 
reicher, wohl abel' als kiihner zu bezeichnen. Diese Kii.hn
heit spricht sich schon in del' Nebeneinanderstellung des 
frischen Rot und eines hell leuchtenden Grii.n am Gewande 
der Esther aus. Dieses wird noch durch den als Folie 
dienenden hellen Schleier besonders hervorgehoben. Durch 
das Oliv del' Magd links und das Violet del' Magd rechts 
wird das Farbenspiel - viel mehr bedeutet die Figur der 
Esther nicht - eingerahmt. Die beiden Magde rechts hinten 
und auch del' Tisch mit del' Decke, deren Rot absichtlich 
fast zu einem Grau gedampft ist, sollen in ihrer farbigen 
N eutralitat den Gegensatz zu del' vorderen Gruppe bilden. 
(Die beiden in dunkel oliven und rotlichen Tonen gehaltenen, 
im Hintergund befindlichell Figuren, bedeuten kilnstlerisch 
ungefahr dasselbe, was auf dem Portrait von 1680 del' 
Ausblick auf dieAbelldlandschaft bedeutet). Auch dasMlincbner 
Bild ist, wie das Budapester, libersiit mit kleinen farbigen 
Pikanterien. rch weise nur auf die rosaroten Zacken am 
Gewande der Esther, auf das Braun ihrer Handschuhe, 
ferner auf das feine Orange ihres Kopfputzes, das sich auch 
an den Ohrringen der rechten Magd zeigt, und auf das 
Schwarz und Gold des Aermelbezatzes und des Halsschmuckes 
der linken Magd. Eine Folge dieses Betonen der Lokalfarbe 
ist ein starker Gegensatz - nicht etwa zwischen Licht und 
Schatten 1) - sondern zwischen Hell und Dunkel, der bei 

1) Bei den Gemalden von 1685 kann man kaum von einem Licht-und 
Schatten-Wechsel sprechen. Die Werke dieser Zeit leuchten vielmehr, 
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clen f'l'ilheren Bilrlern infolge cles oliven Tones noch nicht 
vorhanden war. Besonrlers anffallenrl ist del' Gegensatz bei 
den Augen del' Esther und bei dem Halsschmucke del' beiden 
l\Iagde, del' sich in seinem lcuchtenclem :-:lchwarz kraftig 
von clem hellen Teint abhebt. Die Verwenclung dieses 
tief'en f'chwarz als warme Lokalfarbe ist, wenn nicht 
gar rle Gelder's Erfindung. jedenfalls ein Kennzeichen seines 
Farhgeschmackes, das wir wiederholt, gewijhnlich neben ein 
(Told gesetzt. in ahnlicher Wirkung auf seinen Werken 
finclen kiinnen. 1) 

}; atii.rlich hiingen diese Erscheinungen, das Brtonen dpr. 
Lokalt'r.,rbe und del' Gegellsatz zwischen Hell und DunkeL 
mit einer anderPll 'rendenz des Meisters zusammen: Oem 
Sheben nach einer stark raumlichen W"irkung. \Venn oben 
davon die TIede war, class hei dem "Atelier" die Scenc "mit 
clem sie nmgebenden Raume" gegd)cn ist, wahrend die 
drei anderen Bilder nul' "Darstellungen von Figuren" sind, 
so ist damit natiirlich nicht gesagt, dass die l'iiumliche 
Wirkung - die \Virkung del' Luft und del' dargestellten 
Hegenstiinde und Peesonen als dreidimensionale K1jrper - bei 
dem Frankfurter Bildr starker als bei jenen sei. Im Gegen
teil, gegenii.ber dem " Atelier," das in diesel' Beziehung schon 
einen Fortschritt gegeniiber den friiheren \Verken bedeutet, 
i"t die riiumliche Wirkung bei Jen drei andern Bildern 
noch gesteigert. \Venn es schon auf dem "Atelier" e1'
staunlich ist, wie die Kiirper in del' Luft stehen, die Luft 
sozusagen verdriingen - man beachte Stellen, wie des MaIers 
Miitze und Palette, ferner das Stille ben auf dem Tische -
so wil'd auf den drei anderen Bildel'll das Auge noch Inehr 
angeregt, die Ausdehnung del' Gegenstande und die zwi::>chen 

tlhnlkh. wie es bei den spaten Gemaluen Rembrandts der Fall ist, 
aus sich selbst heraus. 

1) Beachte die schwarz und goldenen Troddeln anf uem .. Loth und 
Tochter" (Briissel), auf .,J nda nnu Thamar ,. (Haag) und auf uem "Orien
talischen Fiirsten" (Haag, Smlg. Steengracht). 
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ihnen liegenden Distancen zu empfinden. Teile der Gewiimler, 
die vorher, auch noch bei clem Frankfurter Hild, auf dem 
Karper mehr oder weniger aufiiegen, lusen sich von darunter
liegenden Teilen abo Man beachte, wie sich bei dem Gewande 
der Esther in Budapest die Streifen der Schlitzarmel von dem 
inneren Stoffe trennen, wie auf diesen Aermeln ein befranster 
Kragen und tiber diesen der Mantelumhang mit dickem 
Besatz in weiten Bauschfalten fallt, und auf diesem nnch 
der helle Schleier locker ruht. Aehnliches kannen wir 
beobachten bei dem Gewand des "v. Beveren" mit den 
weiten Falten seiner Aermel und bei den vielen Schichten 
des Gewandes del' Esther in Miinchen. So sind denn 
auch mit einem Bestandteil des Kostilms, mit dem Schleiel' 
wiederholt ganz besondere raumliche Wirkungen erzielt 1). 
Auf dem Mii.nchener Bilde bildet del' helle Scbleier del' 
Esther sozusagen ein Bravourstii.ckchen. Wie hier mit 
den kompliziertesten malerischen Mitteln -- Z. B. mit 
Lasuren, Ritzen mit dem Pinselstiel, Zerlanfenlassen 
del' feuchten Farbe - eine stoffiiche Wahrheit erreicht ist, 
lii;<st sich mit Wort en kaum ausdrii.cken. Allerdings ist mit 
die,,;em Lob des Schleiers gleichzeitig ein Tadel des ganzen 
Werkes ausgesprochen: Wir sehen, dass sich das maleriscbe 
Interesse des Kii.nstlers fill' einen bestimmten Teil des 
Ganzen zugespitzt hat; diese Bevorzugung gewisser fiir den 
lnhalt gleichgiHtigen Partien widerspricht natii.rlich einer 
gleichmassigen odeI' bessel' einer logiscben Behalldlung des 
ganzen Bildes. Diesen Widersprucb 2) empfinden wir bei de GeI
del's Arbeiten haufig, besonders abel' bier auf dies em Bilde: 1m 
Gegensatz zu der frtien kriiftigen Durchfiihrung und starken 
raumlichen Wirkung der Gewandbesiitze, des Schleiers und 

1) Solche Schleier beachte man ferner bei der Esther in Budapest, 
der Rebecca (auf dem Bilde des Gemeente-Museum in Briissel), bei der 
Maria auf der "heiligen Familie" in Berlin. 

2) Hiermit darf nicht verglichen werden die Zweiteilung der Teehmik 
auf dem Ecce Homo von 1671, die doch ihre feine klinstlerische Be
grlindung hat. 
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des Kopfputzes, steht die glattere exaktere Behandlung der 
grosseren GewandfHichen und besonders die der ziemlich 
leeren Kopfe. Damit hangt ein anderer oft recht stOrender 
Widerspl'uch zusammen, der - sich aus dem Hervortreten 
der malel'ischen Ausfilhrung gewisser Teile eines Bildes 
einerseits, und einer Vernachlassigung des Gegenstandes 
des Bildes andel'el'seits el'gibt. Am unangenehmsten macht 
sich dieser Widerspruch bei den Portraits A. de GeIdel's 
bemerkbar. 

Empfinden wir ihn schon bei dem anspl'uchslosen Portrait 
von 1680, so bedauel'n wil' ihn ganz besonders bei bedeu
tenden Gemalden wie dem Portrait des E. v. Beveren aus 
dem Jahre 16H5. - Da auch die drei folgenden datierten 
Hilder (" H. Noteman" lli90, "A. v. d. Burch" und "Maria 
v. Blyenburgh 1702") Portraits sind, so ist es angebracht, 
an diesel' Stelle die Kunst A. de GeIdel'S als Portraitist 
genauer zu betrachten. Wir bemerken da zunachst, dass es 
oft gar nicht leicht ist, die Portraits als solche zu erkennen 
und sie von Historienbildern zu unterscheiden. So wie A. 
de Gelder fii.r die Figuren seiner Historien sicherlich Be
kannte :Modell stehen liess, 1) so gab er umgekehrt den zu 
portraitierenden Personen oft einen phantastischen Aufputz, 
del' sie als historische Figuren erscheinen lasst: In dem 
Portrait des E. v. Beveren wird man kaum den Biirger
meister einer bedeutenden Stadt vermuten. H. N oteman, 
del' Bildhauer, bekommt wohl seine Werkzeuge in die 
Hand, sein Kostii.m aber entspricht mehr dem Geschmacke 
de Gelders als del' l\lode jener Zeit. Del' beriihmte Arzt 
Hoerhave musste es sich gefallen lassen, dass ihn del' 
Kiinstler in dem Gewande portraitierte, das del' J uda auf 
del' alttestamentarischen Darstellung im Haag tragt. 
Und sichel' tat der Kiinstler all dies, nicht um die be
treffenden Gemalde gegenstiindlich interessanter zu machen --

1) Aus del' Wiederkehr bestimmter Typen auf den Histol'ien de 
Gelders kiinnen wir schliessen, dass bestimmte Person en aus seiner 
Umgebung ihm 6fters :Modell standen. 
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so wie man etwa damals Ofters Zeitgenossen als Rirten, 
Gatter etc. darstellte - sondern rein kiinstlerische Griinde 
bewogen ihn, seine Portraits deral'tig auszustatten. In ihnen 
sprechen sich dieselben Tendenzen aus, wie in .seinen His
torien. Wenn das fUr de Gelder typische Vorstrecken del' 
Hande - ein Mittel den Raum zu vertiefen - bei den 
Historienbildern noch durch die Situation motiviert wird, 
so erscheint es bei den Portraits ganz unerklarlich und es 
erhOht ihren phantastischen Eindruck. 1) Ueberhaupt diirfte 
man seine Bildnisse gar nicht besonders betrachten, wenn 
nicht die Portraitkunst bestimmte aesthetische Anforderungen 
stellte, denen unser Kiinstler allel'dings nicht vollstandig 
entsprach. So vermissen wir, wie schon gesagt, gerade in 
den Kapfen der Dargestellten mejstens einen Gehalt an 
Form und Geist und empfinden dies um so unangenehmer, 
als an viel weniger wichtigen Partien der Portraits, ge
wohnlich an den Gewandern eine ausserordentliche kiinst
lerische Energie aufgewendet ist. Dieser Mangel an Gebalt 
bei den Kapfen bat aber nicht, wie man vermuten sollte, 
einen gleichen Mangel an Portraitabnlichkeit zur Folge. 
Durch geschicktes Hervorheben eines charakteristischen Zuges 
gibt der Kiinstler doch Kopfe, die - zwar keine seeliscbe 

1) Portraits mit einem vorgestreckten Arm finden wir ja iu der 
holHi.ndischen Kunst haufig (vergleiche hierzu Rembrandts Anslo" mit 
dem in die Tiefe fiihrenden Hnken Arm 'und die Armhaltungen auf 
den spaten Portraits F. BoIs oder B. v. d. HeIsts, die den Bewegungs
reichtum erh5hen sollen). Stets aber ist alsdann diese Haltung als 
Redegestus aufgefasst; selbst wenn sie rein kiinstlerischen Ten-_ 
denzen dient, wie bei A. de Gelder, so ist sie doch einigermassen 
motiviert. Die Armbewegungen der Portraits de Gelders aber erscheinen 
oft unerklarlich und sind als rein technisches Hilfsmittel auzusehen 
(beachte daraufhin das Portrait des E. v. Beveren und des Boerhave). 
Wenn de Gelder aber auf dieses Mittel verzichtete, vermochte er gerade 
durch die Anordnung der Arme und Hande zur Charakterisierung der 
Dargestellten manches beizutragen. Man beachte daraufhin die Energie, 
die sich in den Handen des Noteman uud die Grazie, die sich in 
der schlichten Bewegung des linken Armes der Elisabeth v. Blyenburgh 
ausdriickt. 
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Tiefe vermuten lassen - wohl abel' em individuelles Ge
priige haben. 

Wenn nun aueh das Portrait des v. Beveren all diese 
Fehler aufweist, so bezitzt es dafiir aueh die grossen Vor
ziige, die wir an den Historienbildern des Jahres 1685 kon
statieren, und mit denen wir ja das Portrait aueh schon 
vergliehen: In del' Harmonie des Kolorits, das mit seinem 
warmen olivgoldenen Ton am meisten an das )l Atelier" er
innert, und in del' stal'ken raumlichen Wirkung - man 
beachte z.IL wie die Arme in clem weiten Mantel wirklieh 
;; tll'instecken" - liegt del' Hauptl'eiz (les Bildes. 

In den [) ,J ahren, die zwischen den 1G85 datierten Ge
malden unel dem 1 G90 bezeichneten Portrait des Rilelbauers 
H. X oteman (Dordrecht) liegen, 1) scheint die Kunst A. de 
GeIdel'S cine merkliche, bei dem kleinen Zeitunterschied sehr 
aufl'allende Aenderung erfahren zu haben. Stell ten wir 
sehon bei jenen Hildern ein Betonen und ein Hervordrangen 
del' Figuren fest, so geht del' Kiinstler bei dem Portrait 
des H. Xoteman noch weiter. Dies Hisst sich fast zahlen
massig ausdrii.eken: Die Kniefigur des E. v. Beveren nimmt 
ungefiihl' die Halfte del' BilelfUtche ein. Dadurch, dass hier 
die Figur noch mehr aus del' ~ahe gesehen ist, treten die 
l\Iassen des K(irpers noeh stiirker hervor. Del' Dargestellte 

1) Nach Beendigung dieser Monographie war es mir moglieh, die Jalires
zaltl auf dem "Noteman" noch eimnal zu prufen und ich las die vie1·te, 
seltr lmdeutliclte Stelle der Zaltl als 8. Wenn also das Hild nicht 1690, 
wie im Katalog und son.~t in del' Literaiul' angegeben wird, sondern 1698 
entslanden ist, 80 lassen .~ich manche sehr autfallende Erscheimmgen leicht 
erlcliiren: Zuniicltst, die grossen, oben ausfu.hrlich behandelten Unterscldede 
zwischen dem ~ Noteman ,. und den Werken ron 1685. Eine Entwiclcelung, 
die inne1'halb 5 Jahren nicld ohne vVeiteres denlcbar, ist, ist innerltalb 
13 ,Tahren leicht moglich. lYeiterhin war es tius8erst autfallend, dass eine 
sehr grosse Anzahl, wohl iiber die Halfle del' undatierten Gemiilde stilistisch 
zwischen den 1685 datierten l'l'erken und dem "Noteman" stehen. Denn 
wenn man die .Tahreszahl auf diesem Portriit 1690 las, so mU8,Qten alle 
diese Gemiilde illill'Tltalb del' II'flli,qen (jUnf) rl(/z'l.l'ischen li(',qcnden Jahre 
entstanrTeli seill. Inllerhalb 1:1 .ralll·en lii8St sich iltre Entstehung delleielder 
e~·kliire·l/,. 
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scheint mit seinen voUen Korperformen, zu denen man auch 
die miichtige Periicke rechnen moehte , das Oval des Rahmens 
fast zu sprengen. E.v. Beveren und der Mardochaus (Budapet) 
strecken (1685) nnr die Finger gegen den Beschauer aus. Beim 
N otemall dagegen wird die Masse seines linken Armes dem 
Beschauer entgegengeschoben, was durch SchragsteUen der 
ganzen Figur erreicht wird. Mit dieser SchragsteUung hiingt 
abel: eine andere Tendenz zusammen: Die N egierung des 
Gleichgewichts, das in den Werken von 1685 noch eine so 
wichtige Rolle spieIte. Das Oval der Bildflache zerfiillt in 
eine rechte untere Halfte mit der Figur und eine linke 
obere Halfte mit dem leeren Dunkel des Hintergl'unds. Der 
eine Unterarm ist voUstandig verkiirzt, der andere ganz
lich ohne Verkiirzung gegeben. Es tritt auch eine ganz 
bestimmte line are Bewegungsrichtung, und zwar von links 
unten nach rechts oben auf. Auf den Gemiilden von 1685 
bemerkten wir einen stark en Kontrast von Hell und Dunkel; 
und zwar hieIten sich damals die Helligkeiten und Dunkel
heiten noch vollstandig das Gleichgewicht, sie waren fast 
symmetrisch hingesetzt. Jetzt 1690 ist der Kontl'ast zwar 
nicht mehr so stark - namentlich das tiefe Dunkel fehIt -
aber alles beides, Hell und Dunkel, tritt viel zufalliger, und 
zwar als Folge der Bel e u c h tun g auf: Oben der helle 
Kopf und gleich daran die noch hellere Flache des Hemdes, 
unten der breite aus den Handgelenken hervortretende Rand 
des Hemdarmels 1) bedeuten Mehstens einen Gegensatz, 
nicht aber ein Gleichgewicht zu anderen Teilen des Bildes. 

Auch in der Farbe und ihrer Behandlung bemerken wir 
eine Aenderung: Zunachst haben wir statt det' tiefleuch
tenden Farben von 1685 ein etwas kiihleres Kolorit. Statt 
Rot haben wir jetzt nnr Rosa, statt Grii.n nur Olivenbraun, 

1) Diese breiten hellen Rander der Hemdsiirmel (Ma.nschetten) scheinen 
erst seit dieser Zeit (1690) bei de Gelders Figuren aus dem Aermel 
des Rockes hervorzutreten. Vorher lii.sst sich a.n diesel' Stelle nul' ein 
ganz schmaler, weisser Streifen bemerken. (Siehe den l'echten Arm des 
"E. v. Beveren" und des Mardochii.us auf dem Bilde in Budapest). 
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Wahrend fruher die Lokalfarben gerade dadurch heraus
leuchteten, dass sie nur stellenweise, wie z. B. au Randern 
von Kostumen auftraten, werden sie jetzt in breiteren 
Streifen (z. B. rosa Aufschlag an del' Brust) gegeben. Nur 
die Mchsten Lichter sind pikanter und geistvoller aufge
setzt und tragen mehr als friiher sowohl zu der - aller
dings nicht mehr so weit gehenden - Stoff-Charakterisierung, 
als auch zur ErhOhung del' raumlichen Wirlmng bei. Ueber
haupt zeigt die Behandlung gegeniiber der exakten Aus
fuhrung der Bilder von 1685 eine noch grossere Freiheit. 
lUan vergleiche nur einmal die ganz in FHichen aufgelOsten 
Rande Notemans mit den fast unangenehm korrekten Handen 
der M1igde auf dem Miinchner Esther-Bilde; man beachte 
ferner die breite Behandlung des Haares odeI' des Hemdes 
mit den lockeren Falten, die durch breite in die feuchte 
Farbe gezogenen Furchen wiedergegeben sind, und vergleiche 
sie mit entsprechenden Partien auf den Gemalden von 1685, 
deren Behandlung dagegen vorsichtig, exakt erscheint. 

Damit hangt zusammen, dass das Interesse an reicher 
stoffiicher Charakterisierung gegeniiber den Werken von 
1685 noch mehr nachgelassen hat. 1) So Hisst z. B. der 
Aermel des doch schon recht einfach gekleideten lUal'dochaus 
(auf dem Budapester Bilde) mit seinem Pelzbesatz immerhin 
viel deutlicher seine stoffiichen Eigenschaften erkennen, als 
der Aermel des N oteman, bei dem sich das Material seines 
Besatzes infolge der :fI.iichtigen, nul' andeutenden Behandlung 
schwerlich bestimmen liisst. Und doch entsprechen all diese 
soeben festgestellten N euerungen, sowohl das Schragstellen 
und Hervordrangen des Dargestellten, als auch die freie 
malerische Behandlung, del' Haupt-Tendenz des Kiinstlers, 
dem Streb en nach einer starken, unmittelbar diumlichen 
Wil'kung. 'Wie diese in dem Portrait von 1690 tatsachlich 
eine Steigerung el'fahren hat, konnen wir ohne weiteres 
erkennen, wenn wir nochmals den vorderen Aermel des 

1) Wir konstatierten schon bei dreien diesel' Gemalde (voll1G85) eill 
N achlassell dieses If;71 uoeh so stark hervortretendell Interesses. 

4 



50 

Noteman mit dem vorderen Aermel des Mardochaus von 
1685 (Budapest) daraufhin vergleichen. Durch das schon 
recht bedenkliche Mittel, einen Gegenstand - den Meissel -
aus der Bildflache herausragen zu lassen, wird die Raumil
lusion bei dem Portrait von 1690 noch erhoht. Diese illu
sionistische Wirkung gibt dem Portrait ein so modernes 
Geprage, dass man, ware es nicht datiert, seine Entstehung 
wohl erst im 1R. Jahrhundert vermuten wiirde. Die grosse 
Periicke, ferner der Gesichtsansdrnck mit dem prlifenden 
Blick, des sen Bewegung zugleich mit dem Kopf der Rich
tung des Korpers entgegengesetzt ist, besonders auch die 
Art, wie der Korper in das Oval 1) komponiert ist, ver
starken diesen modernen Eindruck. So kommt es denn 
auch, dass sich de Gelder niemals mehr von Rembrandt 
entfernt zu haben scheint, als in diesem Portrait. Dies 
ist urn so aufI'allender, als ja das Arrangement des 
Portraits auf einen Kompositionstyp zuriickgeht, del' bei 
Rembrandt selbst und auch in dessen Schule Mters wieder
kehrt. Auf dem radierten Selbstportrait Rembrandts 2) 
von 1639 (Bartsch 21) stiitzt sich der nach links gewandte 
Kiinstler mit seinem link en Arm auf eine Briistung, und 
die Richtung des Kopfes folgt nicht der Richtnng des 
Korpers, sondern bildet mit dieser einen spitzen Winkel. 
Aehnliche Stellungen zeigen das Selbstportrait Rembrandts 
von 1640 in London 3) und das friihe Portrait F. BoIs in 

1) Das Bildnis in Oval kommt ja im frilhen 17. ,Jahrundert schon 
haufig vor; so besonders bei Rembrandt zwischen 1630 und 1635. 1m 
Gegensatz zu dem Portrait Notemans aber stehen bei Rembrandt die 
Figuren stets genau in der Mitte qes Ovals; sowohl Korpermassen, 
wie Licht und Schatten sind symmetrisch verteilt. Die Figuren sind 
vom Rand des Ovals gleichmassig entfernt. Daher treten sie nicht so 
hervor und machen einen ausserst ruhigen Eindruck, zumal Bewegungeu 
des Korpers fast nicht angedeutet sind. 

2) Ueber den Zusammenhang dieser Radierung mit dem Castiglione 
Rafaels vergl. Hofstede de Groot in "N ederl. Spectator" 1893 No. 52. 

3) Ueber den Zusammenhang dieses Selbstportraits mit der Radierung 
von 1639 und dem sogen. Ariost Tizians vgl. Jan Veth: Rembrandtiana 
in Onze Kunst 1907. 
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Miinchen eN o. 338 angeblich G. Flinck darstellend). Der 
Gesamteindrnck wird aber bei de Gelder besonders durch 
das viel starkere Abbiegen des Kopfes, also durch d~n 
stiirkeren Bewegungsgegensatz, geandert. Mit diesem Be
wegungsgegensatz abel' scheint del' Kiinstler dem von der 
fliimisch-franziisischen Kunst heherrschten Geschmack'seiner 
Zeit, des spiiten 17. J ahrhunderts, entgegenzukommen. Aehn
liche Tendenzen kiinnen wir schon bei den stark bewegten 
Porhaits der 60iger Jahre v. d. HeIsts und F. BoIs, der 
sich ja zeitlebens gerne dem Modegeschmack unterwarf, 
hemerken. 1) Allel'dings geht bei diesen spiiten Portraits 
BoIs der Blick noch nicht, wie etwa bei Noteman, iiber den 
seitlichen Bildrand hinaus, und selbst wenn del' Kopf bei 
Bol stark seitwiirts gewandt ist, so ist doch der Blick noch 
gewiihnlich dem Beschauer zugewandt. Die ~~rt, wie beim 
Noteman der Blick seitwarts aus dem Bilde gerichtet ist, 
wird erst um 1700 Mode: ein typisches Beispiel ist das von 
L. Backhuysen gemalte Portrait des "Jan de Hoghe" aus 
dem Jahre 1700 (Amsterdam 40ge) , dessen Bewegungsrich
tungen ganz genau dem "Noteman" entsprechen. Wenn es 
auch miiglich ist, die Gestaltung des Portraits N otemal1s 
aus den kiinstlerischen Tendenzen A. de Gelders und dem 
Einfluss seiner Zeit zu erklaren, so miissen wir nns doch 
bewusst sein, dass dieses Gemaide in dem "Oeuvre" des 
Kiinstlers eine Ausnahme bildet, und dass er in mancher 
Beziehung niemais wieder soweit gegangen ist. Wir ki5nnen 
dies sehr deutlich erkennen an einem GemaIde, das sicher 
nach dem N oteman - Portrait entstanden ist, und zwar in 
ganz enger Aniehnung daran. Es ist das "Portrait eines 
jungen MaIers" (Smlg. Hofstede de Groot, Haag). Bei die
sem £lnden wir nicht nul' dieselbe Stellung wie beim N ote
man; gewisse TeiIe, insbesondere das Gewand mit den 

1) Beachte daraufhiu Bois "Portrait" des P. Burgersdijk und das 
"Porb'at des Artus Quellinus" (Amsterdam, No. 545; dat. 16f)R); ferner 
das von B. v. d. Heist gemalte Bildllis des" Aert von Nes" (Amsterdam 
No. 114f)' datiert 1668). 
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wei ten Aermeln und dem losen Hemd, sind bis ins I letail 
genau nach dem n Noteman" kopiert. 1) Trotz del' engen 
Anlehnung ein ganz andel'el' Eindruck. Dadurch, dass das 
Oval des Noteman-Portrait hier zu einem Rechteck ver
grossert ist, wird der Dargestellte mehr vom Bildrande 
entfernt und mehr in die Tiefe geriickt. Das etwas Auf
dringliche und Bombastische des Notemans mit seinen vollen 
Korperfol'men und dem intensiven Blick erscheint viel ge
massigter. 

Dies ist auch der Fall bei den 12 Jahre nach dem nNote
man" entstandenen Portraits des J ohan van der Burch 
und seiner Frau, del' Elisabeth v. Blyenburgh (Amsterdam 
965a u. b, datiert 1702). Die spate Entstehung lasst sich 
namentlich bei dem ".J. v. d. Burch" erkennen. Wenn beim 
Noteman zwischen Bildflache und Rorper noch die stein erne 
Bl'listung lag, so stosst v. d. Burch mit seinem Bauch, der 
nach vorn geschoben und sehr dick erscheint, ganz unten 
fast gegen die Bildfliiche. 2) Del' obere Teil der Figur, 
Brust und Ropf, scheint dahel' etwas tiefer im Bilde zu 
liegen. Es beruht dies auf dem U mstand, dass die Figul' 
ganz aus der Niihe gesehen ist, sodass der Rorper, der 
doch sonst eine senkl'echte, zur Bildebene parallele Flache 
darstellt, von unten nach oben gewissermassen in die Tiefe 
gearbeitet ist. Weiterhin zeigt sich die spate Entstehung 

1) Die etwas plumpere AusfUhr\lng (Man beachte die viel geistlosere 
Behandlung der Stoffreflexe) be weist ganz deutlich, dass das Bild nach 
dem N otemann entstanden ist. Dass es sich abel' um ein eigenhiindiges 
'Verk de GeIdel'S handelt., geht daraus hervor, dass die Partien, die 
neu hinzugefiigt sind, z. B. das Beiwerk links unten, deutlich die Mal
weise unseres Kiinstlers zeigen. 

2) Das eigenartige Korpergefiihl, da:> sich in del' Figur v. d. Burchs 
aussert, scheint dem Geschmack der Zeit zu entsprechen. Es erinnert 
stark an den dickbauchigen Typ del' "Orientalen", wie sie Tiepolo, 
allerdings etwas spater, gemalt und radiert hat. Es ist wohl nicht 
reiner Zufall, dass ein solches Orientalen-Bildnis Tiepolos langere Zeit 
unter dem N amen de Gelders ging. (Tiepolos "Bildnis eines Paschas", 
Hamburg, Gallerie Weber, befand sich als A. de Gelder in del' Smlg. 
v. Berg und auf deren Versteigerung in Frankfurt 5. Dez. 1904.) 
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beider Werke auch in del' Art, wie die je etwas s(~hdig 

gestellten Halbfiguren mit dem Riicken fast an ein(~ Seite 
des Hildes gestellt sind, ferner in del' etwas ungleich
massigen, recht willkiirlichen Beleuchtung: im Vordel'
grund starke Dunkelheiten, dahinter plOtzlicbe Auflirh
tungen, die auch gleich wieder in ein Dunkel iihergehen, 
kc)nnen wir bei beiden Stiicken beobachten. Die Farbenf'reu
digkeit hat gegeniiber dem farbig doch schon ziemlich l'uhigen 
,1 Xoteman" noch mehl' nachgelassen. Dureh einen iiberhie
ben c1icken, bl'aunen Ton kommen das olivengriine Gewand 
mit dem viole Hen Mantel des Mannes und clas dunkelvio]ett
rote Kleid del' Frau und das leichte Rot ihrer Backen nul' 
seh weI' hindnreh. X Ul' die breiten weissen Sheifen stehen 
1m Gegenstatz zu dem dunkelbraunen Ton, del' sieh sogar 
im Inkarnat, und zwar recht unangenehm hei dem Manne, 
an dessen Gesicht das Bild wie verbrannt erscheint, be
merkbar macht. 

Deutlieher abel' als in diesen beiden Portraits zeigt sich del' 
spate Stil A. de Gelc1ers in seinem grossen, beriihmtell 
-Werke, del' Passionsserie. Von den 22 Stiicken, die diese 
Serie bildeten, lassen sich mit Sicherheit nur noch 12 naeh
weisen. 1) Davon befinden sich folgende 10 in del' Schlo::;s
galerie zu Aschaffenburg: "Das Abendmahl", " Christus am 
Oelberg", "Gefangennahme Christi", "Geisselung", "W eg nach 
Golgatha", " Kreuzigullg", "Kreuzabnahme", "Gl'ablegung", 
"Christus VOl' Magdalena" ("Noli me tangere"), "Himmelfahrt 
Christi". Dazu kommen noch zwei Bilder des Rijksmuseums 
zu Amsterdam: "Christus aus Gethsemane gefangen fort
gefiihrt" und "Christus VOl' dem Hohenpriester". 

All diese 12 Bilder sind auf Leinewand gemalt. Die Hiihe 
del' Bilder sehwankt zwischen 73 em und 67 em, ihl'e Breite 

1) Die Richtigkeit von Houbrakens Mitteilung (Groote Sehoulmrgh 
III S. 208), dass die Serie aus 22 Stlicken bestand, wird bestatigt 
durch die ausdriickliche Erwahnung von ,,22 stukken schilderijen ver
beeldende de passie christi" in dem yom Verfasser illl Dordrechter 
Archiv gefundenen Inventar des N achlasses A. d~ GeIdel's. 
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zwischen 59 em und 60 em. Was die Entstehung del' Serie 
betrifft, so wissen wir nUL', dass im Jahre 1715 von den 
22 Stiiek 20 vollelldet waren, und dass diese Serie wohl de 
GeIdel's letzte,,; Wel'k bleiben wiirde. 1) Wenn also die ein
zeIn en Stiicke wobl in langsarner Folge bintereinander ent
standen sind, "u wi I'd es doeh schwer sein, die friiberen 
von den spa tel' en zu unterscheiden Wir miissen vielmehr 
die ganze Serie als ein um 1715 entstandenes Werk 
betrachten. Doell konnen wir innerhalb del' Serie einige 
Gruppen von einander sehl' nahe stehenden Bildern konsta
tieren. Zum Beispiel scheinen die "Grablegung", das "Abend
rnabl", "die Gefangenllabrne" und del' "W eg nach Golgatba" 
sebon durch ibr kraftigeres Kolorit, das an friihere Gernalde 
de GeIdel's el'innert, zusammenzugehoren, wahrend "die 
Kreuzigung" und "die Kreuzabnahme" sowobl durch ibre 
blasse Farbung und ganz freie Zeichnung, als auch dureb 
da,,; Zerrissene ibrer Kornposition, bei del' wir an gewisse, 
sicherlicb spateI' entstandene Werke eines Tiepolo denken 
miissen, eine Gruppe fUr sich bilden. Ferner stehen "die 
Hirnrnelfahrt" und "Christus VOl' lVragdalena" dadureh einandel' 
sebr nahe, dass sie sowohl infolge des etwas patbetisehen 
Ausdrucks, als auch infolge der tiipfelnden Behandlung und 
der etwas unangenehmen Farbung viel weniger als die 
iibrigen Stucke die Eigenart A. de Gelders verraten. 

Auffallender abel' als die Verschiedenheiten sind die vielen 
Analogien, die sich innerhalb der Serie nachweisen lasRen, 
und die wohl bauptsachlich auf dem Befolgen e i n e s Kompo
sitionsprinzips beruhen. Denn wenn auch die Komposition 
dieser Bilder anfa-ngs den Eindruck ausserster Willklir 
macht, so kann man bei genauer Betrachtung ein ganz be
stimmtes Kompositionsprinzip erkennen. Dieses besteht wohl 
darin, dass die Hauptscene fast immer in den Mittelgrund 
verlegt ist. Daraus ergeben sich nun die librigen Analogien, 
die wir zUllachst bei der Lichtfiihrung konstatieren wullen : 
Da die Hauptscene im Mittelgrunde sich abspielt, muss auch 

1) Houbraken: Groote Schouburg, S. 208. 
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die Beleuchtung, resp. die Lichtquelle in den Tl1ittelgruncl 
vel'legt werden; dadurch enstehen die starken Dunkelheiten, 
gewohnlich silhouettenadige Kulis8en im Vordergruml, liber
hal1pt ein 8ehr reiches Spiel von Licht und Schatten. Weiter 
hangt mit diesem Prinzip eine starke Zerrissenheit del' 
Komposition, ein vollstancliges Fehlen von Gleichgewichh
verteill1ng zusammen. Denn zu den grossen dunklen Massen 
fles Vordergrunds, die gew(ihnlich an cine Seite cles Rildes 
geriickt sind, giht es kein GegengewiL:ht. All diese El'
scheinungen k(innen wir mehr odor weniger deutlich bei clem 
"Abonclmahl", beim "Christus am Oelberg", bei del' "Ge
fangenahme", hei cler "Wegfiihrung Christi", besonclers aueh 
hei (ler "Grablegung" beobachten. Ganz Aehnliches finden 
wir auch bei den iiurigen sieben ~tiicken, nul' mit (lem 
P n terschiefle, tlass bei diosen auch del' Vorc1ergrund etwas 
aufgehellt ist. 

Xatiil"lich hat dieses Kompositionsprinzip, den Hauptvor
gang im l'I1ittelgrumle zu geLen, seine tiefere, kiinstlerische 
Begriimlnng: Ef:i beruht wiederl1m auf clem Sheben nach starker 
6il1mlicher Wirkung, clas fiir die Gestaltung del' Bilder mass
gebencl wird. I) Dadurch, dass die Hauptscene weiter llach 
hinten verlegt wird, gewinnt das Hild bedentend an Tiefe. 2) Es 
kam clem Kiinstler sehr dabei zu statten, dass die meisten del' 

1) Schon in der Wahl des Formats (schmal und hoch!) zeigt sich 
dieses Streb en , die Tiefe des Bildes gegeniiber seiner Breite zu betouen. 
~Ian kann iiberhaupt den Unterschied, der zwischen Tiefe und Breite 
der Bilder de Gelders besteht, fast als Kriterium fiir die Datierungen 
seiner Gemiilde benutzen: Je grosser die Tiefe im Verhliltnis zur Breite 
des Bildes ist, umso spater ist das Gemiilde entstanden. N atiirlich darf 
man nur gleichartige Gem aIde , z. B. Landschaften mit Landschaften, 
Einzelportrats mit Einzelportrats u. s. w. vergleichen. 

2) Dadurch, dass de Gelder hie und da Figuren durch kleine, weiter 
vorn befindliche Hiigel liberschneiden Iasst, will er die Tiefenwirkung 
nattlrlich verstarken. Besonders deutlich auf der Kreuzigung, Kreuz
abnahme und der Kreuztragung zu sehen. Auf dem letztgenannten 
Bilde wird sogar die Hauptgruppe auf diese \Veise iiberschnitten. 
Aehnliche IT eberschneidungen von Figuren durch Hiigel im Vordergrund 
auch bei Tiepolo (siehe dessen "Kreuztragullg" in Berlin). 
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zu malenden Vorgange sieh im Freien, also in einem nieht 
abgegl'enzten Raume abspielen. Daher widmet er del' Land
schaft, die ja in seinen friiheren Werken nul' selten auf tritt, 
jetzt seine besondere Aufmerksamkeit. Und sowohl in del' 
Erfindung, als auch in del' Behandlung diesel' phantastisehen 
Landschaften verrat er eine derartige kiinstlerische Kraft, 
dass man sich wundert, nicht eine grossere Anzahl selb
standiger Lantlschaftsgemalde von ihm zu besitzen. Ganz 
neu und wohl am autl'allendsten ist es, wie der Kiinstler 
der Landschaft zu einer Gleichberechtigung mit den Figuren 
verhilft. Gab es friiher, selbst bei Rembrandt und dem 
noeh fortsehrittlicheren Vermeer v. Delft, nul' Landschaften 
mit StafIage oder figiirliche Darstellungen mit einem mehl' 
oder weniger stimmungsvollen Hintergrund, so weiss A. de 
Gelder ausserst wirkungsvoll eine Verbindung zwischen 
beiden Teilen herzustellen. l\'Iussten andere Kiinstler die 
Austlruckskraft ihrer Darstellungen durch lineare Beziehun
gen zwischen den Hauptfiguren im Vordergruntl erhohen, so 
kann de Gelder darauf verzichten: Bei ihm konnen wir die 
Scene infolge der stark en raumlichen Wirkung einheitlich 
mit dem Auge erfassen. Er braucht daher nicht vorn in 
einer Flache die Hauptgruppe zu geben, bei der dem Auge 
etwa durch Verfolgen von Kompositionslinien ein schnelles 
Erfassen des Dargestellten ermoglicht wird. Von einem 
Hilfsmittel macht abel' de Gelder zur Betonung des Wich
tigsten ausgiebig Gebrauch: 1ch meine das Licht 1), dessen 
grosste Helligkeit der Ktinstler, wie schon gesagt, in den 
Mittelgrund verlegt, um iiberhaupt den Hauptvorgang klar 
erkenntlich zu machen. Da das Licht aber nur in seinen 
Wirkungen ausgenutzt werden solI, ist die Lichtquelle 
selbst absichtlich bei fast allen Stticken verdeckt. Recht 
deutlich bemerkt man diese Absicht bei der "Gefangen
nahme" in Aschaffenburg, bei der die Licht spendende 

'1) Die Wichtigkeit der Rolle, die das Licht bei der "Passion" spielt, 
erkannte schon Houbraken, der auch den Wechsel von Licht und 
Schatten bewunderte. (Houbraken Gr. Schouburg III. S. 208). 
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Fackel sich "zufallig" hinter clem Baum des Vordergrulldes 
befindet. Besser motiviert el'scheint die Vet'deckung Iler 
Lichtquelle bei dem "Noli me tangere", wo es sich um 
einen Sonnenaufgang handclt, del' durch den grossen Berg 
des Mittelgl'undes verdeckt wiru. Das Licht hat aber noch 
andere Aufgaben: Del' Kiinstler benutzt es, urn die raum
liche Wil'kung del' Scenen zu erhiihen. Nicht etwa, dass es 
im Sinne des frUhen 17 . .J ahrhundel'ts, wie z.B. hei Honthorst, 
eine scharfe Abgrenzung del' Flachen del' dargestellten 
Figuren und Gegenst1:inde hervorl'uft, urn eine exakte Model
lierung zu ermoglichen. A. de Gelder rechnet mit ganz 
anderen Funktionen des Ijichtes, z.B. mit Reflexen und 
L eherstrahlungen, die den Eindruck del' Entfernung zwischen 
del' Lichtquelle und dem iibershahlten Gegenstand sehr er
hiihen. Weiterhin interessiert den Kiinstlel' die Farbenver
anderung, die das Licht dort, wo es hintrifft, hervorruft, 
und del' hieraus resultierende farbige Reichtum. Man be
trachte daraufhin die in Gelb, Orange und Rot leuchtellde 
"Wegfiihrung Christi" in Amsterdam, deren Hauptreiz eben 
in dem feinen dUl'ch das Licht erzeugten Farbenspiel liegt. 
Und del' Kiinstler geht nicht nur den Erscheinungen nach, 
die das Licht auf festen Gegenstanden hervorruft; nicht 
weniger interessiert ihn das Licht auch in seinen Wirkungen 
auf die Luft, auf die die Gegenstanue umgebende Atmo
sphare. Gelingt es ihm schon im Innenraum - man denke 
an die Interieurs auf dem " Ahendmahl" und del' "Geisse
lung" - zu zeigen, wie das Licht sich nieht nul' auf 
den Gegenstanden, sondern auch in der Luft verbreitet 
und diese zu durchdringen versucht, so geht er bei den 
in del' Landschaf't sich abspielenden Scenen noch weiter, 
da er hier die Wirkung des Lichtes auf die unendlichen 
Luftma'Osen wiedergeben kann. Am besten kann man dies 
heobachten hei dem "Noli me tangere ," wo das ferne Tal 
mit del' dariiberlagernden Atmosphiire wie in Licht gebadet 
erscheint, ferner auch bei der "Kreuzigung " und dem 
))Christus am Oelberg" (Aschaffenburg). Bei diesen beiden 
Bildern hat del' Kiinstler das Lichtproblem noch genauer 
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prazisiert: Er will das Licht als dreidimensionalen, rallmer
fiillenden Kiil'per geben. Dieses Problem fiihrt er aueh kon
sequent dureh, so dass an den SteUen, wo die Lichtmasse 
auf einen Gegenstand fiillt und diesen gewissermassen um
gibt, die Konturen des betreffenden Gegenstandes voUig aufge
lost sind. So sind auf beiden Bildern die vom Lichte 
getroffenen Korper ganz frei und breit, fast verschwommen 
behandelt. Es ist schwer, in del' hoUiindischen Kunst des 
17. Jahrhunderts Vorbilder filr diese Art von Lichtwieder
gabe zu finden. Selbst in Werken des P. d. Hooch und des 
Vermeer, bei denen man am ehesten Analogien vermuten 
soUte, da bei ihnen ja auch ein so enger Zusammenhang 
zwischen Licht- und Raumproblem besteht, findet man 
nichts Glaiches. I) Eher glaube ich, dass A. de Gelder, wie 
so oft, auch hierbei durch Radierungen Rembrandts angeregt 
worden ist. So weit, wie auf dem "Faust" (Bartsch 270), den 
" Drei Kreuzen" (Bartsch 88) ist Rembrandt selbst in seinen 
Gemalden dies em Problem nicht nachgegangen. Da nun ohnehin 
de Gelder bei del' »Kreuzigung" (Aschaffeuburg) von den" Drei 
Kreuzen" Rembrandts beeinflusst zu sein scheint - die rechts 
unten am Boden liegende Figur mit del' Hand vor den Augen 
ist sogar genau einer Figur (der Gruppe links vorn) der Rem
brandt'schen Radierung nachgebildet - ~o kann man auch 
annehmen, dass er durch dieses Werk Rembrandts die An
regung zu einem Problem erhalten hat, das er selbst noch 
weiter verfolgt hat, als sein Meister. 

1m Gegensatz Zll friiheren Werken de Gelders konnen wir 
nun bei del· »Passion" konstatieren, dass die einzelnen kilnst
lerischen Elemente, wie Lichtbehandlung, Raumgebung, 

1) Wir werden bei den betrefl'enden Bildern de Gelders viel eher an 
ein Spatwerk des Velasquez erinnert, wo der Kiinstler in ganz iihnlicher 
Weise versucht hat, das Licht als raumfiillenden Korper zu geben, an 
die "Hilanderas" des Prado-Museums (Madrid 1061). Etwas Aehnliches 
finden wir auch in der Kunst des Benj. Cuyp, an dessen Werke uns 
die Passion de Gelders wiederholt erinnert. (VergI. B. Guyp·s "Ver
kiindigung"-Hannover. P. M. 76). 
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Durchbildnng del' Landsehaft, die ja den Hauptwert diesel' Serie 
ausmachen, doeh nicht zum ~elLstzweck werden, sOlldern dem 
Gegenstand jedes Bildes untel'wol'fen sind. Sie cl'hfihen viel
mehr Jen Eindl'uck des dargestellten Vorgange~ und hagen 
Lesonders zu del' dllrch den Gegenstand gefol'derten S t i m
m un g bei. Wir k(jnnen dies fast bei jedem Stiick del' Sel'ie 
beobachten: Macht nicht die Scene, wo Christus gelassen 
VOl' dem gegen ihn eifernden hohen Priester steht, infolge 
del' phantastischen Weitraumigkeit unLl den in dem weiten 
Hallme verstl'euten Lichtern einen fast gespenstigen Eindruck! 
Die im Hintergrunde auf den Tribiinen verstreuten Figuren 
scheinen wie bose Geister zu lauern. Es ist daher leicht 
erklarlieh, dass sich de Gelder bei c1icsem Gemalde an ein 
Wel'k Rembl'andts, die sogenannte lHedea-Radiel'ung von 
164H (Bartsch 112), anlehnte, in clem die l'echt phantastische 
Disposition des Raumes eine Hauptrolle spielt. 1) Wie lJei 
l~embrandt, so fiihrt auch bei de Gelder eine Treppe yom 
Vorder· zum }Hittelgrund, wo sich die Hauptscene, die wir 
clul'ch einen grossen von Saulen getl'agenen Bogen hindurch 
sehen, abspielt. Links im Hintcrgrnnde auf beiden Wel'ken 
cine grosse Tribii.ne mit Zuschauern. Auch in Einzelheitcn, 
wie Saulen-Capitellen, dem Gelander del' Treppe, dem Balda
chin mit del" Figul' des Priesters darunter, hat sich de 
Gelder an die Radierung angelehnt. Ganz andel'S ist die 
Stimmung, die auf dem "Chl'istus am Oelberg" durch die 
Lichtwil'kung ausgelOst wird: Mitten im Waldesdunliel, das 
die Figul'en del' schlafenden Jii.nger (im Vordergrund) kaum 
crkennen lasst, stl'ahlt das iibel'irdische Licht auf, als 
Symbol des yom Himmel kommenden Tl'ostes. Mit dl'ama
tischel' Gewalt bricht uas Licht auf del' Oden Gewittel'land
schaft del' "Kl'euzigung" durch die schwel'en Wolkenmassen. 
Ein furchthares Naturschauspiel Hisst die l\Ienschen ahnen, 
dass sich soeben ein grosses Weltereignis zugetragen hat. 

1) Diese 1648 entstandene Radierung zeigt sich hierin noch verwandt 
dem vier Jahre frither entstandenen Gemalde Rembrandts: "Christu'S 
und die Ehebrecherin" (London. National Galerie). 
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1m Gegensatz dazu steht die frische Stimmung des 
iiber das Land hereinbrechenden lUorgen am Auferstehungs
tage Christi auf dem "Noli me tangere." Bei del' "Kreuz
tragung" ist es weniger del' Lichtefl'ekt, als vielmehr die 
Landschaft selbst, die fur die Stimmung des Bildes mass
gebend wird; sie nimmt gewissermassen an dem VOl' gang 
teil. Mit dem unendlichen Weg, den hier del' Zug von 
Jerusalem aus zuruckgelegt hat, will del' Maler nieht nul' 
sein Vermogen, die Vorstellungen einer riesigen Entfernung 
auszulosen, zeigen. Die Drastik, mit del' die Lange des 
Weges wiedergegeben ist, solI gleiehzeitig den Hauptvor
gang, das Zusammenbreehen Christi unter del' Last des 
Kreuzes, motivieren. Wenn in del' hollandischen Kunst des 
17. J ahrhunderts schon Mters, besonders im Rem brandt
Kreis ein gewisses Betonen des Milieus, in dem sieh histo
rische odeI' genrehafte Vorgange abspielen, beobaehtet werden 
kann, so war man doch in del' Heranziehung del' Natur und 
ihrer Erseheinungen zur ErhOhung del' Gesamtstimmung 
noeh nie so weit gegangen. Es driiekt sieh darin eine 
N aturromantik aus, wie wir sie erst im 19. J ahrhunuert 
- man denke an Boeeklin - stark ausgepragt :linden. 1) 

So wichtig nun aueh bei del' "Passion" die Betonung des 
Milieus, in dem die Seenen spielen, fur die Gesamtstim
mung ist, so beruht doeh die Ausdruekskraft del' Darstellung 
namentlich auf den Figuren; naturlieh nieht auf dem Mienen
spiel, das ja bei solch kleinfigurigen Bildern garnicht zu 

1) Au:fl'allend ist es, dass ein grosser Zeitgenosse de Gelders auf 
einem anderen Gebiete Werke schuf, in denen wir eine ganz iihnliche 
Naturromantik konstatieren konnen: In den Werken J. Sebastian 
Bachs. Ich meine nicht etwa die die N atur nachahmenden Tonmalereien 
an sich, die ja zu Bachs Zeit iilJerhaupt Mode waren, sondern die Art, 
wie Bach diese Tonmalereien in einer begleitenden Stimme seiner Par
titur anbringt und vermittels des Kontrapunktes sie der Harmonie, 
der Haupttrii.gerin des seelischen Ausdrucks, unterordnet. Also bei 
Bach, wie bei de Gelder eine sehr starke Heranziehung der Natur zur 
Erhohung der Gesamtstimmung. Ein typisches Beispiel fiir die Natur
romantik bei Bach ist die beriihmte Arie der Matthii.uspassion "Am 
Abend, da es kiihle ward." 
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erkennen ist, sondern auf der den Personen gegebenen 
Korperhaltung, auf deren Gesten. Es ist ganz erstaunlich, 
wie der Kiinstler fast nul' durch die Bewegungen del' Dar
gestellten, die "mannigfaltigsten Seelenstimmungen und Her
zenstriebe" zum Ausdruck bringt. l\Ian beachte z. B. auf der 
" Gefangennahme" (Aschaffenburg), wie Christus, der sich 
keiner Schuld bewusst ist, ruhig und sichel' der auf das 
Zeichen Judas heranstiirzenden, aufgeregten Horde von 
Kriegsknechten sich entgegenstellt; wie sich Judas, gleichsam 
das personifizierte "Schlechte Gewissen ," seitwarts "hinweg
driickt." Besonders ergreifend wirkt es, mit welcher 
Riicksichtslosigkeit die Person Christi sowohl auf der "W eg
fiihrung," (Amsterdam) als auch auf der "Kreuzigung" 
und auf der "Geisselung" (Aschaffenburg) behandelt wird. 
Man beachte, wie auf dem letztgenannten Bilde rechts 
del' Hauptmann mit einem geradezu zynischen Behagen 
der Folterung zusieht. Die Gruppe der beiden Knechte, 
von denen der eine die Fiisse Christi fesselt, wiihrend 
del' andere seine gehundenen Arme an einem Strick in 
die Hohe zieht, ist sicher durch Rembrandts "Geisselung 
Christi" (Darmstad) Grossh. Museum) angeregt worden. 
Typisch fiir de Gelder ist es, dass er im Gegensatz zu 
Rembrandt die Schauerlichkeit des Eindrucks dadurch ver
sti:irkt, dass er die Figuren ganz klein in einem unheimlich 
grossen Raum gibt und der Scene mehrere' Figuren beifiigt, 
die durch ihr abstossendes Verhalten unsere Teilnahme an 
del' Hauptperson erhOhen. Beim "Abendmahl" verleiht das 
feine, wahre Pathos, das in del' Gebarde Christi liegt, trotz 
der Anwesenheit der weiter VOl'll links stehenden Genre
figuren mit dem Hund der Scene eine el'llste Feierlichkeit. I) 

1) Dass Christus und die JUnger nicht sitzen, sondern nach antiker 
Sitte am Tisch liegen, ist um diese Zeit nicht aufi'allend. Schon Rem
brandt Hess auf seiuer Abendmahl-Zeichnung (Paris, Louvre) die 
Figuren Iiegen. Auch bei dem ~ Abendmahl ", das Jan Luyken fUr seine 
damals weit verbreitete Bibelillustrution zeiclmete, liegen die Personen. 
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Auch die Wahl der Typen ist fiir die phantastische Wirkung 
der »Passion" von Bedeutung. Besonders auffallend sind die 
iiberlangen Gestalten, die wir bei der »Gefangennahme" 
(Aschaffenburg), der »Kreuztragung" und bei dem "Christus 
vor dem Hohenpriester" beobachten konnen. Auf dem letzt
genannten Bilde wirken sie geradezu gespenstig. Ausserdem 
finden wir auch die Vorliebe fiir einen stark dickbauchigen 
Typ mit einem ganz kleinen Kopf, der fast ohne Andeutung 
des Halses direkt zwischen die Schultern geset-t ist. 
Dieser wird vertreten durch den "Kellermeister" auf dem 
»Abendmahl" und den ganz im Vordergrunde stehenden Juden 
auf del' »Kreuzigung" und auf der »Kreuzabnahme". Aehnliche 
Figuren finden wir ja auch bei Rembrandt, z. B. im Vorder
grunde seiner »Kreuzabnahme" von 1633 (Miinchener Pi
nakothek) und vorn links auf dem "Hundertguldenblatt". 
Doch das Korpergefiihl, das sich in den erwahnten 
Figuren de Gelders ausspricht, und das wir ahnlich schon 
bei dem Portrat des v. d. Burch konstatierten, ist ein anderes 
als bei Rembrandt. Es scheint vielmehr dem eigenartigen 
Figurenstile, den wir in jener Zeit (erste Halfte des 18. 
J ahrhunderts) an verschiedenen Orten konstatieren konnen, 1) 
zu entsprechen. Auf keinen Fall aber diirfen wir annehmen, 
dass die seltsame Gestaltung der Korper bei de Gelder die 
Folge von Verzeichnungen, von einer zu freien Behandlung, 
sei. Natiirlich sind all die kleinen Figuren nicht mehr, wie 
1671 noch, nach sorgfaltigen Naturstudien gemacht. Jetzt 
zeigt sich gerade in der Eigenart del' 'l'ypen ein bestimmtes 
Stilgefiihl; die Eigenart beruht daher auf einer kiinstle
rischen Absicht und nicht auf zufalligen Verzeichnungen. 
1m Gegenteil, die Verzeichnungen , die Lei de Gelders gross en 
Figuren oft storen, lassen sich bei solch kleinfigurigen, flott 
gemalten .Bildern kaum konstatieren, da man hier iiberhaupt 
kaum von Zeichnung, sondern nur von der Malweise sprechen 
kann. Und selbst wenn btli der »Passion" de Gelder trotz 

1) Wir werden spiiter noch des Niiheren auf diesen "Zeitstil" zu 
sprechen kommen. 
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semer Anhiinglichkeit an der guten alten Rembrandt'schen 
Farbe doch von der spiiten, die Farbe gel'adezu misshan
delnden Generation (urn 1700) sicher ein wenig beeinflusst 
ist, 1) so beruht doch ein Hauptreiz der Bilder auf del' 
geistvollen Technik. N ur durch sie vermochte er die Wir
kungen zu erzielen, die wir in den vorstehenden .Au~fiih
rungen konstatierten. Einen Reichtum und eine Harmonie 
der Farbe, eine freie malerische Behandlung, wie wir sie 
besonders auf dem n Abendmahl" der »Kreuztragung" und 
del' " Gefangennahme" heohachten kunnen, gibt es urn diese 
Zeit nirgends wo anders in Holland. Bis auf die " Himmel
fahrt" und das "Noli me tangere ", die eine an L. Bramer 
erinnernde, tiipfelnde l\'lalweise zeigen, bedient sich de 
Gelder noch fast derselben freien Technik, wie in seinen 
friihel'en Werken. Bp,fionders haufig macht er jetzt von dem 
Pinseistiel Gebrauch, mit dem er zur Wiedergabe von Ge
wandsaumen und Resiitzen, aber auch von Elementen der 
Landschaft, wie Wegen und Baumen, in die feuchte Farbe 
einritzt, wohei an den betreff'enden Stellen die oIivgeibe 
Gruntlierung durchleuchtet. Am merkwiirdigsten ist dabei, 
dass gerade die auf diese Weise behandelten Partien -
besonders gut bei der »Kreuztragung" zu beobachten -
den Eindruck grosster stoffiicher Richtigkeit machen. Trotz 
der freien Behandlung sind die einzelnen Stiicke der 
» Passion" aber gieichmassiger durchgefiihrt, ais die friiheren 
Gemiilde de Gelders, besonders die aus dem Jahre 1685, 
hei den en' haufig ein recht unangenehmer Widerspruch 

1) Dies zeigt sich erstens an einer gewissen Triibung des Kolorits. 
(Beachte daraufhin besonders die "Himmelfahrt" und das "N oli me 
tangere "). Auch das Auftreten eines Blau als Lokalfarbe, das auf den 
frliheren Bildern fast vermieden ist, start etwas die Farbenharmonie 
(Beachte daraufhin die "Grablegung "). W eiterhill vermute ich, dass 
die Consistenz del' Farbe, die nicht mehr die frlihere Festigkeit besitzt, 
von del' schlechten Technik jener spaten Zeit (um 1700) beeinflusst 
worden ist. Das etwas verblasene Colorit, das bei dero "Christus VOl' 
dem Hohenpriester" recht unangenehm aufi'allt, wird wohl die Folge 
von schlechter Erhaltung odeI' wiederholten Restaudel'uugen sein. 
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zwischen der sich zu sehr hervordrangenden technischen 
Behandlung' gewisser Teile des Bildes und dem Gegenstande 
des Bildes bemerkbar macht. 

Denselben Vorzug einer gleichmassigen Behandlung haben 
auch die beiden Gemalde, die der KUnstler im Jahre 1722 , 
wohl al~ seine letzten, schuf. 1) Es sind dies die Portraits 
des Boerhave (Haag. Baronin v. Rhemen) und das Gruppen
portrait dieses weltberiihmten Arztes mit seiner Frau und 
Tochter (Voorst. Smlg. Schimmelpeninck). 

Wenn sein Bildnis auf dem Gruppenportrait faRt eine 
Wiederholung seines Einzelportraits ist, so mUssen wir doch 
letzteres auch fiir sich alleine betrachten. Denn gel'ade in 
der Art, wie es in das Oval des Rahmens komponiert ist, 
liegt das Charakteristische dieses Gemaldes. Typisch fiir 
die spate Entstehung ist erstens schon die Wahl des Ovals, 
weiterhin die Art, wie der schraggestellte Keirper an die 
eine Seite geschoben ist (wodurch absichtlich Symmetrie und 
Gleichgewicht vermieden wird). Der Korper, besonders der 
Kopf des Dargestellten, dominiert noch mehr, als es bei 
N oteman der Fall war, in der Bildflache. Das Interesse 
an einer reichen stoffiichen Wiedergabe des Beiwerks ist 
allen friiheren Bildern gegeniiber noch mehr zuriickgegangen : 
Das Kostiim zeigt grosse, fast leere Flachen. - Aueh das 
Licht ist noch weniger regelmassig auf der Bildflaehe ver
teilt, als dies bei den Gemalden von 1690 und 1702der Fall 
war: Es tl'ifft hauptsachlich die rechte Schlafe und verbI;eitet 
sieh von da aus ein wenig iiber das Gesicht des Dargestellten. 
Aueh die reehte Hand wird vom Lichte getroffen, sodass die 
vorderen Finger Schlagschatten auf die hinteren werfen. 2) 

1) Beide Bilder befinden sich noch im Besitze der Nachkommen des 
H. Boerhave, und es ist die Datierung durch gute Tradition absolut 
gesichert. 

2) Ein stilistisches Charakteristikum der spitten Zeit de Gelders 
sind auch die breit hervorstehenden Enden der weissen Hemdiirmel. 
Sie mogen ja mit durch die Kostiimmode jener Zeit angeregt sein. 
De Gelder benutzt sie als plOtzliche Auflichtungen der dunklen Partien. 
\Vir bemerkten sie zuerst beim Noteman (Siehe S. 48. Anm.) 
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Urn diese Lichtwil'kung zu erreichen, musste die Hand im 
Gelenk etwas gedl'eht werden; denn eine frontal gestellte 
Hand wiirde eine gleichmassig beleucht~te Flache ergeben. 
Natiirlich hangt diese Schragstellung del' Hand mit dem 
Prinzip del' spaten Bilder zusammen, die ganzen Figuren 
schriigzustellen. (siehe oben die Begriindung dieses Prinzips 
bei del' Besprechung des "Noteman". S. 48). Dm zu zeigen, 
dass die 'Viedergabe del' Hand ganz speziell dem spaten 
Htil de GeIdel's entspricht, geniigt es, sie mit einer ent
sprechend bewegten Hand auf friihen Werken und auf dem 
gleichzeitig entstandenen G ruppenportrait zu vergleichen. 
~o hiiIt z.B. del' E.v. Beveren (1685) seinen Arm ungefahr 
so, wie Boerhave auf seinem Einzelportrait. .Jedoch die 
Hand des v. Beveren ist zwar verkiirzt, abel' im Gegensatz 
zu Boer'have ohne jede Drehullg gegeben, daher ganz gleich
massig beleuchtet. (Dasselbe ist bei allen Handen del' HiHo 
datiel'ten Bilder del' Fall!) Die Hande des 1702 datierten 
Portraits del' Elisabeth v. Hlyenburgh entsprechen in dem 
stal'keu Licht-und Schattenwechsel schon eher del' Hand 
des Boel'have. Abel' die Hand del' Frau auf dem Gmppen
bildnis von 1722 zeigt genau dieselben Eigenschaften wie 
die Hand des Boerhave (Einzelportrait). Sie macht dieselbe 
kleine Drehung und hat dieselben Schatten an den iiussersten 
Gelenken. 

Konstatierten wir schon bei del' Komposition und 
bei del' Lichtfiihruug ein Betonen des Kopfes (Boerhaves), 
so kiinnen wil' dies auch in del' malerischeu Behand
lung beobachten. Und gerade hierin unterscheidet sich 
das (Temalde vorteilhaft von den friiheren Werken 
(z.E. von dem Portrait des E. v. Beveren) Es ist nicht 
mehr die brillante Wiedergabe des Beiwerks, die unser 
Auge von del' Hauptsache ablenkt; sondel'n del' Kopf 
de:; Dal'gestellten nimmt in seiner meistel'lich breiten 
Behandlung unsel'e AufmerkRamkeit ganz in Anspl'uch. 
An Stelle des in seinen friihen Rildel'n haufigen, yOU 

Rembrandt iibernommenen braunlichen Helldunkels iRt jet?t 
ein gcwissel' graulicher Dunst geirctcn, del' besondel's den 

5 
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Kopf umgibt, und del' iihnlich, wie es das Hplldunkel bei 
Rembrandt tut, die Farben stark neutralisiert. So bekommt 
sowohl das Inkarnat, als auch das Rot, Rosa und Violett 
des Kostiims - typisehe Farben fiir diese spate Zeit -
einen silbernen Ton. Sieherlieh zeigt sieh hierin ein Einfluss 
del' Zeit, des 18. J ahrhunderts, wo man haufig in einem 
wolkenartigen Dunst den Ersatz fill' das braune Helldunkel 
des 17. Jahrhunderts suehte. Auffallend ist die Modellierung 
des Kopfes in Iauter kleinen fleekigen Flaehen; 1) Verfasser 
sieht in diesel' Art keineswegs eine "Alterssehwaehe" des 
damals 77 Jahre alten MaIers, als vielmehr eine gHiekliehe 
Vermeidung seiner oft reeht unvollkommenen Inkarnatbe
handlung, die entweder wegen einer sehr unangenehmen 
GHitte (z.B. bei del' Esther in lVIiinchen) odeI' wegen einer 
gewissen Leel'e (z.B. beim Noteman und del' "Dame" des 
Dordreehter Museums) odeI' wegen eines zu unwahren Kolorits 
(z.E. beim J. v. d. Bnrch) storend wirkt. 

Was den Gesiehtsansdruek betrifft, so seheint del' K iinstler 
hier, obwohl eine starke Portraitahnliehkeit dureh Vergleieh 
mit anderen Bildern Boerhaves sieh naehweisen liisst, man
ehes von seinem eignen J eh hineingelegt zu haben ; wir sind 
zu diesel' Annahme bereehtigt, da sieh bis zu einem be
stimmten Grade fast bei allen mannlichen Bildnissen de 
GeIdel's (z.B. bei dem "Orientalisehen Fiirsten" Haag Smlg. 
Steengraeht odeI' dem sogen. "Selbstbildnis " Petersburg 
und sogar beim "Noteman") diesel' gewissermassen miss
trauiseh priifende Blick findet. Natiirlieh triigt zum 
Gesamtausdruek auch die so eigenartige, fiir de Gelder 
abel' typisehe Armhaltung bei, libel' deren Bedeutung (Raum 
Zll bilden) wir oben schon gesproehen haben. 

Es ist selbstverstandlieh, dass das Bildnis des Boerhave 
anf dem Gruppenportrait mit seiner Frau und Tocbter 

1) Diese Behandlungsart scheint leider nur eine Ausnahme zu sein. 
Einen ahnlichen Versuch, das Gesicht in viele kleine Fliichen auf
zu16sell, machte de Gelder auf dem dadurch sehr illteressanten "Por
trait eines JUnglillgs" (Ha~over). 
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einen ganzlich anderen Eindruck macht. Denn hier l:!ind 
drei Personen zueinander in Beziehung gesetzt. Allerdings 
auf eine sehr ausserliche Weise: Die Dargestellten - fiir 
de Gelder typische Kniefiguren - 1) fassen sich gegenseitig 
an den Handen und bilden eine Kette. Sicherlich hat del' 
Kiinstler in del' Art, wie er das TUchterchen zwischen die 
EItel'll gestellt hat, und wie er den Vater sich den beiden 
Damen zuwenden Wsst, eine gewisse IntimWit erstrebt. 
Trotzdem macht das Bild eben in seiner Stimmung einen 
fast kuriosen Eindruck. Hierzu tragt natiirlich die eigenartige 
Physiognomie del' l\Iadame Boerhave mit del' langen Nase 
und dem grossen l\Iunde reichlich bei. Das wie eine erwachsene 
Dame gekleidete lOjahrige Madchen steht, gleichsam als 
Ergebnis von Mann und Frau, zwischen ihnen: Den Mund 
hat cs von del' Mutter, die an del' Wurzel etwas vertiefte 
N ase vom Vater. In del' Art, wie die mit grUsster Portrait
iihnlichkeit wiedergegebenen Glieder del' Familie, gewisser
massen zum Vergleich, nebeneinander aufgestellt sind, wird 
man unwillkii.rlich an das bekannte Gemalde Goyas erinnert, 
das Karl IV. mit seiner Familie darstellt (1799). 

Del' kuriose Eindruck unseres Gemaldes wird dadurch erhoht, 
dasf; die Personen einen ganz phantastischen Aufputz be
kommen, del' in schreiendem Widerspruch zu del' Naturwahr
heit steht, mit del' die Gesiehter wiedergegeben sind: So tragt 
Boerhave den Mantel mit dem Riemen, del' den Mann auf dem 
Hemalde des Mauritshuis als Juda charakterisiert. Das 
Kostiim del' Frau setzt sich auch aus Teilen zusammen, 
die wir auf aIttestamentarischen Gemalden de GeIdel's ver
wendet sehen (z. B. auf "Boas und Ruth" in del' Wiener Akade
mie, und auf del' "Artemisia" (derselbe :l\Iantel) in Amiens). Na
tiirlich wiihIte del' Kii.nstler diese nicht, um das Bild gegen
sWndlich interessant zu mach en : Er wollte eine farbig inte-

1) Das filr die spaten Bilder de Gelders so charakteristische Heraus
drangen der Figuren aus dem Bildrahmell ist hier schall wieder ge
mildert: Die Verkiirzung des Scho,;"es der Frau riickt die Figllren etwas 
yom Bildrande in die Tiefe. 
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ressante Komposition schaffen, deren Haupttone er eben 
durch die freie Wahl del' Kostiime selbst bestimmen konnte, 
wahrend bei einer genauen Wiedergabe del' Modetracht 
jener Zeit die Freiheit, eine Farbenkomposition eigenen 
Geschmackes zu schafl'en, stark vermindert worden ware. 
In del' Wahl und Kombination del' Lokalfarben - Lila (Rock 
Boerhaves), Blaugrau und Violettrosa (Kostiim del' Tochter), 
Weiss (Gewand del' Fran) und HeHgrun (Mantel del' Frau) -
liegt auch del' hauptsachliche Reiz des Gemaldes. Dazn 
kommen noch die pikant aufgesetzten goldenen nnd rotlichen 
Besatze. 1m ganzen abel' zeigt das Kolorit fruhern Gemalden 
gegeniiber eine starke Blasse, die sich schon in del' Wahl 
des Blaugrau (Kostiim des Madchens), das vorher noch nie 
vorgekommen ist, und in dem ganz heHen Griin (Mantel 
del' Frau) aussert. In del' reichlichen Verwendung von 
Lila und Violettrosa zeigt sich eben derselbe Farbenge
schmack, den wir schon bei dem Einzelportrait des Boerhave 
konstatierten. 

An vorher entstandene Gemalde erinnert zwar noch die 
freie, zum Teil sehr breite Behandlung - man beachte 
daraufhin die Hande und den Besatz des Mantels del' 
Frau -, weiterhin eine immer noch recht reichliche Ver
wen dung von olivenfarbenen Tonen (auch im Inkarnat), 
abel' die Konsistenz del' Farbe hat sich stark verandert: 
Wir finden nicht mehr die Starke und Soliditat, die 
die Gemalde VOl' 1700 auszeichnet, sondern die ganze Farb
schicht ist dunner, fast blattrig. Diesem Umstand ist es 
wohl zuzuschreiben, dass das Gemalde recht schlecht er
halten ist. Auch hierin mochte ich weniger Folgen del' 
"Altersschwache" des Kiinstlers sehen, als vielmehr den 
ungiinstigen Einfluss einer Generation, welche die gute 
Maltechnik des 17. J ahrhunderts, in dessen Mitte de Gelder 
seine Ausbildung genoss, nicht mehr kannte. 

Diese beiden Gemalde des J ahres 1722 werden wohl mit die 
letzten des Meisters gewesen sein, da wir die hier konsta
tierten Eigenheiten del' Farbe bei anderen Gemalden 
des Meisters nie so stark ausgepragt finden. Dass del' 
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Kiinstler an seinem Lebensabend nur noch wenig gemalt 
hat, geht ja auch daraus hervol' , dass Houbraken schon 
1715 berichtete A. de Gelder sei wohl noch in guter 
Gesundheit aber die Passionsserie werde wahrscheinlich des 
Kiinstlers letztes Werk bleiben. 



ARENT DE GELDER ALS HISTORIEN - UND 
GENRE-MALER. 

A. KOLORISTISCHE TENDENZEN. 
B. AUSDRUCKSKRAFT. 

A. 

U nter den viden un,.; el'haItenen Gemiilden A. de Gelders 
befinden "ich nnl' ungefiihl' 10 eigentliche Portraits 1) und 
eine selbstiindige Landschaft (Dresden 5175). AIle iibl'igen 
Bilder sind entwedel' "Historien" odel' genrebafte Dal'"tel
lungen. Schon aus del' Bevorzugung diesel' beiden Gattungen 
kiinnen wir auf bestimmte Absichten des Kiinstlers schliessen ; 
noch deutlichel' abel' werden uns diese er;;cheinen, wenn wir 
das Prinzip such en , nach dem del' Meister die Sujets fiir 
seine Werke wahIte. Denn es ist sieber, dass sich schon in 
del' Wahl des "Gegenstandes" stets kiinstleriscbe Neigungell 
ausdriicken. Fiir de Gelder nun i;;t auffallend die hiiufige 
Behandlung von Episoden des alten Testamentes, die er den 
El'eignissen des neuen Testaments im allgemeinen vorzieht. 
Nicht schwer ist es, zu erkennen, wodurch diese Bevorzugung 
begriindet ist: Del' Prunk des Orients, del' bei dem alten 
Testament viel starker zum Ausdruck kommt, als in dem die 
Schlichtheit betonenden neuen Testament, gab ihm reichlich 
Gelegenheit, einen pbantastischen Reicbtum von Lokalfarbe zu 
entfalten, wie er bei Darstellungen aus dem allt1iglichen Leben 

1) N ach J. C. Weijerman soll de Gelder allerdings "Hunderte" von 
Portrats gemalt haben (J. C. Weijerman a. 3. O. Bd. III). 
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nicht mijglich war. 1) Die Wahl des Gegenstallds bei den 
Bildcrll de GeIdel's, die keinen biblisehen Stoff beliandeln, 
zeigt uns ebellfalls, wie del' Kiinstler Scenen bevorzugt, 
bei dencn ein phantastisch malerischer Aufputz motiviert 
war. Daher ist bei ihm eine gewisse Gattung von Gemalden, 
(las genrehafte Rilc1nis, rlas besonc1ers hei Remhrandt nurl 
in rlessen :-ichule hallfig vorkommt, stark vertretcn Hilder, 
wie den "Hellehardier" de GeIdel's (Dresden), den sogen. 
,. Admiral" (N" ew York), den , .. J ungen Soldaten" (Petel'sbmg) 
miichte man einerseits, rla sie sichel' nicht als Auftl'age, 
son(lern aIr; freie Sehopfungen des MaIers entRtallc1ell sind, 

1) Descamps (La vie des peintres. Bd. III. S. 176) sagt, dass de 
Gelder die KostUmkunde und ihre \Vichtigkeit llicht kannte, llud dass 
er, wie allch Bemhrandt, sich wenig um die Kritik der Kellner ldim
merte, die die Kostiime, die' nieht zur Zeit und zum Lande cler Dar
gestellten pass ten , tadelten. Auf Rembrandt passt diese Kritik sicher 
nicht; denn wir wissen, wie et" sich zeitlebens darum bemiihte, seinen 
Gemalden eine historisch moglichst wahre Ausstattung zu geben; wie 
er ans diesem Grunde persische ::\Iiniaturen als Voi-1agen henutzte und 
aitertlimlkhe Gegenstande sammelte. Was die" Kenner" frappiert hat, 
werden wohl die modernen Typen sein: NatUrlich muss ,;ich jec]!'r 
Kiim;tler seine Zeitgenossen zum 'Modell nehmen, um nicht unwahr 
zu werden. Trotzdem war Rembrandt insofern noch viel "historh;cher", 
al;; seine Kollegen, als er sieh flir seine bihlischen Scenen seine Modelle 
wirklich unter den Juden (Amsterdams) suchte. Aehnlich steht es aueh 
bei de Gelder. Nur scheint er weniger als Rembrandt auf historische 
Richtigkeit bedacht gewesen zu sein. Dass er aber infolge seiner kiinst
lerischen Phantasie fahig war, diese (Richtigkeit) vorzutauschen, oder 
besser, durch eigene Erfindungen zu ersetzen, beweist uns der U mstand, 
dass man noch vor kurzem glaubte, seine Gemiilde setzten eine per
sonliche Kenntnis des Orients voraus (siehe A. v. \Vurzbach in Zeitschr. 
f. b. Kunst XII. S. 292). Verfasser hat sich dureh spezielle Untersu
chungen in KostUmbibliotheken llberzeigt, dass zwar manche Kostiime 
des Gelders, z.E. die pelzverbramten Rocke mit den geschlitzten Halb
iit·meln auf tiirkisehe oder persische Gewiillder zuriickgehen liihnliches 
bei J. Viktoors), dass sie aber keineswegs eillcm bestimlllten Lande, 
etwa als Volkstraeht, angehiiren oder angehortell. Uebrigens sind es nur 
wellige Typen von Kleidungsstiickell, die sich auf de Gelders Gemalden 
illllller wiederholen. Wahrscheinlich sind es lauter seiner "Sammlung" 
elltllolllmene Stiicke, die er sieh aus Freude am "Schilderagtigen" 
gekauft hatte. 
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nicht zu den eigentlichen Portraits rechnen , andererseits abel' 
kann man sie nicht zu den Genre-Scenen zahlen, bei denen man 
doch mindestens eine momentane Retatigung der Dargestellten, 
und somit gewohnlich eine Andeutung des Raumes erwartet. 
Und selbst wenn solch phantastische Kostumierungen gar 
nicht motiviert waren, ich meine bei den Portrats seiner 
Zeitgenossen, wollte der Kiinstler nicht darauf verzichten: 
Seine Auftraggeber, meistens wohl gute Bekannte, mussten 
es sich eben gefallen lassen, dass der Kiinstler sie erst 
so herausputzte, wie es seinem Farbengeschmack entsprach. 
Zu welchen Widerspriichen dies des Ofteren fiihrte, sahen 
wir ja schon oben, bei der Besprechung der Portrats (S. 45 
u. 46) de Gelders. 

Sicher aber ist es, dass gel'ade im dem Reichtum und in 
der Leuchtkraft der Farben, in der jreien Brfindung effekt
vollei' Harmonien der Hauptwert der meisten Gemalde Iiegt. 
Es ist daher ohne weiteres einieuchtend, wie den Kiinstler 
die Episoden aus dem Leben der schOnen Judenbraut Esther 
so oft - wir erfahren von 10 Gemalden de Geiders, die die 
Esther-Geschichte behandeln - zur Darstellung reizen konnte. 
Hatten wir schon bei der Besprechung der datierten Werke, 
bcsonders der von 1685, auf die starke Wirkung del' prach
tigen Lokalfarben aufmerksam gemacht, so mochten wir an 
dieser Stelle noch einige weitere Beispiele hinzufiigen. Da 
ware zunachst die effektvolle "Heilige Familie" des Kaiser 
Friedrich-Museums zu nennen, die del' »Esther" der l\liin
cher Pinakothek (wenn auch die Behandlung eine andere 
ist) farbig sehl' nahe steht. Beide Gemadle sind auf Griin 1) 
und Rot gestimmt, und in del' kiihnen Harmonie diesel' 
beiden Farben, zu denen noch ein dunkles Lila (Gewand 
des Joseph) und helles Braun (Aermel del' Maria) kommt, liegt 
ein Hauptreiz des Berliner Bilds. Wie dieses Werk waren auch 
»Lot und seine Tochter" (Briissel) und »Boas und Ruth" (Wien, 

1) Ueber die Bedeutung des Griins bei de Gelder siehe folgendes 
Kapitel. S. 93. Anm. 
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Akademie, irrtiimlieh ".J uda und Thamar" genannt), wegell 
ihl'es reizvollen Kolorits besonders hervorzuheben. Wahrend 
bei dem Briissler Bilde das Leuchten del' kraftigen Lokalfar
ben noch etwas durch einen olivgoldenen Ton gedampft 
wird, so kommen diese auf dent Gemiilde del' Wiener 
Akademie zu ihrer vollsten und eigensten Wirkung. Wie 
gewohnlieh ist hier dem farbig reichsten Teil (Figur del' 
Ruth) des Gemiildes eine grossere Partie von beseheidenerem 
Kolorit (Figur des Boas) ZUl' Seite gestellt. Dureh den 
Kontrast beider Teile wird natiirlich die Wirkung del' 
Farbenpraeht erhiiht. Aehnlich wie auf dem Budapester 
und auf dem Dresdner Bilde del' in neutral en Tijnen ge
haltene Mardochiius den Gegensatz zu df\l' reich geschmii.ckten 
Esther bildet, so solI auf dem Bilde del' Wiener Akademie 
durch den grauvioletten Rock und den triibroten Mantel mit 
graubraunem Pelzbesatz des Boas del' farbige Glanz des 
Gewandes del' Ruth erhoht werden. Dieses strahlt nun mit 
dem Weiss seiner Seide, dem frischen Rosa des Futter
aufschlages nnd dem wal'men Violettrot del' inner en Aermel 
iiber das ganze Bild. Lnd wie bei den Werken von 1685 
Hnden wir ausser dies en Haupttiinen das Bild reichlich 
mit klein en Farben-Pikantel'ien iibersaet; man beachte z. B. 
die feine Wirkung des hellen gelborangen en Kiippchens 
del' Ruth, die in Gelb und Braun wiedergegebenen Gold
borden ihres Gewandes odeI' das leuchtende Weinrot 
am Turban des Boas. Wie warm wirkt zu all diesel' 
Pracht das in Oliven- und Orangen-Tonen gehaltene In
karnat del' Figuren! 

'Vir sind aus dem Grunde naher auf die Farbenanal,vse 
dieses Gemaldes eingegangen, weil es uns als ein Hiihepunkt 
in del' Kunst de GeIdel's, zum mindesten in Bezug auf das 
Kolorit erscheint. Es ist uns dagegen nicht ohne weiteres 
erklarlich, dass ein Gemiilde, wie die mythologische Dar
steHung des Prager Rudolfinums, "Vertumnus u. Pomona", 
ebenfalls clurch die Qualitaten ihres Kolorits zu einer solch 
ausserordentlichen Beriihmtheit gelangen konnte; zumal das 
Kolorit nicht ganz ullserem heutigen Geschmack entspricht 
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Aehnlieh Wle auf dem "Boas und Ruth" del' 'Viener Aka 
demie ist zwar wieder eine ill neutralen FariJen gehaltene 
Figur (Vertumnus) als absichtlieher Kontrast einer far big 
reicheren (Pomona) zur Seite gesetzt. I) Das, was uns 
abel' am Kolorit doch sturt, ist die so l'eiehe Ver
wendung eines kiihlen Blaus: Es tritt nicht nul' hinten am 
Himmel (ganz stumpf) auf, sondern spielt auch bei dem 
Kostiim der Pomona als Hutband (ganz intensiv hellblau) 
eine wichtige Rolle; jedenfalls steht es in einem unan
genehmen Gegensatze zu den iibrigen Lokalfarben des Ge
miildes, insbesondere zu dem Rot des Apfels 2), Solche 
blauen Bandchen, die sich yon dem Rosa des Inkal'nats 
auheuen, finden :-;ich hiiufig auf fl'anzosischen Gemiilden des 
18. J ahrhunuel'ts 3), das ja die Wet'ke eines G. Sehalken, 
bei dem auch :-;chon derartige Effekte YOl'kommen, :-;ehr hoeh 

1) Das Zweifigurenbild mit einer farbig reichen und einer in neu
traleren Tonen gehaltenen Person ist bei de Gelder direkt zum Typ 
ausgebildet. Ausser deu oben erwiihnten Bildern in Budapest, Dresden, 
in del' Wiener Akademie und in Prag seien hier noch "Lot und seine 
Tochter" in Briissel und "Juda und Thamar" illl Haa.g genannt. Wir 
sehen also, dass die koloristischen Tendenzen sogar die Komposition 
beeinflussen. Vielleicht liegt eine Anregung dnrch Bilder, wie Rem
brandts sogenannte "Judenbraut" (Amsterdam) VOl'. 

2) Es ist selbstverstii.ndlich kein Zufall, dass das Motiv del' "einen 
Apfel oder eine Orange haltenden Hand" bei de Gelder so haufig 
wiederkehrt. Die Vorliebe fill' dieses Motiv ist daraus zu ersehen, dass 
es del' Kiinstler anwendete, selbst wo es durch nen Gegenstand gar 
nicht verlangt wnrde: Z.B. beim " Atelier" (Frankfurt), bei del' " Heiligen 
Familie" (Berlin). Die Freude an del' stoffiichen Wiedergabe del' Frucht 
kann den Kiinstler nicht gereizt haben; denn gerade hierin zeichnell 
sich die Friichte gar nicht aus. Sie erscheinen oft wie ein orangerot 
gefarbter Ball, sodass man kaum erkennen kann, ob es sich um einen 
Apfel odeI' eine Apfelsine handelt. M.E. ist es die direkte Freude an 
diesel' Farhe, die fiir die haufige Anwendung des Motives bestimmend ist. 
Auf dem Bilde der Sammlung Joseph (London) steht sogar eine ganze 
Schiissel mit Apfelsinen auf dem Tisch. Fiir die einzelnen Meister del' 
spii.ten Rembrandt-Schule ist iiberhaupt die Bevorzugung bestimmter 
Lokalfarben typisch. 

3) Typisches Beispiel: "Hercules und Omphale" von F. Ie Moyne 
datiert 1723 (Paris Louvre) odeI' "Venus bei Vulkan" von Fr. Boucher 
(Paris, Louvre, 46). 
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schatzte. r ebel'haupt entspricht das Kolorit des Gemalrles 
derartig dem Gesehmacke des tH .• Jahrhundel'ts, dass man 
e:; fUr ein Spatwerk des Klinstlers halten wilrde, wenn 
nicht Komposition und Technik es in die Nahe del' 1685 
daticrten \Verke rUekte, und dass man :;ich schliesslich doch 
erldaren kann, wie das Bild zu :;einer Rerilhmtheit gelangt 
ist: Das 18. ,Jahrhundert Franlucichs - das Bild war 
lange Zeit in Paris unter dem Namen ~ La fille au grand 
chapeau" hekannt - bat es nieht nul' beriihmt, sondern sogar 
zu einem Rembrantlt gemaeht (als Remhrandt von Lepicie 
gestoehen). Es Iasst sich ferner wuhl verstehen, class man 
hei dem Gemalde nicht die Hand des ja ziemlich nnbekannten 
de GeIdel's erkannt hat, obwohl das Bild aIle Mel'kmalc 
seiner Knnst aufweist; da::;s man abl'r cin solches Kolorit 
Rembrandt zugetraut hat, ::ieheint um; hente unerkliirlich t). 

B. 

Wenn WH' dul'ch all die genanllten Beispiele zu zeigen 
vel'snchten, dass ehen auf del' Farhe del' Hauptreiz 
del' historischen Hemalde de GeIdel's beruht, so miissen wir 
nns doch bewLU;st sein. dass ein grosser Teil del' guten 
Wirkungen dem geistigen Gehalt, den vorzUglich getroffenen 
~timmungen zuzuschl'eiben ist. Dnd wenn auch de Gelder 
nicht aus psychologischen lnteressen sich die verschiedenen 
Scenen del' Bibel ZUl' Darstellung aussuchte, mlissen Wil' 
doch die schlichte Wahrheit, mit del' die biblischen Ereig
nisse erzahlt werden, bewundern. Allel'dings gibt de Helder 
die Vol'gange meistel1s l'eeht ausserlich, ohne jede seelische 
Vertiefung wieder. Doeh darin liegt aueh del' grosse Vorteil, 
Jass del' Kiinstlel' nie unwahl' wil'd; niemals konnen wir 
ihm ein falsches Pathos vorwerfen. 

1) Dass allerdings ein Zusammenhang dieses Blides (abel' nieht des 
Kolorits!1 mit Rembrandt besteht, zeigt schon del' Umstand, dass de 
Gelder die Figur des Vertumnus del' Alten auf der sogen. "Preciosa" -
Radierung Rembrandts (Bartsch 120) nachgebildet hat. Sollte dies ein 
Hin weis sein, das;; die viel gedeutete Radierung ebenfalb "Vertumnns 
und Pomona" als Gegenstalld hat" 
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Die Wahrheit del' Stirn mung erreichte de Gelder dadurch, 
dass er die biblischen Vorgange darstellte, wie er sie sieh 
nach seinen Erfahrungen im alltaglichen Leben vorstellte: 
also genrehaft. Allein das iibel'llatiirliche Kolorit und die 
Phantasie, mit del' die Gewander gewahlt waren, sollten 
andeuten, dass es sich urn historische Ereignisse handelt. 
Wie stark abel' das Genrehafte des Vorgangs bei den Historien 
de GeIdel'S betont ist, geht daraus her VOl' , dass man bei 
mehreren Bildern den biblischen Gegenstand gar nicht mehr 
erkannte, sondern Darstellungen aus dem taglichen Leben 
vermutete. So geht das Dresdner Esther-Bild (es stellt dar, 
wie Esther und Mardochaus die Briefe an die J uden schreiben , 
Buch Esther Cap. 9.) unter dem Namen n die Urkunde" odeI' 
die n Rechtskonsultation ". Tatsachlich ist auch in dem Bilue 
weiter nichts gegeben, als eine reichgekleidete Frau, die 
eifrig mit ihrem alteren Ratgeber verhandelt. Und die 
Stimmung einer solchen Scene ist mit einer derartigen 
Wahrheit getroffen, dass man, natiirlich auch aus Mangel 
an ikonographischen Kenuzeichen, eben geglaubt hat, del' 
Maler habe hier ein reines Genre-Bild geschaffen. Von tieferen 
Regungen del' Esther, von del' Bedeutung, die sie bei 
diesem Vorgang fii.r ihr Yolk hat, konnen wir allerdings 
nichts bemerken. Ganz ahnlich steht es mit dem Buda
pester Bilde, das wohl infolge guter Tradition richtig als 
"Esther und Mardochaus" bezeichnet wird. Auch hier ist 
das Aeusserliche, die Situation mit grosster Wahrheit ge
geben: Eine Frau, die willig auf die W orte des schlauen 
Beraters hort. Besonders iiberzeugend, (jfters sogar recht 
drastisch wirken die erotischen Scenen de GeIdel'S. Bezeich
nend ist es, dass del' Stecher Leader in dem Bilde des 
Moskauer Museums (n Lot und seine zwei Tochter") keine 
biblische Historie gesehen hat, sondel'll eine Genrescene : Er 
gab seinem Stich nach diesem Gemalde den Titel: "An amorist 
aged". - Auch bei dem n Lot und seine Tochter " (Briissel) 
erkannte man nul' das Genrehafte del' Darstellung, und man 
katalogisierte das Bild unter den Uberschrift n Le cadeau". 1) 

1) Als "Le cadeau" im Catalog des Museums 1900 No. 188. 
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Der feine Beobachter wi I'd aber mehr als eine gewohnliche 
Liebesgeschenk-Scene in dem Bild sehen. Er wird im
stande sein, in Bewegungen und im Ausdruck des Mannes 
nicht nur das Liebesbegehren, sondern auch die Wirkung 
des Alkohols, und in den hochgezogenen Allgenbrauen der 
Frau eine gewisse listige U eberlegung zu erkennen. J edenfalls 
geniigen die Nuancen des Ausdrucks del' Figuren, urn den 
wirldich behandelten Gegenstand del' Gemalde festzustellen. 
Wenn man also das Hild der \Viener Academie "Juda und 
Thamar" nannte, so Hisst sich die lTnrichtigkeit diesel' Be
zeichnung nicht nul' durch das Fehlen des Schleiers und des 
Stockes beweisen; aueh die Typcn und Gcbiirden zeigen uns 
deutlich genug, dass das auch hier stark betonte erotische 
Element von einer anderen Art ist, als das der "Juda und 
Thamar"-Erzahlung. - Nun ist allerdings dies genre
hafte Gestalten biblischer El'z1ihlungen nicht etwa de Gelders 
Erfindung. Es ist dies eine Art, die in del' hollandischen 
Kunst typisch ist, von Rembrandt und dessen Schule be
Honders gepflegt wUl'de, 1V0n de Gelder abel' bis zum Extrem 
gefiihrt wul'de. Man nennt sie gewiihnlich den" hollandischen 
Naturalismus". lVian wird daher der Kunst de Gelders am 
besten ge1'echt, wenn man seine Historien nicht auf histo
rische Richtigheit, sondel'll auf ihren rein menschlichen 
Gehalt hin prlift: Wenn man also bei dem Berliner Familien
Bilde davon absieht, dass es eine "Heilige Familie" dar
Rtellen soll, so wird man die Intimitat der Scene, die trotz 
del' so eigenadigen Typen erreicht ist, nur bewundel'll konnen. 
Es ist richtig, man "glaubt, eine jiidische Auswanderer
Familie aus Polen vor sich zu haben, die ihre ganze 
Gal'derobe der hilligen Befiil'derung wegen iibereinander auf' 
dem Leibe tragt." 1) 

1.:'ns1'e personliche Teilnahme an del' Scene wird jedenfalls 
durch einen Faktor geweekt, durch den de Gelder uns 
Ufters die hiblischen Vorgiinge recht nahe bringt. Dies 

1) Diese \Vorte sind dpJ' vorziiglichell, kUJ'zen Chal'akterisierung 
des Bildes durch W. Bode ill den" Amtlichen Berichtell" entnommen. 
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ist del' gesunde Humor, den schon Weijerman an de Gelder 
beobachtet hatte. 1) N atiirlich spricht sich diesel' Humor in 
den reinen Genrescenen noch deutlicher aus als in den histo
rischen Darstellungen, und wir konstatierten schon oben 
(Kapitel »Die datierten Gemiilde" S. 40 u. 41), dass bei 
dem »Maler-Atelier" in Frankfurt die frohliche Behaglichkeit 
del' Stirnmung den Hauptreiz de,,; Gemaldes bildet. Nicht 
weniger stark offen bart sich de GeIdel's Humor bei del' 
Beobachtung naiver Kinderseelen: Wie reizvoll ist auf dem 
»Savoyarden" 2) Ilie kindliche Neugierde del' beiden Kleinen 
beim Anblick des aus del' Fremde komrnenden, wunderlich 
gekleideten Knaben dargestellt! Volles VersWndnis fiir eine 
derbere Lustigkeit zeigt del' Kiinstler auf seinem Kirmess
Bilde, 3) bei dem die typiscbe Stimmung eines Volksfestes 
irn Freien vorziiglich getroffen ist. 

Suchen wir nun nach den eigentlichen Mitteln, dUl'ch die 
unser Kiinstler sowohl den crnsten wie den heiteren Vor
gangen eine solche Ausdruckskraft zu verleihen wusste, und 
betrachten wir daraufhin seine Werke, so werden wir er
kennen, dass Stimmung und Ausdrnck keineswegs dUl'ch ein 
fein nuanciel'tes Mienenspiel, lIicht durch Physiognomien von 
wirklich tiefem Gehalt erreicht sind; beide beruhen vielmehr 
auf del' geschickten \Vahl odeI' gar Erfindung charakteris
tischer Typen (des K<irpers und des Gesichts) und zweitens 
auf del' meisterhaften Wiedergabe von Gebiirden odeI' Be
wegungen seiner Fignren. Und dort, wo auch del' Ausdruck 
eines Gesichts zur Stimmung beitriigt, da kiinnen wir nul' 
eine Art Gesichtsgesten beobachten. Wiihrend z. B. bei 
Rembrandt die Stimmung del' Scene gewohnlich sich am 
deutlichsten auf den seelisch vertieften Gesichtern spiegelt, 
odeI' del' Ausdruck del' Gesichter iiberhaupt die Stimmung 
hervorruft, gibt de Gelder dem Gesicbt nul' wenige, abel' 
in die Augen springende Bewegungen, urn dem Beschauer 

1) Weyerman a.a.O. Bd. III. S. 44. 
2) Dieses GemiUde befindet sich in Petersburg, Smlg. YOllssoupoff'. 
3) "Kirmess", Gemiilde der Smlg. Clark, New York. 
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etwas von dem Charakter odeI' den innel'en Vorgangen del' 
dargestellten Personen zu verraten: So ist z. R. bei del' Ruth 
auf dem Bilde del' Wiener Aca!lemie del' stark hervorge
hobene Augenaufschlag bestimmend fUr ihren Ausdruck; 
den Zustand des Lot (in Briissel) deuten die fast geschlos
senen, blinzelnden Augen an; bei del' "Heiligen Familie" 
(Berlin) spricht sieh in dem zum Liicheln geiiifneten lUunde der 
Maria das ganze l\Iuttergliick aus 1m Allgemeinen abel' beruht 
bei de Gelder del' Ausdruck nicht auf den Bewegungen des 
Gesichts, sondern des gall zen Kiirpel's. So ist z. B. bei 
dem "stel'benc1en David" nlll' clurch die Art, wie del' Kranke 
liiilBos mit matten, ausgestreckten Armen und etwas seit
wiirts gedrehtem Kopf im Bette liegt, die fast schaurige 
Stimmung eines Sterbezimmers erl'eicht. Das Milieu, ein 
diisterer Raum voller Teppiche und riesiger, schwerer Decken, 
triigt natiirlich das Reine daw bei. \Venn ferner auf dem 
Budapester Hilde del' Mardochans wirklich zu sprechen 
scheint, so beruht diefle Wirkung besonders auf der feinen 
G-estikulation del' linken Hand. Fast nul' in den Bewegungen 
und Typen driickt sich auf dem Esther-Rilde in Kopenhagen 
del' Gegensatz ,"on herablassender Gnade (des Ahasver) und del' 
ehrfnrchtsvollen Demut (des Mardochaus) aus. Die auf dem 
Bildnis del' "alten, betenden Frau" (Paris. Smlg. Nardus) 
erreichte Stimmung eines stillen Friedens beruht keinesfalls 
auf del' Physiognomie del' Alten, sondel'll auf ihrer K()rper
haltung, auf del' schlichten Art und Weise, wie sie mit 
gefalteten H~inden auf dem Stuhle sitzt. In allen Fallen 
gibt de Gelder typische, charakteristische Bewegungen, ohne 
jemals trivial zu werden. Es wii,re an diesel' Stelle zu be
mer ken , dass del' Kiinstler zu del' in manchen seiner Werke 
fast aufdl'inglichen "Sprache del' Hande" wohl durch die 
Beobachtung seiner jiidischen 1\lo<1elle angeregt worden ist, 
wie denn iiberhaupt seine alttestamentarischen Darstellungen 
eine tiefere Kenntnis del' jiidisehen Rasse voraussetzen. 

Da wir gesehen haben, dass de Gelder sich gewohnlich 
nicht auf eine tiefere Durchbildung def; Gesichh; odeI' gar 
aut' pine seelische Ergriindung f;l'inl'l' Figllren einlasst, 
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andererseits aber die grossfigurigen Gemalde bei ihm sehr 
haufig vorkommen, so fiiIlt bei den Kopfen - wir mussten 
dies im vorigen Kapitel mehrmals konstatieren - oft eine 
formale und geistige Leere recht unangenehm auf. Daher 
konnte der Kilnstler auf einem Gebiet, wo er gar keine 
detaillierten Gesichter zu geben brauchte, und wo es eben 
nur auf treffende Wahl der Typen mit charakteristischen 
Gesten ankam, besonders Gutes leisten: Dieses Gebiet war 
das kleinfigurige Historienbild, dem er sich erst nach 1700 
(Passion urn 1715!), wie es scheint, dauernd zugewandt 
hat. Hier konnte er keine "leeren Klipfe" geben; und wir 
>;ahen ja schon im vorigen Kapitel bei del' Besprechung del' 
Aschaffenbul'ger Serie, wie es dem Kiinstler wirklich gelang, 
nur durch die kljrperlichen Bewegungen und Gesten del' 
DargesteIlten einen seelisch ergl'eifenden Ausdruck zu er
reichen. Schon aus diescm Grunde miissen wir die Passions
Serie als ein Hauptwerk de Gelders betrachten. 

Wenn wir nun sahen, dass de Gelder bei der Behan(llung 
historischer Scenen namentlich das Aeusserliche, sozusagen 
das "Fnnktionelle" des Vorgangs gibt, so zeigt er auch 
fill' die eigentlichen Funktionen der einzelnen KljrpedeiIe, 
hesonders der Hiinde selbst, ein sehr st.arkes Interesse. So 
heachte man, wie drastisch die groben Miinnerhiinde wirken, 
die in die zarten Backeu einer Frau driicken, auf dem 
Briisseler "Lot" und dem "Boas mit Ruth" (Wien); odeI' 
wie die rechte Hand des Lot auf dem Moskauer Bilde fest 
auf dem Riicken der einen Tochter liegt und darauf driickt. 
Die "Artemisia" (Amiens)scheint iiberhaupt nul' gemalt zu 
sein, urn die Fahigkeit des Kiinstlers zu zeigen, eirie Hand, 
die ein feines Tuoo halt, wiederzugeben. Doch die Fiihigkeit, 
die Funktionen der verschiedenen Klirper mit kiinstlerischer 
Kraft darzustellen, steht sehr nahe der Kunst, die 
stofHichen Eigenschaften der Gegenstande gut zu charakte~ 
risieren; beide besass der Kiinstlel' im reich en Masse und 
verdankte sie in erster Linie seinem rein malerischen, tech
nischen Konnen. Dieses abel' wollen wir im niichsten Kapitel 
genauer untersuchen. 



KOMPOSITION, L1CHTFOHRUNG, 

MALTECHNIK ALS MITTEL ZU EINER 

INTENSIVEN RAUMWIRKUNG. 1) 

Wenn wir im vorigen Kapitel sahen, dass bei del' Wahl 
der Sujets das Streben nach grossem Farbenreichtum mass
gebend war, so bleibt uns noch ubrig, zu fragen, nach 
welchem Prinzip die Formen del' einzelnen, auf den Gemal
den· dargestellten Objekte vom Kunstler gewahIt wurden, 
und nach welchem Prinzip er sie in das Bild einordnete. 
Denn dass' fiir beides ein Prinzip vorliegt, geht daraus 
hervor, dass einerseits gewisse Formen (von Gegenstanden 
oder auch Korpern) sich haufig auf seinen Bildern wieder
holen, und dass andrerseits die dargestellten Dinge odeI' 
Personen oftmals in ganz ahnlicher, seltsamer Anordnung 
auftreten. Die Wiederholung dieser Erscheinungen faUt 
umso mehr auf, als sie manchmal gar nicht yom Gegen
stand des Bildes verlangt werden, ihm sogar zu widerspre
chen scheinen. J eder unbefangene Betrachter der Werke de 
Gelders wird sich z.B. fragen: Warum gibt der Kunstler 

1) lch mochte an dieser Stelle nicht unerwahnt lassen, dass ich 
mehrere Anregungen zu den hier folgenden Ausfiihrungen dem Buche 
H. J antzens, Das niederlandische Architekturbild, verdanke, inbesondere 
den Kapiteln iiber die Raumdarstellung der hollandischen Malerei. -
1m foIgenden moge man streng unterscheiden zwischen Raumdarstellung 
im Sinn: Darstellung einer bestimmten Riiumlichkeit (Z.B. Stube, 
Kirchenraum) einerseits und Raumdarstellung im Sinn: Darstellung 
des Raumlichen, der dreidimensionalen Ausdehnullg aller KOl'per (ganz 
besonders auch der Luft) andrerseits. Nur in dieser zweiten Bedeutung 
kann man bei de Gelder von einer Darstellung des Raumes sprechen. 

6 
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all seinen mannlichen Figuren, sowohl auf Historien, als 
auch auf Portrats einen Rock mit den weiten HalbarmeIn? 
Warum gibt er den Frau.en so haufig Schleier und grosse 
Mantel? 1) Warum haben diese Kleidungssti:icke gewohn
lich etn den Randern einen reichen Besatz? Warum gibt der 
Kiinstler der Maria und gleichfalls der Pomona einen flachen 
Hut, wie ihn die Fischerinnen Hollands tragen? Weiter 
wird er fragen: Warum halten die Figuren de Gelders 
fast immer Gegenstande in ihren Handen und warum halten 
sie oft ganz unbegriindet ihre Arme vom eigenen Korper 
weg? 2) Warum strecken so hiiufig die Personen ihren 
Schoss - ein formal sehr langweiliges Motiv - dem Beschauer 
entgegen? 3) Warum sind so hiiufig die Oberkorper der 
Dargestellten zur Seite odeI' nach vorn gedl'eht, eine 
seltsame Verkiirzung des Gesichts verursachend? 4) Wil' 
finden die Antwort auf all diese Fragen bei der Beobachtung 
del' Wirkung del' erwahnten Erscheinungen: Schon bei del' 
Besprechung del' datiel'ten Bilder erkannten wir das fiir die 
Bildgestaltung de Gelders wichtigste Prinzip: Das Streben 
nach intensiver raumlicher Wirkung. De Gelder zieht hierzu 
aIle nul' moglichen Mittel heran, sowohl zeichnerische 
(plastische) als auch malerische. So fiillt er denn seine 
Gemalde mit ]Uotiven au, bei denen er diese Mittel anwenden 
kann. Er gibt mit Vorliebe grossere verHirzte Flachen "), 
dUL'ch die ja eine starke Raumillusion hervorgerufen wird. 
Solche verkiirzte Flachen treten an den grossen, tellerfor-

1) Bilder in Dresden, Amiens, Budapest, Munchen, Berlin etc. 
2) "Orientalischer Furst" (Haag, Smlg. Steengracht), "E. v. 

Beveren" etc. 
3) "Vertumnus und Pomona" (Prag), "Betende Frau" (PariS, Smlg. 

Nardus). 
4) "Heilige Familie" (Berlin), "Boas und Ruth" (Wien Akademie). 
5) Es ist ganz auffallend, dass de Gelder ganz personlich diese .Art, 

vermittelst stark verkurzter FHichen von Gewandern eine starke Raum
wirkung zu erzielen, ausgebildet hat, die zu einer Stileigentumlichkeit 
des 18. Jahrhunderts wird, dessen Kostlime mit del' bunten Seiden
futterung sich besonders dazu eignen. 



83 

migen Riiten, den wei ten , vorne oft'enen Schultermanteln, 
den Schleiern, Kapuzen (Bild der Smlg. Nardus, Paris) 
und losen Papierblattern (" Philosoph ", Smlg. Flersheim, 
Paris) auf. Die typischen Pelz- oller Goldbesatze an den 
Randern der Kostiime sind ein eigentlich rein lineares 
Mittel, urn das " Vor" und "Zuriick" der GegensUinde Zll geben. 
Sowohl die weiten Ueberarmel del' Manner, als auch die 
haufig geschlitzten Aermel der Frauen dienen dazu, einzelne 
Gewandteile von ihrer Unterlage abZllheben: Das Gewand 
solI nicht flach aufliegen, sondern sich r1iumlich ansdehncn. 
Es soll aussen und innen von Luft umgeben sein. Daher 
besteht das Gewand ufters aus vielen Schichten, wodurch 
eine Negation del' Flache erreicht wird. Bei del' Besprechung 
des 1685 datierten Esther-Bildes in Budapest haben wir 
die vielen iibereinander liegenden Kostiimteile aufgezahlt. 
Ein anderes typiches Beispiel ist die Figur del' Pomona 
auf dem Prager Hilde: lUan beachte z.B. die Stelle an ihrem 
Brustansschnitt, wo auf den Kleidbesatz eine Stickerei 
aufgesetzt ist, iiber die das Hemdende fiillt, auf dem wie
demm das blaue Rutband ruht. De Gelder begniigt sich nicht 
mit einer einfachen U eberschneidung; diese muss erst noch 
nach l\luglicbkeit vervielfacht werden. 

Auch das seltsame Vorstrecken del' Hande 1) ist nicht 
mehr als ein technisches l\1ittel und bedeutet ebenfalls eine 
Negation del' Flache: Del' Karpel' soIl nach Mtiglichkeit im 
Raume entwickelt werden. Dieses Streb en , den Raum zu 
erfiillim, die Luft nach Muglicbkeit zu verdrangen, zeigt 
sich - abgesehen von den Spatwerken - m. E. schon in del' 
Hevorzugung del' vollen Korperformen 2). Aehnlich wie das 

1) Wir suchten im vorigen Kapitel nach dem Grund, del' de Gelder 
veranlasste, so haufig Personen mit einer Apfelsine in del' Hand zu 
malen. Ausser del' Freude an del' Farbe bestimmte ihn vielleicht dabei 
del' Umstand, dass er auf diese Art und "\Veise die Arme yom Korper 
del' Dargestellten abriickte. 

2) Diese fielen schon Lebrun (Gall erie Lebrun II S. 13) auf, del' 
darin einen prinzipiellen U nterschied zwischen de Gelder und Rem
brandt erkannte. 
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Vorstrecken der Hande, sollen auch die sich a u s del' 
F I a c h e beugenden Korper den Raumeindruck verstarken. 

Dieselbe Aufgabe haben auch die fiir de Gelder so typischen 
Verkiirzungen des dem Beschauer entgegengerichteten Schos
ses. Eine aufrecht stehende Figur wiirde in einer FHiche 
liegen j die Sitzfigur ist mehr im Raume entwickelt. Durch 
die bei de Gelder regelmassig wiederkehrende Erscheinung 
del' Bildiiberschneidung in Kniehohe wird das Auge durch 
den Schoss sogieich vom Bildrande weg um ein ganzes 
Stiick in die Tiefe gefiihrt. Uberhaupt sind fiir die Raum
wirkungen die Uberschneidungen durch den Bildrand sehr 
wichtig. So resultiert die in den spateren J ahren auftretende 
Vorliebe de Gelders fiir das Oval bei Portrats aus dem 
Streben nach intensiver Raumwirkung: Durch Fehlen del' 
unteren Ecken wird die Figur sozusagen aus der Bildflache' 
herausgetrieben. 

Natiirlich treten im Laufe der Entwicklung de GeIdel's 
gewisse .Anderungen in der Anwendung del' Mittel, die eine 
lntensivierung del' Raumwirkung bezwecken, ein. Wir beob
achteten diese .Anderungen schon bei der Besprechung del' 
datierten Bilder: Wir sahen, wie de Gelder sich zu dies em 
Zweck seinem Objekt immer mehr nahert und wie er das 
Objeki seit 1690 1) schrag stellt; durch dieses Schragstellen 
wird der Korper natiirlich auch aus der Flache gertickt, 
also mehr im Raume entwickelt. Eine fUr die raumliche 
Wirkung besonders wichtige .Anderung in de Gelders Stil 
bedeutete die Heranziehung von Lichteffekten, die wir seit 
1690 1), also seit der Entstehung des Portrats N otemans , 
konstatieren konnen. Denn vorher, als sein Hauptstreben 
auf die Entwickelung einer reichen Farbenpracht ausging, 
konnte er die kiihlen Stoffreflexe, die wir beirn »Noteman" 
finden, nicht gebrauchen: Das Bild resp. die Farben mussten 
aus sich selbst herausleuchten. 1m Anschluss an spate Werke 
Rembrandts verzichtete er auf eine Motivierung der Licht-

1) Oder 1698. Verg]. das auf S. 47 Anm. 1 Gesagte. 
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queUe. Wenn seit 1690 1) ungefahr dieses Eigenleuchten del' 
Objekte mehr und mehr nachliisst, so kommt das wohl daher, 
dass del' Kiinstler einsah, welche Raum-Illusionen durch 
eine energische Lichtbehandlung erzielt werden konnen: 
Natiirlich heben die durch den Auffall des Lichtes auf den 
Korpern entstehenden RefLexe mehr oder weniger das Eigen
leuchten del' Farben auf; dafiil' abel' erleichtern sie eine 
intensive Modellierung. Ausser den RefLexen erzeugt del' 
luaftige Lichteinfall einen Licht- und SchaHenwechsel, 
durch den das n VOl''' und "Zuriick" ganz besonders 
markiert wird. In del' Passionsserie (1715) hat denn de 
Gelder bis aufs aussel'ste die Fahigkeiten des Lichts als 
raumbildenden Faktors ausgenutzt. Wir sahen bei ihrer 
Besprechung, wie del' Kiinstler die Lichtquelle odeI' wenig
stens die grosste Helligkeit in den Mittelgrund verlegte, 
sodass im Vordergrund machtige nsilhouettenartige Kulissen" 
entstanden. Diese wirken natiirlich ganz intensiv als Repous
soil'S. Es ist dies fast eine primitive, gewaltsame Art, 
Raumwirkungen zu el'zielen. Und es ist interessant zu sehen, 
dass de Gelder dort aufgehort hat, wo Rembrandt ange
fang en hat: Stiicke, wie das Abendmahl und die Wegfiihrung 
von Gethsemane erinnern in diesel' Beziehung an nichts mehl', 
als an fl'iihe Gemalde Rembrandts. N ur geht de Gelder in der 
Beobachtung del' Wirkung des Lichtes auf die Luft liber diese 
hinaus. Man beachte, wie intensiv auf Bildern, wie z. B. 
del' "Geisselung " in Aschaffenburg das Verschweben des 
Lichtes nicht nur am Fussboden, sondern im ganzen Raume, 
del' dadurch erst als solcher wahrnehmbal' gemaeht wi I'd , 
gegeben ist. Ferner sahen wir, wie vortreffiieh es dem 
Klinstler gelungen ist, das Licht als dreidimensionalen, 
raumfiillenden Karpel' darzustellen. Wir sahen auch, wie 
er durch Beobachtung del' sogen. U ebel'strahlung die raum
liche Wil'kung sowohl von Intel'ieurs (Vorhang im Vordel'
gl'unde des Abendmahls), als auch von Landschaften (Berg 

1) Oder 1698. Vergl, das auf S. 47 Anm. 1 Gesagte. 
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beim "Noli me tangere") erhOht. Auch im iibrigen wendet 
er fiir die Tiefenwirkung der Landschaft ahnliche Mittel 
an, als fiir die Interieurs. Auch inder Landschaft bringt 
er nach l\Higlichkeit stark wirkende Repoussoirs, gewohnlich 
in der Form von kleinen Hiigeln oder Baumen, ganz im 
Vordergrunde des Bildes an. Dadurch, dass er nun in die 
Landschaft Figuren setzt, die durch die vorderen Hiigel 
iiberschnitten werden, wird natiirlich die Raumvorstellung 
erhoht (siehe "Boas und Ruth" in Berlin) . .A.hnlich, wie er 
mit Vorliebe die Rander seiner Kostiime betont, die am 
deutlichsten die Bewegung im Raum andeuten', so zieht er 
durch seine Landschaften Wege in den verschiedensten 
Richtungen, die das Auge leicht in die Tiefe fiihren. Das 
typischste Beispiel ist der lange Weg auf der "Kreuztragung" 
(Aschaffenburg). 

Wenn nun auch derartige Mittel eigentlich lineare odeI' 
plastische sind, so hat sie de Gelder doch (obwohl er auf 
cine starke raumliche Wirkllng dllrch m a I e ri s c h e Behand
lung ausging), wie wir eben sahen, nach Moglichkeit aus
genuht. Er vermeidet diese lin ear en l\Iotive nicht, sondern 
er fiihrt sic rein m a I e r i s c h aus: So wird natiirlich eine 
doppelte Wirkung erzielt. Z.B: Fi.ihrt auf dem Bilde des 
Mauritshllis (" Juda und Thamar") der rechte Arm des Juda 
schon als rein lineares Mittel stark in die Tiefe, so wird 
die Tiefenwirkung noch dllrch die malerische Behandillng 
stark erhoht. Das Prinzip dieser malerischen Behandlung 
besteht darin, dass de Gelder dem Arm nach vorn zu eine 
intensivere Farbung (graublau) gibt, wahrend er nach hinten 
zu (lilabraun) die Farbe des Aermels mehr und mehr neutra
lisiert. Dies ist eins der haufigstenmalerischen Mitte,l de 
Gelders zur Verstarkung der Raumvorstellung. 

Aeusserst schwer ist es, im iibrigen die Technik de Gel
ders genauer zu charakterisieren. Die Effekte, die er mit 
seiner raffinierten Maltechnik erreicht, sind zwar stark, 
manchmal sogar zu stark, aber die Mittel, die er dazu 
anwandte, lassen sich kaum mehr erkennen. Natiirlich spie
len Lasuren ~ ferner die Verwendung der verschiedensten 
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Instrumente zum Farbenauftrag eine wiehtige Rolle. Weiter
hin werden A. de GeIdel's Werke gewohnlieh als Beispiele 
fiir die Verwendung des Pinselstils zum l\1alen zitiert: Es 
ist aueh ganz erstaunlieh, welehe Wirkungen stoffiieher 
Riehtigkeit er mit dem Einritzen in die feuehte Farbe, 
dureh die alsdann del' l\lalgrund hindurehleuehtet, erzielt 
hat. Of tel'S aueh verwiseht del' Kiinster die feuehte Farbe 
auf del' (wohl schon troekenen) Untermalung; er scheint dabei 
eine stark verdiinnte Farbe zu verwenden, die nul' an 
Randern, wo sie sieh sammelt und gewissermassen gerinnt , 
deutlieh zu erkennen ist. Auf diese Art erreieht er beson
del's bei del' "\Viedergabe von Sehleiern die merkwiirdigsten 
Effekte. Abel', wie gesagt, man kann wohl noeh den Effekt, 
nieht abel' mehr die angewandten :Mittel genau e1'kennen. 
Dafiir gibt uns Houbraken eine ziemlieh genaue und plau
sible Darstellung del' Arbeitsweise de GeIdel's: "Aus dem 
reiehen Vorrat an altertiimliehen Gegenstanden holt er den 
A ufputz seiner Figuren und hat auch die Gewohnheit, sei
nen Gliedermann yom Kopf bis zu den Zehen anzukleiden 
und in einen solehen Zustand zu versetzen, wie er ihn 
notig hat, worauf er dies mit dern Pinsel odeI' roit dero 
Daumen und Finger naehahmt. Zuweilen schmied e1' aueh 
die Fa1'be, wenn er z. B. eine Franse odeI' Bordure an einem 
Kleide malen will, mit einer breiten Farbenspatel auf 
seine Leinewand odeI' Holz und sehabt nun die Zahne del' 
Bordiire oder die Faden del' Franse mit seinem Pinselstiel 
heraus, und verwirft kein l\littel, sobald es ihn zum Ziele 
fiihren kann. Und es ist erstaunlieh, wie natiirlieh und 
kraftig sieh dies zuweilen auf einige Entfernung aus
nimmt" 1). Naeh diesel' Charakteristik erseheint es uns 
aueh natiirlieh, dass man bei de GeIdel's Bildern wohl 
von einer freien , abel' nul' selten von einer kraftigen, 
£lotten Behandlung spreehen kann. Immel' wird das Raf
finement und somit die Ueberlegung in del' Ausfiihrung 

1) Houbraken a.a.O. S. 206 (Uebersetzung: Wurzbach). 
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auffallen. Weiterhin konnen wir in dem Berichte Houbrakens 
auch die Erklarung dafii.r suchen, dass wir so wenig Zeich
nungen de Gelders besitzen 1). Da er sich fiir seine 
Historien, deren Komposition namentlich bis 1700 sehr ein
fach war, die Figuren (d. h. seinen Gliedermann) mit dem 
gewiinschten Kostiim zurechtstellte und dann direkt nach 
der N atur "nachabmte", so brauchte er ja keine Vorstudien 
(Zeichnungen) zu machen. Ferner liisst sich aus den Ausfiih
rungen Houbrakens erkliiren, warum de Gelder das gross
figurige Bild meistens bevorzugte: Rei einem kleinfigurigen 
Bild hiitte er die komplizierten Manipulationen nicht in 
gleichem l\fasse vornehmen konnen. - So wie er auf der Mal
fliiche Spielraum brauchte, so brauchte er ihn auch auf seiner 
Farbenskala. Daher reicht das Kolorit seiner Bilder haufig yom 
leuchtendsten Weiss bis zu einem intensiven Schwarz (Esther 
in Miinchen), auf das wit· schon bei der Besprechung der da
tierten Bilder wiesen. Neben diesem Schwarz fallt lins auch 
ein schones helles venetianisches Griin in den Gemalden 
de Gelders wiederholt auf (beachte die sogen. "Juden
braut" in Miinchen, "die Dame" in Dordrecht etc.), und 
zwar umsomehr, als das Griin bei den Anhangern Rembrandts 
ziemlich vernachliissigt wurde; wohl nicht nur aus Geschmacks
griinden, sondern weil seine Herstellung grosse Schwie
rigkeiten bereitete 2). J edenfalls waren die Farbenrezepte 
de Gelders gut: Sonst hatten seine Gemiilde nicht bis auf 
den heutigen Tag ihre ausserordentliche Leuchtkraft be-

1) Verfasser kennt nur eine absolut sichere Zeichnung de Geiders 
(in der Hamburger Kunsthalle), vermutet aber in mehreren Rem
brandt und seiner Schule zugeschriebenen Zeichnungen Werke de 
Gelders. 

2) Hoogstraten sagt auf S. 221 seiner "Inlydinge" von dem Grlin: 
De groene verwe verquikt de quaede oogen zegt Senekaj maer ik 
wenschte weI, dat wij zoo weI het groen, als het Rood of Geel, tot 
onzen wil hadden. Terra verde is te zwak, en spaens groen te wreed, 
en d'assen t'onbestandig. Het berggroen is bij ouden tijden tot het 
aensmeeren van kladderyen gebruikt geweest, 't groen beteykend jeugd 
schonnheit vreugd en onverdorvenheid, en past Venus. 
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wabrt. Auch del' eigenal'tige Auf trag del' Farben hat ihrel' 
Erhaltung nichts geschadet .. Dagegen hatte er eine andere 
schlimme Folge: de Gelder vernachlassigte infolge del' 
Freiheit del' malerischen Behandlung derartig die Zeichnung, 
dass eben die zeichnerischen Miingel die Bilder oft urn ihre 
gute Wirkung bringen. Oft liegen sogar ganz eklatante 
Verzeichnungen VOl' (z. B. Arm des Joseph auf del' "Heiligen 
Familie ," Berlin; Schoss del' Thamar auf dem Bilde des 
:l\Iauritshuis, etc.); meistens abel' werden wir iiber die zeich
nerischen Mangel hinweggetauscht einerseits durch die Frei
heit del' Behandlung, die fast allen Bildern de GeIdel's eincn 
so poetischen Schimmel' verleiht, andererseits dnrch die 
intensive Raumwirkung I}. Diese lasst alIes so korperlich 
und wahl' erscheinen, dass einem selbt Verzeichnungen 
nicht so bald zum Bewusstsein kommen. Die Wirkungen des 
Raumes sind ja in del' Tat bei manchen Gemalden de GeI
del's so stark, dass wir uurch ein Stereoskop zu sehen 
glauben. 

Fragen wir. nns nun, woher del' Kiinstler die Anregnng 
zu diesen Tendenzen et'halten hat, so glanbe ich, dass 
zunachst ein unbewusster "-\nschlus an das wichtigste kiinstle
rische Problem del' Zeit, in del' del' Kiinstler seine Ausbildung 
erfahren hat, vorliegt 2). Wie diese Zeit gerade dem Ranm
problem ein besonderes Interesse entgegenbrachte, zeigeu 
geniigend die "Verke eines P. de Hooch, eines Vermeer, 
eines de Witte Wiihrend nun die meisten Kiinstler diesel' 
Zeit diesen Tendenzen am besten nachzukommen glaubten, 
dadurch dass sie von del' vorher aIles beherrschenden Kunst 
Rembrandts abgiJ/gen, erzielte A. de Gelder entsp1'echende 
Resultate, indem e1' von del' Kunst und inslwsonde1'e von 
dem Kolorit Rembrandts ausging, und sein Leben lang ibr 
tren blieb. 

1) Auf diese machte in jiingster Zeit besonders K. Voll aufmerksam. 
2) Auch bei dem eifrigen Stadium del' Rembrandtschen Radierungen, 

die mehr als die Gemalde mit "raumbildenden Faktoren" angefiillt 
sind, kann de Gelder Anregungen za diesen Tendenzen erfahren haben. 
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Uebrigens erkannte schon Weijerman die gute raumliche 
Wirkung der l\falerei de Gelders an, wenn er von dem 
Portrait des " N oteman" folgendes sagte 1): "Das Bildnis 
schien lebendig; eine Hand, die einen Hammer gefasst 
hatte, war so plastisch, (" rond") gemalt, dass sie aus dem 
Stiick zu kommen schien. Neben diesem kunstvollen Bildnis 
hing ein Portrat von G. Schalcken (gemalt), das einen 
bosen Nachbar an dem Gemalde de Gelders hatte; denn so 
schon es (Schalckens Gemalde) auch aufgeputzt war, gleich
wohl erschien es doch so flack, wie ein Pfannkuchen am 
Fastenabend." 

1) Weijerman a.a.O. III. S 41. 



DIE KUNSTHISTORISCHE STELLUNG 
DE GELDERS. 

A. ARENT DE GELDER UND REMBRANDT. 

B. DIE UBRIGEN KUXSTLERISCHEN BEZIEHL"N
GEN A. DE GELDERS. 

A. 
Wollen wir zu einem endgii.ltigen Urteile ilber die 

Knnst de Gelders kommen, so mii.ssen wir seinen 'Verken 
ausser del' rein asthetischen Wilrdigung, die wir in vor
stehenden Kapiteln versucht haben, auch eine historische 
Wilrdigung zu teil werden lassen. Wir mii.ssen nns bewusst 
sein, dass A. de Gelder als kiinstlerische Erscheinung nicht 
voraussetzungslos, nicht aus sich selbst erstanden ist. 1m 
GegenteiI, die Hauptelemente seiner Kunst lassen sich in weit
gehendster 'Veise einerseits durch sein Vorbild, durch seinen 
grossen Lehrmeister Rembrandt, andererseits durch gewisse 
kilnstlerische Tendenzen der Zeit, in der er lebte, erklliren. 

Soweit das Biographische in Betracht karn, haben wir 
das Verhaltnis de Gelders zu Rembrandt schon oben in 
der Lebensbeschreibung (siehe S. 17) geprii.ft. 'Vir wollen 
daher jetzt nur noch die kiln s tl e r i s c hen Beziehungen des 
Schii.lers zum Meister untersuchen. Auf den Einwand G. H. 
Veths, der ilberhaupt das Vorhandensein dieser Beziehungen 
in Frage stellte 1), brauche ich wohl nicht besoilders ein
zugehen: G. H. Veth, dem wir so wichtige l\1itteilungen 
i.i.ber das Leben de Gelders verdanken, gab selbst zu, dass er 
von dem "Oeuvre" des Ki.i.nstlers zu wenig kenne, urn ein 
sicheres U rteil ilber sein Verhaltnis zu Rembrandt zu fallen. 
Dazu kornmt, dass von den vier Gemalden, die G. H. Veth unter-

1) Qud Holland VI, S. 184. 
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suchte, eines, del' "Czaar Peter" vielleicht iiberhaupt nicht 
von de GeIdel's Hand stammt; dass ferner ein zweites, das 
" Frauenbildnis" des Dordrechter Museums, ein Werk aus 
del' letzten Zeit des Meisters ist, in del' sich die Beziehungen 
zur Kunst Rembrandts allerdings etwas gelockert haben; 
dass schliesslich ein: drittes, das "Portrat des H. Noteman", 
sich ganz a usn a h m s wei s e - wir konstatierten das 
oben bei del' Besprechung del' datierten Bilder (S. 51) -
von Rembrandts Kunst entfernt. 

Ganz ansserlich schon wird die Verwandtschaft del' Kunst 
de GeIdel's mit del' Rembrandts durch den Umstand be
wiesen, dass sehr viele Gemalde des Schiilers dem Lehrer, 
und umgekebrt, after Werke des Lehrers dem Schiiler 
irrtii.mlicherweise zugeschrieben wurden 1). Am bezeich
nendsten ist die Geschichte des sogenannten "Rembrandt 
du Pecq" (unserer Nr. 1). Das Auftauchen dieses Gemaldes, 
in dem wir heute eine absolut charakteristische Arbeit de 
GeIdel's sehen, wurde VOl' circa 25 J ahren zu einem Tageser
eignis von Paris (" un fait-Paris") dadurch, dass sich die 
Gelehrten welt in zwei Parteien teilte, von denen die eine 
es fiir einen echten Rembrandt hielt, wahrend die andere 
es fiir das Werk eines seiner Schiller erklarte. Solche Ver· 
wechselungen nun konnten nul' eine Folge del' engen Ver
wandtschaft zwischen Werken . beider Meister sein. Diese 

1) Folgende Arbeiten de Gelders gingen friiher, wenn auch nur 
zeitweise, unter Rembrandts Namen: "Die Engel bei Abraham", unsere 
Nr. 1; "Lot und seine Tochter", unsere Nr. -4; "Juda und Thamar", 
unsere Nr. 14; "Esther Iasst sich schmiicken", unsere Nr. 31; "Maria", 
unsereNr.44; "Jakobs Traum", unsereNr.10; "HeiligeFamilie",unsere 
Nr. 56; "Boas und Ruth", unsere Nr. 20; "Vertumnus und Pomona", 
un sere Nr.130; "Bildnis eines Mannes", unsereNr.179; "Hellebardier", 
unsere Nlh 175; "Kirmess", unsere Nr.141; "BetendeFrau", unsere Nr.257; 
"Der Savoyardenknabe", unsere Nr. 142. Andererseits wurden sichere 
Gemalde Rembrandts, wie dessen "Christus" in Aschaffenburg, "Bartiger 
Mann" in Wien (Kat. Nr. 1276), "Tartarischer Reiter", Bode Nr. 466 
(bei Wurzbach III S. 91 unerkliirlicherweise unter den Werken de 
Gelders) falschlich dem de Gelder zugeschrieben. 
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Verwandtschaft ist auch ohne weiteres erklarlich, da wir 
ja von Houbraken wissen, dass de Gelder zwei Jahre lang 
bei Rembrandt in del' Lehre war. Wenn wir jetzt versuchen 
wollen, durch stilistische Untersuchungen die Zeit fest
zustellen, in der de Gelder bei Rembrandt war, so werden 
wir gut tun, die Beziehungen, die sich durch die Lehre 
bei Rembrandt erkHiren lassen, nach l\Ioglichkeit von den ab 
sichtlichen Anlehnungen de GeIdel's an einzelne Rem brandtsche 
\Verke zu trennen. Am nachsten liegt es nun, das am 
friihesten datierte Gemalde de GeIdel's - dies ist das "Ecce 
homo" von 1671 in Dresden - auf seine Verwandtschaft 
mit Rembrandt zu priifen. Da sich gewohlllich der Schiller 
in seinen friibesten Werken am meisten den kiinstleriscben 
Lehren und somit Anscbauungen seines Meisters unterwirft, 
miissen wir fragen: Welcher Periode in Rembrandts Ent
wickelung entsprecben die kiinstleriscben Elemente dieses 
Gemaldes? Wir finden dabei, dass das Kolorit ganz auffa.llend 
dem Rembrandtschen Kolorit kurz VOl' 1650 nahe kommt; 
ganz besonders werden wir an Gem~ilde wie Rembrandts 
" Emmaus" von 1648 (Paris, Louvre) erinnert. Die Kom
position des Dresdenel' Bildes entspricht natiirlich dadurch, 
dass sie der "Ecce homo "-Radierung Rembrandts absichtlich 
nachgebildet ist, dem Rembrandtschen Stil der 50er J ahrc. 
Da aber de Gelder noch nicbt urn diese Zeit, geschweige 
denn vor 1650 gemalt haben kann, so erkennen wir, dass 
wir mittels dieser Methode zu keinem Resultate 'kommen: 
Wir finden dabei nicht die Beziehungen, die sich auf die 
Lehrzeit de GeIdel's zuriickflihren lassen, sondern nur spatere 
mehr oder weniger absichtliche Anlehnungen. Es bIeibt uns 
aber noch ein andere l' \Veg iibrig. Wenn wir von dem 
Grundsatz ausgeben, dass sich in der Kunst eines JYleisters 
gewohnlich dauernd Spuren zeigen von den Lehren, die er 
bei seiner AusbiIdnng empfangen bat, so konnen wir fragen: 
Werden wir bei der Betrachtung des gesamten Oeuvres de 
Gelders (abgesehen von deu Spatwerken) an eine bestimmte 
Periode in Rembrandts Entwicklung erinnert? Diese Frage 
ki)nnen wir bejahen: Die \Verke RemlJl'andts des in seiner 
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Tiitigkeit so fruchtbaren J abres 1661 1) scheinen auf de Gelder 
einen besonderen Einfluss ausgeubt zu haben, und wir sind 
berecbtigt, diesen "besonderen" Einfluss auf die gleicbzeitige 
Lebrzeit de Gelders zuriickzufuhren, diese also um 1661 
anzusetzen. Zuniichst wieder einen iiusserlicben Beweis fur 
die Beziehungen, die zwischen der Kunst A. de Gelders und 
gerade den Werken Rembrandts von 1661 bestehen: Es ist 
wiederholt bei gewissen Werken Rembrandts auf ihre Ver
wandtschaft mit de Gelder hingewiesen worden oder sie 
wurden sogar zeitweise dem de Gelder zugeschrieben. 
Dies war u. a. der Fall bei Rembrandts "Christus" del' 
Aschaffenburger Galerie und bei der "Beschneidung" in 
Althorp 2). Wenn nun gerade diese beiden Werke aus dem 
Jahre 1661 stammen, so ist es sieber kein Zufall, dass man 
sie mit de Gelder in Verbindung gebracht hat: es besteht 
eben eine engere Beziebung zwischen der Kunst de Gelders 
und del' Kunst Rembl'andts um 1661. Ein drittes Bild, 
"Christus in Emmaus" (im Breitformat) im Louvre, das von 
verschiedenen Seiten als echter Rembrandt anerkannt und 
"um 1661" angesetzt wird, vom Autor des Louvre-Katalogs 
1907 (Nr. 2555 A) abel' dem de Gelder versuchsweise zuge
scbrieben wird, mochte ich ausser Diskussion lassen, da ich 
von der vollstiindigen Eigenhiindigkeit Rembrandts nicht iiber
zeugt bin. Falls das sehr schlecht erhaltene ·Werk etwa eine 
von Rembrandt ubergangene Arbeit de Gelders ist, wiirde 
das Zusammenarbeiten bei diesem um 1661 entstandenen 
Gemiilde ganz besondel's fUr eine Lehrzeit urn 1661 sprecben. 3) 

Man ging zu weit, wollte man die beiden Lehrjahre genau 
fixieren, etwa fUr die Jabre 1660 und 1661 oder 1661 und 1662. 
Wir konnenhOchstens sagen: urn 1661. In diesel' Zeit ent
standen u.a. Rembrandts "Ahasver, Haman und Esther" 

1) Ich erinnere daran, dass uns aus dem Jahr 1661 zirca 17 datierte 
Gemii.lde Rembrandts erhalten sind. 

2) Schon Bode machte mit Recht auf die Verwandtschaft dieses -
deutlich "Rembrandt f. 1661" signierten - Bildes mit der Kunst A. de 
Gelders aufmerksam (Bode, Studien 1883 S. 525). 

3) Vergleiche meine ausfiihrlichen Bemerkungen zu unserer Nr. 98. 
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(in l\Ioskau, schon 1660), "Die Staalmeesters" (1661/62), 
» Christus" (in Aschaffenburg u. in Rogalin; beide 1661), 
" Matthaus" (im Louvre, 1661), »Die Beschneidung" (in 
Althorp, 1661), "Mahl des Claudius Civilis" (in Stockholm 
1661), ausserdem eine Reihe von Bildnisstudien. 

Einen Einfluss der Sujets der Rembrandtschen Werke urn 
1661 auf de Gelder kann man kaum nachweisen. Nur war wohl 
der marchenhafte Orientalismus, der sich auf Rembrandts 
Esther- Bild in Moskau wie fast nie in seinen frUheren Werken 
ausgespl'ochen Bndet, von dauerndem Eindruck auf unsern 
Kiinstler, del' stets ein besonderes Interesse fiir den zauber
haften Reichtum des Orients hatte. Denn sicherlich hat gerade 
dieses Bild Rembrandts in verschiedener Hinsicht dem de 
Gelder Anregungen gegeben: Zunachst hat unser KUnstler in 
enger Anlehnung an dieses Werk ein Gemalde geschaffen, das 
leider nicht in seinem ursprUnglichen Zustand erhalten ist. 
Das Bild, auf dem ebenfalls dargestellt ist, wie Esther beim 
:Mahle den Haman verklagt, und das wir im uachfolgenden 
Vel'zeichnis unter Nr. 33 (siehe dort alles Nahere) beschreiben, 
muss schon VOl' langeI' Zeit in zwei Stiicke geschnitten worden 
sein. Das rechte davon mit der Figur del' Esther hangt im 
Museum in Amiens als "Artemisia mit del' Aschenurne" und 
das liuke mit den Figuren des Ahasver und Hamans kam aus 
del' Sammlung del' Mrs. Joseph zu London in den Kunsthandel. 
Auf die Zm:ammengehorigkeit del' beiden StUcke kam ich 
durch eine Rembrandt zugeschriebene Zeichnung des gleichen 
Themas im Berliner Kupferstichkabiuet. Der Estherfigur 
diesel' Zeichnung ist die falschlich als "Artemisia" bezeich
nete Frau in Amiens uachgebildet. So ergab sich, dass leztere 
wohl ebenfalls eine Esther darstelle. Da nun auf dem Stuck del' 
ehemaligen Sammluug Joseph auffallenderweise neben Haman 
und Ahasver die Esther fehIte, lag es nahe, in del' soge
naunten "Artemisia" die Erganzung dazu zu vermuten. 
Eine genauere Untersuchung bestatigte mil' die Richtigkeit 
diesel' Vermutung: Ane Objekte die durch den link en Bild
rand hei del' "Artemisia" iibcrschnitten werden, setzen sich am 
rechten Bildrand des gleich hohen Stuckes del' ehemaligen 
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Sammlung Joseph fort. Fligt man nun die beiden Teile zusam
men (siehe die Abbildung mit dem Rekonstruktions-Versuch), 
so ergibt sich eine Komposition, die der Estherdarstellung 
Rembrandts in Moskau entspricht: Ein Tisch, an dem rechts 
Esther, links Haman und in der Mitte dahinter Ahasver sitzen. 

Nun finden wir liberhaupt das Kompositionsschema, bei 
dem - entsprechend dem "Mahle der Esther" Rembrandts 
in Moskau - ein Tisch die Hauptlinien des Grundrisses der 
Darstellong abgibt, haufig in de Gelders Oeuvre. "An einem 
Tisch, ziemlich vorn am Bildrande sitzen die Personen; 
gleich dahinter versinkt das Bild in ein undurchdringbares 
Dunkel, so dass von dem Ranm, in der die Szene spielt, 
fast nichts zu sehen ist". Diese Beschreibung des Rem
brandtschen Bildes in Moskau passt nun nicht nur auf einen 
bestimmten Bild-Typ unter den Werken de Gelders - beachte 
daraufhin ausser dem erwahnten zerschnittenen Bild de 
Gelders "Esther und Mardochai" in Dresden und Budapest 
(unsere Nrn 38 u. 39), ferner den "Klinstler im Atelier ," 
(in Frankfurt) und "Abraham bewirtet die Engel" (unsere 
Nr. 1) - sondern auch auf andere Hauptwerke Rembrandts, 
wie z. B. "das lVIahl des Claudius Civilis" (Fragment) und 
"Die Staalmeesters ," die eben auch in diese Zeit (1661) 
fallen. Bei den "Staalmeestel's" haben wir nun statt des 
"undurchdringbaren Dunkels" den Abschluss durch die 
Tiifelung; dieser war notig als Folie flir die schwarzen 
Kostlim-.l\iassen; wir haben aber den Abschluss auch un
mittelbar bintel' den Dargestellten. Es ist nun zu betonen, 
dass diese Art, unmittelbar hinter den Hauptfignren abzu
schliessen, im Gegensatz zu den friiheren Werken Rem
brandts (bis Ende der 40er Jahre) steht, bei denen ein 
Hauptreiz gerade auf der reichen Entwicklong in die Tiefe -
besonders auf Gemalden mit Landschaftshintergrund -
beruht. Wie absichtlich abel' Rembrandt in dieser spaten 
Zeit das Bild statt in die Tiefe in die Breite entwickelt, 
zeigt uns ohne weiteres die Komposition del' "Beschneidung" 
(Althorp) von 1661. TInd wie de Gelder dieses aufi'allige Prin
zip als Lehre aufnabm, konnen wir bei seinen Frlihwerken , 
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rie dem »Ecce homo" in Dresden (unserer Nr. 87) und noch 
euUicher bei dem "Abraham mit den Engeln" (un serer 
fr. 1), bei der »Rebekka am Brunnen" (unserer Nr. 8) und 
ei dem "Vorhof eines Tempels" (unserer Nr. 111) erkennen. 

N atlirlich hangt dieses spate Kompositionsprinzip Rem
randts mit anderen Tendenzen seiner letzten Jahre zu
ammen. In erster Linie mit Jem Streb en nach l\Ionumen
alitiit. Urn diese zu erreichen, musste Ren;J.brandt auf den 
rliheren Reichtum an Uberschneidnngen und Verklirzungen 
erzichten. An ihre Stelle kommen grosse Linien, die mog
;chst in einer Flache liegen. Auch das feine, langsame 
r ersinken der Darstellung in den Hintergrund hat aufgehort : 
Ionumentale Figuren miissen sich klar und deutlich yom 
[intergrund abheben. Daher jetzt (um 1660) aueh der un
littelbare, undurehdringlieh dunkle Absehluss hinter den 
'iguren. Mit dieser Wandlung trat natiirlich auch ein 
Vandel del' Lichtbehandlung ein. Wiihrend bei friiheren 
Verken Rem brandts eine Lichtquelle mehr oder weniger 
.euUich motiviertist und ihre Wil'kung auf die dal'gestellte 
:zene konseq uent durchgefiihrt ist, bekommen die GerniHde 
ngefahr seit del' l\1itte del' 50er Jahre das starke "Eigen-
3uchten", das in den" Staalmeesters" 1661 vollstiindig aus
'ebildet ist, wenn nicht gar seinen Hohepunkt erreicht hat. 
l]} diese Lichtbehandlung kniipft ebenfalls de Gelder an, 
ei dessen Werken wir wieJerholt das Eigenleuchten der 
Jokalfarbe bewunderten, dies vor allen Dingen noch bei 
.en 1685 datierten Werken. Erst viel spater, z.B. hei der 
,erlibmten "Passion" (1715), nimmt de Gelder eine be
ondere Lichtquelle an und bedient sich ihl'er Wirkungen 
ur Verstal'knng des Raumeindrucks. Ubrigens ist de Gelder 
.nch, was die raumlichen 'Wirkungen an betrifft, - und auf 
iese richtete sich, wie wir in vorstehenden Kapiteln sahen, 
ein Hauptinteresse - von del' spaten Kunst Rembrandts 
.bhangig: Rembrandt ist neuerdings lifters als riickstandig 
n dieser Beziehung bezeichnet worden. Wobl nicht ganz 
[lit Recht. Wenn Rembrandt sich auch nicbt mit Raurn
ial'stellungen in dieser spiiten Zeit (GOer J abre) befasst hat, 

7 
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so konnen wir auch bei ihm, ebenso wie bei seinen Zeit
genossen, ein Streben nach Intensivierung der Raumwirkung 
(= Wirkung der Gegenst1:inde und der Luft als Raum aus
flillende Korper) durch rein malerische Mittel beobachten. Um 
die kiinstlerische Kraft, mit del' ihm dies gelang, zu erkennen, 
geniigt es, wenn man einzelne Teile eines spaten Bildes, 
z.B. die Kopfe del' "Staalmeesters", mit entsprechenden Teilen 
friiherer Werke vergleicht. Wir werden auf Gemalden einer 
friiheren Periode Rembrandts nirgends Kopfe find en , die 
derartig "in del' Luft stehen", d. h. die eine derartige Raum
illusion auslosen. Diese Steigerung del' raumlichen Wirkung 
durch malerische Mittel bei Rembrandt geht eben zusamen 
mit del' Entwicklung del' gesamten hollandischen Kunst. 
Nul' ist es klar, dass Rembrandt, der doch stets - selbst 
bei den anspruchslosesten Studien - Seelenmaler war und 
Farbe und Licht ganz del' durch den Gegenstand verlal1gten 
Stimmung unterordnete, nicht Raummaler im Sinne eines 
P. de Hooch odeI' Vermeer werden konnte, bei denen das 
Verhiiltnis oft umgekehrt wurde, und die deshalb wohl 
heutzutage nebe.n ihren Anhangern Mters auch prinzipielle 
Gegner haben. Sogar innerhalb der 60er Jahre bis zu seinen 
letzten Werken, der "J udenbraut" (Amsterdam), dem 
Braunschweiger "Familienbildnis" und dem "V erlorenen 
:;;ohn" der Eremitage steigerte Rembrandt die raumliche 
vVirkung seiner \Verke durch eine noch grossere Breite und 
Freiheit der Behandlung. Und die Raumauffassung Rem
brandts der 60er Jahre ist fiir A. de Gelders Ausbildung 
massgebend gewesen. Indem de Gelder sich auch hier eng 
an seinen Meister anschloss, setzte er sich in bewussten 
Gegensatz zu den meisten seiner Zeitgenossen. Wir geben 
damit schon einen Einfluss der Rembrandtschen Kunst der 
GOer J abre iiberhaupt auf unseren Kiinstler zu und sind 
nunmehr von der im Anfang des Kapitels urn 1661 ange
setzten eigentlichen Lehrzeit abgegangen: Tatsachlich ver
lieren unsere obigen Untersuchungen, miHels deren wir die 
Lehrzeit moglichst fixierten, an Interesse durch die U eber
legung, dass de Gelder bei seiner sichel' ganz ausser-
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gewohnliehen Anhangliehkeit an del' Person und an del' 
Kunst seines lUeisters aueh nack del' eigentliehen Lehrzeit 
bis zum Lebensende Rembrandts in Beriibrung mit ibm 
11ieb, dass er also bis zu einem gewissen Grade auch unter 
dem Einfluss del' allerletzten Werke Rembrandts steht. 
,Venn wir das J abr 1663 nicbt mehr zu del' Zeit del' eigent
licben Lebre de GeIdel's recbnen wollten, so kommt das 
daber, dass wir in diesem Jahre die riicksichtslos breite, 
abel' absolut sichere, "letzte" :l'IIalweise in Rembrandts ,Verken 
einsetzen sehen) die sich de Gelder sieherlich seinem Kunnen 
entsprechend auch bis zu einem bestimmten Grad angeeignet 
biitte. Dies ist abel' nicht del' Fall. ,Viihrend de G elders ,Yerke 
wohl noch an die "Staalmeestel's" mit ihrer kompliziel'ten, 
abel' sebr "iiberlegten)) Ausfiihrung erinnern, lassen sicb 
Beziehungen zu del' miichtigen Behandlung des "Homer" 
(Smlg. Bredius, Haag) Rembrandts kaum feststellen. Dieses fiir 
die Kenntnis des spaten Rembrandt so wichtige und trotz 
seiner Verstiimmelung noch so wirkungsvolle (1663 clatier! e) 
Gemiilde zeigt schon die breiten, vielfach parallel neben
einander gesetzten Pinselstriche mit del' machtvollen Impas
tierung nach dem Lichte zu. ,Vare de Gelder noch um diese 
Zeit (1663) Schiller bei Rembrandt gewesen, so wiirde sich 
bei seinem so grossen Anpassungsvermugen in seinen Werken 
sicherlich ein starker Einfluss diesel' letzten 1\Ialweise Rem
brandts zeigen. 1) Wenn wir nun oben abel' annahmen, 
dass de Gelder auch nach seinen eigentlichell Lehrjahren 
Anregungen durch die spate Kunst Rembrandts erhalten 
habe, so mochte ich diese besonders in del' allgemeinen 
Stimmung des Kolorits erkennen. Gleich wie Rembrandt in 
diesel' spaten Zeit (1663), hat auch de Gelder eine Vorliebe 
fiir die Kombination von oIivenfarbenen und violettbraunen 
Tonen. Bei beiden Kiinstlern treten sie sogar im Inkarnat 
sehr stark auf. Und auf diese Eigenart hin kann man Rem
brandts " Homer" odel' das sebr spate "SeIbstbildnis" del' 

1) Nur ganz selten Hisst sich bei de Gelder (z.E. an den Gewand
partien des Frankfurter "Ateliers" und des "Abraham mit den Engeln") 
eine gewisse Nachahmung dieser Malweise erkennen. 



100 

Sammlung Carstanjen mit Werken de Gelders, wie z.B. mit 
dem "Lot" des Briisseler Museumsoder dem "Boas" (falsch
lich "Juda" genannt) der Wiener Akademie vergleichen. 

Auch Werke Rembrandts, die wir in seine beiden letzten 
Lebensjahre setzen, wird de Gelder gesehen baben. J eden
falls scheint dieser auf Bildern, wie etwa der grossen 
Berliner" Heiligen Familie" oder dem "Savoyardenknaben" 
(Petersburg, Jousoupoff), zu versuchen, den Rembrandtschen 
Farbenschimmer, den wir besonders bei dem Braunschweiger 
Familienbildnis so bewundern, auf raffinierte Weise nach
zuahmen. A ber gerade der Vergleich lebrt uns, dass die 
Beziehungen zu den letzten Werken Rembrandts, wie ge
sagt, nur auf Imitation beruhen. Trotzdem gewinnt de 
Gelder stets unser voIles Interesse dadurch, dass er die 
seinem Meister abgesehenen Kunstmittel verstarkt und 
dadurch namentlich die raumlichen Wirkungen ganz ausser
ordentlich steigert. Auf welche Art ibm dies gelang, sahen 
wir im vorigen Kapitel. 1m Gegensatz zu gewissen Zeit
genossen, die namentlich bei der Darstellung von lnnenraumen 
oder iiberhaupt von " Raumlichkeiten" intensive Raum
wirkungen erzielen wollten, und die sich mebr an die 
Zufalligkeiten del' Natur hielten, kam de Gelder, von der 
spaten, iibernatut·liehen Kunst seines Meisters ausgehend, 
mit seinen phantastisch vor ein starkes Dunkel gesetzten 
Figuren zu einem entsprechenden Resultat. 

Welch wichtige Rolle dabei die lebensgrossen, durch den 
unteren Bildrand iiberschnittenen Figuren spiel en , sahen 
wir im vorigen Kapitel. An. dieser Stelle mochte ich darauf 
hinweisen, dass diese wohl auch durch die letzten Werke 
Rembrandts, wie z. B. "Haman in Ungnade" (Petersburg), 
" David vor Saul" (Haag, Sammlung Dr. Bredius), die 
sog. " J udenbl'aut " (Amsterdam), das "Familienbildnis " 
(Braunschweig) oder "Haman vorEsther und Ahasver" 
(Bukarest), angeregt worden sind. Dem "David vor Saul" 
Rembrandts ist die Komposition von de GeIdel'S " Joseph 
mit dem gefundenen Becher" in Heidelberg genau nachge
bildet undbesonders glaube ich, dass Rembrandts Estherbild 
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III Bukarest (Bode Nr. 530), das m. E. nicht den Haman 
sondern den in Gnaden aufgenommenen l\Iardochaus 1) 
darstellt, dell' de Gelder bekannt gewesen i:5t. Ahnliche 
demlitig nahende Person en , die ganz im Vordergrunde, vom 
unteren Bildrand liberschnitten, gegeben sind, finden sich 
auf de Gelders "l\lardochaus VOl' Ahasver" in Kopenhagen 
(un serer Nr. 36), auf dem "Abraham mit den Engeln" (unse
rer Nr. 1) und auf der "Heiligen Familie" in Berlin. 
Ferner erinnert der T y P de~ vollbartigen Mannes des 
Rcmbrandtschen Gemaldes in Bukarest an gewisse Gestalten 
de Gelders, besonders an den "Lot" des Briisslel' Museums; 
nicht nur in del' Bildung des Kopfes, sondern auch in del' 
Gestaltung der Hande und des Gewandes 2). Jedenfalls hat 
diese Rembrandtsche Figut' dieselbe Aufgabe oder bessel' 
\Virkung, wie die entsprechenden Figuren bei de GeIdel's 
genannten Gemalden in Kopenhagen und Berlin: sie verstarkt 
den Raumeindl'uck. 

Nun sahen wir, wie auch de Gelder im Laufe seiner Ent
wickelung die l\1ittol, mit denen er den Raumeillliruck el'huht, 
wechselt; wie er erst ziemlich spat, z.B. in der "Passion" 
(1715), die Wirkungen des intensiven Lichteinfalls 3) ausniitzt 
(siehe S. 56 f. u· 85). In diesel' spaten Zeit (1715) gibt or 
daher im Gegensatz zu den frlihen VOl' den dunklen Hinter· 
grund gesetzten Gestalten seine Figuren mit dem sie um
gebenden Raume. Bei Szenen im Freien ist dies natiirlich 
die Landschaft, die daher gerade in de GeIdel's Spatwerken 
eine so wichtige Rolle spielt. Wenn el' nun jetzt (zur Zeit 
der "Passion") die Innenraume mitgibt, so geht er doch 

1) Sowohl der ehrwiirdige jiidische Typ des demiitigen Alten, als 
auch das gegen ihn ausgestreckte Szepter (Zeichen der Gnade) weisen 
auf die Person des Mardochaus. 

2) Leider kenne ist dieses Gemalde Rembrandts nicht im Original. 
N ach der Reproduktion mochte man fast annehmen, diese Figur 
stamme von der Hand de Gelders. 

3) Dies erkannte schon Houbraken, der bei der Erwahnung der 
Passions-Serie die "Verkiezinge van dag en schaduwe" besonders 
rii.hmt. (Houbraken a.a.O. III, S. 208.) 
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nicht auf die grossen eigentlichen Raum-Illusionsmaler, die 
um die 60er Jahre das 17. Jahrhunderts tatig waren, wie 
P. de Hooch, E. de Witte , Vermeer u. a. zurlick, sonderll 
er Iehnt sich an die friihe Raumauffassung seines l\Ieisters 
Rembrandt an: die phantastische Raumdisposition seines 
"Christus vor Pilatus" (Amsterdam) ist Rembrandts "l\Iedea"
Radierung von 1648 direkt entnommen und erinnert gleich
zeitig an die unheimliche Weitraumigkeit, die fiir Fruh
werke Rembranuts - beachte daraufhin dessen "Ehebre
cherin" in London - typisch ist 1). Das bei der "Passion" 
de Gelders so haufig angewandte Mittel, die Lichtquelle 
im Mittelgrunde anzubringen, aber zu verdecken, spielt in 
der Kunst des fruhen Rembrandt eine wichtige Rolle bei 
der Verstarkung des Raumeindrucks. Aehnlich wie bei 
Rembrandts "Gelehrten" (Wien, SmIg. Mayer), dem 
"Christus in Emmaus" (Paris, Smlg. Andre Jacquemart) 
oder der etwas spateren "Ruhe auf der Flucht" (Haag), 
linden wir auf de Gelders "W egfiihrung Christi" (Amster
dam) oder auf dem "Abendmahl" (Aschaffenburg) die starken 
Dunkelheiten, Silhouetten ganz im Vordergrunde. 

In den ii.brigen, so haufigen Anlehnungen de Gelders an 
die Knnst seines lUeisters eill Prinzip zu linden, ist seh1" 
schwer. Zunachst ist es das Kolorit, das gewohnlich an 
Rembrandt erinnert i da de Gelder einerseits das Helldunkel 
Rembrandts, oft moglichst noch verstarkt, geben will, 
andererseits aber auch der Lokalfarbe zu ihrer eigenen 
Wirkung verhelfen will, so denken wir haufig bei de GeI
ders Bildern (z.B. bei dem " Ecce homo" in Dresden) un
willkiirlich an das Rembrandtsche Kolorit kurz vor 1650, 
wo ebenfalls die Lokalfarbe liber den stark braunen Ton zu 
siegen beginnt. 1m allgemeinen ist de Gelder farbiger als 
Rembrandt, der ja besonders aus Rlicksicht auf die Lichtwir
kungen in vielen Werken auf kraftige Lokalfarben verzichtet. 
Die Farbenfreudigkeit de Gelders drlickt sich schon in der 

1) Aehnliches auch auf Rembrandts Federzeichnung "Simeon im 
Tempel" in der Sammlung J. P. Heseltine in London. 
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Bevorzugung eines leuehtenden Orangerot aus, das sogar 
nieht selten im Inkarnat seiner Gestalten auf tritt, (beaehte 
daraufhin den Kopf des "Hellebardier" in Dresden und 
des "Noteman" in Dordreeht). Nul' aus Vorliebe fiir diese 
Farbe kann ieh mil' das haufige Vorkommen von Apfelsinen 
und Aepfeln bei de Gelder erklaren, zumal wir diese Fri.i.ebte 
aueh auf Gemalden finden, deren Gegenstand (wie wir oben 
S. 74. Anm. 2 sahen) sie absolut nieht erforderte. 1st de Gelder 
im allgemeinen auch farbiger als Rembrandt, so erreicht er 
doeh seinen Meister in del' Leuehtkraft des Kolorits keines
wegs. Mit del' roten Decke del' "Staalmeesters" vergliehen, 
el'scheinen aIle entsprechenden, an sich prachtigen Kolorit
efrekte de GeIdel's matt. Trotzdem sehatzen wir an ihm, 
dass er einen eigenen ganz personlichen Farbengeschmaek 
entwiekelte, del' so Ieieht seine Werke erkennen 11isst. 

nliissen wir bei de GeIdel's Anlehnungen an das Kolorit 
Rembrandts immer die Kenntnis von Originalgemalden 
seines l\leisters voraussetzen, so ist dies nieht notig bei del' 
Uebernahme von Rembrandtsehen Typen und deren Gesten
spraehe. Fiir diese Art von Entlehnungen, die neb en dem 
Kolorit so hallfig den WeI' ken de GeIdel's etwas vom Geiste 
seines grossen Lehrers verleihen, geniigten graphische AI'
beiten, wie Zeichnungen odeI' Radiel'ungen, als Vorlage. 
Das lehrreichste Beispiel ist de GeIdel's "Ecce homo" in 
Dresden, bei dessen Besprechung wir oben (S. 29 fr.) konsta
tierten, dass es mit l\lotiven aus Rembrandts Radierungen 
nul' so angefii.llt ist_ Solche U ebernahmen finden sieh so 
hiiufig, dass wir sie an diesel' Stelle gar nieht alle auf
ziihlen konnen. 1) Gewohnlieh sind es einzelne Figuren odeI' 
Bewegungsmotive, die de Gelder den graphischen Arbeiten 
Rembrandts, manehmal aueh des sen Gemalden, entnimmt. 
Bei del' "Geisselung Christi" in Asehafrenburg ist sogar 

1) 1m Katalog del' Gemalde de GeIdel'S sind sie nach Moglichkeit 
bei den betreffenden Werken angefiihrt. Siehe u. a. "Ecce homo", 
Dresden, "Vertumnus und Pomona", Prag, "Christus vor dem Hohen
priester", Amsterdam, "Geisselung Christi", Aschaffenburg. 
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die gauze Gruppe links in Anlehnung an das Gemiilde 
Rembrandts in Darmstadt entstanden, und bei dem "Sa vo
yardenknaben" ist iiberhaupt die gauie Komposition eiuer 
Zeichnung Rembrandts I) nachgebildet. Eine kiinstlerische 
Schwache vel' mag ich in diesen Uebernahmen nicht zu 
sehen. Viel eher gla,ube ich, dass de Gelder sich hierdurch 
moglichst deutlich als treuen Anhanger seines Lehrers zeigen 
wollte und es sich oft direkt zur kiinstlerischen Aufgabe 
machte, die Liniengebilde Rembrandtscher Figu1'en sozusagen 
"iu Malerei zu iibersetzen". J edenfalls vera1'beitete e1' die 
iibernommenen Motive ganz selbstandig, so dass man oft 
nicht einmal mit Sicherheit konstatieren kann, ob eine 
direkte Anlehnung an ein bestimmtes Werk Rembrandts 
odeI' nul' ein Schaffen in dessen Geiste vorliegt. Dies ist 
z.B. del' Fall bei de Gelders n Philosophen" (unserer NI'. 181) 
oder bei del' n Alten betenden Frau" (unserer Nr. 2(7), 
Figuren, die selbst abgesehen von del' Technik so ganz 
Rembrandtschen Geschmack verraten. Ahnlich steht es 
mit de GeIdel's "Christus am Oelberg" (Richmond, Smlg. 
Cook): der Typ und die Bewegungen des Engels erinnern 
wohl an entsprechende Figuren auf Rembrandts " Daniel" 
in Berlin und dem ,,'fobias" in Glasgow. Die Bewegungen 
Christi entsprechen ziemlich den Gesten der " Magdalena" 
(die ja auch um Gnade fleht) in Braunschweig. Ob abel' 
diese Gemalde Rembrandts, sei es im Original oder in 
Reproduktion, dem Kiinstler vorgelegen haben, ist seh1' zu 
bezweifeln. Wir miissen eher annehmen, dass de Gelder 
sich durch das fleissige Studium der Kunst seines l\Ieisters 
iiberhaupt dessen Gestensprache angeeignet hat .. Da nun 
diese neben dem Kolorit so wichtig fiir die Stimmung des 
Gemaldes ist, so konnen wir bei de Gelders Werken gerade 
in der allgemeinen Stimmung seine Verwandtschaft mit Rem
brand t erkennen. U nd diese Verwandtschaft beweist, dass 
die Anlehnungen de Gelders an seinen Meister nicht nur 
ausserlicher N atu1' sind, sondern dass sie der Kiinstler in 

1) Hierauf machte H. d. G. (miindliche Mitteilung) aufmerksam. 



105 

seinem Innern verarbeitet hat. Wenn z.B. die priichtige 
Dresdner "Landschaft mit der Wassermlihle" de Gelders so 
stark an Rembrandt erinnert, so beruht das nicht auf ausser
lichen Entlehnungen, sondern auf gemeinsamen kiinstlerischen 
Prinzipien: de Gelders Landschaft ist wie die Rembrandts 
das Resultat von N aturbeobachtungen und kiihnster Phantasie, 
sowohl was . Form als auch Farbe und Licht betrifft. Be
sonders die frlihen Bilder de Gelders, unter denen ich 
ausser der genannten I~andschaft das "Ecce homo" in 
Dresden, die "Bildnisstudie" in Miinchen und den "Savo
yardenknaben" (Petersburg) hervorheben mochte, zeigen in 
del' Stimlnltng eine enge Verwandtschaft mit del' Kunst 
Rembrandts. Spater erst, besonders urn die Zeit der Ent
stehung des "Noteman ", tritt bei de Gelder - beachte 
~araufhin ausser dem "Noteman" auch den "Hellebardier" 
(Dresden), das "Selbstportrat" (Petersburg) und den "Boerhave" 
(Haag, SmIg. Baronin van Rhemen) - das etwas aufdringliche 
"Spiel ins Publikum" liber den Bildrahmen hinaus auf, das 
im Gegensatz zu dem "Insichgekehrtsein" Rembrandtscher 
Figuren steht. Einen weiteren Unterschied konstatierten 
wir schon oben bei der Besprechung de GeIdel's als Historien
maIer. Wir sahen, dass er in der Durchbildung seiner 
Kopfe nie so weit geht, wie Rembrandt, bei dem gerade 
die Gesichter als Spiegel der Seele zum Haupttrager del' 
Stimmung werden. De Gelder befasst sich dagegen ge
wohnlicb nur mit dem Aeusserlicben des Vorgangs. Insofern 
ist seine gesamte Kunst viel "ausserlichet'" als die tiefe, 
gebaltreichere Kunst Rembrandts. De GeldersEinzelfiguren -
ich erinnere nur an die "Orientalischen Fiirsten" in Kopen
hagen und im Haag (SmIg. Steengracht) - wirl,en. was den 
Ausdruck betrifft, Ieicbt unverstandlicb. Sie interessieren uns 
namentlicb durch ihre rein optischen, malerischen Elemente ; 
im Gegensatze zu Rembrandts Kunst, bei der neben del' eigent
lichen l\IaIerei, der seelische Ausdruck stets eine wicbtige 
Rolle spielt. Erst wenn de Gelder zu der einen Figur noch eine 
(odeI' mebrere) andere binzufiigt und beide in Beziehung zu 
einander setzt, wird die Szene ganz verstandlich: Wir finden 
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bei de Gelders Werken die ErkHirung fiir jede Figur erst in den 
Beziehungen, die zwischen iLr und ihrer U m g e bun g besteht. 
In seinem Spatwerke, der Passions-Ser'ie, liegt die Ausdrueks
kraft fast ausseLliesslieh im n Milieu", wozu ieh natiirlieh aueh 
alle Nebenpersonen reehnen mochte. Naeh der Figur Christi, 
dem eigentlichen Gegenstand del' Darstellung, muss man 
auf manehen Stileken geradezu suehen. Bei dem Passions
Zyklus, den Rem bra n d t flir den Prinzen Friedrich von 
Oranien malte, ist Christus nicht nur stets geistiges Zentrum ; 
aueh durch die Komposition und die Lichtflibrung ist er 
von allen iibrigen Personen hervorgehoben. Bei einzelnen 
Stiicken de Gelders dagegen, z.B. bei del' nGrablegung" oder 
bei der "Himmelfahrt ", ist die Figur Cbristi iiberhaupt nicht 
zu sehen, und bei der "Kreuzigung" unterscheidet sieh 
das Kreuz Christi absolut nicht von denen der Schacher. 
Diese Erscheinungen beruhen darauf, dass de Gelder -
wie wir oben S.56 sahen - in der Heranziehung der Natur 
weit liber Rembrandt hinausging, der das Milieu viel spar
samer, wenn aueh hochst stimmungsvoll, andeutet. Wir 
miissen auch bedenken, dass zwischen den beiden genannten 
Passions-Serien ein Zwischenraum von zirka 80 Jahren 
liegt, in dem die hollandische l\Ialerei sieh nicht nur bis 
zu ihrer hoehsten Bliite entfaltet hat, sondern anch noeh 
den darauf erfolgenden Verfall erlebt hat. 

B. 

Wenn de Gelder dUl'eh seine Beziehungen zu Rem
brandt nieht eine Sonderstellung in seiner Zeit einnahme, 
wiirden wir ihn nieht nul' mit Rembrandt, sondern aueh 
mit seinen Zeitgenossen vergleiehen. Ein soleher Vergleich 
lasst sieh aber insofern kaum durehfiihren, als gerade die 
fiir die Zeitgenossen de Gelders eharakteristischen klinst
Iel'isehen Elemente im Gegensatz zu seinen klinstlerischen 
Eigenarten stehen. ,Vohl ist es moglieh, in der Kunst del' 
60el' Jahre, dort, wo noch Rembrandtseher Einfluss herrseht, 
also etwa in dem Kolorit eines Barent Fabritius, Analogien 
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zu den friihen Werken de Gelders zu finden 1). Abel' schon 
wenn wir versuchen, Beziehungen zu seinem ersten Lehrer, 
Sam u el van H 0 0 g stra ten, der ja selbst noch del' 
besten Zeit der allgemeinen Entwickelung angehort, zu 
konstatiel'en, kommen wir nicht weit. 

Wenn H 0 0 g s t rat e n sich bis 1650 noch deutlich als 
Rembrandt-Schiilel' zu erkennen gibt, ich erinnere nul' an 
seine fl'iihen Zeichnnngen und an Jas Kolorit des" Jiinglings· 
Bildnis" del' Galerie Liechtenstein von 1645 - so zeigt er 
sich schon bald daranf als Anhangel' anc1erel' Richtnngen. 
In dem Illusionismns, del' sich in dem "l\Iann am Fenster" 
von 1653 (Wien) ansspl'icht 2), moehte ich ehel' eine Annahel'ung 
an seinen Stadtgenossen Nicolaes l\Iaes sehen. Del'artige 
Stiicke, mit c1enen Hoogstraten die N atnr vortauschen, 

1) Auch war zu verweisen auf die Verwandtschaft des GeIdel's mit 
dem unbekannten Meister, dem das grosse "Ecce homo" in Budapest 
(nach Bredius vielleicht von L. C. van Beyeren), das !J Gleichni~ 

von den Arbeitern im 'Veinberg" in Frankfurt, del' )) Christus, 
del' die Kinder segnet" (nach Wurzbach II 294 wahrscheinlich von 
JUl'. Ovens) in del' Londoner Nationalgalerie u. a. Bilder zuge
schrieben werden. 'Viihrend das Londoner Bild, wohl das friiheste 
del' genannten, dem Rembrandt, insbesondere dem )) Christus und die 
Ehebrecherin" der ehemaligen Sammlnng Weher (wiederholt ange
zweifeItes Werk, das sich jetzt in del' SammIung Mr. 'VaIker in 
Minneapolis befindet) sehr nahesteht, finden sich bei dem Frankfurter 
Bild ganz auffallende Beziehungen zu de Gelder, ganz besonders in 
del' Komposition (vergl. diese mit de GeIdel'S "MahI del' Esther ", 
un serer Nr. 33). Ein anderes Bild, das meines Erachtens von derselben 
Hand ist, wie das )) Gleichnis" in Frankfurt, namlich der )) Mathe
matikus mit seinem Schiiler" (Kunsthandler Agnew in London) zeigt 
noch grossere Ahnlichkeit mit dem Stil de Gelders. Auch auf diesem 
'Verk haben wir das KompositionssC'hema, das de Gelder im Anschluss 
an Rembrandt (z.E. auf de GeIdel'S Estherbildern in Dre8den und Buda
pest) ausgebildet hat, und ausserdem gewisse, auch fijI' de Gelder 
charakteristische raumliche Wirkungen. Man konnte den ken , dass de 
GeIdel'S sicherlich recht exakt gezeichnete Friihwerke aus dem Ende 
del' sechziger Jahre, die uns nicht bekannt sind, so ausgesehen haben. 

2) Diesel' Illusionismus zeigt sich schon deutlich bei del' Photographie 
des Bildes, die nicht nach einem Gemiilde, sondern nach der Natur 
aufgenommen zu sein scheint. 
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den Beschauer, wie Houbraken sagt 1), "betrligen" wollte, 
waren eine seiner Spezialitaten. Sie sind zu dem Zweck 
der "Tauschung" bei peinlichster Nachahmung del' Natur 
bis in die aussersten Bildecken gleichmassig behandelt. Daher 
steht Hoogstraten in dieser Gattung fast im Gegensatz zu 
der phantastischen Kunst seines Schlilers de Gelder. An 
Nic. Maes denken wir ferner auch bei Hoogstratens "Spin
nerin" der Sammlung Novak in Prag, die der Raumanf
fassung und Stimmung der frlihen Genrestucke jenes Meisters 
entsprechen. Eine andere Kunstrichtung, der sich Hoogstraten, 
und zwar spater wohl, an schloss , wird reprasentiert durch 
Gemalde, wie die "junge Dame im Hof" (Haag) odeI' die 
"kranke Dame" (Amsterdam). Diese Bilder, deren Ent
stehung wohl nicht viel vor 1660 fallt, zeigen deutlich ihre 
Abhangigkeit von del' Kunst der sogenannten Raummaler. 
Wenn Hoogstraten hier versucht, Raumpl'obleme im Sinne 
cines Pie tel' de H 0 0 c h zu losen, so mussen wir wiederum 
einen Gegensatz zu seinem Schmer de Gelder konstatieren, 
in dessen Werken sich gerade die Rem b I' and t s c h e Raum
auffassung ausspricht. Uebrigens vermag der unselbstandige 
Hoogstraten keineswegs sich die Errungenschaften seines 
Vorbildes zu eigen zu machen. Er ahmt wohl die Durch
blicke, die "Perspectiven" nach, was Houbraken schon 
lobend erwabnt 2); im Gegensatz aber zu P. de Hooch, dem 
es gelang, die Figuren so klar in den Raum zu stell en , 
dass man sie eben mit dem Raum sehen kann, sind bei 
Hoogstraten auch in diesen Bildern die Figuren mehr oder 
weniger noch fill' sich allein gesehen. Sie sind daher auch 
nicht, wie etwa bei de Hooch, in scheinbarer Absicbts
losigkeit im Raum plaziert, sondern schon innerhalb der 
Komposition betont. Sehr richtig sagt Ch. Blanc 3) von dem 
Bild im Haager Mamitshuis: "L'artiste n'a pas bien su, 
s'il voulait peindre un P. de Hoocb en grand ou un Terbourg 

1) Houbraken a.a.O. II. S. 157. 
2) Houbraken a.a.O. II. S. 158. 
3) Ch. Blanc, Hist. d. Peintres. II. 
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colossal". Auf del' "kranken Dame" in Amsterdam kommt 
sogar etwas Erzahlerisches hinzu, das eher an die Kunst 
eines Mieris oder Metsu erinnert. Dasselbe gilt auch von del' 
im Cabinet Ie Brun von Hubert gestochenen "Dame mit 
Hund ", wo ebenfalls ein »Durchblick" des Pieter de Hooch 
imitiert ist, abel' zu einem ganz verschwindenden N eben
motiv wird. Auch in den wenigen iibrigen mil' bekannten 
Gemalden Hoogstratens vermag ich kaum Beziehungen zu 
del' Kunst de GeIdel's zu finden. Fiir das Architektl11'bild 
Hoogstratens in Wien e" Innerer Burgplatz" dat. 1652) 
fehlen uns iiberhaupt entsprechende Gemalde zum Vergleich. 
Seine grossen Gl'uppenbildnisse del' Dordrechter Miinz
meister 1), von den en das friihere e von 1657) wohl noch 
eine gewisse Warme des Kolorits aufweist, wahrend das 
spatere, dessen aufdringlichel' Ausdruck und exakte Zeich
nung an B. v. d. HeIst erinnern, illfolge seiner unsoliden 
Technik einen farbig recht unangenehmen Eindruck macht, 
zeigen ebenso wie die iibrigen Portrats Hoogstratens ihren 
Autor als einen malerisch recht unbedeutenden Kiinstler, ~) 
so dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass de Gelder 
mehr, als eben die "ersten Anfangsgriinde del' Kunst ", das 
Zeichnen, bei ihm gelernt hat. Einen Beriihrungspunkt 
Hoogstratens mit de Gelder finuen wir hOchstens dort, wo 
crsterer - wie unser Kiinstler - auf Rembrandt zuriickgeht. 
Dies ist del' Fall bei Hoogstratells friihen, recht malerisch 
wirkenden Zeichnungen, an deren drastische, oft zu vulgare 
Gesten de GeIdel's Werke hiu und wieder erinnern, ferner 
bei dem oben genannten "Jiinglingsportrat" del' Sammlung 
Liechtenstein und bei del' 1657 datierten " Dornenkronung" 
in Bamberg. Es ware moglich, dass das letztgenannte Rild 
dem jungen de Gelder wiihrend seiner Lehrzeit bei Hoog
straten bekannt wurde llnd dass die Komposition mit den 

1) Dordrechts Museum, Kat. 1906 No. 23 und 24. 
2) Vergl. die oben zitierten Bemerkungen Houbrakens libel' seinen 

Lehrer Hoogstl'aten, S. 18 Anm. 2. Die Radierungen, die Hoogstraten 
fiir seine "Inleydinge" machte, verraten ihn ehel' als Zeitgenossen eines 
Lairesse denn als Schiiler Rembrandts. 
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In KniehOhe vom Bildrand iiberschnittenen, nach vorn 
gebeugten Figuren einen gewissen Einfluss auf ihn ausiibte. 
Solange abel' dieses Bild als Ausnahme im Oeuvre Hoog
stratens bestehen bleibt, solange sich also nicht mehrere 
Werke diesel' Art von seiner Hand n.nden, wird unser 
Vel' such , engere Beziegllngen zu seinem SchUler de Gelder 
festzustellen, resultatlos bleiben. 

Die Rembrandtschen Elemente treten ja auch in del' 
Kunst de GeIdel'S so stark hel'vor, dass sich prinzipielle Ein
fliisse von anderer Seite kaum feststellen lassen. De Gelder 
stellt sich mit seiner Befolgung Rembrandtscher Lehren in 
absichtlichen Gegensatz zu seiner Zeit. Wahl'end andere 
SchUler Rembrandts, Kiinstler wie G. Flinck odeI' F. Bol, 
noch zu Lebzeiten ihres l\Ieisters dem Modegeschmack zu
Eebe sich anderen, entgegengesetzten Kunstrichtungen an
schlossen, blieb de Gelder selbst nach dem Tode Rembl'andts 
den empfangenen Lehren als einziger holHindischer Kiinstler 
bis ins 18. J ahrhundert hinein treu; und wenn er dies tat, 
so muss er sich bewusst gewesen sein, dass seine Werke, 
ebenso wie die Rembrandts in diesel' Zeit (urn 1700), nul' 
wemg Anklang und somit Kaufer n.nden wU.rden. Es muss 
betont werden, dass die Kunst Rembrandts niemals so 
wenig geschatzt wurde, als nach seinem Tode, also zur 
Zeit del' Tatigkeit A. de GeIdel'S. Wenn wir Jaher diesen 
geniigend wii.rdigen wollen, mi.issen wir auch auf den so 
entgegengesetzten Geschmack del' Zeit, zu del' de Gelder 
in seinen Werken noch den N amen seines Meistel's Rem
brandt pries, unsel'e Aufmerksamkeit richten. 

Wir konnen wohl von mehreren besondel'en Stromungell' 
reden, die zu Beginn del' Tatigkeit de GeIdel's, also in den 
60er Jahren des 17. Jahl'hunderts, teils gesondert, teils 
gemischt zu Tage treten. Zunachst denke ich an die Kunst 
del' grossen Delfter Raummaler. Bei unseren obigen Be
trachtungen (S. 98) sahen wir ja schon, dass de Gelder 
durch den Anschluss an die Rembrandtsche Raumauffassung 
im Gegensatz zu Kiinstlel'n, wie Vermeer, P. de Hooch 
odeI' E. de Witte steht. Wahrend diese Meister abel' noch 
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mit Problem en rangen, und zwar mit rein nationalen, hol
Hindischen Problemen uud einen Hohepuukt del' Eutwicklung 
bedeuten, zeigt eine andere gleiehzeitige Stl'omung durch 
ihre N achahmung fremder Kunst schon den nahenden Verfall 
an: lch meine die Shomung, die Jureh die Spiitwerke eines 
Nic. l\Iaes charakterisiert wird, die infolge itusscrlichcr 
Nachahmung flamischer Posen und van Dyckscher Lokal
farben die hoWindische l\lalerei urn ihr Bestcs, urn ihr so 
stark nationales Geprage, brachte. Dass hier die Naehahmung 
gerade del' flitmischen Kunst vorliegt, winl eben dureli die 
typisehstc Erscheinung, ~ic. ::Uaes bewiesen, del' sich langere 
Zeit (zwischen 166:) und 1665) ill Antwerpen anfgehalten 
hatte und meb diesel' Zeit kein Bilu mehr malte, das die 
echt holliiuuisehen qualitiiten seiner friiheren, dem Rem
brandt so verwandten Wel'ke 1) allfwies. Del' Umstand, 
dass man frli.her einmal glaubte, die spaten Gemiilde des 
l\Iacs - meist Pol'tl'ats - seien von cinem auderen Meister 
gemalt, als die friihen Hilder, beweist, dass sic in sellroifem 
Gegensatz zu dem Rembrandtschen Gesehmaekc uml somit 
aueh zu den kiinstlerisehen Ansehauungen des de Gelder 
stehen. Wenn fliimische Kunst auch schon VOl' her - ieh 
erinnere an die l\Ialereien im Huis ten Bosch im Haag -
in Holland, besonders flir dekorati ve Aufgaben geschiitzt 
wurde, so tritt sie doeh erst in diesel' Zeit, in den 60er. 
J ahren, in den Vordergrund. lVIit ihr hangt zusammen eine 
dritte, wohl etwas spateI' einsetzende Stromung, die dureh 
den Anschluss an franzosisch-italienische Ki.i.nstler, wie etwa 
POllssin, clem Geschmaek des holHindisehen Publikums ent
gegenkam. Del' Hauptvertreter ist del' Beigier G. de Lairesse, 
del' nieht nul' dureh eine rege kiinstlerische Tatigkeit 
in Holland, sondern aueh durch zahlreiehe Sehriftell 2) 

diesel' mehr akademisehen Riehtnng den 'Veg hahnte; so 

1) Bode erwahnt als spatestes Bild dieser Art ein 1667 datiertes 
StUck, das "obendrein eine freie \Viederholung eines alteren Bildes" 
ist. (Bode: "Rembrandt und seine Zeitgenossen", S. 76). 

2) Diese wurden gesammelt und mit Hilfe seiner Sohne als "Granu 
livre des Peintres" herausgegeben. 
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erzeugte er sich Nachfolger, wie z.B. Jan Glauber, der 
Landsehaften in seinem Geiste malte 1). 

Als Parallele zu del' scharfen Liniensprache dieser " aka
demischen" Kiinstler tritt gleiehfalls in den letzten J ahr
zehnten des 17. Jahrhunderts eine vierte, mehr nation ale 
Stramung immer starker zu Tage: die Feinmalerei. Dass 
sie schon lange vorher einenwesentlichen Bestandteil der 
hollandisehen Kunst bildete, beweist uns zur Geniige das 
Oeuvre des G. Dou. Ein Naehfolgers Dou's und dabei der 
charakteristischste Vertreter dieser Stramung in den letzten 
.Jahren des 17. Jahrhunderts ist G. Schalcken. Die Fein
malerei beherrscht derartig die Zeit urn 1700, dass flir 
alles, was damals gemalt wurde, sei es Portdit oder Land
schaft, Historie oder Sti1leben, eine ganz minutiase Aus
fiihrung verlangt wurde. Und Jer Geschmack fUr die Fein
malerei dauert aueh noch im 18. Jahrhundert an. Van Gool 
behandelt 1750 in seiner "Nieuwe Schou burg " den Arnold 
Boonen als einen del' grass ten Kiinstler. Das hOehste Lob 
glaubt er ihm auszusprechen 1 wenu er sagt, Boonen sei 
wie kein anderer del' l\Ialweise des "grosseu" Schaleken 
nahe gekommen 2). - Die grassten Triumphe feiert die Fein
malerei natiirlieh beim Stille ben , das in dieser Zeit infolge 
seiner glasernen Kalte und kleinlichen Naturnachahmung 
nichts mehr von dem Duft und del' Frische der Stilleben 
aus der l\Iitte des 17. J ahrhunderts aufweist. J edenfalls 
abel' arbeiteten die Kiinstler urn 1700 dem Publikum zu 
Dank. Stillebenmaler, wie Rachel Ruysch, die " Amster
damsche Pallas" und Jan van Huysum, erwarben sich 
europaischen Ruhm. - Der Feinmalerei ist auch jene Bild
gattung zuzureehnen, die in jener Zeit des Verfalls doch 
noch kiinstlerisch auf einer sehr, sehr hohen Stufe stand: leh 
denke an die Stadtarchitekturmalerei und insbesondere an 
ihren besten Vertreter, Jan van del' Heyde. - Endlich bildet 

1) Diese nahern sich natiirlich den Landschaften der eigentlichen 
italienisierenden Hollander, wie J. Both und dessen Nachfolger. 

2) v. Gool: De Nieuwe Schouburg, I S. 304. 
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die Feinmalerei neben Einfllissen del' akademischen Richtung 
auch die Grundlage del' Kunst des berlihmtesten Hollanders 
um 1700, des Ritters Adriaen v. d. Werff. Wenn durch 
den Einfluss del' in Italien ausgebildeten HolHinder schon 
Ende del' 60er Jahre die Soliditat del' l\lal-Technik im 
allgemeinen sehr gelitten hatte, so muss man dagegen den 
Werken v. d. Werffs, was die Ausfiihrung betrifft, eine 
ausserordentlich hohe Qualitiit zugestehen. Doch vermogen 
sie wegen del' Ki:ilte des Kolorits und del' Gliitte der 
malerischen Behandlung nul' selten unser Interesse 7,U er
wecken. Trotz des Reichtums, del' die Kompositionen v. d. 
Werffs auszeichnet, kommen uns nUl' wenige seiner Werke 
naher, da wir in ihnen mehl' literarisches Wissen als eine 
Aeussel'ung wahren klinstlel'ischen Empfindens erkennen. 
Dieselbe SteHung nehmen wir erst recht gegeniiber den 
Werken seiner weniger bedeutellden 1\ achfolger und N ach
ahmer, wie Pieter van del' Werff odeI' F. B. van DOU\'en , ein. 

Zur Zeit der Tatigkeit A. v. d. 'Verffs lasst sich auch 
ein dil'ekter franzosischer Einfluss konstatieren, del' wohl erst 
am Ende des J ahrhunderts sich in ganz Europa, in Holland 
wohl nicht einmal so stark, bemerkbar macht, Er zeigt 
sich - besonders bei del' Bildnismalerei - in dem oft zu 
pompi5sen Arrangement, in den recht affektiert bewegten 
Gesten und ferner in del' Art, wie sich die Dargestellten 
aufdringlich an den Beschauer wenden: Es ist del' Einfluss 
del' von Hyacinthe Rigaud und seinen beriihmten Kollegen 
ausgeiibten Portratkunst, die ja besonders in Deutschland 
ihre N achahmer urn 1700 fand. Auch Holland entzog sich 
dem Einfluss diesel' "vornehmen" Kunst nicht. In dem 
Werke des eben el'wiihnten v. d. Werff selbst kann man 
Beispiele hierfiir finden: ich erinnere nUl' an sein "Selbst
portrat" des Rijksmuseums. 

Ich hieIt es fUr ni5tig, aHe diese ja bekannten kiinstleri
schen Erscheil111ngen del' Zeit nm 1700 in Erinnerllng Zll 
bl'ingen, damit wir uns bewusst werden, was es bedeutet, 
wenn ein Kiinstler, wie de Gel del', damals noch in seinen 
Werken klinstlerische Qllalitaten, die del' Hingst vel'flos-

8 
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senen Bltitezeit der holliindischen Malerei entsprechen , zeigt. 
Wir miissen uns bewusst sein, dass de Gelders reiche Far
benharmonie im Gegensatz zu den grellen, oft schreienden 
koloristischen Effekten des spiiten Nic. Maes steht und dass 
de Gelder dank seiner N aturbeobachtung in seinen Werken 
hochste Ausdruckskraft erzielte, zu einer Zeit, wo Lairesse 
seine mit schonen Posen angehiiuften, aber oft recht ge
haltlosen Kompositionen schuf. 1m Gegensatz zu diesem und 
all seinen anderen Zeitgenossen legt de Gelder seine Gemiilde 
weniger auf Linien als auf Farbe an. Daher steht er mit 
seiner breiten freien Malweise und seinem warmen Kolorit 
auch in scharfem Gegensatz zu der Feinmalerei cines 
G. Schalcken oder jier farbigen Kiilte eines v. d. Werff, bei 
denen ja die Linie eine Hauptrolle spielt. 1m letzten Grunde 
ist es de Gelders stark ausgepragter Individualismus, der 
im Gegematz zu der unpersonlichen, fast internationalen 
Kunst seiner beriihmten Zeitgenossen steht, die sich mit 
Vorliebe an FiirstenhOfen herumtrieben. 

N ur ganz vereinzelte Erscheinungen in dem Werke de 
Gelders verraten uns, dass er derselben Epoche angehort, 
ill der die oben bcsprochenen kiinstlerischen Anschauungen 
dominieren. Man kann bei del' Komposition seines" Note
man" 'oder seines "Selbstportrats" in Petersburg an den 
franzosischen Einfluss kurz vor 1700 denken, den wir oben 
erwiihnten. So wie etwa ein G. Edelinck und seine Kollegen 
bei Kupferstichen die Korper der in ein Steinfenster ein
gerahmten Dargestellten von der Seite gesehen gaben und 
den Kopf dem Beschauer zuwenden liessen, arrangierte de 
Gelder den " Noteman" und in ahnlicher Weise sein "Selbsf· 
portrat". Aus diesem Kompositionsprinzip resultiert erstens 
eine Bewegung, also eine gewisse Aktion des Dargestellten , 
und zweitens ein auffalliges seitliches Hinauswen:len aus 
dem Bildrahmen. 

Besonders bei de Gelders spatesten, nach 1700 entstan
denen Werken kann man in gewissen Erscheinungen einen 
Einfluss des Zeitstils des beginnenden 18. J ahrhunderts kon· 
statieren. Einen solchen mochte ich llamentlich in der Triibung 
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des Kolorits sehen, die z.B. bei der " Passion" seinen friiheren 
Werken gegeniiber auftritt. Bei der Besprechung des Por
triits des Boerhave(S. 64 :fl'.) erkannten wir ebenfalls im 
Kolorit, und zwar in dem silbergrauen Ton, der an Stelle 
des braunen Helldunkels getreten ist, den Einfluss des 18. 
J ahrhunderts. Es verriit sich hier schon del' Farbengeschmack 
jener Zeit, in der die Pastellmalerei in Aufschwnng kam. 

Aucn das eigenartige Karpergefiihl, das sich in de Gelders 
sp[iten Fignren ausspricht, scheint sich im Znsammenhange 
mit clem Stil jener Zeit (urn 1700) ausgebildet zu haben. 
Zunachst einmal w~iren clie iibernaW.rlichen, langen Figuren 
de GeIdel'S (z.B. auf der "Gefangennahme", Aschaifenburg, 
oder auf dem "Christns VOl' dem Hohenpriester ", Amsterdam) 
zn erw~ihnen. Diese entsprechen ganz dem Geschmack jener 
Zeit 1), die sehr gerne Karpel' von einer aussergewahnlichen 
Liinge bildete. Ein recht typisches Beispiel hierfiir sind 
die BibelilInstrationen des .J an Luyken, die in jener Zeit 
ii.ber ganz Holland yerbreitet wurden. Rei den soeben er
wiihnten Figuren de Gelders werden wir an die ganz unna
tiidich hohen Gestalten erinnert, wie sie Jan Luyken etwa 
auf dem "Verkauf Josephs" oder dem "Schatzgriiber" 
(l\Iatth. XIII, 44) gebildet hat. Es scheinen bei de Gelders 
" Passion" iiberhaupt Reminiszenzen an die Luyken'schen 
Kupferstiche vorzuliegen, die ja in Dordrecht ersehienen 
und clamals schon allgemein bekannt waren. Insbesondere 
mochte ich auf die phantastischen Distanzwirkungen in del' 
Landscbaft hinweisen, die uns sowohl auf den Passions
bildern de GeIdel'S als auch auf den Stichen des Jan Luyken 
au:fl'allen 2). 

1) Die VOl'liebe jener Zeit fUr iibermassig lange Gestalten mag mit 
del' damals iiberall zu beobachtenden Vertikal-Tendenz, die sich besonders 
auch in del' Architektur aussert, zusammenhangen. Man beachte z.D. 
wie in diesel' Zeit durch Aufsetzen von ornamentalem odeI' figiil'lichem 
Schmuck del' obere horizontale Abschluss del' Architektur regelmassig 
vermieden wird. 

2) Beachte daraufhin Jan Luykens Illustrationen zu "Geuesis XXXVII, 
25-28" (Verkauf Josephs) oder zu I. Sam. XX, 14 (David und Jonathan) 
und vergl. sie mit de GeJders "Kreuztragung" in Aschaffenburg. An 
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Auch einen Einfluss der Modetracht der Zeit kann man, 
wenn anch nur schwach, in de Gelders Werken erkennen: 
Die an der Taille ansitzenden, unten abstehenden Iangen 
Rocke, wie sie auf de Gelders " Kreuzabnahme " (Aschaffen
burg) die am Kreuz Christi beschaftigten Manner tragen, 
verraten den Kosiiimgeschmack des friihen 18. Jahrhunderts, 
das von der franzosischen Mode beherrscht wird. Ganz 
AhnIiches finden wir auf den (auch hollandischen) Kostiim
stichen aus dieser Zeit 1). Auf eine weitere Eigentiimlichkeit 
gewisser spater Figuren de Gelders, bei denen del; Kopf 
fast ohne Andeutung des Halses zwischen die Schultern 
gesetzt ist und sich nach vorne reckt, haben wir schon oben 
bei del' Besprechung del' datierten Bilder (S. 62) aufmerksam 
gemacht. Oft fallen die Figuren noch durch einen stark 
hervortretemlen Bauch auf. Auch zu dies en Eigenarten 
£lnden wir Analogien in der Kunst jener Zeit. Ganz speziell 
werden wir an Figuren des Tiepolo erinnert, bei dem auch 
das Vorrecken der Kopfe zu einer StiIeigentiimIichkeit wird. 
A uch die dick bauchigen Typen finden wir bei ihm, besonders 
bei seinen EinzeIbiIdnissen "alter OrientaIen". Bezeichnend 
ist es jedenfalls, dass ein typisches Bild Tiepolos dieser Art, 
del' "Pascha" del' ehemaligen Sammlung Weber in Hamburg, 
Iangere Zeit, so nocll auf der Auktion v. Berg 1904, unter dem 
N amen de Gelders ging. Auch was die Komposition betrifft, 
erinnern uns die spaten Werke de Gelders, besonders die 
" Kreuzigung" und die )J Kreuzabnahme" in Aschaffenburg , 
an die Kunst TiepoIos: Bei der Zerrissenheit der Komposi
tion der heiden genannten Gemalde denken wir etwa an 

dieser Stelle ware auch auf einen gewissen Archaismus de Gelders, 
auf eine gewisse Anlehnung an die fiamische Kunst urn 1600 zu weisen, 
wo z.B. in den Werken eines Fr. Francken II oder J. de Momper 
solche phantastische Raumwirkungen eine ahnliche Rolle spielen. Als 
Beispiele nenne ich Mompers "Landschaft" in Darmstadt und Fr. 
Franckens II "Kreuztragung" in Aschaffenburg (Nr. 107). 

1) Beachte daraufhin die Figuren in dem fUr die Kostiimkunde so 
wichtigen Buch: B. Picart, Ceremonies et Coutumes Religieuses 
Arnst. 1723. 
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das Durcheinander der "Kreuzigung" 'I'iepolos die sich in 
del' eben erwiihnten Sammlnng Weber zu Hamburg hefand. 
In del' Art, wie sich bei den genannten Gemiilden de 
GeIdel's die Figuren zwischen den Hiigeln herumtreiben, 
von denen sie iiberschnitten, d. h. zum Teil verueckt wer
den, kann man eine Analogie zu del' Komposition del' 
" Krenztragung" Tiepolos in Berlin (K. F. ]\1.) sehen .. Es ist 
mir indessen noch nicht gelnngen, personliche Beziehungen 
zwischen beiden KiinstIern oder anch nnr direlde k1i.nstle
l'ische Entiehnnngen nachzuweisen. Die von uns erwiihnten 
Analogien werden daher wohl nul' als Erscheinungen, die 
dem Stile ein unO. derselben Zeit unterworfen sind, zu er
kliiren sein. 

]\liissen wir die Beziehungen, die zwischen de Gelder 
und seinen Zeitgenossen bestehen, mit l\1iihe suchen, so 
erinnern uns seine Gemalde oft ganz auffallend an "\Verke 
friiherer Generationen, die ihm kiinstlerisch verwandt waren: 
Die Lichteffekte und unheimlichen Raumwil'kungen seiner 
" Passion" lassen uns an L. Bramer denken. Man miichte 
glauben, dass de Gelder Gemiilde wie z. B. den "Christus 
VOl' Pilatns" (Augsburg), die "Handewaschung des Pilatus " 
(Aachen) oder den " Jesus im Tempel" (Braunschweig) des 
L. Bramer gekannt habe. Sogar in del' freien Technik und 
derVorliebe fiir olivenfarbene Tone kann man eine Verwandt
schaft zwischen beiden Kiinstlern sehen. Die etwas fleckige 
Behandlung des " Noli me tangere" unO. del' " Himmelfahrt " 
ue GeIdel's in Aschaffenburg erinnert an die freie Manier, 
die den farbigen Aquarellen L. Bramel's 1) eigentiimlich ist. 
Es ist wohl moglich, dass de Gelder den 1674 verstorbenen 
Kiinstler noch personlich gekannt hat. Tatsachen abel', die 
entweder personliche oder andere direkte Beziehungen de 
GeIdel's zu jenem Meister beweisen, lassen sich nicht anfiihren. 

Schliesslich ware an diesel' Stelle noch auf eine Reihe von 
Erscheinungen zu weisen, die wie es scheint auf' Allre
gungen von sehr fern stehender Seite beruhen, niimlich auf 

1) Beachte daraufhin die beiden ~Himmel£ahrten" Bramers im 
Kupferstich-Kabinet zu Braunschweig. 



118 

einer Beeinflussung dureh venezianische Malereien etwa aus 
der zweiten Halfte des 16. J ahrhunderts. Da Beziehungen 
de GeIdel'S zu der Kunst Venedigs weder durch Urkunden be
glaubigt, noch durch Entlehnungen von Einzelheiten in seinen 
Werken bewiesen werden, will ieh wenigstens einige Punkte 
anfiihren, die die Annahme eines venezianischen Einflusses 
sehr nahe Iegen. Ubrigens geniigte es ja, wenn dem de Gelder 
nur eine kleine Zahl venezianischer Gemalde (vielleicht bei 
einem Aufenthalt in Amsterdam) bekannt wurde, um sich das, 
was ihn kiinstleriseh daran interessierte , zu eigen zu machen. 

Zunachst einmal ist auf die ganz eigenartige Verkiirzung 
der Kopfe bei de Gelder aufmerksam zu machen, die nieht 
nul' von links nach reehts gedreht, sondern gleichzeitig aueh 
von hinten nach vorn gebeugt sind. Als Beispiele beachte 
man auf dem "I~ot und seine Toehter" (Moskau) den Kopf 
der Tochter rechts hinten, ferner den Kopf des Lot auf 
clem Bilde des Briisseler :l\luseums, den Kopf des Boas auf 
dem Bilde der 'Wiener Akademie, den Kopf des Joseph 
(besonders auffallend) auf del' Berliner "Heiligen Familie" 
und den Kopf der linken l\Iagd auf del' sog. "Judenbraut" 
in l\Iiinehen 1). Diese eigenartigen Verkiirzungen weisen 
ganz auffallend auf die venezianisehe Kunst zur Zeit del' 
Bassani und des Veronese. Es gibt Werke Veroneses (z.B. 
"Raub del' Europa" im Anticollegio des Dogenpalastes), 
auf denen iiberhaupt kein Kopf ohne eine absichtlieh kom
plizierte Verkiirzung gegeben ist. Speziell mit dem Kopf 
des Joseph del' Berliner "Heiligen FamiIie" de Gelders 
konnte man den kahlen Kopf auf del' "Heiligen FamiIie" 
Veroneses 2) in den Uffizien vergleichen. - Zweitens mache 

1) Dieses Blld scheint speziell in Anlehnung an die Gruppe eines 
Gemaldes des Veronese entstanden zu sein. Z. B. k6nnte dem Kiinstler 
ein Stich (im umgekehrten Sinne) nach dem Esther-Bild Veroneses im 
Louvre vorgelegen haben. Derartige Gruppen von drei Frauen bilden 
im Oeuvre delS Veronese einen bestimmten Typ u. kommen ahnlich auf 
seiner "Findung Mosis" (Dresden u. Madrid) und auf der "Auferweckung 
des Lazarus" (Florenz, Uffizien) vor. 

2) Vergl. auch das Kostiim dieses Gemaldes Veroneses mit dem der 
links stehenden Tochter Lots auf dem Gemalde de Gelders in Moskau. 
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ich auf die auff'allend reiche Verwendung eines leuchtenden 
Grli.ns in de GeIdel's Werken aufmerksam. Als Beispiel erwahne 
ich das Kostiim del' sog. "Judenbraut" in Miinchen, ferner 
den Mantel del' "Dame" in Dordrecht. Wahrend ein solch 
intensives Griin, zumal in so grossen Flachen, in Holland nul' 
ganz selten vorkommt, ist es eine Lieblingsfarbe del' Vene
zianer schon seit dem 15. J ahrhundert und bildet einen 
wesentlichen Bestandteil del' Palette del' Bassani und des 
Veronese. - DriUens, wenn wir bei del' Besprechung del' 
Aschaffenburger Serie (S.56) auf die wichtige Rolle, die del' 
Landschaft zufallt, wiesen, so sei hier auf das ganz ahnliche 
Verhaltnis zwischen Figuren und Landschaft in del' Kunst 
del' Bassani aufmerksam gemacht. Einzelerscheinungen, \Vie 
das Uberschneiden von Figuren durch Hiigel im Vorder
gmnd, fallen uns wie etwa bei de GeIdel's" Boas und Ruth" 
(Berlin) odeI' del' "Kreuztragung" (Aschaffenburg) auch im 
Oeuvre del' Bassani auf, z.B. auf .J. Bassanos "Israeli ten 
in del' Wiiste" (Dresden Nr. 253). Ferner find en wir auf diesem 
Bild (z. B. an dem Fass) , wie auch sonst bei den Bassani, 
das flir de Gelder so typische Betonen von Randern del' 
Gegenstande. Schliesslich seien die bei de Gelder so haufigen 
grossen Vordergrundsfiguren erwahnt, die c1urch den unteren 
Bildrand li.berschnitten werden, wie etwa die Figur des 
Johannes auf del' "Heiligen Familie" in Berlin odeI' del' 
lHardochaus auf dem Esther-Bilde des Museums zn Kopen
hagen. Wir glaubten oben (S. 100 f.), in diesen Figuren Anleh
nungen an Spatwerke Rembrandts, wie etwa an des sen 
"Haman VOl' Ahasver u. Esther" 1) in Bukarest, sehen zu 
konnen. Nicht ausgeschlossen ist es, dass beic1e Kiinstler, 
Rembrandt und de Gelder, diese Figuren, durch veneziani
sche Kompositionen angeregt, geschaffen haben. J edenfalls 
spielt sowohl in Rembrandts Werken del' 60er Jahre und 
im Werke des A. de Gelder, als auch in del' venezianischen 

1) Die Art, wie bei dies em doch ganzfigurigen Bild vorn eine Figur, 
vom Bildrand uberschnitten, ins Bild hineinragt, finden wir haufig in 
del' veneziano Kunst. Beachte daraufhin Tizians "Taufe Christi mit d. 
Stifter" in Rom (KapitoI). 
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Malerei das Halb- oder Dreiviertel-Figurenbild eme ganz 
besondere Rolle. 

Nun lassen sich aU die erwiihnten Erscheinungen, wie 
das Vorbeugen del' Kopfe 1), die Betonung der Landschaft, 
das Hervorheben von Randern, ferner die eigenartigen 
Uberschneidungen von Figuren auf eine bestimmte Tendenz 
zul'iickfiihren: auf das Streben nach einer intensiven Raum
wirkung, und zwar durch malerische Mittel. Dieses ist sowohl 
in del' Kunst de Gelders als auch in der Entwickelung der 
venezianischen Malerei , von den BeUinis bis zu Tiepolo, 
einer der wichtigsten Faktoren. Hierauf beruht die innere 
Verwandtschaft der Knnst de Gelders und Venedigs. Es lag 
nabe, dass sich unser Kiinstler die Meister zum Vorbild 
nahm, die gleiche Ziele wie er verfolgten. Dass er dabei 
nicht nul' in ausserlicbel' Weise Einzelheiten nachahmte, 
geht daraus her VOl' , dass wir ihm nicht einmal direkte 
Entlehnungen mit Sicherheit nachweis en konnen. Er entnahm 
del' fremden Kunst nur so viel, als er als echter Hol
Hinder gebrauchen konnte. Trotz der verscbiedenenaus 
dem Ausland kommenden Anregungen bewahrte de Gelder 
in erfreulichem Gegensatz zu seinen "internationalen" Zeit
genossen in seinem Leben und seiner Kunst sein echt hol
Hindisches Naturell. 

Man kann vielleicht noch weitel' gehen und in seinen 
\Verken einen Zusammenhang mit seiner Heimatstadt Dord
l'echt ganz speziell sehell. Dordrecht ist die Stadt der 
leucbtenden Lokalfarben par excellence. Das goldene Sonnen
licht von Dordl'echt erhoht nicht nur ihre Leuchtkraft, 
sondern einigt sie auch zu einer voUen Harmonie 2). Wahl'end 
das Klima von Haarlem die dortigen Klinstler zu triiben, 
grauen Farbstimmungen angeregt hat, wahrend in den 

1) Dadurch, dass die Ropfe (resp. die Oberkorper) nach vorn gebeugt 
gegeben werden, wird del' Rorper natiirlich mehr in Raume entwickelt. 

2) Die SchOnheit del' Dordrechter Atmosphlire bernht vielleicht auf 
del' eigenartigen Situation del' Stadt an fiinf Wasserarmen. Auf ihre 
besonderen Eigenschaften machte auch schon del' in Dordrecht ge
borene Maler- Schriftsteller, Dr. Jan Veth, aufmerksam. 
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Werken der Delfter Meister das kiihlere Tageslicht eine 
besondere Rolle spieIt, brachte Dordrecht einen Aelbed 
Cuyp, den Poet en der goldenen Abendsonne, ferner einen 
Nic. ]\1aes, den wir wegen des harmonischen Reichtums an 
Lokalfarbe flO hoch schiitzen, und schliesslich einen A. de 
GeldH hervor. Wenn wir in vorstehenden Kapiteln auf die 
prachtige Schonheit seines Kolorits aufmerksam gemacht 
haben, so glauben wir dies unserm Kiinstler gespendete Lob 
nicht zu schmalern, wenn wir an dieser Stelle darauf hin
wei sen , dass er wohl gar manches den Eindriicken, die ibm 
rlie ganz eigene Schonheit seiner Vatel'stadt gab, verdankt. 



SYSTEMATISCHES VERZEICHNIS DER 
GEMALDE DE GELDERS. 

VORBEMERKUNG. 

Die Anordnnng ist eine systematische und folgt den von 
Hofstede de Groot in seinen "Kritischen Verzeichnissen" 
eingehaltenen Prinzipien. Innerhalb jeder in del' "Syste
matischen Ubersicht" genannten Gruppe stehen die noch 
nachweisbaren Bilder in alphabetischer Reihenfolge del' 
Stadte, wo sie sich befinden, V(lran. Es folgen die nur lite
rarisch bekannten in del' chronologischen Folge ihres Vor
kommens. Von dies en Prinzipien weicht natiirlich die Anord
nung del' Darstellullgen aus dem alten und dem neuen 
Testament abo Diese werden entsprechend del' Folge der 
biblischen Erzahlungen beschrieben. Eine Ausnabme bilden 
ferner die Portrats bekannter Personen, die alphabetisch 
nach ihrem Anfangsbucbstaben geordnet sind. 

Die Titel der Gemalde, deren Echtheit gesichert ist, 
sind mit Kapitalbuchstaben gedruckt,. dagegen nicht die 
Titel der GemaIde, deren Echtheit ich noch nicht odeI' 
nicht mebr nachweis en konnte. Zu letzteren gehoren natiir
lich aIle die Bilder, die nul' dnrch Auktionsberichte be
kannt sind. 

Da an dieser Stelle zum ersten Male das gesamte Material 
zusammengetragen ist, so war es angebracht, am Schlusse 
auch die Werke anzufiihren, die einmal unter de Gelders 
N amen gingen, aber sieher nicht von seiner Hand stammen. 
Sie sind mit romischen Ziffern nummeriert und dureh eme 
Klammer urn ihren Titel gekennzeichnet. 

Die Auktionsnotizen verdanke ieh zum grossten Teil 
Hel'rn Dr. Hofstede de Groot. 
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1m Uhrigen werden die Angaben bei jeder Nummer nach 
1\lOgIichkeit in foIgender ReihenfoIge gemacht: 

1. TiteI des BiIdes. Kurze Beschreibung und Farben
angabe. Bemerkungen zur Qualitat, zur Echtheit .. 
Datierungsversuche. Hinweise auf andere Kunstwerke 
etc. Die in Anfiihl'ungsstrichen gegebenen Bemerkungen 
sind den Versteigerungskatalogen oder entsprechenden 
Quellen entnommen. 

2. Material. l\Iasse. Bezeichnung. 
3. Stiehe. Literaturangabe. 
4. Herkunft und - bei noeh naehweisbaren Gemalden

del' jetzige Aufenthaltso1't. Letzterer wird durch ein davol'
gesetztes )) J etzt :" hervorgehoben. 

-----,---------

Es sei mil' an diesel' Stelle noch gestattet, del' Herren 
zu gedenken, die mil' - abgesehen von den in del' "Einleitung" 
genannten - bei del' Vervollstandigung des Kataloges be
hii.lflieh waren. VOl' aHem bin ieh E x z e 11 e n z Bod e, 
del' die Liebenswiirdigkeit hatte. das l\lanuskript des 
Katalogs durchzusehen und hie und da dureh die wiehtigsten 
Bemerkungen zu erganzen, zu Dank verpflichtet. Herrn 
Cam p bell Dod g son in Londen, del' mieh bei meinen 
Arbeiten in England unterstiitzte, Herrn K. 1\1 ads en, 
del' mil' Auskunft libel' die in Danemark befindliehen We1'l,e 
gab, und Herrn Dr. W. R. Val e n tin e l', del' mich libel' 
Gema~de in Amel'ika wiederholt unterriehtete, moehte ieh 
gIeiehfalls meinen hesten Dank aussprechen. 



SYSTEMATISCHE OSERSICHT FOR DEN 
KATALOG DER GEMALDE. 

1. Altes Testament 1-43. 

II. Neues Testament 44-99. 

III. Einzelfiguren von Evangelisten und Heiligen 
100-110. 

IV. Unbestimmte biblische oder historische Szenen 
111-128. 

V. l\Iythologie, Allegorie, Profangeschichte 129 -138. 

VI. Genreszenen 139-156. 

V II. Portrats bekannter Personen (Manner und Frauen; 
in alphabetischer Folge) 157-170. 

VIII. Gruppenbildnisse 171. 

IX. lUannliche Bildnisse 172~254. 

1) nachweisbare 172-185. 

2) deren Verbleib unbekannt ist. a) auf Holz. 
b) auf Leinewand, c) ohne Angabe des 
Materials 186-254. 

X. Wei bliche Bildnisse 255 -298. 

XI. Landschaften 299-302. 

XII. Stilleben 303 - 306. 

XIII. Falschlicherweise dem de Gelder zllgeschriebene 
Gemalde I -XXXVIII. 



AL TES TESTAMENT. 

1. ABRAHAM DIE ENGEL BEWIRTEND. Hinter einem 
gedeckten Tisch sitzt Gottvater, zu seinen beiden Seiten 
je ein Engel. Vorn links Ahraham in ehrfurchtsvollel' 
Haltung, fast in Ri.i.ckenansicht. Lebensgrosse Figuren. -
Das Rild, das wegen der Leuchtkraft seines reichen Kolorits 
und wegen des tiefen Stimmurtgsgehalts zu den Hauptwerken 
unseres Ki.i.nstlers zu ziihlen ist, hat im Jahre 1890 unter 
dem Namen "Rembrandt du Pecq" in Paris vie I von sich 
reden gemacht. Es standen sich in Paris zwei Parteien 
gegeniiber, von denen die eine das Gemalde fijr ein eigen
handiges Werk Rembrandts, die andere es fill' ein Werk 
seiner Schule hielt. Es ist aber ein so charakteristisches 
Werk de GeIdel's, dass nul' eine Zeit, die dies en l\leister 
noch nicht genUgend kannte, auf andere Kiinstlernamell 
kommen konnte. Typiscb fijI' de Gelder sind die Gesten, 
die Ge8ammtstimmung, die Kostiime und besonders die stark 
raumlicbe Wirkung. Die Symmetrie del' Komposition, die 
Lichtbehandlung und die enge Verwandtschaft mit Rem
brandts Spatwerken wei sen auf eine sehr friibe Entstebung. 

Leinw. h. ca. 100, br. 150 cm. 
Falsch bezeichnet: Rembrandt 1656. 
Radiert von L. l\luller in der Gaz. d. b. a. 1890. 
Erwahnt von L. Gonse in der Gaz. d. b. a. 1890 S. 58 ff.; 

A. Thierry in Revue generale, Marz 1890 (scblagt irr
t"ilmlicherweise als Gegenstand des Bildes vor: "Rachel 
bewirtet Tobias und den Erzengel Rafael "); Michel: 
Rembrandt S. 495; Zeitschrift f. b. K. 1. S. 252, 272, 292. 

Sammlung Madame Legrand in Pecq. 
Kunsthiindler Bourgeois in Paris 1890. 
Sammlung Yerkes in New York . 
. Jetzt: Sammlung Dr. ~anmann in Leipzig. 
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2. Die Engel verlassen Abrallam, um nach Sodom zu 
gehen. Abraham kniet links ganz im SchaUen und fleht 
sie an. Auch Sara ist im Schatten sichtbar. Das Licht falIt 
nul' auf das weisse Tischtuch und den Engel rechts. Sehr 
dunkler Hintcrgrund. 

J etzt: Haus von Peter dem Grosseri in Petersburg. (Mitt. 
H.d.G.). 

3. IJOT UND SEINE TOCH TER. Lot (links) Hisst den 
geleerten Becher sinken und - ist im Begriff, seine neben 
ibm sitzende Tochter (rechts) zu kiissen. Fast lebensgrosse 
Halbfiguren. - Ganz charakteristisches Werk de GeIdel's. 
Steht nicht nul' wegen des fast gleichen Gegenstandes dem 
Bilde in Moskau (Lot u. Tochter) nahe: auch die Gesamt
stimmung und Gesten, ja Einzelbeiten wie die Armel del' 
Tocbter Lots findell wir auf dem Gemalde in l\loskau wieder. 
Die Behandlung des Briisseler Rildes scheint dagegen freier 
zu sein. 

Leinw. h. 88, br. 90 cm. 
Gestochen von Dunkarton 1787 in London als "Lot and his 

daughter" Erwahnt von Bode in "Thodes Kunstfreund" 
1885 und von Bredius in der Zeitschrift f. b. K. (a. F.) 
XX S. 504. 

Versteigerung von Friesen in Koln am 26. Marz. 1885 
(Mk. 4100 an Bourgeois). 

Versteigerung Tabourier in Briissel am 20. Juni 1898 Nr. 159. 
J etzt : Kgl. Museum in Briissel, fiir das es 1898 von M. 

Brame erworben wurbe. Kat. 1908 Nr. 188 (betitelt: I.e 
cadeau It). 

4. LOT UND SEINE TOCHTER. Lot sitzt hinter einem 
Tisch zwischen seinen beiden Tochtern; die linke, die er 
liebkosend umfangt, balt ihm den Becher hin; die rechte 
beugt sich von hinten nach vorn iiber ihren Vater. - Das 
Bild, das friiher Rembrandt zugeschrieben wurde, unter 
dem Rahmen cine falsche Signatur Rembrandts trug und 
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als Rembrandt yon F. G. Schmidt (1771) und von Leader 
gestochen wurde, ist ein ganz charakteristisches Werk de 
Gelders. Der Typ der Frau links entspricht vollig der 
sogenannten "Artemisia" in Amiens, unserer Nr. 33, und 
auch der Frau auf del' sogenannten " Urkunde" in Dresden, 
unserer Nr. 39. Die sich vorbeugende Figur rechts vergleiche 
mit dem l\Hidehen ganz links auf del' sogenannten "J ude.n
braut" in 1\Hinehen, unserer Nl'. 31. Vergleiche das Bild 
aueh mi t dem ihm reeht nahe stehenden "Lot und seine 
Toehtel''' in Briissel, unserer N l'. 3. Die Exaktheit dE'!' 
Behandlung, insbesondere die Sorgfalt del' stoffiiehen Cha
rakterisiel'ung weisen auf friihe Elltstehung (VOl' 1685). 

Leinw. h. 143, hr. 126 em. 
Gestochen von F. G. Schmidt und von Leader. 
Erwahnt bei Hoet II S. 516 (1752) und von Descamps 

(1760; La vie des peintres III S. 17G). Von J. Smith als 
"Rembrandt" im Cat. rais. VII Nr. 8. 

Vielleieht identisch mit unserer Xl'. 5 und Kr. G. 
Sammlung 1\1. Leenuer de Neufville in Amsterdam (bereits 

1752) .. 
Sammlung des Prinz en Heinrich von Preussen, Bruder des 

Konigs (1771; nach dem Stich Schmidts). 
Versteigerllng Bryan in London am 17. 1\Iai 1789 Nr. 3 

(£ 5 s. 10; Buchanan, Memoirs of painting I S. 280). 
Jetzt: Rumjantsof-Museum in Moskau, Kat. 1901 Nr. 587. 

5. Alter Mann in orientaliscber Kleidung mit zwei 
Frauen; reich gekleidet und mit Perlen und Diamanten 
gesehmiickt, fast lebensgross. "l\leisterlich gemalt." - Es 
handelt sich wohl um eine Darstellung von "Lot- und 
seinen Tochtern." 

Leinw. h. 147,5; br. 140 cm. 
Vielleicht identisch mit del' vorigen Xr. und mit der fol

genden Nr. 
Versteigerllng Pieter Quinting in Dordrecht am 20. 1\Hirz 

1810 NI'. 1. 
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Versteigerung Pieter Quinting m Dordrecht am 23. J uli 
1810 Nr. 1. 

6. Mann in orientalischer Kleidung tl'inkt mit einigen 
Frauen wein. - Es handelt sich wohl urn eine Darstellung 
von "Lot und seinen Tochtern". 

Leinw. h. 108,7, br. 135 cm. 
Vielleicht identisch mit del' vorigen Nr. und unserer Nr. 4. 
Versteigerung P. v. d. Santheuvel in Dordrecht am 24. 

April 1816 Nr. 21. 

7. SARAH UBERREDET DEN ABRAHAM, die Hagar Zli 

verstossen. Rechts sitzt del' weissbartige Abraham mit einem 
Turban auf dem Kopf, im Profil nach links gewandt, und 
lasst die Hande auf dem Schoss ruhen. Links Sarah, die mit 
el'hobener Linken zu Abraham zu sprechen scheint und den 
kleinen Isaak an ihrem Schoss halt. Letzterer tragt eine 
grosse, gepolsterte Kopfbedeckung und haIt in der Rechten 
ein Spielzeug. Links hinter Abraham sieht man ein hell 
beleuchtetes Buch (?) - Der reiche Licht- und Schattenwechsel 
(beachte besonders den Lichteinfall hinter Abraham), die 
breite Behandlung und die dadurch verursachte Vernach· 
lassigung del' Zeichnung weisen auf eine spate Entstehung. 
Den eigentlichen Gegenstand del' Darstellung hat zuerst 
Dr. A. Mayer festgestellt, del' mich auch zuerst auf das 
fUr de Gelder ausserst charakteristische, effektvolle Bild 
aufmel'kRam machte. 

Leinw. 
Ein Stich nach del' Figur des Abraham befindet sich im 

Print Room des British Museum in London, als Stich nach 
Rembrandt. 

W ohl identisch mit der »grossen" Darstellung von »Abra
ham und Sara", die im Inventar des Kiinstlers von 
1727 erwahnt ist. Siehe Anhang S. X. 

Kunsthandler J. Bohler in MUnchen. 
J etzt: Sammlung J. Porges in Paris. 
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8. REBEKKA UND LABAN SUCHEN DEN KNECHT 
ABRAHAMS AM BRUNNEN AUF. Das Bild, gew15hnlich 
"Begegnung von Isaak und Rebekka" genannt, illustriert 
wohl eher 1. Mose 24, 30. 1m V ordergrund zwei Gruppen: 
Links Laban und Rebekka, vor denen der Knecht Abrahams 
steht. Rechts ein Mann und eine Frau mit einem Hund. Hinter 
der link en Gruppe der Brunnen, an dem eine Frau Wasser 
schOpft; hinter der rechten Gruppe ein Knecht mit zwei 
Kamelen, von denen eines zwei Sanften tragt. 1m Hinter
grund eine dunkle gebirgige Landschaft. R15tlich brauner 
Ton. Kostiim del' Rebekka griin und rot (ahnlich dem Kostiim 
der Esther, der sogen. "J udenbraut" in Miinchen). Gewand 
des Mannes neben ihr, lilarot; Gewand des Mannes ganz 
links, violett. - Charakteristisches Werk A. de Gelders. 
Die Art, wie die Szene in cincr ziemlich schmalen Schicht 
vor dem dunklen Hintergrund gegeben ist, weist auf eine 
recht friihe Entstehung des Gemaldes. - Vergleiche die 
Schlussbemerkung zu unserer Nr. 31. Del' Brunnen mit del' 
Frau erinnert wohl nicht nur zufallig an Rembrandts Ra
dierung mit dem barmherzigen Samal'iter, Bartsch Nr. 90. 

Leinw. h. ca 42, br. ca 55 cm. 
Sammlung Wilson in Briissel, der es 1878 dem Gemeente

Museum schenkte. 
J etzt: Gemeente-Museum in Briissel. 

9. Traum Jacobs. 1m Vordergrund Jakob am Wege 
schlafend. Hinter ihm ein kniender und ein stehender Engel. 
1m Hintergrund die Leiter, auf der ein Engel hinaufsteigt. 
Oben teilt sich das Gew15lk und man sieht den hellleuchtenden 
Himmel voller Engel, von denen einer eine Krone und ein 
Szepter halt. Olivenbrauner Ton. Lilarot und violett Gewand des 
Jakob. Gewand des knienden Engels gelb. - Das Bild, das 
allerdings eine Verwandtschaft mit gewissen Kompositionen 
der alteren Rembrandtschiiler, wie Bol und Eeckhout 
zeigt, wird erst nach dem Tode Rembrandts entstanden 

9 
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sein. Sowohl das Kostiim des Jakob, wie auch das Kolorit 
mit der Bevorzugung von lilarosa Tonen weist auf diese 
spate Zeit. Verfasser halt die Urheberschaft de Gelders 
nicht flir sicher, aber flir moglich. Insbesondere sprachen 
fiir de Gelder das Kolorit, die Inkarnatbehandlung und das 
Hervorheben von Randern (z .. B an den Schuhen J akobs.). 

I~einw. h. 63, br. 49 cm. Rechts unten Spuren einer 
Bezeichnung. 

Jetzt: Sammlung Jhr. Riemsdijck in Amsterdam. Mitt. des 
Besitzers. 

10. JACOBS TRAUM. Links Jakob unter emem Baume 
schlafend; iiber ibm zwei Engel, von den en der eine auf einer 
Wolke steht und der andere sich zu Jakob wendet. - Es 
herrscht ein dunkler, olivenbrauner Ton vor. Kappe des Jakob 
rot. Seine Gamaschen weiss. - Es ist ein charakteristisches 
Bild A. de Gelders, das gewissen Spatwerken, besonders 
dem "Christus am Oel berg" in Aschafl'en burg, unserer N r. 81 
(ein ahnIiches Stiick in Richmond, Sammlung Cook) nahe 
kommt. Bei jedem dieser Stii.eke finden wir das auf Oliven
braun gestimmte Kolorit, eine gleiche IntensiHit des Licht
einfalls. Auch del' Baumschlag ist auf den genannten drei 
Bildern sehr ahnlich. 

Leinw. h. 64, br. 53 em. 
Erwahnt iu Hazlitt's Essays on Art. S. 391. Beschrieben in 

Smith's" Cat. Rais." der Werke Rembrandts unter Nr. 12. 
Sammlung M. Desenfans, der es der Dulwich-Gallery ver

machte. 
Jetzt: Dulwich-Gallery bei London, Kat. 1892 Nr. 126 

(als "Schule Rembrandts "). Mitt. H. d. G. 

11. Jakob kniet vor seinem Bruder Esau. Rechts und 
links Gefolge und Reisige (1. Mose 33). 
Holz. 
Erwahnt von Parthey: Deutscher Bildersaal (1. S. 475) 

1863. Damals in der 
Sammlung Rinecker in Wii.rzburg. 
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12. Josef wird aus dem Brunnen gezogen. 

Versteigerung Guerin u a. im Haag am 13. Sept. 1740 Nr. 167 
(fl. 4.10). 

13. JUDA UND THAMAR.. (1. l\fose I, 38). Juda (links) 
legt sich libel' die am Boden (rechts) liegende Thamar. Tha
mars Gesicht ist mit einem durchsichtigen schwarz en Schleier 
bedeckt. Juda tragt an einem Riemen (die "Schnur" der 
Bibel) den Stock. Rechts hinter ihnen einige Biiume. Rechts 
am Boden eine Rolle Papier mit der Signatur. Thamars 
Rock rot. Ihre Taille und ein Tuch auf dem Rock violettrosa. 
Kostiim des J uda violett; sein U mhang braun. - Das Bild 
erinnert wohl an das fiilschlich "Juda und Thamar" beti
telte Bild der Akademie zu Wien, unsere Nr. 2l. In dies em 
letzteren Gemalde ist sicher nicht das gleiche Thema be
handelt. Auch diirfte das Wiener Bild (seines frischeren 
Kolorits wegen) nicht so spat entstanden sein, als das Bild 
im Haag, das wohl kaum vor 1700 anzusetzen ist. Kenn
zeichen der spaten Entstehung sind u.a.: Das blasse Kolorit 
mit dem hellen Rosa und dem grauen Ton; weiterhin die 
Art, wle die Komposition in die Tiefe entwickelt ist (stark 
verkiirzte Flachen I). Schliesslich das starke Nachlassen del' 
(bei friiheren Bildern so weit gehenden) stofflichen Charak
terisierung. 

Ileinwand. h. 80, br. 97,5 cm. Bez. A. de Gelder f. 
1m Inventar des Klinstlers von 1727 ist eine Darstellung 

der »Thamar" erwahnt. Siebe Anhang S. X. 
Sammlung Douairiere van Leijden van Westbarendrecht in 

Warmond. (Mitt. E. W. l\Ioes). 
Sammlung Graf H. von Limburg-Stirum, der es 1874 der 

Galerie scbenkte. 
J etzt: Konigl. Gemaldegalerie (l\Iauritshuis) im Haag, Kat. 

1910 Nr. 40. 

14. JUDA UND THAMAR. Sie sitzt nnd fasst sein Kinn an. 
Er beugt sich liber sie. Lebensgrosse Figuren. Ein rotes 
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Kostiim fallt stark ins Auge. - Nach H. d. G. sehr charak
teristisches Werk de Gelders, das vom Besitzer Rembrandt 
zugeschrieben wird. 

Falsch bezeichnet: Rembrandt. 
Sammlllng Graf Santar in Lissabon 1909. Mitt. H. d. G. 

JUDA UND THAMAR. Akademie in Wien. Siehe "Boas 
und Ruth", unsere Nr. 21. 

15. Josef nud Potiphar. Kniefiguren in Lebensgrosse. 

Leinw. h. 120, br. 90 cm. 
Versteigerung L. v. Lelienthal u.a. in KOln am 21. Dez. 

1893 Nr. 253. 

16. JOSEF MIT DEM GEFUNDENEN BECHER IN 
DER HAND SPRICHT MIT JUDA (1. Mose 44). Links 
Josef in reicher orientalischer Tracht an einem Tisch. VOl' 
ihm in flehender Haltung Juda (rechts). Alles in einem 
griinlich braunen Ton. Tischdecke und Armel des J uda 
rot. - Es ist ein ganz sicheres Bild de Gelders, aber auf
fall end langweilig, besonders in der Behandlung des 
Inkarnats. Die Hauptlinien der Komposition entsprechen 
Rembrandts "David VOl' Saul" (Bode Nr. 529). 

Eine Aquarellkopie nach einem Gemalde de GeIdel's, das 
einen orientalischen Fiirsten mit einem Becher in del' Hand 
darstellt, befand sich nach einer Mitteilung H. Wichmanns 
auf del' Versteigerung J. P. Heseltine u. P. Richter in 
Amsterdam am 27. Mai 1913 im Konvolut Nr. 420. Del' 
Beschreibung nach diirfte sie nach der Figur des Joseph 
unseres Bildes angefertigt sem. 

Leinw. h. 110, br. 150 cm. Nach Bredius bezeichnet: 
A. de Gelder. 

1m Inventar des Kiinstlers von 1727 ist ein "Joseph mit 
dem Becher" erwahnt. Siehe Anhang S. VI. 

Viclleich t identisch mit dem folgenden Bild. 
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Versteigerung ].\1r. D. Fiers Kappeijne in Amsterdam am 
25. April 1775 Nr. 30 (fl. 255 an Graauw). 

Sammlung Posselt in Warschau, der es dem lUuseum in 
Heidelberg vermachte. 

Jetzt: Museum in Heidelberg Nr. 53. 

17. Josef zeigt seinem Bruder, del' YOI' ihm klliet, den 
gefundenen Becher. - "l\Ieisterlich und priichtig in Rem
brandts l\'Ianier." 

Leinw. h. 97,7; br. 113,1 cm. 
G-leiches Material und iihnliche Proportion en wie beim 

vorigen Bild; da auch die Beschreibung dazu passt, viel
leicht identisch mit ihm. 

Versteigerung in Leiden am 30. April 1791 N r. 1 (fl. 121). 
Versteigerung in Amsterdam am 11. Juli 1798 Rr. 41. 

JOSEPH WEINEND. Siehe unter r. Unbestimmte biblische 
oder historische Szenen" un sere Nr. 133. 

18. Jakobs Segen. - Vielfach geriihmtes Hauptwerk. 
Erwahnt von Houbraken IllS. 208, von Weijerman III 
S. 41 und bei Hoet I S. 606. 

Versteigerung in Amsterdam am 16. Sept. 1739 Hoet I 
606 Nr. 122 (fl. 105). 

19. Moses an den }~elsell schlagelld. 

h. 137,7; hr. 116, 1 em. 
1m Inventar des Kilnstlel's von 1727 ist eine Darstellung 

von" Moses" erwahnt. Siehe Anhang S. X. 
Versteigerung Jan de Gise in Bonn am 30. Aug. 1742 

Hoet II 65 Nr. 38 (fl. 30). 

20. BOAS UND RUTH IN EINER 'WEITEN LAND
SCHAFT (Ruth 2. Kap.). Links im Vordergrunde ein Hilgel, 
auf dem die Hauptgruppe steht: Ein Knecht gibt dem Boas 
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Auskunft liber die VOl' ibm kniende Ruth. Die Landschaft 
dahinter wird links von einer Bergkette begrenzt. Rechts 
weiter Ausblick auf Kornfelder mit Schnittern, einen Bach, 
eine Briicke, Ortschaften. Die Hauptgruppe in violett-orangen 
und orangen-oliven Tonen (auch das Inkarnat). Gewand des Boas 
violett. Die Landschaft in hellrosa und hellgrlinen Tonen. -
Das Bild, das infolge der falschen Inschrift eine Zeit lang dem 
Rembrandt zugeschrieben war, ist ein ganz charakteristisches 
Werk A. de Gelders. Sowohl die Komposition mit dem Hiigel 
im V order grund, als auch die Gesten der Figuren, besonders 
aber das auf Braun und Orange gestimmte Kolorit sind 
typische Kennzeichen seiner Kunst. Es ist daher nicht ganz 
verstiindlich, dass Woltmann noch flir Rembrandt eintrat. lch 
mochte das Bild nicht, wie es der Berliner Katalog tut, 
so nahe an die Aschaffenburger Passion setzen. IVI. E. ist 
es betriichtlich friiher als diese Serie entstanden, bei del" 
wir nicht mehr ein so frisches , ungetriibtes Kolorit finden. -
Eine Rembrandt zugeschriebene Zeichnung (H. d. G. Nr. 676) 
(ler Sammlung Bonnat in Pads mit der Darstellung des 
l\Iardochai, del' die Esther dem Ahasver vorstellt, erinnert 
auffallend an die Hauptgruppe unseres Bildes. Auch der 
Typ del' Esther und des Mardochans, ferner gewisse raum
liche Wirkungen dieser Zeichnung weisen auf A. de Gelder. 

Leinwand h. 41, br. 67 cm. Das Bild war falsch 
bezeichnet: "Rembrandt 1641". 

Erwahnt von Biirger in der Gazette d. b. a. 1866/67 April. 
El'wahnt von Woltmann in Zeitschrift f. b. K. (a. F.) X, 

Beibl. S. 547. 
Sicher identisch mit Nl'. 374 der Versteigerung Fraula in 

Briissel 1738 (Hoet 1 551), unserer Nl'. 280. V~elleicht 
identisch mit unserer Nr. 282. 

Ausstellung in Briissel 1873 Nr. 136 als Rembrandt. 
Sammlung James Gray in Versailles 1863. 
Sammlung C. Vosmaer 1873. 
Sammlung Suermondt in Aachen 1874. 
Jetzt: Kaiser Friedrich-Museum in Berlin. Kat. 1911 Nr. 806ft. 
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21. BOAS UND RUTH. Boas (links) sitzt neb en Ruth 
(rechts) am Boden und halt sie liebkosend umfangen. Beide 
in reichen Gewandern. 1m Hintergl'unde schwer erkennbare 
Baume. Der Umhang des Boas dunkelrot mit braunem Pelz
besatz. Sein Rock grauviolett geflittert; seine Hosen oliven
braun; sein Turban in lilarosa und griinlichen Tonen. Das 
Gewand der Ruth weiss mit rosa Futter; die Armel ihres 
Untergewandes violett rot. Das Bild geht zwar unter dem 
Namen: "Juda und Thamar It, es fehlen abel' sowohl del' 
Stock des Juda, wie auch del' Schleier del' Thamar, die 
zu dieser Darstellung gehOrten. Sowohl die Gesten wie 
der Gesichtsausdruck del' beiden scheinen mil' die Deutung 
als "Boas und Ruth" (nach Buch Ruth Kapitel 3) zu 
l'echtfertigen. Dazu kommt, dass die Komposition sehr an 
an eine von B. Picart angeblich nach Rembrandt gestochene, 
"Boas und Ruth" betitelte Darstellung erinnert. Die Vor
lage Picarts, sichel' eine Handzeichnung konnte von de 
Gelder selbst stammen. - Die Vel'wendung eines hellen 
Rosa (wie beim Portrat des :Noteman u. bei der Thamar 
des sicher sehr spaten Bilcles des l\Iauritshuis) weist auf 
ziemlich spate Entstehung. Wegen del' Frische des un
getriibten Kolorits aber vor 1700 zu setzen. 

Leinw. h. 96, br. 129 cm. Unten links Reste der 
Bezeichnung: lcler f. 

Radiert von J. Klaus in der Zeitschr. f. b. K. (a. F.) Bd. XII. 
Erwahnt von A. von Wurzbach in Zeitschrift f. b. K. (a. F.) 

XII S 292. 
Vielleicht identisch mit "Orientalischer Filrst mit seiner 

Sklavin", unserer Nr. 123. 
Sammlnng Graf Lamberg, der es der Akademie in Wien 

schenkte. 
J etzt: Akademie der bildenden Kiinste in Wien, Kat. 1900 

Nr. 81'7. 

22. Boas und Ruth. 

Erwahnt von Emil l\lichel in seinem "Rembrandt" (1893) als 
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im Museum zu Prag befindlich. :l\Iichel sagt, dass die Kom
position ganz der !l Judenbraut" Rembrandts im Rijksmuseum 
entspraehe. Verbleib des Bildes unbekannt. Vielleieht eine 
Verweehselung Michels mit dem Bild der Wiener Akademie, 
unserer Nr. 21. 

23. David bittet den Konig der .oabiter urn Zullucht 
fur seine Familie. - "Ce tableau plein de earaetere est 
digne d'un des meilleurs disciples de Rembr?-ndt." 

Leinw. h. 39, br. 54 em. 
Versteigerung Baronne de Leijden in Warmond am 31. 

Juli 1816 Nr. 9 (fl. 60 an de Vries). 

24. Bathseba liest den Brief des Konigs David. Eine aIte 
Frau versueht sie zu ii.berreden und zwei andere sind ihr beim 
Ankleiden behilflieh. Eine hiibsehe Rote auf ihrem Gesieht 
verrat ihre Freude. - "Gute Komposition; sehOnes, natiir
liches Kolorit." 

Leinw. h. 192; br. 162. 
Versteigerung J. Clemens in Gent am 21. Juni 1779 Nr. 104 

(als P. de Gelder). 

25. Bathseba im Bade. In ihrer Umgebung zwei Frauen 
und ein Knabe. Links eine prachtige Fontane mit l\Iarmorbassin. 
1m Hintergrund der Palast des Konigs David. - "l'IIeisterhaft 
gemaItes Blld. " 

Holz h. ·4:8; br. 58 em. 
Versteigerung Fiirstenberg u. a. in Koln am 6. Aug. 1877 

Nr.60. 

26. David und Urias. 

Pappe auf Leinwand (!) h. 64, br. 58 em. 
Ausstellung in Mitau 1894 Nr. 102. 
Sammlung v. Liidinghausen-Wolff in Mitau 1900. 
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27. Der Prophet Nathan kommt zu David, um ihm Me 
Strafe vorzuhaIten. - »Sehr schOnes Hauptwerk." 

h. 89,1; br. 144,4 cm. 
Versteigerung Thom. Schwencke 1m Haag am 6. Okt. t767 

Terwesten 645 Nr. 27. 

28. BATHSEBA BITTE'l' DAVID TIM DIE KRONE FtR 
SALOMON (I. Konige 1). Unter einem grossen Betthimmel 
liegt del' altersschwache David (rechts) im Bett. Zu seinen 
Filssen sitzt (links) die prachtig gekleidete Bathseha. Ganz 
rechts ein Tisch, auf dem Szepter und Krone neben einem 
goldenen Gefass liegen. - Das Bild scheint wegen seiner freien 
Behandlung und seiner zu lockeren Zeichnung ziemlich spat 
(nach den 1685 datierten Werken) entstanden zu sein. 

Leinw. h. 85, hr. 100 cm. Oben rechts hezeichnet: 
A. de Gelder fe. 

Erwahnt von Houbraken IllS. 208; Weijerman IllS. -::1:3; 
Descamps III S. 176; Hofstede de Groot in "A. Houbraken" 
(1893) S. 124 und in Oud Holl. XI. S. 224. 

Winterausstellung in London 1894 Nr.· 66. 
Sammlung J. van del' Linden van Slingeland in Dordrecht 

(bereits 1752; Hoet II 495). 
Versteigerung Linden van Slingeland in Dordrecht am 22. 

Aug. 1785 Nr. 142 (fl. 220 an Delfos). 
Versteigerung van Leyden in Paris am 10. Sept. 1804 

Nr. 33 (frcs. 401 an Larisinck). 
Sammlung Biirger-Thore in Paris, del' es 1867 III Am· 

sterdam ausstellte. 
Versteigerung Thore in Paris am 5 Dez. 1892. 
Sammlung Arthur Kay in Glasgow, del' das Bild 1895 in 

del' konigl. Gemaldegalerie im Haag (Kat. 1895 Nl'.597) 
leihweise ausstellte. 

J etzt: Sammlung Elkins in Philadelphia. 

DER KONIG DAVID. Sammlung Steengracht im Haag. 
Siehe "Orientalischer FUrst" unter "Unbestimmte biblische 
odeI' historische Szenen", un sere N r. 112. 
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29. Ein General im Harniscll yor (lem Thron Salomons. 
Diesel' hiilt das Szepter in del' Hand. Neben dem Thron 
einige Staatsdienel'. (Wohl nach I. Konige 2. if.). 

h. 145, br. 175 cm. Oben dreieckig. 
Descamps erwahnt 1760 (" La vie des peintres" III S. 176) 

dieses Bild als "Salomon sur son trone qui donne ses ordres 
a un officier general, arme et entoure de Soldats". 

Sammlung J. van del' Linden van Slingeland in Dord1'echt 
(1752; Hoet II 495). 

30. "AHASVER 1M ZORN". Er steht in reicher orientali
scher Kleidung an einem Tisch, auf den er die linke Hand 
stiitzt. In del' rechten halt er das Szeptel'. Er tragt einen 
mit Hermelin besetzten l\Iantel, einen Hermelinkragen und 
auf dem Kopf einen prachtigen Turban. Auf del' mit Fransen 
besetzten Tischdecke steht ein Goldpokal. - Olivenfarbenes 
Kostiim; weisser He1'melin ; ziegelrote Tischdecke. - Del' fein
sinnigen Deutung K. F1'eises (»Cicerone" 1912 S. 659 f.), dass 
Abasver in dem Moment dargestellt ist, wo ihn del' Unge
horsam del' Konigin Vastbi in grossen Zorn versetzte, scbliesst 
sich Verfasser an. Die fiir de Gelder relati v korrekte Zeich
nung, die Art, wie die Figur VOl' den ganz dunklen Hintergrund 
gesetzt ist, und das nocb sehr warme Kolol'it weisen auf 
eine ziemlich friibe Entstebung (wohl VOl' den 1685 datierten 
Werken). Das Gemalde ist in Anlehnung an die Ahasverfigur 
del' im Berliner Kupferstich-Kabinet dem Rembrandt zuge
schriebenen Zeichnung, »Esther ve1'klagt den Haman" 
(H. d. G. Nr. 37) entstanden. Die Haltung mit dem Szepter 
in del' gesenkten Rechten I das Gewand mit dem Hermelin
kragen und dem hint en libel' einen Sessel fallenden Mantel, 
del' Sessel selbst sind del' genannten Zeichnung nachgebildet. 
Dass diese dem A. de Gelder bekannt war, geht ja auch 
daraus hervor, dass e1' sie fill' ein anderes Gemalde, unsere 
Nr. 33 benutzte. Es ware moglich, lasst sich abel' noch 
nicht beweisen, dass die betl'eifende Zeichnung ebenfalls 
von del' Hand de GeIdel'S stammt. Von del' anfanglichen 
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Vermutung, dass das Bild rechts beschnitten sei, bin ich 
wieder abgekommen, da durch die Lichtfiihrung eine ganz 
und gar abgerundete Komposition erzielt ist. 

Leinw. h. 102, br. 68 cm. 
Erwahnt von K. Freise im "Cicerone" (1912 Heft 17 

S. 659 f.). 
Vielleicht Versteigerung J. E. Grave u. a. in Amsterdam 

am 5. l\Iai 1806 Nr. 56. 
Erworben in England . 
. J etzt: Sammlung Dr. K. Lilienfeld in Leipzig; leihweise 

ausgestellt im Boijmans-l\Iuseum in Rotterdam. 

31. "ESTHER LASST SICH SCMtCKEK. (Genannt: "Die 
Judenbraut") \V ohl nach "Stiicke zu Esther" Rap. 4. 
Links: Esther zwischen zwei l\'Hidchen, die ihr beim 
Anlegen eines grossen Schleiers behiilflieh sind. Rechts, 
etwas weiter hinten zwei andere Madchen an einem Tisch. 
Kostiim des l\Hidchens zur Rechten del' Esther oli vellgriin. 
Kostiim del' Esther hellgriin. Daran ein kriiftiges Rot. 
Braune Handschuhe. Hellrosa schimmernder Schleiel'. Kos
tUm des l\ladchens zur Linken. del' Esther violett. Tisch
decke rot; die beiden Madchen im Hintergrund in oliven 
Tonen. - Die Bezeichnung als "Judenbraut" steht zwar 
mit del' Benennung "Esther" nicht in "Widerspruch; es ist 
abel' anzunehmen, dass de GeIdel' sich an ein bestimmtes 
biblisches Motiv halt und es passt die oben zitiel'te Strlle 
del' Apokryphen zu del' Darstellung. Ubrigens scheint del' 
Kiinstler von del' Gruppe eines Gemaldes des Veronese 
angeregt zu sein. Z.E. konnte ihm ein Stich (im umgekehr
ten Sinn) nach dem Esther-Bild Veroneses des Louvre 
(Nr. 1189) vorgelegen haben. Eine Beeinflussung ist urn so 
eher moglich, als es im Oeuvre des Veronese geradezu 
einen Typ diesel' Gruppe (von drei Frauen) gibt. Beachte 
daraufhin auch Veroneses "Findung Mosis" (Dresden und 
l\'ladrid) und die "Auferweckung des Lazarus" (Florenz, 
Uffizien). Die Figur del' Esther erinnert sehr an die Rebekka 
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auf unsel'er Nr. 8 und mit diesel' an die Rembrandt zuge
schriebene Zeichnuug des Berliner Kupferstichkabinets, 
H. d. G. Nr. 130. 

Leinw. h. 137, br. 157 cm. Nach miindlicher Mittei· 
lung von Dr. Braune bezeichnet: A. de Gelder 1685; 
nach Angabe des Katalogs 1911 jedoch 1684. 

Vielleicht identisch mit del' "Orientalischen Frau, die sich 
ankleiden Hisst ", unserer Nr. 151. 

"'IN ohl Versteigerung D. J etswaart in Amsterdam am 22. 
April 1749 Hoet II 247 Nr. 136 (fl. 10.5 an G. Morel). 

Aus del' Mannheimer Galerie. 
Bis 1881 in Schleissheim als Rembrandt. 
Jetzt: Alte Pinakothek in MUnchen, Kat. 1911 Nr. 355. 

32. Esther VOl' Ahasver; mit einigell Personen seines 
Gefo)ges. 

Vielleicht identisch mit un serer Nr. 34. 
Versteigel'ung Luchtmans in Rotterdam am 20. April 1816 

Nr. 57 (fl.. 1.2). 

32a. Del' Triumph des Mardochai. 

h. 81, br. 94 cm. 
Versteigerung Schwelling in Aachen am 10. April 1850 

(frcs. 800; nach H. l\Iireur, Dictionnaire des Ventes Bd. III). 

33. AHASVER UND HAMAN BEIM MAHL DER ESTHER. 
Hinter einem Tisch sitzt in del' l\Iitte Ahasver, del' mit 
strenger l\Iiene, auf den demUtig gebeugtenHaman links blickt. 
Rechts am Tisch sitzt Esther, im Profil nach links gewandt. 
Sie hat die Augen niedergeschlagen und halt in del' Rechten 
ein Taschentuch. Auf dem Tisch stehen ein Pokal, ein silhernes 
Gefass und eine grosse Schiissel mit Orangen. Purpurrote 
Tischdecke. Gelbe und rotlichere Orangen. Das Kleid del' 
Esther weiss mit lilarotem Futter und goldgelbem Mantel. 
Die beiden mannlichen Figuren in oliven und olivengriinen 
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Tonen. - Eins del' prachtigsten Werke des l\1eisters, das 
leider schon VOl' langerer Zeit, wohl wegen seiner betdicht
lichen Grosse, in zwei Teile zerschnitten worden ist. Del' 
linke Teil mit den beiden mannlichen Figuren befindet sich 
jetzt bei dem Kunsthandler Burlet im Berlin; del' rechte Teil 
(Figur del' Esther) im Museum in Amiens unter del' falschen 
Benennung "Artemisia". Ich fand die ZusammengehOrigkeit 
del' beiden Stiicke, als bereits der erste Teil dieses Buchs 
erschienen war, insbesondere durch den Zusammenhang mit 
del' Rembrandt zugeschriebenen Zeichnung gleichen Gegen
stands im Berliner Kupferstichkabinet. Die Figuren dieses 
Blattes (weniger die Komposition) haben de Gelder sicher
lich als Vorbild gedient. Eine genauere Untersuchung del' 
beiden StUcke, in Amiens und bei Burlet-Berlin hat denn 
auch ihre Zusammengehorigkeit bestatigt. Gegenstande, von 
denen Teile am linken Bildrande des Gemaldes in Amiens 
zu sehen sind, setzten sich am rechten Bildrand des Gemaldes 
bei Burlet-Berlin fort. Es ergibt sich bei del' Zusammen
setzung (siehe unsere Abbildung mit dem Rekonstruktions
vel'such) auch eine fill' de Gelder ganz charakteristische 
Farben- und lineare Komposition, die am meisten an die 
des Dresdener Estherbilds (unserer Nr. 39) erinnert. Es 
wird daher nul' wenig spa tel' entstanden sein. (Vergl. auch 
die Ahnlichkeit des Frauentyps auf den Bildern in Dresden, 
Moskau und Amiens). In den Hauptlinien entspricht die 
Komposition dem Gemalde gleichen Gegenstands von Rem
brandt in l\Ioskau. 

Leinw. h. ca. 100 cm. Das SUlck bei Burlet-Berlin ist 
91 cm., das Stuck in Amiens 72 cm. breit. Voll 
bezeichnet links auf dem StUck in Amiens. 

Vielleicht identisch mit unserer Nr. 126. 
Del' linke Teil: Sammlung Joseph in London (bis 1910). 
Fred. Muller u. Co. in Amsterdam. 
J etzt: Kunsthandler Burlet in Berlin. 

Del' rechte Teil: Sammlung Lavalal'd in Amiens (bis 1890). 
Jetzt: Museum in Amiens, Kat. 1899 Xl'. 11. 
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34. Die Konigin Esther am Tisch beim Konig Ahasver. 
Sie sitzt zur recbten Seite des BilJes und vor ihr steht 
Abasver. - "Sehr schon und klar gemalt." 

Leinw. h. 155,4; br. 129,7 cm. 
Vielleicbt identisch mit unserer Nr. 32. 
Versteigerung N. van Bremen in Amsterdam am 15. Dez. 

1766 Nr. 11 (fl. 31 an Fouquet). 

35. Esther und Haman bei Ahasver. - "Schi.ine, geistvolle 
Komposition bei brillantem Kolorit." 

Leinw. 62 X 119 cm. 
Versteigerung Hugo Knorr u. a. in Frankfurt am 9. Ok

tober 1906 Nr. 10. 

36. AHA.SVER tBERGIBT DEM MARDOCHAI DEN 
RING (Buch Esther VIII 2). Links l\'Iardochai in demiitiger 
Haltung nach rechts gewandt vor Ahasver. Dieser sitzt rechts, 
im Profil nach links gesehen, und halt in der Linken den Ring. 
Zwischen beiden sieht man etwas dahinter Esther. - Der bart
lose Typ des demiitigen M.annes lasst es moglich erscbeinen, 
dass Haman (entsprechend Buch Esther III 10) dargestellt 
ist. Komposition und malerische Behandlung sind ganz 
charakteristisch fiir A. de Gelder und weisen auf eine Ent
stehung nach den 1685 datierten Gemalden. 

Leinw. h. 77, br. 93 cm. Bezeichnet A. de Gelder f. 
Versteigerung in Amsterdam am 8. Juni 1763 Nr.42 (fl. 53 

an Morel v. Hamburg). 
J etzt : Konigl. M.useum in Kopenhagen, fiir das es schon 

1763 gekauft wurde. Kat. 1904 Nr. 113a. 

37. AHASVER llIT llA.RDOCHA.I UND ESTHER. (Buch 
Esther, Kap. 8.) Links sitzt Ahasver. Vor ihm Mardocbai in 
demiitiger Haltung. Weiter nach hinten (in der Mitte) Esther. 
Lebensgrosse Halbfiguren. - Obwohl die Behandlung (be· 
sonders der Kopfe) stellenweise sehr langweilig (etwa wie 
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bei unserer Nr. 16) ist, so ist es doch ein ganz charakteris
tisches Werk de GeIdel's. Typisch flir ihn ist die in das 
Bild hineinragende, demiitig gebeugte Figur des Mardochai. 
Ahnliche Figuren vergl. auf unseren Nrn. 1, 36 und 56. 
Eine fill' de Geluer charakteristische Malweise zeigen be· 
sonders die Hande und del' Hut des l\lardochai. 

Leinw. h. 115, hr. 134 cm . 
. J etzt: Sammlung Speck von Sternburg in Liltzschena, 

Kat. 1889 Nr. 200. 

38. ESTHER liND MARDOCHAI (Buch Esther, 9). Mar
dochai (links) spricht zu Esther (rechts), die hinter einem 
'l'ische sitzt. Kostiim del' Esther orangenrot mit weissem 
Einsatz und weissen Armeln. Mantel goldbraun. Rock des 
l\lardochai grauoliven. Untergewand lila; Tischdecke rot. -
Das Hild steht dem Gemalde gleichen Gegenstandes in 
Dresden ziemlich nahe; letzteres wird abel' wohl etwas 
friihel' entstanden sein. 

Leinw. h. 94, br. 148 cm. Bez. A. de Gelder f 1680. 
1894 gekauft fill' das Museum in Budapest. 

Jetzt: :l\1useum in Budapest, Kat. 1906 Nr. 407. 

39. ESTHER LSD MA,RDOCHAI SCHREIBEN DIE 
BRIE FE AN DIE JUDEN (Buch Esther Kap. 9). Esther 
(links) an einem Tisch spri~ht mit Mardochai (rechts), del' 
hinter dem Tische mit del' Feder in del' Hand sitzt" Weinrote 
Tischdecke; Gewand del' Esther weiss. Figur des l\Iardochai 
in 1)raunen und olivenfarbigen 'l'onen. - Dieses gewohnlich 
"die Urkunde" betitelte Gemalde ist ein charakteristisches 
Werk de GeIdel's, das besonders an das Bild in Budapest 
(Esther und Mardochai; Esther hat dort fast dasselbe Kostiim) 
erinnert. Del' Typ und das Gewand del' Esther finden sich 
ahnlich auf dem Gemalde (del' sogen. "Artemisia") in 
Amiens, unserer Nr. 33 u. anderen Bildern. Die breite, 
abel' dabei sorgfaltige Behandlung, das kriiftige Kolorit 
besonders auch die solide Konsistenz del' Farbe weisen das 
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Bild in die fruhe Zeit des Meisters (vor 1685). Es liegt 
nahe, anzunehmen, dass fiir den Mardochai der Bruder 
des Kiinstiers, der Rechtsanwalt war, und fiir die stattlich 
geputzte Figur del' Esther, die ofters auf de Geiders Wer
ken wiederkehrt, die Schwagerin des Kiinstlers :Modell ge
standen haben. Letztere solI nach den Dordrechter Notariats
akten (siehe vorn, Seite 18 Anm. 1) eine sehr Iuxusliebende, 
verschwenderische Frau gewesen sein. - Eine Rembrandt 
zugeschriebene Zeichnung der Sammlung Liechtenstein in 
Wien (H. d. G. 1510) erinnert in der Komposition und den 
Figuren derartig an unser Gemalde, dass man sie dem de 
Gelder zuschreiben mochte. 

Leinw. h. 102, br. 152 cm. 
Erwahnt von Frimmel in "Galeriestudien" 1892 S. 320. 
1m Inventar del' Dresdner Galerie von 1722 als "Unbe-

kanntes Original aus Polen"; im Inventar von 1754 als 
" Paudiss ". 

J etzt : Konig!. Gemaldegalerie III Dresden: Kat. 1908 
Nr. 1792a .. 

40. Mardochai bei Esther. 

Leinw. h. 52, br. 55 cm. 
Versteigerung P. v. d. Spyk in Dordrecht am 1. Nov. 1802 

Nr. 4. (Das Bild ging unter del' Bezeichnung: Ein 
wohlhabender Mann und eine Frau in ernstem Gesprach 
an einem Tisch). 

Versteigerung H. de Kat in Paris am 2. Mai 1866 Nr.106. 

41. Die Jftnglinge im Feuerofen. Auf einer ErhOhung 
(links) steht Nebukadnezar. VOl' ihm (in der Mitte des 
Bildes) ein Krieger an dem goldenen Standbiid. Ganz rechts, 
etwas nach hinten die drei Jiinglinge im Feuerofen. -
Blauer Himmel; del' Krieger vorn tragt eine grell rote 
Hose. - Das Bild, das froher Eeckhout zugeschrieben 
wurde, stammt aus dem Ende des 17. J ahrhunderts; es 
lasst sich noch eine Nachwirkung der Kunst Rembrandts 
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darin erkennen. Wenn es wirklich von der Hand A. de 
Gelders stammen sollte, so gehort es jedenfalls zn der Zabl 
der wenig charakteristischen Bilder. Eber mochte ich an 
die Antorschaft A. Verdoels glanben. 

Leinw. h. 70, br. 80 cm. 
J etzt: Sammlung Graf Schonborn-Wiesentheid 1m Pommers

felden, Kat. 1894 N r. 190. 

42. In einem Interienr macht der juuge Tobias sein 
Reisegepiick zurecht, wiihrenc1 del' Engel mit c1em alten 
blinden J\Iann spricht. - Sollte dies Bild identisch sein 
mit c1em "Abschiec1 des Tobias" c1er Eremitage (Peters
burg), c1as Rembrandt zugeschriehen wird? Die Grosse, das 
Material und die Besch1'eibung pass en auffallend c1azu. Ve1'
fasset' kennt das Petersburger Bilc1 nicht im Original. Nach 
c1er Photograpbie zu urteilen, ware die Autorschaft c1e 
GeIdel's nicht unmciglich. 

Leinw. h. 64,8; br. 74,2 cm. 
Eine Tobiasdarstellung wil'd 1m Inventar c1es Kiinstlers 

erwahnt. Siehe Anhang S. VI. 
Gegenstiick zu unserer Nr. 59. 
Sammlnng A. Schouman (1765; vergl. N. Roever in Ouc1 

Holl. VI S. 44). 
Versteigernng A. Schouman 1m Haag am 17. Okt. 1792 

Nr. 2 (fl. 100 an Spruyt). 

DER JUNGE TOBIAS 1M HAUSE DES RAGUEL. Samm
lung Konow in Kopenhagen. Siehe unsere Nr. 114. 

43. Snsanna vor dem Richter. 

h. 45,5; hr. 55,3 cm. 
Versteigerung J. W. Frank im Haag am 5. April 1762 

N r. 39 (fl. 6 an Vermeulen). 

10 



NEUES TESTAMENT. 

44. MARIA aus der Verkfindigung. Sie kniet nach links 
vor einem Tisch, auf dem ein Buch liegt, und balt beide 
Hande fiber der Brust gekreuzt. - Der Hauptton ist van 
Dyck-Braun. - Nach Granberg das Fragment einer "Ver
kundigung". Vielleicht identisch mit einer der als "Reuige 
:l\Iagdalena" beschriebenen Darstellungen, unseren Nrn. 102, 
103 und 104. Nach der Photographie ein charakteristisches 
Werk de Gelders, was H. d. G. bestiitigt. 

Leinw. h. 110, br. 110 cm. 
Erwahnt bei Granberg, Inventaire General etc., Nr. 261. 
Versteigerung Chr. Hammer aus Stockholm in COIn am 

5. Okt. 1894 Nr. 177 (als Rembrandt). 
Jetzt: Sammlung Graf von Hallwyl in Stockholm (als 

Rembrandt). 

45. Die Geburt Christi. 

Erwahnt von Weijerman (III S. 43), der es als eins der 
hervorragendsten Werke de Gelders l'iihmt (1729). 

Das Bild ist verschollen. 

46. A!lbetung der Hirten. 

h. 68, br. 83,7 cm. 
Sammlung Hollandt in Braunschweig (1863; Parthey I 475). 

47. Die Anbetung der Konige bei der Geburt des Hei
lands. - "Reiche Komposition und prachtiges Kolorit". 

Leinw. 
Versteigerung in Amsterdam am 10. Mai 1830 Nr. 37 

(fl. 6 an Bakker). 
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48. Die Beschneidung des Heilands. Komposition von 
mebreren Figuren. - "In der Manier von Rembrandt und 
von grossem Effekt." 

Leinw. b. 92,3; br. 113,1 cm. 
Versteigerung D. de J ongh lD Rotterdam am 26. l\Hirz 

1810 Nt'. 56. 

49. Die Beschneidung Christi. - "Hanptwerk". 

Leinw. h. 196, hr. 164 cm. 
Versteigerung L. Stokbroo v. Hoog en Aartswoud lD 

Hoorn am 3. Sept. 1876 Nr. 58. 

50. SIMEON MIT DEM CHRISTKIND AUF DEN ARMEN 
UND MARIA. Simeon (links), ein vollbartiger Alter mit 
einem Scbleier iiber dem Kopf, schant, nacb rechts ge
wandt, gen Himmel und balt das Kind auf einem hellen 
Tucb. Recbts Maria mit einem gestreiften Tu()h auf dem 
Kopf, im Profil nacb links gewandt, faltet die Hande. Drei
viertellebensgrosse Halbfiguren. - Nach der Pbotograpbie ein 
ganz cbarakteristiscbes Werk de Gelders. 

Sammlung Cb. Robinson in London, 1895. 
Jetzt: Sammlung Mr. Walker in Minneapolis. Mitt. H. d. G. 

5r. Simeon im Tempel. 

Erwabnt bei Hoet II S. 213. 
Wobl identischmit dem folgenden Hild. 
Versteigerung Jaques de Roore im Haag am 4. Sept. 1747 

Hoet II 213 Nr. 197 (fl. 42 an Frank). 

52. Simeon im Tempel. 

h. 85, br. 66,1 cm. 
Erwabnt bei Terwesten S. 361. 
W ohl identiscb mit dem vorigen Bild. 
Versteigerung Willem van WOl1W u.a. 1m Haag am 29. 

Mai 1764 Terw. 361 Nr. 58 (fl. 43). 
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53. DIE RUHE AUF DER FLUCHT. Links Maria, das 
Kind stillend, mit einem breitrandigen, flachen Hut. Rechts 
Joseph mit einem aufgeschlagenen Buche in einem weiten 
Mantel. Lebensgrosse Kniefiguren. - Gewand der Maria: 
braunrot. Gewand des Joseph: graubraun. 

Leinw. h. 109, br. 118 cm. 
Vielleicht identisch mit unserer Nr. 57. 
Ausstellung in Diisseldorf 1904 Nr. 303. 
Galerie des Grafen Esterhazy in Nordkirchen Nr. 64. 

Beim Ankauf des Schlosses Nordkirchen in den Besitz S. 
Hochfiirstl. Durchlaucht, des Herzogs v. Arenberg. 

J etzt: Galerie des Herzogs von Aren berg in Briissel. 

54. DIE RUHE AUF DER FLUCHT. Links Maria mit 
dem Kind; rechts davon nach vorn gebeugt Joseph. VOl'll 
rechts am Boden ein Hund und einige Gerate. - Maria in 
rotem Gewand. Joseph tragt eine olivenfarbene Jacke ii.ber 
dem blauen Untergewand und eine Miitze mit Pelzrand. -
Die Komposition erinnert an Rembrandts Radierung des 
gleichen Gegenstands von 1645 (Bartsch 58). 

Leinw. Ungefahr: h. 40, hr. 50 cm . 
. Jetzt: Sammlung R. H. Wood in Temple N ewsam bei 

Leeds. (Mitt. H. d. G.) 

55. Die Flneht Maria naeb Egypten in einer Landsehaft. 
Mit vielen Figuren. 

h. 42,5; hr. 66,7 cm. 
Gegenstiick zu unserer Nr. 280. 
Versteigerung Graf de Fraula in Briissel am 21. J uli 1738 

Hoet I 551 Nr. 375 (fl. 15.5 znsammen mit dem Gegenstiick). 

56. DIE HEILIGE F AMILIE. In der Mitte Maria mit 
dem Kinde. Joseph (links) reicht diesem eine Orange. 
Rechts nahert sich eine Magd (oder etwa ein Jii.ngling?) 
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del' Gruppe. - Joseph in braunviolettem Kostiim; Marias 
Gewand graubraun, Mantel rot, Schleier gelblich, griin 
gefiltterte Kopfbedeckuug; das Christkind in olivenfarbigem 
Gewaud; die Magd ganz in braun lichen Tonen. - Eines 
del' efIektvollsten nnd charakteristischsten Gemalde de 
GeIdel's, das wohl bald nach den 1685 datierten Werken 
entstanden ist. Die Komposition scheint in Anlehnung an 
ein klassisches Vorbild entstanden zu sein. Ganz ahnliche 
(Bewegungs-)l\Iotive bei del' sog. "l\Iadonna Bianconi" 
Correggios, die wir nul' durch den Stich des Dom. Aspar 
kennen. 

Leinw. h. 80,50; br. 97,50 cm. Rechts oben bezeichnet: 
A. de Gelder. 

Aus England in die Sammlung Gsell in Wien als Rembrandt. 
1872 als Rembrandt versteigert. 

Galerie Mietke in Wien 1909. 
Jetzt: Kaiser Friedrich-l\Iuseum III Berlin, Kat. 1911 

Nr. 806 D. 

57. Josef, Maria und das IHlldchell. - "In del' Art Rem
brandts." 

h. 120, hr. 125 cm. 
Erwahnt bei Hod I S. 218. 
Vielleicht identisch mit del' "Ruhe auf del' Flucht" del' 

Smlg. Arenberg in Briissel, unserer Nl'. 53. 
Versteigerung Lambert van Hairen in Dordrecht am 13. 

Okt. 1718 Hoet I 218 Nr. 2 (fl. 50). 

58. Maria, Joseph und das IHndchen. - Unsicher, ob 
von A. de Gelder. 

Erwiihnt bei Hoet I S. 351, dessen Register ein Bild de 
GeIdel'S auf diesel' Seite anfiihrt. Es kommt nul' das 
genannte in Betracht. 

Versteigerung in Amsterdam am 16. l\Iai 1730 Nr. 62 (fl. 3). 
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59. Interieur mit Christus am Schosse der Maria und 
Joseph, der stehend seinen Meisel schiirft. Mit Sonnenlicht. 
- A. de Gelder scheint durch Werke Rembrandts, wie 
z.B. dessen "Heiliger Familie" im Louvre oder die" Hanna 
im Tempel" (London, Bridgewater-Gallery) angeregt zu sein. 
Die Behandlung des raumfiillenden Lichts weist auf die 
spatere Zeit unseres Klinstlers. 

Leinw. h. 64,8; br. 74,2. 
Erwahnt von N. Roever in Oud Holland VI. S. 44. 
Gegenstlick zu unserer Nr. 42. 
Eine von T. P. C. Haag, dem einstigen Besitzer des Originals, 

ausgefiihrte gute Aquarellkopie befindet sich im Prenten
kabinet des Rijksmuseums (h. 33, br. 40 cm.). Die Kopie 
links unten bezeichnet: "A. de Gelder"; rechts unten: "T. C. 
Haag". Farben der Kopie: Maria in rotem Rock und hell· 
grilnem Mantel ; Joseph in dunkelgriinem Rock und rotem 
Untergewand. Christus in gelbem Hernd. Del' Typ des 
Joseph wie auf dem Bilde del' Sammlung Arenberg in 
Briissel, unserer Nr. 53 und auf del' von Rovinski publi
zierten Radierung eines am Tisch sitzenden Gelehrten 
von van Vliet. 

Eine zweite Kopie von del' Hand des A. Schouman, del' 
das Original vor T. P. C. Haag besass, befand sich auf del' 
Zeichnungsversteigerung A. Schouman im Haag am 10. 
Dez. 1792 Nr. 489. 

Sammlung des MaIers A. Schouman. 1765. 
Versteigerung A. Schouman im Haag am 17. Oct. 1792 

Nr. 1 (fl. 305 an T. P. C. Haag). 

60. Joseph und Maria. 

Erwahnt von Hofstede de Groot in Oud Holland X S. 232. 
Sammlung von Slingelandt im Haag 1808. 1811 in der-

selben Sammlung auf fl. 200 taxiert. 

61. Heilige Familie. In einer W ohnung bei einem Feuer
herd sitzt eine Frau mit einern Buche auf dem Schosse; sie 
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scheint nach einem Kinde zu sehen, das in einer Wiege bei 
ihr liegt. Hinten ein arbeitender l\Iann. 

Leinw. 123,4 X 110,6. 
Versteigerung H. A. Bauer u.a. }n Amsterdam am 11. 

Sept. 1820 Nr. 49 (fl. 125 an Brondgeest). 

62. Die heilige Familie.- "Treffend im Ausdruck und 
herrlich behandelt." 

Versteigerung D. N. Teengs in l\Ionnickendam am 23. 
Sept. 1824 Nr. 23 (fl. 85 an Smaart). 

63. Die heilige Familie. 

Vielleicht identisch mit un serer Nr. 52. 
Versteigerung J. C. Robinson in London am 19. April 1902 

Nr.30. 

64. Heilige Familie in der Werkstatt. In del' l\Iitte 
des Raumes sitzt l\'laria, das Kind auf ihrem Schosse mit 
einem Loffel fiitternd; etwas nach rechts dahinter Joseph, 
del' in einem Buche Hest. Das Bild entspricht mehr del' 
genrehaften Auffassung des 18. J ahrhunderts, als del' des 
17. Jahrhunderts. - Del' Hund kommt genau so auf del' 
"Kirmess", unsererNr. 141 vor. 

Erwahnt in del' "Gallerie Lebrun" II S. 13 und daselbst 
gestochen von Le Beau (Grosse des Stichs: h, 16, br. 20 cm.). 

TEMPELGANG DER HEILIGEN FAMILIE. Kg!. Gemal
degalerie im Haag. Siehe unter " Unbestimmte biblische odeI' 
historische Szenen ", unsere Nr. 111. 

65. Christus unter den Schriftgelehrten. Mit verschiede
nen J uden im Vordergrund und anderen im Hintergrund. -
"Ein Kapitalstiick". 
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Leinw. h. 42,9; br. 38,2 cm. 
Erwi:ihnt bei Terwesten S. 614. 
Versteigerung van Kinschot in Delft am 21. J uli 1767 

Terw. 614 Nr. 86, Nr. 96 des Originalkatalogs (fl. 16.5; 
nach Terwesten fl. 13). 

66. Johannes predigt im Walde. 

I ... einw. h. 78,3; br. 89,l. 
Erwi:ihnt bei Parthey I S. 475. 
Sammlung Weyer in Roln (1863; Parthey). 

Johannes del' Taufer. Siehe auch unsere Nr. 101. 

67. Predigt des Johannes. 

Von Vosmaer in "Rembrandt" (Haag, 1877) S. 373 erwi:ihnt. 

68. TAUFE CHRISTI. Vorn ein HUgel mit Yolk. 1m l\Iittel
grunde des Bildes : Johannes, Christus taufend. Beide wer
den von einem von oben herabfallenden Lichtstrahl getroffen. 
Ihre Gestalten sind daher ganz im goldgelben Licht aufge
lost. Um sie herum Zuschauer. Dahinter weites hugeliges 
Terrain. - Das Verlegen der Hauptszene in den 1\Ettelgrund 
weist auf die Spi:itzeit des Kiinstlers. Schlecht erhaltenes Bild, 
auf das Verfasser von Dr. L. Preibisz aufmerksam gemacht 
wurde. 

Leinw. h. 47. br. 36.2 cm. 
1905 von Lord Aloyne Compti dem Fitzwilliam Museum zu 

Cambridge geschenkt. 
,Tetzt: Fitzwilliam-Museum in Cambridge, wo es als "Scool 

of Rembrandt" hi:ingt. 

69. Christus und die Samariterin am Brunnen. Christus, 
umgeben von den Jiingern, sitzt am Rande des etwas er
hOhten Brunnens und belehrt die an der Erde vor ihm 
kniende Frau. 
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Holz h. 51, hr. 63 em. 
Versteigernng Wurster in Kaln am 15. Juni 1896 Nr. 112, 

wo es die Kunsthandlung Heilborn in l\Hi.nster i.W. kanne. 

70. Die Ehebrecberin. - "So gut wie von Rembrandt". 

h. 75,4; br. 96,2. 
Versteigerung in Rotterdam am 20. Juli 1768 Nr. 141. 

71. Christus und (lie Ehebrecherin. Kleines, ganzfigu
riges Bild. 

1m Inventar des Kii.nstlers von 1727 wird eine Darstellung 
del' "Ehebreehel"in" erwiihnt. Siehe Anhang S. V 1. 

:::iammlung Lord '.Vantage, wo es H. d. G. sah. In del' jetzigen 
Sammlung del' Lady Wantage nicht mehr vorhanden. 

72. Auferweckung des Lazarus. - "Reiche Komposition 
und sorgfaltig gemalt." 

Leinw. 
Versteigerung C. Piera III Amsterdam am 7. Sept. 18iD 

Nr. 37 (fl. 85 an Siericks). 

Del' Terlol'ene Sohn Hisst sich seiu Erbteil auszahlell. 
Siehe unsere Nr. 143. 

73. Del' barmherzige Samariter. - 1m Katalog wohl 
falschlich als Werk eines P. de Gelder. 

Versteigerung in Amsterdam am 24. April 1811 Nr. lG5 
(fl. 1.5 an Rewijk). 

74. Christlls bei Martha ull(l Maria. Del' Heiland sitzt 
an einem Tiseh, auf dem eine Tischdecke liegt. Er scheint 
zu Maria zu sprechen, die mit Andacht zuhart und mit 
beiden Hiinden ein Buch halt. Neben ihr steht Martha. 
Ferner sieht man in del' KUche eine Frau bei einem Herd. -
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"Die Charaktere sind natiirlieh; das von del' Seite dureh 
ein Fenster fallende Lieht gibt eine kriiftige Wirkung und 
ist vorziiglieh und breit gemalt." 

Leinw. h. 105,5; hr. 151,8 em. 
Versteigerung C. v. Tarelink in Amsterdam am 18. Aug. 

1798 Nr. 34 (fl. 91 an Lionelli). 

75. Christns bei Maria nnd Martha. Christns sitzt reehts 
und maeht der vom l\Iarkt heimkehrenden Martha Vorwiirfe. 
Zu seinen Fiissen sitzt Maria mit dell alten Sehriften. 

Holz h. 32, hr. 29 em. 
Versteigerung J. H. Beissel in Briissel am 6. April 1875 

Nr. 62 (fres. 55). 

76. Christns predigend. Voll von Figuren. 

h. 105,3; hr. 124,2. 
Erwiihnt bei Hoet n S. 103. 
Versteigerung Seger Tierens 1m Haag am 23. J uli 1743 

Hoet II 103 Nr. 102 (fl. 25). 

77. Christns im Tempel lehrend. 

Erwiihnt hei Hoet II S. 306. 
1m Invelltar der Kiinstlers von 1727 wird eine Darstellung 

von "Christus im Tempel" erwiihnt. Siehe Anhang S. VII. 
Versteigerung Graf van Hogendorp im Haag am 27. J uli 

1751 Hoet II 306 Nr. 138 (fl. 20). 

78. Die Passion oder die Leidensgeschichte Christi. 
In 22 Stiieken. 

In der Literatur zuerst erwiihnt bei Houhraken IllS. 
208. Dieser sagt, dass de Gelder im Jahre 1715 von einer 
"Passion in 22 Stiieken" 20 vollendet habe. Naeh Houhraken 
erwiihnt Weijerman III S. 41 und 1760 Deseamps III S. 
176 diese Serie von 22 Stiieken. Mit Recht erkannte man 
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in 10 Bildern der Aschaffenburger Galerie einen Teil der 
Serie. H. d. G. 1) identifizierte die "Passion in 12 Stiicken" 
(unsere N r. 79), die auf der Auktion Dufresne 1770 vorkam , 
mit den Aschaffenburger Bildern und zog dabei in El'wagung, 
"ob die von Houbraken gegebene Biiderzahl 22 von denen 
20 vollendet waren, nicht Druckfehler sei fUr 12, bez. 10." 
Das im Dordrechter Archiv vom Verfasser gefundene In
ventar der Hinterlassenschaft A. de GeIdel's (siehe Anhang 
S. X) widerlegt diese Hypothese. Denn darin sind aus
drUcklich als ein Objekt angegeben: ,,22 stukken schilderijen 
verbeeldende de passie Christi." Daher ist es auch fraglich, 
ob die Bilder del' Auktion Dufresne identisch mit den 
10 Aschaffenburger sind. Man konnte eher annehmen, dass 
beide Gruppen (Aschaffenburg mit 10, Auktion Dufresne 
mit 12 Bildern) zusammen die ursprilngliche Serie (22 SHick) 
bilden. Es existieren nun heute ausser den Aschaffenburger 
Stiicken noch mehrere Gemalde, die man als Bestandteile 
del' urspriinglichen Serie betrachten konnte. l\Iit Sicherheit 
a.llerdings nul' die zwei Bilder "Christus vor dem Hohen
priester" und "Christns von Gethsemane gefiihrt" im 
Rijksmuseum. Die iibrigen Bilder, bei denen Verfasser eine 
Zugehorigkeit zu del' Serie vermutet, sind Nr. 82 und Nr. 86 
unseres Kataloges (siehe die Bemerkungen zu diesen). Aller
dings ist, falls die Bilder der Auktion Dufresne (Grosse 
ca. h. 72, br. 58 cm.) nicht mit den Aschaffenburger iden
tisch sind, die Zugehorigkeit von Bildern einer anderen 
Grosse zu der urspriinglichen Serie sehr unwahrscheinlich. 
l\Iit Unrecht ist von K. Vall (Beilage zur allgemeinen 
Zeitung 1906 Nr. 282) das "Ecce homo" in Dresden 
(unsere Nr. 87) mit der Aschaffenburger Serie in Verbin
dung gebracht worden. Wie schon H. d. G. betonte, passen 
weder l\Iasse noch Stil des Dresdner Bildes (1671 datiert) 
zu den Aschaffenburger Bildern, die nach 1700 entstan
den sind. 

1) Hofstede de Groot, Arnold Houbraken und seine Groote Schouburg 
S. 124 und S. 466. 
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79. Die Passion, dargestellt in zwolf Bildern. - Die 
Bilder wurden paarweise verkauft. Del' Katalog mgt hinzu: 
"Sie sind seLr schon, vollendet und ebenso gut als wenn sie 
von Rembrandt waren." 

Siehe die ausfiihrlichen Bemerkungen zu del' vorigen N ummel'. 

Leinw. Jedes h. 72, br. 57,9 cm. 
Ver.steigerung S. J. de Dufresne in Amsterdam am 22. 

Aug. 1770 Nr. 270. 

80. DAS HEILIGE ABENDMAHL. 1m Hintergrund hell 
beleuchtet die Apostel urn den Heiland, am Tisch auf Poistern 
sitzend odeI' liegend. Links davor Bediente; rechts vorn 
entfernt sich Judas, einige Stufen herabsteigend. Das 
ganze Bild ist auf Rot und Olivenbraun gestimmt. - Gehort 
zu del' bekannten Serie. Eines del' schonsten und charak
teristischsten Spatwerke. Typisch fill' die spate Zeit ist die 
Verlegung del' Hauptszene in die Tiefe des Bildes, die ein
rahmende dunkle Silhouette des Vorhangs im Vordergrund, 
ferner da, eigenartige Korpergefiihl, wie es sich in del' Figur 
des Kellermeisters links ausdriickt. Schliesslich zeigt auch 
die Farbe eine Konsistenz, die wir im 17. Jahrhundert 
nicht beobachten konnen. - A. de Gelder scheint in diesem 
und anderen spaten Werken sich an Zeichnungen von 
L. Bramer und vielleicht auch an die Bibelillustrationen des 
Jan Luijken angelehnt zu haben. 

Siehe auch die Bemerkungen zu unserer Nr. 78. 
Leinw. 71 X 60. Links unten und oben voll bezeichnet. 
Publiziert von Bassermann·Jordan in "Unveroifentlichte 

Gemalde alter Meister aus dem Besitze des Bayerischen 
Staates" Bd. 1. 

Elz'sche Galerie. 
Jetzt: Gemaldegalerie 111 Aschaifenburg, Kat. 1902 Nr. 196. 

81. CHRISTUS AM OELBERG. 1m Mittelgrund einer 
dunklen Landschaft Christus, nach rechts kniend; VOl' ihm ein 
Engel. Beide werden von einem starken Lichtstrahl getroifen. 
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1m Vordel'gl'und ein HUgel, auf clem unter Baumen die JUnger 
schlafen. Links vorn ein Lattenzaun. - Das ganze Bild in 
gelben und braun-oliven Tonen. Kleid cles Engels weiss. -
Gehort zu del' bekannten Serie. Das Bild steht sehr nahe dem 
Gemalde gleichen Gegenstandes in Richmond (Smlg Cook) 
und dem "Traum Jakobs" in Dulwich. 

Siehe auch die Bemerkungen zu unserer Nr. 78. 
Leinw. h. 71, br. 59 cm. 
Publiziert von Bassermann-Jordan a.a.O. Bd. I. 
Elz'sche Galerie. 
Jetzt: Gemaldegalerie in Aschaffenhurg, Kat. 1902 Kr.97. 

82. CHRISTUS AM OELBERG. 1m l\littelgrund einer 
dunklen Landscbaft Christus, nach links kniend; VOl' ihm der 
tri)stende Engel. Beide in hellem Lichtschein. 1m Vol'dergrunde 
rechts ein Hugel, auf dem unter Baumen die Jiinger scblafen. 
VOl'll ganz links ein Baumstamm. - Alles in dunklem, 
grii.nlich-braunem Ton mit einigen hellgelben Re£lexen. Kleid 
des Engels weiss. Gewand Christi violettgrau. - Das Hild 
steht UTISel'er vorigen Nummer, wie sich schon aus del' Be
schreibung ergibt, sehr nahe. Die Behandlung ist zwar 
breiter; trotzdem weist sowobl die Komposition mit clem 
Hugel im Vordergrund und del' Hauptszene im l\littelg1'und , 
als auch die malel'ische Behandlung (beachte den Baumschlag) 
auf de Gelders spaten StH, wie e1' uns aus der Aschaffen
burger Serie bekannt ist. Es ist daher nicht ausgeschlossen , 
dass das Bild trotz seines Breitformats und l\laterials (Holz) 
der ursprii.nglichen Serie von 22 Stuck angehOrte. Es wird 
wohl - eben wegen seiner £lotteren l\lalweise - als Vorstudie 
zu dem Gemalde gleichen Gegenstandes in Aschaffenburg 
entstanden sein. - Das Bild erinnert an Rembrandts Ra
dierung des gleichen Gegenstands, Bartsch Nl'. 75 und an 
eine Zeichnung Rembrandts in del' Hamburger Kunsthalle. 

Siehe auch die Bemerkungen zu unserer Nr. 78. 
Holz h. 35, hr. 43 cm. 
Jetzt: Sammlung Sir Herbel't Cook in Richmond, Mitt. H.d.G. 
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83. DIE GEF ANGENNAHME CHRISTI. Nachtliche Szene 
unter Baumen bei kiinstlichem Licht (Fackel). Rechts Christus, 
der sich del' von links heransW.rmenden Kriegerschar ruhig 
entgegenstellt. Vorn rechts entfernt sich Judas. 1m Hinter
grund rechts Junger. Zwischen Christus und den Kriegern 
Petrus, del' dem Malchus das Ohr abhaut. Ganz im Vorder
grund auf einer klein en Erhebung ein Baum, del' die Licht
queUe verdeckt. - Das Dunkel in braun-oliven Tonen. Wo das 
Licht auffaUt, helle rotliche und orangenfarbene Reflexe. -
GehOrt zu del' bekannten Serie. 

Siehe auch die Bemerkungen zu unserer Nr. 78. 
Leinw. h. 71, br. 59 cm. Bezeichnet: de Gelder f. 

(Zum Teil verwischt). 
Publiziert von Bassermann-J ordan a.a.O. Bd. 1. 
Elz'sche Galerie. 
Jetzt: Gemaldegalerie in Aschaffenburg, Kat. 1902 Nr.198. 

84. CHRIST US WIRD GEFANGEN AUS GETHSEMANE 
WEGGEFUHRT. Nachtliche Szene bei Fackelbeleuchtung. 
Links im Mittelgrund Christus, umringt und festgehalten von 
Soldaten, die in langem Zug von rechts nach links ziehen. Ganz 
im Vordergrund zwei grosse Ruckenfiguren unter einem Tor
bogen, durch den die Szene gesehen ist. 1m Hintergrund eine 
hohe Mauel'brustung, auf del' viele Zuschauer stehen. Da nul' 
del' Mittelgl'und beleuchtet ist, so ist alles iibrige sehr 
undeutlich. - Die vom Lichte getroffenen Stell en in hellem 
Rot, Gelb, Orange und Gl'iin aufleuchtend. Hintergrund 
olivenbraun. GehOrt zu del' bekannten Serie. Das Bild, das 
in einem sehr schlechten Zustande in das Museum kam, 
musste grundlich gereinigt werden. Dabei kam ungefiihr am 
oberen Ende del' Lanze des Kriegel'S in del' Mitte del' Kopf 
eines greisen Orientalen zum Vorschein, del' einer Komposition 
im Bl'eitformat angehOren muss, auf die die » W egfuhrung " 
aufgemalt ist. Diesel' Kopf wurde wieder leicht zugedeckt. 
Das steUenweise Sichtbal'werden eines dunklen Violettrots ist 
m.E. nicht die Folge einer neueren Restaurierung, sondern 
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riibrt wohl von dem U eberzug der "unteren" Komposition 
her, der notig war, um ein neues Bild darauf zu malen. Die 
Komposition scheint beeinHusst zu sein von dem Gemalde 
Rembrandts aus der Geschichte des Q. Fabius Maximus (1911 
in Paris beim Kunsthandler Ch. Sedelmeyer). Sowohl die 
schrage Anordnung des Zuges, der bei Rembrandt heran 
zieht, bei de Gelder abzieht, femer die Figuren links ganz vorn 
und besonders die hohe Briistung im Hintergrunde entsprechen 
sich auf beiden Bildern. Da das Gemalde Rembrandts seiner 
Zeit sehr bekannt gewesen sein soll, so ist ja die Anlehnung 
de GeIdel'S nicht vel' wunderlich , zumal die Anlage dieser 
Komposition Rembrandts de GeIdel'S stilistischen Tendenzen 
entspricht. 

Siehe auch die Bemerkungen zu un serer Xr. 78. 
Leinw. h. 73, br. 59 cm. Bezeichnet: A. de Gelder f. 
In Braunschweig 1908 gekauft. 
J etzt: Rijksmuseum in Amsterdam, Kat. 1911 N r. 965d. 

85. CHRIST US VOR DEM HOHENPRIESTER. In em em 
Tempel steht links im l\littelgrund Christus zwischen zwei 
Kriegsknechten. Rechts unter einem Baldachin, am hellsten be
leuchtet, del' Hohepriester. VOl' diesem an einem Tisch mehrere 
alte Juden. Links im Hintergrund auf Tribiinen viele Zu
schauer. 1m Vordergrund einige Stufen, die zu der ErhOhung 
fiihren, auf der sich der Vorgang abspielt. Die linke Halfte 
der Szene sieht man durch zwei Saulen hindurch. - Blasser 
olivenbrauner Ton; der Baldachin und die Tischdecke rot
lich. Gewand des Hohenpriesters griinlich. - Gehort zu del' 
bekannten Serie Del' Stil der Komposition mit den liber
trieben langen Figuren, mit der Verlegung der Hauptszene 
und der Lichtquelle in den l\littelgrund passt ganz zu den 
Stiicken in Aschaffenburg. Dabei hat sich der KlinstIer 
absichtlich an die Komposition del' Rembrandtschen " Medea"· 
Radierung von 1648 (B. 112) angelehnt, die eine ganz 
ahnliche Raumdisposition aufweist ls. o. pag. 59). 
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Siehe auch die Bemerkungen zu unserer Nr. 78. 
Leinw. h. 73, br. 59 em. Bezeiehnet: A. de Gelder f. 
In Braunschweig 1908 gekauft . 
. J etzt: Rijksmuseum in Amsterdam, Kat. 1911 Nr. 965e. 

86. DIE A USSTELL UNG CHRISTI. Die Hauptszene, 
Christus vor Pilatus, auf einer grossen Terrasse, die sieh im 
MiUelgrund befindet. Unterhalb der Terrasse viel Volk. Ganz 
im Vordergrunde auf einem Hiigel zwei Hauptleute (links) und 
zwei junge Manner (rechts), letztere in eiliger Bewegung.
Dieses farbig ziemlieh unangenehme Gemalde wird ein sehr 
spates Werk des Kiinstlers sein. Sowohl das triibe Kolorit, 
wie auch Komposition und Typen deuten darauf hin. Ins
besondere weist das Verlegen del' Hauptszene in den Mit
telgrund, wie aueh der Hiigel (mit den Figuren) im Vorder
grund, dureh den die hinteren Figuren iiberschnitten werden, 
auf die Zeit der Asehaffenlml'ger Serie (um 1715). Trotzdem 
zeigt das Bild in der frontal en Anordnung del' Hauptszene 
noch einen Anklang an das " Ecco homo" von 1671 (Dres
den). Sogar einige Figuren, wie der Kriippel rechts unten, 
und die beiden J uden rechts dane ben, scheinen in El'innerung 
an das Friihwerk entstanden zu sein. Es ist wegen der 
ziemlieh gleichzeitigen Entstehung mit den Aschaffenburger 
Bildern trotz des Formates nicht unmoglich, dass das Ge
malde zu jener bekannten Serie in 22 Stiicken gehOrte. 

Leinw. h. 84, br. 102 cm. Bezeichnet: A. de Gelder f. 
Vielleicht identiseh mit unserer Nr. 89. 
Sammlung Weber van Houtem. 
Jetzt: Suermondt-Museum in Aachen, Kat. Nr. 267. 

87. DIE AUSSTELLUNG CHRISTI. In der Mitte emer 
TerrasseChristus, von einem Kriegsknecht gefiihrt; links steht 
Pilatus und weist mit der Rechten auf Chl'istus. Rechts auf 
der Terl'asse ein Soldat in Panzer und anderes Kriegsvolk. 
U uterhalb del' Terrasse drangt sich viel Volk, zum Teil 
in Riiekenansicht. 1m Vordel'grunde links eine Gruppe von 
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drei J uden. Dementspreehend im Vordergrunde rechts eine 
Gruppe Voll,s (Kriippel, Frau und Kind). 1m Hintergrund 
rechts und links von der Terrasse reiehe Architektur mit 
Figuren. - Auf dem Bilde herrsehen graubraune, braune 
und rote Tone vor. Christus in blaulila, Pilatus in orangen
braunem Gewand. Lnten ganz links ein Jude in rotem 
Mantel. - Bekanntlieh ist das Bild in Anlehnung an Rem
brandt:;; Radierung vom Jahre 11355 entstanden. Dem Kiinstler 
wird wohl der dritte oder vierte Zustand der Radierung 
vorgelegen hauen. Denn erst seit clcm dritten Zustande ist 
auch die reehte Seite (wie bei de Gelders Gemalde) in 
Sehatten gelegt, sodass der Vorbau mit der Hauptszene 
gewissermassen vom Dunkel eingerahmt ist. Vom fiinften 
Zustande an dagegen ist schon das Yolk vorn unten beseitigt 
und aueh kein Erdboden mehr gegeben. So kommt nur der 
dritte oder vierte Zustand als Vorlage fUr unseren Kiin stler 
in Betraeht. Gehort nicht zu der bekanntcn Serie. 

Leinw. h. 152, br. 191 em. 
f. 1671. 

Erwiihnt hei Hoet II S. 103. 

Bezeichnet: A. de Gelder 

Vielleicht identisch mit unserer Nr. 88. 
Versteigerung Seger Tierens im Haag am 23. Juli 1743 

Hoet II 103 Nr. 100 (fl. (0). 
Jetzt: Kgl. Gemaldegalerie in Dresden, Kat. 1908 Nr. 1791. 

88. Ecce homo. 

h. 129,6; br. 102,6. 
Erwahnt bei Hoet II S. 65. 
Trotz der andel's angegebenen l\Iasse doeh vielleieht iden

tisch mit unserer Nr. 87. 
Versteigerung Jan de Gise in Bonn am 30. Aug. 1742 

Hoet II 65 Xr. 30 (fl. 55). 

89. Ecce homo. 

Erwahnt im "Catalogue de tableaux vendus a Bruxelles 
dt>puis 1773" Seite 110. 

11 
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Vielleicht identisch mit unserer N r. 86. 
Versteigerung im Jardin St. George in Brussel am 13. 

Dez. 1774 Nr. 38 (fl. 2.12). 

90. DIE GEISELUNG CHRISTI. Links Christus mit 
drei Schergen an einer Saule im hellen Licht; rechts ein 
sitzender Hauptmann und Kriegsleute. 1m Hintergrunde 
Pharisaer. - Alles in graubraunem Ton. Lendentuch Christi 
weiss. U ntergewand des Hauptmanns rot. - Gehort zu der be
kannten Serie. Die Gruppe links ist sicherlich in Anlehnung 
an Rembrandts "Geiselung Christi" in Darmstadt entstanden. 

Siehe auch die Bemerkungen zn unserer Nr. 78. 
Leinw. h. 72. br. 59 cm. Spuren del' Bezeichnung 

rechts unten. 
Publiziert von Basserman-Jordan a.a.O. Bd. 1. 
Elz'sche Galerie. 

Jetzt: Gemaldegalel'ie in Aschaffenburg, Kat. 1902 Nr. 199. 

91. WEG NACH GOLGATHA. Auf einem weiten Weg, 
der (vom Vordergrund) uber hiigeliges Gelande nach einer 
hochgelegenen Stadt (in die 'l'iefe des Bildes) fiihrt, naht 
ein Zug. Voran ein Mann, der ein Schild mit einer 
hebraischen Inschrift tragt. Dahinter im Zug (im Mittel
grund) Christus, der umgeben von Kl'iegsvolk unter der 
Last des Kreuzes zusammenbricht. Ganz vorn links zwei 
Zuschauer. Rechts und links von dem Weg im Hintergrund 
weites hugeliges Terrain. - Farbig etwas fl'isch~r als die 
anderen Stucke der Passion (blau, rot, oli vengrun). GehOrt 
zu der bekannten Serie. Das Gemalde, das fruher dem 
L. Bramer zugeschrieben wurde, zeigt von allen Bildern 
der Serie am deutlichsten die Eigenart der (spaten) Kunst 
A. de Gelders, insbesondere die starke raumliche Wirkung.
Vielleicht liegt eine Beeinflussung durch die Kunst des Fr. 
Fl'ancken II vor, also ein gewisser Archaismus. Auch sei 
auf die Verwandtschaft mit del' Zeichnung gleichen Gegen-
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stands hingewiesen I die in der Sammlung Fairfax Murray 
dem S. v. Hoogstraten zugeschrieben war. 

Siehe auch die Bemerkungen Zll unserer Nr. 78. 
Leinw. h. 72, br. 60 cm. Dnten in der Mitte delltliche 

Reste der Bezeichnung. 
Publiziert von Bassermann-Jordan a.a.O. Bd. II. 
Elz'sche Galerie. 
J etzt: Gemaldegalerie in Aschaffen burg, Kat. 1902 K r. 200. 

92. DIE KREUZIGUNG (wohl nach Ev. Lllca 23). In
mitten einer kablen hiigeligen Gewitterlandschaft (Sonnen
finsternis!) sind mehrere Holzkreuze aufgel'ichtet. An dreien 
davon im lUittelgrund hangen die Korper Gekreuzigter. 
Unter dem mittleren von diesen drei Kreuzen die klagenden 
Weiher. Links daneben del' Hauptmann. Zwischen den Hiigeln 
viel V olk in grosser Bestlirzung libel' das N aturereignis. 
Ganz vorn links auf einem Hiigel zwei sich von del' Statte 
abwendende J uden. - Ziemlich triibes Kolorit, del' Stimmung 
del' Szene entsprechend, aus dem hie und da ein roter odeI' 
blauer Rock odeI' ein goldener Besatz wenig hervorleuchtet. -
GehOrt zu del' bekannten Serie. - Das Bild ist in An
lehnung an Rembrandts Radierung "Die drei Kreuze" von 
1653 (B. 78) entstl1.nden. So ist z. B. die Figur des Mannes 
rechts unten, del' sich die Hande VOl' die Augen halt, ge
nau einer Figur del' Radierung nachgebildet. Die Zerrissen
heit del' Komposition erinnert auffallend an die Kunst 
Tiepolos. Ob wirklich Beziehungen zwischen den beiden 
Klinstlern bestanden haben, lasst sich nicht nachweisen. 
Auffallend ist, dass sich auch in den orientalischen Figuren 
beider Klinstler ein sehr ahnliches Korpergefiihl ausspricht. 
Dies alles kann abel' dar auf bernhen, dass sich in den 
Werken del' beiden Maler die kiinstlerischen Tendenzen (der 
Stil) einer Epoche ansdriicken. 

Siehe auch die Bemerkungen zu unserer Nr. 78. 
Leinw. h. 71, br. 59 cm. 
Publiziert von Bassermann-Jordan a.a.O. Bd. I. 
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Elz'sche Galerie. 
Jetzt: Gemaldegalerie III Aschaffenburg, Kat. 1902 Nr. 201. 

93. DIE KREUZABNAHME. 1m Mittelgrund eiller kahlen 
hiigeligen Landschaft in Gewitterstimmung drei Kreuze. 
Yom mittleren wird del' Leichnam Christi von vier Mannern 
abgenommen. Davol' zwischen den Hiigeln viel zuschauendes 
Yolk. Vorn im Vordergl'und auf einem Hiigel zwei Juden 
(Joseph von Arimathia unLl Nicodemos). Ganz im Hintergrund 
Yolk und mehrere leere Kreuze. Wie bei del' vorigen Nr. 
etwas triibes Kolorit, aus dem nul' ein Karmin und Violett 
hervortritt. - Gehort zu del' bekannten Serie. Das Bild, dessen 
zerrissene Komposition, wie sich schon aus del' Beschreibung 
ergiht, dem \'origen (Kreuzignng) sehr nahe steht, weist 
auch eine gewisse Verwandtschaft mit del' Kunst Tiepolos 
auf (vergl. z. B. mit Ticpolos "Kreuztragung," Berlin Kaiser 
Friedrich-Museum Nr. 4597 C). Charakteristisch fUr den 
Italiener ist es, dass er tL-otz abnlicber Kompositionsprinzipien 
die Hauptszene mehr in den Vordel'grund bringt: del' 
menschliche Karpel' ist ihm doch das Wichtigste. 

Siehe auch die Bemerkungen zu unserer Nr. 78. 
Leinw. h. 71, br. 59 cm. 
Publiziert von Bassermann-Jordan a.a.O. Bd. I; Klassischer 

Bilderschatz VII 744. 
Elz'sche Galerie. 
Jetzt: Gemaldegalerie in Aschaffenburg, Kat. 1902 Nr.202. 

94. DIE GRABLEGUNG. Am hellbeleuchteten Fusse eines 
Berges (im Mittelgrund des Bildes) ein Felsengrab. Diesem 
nahen drei Manner mit dem Leichnam Christi. Nach dem 
Vordergrunde fiihrt ein Weg, auf dem mehrere Personen 
verstreut steben. Ganz im Vordergrunde im Dunkel links 
zwei Zuschauer auf einem Hiigel. Rechts im Hintergrunde 
eine weite Landschaft. - Das Hild geiJort zu den schOnsten 
und mit seinen blauen, violetten und griinen Tonen zu den 
fal'big frischeren Stiicken der Serie. 



Siehe auch die Bemerkungen zu unserer Nr. 78. 
Leinw. h. 71, br. 59 em. Bezeiehnet links unten: A. de 

Gelder f. 
Pnbliziert von Bassermann-J ordan a.a.O. Bd. 1. 
Elz'sche Galerie. 
Jetzt: Gemaldegalerie in Asehaffenburg, Kat. 1902 Nr.203. 

95. Maria nnd die amleren .Frauen am Grabe, um den 
Leiehnam Christi zu salben. £lnden den Engel auf dem 
Grabstein sitzend. 

Leinw. h. 100, br. 121 em. 
Versteigerung Baronin de Leyden 1Il Warmond am 31. Juli 

1816 Nr. 10 (fl. 170). 
Versteigerung A. W. C. Baron van N agell van Ampsen im 

Haag am 5. Sept. 1851 Nr. 23 (fl. 41 an Hooft). 

96. XOLI ME TANGERE. (Wohl naeh Ev. l\larci 16). 1m 
Vordergrund einer bergigen Landschaft Christus mit hellem 
Heiligenschein VOl' den beiden knienrlen Marien. Hinter del' 
Gruppe die dunkle Silhouette eines Berges, del' von del' 
durch ihn verdeekten Sonne iiberstrahlt wird. Am Fusse 
des Berges sitzt der "Jiingling mit dem lang weiss en Kleid" 
(also nieht Petrus, wie Bassermann-Jordan glaubt). Links 
neben dem Berg Aushliek in eine weite Landsehaft. - Gewand 
Christi rot. Gewand del' Magdalena violettrot. Himmel rosa, 
nach unten gelb werdend. - GehOrt zu der bekannten Serie. 
Wenn das Bild aueh manehe AhweiellUng in der IHalweise 
aufweist, so ist es doeh ein eharakteristisches Werk des 
l\Ieisters. Auffallend ist im Gegensatz zu den anderen Stlieken 
del' ausgeglichene K()l'perbau del' Figuren (wohl del' Stim
mung zuli8be) und die etwas tiipfelnde Behandlung. Es steht 
am naehsten der "Himmelf'ahl't" (unserer Nr. 97). 

Siehe auch die Bemerkungen zu unserer Nr. 78. 
Leinw. h. 67, br. 59 em. 
Publiziert von Bassermann·Jordan a.a.O. Bd. 1. 
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Elz'sche Galerie. 
Jetzt: Aschaffenburg, Galerie Nr. 204. 

97. DIE HIMMELFAHRT CHRISTI. (Nach Kap. I, 9 der 
Apostelgeschichte). Auf einem Bergrucken im Mittelgrund 
des Bildes die elf Apostel und vor ihnen die zwei weiss 
gekleideten Gestalten. Links Ausblick in eine weite Land
schaft. Der Himmel links durch Strahlen, die durch die 
Wolken brechen, aufgehellt. - Farbig ziemlich matt. GehOrt 
zu del' bekannten Serie. - Das Bild, das fruher Bramer 
zugeschrieben wurde, weicht wie das »Noli me tangere" 
(vol'ige Nummer) et~as von dem Stile der ilbrigen Stii.cke 
del' Passion ab, und zeigt in der Tat einen gewissen Zu
sammenhang mit L. Bramer, besonders in der Zeichnung 
der Figuren. Vergl. damit die beiden "Himmelfahrten" 
Bramers im Kupferstichkabinett zu Braunschweig. 

Siehe auch die Bemerkungen zu un serer Nr. 78. 
Leinw h. 68. br. 59 cm. 
Publiziert von Bassermann·J ordan a.a.O. Bd. 1. 
Elz'sche Galerie. 
J etzt: Gemaldegalerie in Aschaffenburg, Kat. 1902 Nr. 205. 

98. Christus in Emmaus. In der Mitte hinter einem 
Tisch Christus. Links und rechts von ihm je ein Jii.nger in 
respektvoller Haltung. Hinten ganz rechts eine ~lagd. Ganz 
im Vordergrund ein Gelander, uber das ein Tuch geworfen 
ist. - Sehr dunkles Bild. Gewand des Jungers links: gelb ; 
des Jungers rechts: rotlich. - Das Bild, das von H. d. G. 
dem Rembrandt selbst gegeben wird, ist so schlecht erhalten, 
dass eine Zuschreibung mit Sicherheit kaum moglich ist. 
Der Katalog von 1907 weist auf A. de Gelder. Tatsachlich 
erinnert sowohl die Konsistenz der Farbe, als auch die 
Komposition (vergl. diese mit de Gelders "Abraham und 
die Engel") an W erke unseres Kiinstlers. So kommt beson
del'S eine Farbe, wie sie das uber das GeHinder geworfene 
Tuch zeigt (wie geschmolzen), gam: ahnlich bei de Gelders 
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Bild des Gemeente-Museums in Briissel, unserer Nr. 8, (am 
Kostiim des Mannes neben del' Rebekka) VOl'. Weiterhin 
finden wir bei de Gelder haufig Typen wie den Jiinger reehts 
(z. B. bei dem "Boas und Rut" in Berlin und dem eben 
erwahnten Bilde des Gemeente-Museums in Briissel), des sen 
braunoliven Inkarnat, dessen scharfer Haaransatz und dessen 
aus Rot und Griin zusammengesetztes Gewand besonders 
noch auf de Gelder weist. Aueh das Gelander im Vordergrund, 
dureh das del' Raumeindruck verstarkt wird, ist ein Motiv, 
das gut zu de GeIdel's Stil passt (ein ganz gleiches Gelander 
befindet sich auf dem "Ecce homo" de GeIdel's von 1671 
in Dresden). Dagegen glaube ieh, dass niemand ande.res als 
Rembrandt selbst den Kopf Christi gemalt haben kann. 
Sollte man daher annehmen, dass wir es mit einer von Rem
brandt iibergangenen Arbeit de GeIdel's zu tun haben? Dazu 
passt, dass das Bild um 1661 zu setzen ist, gerade in die 
Zeit, wo de Gelder bei Rembrandt gelernt haben muss. 
Leinw. h. 43. br. 62 cm. 
1m Inventar des Kiinstlers sind zwei Emmausdarstellungen 

erwahnt. Siehe Anhang S. VI und S. X. 
Erwahnt von ValentineI'" Rembrandt" (Klassiker der Kunst) 

1909. S. 463. 
Jetzt: Lonvre in Paris, Kat. 1907 Nr. 2555a. 

PETRUS UND JOHANNES AN DER PFORTE DES 
TEMPELS. Konig!. Gemaldegalerie im Haag. Siehe unter 
" U nbestimmte biblische oder historische Szenen" un sere Nr.l11. 

99. Die Taufe des Kammerers aus dem Morgenlande. 
Er empfiingt in gebeugter Haltnng die Taufe. Oben auf 
dem HUgel steht ein prachtiger Wagen. Mehrere Figuren in 
einer Landschaft. - "Meisterhaft gemalt." - Nach del' Be
schreibung seheint es eine der Repliken nach Rembrandts 
versehollenem Gemalde dieses Gegenstands zu sein. 
Holz h. 117. br. 91 cm. 
Versteigerung in Amsterdam am 5. l\Iai 1802 Nr. 63 (fl. 58 

an Coclers). 



EINZELFIGUREN VON EVANGELISTEN 

UNO HEILIGEN. 

100. Der heilige Hieronymus mit dem Lowen in der 
lriiste. 

Leinw. h. 135, hr. 176 em. 
Versteigerung in Wien am 25. April 1876 Xr. 111. 
Versteigerung in Wien am 7. l\Iiirz 1877 N1'. 70. 

101. Johannes der Taufer. 

Erwahnt hei Hoet II 285. 
1m Inventar des Kiinstlers von 1727 wird ein "Johannes 

del' Tiiufer in der Wiiste" erwahnt. Siehe Anhang S. VI. 
Versteigerung Graf von Thoms in Leiden am 7. April 1750 

Hoet II S. 285 Nr. 68 (fl. 26), 

Johannes der Taufer. 

Siehe aueh unter "Neues Testament" unsere Nrn. 66 und 67. 

102. Die biissende Magdalena. 

Vielleieht identiseh mit unseren Nrn. 103 und 104. 
Versteigerung in Amsterdam am 24. Jan. 1763 Nr. 107 

(fl. 3. 5 an Sehoonman). 

103. Die biissende Magdalena. 

Leinw. h. 92,6; hr. 74,6 em. 
Vielleieht identiseh mit unseren Nrn. 102 und 104. 
Versteigerung Fiseau, Fouquet, Wildeman u. a. in Amsterdam 

am 12. Okt. 1768 Nr. 92 (fl. 5 an Slagregen). 
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104. Eine betende Magdalena. 

Vielleieht identisch mit unseren Nrn. 102 und 103. 
Versteigerung iu Amsterdam am 25. Jan. 1825 Nr. 112 

(fl. 18 an Esser). 

MARIA aus (leI' Vel'kihuligung. Siehe unter "Kenes 
Testament" unsere Xr. 44. 

105. Del' EmngeUst Matthiius. - "Yon oder wie von A. de 
Gelder." 

Leinw. h. 109, br. 94 em. 
Versteigerung F. van Harencarspel Eckhardt u. a. m Am· 

sterdam am 15. Aug. 1842 Xr. 159 (fl. an Roos). 

106. Paulus illl Gefangnis; im Vordergrund eines Tempels 
oder Kerkers. 
Auf Kupfer. 

Versteigerung G. de J ongh in Rotterdam am 26. l\Iarz 
1810 Nr. 57. 

l\Iitt. des Herrn S. v. Gijn ill Dordreeht. 

107. Der Apostel Paulus mit eillem Schwert in der 
Linken in nachdenkender Stellung. Der reehte Arm ist auf 
ein B ueh gestii tzt. - "V ortreffiieh gem alt. " 

Leinw. 190 X 167. 
Versteigernng in Amsterdam am 26 Kov. 1827 Nr. 20 

(fl. 40 an Roos). 

108. Del' Apostel Paulus. Halbfigur. - " Breit gemalt." 
Holz 69 X 59 cm. 
Gegenstiiek zu unserer Nr. 110. 

Versteigerung in Amsterdam am 16. Okt. 1837 Nr. 29 
(fl. 41 zusammen mit dem Gegenstii.ek an Engelberts). 
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109. Del' nachdenkende PetruS. Halbfigur mit gefalteten 
Handen, die auf einem aufgeschlagenen Bueh ruhen. Er sieht 
aufwarts. - "Natiirlieh und meisterhaft gemalt." 

Leinw. h. 62,4; br. 54,6 em. 
Versteigerung in Amsterdam am 23. Mai 1798 N r. 66 

(fl. 20.10 an Bukenboseh). 

110. Del' Apostel Petrus. Halbfigur. - "Breit gemalt." 
Holz 69 X 59 em. 

Gegenstiiek zu unserer Nr. 108. 
Versteigerung in Amsterdam am 16. Okt. 1837 Nr. 29 

(fl. 41 zusammen mit dem Gegenstiiek an Engelberts). 



UNBESTIMMTE BIBLISCHE OOER 

HISTORISCHE SZENEN. 

111. DEN -YORHOF EINES rt'EMPELS, VOLL FIGl'REN. 
Vor den Stufen, die in ein phantastisches Tempelinterieur 
fiihren, sieht man links mehrere Gruppen von Juden inorien
talischen Gewandern. In der l\Iitte eine nach rechts wan
dernde Frau und etwas dahinter eine Familie, bestehend 
aus Vater, l\Iutter und einem Knaben, die gerade in den 
Tempel geht. Rechts VOl'll ein Mann, del' ein Lamm forttragen 
will, und noch weiter rechts die Riickenfigur eines Orientalen. 
Rechts im Mittelgrund liegt auf den Stufen des Tempels ein 
Lahmer mit seinen Krilcken. Vor ihm stehen zwei IUanner, die 
zu ihm zu sprechen scheinen. U m diese Gruppe herum mehrere 
Zuschauer. - Die Bestimmung des eigentlichen Gegen· 
standes des Bildes hat von altershel' l\Iiihe gemacht. Wenn 
wir ihm im Anschluss an Hoet den Titel »Der Vorhof 
eines Tempels, voll Figuren" gegeben haben, so sind wir 
uns doch bewusst, dass de Gelder sicher einen bestimmten 
biblischen Vorgang dem Bilde zugrunde legte. Ich vermutete 
frilher darin den »Tempelgang der heiligen Familie ," zu
mal de Gelder gern die Hauptgruppen in den Mittelgrund 
setzt. Nachdem ich abel' das Bild in besserem Licht gesehen 
habe und die oben beschriebene Szene rechts im Dunkel 
des l\Iittelgrunds erkennen konnte, neige ich zu del' 
Ansicht, dass wir es mit einer Darstellung von »Petrus 
und Johannes an del' Pforte des Tempels" zu tun haben. 
Die Gruppe des Lahmen mit den beiden yor ihm stehen
den Mannel'll erweckt in uns die Erinnerung an Rembrandts 
Radierungen, die darstellen, wie Petrus und Johannes vor 
dem Lahmen an der Pforte des Tempels stehen (Bartsch 94 
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und 95). Die Ausfiihrlichkeit, mit del' die eifrig beratenden 
J uden gegeben sind, entspricht dem Bericht del' Bibel 
(Apostelgesch. 3), die mit grosster Breite von del' Verwun
derung und Aufregung des Volkes, allerdings erst nach dem 
Wunder, spricht. Stilistisch steht das Bild dem "Ecce homo" 
in Dresden noch nahe. Typisch fUr die friihe Entstehung ist 
es, wie die Komposition in einer nicht sehr tiefen Schicht 
liegt und in die Breite entwickelt ist, ferne1' das prachtige, 
in einem warmen Ton gehaltene Kolorit. Die J ndengruppen 
erinnern an Rembrandtsche Radierungen, wie z. B. die 
"Darstellung im Tempel" (B. 49) oder die "Synagoge" 
(B. 126). 

IJeinw. h. 62; br. 90 cm. Bezeichnet A. de Gelder 1679. 
Vielleicht identisch mit einem Bild, das im Inventar des 

Kiinstlers als "ein Opfer" (offerhande) besehrieben wird. 
Siehe Anhang S. VI. 

Erwahnt bei Hoet II S. 103 und S. 486; bei Descamps, La 
vie des peintres (1760). Ferner von Burger, Tresors d'Art 
en Angleterre 1865 S. 256; G. H. Veth in Oud-Holland 
VI S. 186; W. l\Iartin in "Monatsheften fiir Kunstwissen
sehaft" 1911 Heft X; K. Lilienfeld im "Cicerone" 1912 
Heft 4 S. 140 ff; W. Martin im Bulletin van den Ned. 
Oudheidkundigen Bond 1912 Nr. 1. 

Ausgestellt in Manchester 1857 Nr. 672; in Paris 1911 Nr. 36. 

Versteigerung Seger Tierens im Haag am 23. Juli 1743 
Hoet II 103 Nr. 101 (fl. 45). 

Sammlung van Bremen im Haag (1752; Hoet II 486). 

Versteigerung Herzog von Buckingham in Stowe am 15 Aug. 
1848 Nr. 408 (£. 42 an Anthony). 

Sammlung Whatman (1857). 

Kunsthandler Lesser in London (1887). 

Sammlung J. Porges in Paris (bis 1911). 

Kunsthandler Fr. Kleinberger, der es der Galerie im Haag 
schenkte. 

J etzt: Konigl. Gemaldegalerie im Haag. 
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112. ORIENTALISCHER FURST. Lebensgrosse Kniefigur. 
Rechts sitzt del' FUrst mit Turban und Hermelinumhang an 
einem Tisch, auf dem sein rechter Arm ruht. Auf dem Tisch 
Papierrollen und das SzeptPr. Del' Furst scheint erregt eine 
Botschaft anzuhOren. - Goldbraunes Gewand mit blauem 
Rand. Roter Sessel. Rote Tischdecke. - Es ist wahrschein
lich, dass ein biblischer Fiirst (Konig David orIel' Belsazar?) 
dargestellt ist. - Gutes charakteristisches, geistvoll gemal
tes Bild. 

Leinw. h. 100, br. lUi cm. 
Versteigerung Baronne Leyden de Warmond in 'Varmond 

am 31 .J uli 1816. 
Versteigerug Steengracht in Paris am 0 .. J uni 1913 Nr. 20 

(frcs. 0-4:000) . 
• J etzt: Rijksmuseum in Amsterdam. 

113. WEINENDER ORIEN'fALISCHER FURST. Er steht 
in nachHissiger Haltung rechts vorn. In seiner gesenkten 
Linken halt 81' ein Taschentuch. Links vorn ein Vorhang. 1m 
Hintergrund undeutlich ein Raum, in dem ein Licht brennt. -
Vielleicht eine Darstellung des VOl' Bewegung weinenden 
.Joseph (1. 1\10s. 42 Vel's 24 oder 45 Vel's 1-2). 

Holz h. 54, br. 42 cm. Bezeichnet: Gelder f 1680. 
1m Inventar des KUnstlers werden drei Darstellungen von 

~ .Joseph" erwahnt. Siehe Anhang S. X. 
!Ginigl. Galerie in Christiansborg, fill' die es 1764 als Rem

brandt gekauft wurde i Kat. 1884 S. 15 . 
.Jetzt: Kgl. Museum in Kopenhagen, Kat. 1904 Nr. 113. 

114. BIBLISCHE SZENE. An einem Tisch eine Frau. Zu 
ihrer Rechten eill Madchen, zu ihrer Linken ein Knabe, deren 
Hande die Frau festhiilt. Ganz links im Vordergrunde ein 
junger Mann. Alle Figuren orientalisch gekleidet. - Rote 
Tischdecke und Rot am Kosttlm des Knaben. Viel grau
griinliche Tiine. - Das Bild stellt vielleicht dar: "Del' junge 
Tobias im Hause des Raguel ,. (Tobias 7). Aus del' Photo-
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graphie kann man erkennen, dass es ein ganz charakteris
tisches Bild des Meisters ist. Die Komposition mit der grossen 
dunklen Figur im Vordergrunde weist auf die Spatzeit de 
Gelders. 

Leinw. h. 111. br. 152 cm. 
Gegenstiick zu unserer Nr. 126. 
Ausstellllng in Kopenhagen 1891 Nr. 60. 
Versteigerung E. J. de Court van Valkenswaard in Dordrecht 

am 12. April 1847 Nr. 49 (fl. 64 an Gruijter) . 
. J etzt: Sammlung Konow in Kopenhagen. 

115. Biblische Szene in einer grossen Kirchenhalle. -
Verfasser hatte leider noch keine Gelegenheit, das Bild 
zu besichtigen. 

Sammlung Astraouchow in Moskau. 
Mitt. Dr. Zimmermann. 

116. Ein grosses Stii('k. Da eine nahere Benennung fehlt, 
handelt es sich wohl um eine wenig bekannte biblische odeI' 
historische Szene. 
h. 127,4. br. 146,6. 
Erwahnt bei Hoet II S. 166. 
Vel'steigerung Rendr. van der Vugt in Amsterdam am 27. 

April 1745 Hoet II 166 Nr. 129 (fl. 90 an P. Yver). 

117. Ein AItarstiick in dl'ei Teilen. l\lit biblischen His
torien. In schwarzem Rahmen. 
Erwahnt bei Hoet II S. 275. 
Versteigerung Pompe und J. van Huysum in Amsterdam 

am 14. Okt. 1749 Roet II 275 Nr. 121 (fl. 22.5). 

118. Eine Begegnnng. 
Holz. h. 54. br. 54 cm. 
Versteigerung Jhr. P. Bout im Haag am 20. April 1779 

Nr. 140 (fl. 4.10). 

119. Ein orientalischer Furst sitzt an einem Tisch. Vor
diesem liegen einige flehenue Gefangene. - "Kraftig gemalt." 
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Versteigerung J. Wubbels in Amsterdam am 16. Juli 1792 
Nr. 124 (fl. 3.15 an Eifers). 

120. Biblische Darstellung mit funf Figuren. - "Schone 
Lichtbehandlung und meisterhaft in Rembrandts Art gemalt." 

Leinw. h. 122, hr. 98,8. 
Versteigerung A. de Lange in Amsterdam am 12. Dez. 

1803 Nr. 34. 

121. In einer Laudschaft bei alteu Gebiiuden siellt man 
eine Historie dargestellt. - "In del' Art Rembrandts." 
92,6 X 128,6 cm. 

Versteigerung A. de Lange in Amsterdam am 12. Dez. 1803 
Rr. 35 (fl. 1.10). 

Versteigerung J. C. Pruyssenaar in Amsterdam am 27. 
FebI'. 1804 Nr. 42 (fl. 4). 

122. Inmitteu einer patriarchalischen Wohnung kommt 
eiu orientalischer Konig heran. Ein Greis, del' ihn um 
Gnade zu flehen seheint, wirft sich ihm zu Fiissen. Del' 
Fiirst ist in Begleitung von Gefolge und einem schwarzen 
Pagen. 

Holz. h. 84,9; br. 120,9 em. 
Versteigerung L. B. Coclers in Amsterdam am R. April 1816 

Nr. 40 (fl. 21 an van del' Berg). 

123. Orientalischer Furst mit einer Sklayin. 

Leinw. h. 100, hr. 127,5 cm. 
Vielleicht "Boas und Ruth" und identisch mit unserer Nr. 21. 
Versteigerung P. v. d. Santheuvel u. J. v. Strij in Dordrecht 

am 24. April 1816 Nr. 22. 

124. Eine historische Darstellung. - "Reich an Figuren 
und schOn behandelt." 

Holz. 
Versteigerung in Amsterdam am 2. Aug. 1828 Nr. 39 (fl. 32 

an Campen). 
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Versteigerung J. Wijsman u.a. in Amsterdam am 24. Nov. 
1828 Nr. 32. 

125. Zwei orientalische Figuren. - Nach dem Katalog 
von H. de Gelder. 

Versteigerung A. van Beestingh u.a. in Rotterdam am 30. 
April 1832 Nr. 193 (fl. 30.10). 

126. Drei Figuren in orientalischem Gewand an einem 
Tisch. 

Leinw. h. 106. br. 154 cm. 
GegensHick zu unserer Nr. 114. 
Vielleicht identisch mit unserer Nr. 33. 
Versteigerng E. J. de Court van Valkenswaard in Dordrecht 

am 12. April 1847 Nr. 50 (fl. 42 an de la l\Iotte). 

127. Ein Mann in orientalischem Kostiim bei einer Fran 
hinter einer Balustt'ade stehend. - nKraftig gemalt." 

Leinw. h. 113. br. 143. cm. 
Versteigerung in Amsterdam am 26. Okt. 1852 Nr. 35 (fl. 41 

an Roos). 

128. Ein junger Mann (rechts) reicht einelll altell Orieu
tal ell (links) ein Schwert. Del' Alte ist fast im Riicken, 
der Jiingling von vorn gesehen. - Das Bild ist nul' dnrch 
eine sehr gute Aquarellkopie von del' Hand des J. v. Stry 
in del' Albertina in Wien (Inv. Nr. 11007) bekannt. Diese 
lasst noch deutlich erkennen, dass das Original ein sehr 
charakteristisches Werk de Gelders war. Die Kopie ist be
zeichnet: Door J. v. Stry te Dordrecht naar Arend de Gelder 
pinx. - Derselbe Gegenstand und ahnliche Komposition wie 
auf' del' Zeichnung de GeIdel's in del' Kunsthalle in Hamburg. 

Grosse der Kopie: h. 17,6 i br. 29,7 cm. 
Die Kopie befand sich fruher auf' del' Versteigerung Corn. 

Ploos van Amstel in Amsterdam am 3. Miirz 1800 
Nr. 59 Kbk. W. 



MYTHOLOGIE, ALLEGORIE, PROFAN· 

GESCHICHTE. 

ARTEMISIA. l\luseum in Amiens. 

Siehe unter "Altes Testament" unsere N r. 33. 

129. ALLEGORIE DES UBERFL rSSES. Eine junge Frau 
sitzt nach links gewandt in reichem Gewand VOl' einer dunklen 
Landschaft. In del' Linken halt sie einen Zweig. Rechts zu 
ihren Fi1ssen liegt ein umgestiirzter Korb, aus dem Orang-en, 
Trauben, ein Pokal und ein anderes Prunkgefiiss heraus
fallen. - Die Photographie zeigt deutlich, dass es sich um 
ein ganz charakteristisches vVerk des l\Ieisters wohl aus 
seiner spiiteren Zeit - um 170U - handelt. 

Leinw. h. 175, br. 111,5. 
Kunsth~indlel' Clark in Londen. 
J etzt: Sammlung 1\I. van Gelder III U ccle hei Briissel. 

129((. Allegorische Darstellung. Eine Frau mit alter
ti1mlicher Mil tze halt einen J ungen, del' mit den Fiisschen 
auf eine Krone tritt. Grosses Bild. - Das Bild, das unter 
Rembrandts N amen geht und von Dr. A. Bredius als vVerk 
A. de GeIdel's erkannt wurde, konnte Verfasser noch nicht 
besic h tigen. 

Jetzt: Sammlung Jac. Schiff in New York. 

130. VERTUMNUS UND POMONA. Links Vertumnus als 
aIte Frau, rechts Pomona als junges Madchen in reichem Kos
tUm mit einem flachen Hut. Sie halt in del' rechten Hand einen 
Apfel. Ganz rechts im Hintergrnnc1 Gebaude. Kniefiguren. -

12 
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Pomonas Gewand weisslich mi t graublauem Besatz und orangen
farbenem Futter; blaues Hutband.lVIantel der Alten rot. Blauer 
Himmel. - Es ist ein so charakteristisches Werk A. de 
Gelders, dass man sich wundern mnss, wie lange es noch 
dem Rembrandt zugeschrieben wurde. Die Datierung des 
Bildes, dessen Kolorit ganz dem Geschmack des 18. J ahr
hunderts entspricht, ist sehr schwierig. Das Gewand und die 
Behandlung des Inkarnats der Pomona erinnern sehr an das 
1685 (also ziemlich friih) entstandene Bild "Esther und 
Mardochaus " in Budapest. Dagegen weist die reichliche Ver
wendung des Blau auf eine etwas' spatere Zeit. Ganz 
typisch fiir de Gelder sind :l\iotive, wie die Frucht in der 
Hand der Pomona, die starke Verkiirzung ihres Schosses, das 
Betonen der Rander des Gewandes (z.B. beim unteren 
Gewand der Alten). - Das Bild, insbesondere die Figur 
des Vertumnus, ist in Anlehnung an Rembrandts sogenannte 
" Preziosa" (Radierung, Bartsch Nr. 120) entstanden. Letztere 
wird jetzt gewohnlich als "Ruth und ihre Schwiegermutter" 
gedeutet. Die Ahnlichkeit diesel' Gruppe mit Rembrandts 
Darstellungen von "Sarah, die dem Abraham die Hagar 
zufiihrt" Iii sst es moglich erscheinell, dass die Radierung 
dasselbe Thema behandelt. Vergleiche sie mit Rembrandts 
Handzeichnungen desselben Gegellstands in Dresden, Samm
lung Friedrich August II. (H. d. G. 288) und in Paris, 
Sammlung L. BOllnat (H. d. G. 665). Letztere beschreibt zwar 
Hofstede de Groot als "V e r s t 0 s sun g der Hagar." Die 
Gesten der Figuren und das Fehlen des Ismael weisen aber 
auf eine "Z u fii h run g der Hagar." 
Leinw. h. 93, br. 121. 
Erwahnt von Smith, Cat. Rais. VII, No. 189 als Rembrandt; 

von Bode in "Studien" S. 481 als Rembrandt; von G. H. 
Veth in "Qud Holland" VI; von Wurzbach, Niederlan
disches Kiinstlerlexikon Bd. I S. 574. 

Gestochen von Lepicie als Rembrandt. 
Eine Kopie nach dem Gemalde befindet sich im Museum von 

Nantes Nr. 414 (Leinw. h. 90, br. 117 em.), fiir das sie 
auf der Aukt. Deschamps 1859 erworben wurde. 
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Sammlung l\larquis de Lassay. 
Sammlung Grafin de Verrue. 

Versteigerung Blondel de Gagny in Paris als Rembrandt. 
am 10.Dez. 1776 Nr. 69 (frs. 13700 an den 
Maler Reynolds). 

Sammlung Durney 1789. 
Sammlung Le Brun in Paris 1798; als de GRIder. 
Sammlung Duc de Choiseul. 
Sammlnng Graf Fries in Wien 1800. 1 
Sammlung Baron J. B. Pouthon. I als Rembrandt. 
Sammlung Hofrat Dr. J. HoseI' 1843. ~ 
J etzt: Rudolfinum in Prag, Kat. 1889 N r. 225. 

131. Die Freiheit, dargestellt als sitzemle Frau. Sie 
halt in ihrer rechten Hand den Speer mit dem Hut darauf; 
mit den Fiissen zertritt sie die Fesseln. Sie ist reich aus
gestattet und tragt einen mit Borte besetzten :Mantel. -
Konnte nicht das sog. "Frauenportriit" im Dordrechter 
l\Iuseum (unsere Nr. 255) ein Fragment diesel' "Freiheit" 
sein? Sowohl del' Stock in del' Rechten, als auch die phan
tastische Kleidung und del' mit Borten besetzte :Mantel bei 
del' "Frau" des Dordrechter Museums passen' zu der obigen 
Beschreibung. Weiterhin steht auch fest, dass das Bild des 
Dordrechter Museums nicht in seiner urspriinglichen Gestalt 
erhalten ist. 

Leinw. h. 160, br. 112,5 cm. 
Erwahnt von Descamps, La vie des peintres III 178. 
Sammlung M. van del' Linden van Slingeland in Dordrecht 

(bereits 1760; Descamps). 
Versteigerung J. van Linden van Slingeland in Dordrecht 

am 22 Aug. 1785 NJ'. 144. 

132. Die Eintracht, dargestellt als sitzende Frau. Sie 
halt in ihrer rechten Hand einen Palmenzweig; ihre linke 
Hand liegt auf einem Helm, del' auf ihren Knien ruht. 
Unter ihren Fiissen einige Kriegswaffen. 
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Leinw. h. 150, hr. 120 em. 
Versteigerung J. van Linden van Slingeland in Dordreeht 

am 22 Aug. 1785 Nr. 145 (fl. 33 an J. v. Leen). 
Versteigerung in Rotterdam am 25. April 1817 Nr. 94 (fl. 14,6 

an van Eijk). 

133. Die Gottin Juno auf ihrem Siegeswagen. Bei ihr 
die verwandelte 10, in Begleitung eines alten l\iannes. 
Holz h. 30,9; hr. 46,3. 
Versteigerung in Amsterdam am 23. Mai 1798 Nr. 68 (fl. 4 

an Gruijter). 

134. Sophonisbe. Reich gekleidet; im Begriff das Gift zu 
nehmen, das l\iasinissa ihr gesehiekt hat. Zur Seite zwei 
andere Figuren. - "Ganz in der Manier Rembrandts gemalt." 

Leinw. 123,6 X 146,4. 
Versteigerung Pester in Antwerpen am 19. Aug. 1800 N r. 28 

(fl. 39). 

135. Vet'tuumus und Pomona. - "Kraftig und meisterhaft 
gemalt." 

Leinw. h. 104, hr. 106,6 em. 
Vielleieht identiseh mit der in Nantes befindliehen Kopie 

des Gemaldes in Prag (unserer Nr. 130). 
Versteigernng in Rotterdam am 3. Aug. 1811 Xr. 16 (fl. 52 

an van Santen). 
Versteigerung R. Sondag u. a. in Rotterdam am 5. J uli 

1813 Nr. 61. 

136. Der Raub der Europa. 

Versteigerung Parks in Briissel am 4. l\iai 1835 Nr. 401. 

137. Der Abschied vou Armida und Tankred. 

88 X 123 em. 
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Versteigerung Marquise Du Plessis Belliere in Paris am 10. 
Mai 1897 (f1'cs. 500; nach H. l\lireur, Dictionnaire des 
Ventes Bd. III). 

138. Venus nnd Knpido. 

Versteigerung Gloucestershi1'c, l\Iisarden Park am 18. l\Iai 
1901 Nr. 31. 



GENRESZENEN. 1) 

DAS GESCHENK. - Museum in Briissel. 1st eine Dar
stellung von "Lot und seine Tochter." Siehe unter »Altes 
Testament" unsere Nr. 3. 

DIE URKUNDE. Gemaldegalerie in Dresden. 1st wohl 
eine Darstellung von" Esther und Mardochai." Siebe unter 
»Altes Testament" unsere Nr. 39. 

139. DER MALER IN SEINER WERKSTATT. Rechts del' 
:Maler tatig vor seiner Staffelei. Links sein Modell, eine alte 
Frau, die eine Orange in ihrer Rechten halt. Zwischen den 
beiden der Tisch mit allerhand Malergel'iitschaften. - Rock des 
l\lalers griin, orangenfarben geflittert; seine l\1iitze violett. 
Giirtel orangerot. KostUm del' Frau graugriin. - Infolge alter 
Tradition sieht man in dem KUnstler ein Selbstbildnis A. de 
Gelders. Die Stimmung, die iiber dem Bilde liegt, die 
Haltung des KUnstlers, bestarken diese Vermutung noch. 
(Aehnliches bei Rembrandts Selbstportrat mit Saskia in 
Dresden). Auch das Alter des Dargestcllten stimmt zu 
dieser Hypothese. (1m Jahre 16~5: 40 Jabre alt). Weiterhin 
schaut del' Maler nicht sein l\Iodell- wie es seiner Tiitigkeit 
entsprechen wUrde - an, sondern den Beschauer (resp. den 
Spiegel). Man kann auch eine gewisse Aehnlichkeit mit den 
Ziigen des jugendlichen Rembrandt erkennen und gleichzeitig 
in der Haltung eine Anlehnung an Rembrandts spates Selbst
bildnis der Sammlung Carstanjen (Bode Nr. 506). 

1) Die genrehaften Einzelfiguren sind in den Abteilungen "Einzel
figuren von Mannern und Knaben" und "Einzelfiguren von Frauen 
und Miidchen" beschrieben. 
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Leinw. h. 142, br. 169 cm. Bez. A. de Gelder 1685 f. 
1m Katalog der Aukt. Graf von Brabek und daher auch bei 

Parthey falschlicherweise: "Auf Holz". 
El'wiihnt von Parthey, "Deutscher Bildersaal" (1863). Von 

E. \V. 1'IIoes, 1conographia Bata va, N r. 2669, II. 
Es existiert eine Heliogravilre danach von Dujardin. 
Gemaldegalerie des Fl'eiherrn von Brabek in Soder, Kat. 

1792 Nr. 92. 
Versteigerung Graf von Brabek in Hannover am 31. Okt. 

1859 Nr. 101. 
1865 vom Frankfurter Kunstverein in \Viesbaden erworben, 

wo es ein Spieler versetzt hatte. 
J etzt: Stadel'sches lnstitut in Frankfurt a.1\1., Kat. 1900 

Nr. 193. 

140. Die Gefliigelrupferill. Brllstbild einer alten Frau, 
nach links gewandt, mit einem Klemmer auf der Nase. In 
del' Linken halt sie ein Huhn, das sie mit del' Rechten rupft (?). 
Rechts daneben liegt und hiingt noch anderes Geflugel. -
N ach der Photographie, (lie Verfasser del' Liebenswiirdigkeit 
des Besitzers verdankt, ist die Autorschaft de Gelde;s nicht 
moglich. Die Alte ist cntsprechenden Figuren Rembrandts 
nachgebildet. Vergleiche sie insbesondere mit del' alten 
Dienerin auf Rembrandts "Toilette del' Bathseba" in der 
ehemaligen Sammlung Steengracht im Haag. 

h. ca 75, br. ca 55 cm. 
J etzt: Sammlung Sir Hugh P. Lane in London. 

DIE JUDENBRAU'I.'. Alte Pinakothek in Munchen. Dar
gestellt ist wohl: "Esther lasst sich schmucken." Siehe unter 
"altes Testament" unsere Nr. 31. 

141. Kirmess mit zwei tanzellden Banernpaal'en. Anf 
einem Platz VOl' del' Schenke zwci tanzende Bauernpaare, 
ein Fiedler uncl etwas dahinter rauchende und trinkende 
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Bauern um einen Tisch. 1m Hintergrund ein grosser (Dordrech
ter?) Kirchturm. 1m Ganzen 18 Figuren. Rotbrauner TOll. -
Dieses bisher Rembrandt gegebene Gemalde wird von H. d. G. 
dem A. de Gelder zugeschrieben. Verfasser, der das Original 
nicht gesehen hat, findet die Richtigkeit dieser Zuschreibung 
durch die Photographie bestatigt. 

h. ca 100, br. ca 110 cm. 
Sammlung Preyer in Wien 1895. 
Jetzt: Sammlung Clark in New-York als Rembrandt (?). 

ALTER GELEHRTER. Sammlung 1\1. Flersheim in Paris. 
Siehe unter "l\'Uinnliche Bildnisse" unsere Nr. 181. 

142. Der Savoyardenknabe. Hinter einer niedrigen Tilr 
ein alter Mann mit roter Miltze und (links) zwei Kinder. 
Vor der Tiir (ganz rechts) ein Knabe mit einer Drehleier. -
Von 1\1. A. Benois in "Le monde des Arts" 1900 dem A. 
de Gelder zugeschrieben. 1906 wurde bei einer Reinigung 
des Bildes die Bezeichnung "Rem brandt" aufgefunden, fiir 
dessen Autorschaft A. Prachoff im "Tresor d'art en Russie" 
1906 S. 216 eintrat. Dagegen schrieb es A. Somoff im "Tresor 
d'art en Russie" 1907 S. 183 ohne weitere Begriindung 
dem A. de Gelder zu, indem er darauf. hinwies, dass weder 
l\Iichel, Bode, Bredius, Tschudy, Hofstede de Groot noch 
andere an Rembrandt gedacht hatten; ferner dass die Sig
natur "absolut falsch" sei. Hierauf trat A. Prachoff eben
falls im "Tresor d'art en Russie" 1907 S. 199 nochmals 
ganz entschieden flir die Autorschaft Rembrandts und die 
Echtheit der Signatur ein. - Soweit es an der Hand von Photo
gl'aphien erlaubt ist, will ich an dieser Stelle versuchen, die 
Autorschaft de Gelders zu beweisen. Was zunachst die Sig
natur betrifft, so macht sie - nach der Reproduktion zu ur
teilen - einen sehr verdachtigen Eindruck. Nicht nur das 
nach links biegende d, (von dem wiederholt die Rede ist), 
anch die Form des R, des e und des b ist anffallend. -
Ganz merkwiirdig ist es, dass alle Ausfiihrungen mit denen 
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Prachoff die Autol'schaft Rem b I' and t s beweisen will, eigent
lich gerade die Zuschreibung an d e Gel del' begl'Unden. So 
meint er, dass A. de Gelder das Bild gar nicht habe malen 
konnen, da fill' den "Alten" hinter del' Tilr del' schon 
1654 verstorbene Bruder Rembrandts Adrian l\lodell gestan
den habe. Gerade aber die Verwendung dieses Typs weist 
auf A. de Gelder, der ibn in dem sicheren (frUhen) :, l\lann
lichen Bildnis" in l\Iii.nchen (das auch sonst dem "Sa \'0-

yarden" nahe steht) wohl in Anlehnung an Gemalde Rem
brandts wiedergegeben hat. (Einen ahlllichen 'l'yp zeigt auch 
der de Gelder zugeschriebene "Admiral" in New York). Ferner 
sind von A. Prachoff Rembrandts "Anatomie'" und "Nacht
wache" - zwei Gruppenportrats! - recht ungeschickt als 
Beispiele angefiihrt, um zu beweisen, dass sich im 'Verke 
Rembrandts noch mehr "derartige genrehafte Szenen mit meh
reren Figuren in solch grossen Dimensionen " vorfinden. Dage
gen ist das genrehafte Halbfigurenbild in Lebensgrusse 
typisch fill' A. de Gelder. (Ich erinnere nul' an das 
" Atelier" III Frankfurt und die sog. "Urkunde" in 
Dresden). Ferner geht Prachoff des langeren auf die 
pyramidenfurmige Komposition ein 1). Auch diese ist ein 
Charakteristikum del' frUhen Wel'ke A. de GeIdel's, deren 
l\Ierkmale eben del' "Savoyarde" tragt: Wie auffallig ist 
bei dem "Ecce homo" von 1671 (Dresden) durch Sonderung 
del' heiden Vordergrundsgruppen (rechts und links), und 
durch die Schatten zu beiden Seiten del' Terrasse die "Pyra
mide" betont 2). Sehr ungliicklich scheint mir der Vergleich 
der Lichtbehandlung des "Savoyarden" mit del' derminde
stens 25 Jahre frilher entstandenen "Anatomie". Hier muss
ten natilrlich schon aus Riicksicht auf die Auftragsgeber 

1) H. d. G. machte zuerst darauf aufmerksam (miindliche Mitteilung), 
dass die Komposition auf eine Zeichnung Rembrandts (Auktion Robin
son) zuriickgeht. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da A. de Gelder 
oft Kompositionen seines ~Ieisters fUr GemiUde verwendete. 

2) Wie typisch die Komposition des "Savoyardenknaben" fiir de 
Gelder ist, zeigt ohne wei teres ein Vergleich mit de Gelders "Abraham 
bewirtef die Engel," unserer Nr. 1. 
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die Kopfe elmgermassen beleuchtet werden. Trotzdem ist 
aber auf der "Anatomie" - dem J ugendstil Rembrandts ent
sprechend - ein ganz ~nderes Lichtproblem angeschlagen, 
als auf dem n Savoyarden." Die Lichtbehandlung unseres 
Bildes erinnert dagegen sehr an das "Mannliche Bildnis" 
de Gelders in Miinchen. Was nun die Behandlung betrifft, so 
entspricht die Beschreibung A. Prachoffs wieder genau de 
Gelders friihem Stil, auf den die Bezeichnung nrelache" ebenso 
gut passt, wie auf den n Sa voyarden." Gerade die Anwendung 
zweier l\Ianieren auf einem Bilde, die A. Prachoff erwahnt, 
spl'icht fiir A. de Gelder. n Der Kragen des Savoyarden ist breit 
gemalt - und nur das junge Gesicht ist glatt und bildet den 
Gegensatz zu den iibrigen Gesichtern." Mit denselben Worten 
konnte man die Behandlung der Kinderfiguren auf dem 
"Ecce homo" in Dresden charakterisieren. Weiterhin schreibt 
A. Prachoff: "Die Haupttone des Bildes sind leichte Ver
bindungen von Dunkelbraun, Tabaksfarbe und oliv;" und 
als eigentliche Lokalfarbe wird nur das Rot der Miitze des 
Alten genannt. Auch diese Farbennotiz passt zu dem friihen 
Kolorit de Gelders, wie wir es aus dem "Ecce homo" von 
1671 kennen, das ja in denselben Tonen gehalten ist und 
bei dem anch ein Rot (am Mantel des Juden links unten) 
hervorleuchtet. 1m iibrigen beachte man die Ahnlichkeit 
des Faltenstils an dem Aermel des sich iiberbeugenden Kin
des auf unsererm Bild und an dem Armel des mannlichen 
Bildnisses in Miinchen. Man vergleiche ferner unser Bild 
auf seine Stimmung hin mit den genrehaften Gruppen des 
Dresdner "Ecce homo." Schliesslich beachte man die fiir de 
Gelder typische ranmliche Wirkung. A. Prachoff deutet 
diese selbst an, wenn er sagt: n La serrure se detache 
pour ainsi dire du tableau." 

Leinw. h. 139, br. 98,5' cm. Bezeichnet: Rembrandt. 

Erwahnt von M. A. Benois in "Le monde des arts ," 1900. 
Von A. Prachoff in "Tresor d'art en Russie" 1906 S. 
217 und 1907 S. 199. Von A. Somoff in "Tresor d'art 
en Russie" 1907 S. 183. 
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J etzt: Sammlung Prinz J oussoupoff in St. Petersburg, Kat. 
1839 als Rembrandt. 

143. Alter Mann, del' einem JUngling GeM auszahlt. 
Links sitzt hinter einem Tisch del' Greis mit weiss em 
Vollbal't nach rechts gewandt und halt in del' rechten Hanel 
einige Geldstiicke. Rechts steht, im Profil nach links gewandt, 
del' Jiingling in einem gelb und schwarz gestreiften ,Vams 
und stii.tzt die Hande auf den Tisch, auf dem eine Menge 
Goldstiicke in Haufen liegen. DunkleI' Hintergrund. Vielleicht 
eine Darstellung des verlorenen Sohns, del' sich sein El'be 
auszahlen lasst. - Die Komposition des Gemaldes, das 
Verfasser nul' aus del' Photographie kennt, erinnert an 
das " Gleichnis von den Al'beitern im Weinberg" in Frankfurt, 

Katalog Nr. 181 (Schule Rembrandts). 

Leinw. h. 90, br. 112 cm. 
Erwahnt von O. Granberg, Inventail'e General etc., Xl'. 260. 
Sichel' lich Versteigerullg F. 1. Dufresne in Amsterdam am 

22. Aug. 1770 Xl'. 268 als Rembrandt. 
Versteigerung Lambert ten Kate in Amsterdam am 29. Mai 

1776 Nr. 46 (fl. 40.10 an v. d. Schley). 
J etzt: Sammlung 1\1. R. Montgomery-Cederhielm in Segersj(). 

144. DAS ATELIER EINES MALERS, del' einen Mann 
portratiert. Del' Maler sitzt rechts im Riicken gesehen VOl' 
seiner Staft'elei. Links neben diesel' del' Mann, del' sich 
malen lasst. Links an einem Fenster ein Tisch mit Geriit
schaften. Ganz vorn links ein Lehnstuhl und im Hintergrund 
links ein 1\'lann der (mit Farbenmischen?) beschiiftigt ist. 
Von del' Decke herab hiingt ein grosses Tuch, das das 
einfallende Licht auffiingt. - Skizzenhaftes, geistreich be
handeltes Gemalde, das vielleicht de Gelder selbst in 
seinem Atelier darstellt. 

Leinw. h. 45, br. 55 cm. 
Erwahnt bei Terwesten S. 645. 
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Vielleicht identisch mit unserer Nr. 146. 
Versteigerung Thomas Schwencke im Haag am G. Okt. 1767 

Terw. 645 Nr. 28. 
-- Danoot in Briissel am 22. Dez. 1828 Nr. 29. 
-- in London am 22. Juni 1903 Nr. 11 (£ 11 an Colnaghi). 
-- 1\1. H. Colnaghi in London am 22. Okt. 1908 Xr.216. 
-- Lord Anshorst of Hackney u. a. in London am 12. 

Dez. 1908 Nr. 65. 
Kunsthandler J. Bohler in Miinchen. 
J etzt: Sammlung Oskar Bondy in Wien. 

EINE DAME, DIE GESCHMUCKT WIRD. 

Versteigerung D. Jetswaart 1749. Siehe unter altes Testa
ment "Esther Hisst sich sehmiieken", unsere Nr. 31. 

145. Ein Maleratelier. 1\'lit viel Beiwerk. 

h. 95,2; hr. 74,6. 
Erwahnt bei Hoet II S. 270. 
Versteigerung D. Pompe (Biirgermeister von Dord-re0ht) und 

J. vau Huysum in Amsterdam am 14. Okt. 1749 Hoet II 
270 Nr. 31 (fl. 34.10). 

146. Maler in seinem Atelier. 

43,2 X 45,9 em. 
Erwahnt von Ch. Blanc "Le tresor de la euriosite I 400. 

Von Siret: Dietionaire des peintres(1883). 
Vielleieht identiseh mit unserer Nr. 144. 
Versteigerung Lebrun in Paris am 10. Dec. 1778 (fres. 150). 

147. Alter Schnlmeister im Lehnstnhl mit zwei Jiing
lingen, die er zur Aufmerksamkeit zu ermahnen ·seheint. -
"Sehr schon, in der Art Rembrandts." 

Leinw. h. 102,6; br. 129,6 em. 
Vielleieht identiseh mit dem folgenden Bild. 
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Versteigerung Mr. P. Steijn u. a. im Haag am 7. Okt.1783 
Nr. 65 (fl. 21.5). 

148. Ein Schulmeister bei seinen SchiiIern, die mit 
Schreiben ueschiiftigt sind. - "l\leisterhaft gemalt." 

Vielleicht identisch mit dem vorigen Bild. 
Versteigerung in Amsterdam am 23. lUai 1798 Xl'. 67 (fl. 2G 

an Bukenbosch). 

149. Wahrsagerin, (lie in (lie HamI eines Jiinglings 
sieht. Neben diesem eine junge Dame, die andachtig zu
schaut. - nl\Ieisterhaft behandelt." 

Leinw. h. 87,4; br. 110,5 cm. 
Versteigerung A. de Lange in Amsterdam am 12. Dez. lR03 

Kr. 36 (fl. 99.10). 

150. Ein Ehekontrakt, den del' Notal' in Anwesenheit 
von Braut und Brautigam und del' heiderscitigen Eltern 
niederschreibt. Fii.nf Figuren. - "Breit und sichel' gemalt." 

Leinw. h. 95,1; hr. 141,4 cm. 
Die farbige Zeichnung Jakob van Strijs, ein "Ehekontrakt" 

nach A. de Gelder, die sich auf del' Versteigerung G. v. d. 
Pals in Rotterdam am 1. April 1840 Nr. 3 (Kbk E) befand, 
war wohl eine Kopie nach unserem Rild. 

Versteigerung D. l\Iansveld in Amsterdam am 13. Aug. 180G 
Nr. 60 (fl. 61). 

Alter llann mit zwei Frauen. - Versteigerung Quinting 
in Dordrecht 1810. W ohl n Lot und seine Tocbter". Siehe 
unter n Altes Testament" unsere Nr. 5. 

151. Ol'ientalische Frau, die sich auklehlell Hisst. 
Vielleicht "Esther liisst sich schmiicken" c1arstellend. 
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Leinw. h. 105, br. 140 cm. 
Vielleicht identisch mit del' sog. "J udenbraut" in Miinchen, 

unserer Nr. 31. 
Versteigerung P. v. d. Santheuvel und J. van Stl'ij in 

Dordrecht am 24. April 1816 Nr. 20. 

Mann iB orientaliscber Kleidung trinkt mit eIDlgen 
Frauen We in. - Versteigerung P. v. d. Santheuvel in 
Dol'drecht 1816. W ohl "Lot und seine Tochter" dal'stellend. 
Siehe unter "altes Testament" unsere Nr. 6. 

152. Sittenbild mit Offizieren. An rot bedecktem Tisch 
links zwei Offiziere, hinter denen noch vier Manner stehen. 
Del' eine Offizier mit braunlichem Schlapphut, Feder und 
gelbem Koller hat den rechten Arm ausgestreckt, eine 
Gruppe Person en links verhOrend, wovon ein Alter bittend 
seine Rande gefaltet hat, wahrend ein jiingerer Mann seine 
Rechte angstlich an seinen Kopf halt und eine Frau in roter 
J acke kniend fteht. Hiihller und ein gefiilltel' Korb befinden 
sich als Gescbenke neben ihr. - Das Bild war weder im 
Besitz der Wesendonckschen El'ben, noch in Bonn, wohin 
der .Hauptteil der Smlg. Wesendonck gekommen ist, zu finden. 

Holz h. 60, br. 82 cm. 
Sammlung Wesendonck in Berlin, Kat. 1888. 
Mitt. Prof. W. Martin. 

153. Zwei Manner mit einer Katze. Die Halbfiguren 
zweier Alten, von denen der vordere eine Brille in der 
Rechten halt und einen .in der Linken gehaltenen Brief 
liest, erscheinen hinter einem Steingesims, auf dem neben 
einem Glas ein toter Vogel liegt; links eine Katze die mit 
einer herabfallenden Feder spielt. - Das Bild, das Verfasser 
nicht gesehen hat, wird von verschiedenen Seiten mit Be
stimmtheit dem Paudiss gegeben. 

Leinw. h. 88,br. 67 cm. 
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Erwahnt von Frimmel "Galerie-Studien" I S. 53. 
Sammlung Feehenbaeh in Bamberg; als Paudiss. 
Versteigerung Brunswig in CoIn am 3. Juli 1889 Nr. 22 

als de Gelder. 
Versteigerung Bodeek, Ellgau, Heidenfeld in CoIn am 10. 

Nov. 1890 No. 33 als A. de Gelder (l\Ik. 2700 an Kam
merrat Jonas). 

154. Interieur mit einer Frau, wclche ihre Abgaben 
cntrichtet. 

Holz h. 52, br. 44 em. 
Versteigerung HaIth. Schmidt III Berlin am 20. J uni 1891 

Nr.40. 

155. Musiziertlude Dame. Interieur mit zViei Personen; 
eine sitzenue Dame, die auf del' Gital're spieIt und dazu 
singt. Eine altere Dame dabinter begleitet ihrcn Gesang. 

Holz G3,7 X 48,8. Bezeichnet: R. 1661. 
Yersteigerung Henry Doetsch in London am 22 .. J uni 1890 

Rr. 441. 
Vcrsteigerung in London am 24. Nov. 1900 Nr. 112. 

156. Die Mahlzeit. Komposition von ca. 10 Figuren. 

Leinwand h. 128, hr. 130 cm. 
Versteigerung in BrUssel am 1. J uni 1911. 



PORTRATS BEKANNTER PERSON EN 

(Manner und Frauen). 

157. L. Bakhuyzen, beriihmter l\iarinemaler (geb. 1631, 
gest. 1708). - "Prachtig im Ton." 

Leinw. h. 78. br. 64 cm. 
Versteigerung in Amsterdam am 26. Nov. 1851 Nr. 6. 

158. ERNST VAX BEVEREN, Herr von West-IJssel
monde und de Linde. SchOffe unu Biirgermeister yon Dord
recht. Lebensgross, bis zu den Knien. Die Rechte ist 
erhoben. Die Linke stiitzt er auf einen Tisch. Phantasie
Kostiirn. Olivengrauer l\Iantel mit Goldbesatz. Rotes Fut
ter. - Hauptwerk des l\leisters. 

Leinw. h. 128. br. 105 cm. Bezeichnet links unten: 
A. de Gelder 1685. 

Erwahnt von l\loes, Icon. Batava Nr. 608. (Hier falschlich 
die Datierung mit 1668 angegeben); Th. Levin in Zeit
schrift f.b. K. 1895 S. 83; Bredius im Repertorium XVII 
S. 418; Hofstede de Groot in "l\leisterwerke der Portrat
malerei," Haag, 1903; van Gijn, Dordracum Illustratum 
Nr. 3220. 

Ausstellung in Utrecht 1895 Nr. 300, im Haag 1903 Nr. 31. 
J etzt: Sammlung Baronesse van Hardenbroek van Berg

ambacht. 

159. CHARLOTTE EIJISABETH V AN BLIJENBURGH 
(1663-17 .. ), Frau des Johan van der Burch. Brustbild. 
Tief ausgeschllit.tl'nes Gewand. Mit der Linken halt die 
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Dargestellte ein Tuch. Die Rechte stiitzt sie auf einen Tisch (?), 
der vor ihr steht. Links oben ihr Wappen. - Ihr Gewand 
violettrot; das Tuch olivenfarbig. 

Leinw. h. 68, br. 59 cm. Bezeichnet: A. de Gelder f. 1702. 
Gegenstuck zu unserer Nr. 1G2. 
Jetzt: Sammlung '1'h. Baron Collot d'Escury, leihweise aus

gestellt im Rijksmuseulll in Amstenlam, Kat. 1 U 11 X r. 9G5b. 

160. HEUltIA~ llOEUHAVE (1668-1738), weltberiihmter 
Arzt. Brustbild, oval. In phantastischem l\Iantel, nach rechts 
gewendet. Die rechte Hand ist nach vorn gestreckt. - Rock 
dunkelviolett; dal'ii.ber roter l\Iantel. - Nach sicherer Tra
dition 1722 entstanden. Das Hild blieb bis auf den heutigen 
Tag im Besitz del' Xachkommen Boerhaves. Das Portriit 
kommt ganz iihnlich vor auf dem Familienbildnis in VOl'st, 
unserer Nr. 161, das gleichzeitig entstanden ist. 1m .J ahr 
1722 war Boerhave schwer krank. 

Leinw. h. 80, br. 60 em. Oval. 
Erwiihnt yon H. d. G. in "Oud Holland" XIX S. 135 . 
.J etzt: Sammlung Baronin van Rhemen illl Haag. 

161. HEUMAN BOEUHAVE ltlIT SEINEU }'UAU (l\Iaria 
Drolenveaux; 1686-1746) UND SEINEU TOCHTEU 
JOHANNA MAUIA (1712-1791). Kniefiguren. Links Boer
have in Dreiviertel-Ansicht nach rechts gewandt. Rechts 
seine Frau; zwischen beiden die Tochter. Ganz rechts Aus
blick in die Landschaft. Boerhave und seine Frau tragen 
phantastische l\liintel. - Der Rock Boerhaves lilabraun. 
Gewand del' Tochter blaugran. Gewand del' Frau weiss; 
dal'i.i.ber ein grii.nel' Mantel, del' auf de GeIdel's Wel'ken 
(z. B. bei del' ,,:Fl'an" im Dordrechter Museum) ofter wieder
kehl't. - Nachweislich 1722 cntstanden. Xicht gut erhalten. 
Das Bild blieb bis heute im Besitz del' Nachkommen 
Boerhaves. Ve1'gl. die Bemerkung zu1' vol'igen N ummel'. 

13 



194 

Leinw. h. 102, br. 172 cm. 
Erwahnt von J\iIoes, Ikonographia Batava, Nr. 2153. Abge

bildet bei Martiu-Moes, Oud Schilderkunst in Neder
land, 1912 Nr. 25. 

J etzt: Sammlung Baron Schimmelpenninck van der Oye 
III Vorst. 

162. JOHAN VAN DER BURCH (1660-1730), SchOffe in 
Dordrecht. Brustbild. In Dreiviertel-Ansicht nach rechts ge
wendet; in phantastischem Kostiim. Oben rechts sein Wappen. 
- Sein Rock griinoliven. Rote Armel. VioletteI' Mantel. -
Gleichzeitig mit dem 1702 datierten Gegenstiick entstanden. 

Leinw. h. 68, br. 59 cm. 
de Gelder f. 

Bezeichnet rechts oben: A. 

Erwiihnt von S. van Gijn, Dordracum illustratum Nr. 3281. 
J etzt: Sammlung Baron Collot d'Escury, leihweise ausge

stellt im Rijksmuseum in Amsterdam, Kat. 1911 ~r. 965((. 

MARIA DROLENVEAUX,· Frau von H. Boerhave, Siehe 
dort unsere Nr. 161. 

163. SELBSTPORTRAT A. DE GELDERS. Halbfigur. Er 
sitzt hinter einem Tisch naeh rechts gewandt und dreht den 
Kopf dem Besehauer zu. In den Handen halt er das "Hun
dertguldenblatt" Rembrandts. Auf dem Tisch liegt ganz 
vorn sein Hut. - Gewand hellbraun; Mantel kastanienfarbig 
mit silbernen Knopfen. - Mit dem "Kiinstler im Atelier" 
in Frankfurt (siehe unsereNr. 139), del' aueh ein Selbst
portrat sein solI, zeigen die Gesichtszii.ge sehr wenig Abn
lichkeit. Das Portriit ist allerdings sicher spater entstanden 
als das Frankfurter Bild. Das starke Sehielen, von dem uns 
Weyerman berichtet, ist auf dem Peters burger Bilde kaum 
zu beobachten. 

Leinw. h. 80, br. 64,5 em. Bez. A. de Gelder 
Erwabnt von Lacroix, Revue III, 54 Nr. 102. 
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Das Bild ist sieherlieh identiseh mit der folgenden Nummer. 
Grosse wie Besehreibung passen dazu. N ur solI auf dem 
Bilde der Auktion v. d. Marek der Kiinstler "das Portrat" 
Rembrandts in der Hand halten. 
Von Nikolaus 1. gekauft. 
Palais Lazienki in Warsehau; bis 1895. 
J etzt: Eremitage in St. Petersburg, Kat. 1901 Kr. 1831. 

164. Portriit des A. de Gelder. Der Kiinstler hat sieh 
selbst dargestellt mit dem Portrat seines l\Ieisters Rembrandt 
in del' Hand. - "Praehtig gemalt." 

Leinw. h, 83,7; br. 67,5 em. 
Erwahnt von Kramm, De Levens en werken etc. I S. 556. 

Moes, Ikonographia Batava Nr. 2669. 
Wohl identiseh mit del' vorigen Nummel'. 
Versteigerung van der l\Iarek in Amsterdam am 8. .Aug. 

1773 Nr. 411 (fl. 40 an Jan yvel'). 

SELBSTPORTRAT A. DE GEL])ERS. 

Siehe auch unsel'e Nrn. 139,144 und 175. 

165. Portriit des Hugo de Groot. - Der beriihmte Hugo 
de Groot ist 1645 gestorben und kann daher von de Gelder 
jedenfalls nieht naeh dem Leben gemalt sein. 

Leinw. 
Versteigel'ung in Amsterdam am 15. Aug. 1825 Nr. 9 (fl. 3). 

166. HENDRIK NOTEMAN (1657-1734), Bildhauel' in 
Dordl'eeht. Halbfigur. El' lehnt sieh auf eine Bl'iistung und 
halt in den Handen Hammer und Meisel. - Gewand braun
oliven, orangenrosa gefiittert. 

Leinw. h. 84, br. 68 em. oval. 
bezeiehnet: A. de Gelder f. 1690. 

Naeh dem Katalog 
Vielleieht ist die vierte 

Ziffer eine 8. Vergleiche hierzu die ausfiihrliehe Bemerkung 
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auf S. 47 Anm. Fiir die Zahl 1698 wiirde auch die Ver
wandtschaft mit dem 1698 datierten Bildnis del' Sammlung 
Dr. J an Veth, unserer N r. 172, sprechen. 

Erwahnt von Houbraken III S. 207; Weijerman a.a.O. III 
S. 43; Immerzeel, I S. 273; NIoes, Ikonographia Batava 
Nr. 5462; v. Gijn, Dordracum Illustratum Nr. 3313 und-
3514. Abgebildet in Martin-Moes, Oud Schilderkunst in 
Nederland, 1912 Nr. 32. 

Ein Schwarzkunstblatt danach von J. Gole. 
Eine Pastellkopie, von A. van Stry verfertigt, befindet sich 

in del' Sammlung S. v. GUn in Dordrecht. 
VOl' 1729 hing das Bild (mit einem von G. Schalcken ge· 

malten Portrat) in der " Herberge zum Engel" in Dordrecbt. 
Del' Herzog von Bayern (Max Emanuel '~) liess vergeblich 
daHll' 100 franzosische Pistoletten bieten (Weijermann III, 
S. 43.). N ach Angabe des Kataloges des "Dordrechts Museum" 
1906 blieb das Bild mit zwei anderen Portrats Notemans, 
von G. Schalcken und A. Honbraken gemalt, infolge testa
mentarischer Bestimmungen im Besitz del' Blutsverwandten 
des Dargestellten und geborte znletzt del' 1842 in Dordrecht 
verstorbenen Frau verw. D. van Poelien v. Nuland, geb. 
Crena, Urenkelin des Samuel Crena, del' mit Anna Noteman, 
einer Nichte des Bildhauers, verheiratet war. Diesel' Aus
filhrung widerspricht, dass das Bild sichel' identisch ist 
mit dem Portrat Notemans, das sich auf del' Versteigerung 
P. v. d. Santheuvel und .J. v. Stry in Dordrecht am 24. 
April 1816 als Nr. 59 befand, sodass es nul' durch Kauf wie
der in den Besitz del' Nachkommen Notemans gekommen ist. 

1886 auf einer von F. Muller & Co. und von Poppelendam 
en Schouten abgehaltenen Auktion in Amsterdam. Hier 
wurde es fiir das Dordrechter Museum angekauft. 

Jetzt: Museum in Dordrecht, Kat. 1906 Nr. 20. 

167. Portl·U des Czaar Peter d. Grossen (1672-1725) Knie
figur im Kiirass. - Braungelber Rock; blaues Ordensband. -
Verfasser gibt zu, dass gewisse Elemente des Bildes stark 
an die Kunst de GeIdel's erinnel'n. So z.B. die mit Oliv und 
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Orangebrann frei modellierte rechte Hand; ferner auch die 
gute raumliche Wirkung del' Unterlage d~s Panzers mit 
den graublauen (braun eingefassten) Zacken (ganz ahnlich 
wie bei dem "Frauenbildnis" des Dordrechter l\Iuseums 
und bei dem Kostilm del' "Pomona" auf dem Bilde in Prag). 
Trotzdem ist Verfasser keineswegs von del' Autorschaft de 
GeIdel's iiberzeugt, da das Bild in seinen librigen Teilen 
(besonders in del' Behandlung des Kopfes) ganz von de GeI
del's Stil abweicht. Die oben erwiihnten Beziehungen zu 
seiner Kunst kunnen auch auf Stilgemeinsamkeiten e i n e I' 
Zeit beruhen (das Bild ist sichel' urn 1700 entstanden). -
Falls wirklich de Gelder del' Autor des Bildes ware, mlisste 
man annehmen, dass er absichtlich, vielleicht infolge eines 
" offiziellen" Auftrags seinen eigenen Stil verleugnet hat. 

Leinw. h. 1 to, br. 91 em. 
Erwahnt von H. d. G. in Oud Holl. XXII S. 37; G. H. Veth 

in Oud Hall. VI S. 186; Bredius im Repertorium XVII 
S.418. 

Versteigerung in Amsterdam am 30. April 1821 Nr. 319 
(fl. 151 an de Vries fiir das Rijksmuseum). 

Jetzt: Rijksmuseum in Amsterdam, Kat. 1911 Nr. 966. 

168. Peter der Grosse in eiserllem Kiirass. - Es war mil' 
nicht moglieh, das Gemalde wieder aufzufinden. 

Erwahnt von A. Praehoff im "Tresor d'art en Russie" 1907 
S. 199. Nach diesel' Quelle solI es sich im Besitz des 
Delltsehen Kaisers befinden und auf del' Ausstellung im 
"Palais de Tauride" gewesen sein. Vielleicht eine Ver
wechselung Prachoffs mit del' vorigen Nummer. 

169. Portrat des altell Uembrandt. Brustbild von vorn. 
Mit flachem Barett und Ohrringen; eine ziselierte Agraffe 
halt den Rock libel' del' Brust zusammen. - Das Bild, das 
wahl mit Unrecht von Semenow·Tianschanski dem A. de Gel
der zugeschrieben wurde, und das ich nnr durch die Photo
graphie kenne, scheint von schr geringer Qualit1:it zu sein. 
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Es macht den Eindruck einer im 18. Jahrhundert entstan
denen Nachahmung Rembrandts. Diesel' Umstand war viel
leicht die Veranlassung zu der Zuschreibung an A. de Gelder. 

Erwiihnt von James von Schmidt in "Monatshefte fUr Kunst-
wissenschaft" 1909 S. 183. 

Ausstellung der "Staryje Gody" in St. Petersburg 1908 
als Rembrandt. 

170. Portriit Rembrandts. Bl'ustbild von vorne in braunem, 
mit Pelz besetztem Rocke; auf dem lang herabfallenden 
Haar ein rotes Federbarett. 

Holz. h. 25, hr. 21 cm. 
Versteigerl1ng Heise u.a. in Kaln am 5. Okt. 1903 Nr. 38. 



GRUPPENBILDNISSE. 

171. Ein Knabe und eill Miidchen als Hirtell. Links 
das l\Hidchen mit Hirtenstab: in del' l\Iitte del' Knabe; 
reehts eine Ziege. 1m Hintergrund eine Landsehaft. - N aeh 
H. d. G. ein eehtes Werk de GeIdel's. leb Lin von der Autor
sehaft de Gelders nieht iiberzeugt. Das Arrangement, del' 
FaltenstiI, insbesondere die parallel Iaufenden Krauselungen, 
auch die Behandlung der rriere weisen eher auf G. Flinck. 

Erwahnt von Gustav MUller in "Zeitsehrift f. b. K." XIV 
(a. F.) S. 344. 

Jetzt: Amalienstift in Dessau, Kat. 1874 Nr. 398. 

KUNSTLER IN SEI~EilI ATELIER ElNE FRAU POR
TRATIEREND. Stadel'sehes Institut in Frankfurt. Siehe 
unter Genreszenen unsere Nr. 139. 

BILDNIS DES H. BOERHAVE MIT FRAU UND 
TOCHTER. - Sammlung Sehimmelpenninck van der Oye 
in Vorst. Siehe unter Bildnissen bekannter Personen unsere 
Nr. 161. 



MANNLlCHE BILDNISSE UNBEKANNTER. 

BEMERKUNG: 

Da eine Unterordnung in eigentliche Portl'ats, Bildnis
studien und genrehafte Portrats nicht durchzufiihren ist -
selbst die Auftraggeber von Portrats scheinen sich eine 
genrehafte Kostiimierung haben gefallen lassen miissen -
werden die Bildnisse in folgender Ordnung gegeben: 
1. Erhaltene Bildnisse. II. Bildnisse, die wir nul' durch litera
rische (Auktions·) Berichte kennen, die sich aber nicht mehr 
auffinden lassen (a: auf Holz; b: auf Leinwand; c: ohne 
Angabe des Materials). 

1. NACHWEISBARE BILDNISSE. 

172. HALBFIGUR EINES JUNGEN ARCHITEKTEN. Er 
steht· nach rechts gewandt hinter einer Steinbriistung und halt 
in der Rechten einen Zirkel. Die linke Hand ist auf einen Tisch 
gestiitzt. An der Wand des Hintergrunds hiingt ein Lineal. -
Oli venfarbener Rock mit roten Aufschlagen. - Das fiir de 
Gelder sehr charakteristische Bild steht, wie unsere Nr. 177 
im Kolorit und in der sicherlich fiir ein ovales Format 
berechneten Komposition dem Noteman, unserer Nr. 166 nahe, 
ist aber nicht so bedeutend. 

Leinwand h. 75, br. 62 cm. Das an den Ecken angestiickte 
Bild scheint urspriinglich oval gewesen zu sein. 

Deutliche Reste einer iibermalten Signatur; 1698 datiert. 
Jetzt: Sammlung Dr. Jan Veth in Bussum. 

173. PORTRAT 1laNEs M.ANNES. Kniefigur, stehend. 
Nach rechts gewendet. Sein linker Arm ruht auf einem 
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Stuhll'ucken. Ganz l'echts ein Tisch mit Buchern, ein 
Biicherschrank und ein VOl' hang. Hinter dem Manne eine 
Fensteroffnung mit Ausblick in eine Abendlandschaft. -
Del' Uberrock hellila. Darunter ein durch eine lange Knopf
reihe geschlossenes hellrosa Untergewand. Weisses Spitzen
tuch. - Nicht tadellos erhalten. Ganz charakteristisches, 
abel' ziemlich unbedeutendes Bild. 

Leinw. h. 51, br. 43 em. Bezeiehnet reehts unten auf 
del' Tischdeeke: A. de Gelder fe. 1680. 

Erwahnt von G. H. Veth in "Oud Holland" VI S. 184. 
J etzt: Sammlung 1\11'. S. van Gijn in Dorul'eeht. 

174. Ein Greis mit langem weissen Haar. Auf dem 
Kopf eine Sammetmiitze mit goldenen Tressen. - Verfasser 
kennt das Gemalde nul' nach del' Photographie. Danach 
scheint die Autorschaft de GeIdel's kaum moglieh. 

Leinw. h. 25, br. 19 cm. 
Sammlung Escallier in Douai; bis 1857. 
Jetzt: Museum in Douai, Kat. 1869 ~r. 156. Mitt. H. d. G. 

175. BILDNIS EINES ALS "HELLEBARDIER" GE· 
KLEIDETEN JUNGEN MANNES. Halbfigur von vorn. 
Er stutzt sich auf eine Steinbriistung und halt mit 
beiden Hiinden eine Hellebarde. Mantel lilagrau. 
Darunter blanker Panzer. - Gutl'S, charakteristisehes 
Werk. Die Art, wie die Figur sich naeh vorn fast aus 
dem Rahmen drangt, ferner das Kolorit mit den vielen 
gebroehenen Tonen weisen auf cine Entstehung naeh 1690. 

Leinw. h. 82,5, br. 70,5 em. 
Erwahnt von Kramm 1 S. 555. Von Vosmaer "Rembrandt 

(1877)" S. 373. 
Gestoehen von A. Riedel 1754. 
1727 erwo~ben auf del' Leipziger Ostermesse. 
1m Inventar 1752 als Rembrandt. 
Jetzt: Gemaldegaleric in DresJen, Kat. 1908 Nr. 1792. 
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176. BildDis eiDes vorDehmeD, JUDgeD Mannes. In 
schwarzem, mit vielen golden en Knopfen verziertem Kleide. 
Die Rechte ist in die Seite gestemmt. U m den Hals eine 
vielfach gebauschte, weisse Krause. - Es war Verfasser 
wedel' moglich, das Original zu besichtigen, noch eine 
Photographie des Bildes zu erlangen. 

Holz h. 86, br. 65 cm. 
J etzt: Schloss Fahnenburg bei Dusseldorf. 

177. PORT RAT EINES JUNGEN MALERS. Er stiitzt sich 
mit seinem link en Arm auf einen Tisch (?). Del' Kopf ist stark 
nach rechts gewendet. In del' Linken halt er mehrere Pinsel. 
Ganz links auf dem Tisch Malgeriite. - Das Arrangement 
des Portrats ist dem "Portrat Notemans," unserer Nr. 166 
nachgebildet. Teile des Gewands sind sogar genau nach 
dem "Noteman" "'opicrt. 1m Gegensatz zu dies em aber ist 
das Bild rechteckig. Del' Kopf selbst und das Beiwerk haben 
nichts mit dem "Noteman-Portrat" gemeinsam. - Es ist 
ein echtes, charakteristisches Werk de GeIdel'S. Da die Be
handlung etwas plumper ist, als die des "Noteman," glaubt 
Verfasser, dass es nach dem "Noteman," wohl urn 1700 ent
standen ist. Sehr verlVandt dem "Mannlichen Bildnis" del' 
Sammlung Dr. J. Veth, unserer Nr. 172. 

Leinw. h.76, br. 62 cm. 
Kllnsthiindler Sheperd Bros. in Londen 1909. 
Sammlung J. St. Hense in London. 
J etzt: Sammlung Dr. C. Hofstede de Groot im Haag. 

178. BILDNIS EINES BRAUNLOCKIGEN JUNGEN 
MANNES. Halbfigur, von links nach rechts in einem Lehn
stuhl sitzend. Auf dem Kopf tragt er eine seltsame Kopf
bedeckung mit einem nach hinten herabhangenden Schleier. -
Jacke orangebraun. Armel gelbbraun. Kopfbedeckung grlin
lich-grau. - Durch seine breite Behandlung besonders 
effektvolles Werk des Meisters. 
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Leinw. h. 83, br. 71 cm. Bezeichnet rechts: .A. de 
Gelder f. 

Sammlung Hausmann in Hannover. 
Jetzt: Provinzial-Museum in Hannover, Kat. 1891 Nr. 152. 

179. BILDNISSTUDIE EINES ALTEN MANNES. Halb
figur mit grauem Schnurrbart und einer hohen Pelzmiitze 
auf dem Kopf. In dem auf einen Tisch (?) gelegten Arm 
hiilt er einen Rohrstab. - Rock schwiirzlich-oliven mit 
kleinen r()tlichen Puifen. l'"ntergewal1d lilarosa. 1m Inkarnat 
viel olivenfarbige Tone. - Schlecht erhalten . .Allseitig ange
stiickt. Daher manche Unklarheit, besonders in del' link en 
unteren Ecke des Bildes. - Del' Dargestellte gleicht (ebenso 
wie del' Alte auf dem Bilde del' Sammlung J oussoupoff in 
St. Petersburg, unserer Nr. 142) auffallend dem rryp eines 
Alten, den man gewohnlich als Rembrandts Bruder Adriaen 
bezeichnet. Da das Bild auch in del" Stimmung und sogar in 
del' Technik an die von Rembrandt gemalten sogenannten 
Bildnisse des "Adriaen" erinnert (z.B. an das im Haag, Mau
ritshuis-Bredius), so ist es wahrscheinlich, dass A. de Gelder 
ein solches Vorbild bei seinem Aufenthalt in Amsterdam 
studiert hat. Es liegt ja nahe, dass Rembrandt eins del' 
Bildnisse des (1654) Vel'storbenen nicht vel'kauft, sondern 
fUr sich behalten hat. Wenn schon diese Anlehnung ein 
Hinweis ist, dass es sich urn ein f r ii. h e s, vielleicht noch 
in Amsterdam entstandenes Wel'k A. de GeIdel'S handelt, 
so wird diese Annahme noch durch stilistische Griinde be
stiirkt. Wenn die Behandlung auch schon ziemlich frei und 
breit ist, so konnen wir doch noch nicht die starke diumliche 
Wirkung beobachten, die aIle Wel'ke des Kiinstlers seit 
seinem frii.hesten datierten Gemiilde aufweisen. Auch ent
spl'icbt das Kolorit im allgemeinen dem (Rembl'andtischen) 
Geschmack der 60er Jahre. 

Leinw. h. 107,5; br. 81,5 cm. 
El'wiihnt von Smith, Cat. Rais. VII Nr. 412 unter den 

Werken Rembrandts als "Rembrandts servant." 
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Radiert von 1\1. Kellerhoven als "Rembtandts Vater" und 
von Hesse. 

Kurful'stliche Galerie in l\liinchen. 
Jetzt: Alte Pinalwthek in Miinchen, Kat. 1911 Nr. 356. 

180. Portrat eines hollandisehen A.dmirals. Kniefigul' 
sitzend; naeh links bliekend. Die Reehte stutzt er auf die 
Stuhllehne. Scharlachl'otel' Rock. Helm und Brustpanzer aus 
Stahl. - Vel'fasser kennt das Gemalde nul' dureh die Photo
graphie. Nach diesel' konnte es ein friihes Werk sein, das 
dem "Mannliehen Bildnis" in l\liinehen, unserer Nr. 179 
nahesteht. F. Harck nennt es "eines Ller schonsten Bilder 
der ganzen Galerie," wiihl'end H. d. G. es fur ein Pastiecio 
(mundl. Mitt.) halt. 

Leinw. b. 100, br. 87 em. 
Erwahnt von W. Bode in Ztsehr. f. b. K. 1895 S. 18; Emil 

Kegel im Repertorium VII S. 461; F. Hal'ek im Reper
torium XI S. 75. 

Erworben 1871. 
Jetzt: l\Ietropolitan l\Iuseum in New York, Kat. 1907 Nr. 57. 

181. ALTER. GELEHR.TER. AN EINEM TISCH sitzend 
und sebreibend. Links ein Tiseh mit vielen Biiehern; daran 
sitzt reehts auf einem Lehnstuhl ein Mann mit weiss em Voll
bart. In seiner Reehten die Feder. Links am Boden ein Globus 
und Biicher. - Roek olivenfal'big. 1\liitze dunkelviolett. Rotes 
Untergewand. - Charakteristisehes Werk des Kiinstlers. 

Leinw. h. 135, br. 110 em. 
Sammlung des Konig Louis Philipp, 1853. 
Vel'steigerung J. S. W. S. Erle Drax in London am 19. 

Febr. 1910 Nr.76. 
J etzt: Sammlung M. Flersheim in Paris. 

182. Portrat eines jungen Soldaten. Halbfigur, mit 
langem Haar, ohoe Bart. Er stutzt sieh auf ein Fenster-
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brett und hiilt einen Degen, der an einem langen Tragband 
hangt. - Rotes Gewand mit langen weissen Scblitzen. Urn den 
Hals ein blaues Band. Uber seinem linken Arm ein brauner 
Mantel. Rechts hinter ihm eine rote Draperie. - Scheint 
nach der Photographie ein echtes, friihes Werk de GeIdel's. 

Leinw. h. 68, br. 59 cm. Nach Angabe des Katalogs 
friiher oben im Halbrund abgeschlossen und durch cin oben 
angesetztes SHick zum Rcchteck erganzt. Nach H. d. G. 
hatte das Bild urspriinglich ovale Form. 

Von Catharina II. gekauft. 
J etzt: Eremitage in St. Petersburg, Kat. 1901 Nr. 867. 

183. Brustbild eines jUllgen Mannes mit einer Traube 
in der link en Hand und einem Hirtenstab. Nach rechts 
gewendeter Karper. Kopf in Dreiviertel-Ansicht. - Nach 
der Photographie scheint die Autol'schaft de GeIdel's aus
gescblossen. Sollte eine gewisse Verwandtschaft dieses Bildes 
mit dem ".Jiingling" der Galerie Liechtenstein, unserer Nr. 
XXXV del' fiiIschlicb zugescbriebenen Gemiilde, den wir 
nicht als Werk de Gelders anerkennen, die Zuschreibung 
verursacht haben? Wie diesel' ;, Jiingling" scheint es noch 
VOl' der l\Iitte des 17. J ahrhunderts entstanden zu sein. 
Nach der Photographie scheint es dem voll signierten Bild 
des P. Lesire in Hannover sehr nahe zu stehen. 

Erwiihnt von A. N eoustl'oieff in "Zeitschrift f. b. K." 
1907 S. 37. 

Sammlung Schuwaloff III St. Petersburg bis 1758; als 
Rembrandt. 

J etzt: Kais. Akademie del' Klinste in St. Petersburg. 

184. I{uabe mit Apfel in einem rrorbogen. Lebensgl'oss, 
den linken Arm auf cin l\H)bel stlltzelld; mit del' rechtell 
Hand h~ilt er einen Apfel nach vorn. - Del' Knabe ist in 
Anlehnung an eine Radiel'ung Rembrandts (Abraham und 
Isaak? B. 33) entstanc1en. Eisenmann, Bode, ,Varmann haltcn 
es fill' cin Werk des Gov. FlillCk: H. d. G. und Martin fiil' 
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ein Werk des G. Horst. Frimmel hat A. de Gelder vor
geschlagen. Allerdings erinnern gewisse Motive, wie das 
Vorstrecken des Armes, das Halten der Frueht, auch das 
Kostiim an Werke des A. de Gelder. Doeh kann Verfasser, 
der das seit einiger Zeit magazinierte Bild nicht ge
sehen hat, an· der Photographie absolut niehts von der 
Malweise dieses Kiinstlers erkennen. Dagegen erinnert es 
auffallend an einen Knaben auf G. v. Eeckhouts grossem 
n Familienbildnis (n Darius") VOll 1662" in der Eremitage in 
St. Petersbnrg. 

Leinw. h. 104, br. 81 cm. 
1m Inventar von 1767 als Rembrandt. 
1846 aus Ludwigsburg als Rembrandt. 
Jetzt: Museum in Stuttgart, Kat. 1907 Nr. 267 als n Schule 

Rembrandts". 

185. Mannliches lIildnis. Das von J atarkiewicz dem de 
Gelder zugeschriebene Gemiilde blieb mir unbekannt. 

Erwahnt von .Jatarkiewicz in cler Zeitschrift fill' b. K. 1910 
S.249. 

J etzt: ]\Iuseum in Warschau. 

BILDNIS EINES ORIENTALISCHEN FURS1'EN. 
Siehe unter n Altes Tes}ament" unsere. Nr. 30 und unter 

n Unbestimmte biblisehe oder historische Szenen" unsere 
Nrn. 112 uncl 113. 



l\1A.NXLICHE BILDXISSE, DEREX VERBLEIR 

UXBEKAXXT 1S'1'. 

(() auf Holz 1) 
7)) auf Leinwand 
c) ohne Angahe des Materials. 

a) AUF HOLZ. 

186. MiillllIiches PortI-iit. Kopf im Profil. 

Holz h. 55,3; hr. 50,3 cm. 
Versteigerung F. W. Bar. van Borck in Amsterdam am 1. 

J\Iai 1771 N r. 47 (fl. 16 an Y ver). 

187. Greis mit granem Bart. Tn reicher tiirkischer Tracht.
"In Remhrandts Geschmack." 

Holz h. 168; br. 144 cm. 
Versteigerung P. J. Geelhand III Antwerpen am 5 . .J ali 

1784 Nr. 142. 

188. Portriit eiues reich gekleideten Mannes. Mit roter 
Feder auf dem Hat. - "Sol'gf~iltig gemalt. Unsichere Zu
schreilmng." 

Holz h. 12,0; hr. 10,2 cm. 
Versteigerung P. J. Geelhand III Antwerpen am 0 Juli 

1784 Nr. 143. 

1) Aufl'allend ist es, dass von den erhaltenen echten Gemalden 
A. de GeIdel's nul' ein einziges auf Holz gemalt ist. (" Orientalischer 
Furst" in Kopenhagen). Daher ist es besonders fraglich, ob die vielen 
in alten Auktionskatalogen dem A. de Gelder zugeschriebenen Bildnisse 
auf Holz wirklich von seiner Hand stammen. 



208 

189. Alter Mann, der bei einer Hiitte sitzt und die 
Schreibfeder auf dem Daumen zu probieren scheint. Vor ihm 
liegt ein Buch. 

Holz h. 59,8; br. 48,1 cm. 
Versteigerung G. D. Schregardus u. a. in Haarlem am 7. Okt. 

1814 Nr. 15*. 

190. Halbfigur eines alten Mannes. Auf dem Kopfe 
hagt er eine Pelzmlitze und halt mit beiden Handen ein 
Papier, in dem er andachtig zu lesen scheint. - "Kraftig 
ausgeflihrt und meisterlich in der Art Rembrandts be
handelt." 

Holz h. 36, br. 28,3 cm. 
Wohl identisch mit unseren Nrn. 193 und 200. 
Versteigerung in Amsterdam am 30. Aug. 1797 Nr. 83 

(fl. 18.10). 
Versteigerung Brentano in Amsterdam am 3. April 1822 

Nr. 110 (fl. 9). 

191. HaIb6gur eilles alten Mannes mit grossem Bart. 
Mit einem Pelzmantel; von der Seite gesehen. 

Holz h. 43,7; br. 33,4 cm. 
Vel'steigerung in Amsterdam am 30. Aug. 1797 Nr. 84 

(fl. 19.10). 
Versteigerung Brentano in Amsterdam am 3. April 1822 

Nr. 109 (fl. 8.50). 

192. Brustbild eiues Greises. Von vorn gesehen. Mit 
braunem Gewand und brauner Miitze. -- "Ganz in der Art 
Rem.brandts, dem es bisher immer zugeschrieben war." 

Holz h. 50,6; br. 37,9 cm. 
Versteigerung J. F. de Vinck-Wesel in Antwerpen am 16. 

Aug. 1814 Nr. 81 (fres. 62). 
Versteigerung Baron de Vinck d'Orp in Briissel am 28. 

l\fai 1827 Nr. 28. 



209 

193. Lesender alter Mann. 

Holz h. 36, br. 29 cm. 
Wohl identisch mit unsercn Nrn. 190 und 200. 
Versteigernng in Amsterdam am 13. April 1R29 Nr. 51 

(fl. 10.5). 

194. Brustbihl eines Kriegsmannes. 

Holz. 
Versteigel'ung W. G. J. van Gendt im Haag am 25. Okt. 

1830 Nr. 43. 

195. Halbfigur eines bejahl'ten Mannes. 

Holz. 
Versteigerung W. G .• T. van Gendt im Haag am 25. Okt. 

1830 Nr. 58. 

196. Mannliches Portrat. - "Kraftig gemalt." 

Holz h. 37, br. 32 cm. 
Versteigerung J. Bernard in Amsterdam am 24. Nov. 1834 

Nr. 37 (fl. 50 an Brondgeest). 

197. Kopf eines alten Mannes mit grauem Bad. Halb
figur von vorn. El' beugt seinen mit einer kleinen schwarzen 
Miitze bedeckten Kopf nach vorn. - Der Katalog fiigt 
hinzu: Ce tableau vigoureux et plein d'efl'et, a eM attribne 
it Rembrandt par van Vliet qn'il a grave sons ce nom. -
Daher wohl kein Werk de Gelders. 

Holz 22 X 19. 
Versteigerung Schamp d'Aveschoot III Gent am 14. Sept. 

1840 Nr.71. 

198. Kopf eines Manues mit roter Miitze. - "Breit gem alt." 

Holz h. 53, br. 44 cm. 
14 
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Versteigerung F. v. Rarencarspel Eckhardt u. a. im Amster
dam am 15. Aug. 1842 Nr. 41 (fl. 11.50 an Schmidt). 

199. Alter Mann mit einer Sammetmiitze auf dem Kopf. 
In einem Lehnstuhl sitzend; in der Hand halt er ein Papier. 
Seitwarts einige Geschaftsblicher. 

Versteigerung W. G. von Klinkenberg u. a. in Amsterdam 
am 6. Marz 1843 Nr. 21 (fl. 33 an Keijzer). 

200. Halbfigur eines greisen Mannes. 

Holz h. 35, br. 27 cm. 
Wohl identisch mit unseren Xrn. 190 und 193. 
Versteigerung in Amsterdam am 11. Juni 1861 Nr. 405 

(fl. 4.75 an Kaiser). 

201. GI'eis in eincm Al'mstuhl sitzend. 

Holz h. 46, br. 36 cm. 
Versteigerung A. Mos u. a. in Amsterdam am 3. Dez. 1861 

Nr. 45 (fl. 54 an Duchatel). 

202. Bildnis eines bal·tigen Mannes mit Handschuhen 
in der Hand. 

Holz h. 105,3; br. 56,7 cm. 
Erwahnt von Parthey, Deutscher Bildersaal, Ed I. Nr. 29 

der Werke de Gelders. 
Residenz in Wlirzburg (1863; Parthey). J etzt in Wlirzburg 

nicht mehr aufzufinden. 

203. Mannliches Brustbild. Griines Barett; doppelte 
goldene Halskette, woran ein Medaillon hangt. 

Holz h. 27, br. 18,9 cm. Oval. 
Erwahnt von Parthey, a.a.O. Bd I. Nr. 20 der Werke de 

Gelders. 
Schloss in Rudolstadt (1863; Parthey). J etzt nicht mehr 

nachweisbar. 
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204. Mannliehes Brustbild. Rotbraunes Barett; hell
brauner Rock. 

HoIz, h. 28,6; br. 21,6. Oval. 
Erwahnt von Parthey a.a.O. Bd. I Nr. 23 der Werke de 

GeIders. 
Schloss in Rudolstadt (1863; Parthey). Jetzt nicht mehr 

nachweisbar. 

205. Mannliebes Brustbild. Dunkle l\Ilitze; bt'atmes Kleid 
mit Pelzkragen. 

HoIz h. 27, br. 18,9 cm. Oval. 
Erwahnt von Parthey a.a.O. Bd. 1. Nr. 21 del' Werke de 

GeIdel's. 
Schloss in Rudoistadt (18G3; Pal'they). Jetzt nicht mehl' 

nachweis bar. 

206. Miinnlicbes Brustbild. Braunes geschIitztes Bal'ett 
mit einer Feder; weisser Hemdkragen. 

HoIz h. 28,6; br. 21,6 cm. Oval. 
Erwahnt von Parthey a.a.O. Bd. I Nr. 22 del' ,Vel'ke de 

GeIdel's. 
Schloss in Rudoistadt (1863; Parthey). Jetzt nicht 111ehr 

nachweis bar. 

207. Brustbild eines Knaben. Mit flachem Barett; nach 
links gewendet (Prinz von Oranien?) - "Ein sehr klares, 
fleissig vollendetes Bild." 

Holz, h. 49,4; br. 40,5 cm. "In der Hohe und Breite 0,2 cm. 
schon angesetzt." 

Versteigerung J. D. B15hm in, Wi en am 4. Dez. 1865 Nr. 1670. 

208. Tiirkiseber Wiirdentrager. Der Kopf, mit einem 
einfachen Turban bedeckt, ist in Dreiviertel-Ansicht nach 
rechts gewendet. Grosser Vollbart; langer grauer Schnurrbart. 
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Er tragt einen Pelzrock, auf dem em Medaillon, das an 
einer Goldkette hangt, ruht. 

Holz h. 82, hr. 86 cm. 
Versteigerung J. W. Wilson in Briissel 1873 Nr. 76. 

209. Ein Philosoph. Er sitzt, schwarz gekleidet, in 
einem Lehnstuhl an einem Tisch mit oli venfarhiger Tisch
decke; darauf ein Glohus, Biicher, ein Schl'eihzeug, eine Uhr, 
verschiedene Papiere und ein Totenkopf, in den ein Tulpen
stengel gesteckt ist; auf diesen weist der Philosoph mit der 
link en Hand. 

Holz h. 67, hr. 53 cm. 
Versteigerung Prinz Paul Galitzin m Paris am 10. l\'Iarz 

1875 Nr. 40. 

b). AUF LEINWAND. 

210. Portriit eines jungen Mannes. Brustbild mit einer 
Hand; auf dem Kopfe eine l\Iezetin-l\Iiitze. - "Sehr kriHtig 
gemalt; im Geschmack Remhrandts." 

Leinw. h. 64,3; br. 51,4 cm. 
Versteigerung F. J. de Dufresne in Amsterdam am 22. Aug. 

1770 Nr. 271. 

211. Ein schones Portritt. - "Von de Gelder oder in 
seiner Art." 

Leinw. 
Versteigerung W. Cloens in Dordrecht am 19. April 1780 

Nr. 116. 

212. Portrat eines Greises. Gewand, Mantel und Miitze 
auf Braun gestimmt. 

Leinw. h. 55,2; hr. 45 cm. 
Versteigerung P. A. J. Knyff in Antwerpel1 am 18. Juli 

1785 Nr. 131 (fl. 40 an Mijn). 
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213. Miinnliches Poririit. Halhfigur; er l'uht mit seinem 
reehten Arm auf einer ErhOhung und hat eine Spitzenkra
vaUe an. 

Leinw. h. 92,5; br. 82,0 em. Datiert 1689. 

Gegenstiiek zu unserer Nr. 262. 
Vel'steigerung I .. inden van Slingelanc1 in Dordl'echt am 22. 

Aug. 1785 Nr. 146 (fl. 7 zusammen mit dem Gegenstiiek 
an Vermeulen). 

214. Billlnis eines altcn ]{riegsmaunes in eiserner "\Vaffen
riistung. Halhfigul', mit einem Kommandostab in del' Hand. -
"Sehr sehlin und sorgfaltig." 

Leinw. h. 77,2; br. 64,3 em. 
Versteigerung in Amsterdam am o. Dez. 1796 Nr. 52 

(fl.. 9 an Royers). 

215. Miillnlicl1es Portriit. Halbfigur. -- "Sehr kunstvoll; 
so gut wie von Rembrandt." 

Leinw. h. 72, br. 56,6 em. 
Versteigerung J. D. Nijman m Amsterdam am 16. Aug. 

1797 Nr. 100 (fl.. 19.50). 

216. Ein Altvater mit eillem offenen Buche auf' (leI' 
Hand, von dem er ein Blatt nmzusehlagen seheint. - "In 
del' Art Rembrandts." 

Leinw. h. 61,7; hr. 72 em. 
Versteigerung ,T. D. N~jman m· Amsterdam am 16. Aug. 

1797 Nr. 101 (fl.. 7). 

217. Bildnis cines Manus in antikerKlehlung.- "l\Ieister
haft gem alt. " 

Leinw. h. 75,5; hr. 57,2 em. 
Versteigerung in Amsterdam am 19. Sept. 1'798 Nr. 43 (fl.. 12 

an van del' l\Ieulen). 
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218. Ein stattlicher Mann, in sonderlichem, altmodi
scbem Gewand. In der Hand einen Gegenstand haltend. -
»Wie von Rembrandt." 

Leinw. h. 87,5; br. 69,5 cm. Bez. A de Gelder f. 1687. 
Versteigerung Paulus v. d. Spijk in Amsterdam am 1. Nov. 

1802 Nr. 3. Mitt. des Herrn van Gijn in Dordrecht. 

219. Ein Jiingling. Halbfigur, fast von vorn gesehen. Eine 
Hand ruht auf einem hOlzernen GeHi.nder; die andere halt 
einen Stock. Auf dem Kopf ein loser, nach hinten gescho
bener Hut. - "U ngemein schon behandelte Studie; in der 
Art Rembrandts." 

Leinw. h. 42,5; br. 35 cm. 
Versteigerung J. v. d. Linden van Slingeland in Dordrecht 

am 22. Aug. 1785 Nr. 143 (fl. 250 an Delfos). 
Versteigerung van Leyden in Paris am 10. Sept. 1804 Nr. 

34 (fres. 95 an la Fontaine). 

220. Junger tiirkischer Offizier. 

Leinw. 
Versteigerung C. Altrogge in Nymwegen am 10. Juni 

1812 Nr. 78. 

221. Philosoph, im Studierzimmer an einem Pulte. 
»Vortre:ffiiches Bild von feinem Helldunkel." 

Leinw. h. 96,2; br. 135,2 em. 
Vielleicht identiseh mit unserer Nr. 112. 
Versteigerung Baronne de Leyden de Warmond in Warmond 

am 31. Juli 1816 Nr. 11 (fl. 81). 

222. Ein betender Mann. - »Sorgfaltig , kraftig und 
meisterlieh. " 

Leinw. 
Versteigerung. D. N. Teengs in Monnickendam am 23. Sept. 

1824 Nr. 22 (fl. 9 an Oostervelt). 
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223. Alter Mann mit del' Hand am Kopf. Er sitzt 
an einem Tisch in einem Studierzimmer. Vor ihm liegen 
einige Bucher und Papiel'e. - "Gut in Rembrandts Art 
gemalt." 

Leinw. h. 95, br. 103 cm. 
Versteigerung in Amsterdam am 4. Aug. 1828 Nr. 60 (fl. 70 

an de Lelie). 

224. Ein Jager mit einem Gewehr anf del' Schulter. 

Leinw. h. 78, br. 66 cm. 
Versteigerung F. Kamermans III Rotterdam am 30. Okt. 

1825 Nr. 146 (fl. 10 an Lamme). 
Versteigerung in Rotterdam am 11. April 1827 Nr. 282 

(fl. 22.10). 
Versteigerung in Rotterdam am 26. April 1830 Nr. 160. 
Versteigerung im Haag am 18. Sept. 1837 Nr. 18. 

225 -226. Zwei miinnliche Bildnisse in orientalischer 
Kleidung. - "In del' Art Rembrandts." 

Leinw. h. 63, br. 49 cm. 
Versteigerung Witwe B. de Bosch in Amsterdam am 3. Nov. 

1840 Nr. 63 (fl. 62 an de Lelie). 
Versteigerung J. A. A. de Lelie u. a. in Amsterdam am 29. 

Juli 1845 Nr. 72 (fl. 70 an Kayzer). 

227. Miinnliches Bildnis. Die hohe Personlichkeit ist 
hinter einem Fensterbrett dargestellt und ist bekleidet mit 
einem langen, einfachen U eberrock, der mit Pelz garniert 
ist. Er tragt an einer Kette ein l\ledaillon auf der Brust. 
Auf dem Kopfe eine l\1iitze von schwarzem Sammet mit 
einer Feder. Sehr charakteristische Gesichtsziige, schwarzer 
Schnurrbart und schwarzes Kinnbadchen. 

Leinw. h. 69, br. 60 cm. 
Gegenstiick zu unserer Nr. 293. 
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Vielleieht identiseh mit unserer Nr. 233. 
Versteigerung D. v. d. Sehrieek in Louyain am 8. April 

1861 Nr. 26 (fres. 230 an Allar). 

228. Halbftgur eines alten Mannes mit grauem Bart. 
Auf dem Kopf tragt er einen Turban, an den er die linke 
Hand halt. Mit der reehten hebt er sein Gewand. Sein 
:l\Iantel ist mit Ornamenten besetzt. 

Leinw. h. 93, br. 76 em. 
Versteigerung Ch. Duvivier de Streel In BrUssel am 13. 

April 1863 Nr. 39. 

229. Mannliches Brustbild mit Iangem Haar ull(l weissem 
Kragen. 

Leinw. h. 56,7; br. 44,5 em. 
Erwahnt von Parthey, a.a.O. Nr. 19 der Werke de Gelders. 
Sammlung von Tettau in Erfurt (1863; Parthey). Die 

Sammlung existiert nieht mehr. 

230. Brustbild eines alten Mannes mit Iangem, feinem 
Bart und einer niederen TurbanmUtze. 

I~einw. h. 51,3; br. 51,3 em. 
Erwahnt von Parthey a.a O. Nr. 30 der Werke de Gelders. 
Sammlung Weyer in Koln (1863; Parthey). Die Sammlung 

existiert nieht mehr. 

231. Alter mit Iangem Bart und grauem Haar. 

Leinw. 
Erwabnt von Parthey a.a.O. Nr. 27 der Werke de Gelders. 
Sammlung Baumgartner in Leipzig, die um die Mitte des 

19. J ahrhunderts aufgelost wurde. 

232. Muhamedanischer Hauptmann. Gesieht in Drei
viedel-Ansieht naeh links gewendet und hell beleuehtet. 
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Er tragt emen reichen mit Pelz besetzten Turban. Sein 
Haupthaar, sein langer Vollbart und sein grauer Schnurrbart 
mild ern den energischen Gesichtsausdruck. Er tragt einen 
Panzer, tiber den ein Mantel geworfen ist, del' an del' 
Schulter durch eine Agraffe gehalten wird. 

Leinw. h. 82, br. 68 cm. 
Versteigerung J. W. Wilson in BrUssel 1873. Nr. 77. 

233. Lebensgrosse Halbfigur eiues orielltalisch ge
kleideten Mannes mit Sammetkappe uncl im Pelzrock. -
" Rembrandtsche Auffassung." 

Leinw. h. 64, br. 54 em. 
Vielleicht identisch mit un serer N r. 227. 
Versteigerung V. Heintze in Koln am 12. l\Iai 1874 Nr. 87. 

234. Lesender Alter. Lebensgrosse Halbfigur eines alten 
Mannes in braunem Gewande mit meliertem Bart und 
Haupthaar. Er halt die Linke an die Brust und liest an
dachtig aus einem Buch. 

Leinw. 80 X 65 cm. 
Versteigerung A. Spitzen in Zwolle am 15. Okt. 1889 Nr. 31. 
Versteigerung Grafin Reigersberg in KOln am 15. Okt. 1890 

Nr. 56 (an v. d. Land). 

235. Brustbild eines weissbiirtigeu Gelehrten. - Er 
sitzt in braunem Gewande und mit einer Pelzmiitze am 
Tisch, auf dem sich ein Globus, BUcher etc. befinden. Er 
hat beide Hande, deren eine eine Brille halt, VOl' sich auf 
ein Buch gelegt. 

Leinw. h. 78, hr. 60 cm. 
Versteigerung St. Remy zur Biesen m Koln am 9. Dez. 

1892 Nr. 65. 

236. Brustbild eines jungen Mannes, ohne Bart in Drei
viertel-Ansicht. Kriiftiges Licht trifft ihn von links. Er 
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tragt einen dunklen Pelzturban, der unten eine weisse Ein
fassung hat. Ausserdem einen Panzer, der zum Teil von 
einer Schiirpe bedeekt ist, die e1' urn seinen_Hals gelegt hat. -

Leinw. h. 75, br. 59 em. 
de Gelders. 

Nach H. d. G. kein Werk 

Versteigerung Freund in Amsterdam am 20. Febr. 1906 Nr. 70. 

c). MANNLICHE BILDNISSE, BEl DENEN ANGABE 
DES MATERIALS FEHLT. 

237. Ein studierender Mann. 

Versteigerung D. Ietswaart in Amsterdam am 22. April 
1749 Nr. 643 (fl. 10 an Pl'. Ietswaart). 

238. Ein schones miinnliches Bildnis. - "Wie von 
Rembrandt." 

Erwahnt bei Hoet II 8. 285. 
Versteigerung Graf v. Thoms in Leiden am 7. April 1750 

Hoet II 285 Nr. 67 (fl. 20). 

239. Miinnliches Bildnis. - "So gut wie von Rembrandt." 

Erwahnt bei Terwesten S. 248. 
Versteigerung J. W. Frank im Haag am 5. April 1762 Terw. 

248 Nr. 53, Nr. 40 des Originalkatalogs (fl. 11 an 
Meusche). 

24:0. Ein Philosoph. 

h. 55,2; br. 43,7. 
Erwahnt im "Catalogue de tableaux vendus it Bruxelles 

depuis 1773." 
Versteigerung im Jardin St. George in Briissel am 18. l\Hirz 

1776 Nr. 164 (fi 5). 
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241. Ein Jiinglingskopf. 
Versteigerung in Utrecht am 17. Sept. 1798 Xl'. 103 (fl. 18). 

242. Bildnis eines Jiinglings, der an einem Tisch steht, 
auf dem eine Decke liegt. - "Kriiftig und meisterhaft 
behandelt. " 

Versteigerung G. H. Trochel u. A. in Amsterdam am 11. 
l\1ai 1801 Nr. 29 (fl. 40 an Gruiter). 

243. Bildnis eines hiibsch gekleideten Mannes. 

Versteigerung J. C. Pruyssenaar in Amsterdam am 17. 
Febr. 1804 Nr. 145 (fl. 6). 

244. Mann mit einem Turban auf dem Kopf. - " l\Ieister
lich gem alt. " 

Versteigerung in Amsterdam am 22. Juni 1814 Nr. 160. 

245. Bildnis eines Mannes, der den Arm auf den Tisch stotzt. 
Darauf eine Tischdecke. 

Versteigerung J. Hulswit in Amsterdam am 28. Okt. 1822 
Nr. 32 (fl. 12 an Gruijter). 

246. Lesender alter Mann. - "Wie von A. de Gelder." 

Versteigerung J. Roelofs in Amsterdam am 8. l\Hirz 1824 
Nr. 198 (fl. 11 an Roos). 

247. Miinnliches Bildnis. 

Versteigerung in Rotterdam am 9. Juni 1828 Rr. 136. 

248. Halbfigur eines jungen Mannes in reichem Gewand. 
Er wendet sich nach rechts und stiitzt den Kopf auf die 
linke Hand. 
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h. 11, br. 9 em. 
Versteigerllng Giroux in Paris 1851 (fres. 135; naeh H. 
Mireur, Dietionnaire des Vente:; Bd. III). 

249. Juuger Mauu. 

Erwahnt von Pal,they a.a.O. Nr. 24 der Werke de Gelders. 
Sammlung Esterhazy in Wien (1863; Parthey). Die Bilder 

dieser Sammlung sind zum grossen Teil in das Buda
pester Museum gekommen; doch lasst sieh hier kein der
al'tiges Portriit des A. de Gelder finden. N aeh einer alten 
Notiz von E. W. Moes ging aber ein "Portriit eines jungen 
Mannes" illl Museum von Budapest unter dem Namen 
A. de Gerders. 

250. Bildnis eines alten Mannes. - Lasst sieh mit 
keinem del' noeh in Sehleissheim befindlichen Bilder mit 
Sicherheit identifiziel'en. 

Erwahnt von Parthey a.a.O. Nr. 28 del' Werke de Gelders. 
Galerie in Schleissheim (1863; Parthey). 

251. Bildnis eines alten Mannes. 

Vel'steigerung in Amsterdam am 17. April 1867 Nr. 148. 

252. Portriit eines Mannes. 

h. 61, br. 51 em. 
Versteigerung Graf C. in Paris am 23 April 1868 (frcs 40; 

nach H. Mireur, Dictionnaire des Ventes Ed. III). 

253. Rabbiner. Nach demselben Modell, wie Rem
brandts "Greis" in Turin. - Vom Besitzer dem de Gelder 
zugesehrieben 
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Bez. Rembrandt v. R. 1648. 
Erwahnt von Louis Viardot in "Gazette de beaux arts" 1875. 
Sammlung L. Viardot in Paris, 1875. 

254. Lesender Mann mit aufgeselllagenem Bueh. In 
hlassviolcttem Gewand. - Trotz verschiedener Nachfor
schungen des Verfassers war es nicht moglich, den Verbleib 
des Bildes zu ermitteln. 

Sammlung Wilett in Brighton 1887 (als Paudiss). Mitt. Hr. 



FRAUEN UND MAEDCHEN. 

255. HALBFIGUR EINER FRAU IN PHANTASTISCHEM 
GRW AND mit reich em Schmuck. Sie wendet den Kopf etwas 
nach links und halt in del' Rechten einen Stock. - Kostlim 
leuchtend griin mit orangerotem Besatz. Goldbraune Stickerei. 
- Das nicht gut erhaltene Bild ist unten, oben und an beiden 
Seiten zum Oval erganzt und scbeint das Fragment eines gros
seren Stiickes zu sein. Es wurde als Gegenstlick zum "Portrat 
Notemans ," unserer Nr. 166 angekauft. Die Anstilckelungen 
beweisen, dass es erst nacbtraglich zum Gegenstiick des 
" N oteman" gemacht worden ist. W ahrscheinlic b ist es auch 
spa tel' entstanden, als das Port rat des Bildhauers. Verfasser 
vermutet in dem Frauenportrat eher das Fragment einer 
" Allegorie ," vielleicht ein Fragment del' "Freiheit" del' 
Vel'steigerung Linden van Slingeland, unserer Nr. 131. 

Leinw. h. 84, br. 68 cm. Oval. 
Erwahnt von G. H. Veth in "Oud Holland" VI S. 186. 
Abgebildet in l\'lartin Moes, Oud Schilderkunst in N edel'-

land, 1912 Nr. 33. 
Versteigerung in Amsterdam am 26. Okt. 1886 . 
• Tetzt: Museum in Dordrecht, Kat. 1906 Nr. 21. 

,256. Damenportrat. Lebensgross. Rotes Kleid mit schwar
zem Schleider auf dem Kopf. In del' Rechten halt sie einen 
Facher. - Das Gemalde ist derartig unglinstig aufgehangt, 
dass ein Drteil libel' die Echtheit unmoglich ist. J edenfalls 
macht es von weitem gesehen nicht den Eilldruck, ein Werk 
de GeIdel'S zu sein. 

Aufgeklebte Leinw. h. 119, hr. 84 cm. 
Sammlung Max Leleux, bis 1873. 
J etzt: 1m Besitze des Museums in Lille, Kat 1893 N r. 331; 

ausgestellt im " Musee des graphures" im Hotel de Ville. 
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257. ALTE FRAU MIT GEFALTETEN HA·NDEN. Sie sitzt 
nach links gewandt in einem Lehnstuhl. Links hinter ihr steht 
ein Tisch mit einem Krug und einem Messer darauf. Lebens
grosse Kniefigur. - Ganz charakteristisches Werk A. de 
GeIdel's mit allen Vorziigen und Fehlern. Daher ist die 
l\Htwirkung Rembrandts, die del' Besitzer vermutet, voll
sHindig ausgeschlossen. Da ja auch eine Arbeitsteilung, wie 
etwa bei einer Landschaft mit Staffage nicht vorliegen kann, 
so muss die Signatur: Rembrandt 1656 (A. de Gelder damals 
1l Jahre alt!) als Falschung angesehen werden. Da die 
echte Signatur iibermalt war, ging das Bild Hingere Zeit 
unter dem Namen Rembrandts. Auf eine Anregung H. d. Gs. 
hin wurde die echte Signatur gefunden. Mitt. H. d. G. 

Leinw. Bez. oben in del' l\Iitte: A. de Gelder. Ausserdem 
an del' Stuhllehne falsch: Rembrandt 1656. 

Kunsthandlcr Wisselingh in Amsterdam, 1890 (als RembralHlt). 
J etzt: Sammlung N ardus in Suresnes bei Paris. 

258. Frauellportrat. X ach links gewandt, VOl' einer Balu
strade; mit einem Papierblatt in del' Hand. Rote Feder auf 
einel' schwarzen l\Iiitze. RoteI' Mantel. - H. d. G.: " Geht 
unter dem Namen des F. Bol, scheint abel' ein guter A. de 
Gelder zu sein, obwohl von einer fUr diesen Kiinstler sehr 
stark durchgefiihrten l\lalwcise." Verfasscl' kennt das Bild 
nicht. 

J etzt: Sammlung Kresinski in Warschau (?). 

259. PORTRA1.' EINER JUNGEN DAME. Sie ist nach links 
gewandt und stutzt ihren linken Arm auf einen Tisch (?). 
Tief ausgeschnittenes goldbraunes Kostiim; rotes Tuch. -
Charakteristisches Bild, auf das Vel'fasser von H. d. G. 
aufmerksam gemacht wurde. Kolorit und Komposition wei sen 
auf eine spate Entstehung. 

Leinw. Oval. 
J etzt: Sammlung Graf Lanckoronski III Wien. 
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260. Eine aIte Frau. 

Versteigerung D. Ietswaart m Amsterdam am 22. April 
1749 Nr. 533 (fl. 6.5 an Ledet). 

261. Portrat einer Frau. Brustbild, fast von der Seite 
gesehen. 

Leinw. auf Holz geklebt, h. 66,9; hr. 54 cm. Oval. 
Versteigerung in Amsterdam am 14. Aug. 1771 Nr. 82 

(fl. 24 an J. Yver). 

262. Portrat einer Frau. Ralbfigur. Sie tragt ein violettes 
Gewand mit einem Spitzenkragen um den Hals. Die Rande 
halt sie iibereinander. Ihr linker Arm ruht auf einem Tisch
teppich. 

h. 92,5; br. 82,5 cm. 
Gegenstiick zu unserer Nr. 213. 
Versteigerung van Linden van Slingeland in DOl'drecht. am 22. 

Aug. 1785 Nr. 146 (fl. 7 zusammen mit dem Gegenstiick). 

263. Halbflgur einer altell Frau. 

h. 20,7; br. 16,1. 
Erwahnt im Catalogue de tableaux vendus it Bruxelles 

depuis 1773. 
Versteigerung Del lVial'mol in Briissel am 24. l\Iarz 1791 

Nr. 13 (fl. 12). 

264. Portrat einer Frau. Ralbfigur, mit Perlen ge
schmiickt. - "Flott gemalt." 

Rolz h. 24,4; br. 20,6 cm. 
Versteigerung in Amsterdam am 11. Juli 1798 Nr. 42. 

265. Bejahrte FI'au, die sich die Zeit vertreibt. - "Ein 
Meisterwerk." 
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Erwahnt von Kramm I S. 505. 
Sammlung Deuringer in Augsburg (1810; nach Kramm). 

266. Ein Fl'auenportriit. - "In der Manier Rembrandts." 
Leinw. 
Versteigerung C. Altrogge in Xymwegen am 10. Juni 

1812 Xr. 77. 

267. Madehen mit Hut und mit einer Laterne, durch 
deren Hornscheiben das Licht scheint. - "Kraftig und 
natUrlich. " 

Holz h. 37,8; hr. 30,9 cm. 
Erwahnt von N. de Roever in Qud Holl. VI S. 44:. 
Sammlung Aert Sebouman 1765. 
Ver,;:teigerung Schouman im Haag am 17. Okt. 1792 NI'. 3 

(fl. 12 an Nyman). 
Versteigerung L. B. Coclers in Amsterdam am 8. April 

1R1G Nr. 41 (fl. 1 an L. Pakker). 

268. Eine priiehtig gekleidete Dame. 

Versteigerung im Haag am 8. Juni 1820 Nr. 102. 

269. Frau in altholHindiseher Kleidung. - "Von oder 
wie von A. de Gelder." 

Versteigerung H. Stockviseh, C. Henning u.a. in Amsterdam 
am 22. Mai 1823 Nr. 200 (fl. 39 an Engelberts). 

270. Bildnis einer jungell Frau. 

Holz. 
Versteigerung Thielens in Brii.ssel am 24. l\lai 1842 (fres. 6; 

naeh H. l\1ireur, Dictionnaire des Ventes Bd. III). 

271. Weiblielles Portriit. - Von Perger dem de Gelder 
zugeschrieben. 

15 
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Erwahnt von Perger "Kunstschatze Wiens," Triest 1854, S. 87. 
Sammlung Russian in \Vien 1854; als Rembrandt. 

272. Alte Frau von vorn gesehen. Sie liest in einem 
Buch, das sie vor sich mit beiden Randen halt. Der obel'e 
Teil des Gesichts ist durch eine grosse Kapuze beschattet. 
Weisses Brusttuch, braunroter Mantel, dunkler Grund. -
Verfasser konnte das Bild nicht mehr anffinden. 

Leinw. h. 74, br. 60 cm. 
Sammlung C. Waagen in I\Hinchen, 1855. 
Sammlung Suermondt in ~lachen, Kat. 1860 Nr. 41. Reute 

ni6ht mehr nachweis bar. 

273. Portriit einer Frau. Die Dame ist hinter einem 
Fensterbrett dargestellt. Auf dem Kopf ein mit Perlenketten 
versehener Stoff. Sie tr~igt ein seidenes Kleid, dariiber einen 
Sammetmantel mit PeIzbesatz, iiber dem ein gefalteter 
Kragen sichtbar ist. Das Licht erhellt lebhaft das Gesicllt 
und lasst das iibrige im HaIbdunkel. 

Leinw. h. 69, br. 60 cm. 
Gegenstiick zu unserer Nr. 227. 
Versteigerung D. v. d. Schrieck III Louvain am 8. April 

1861 Nr. 27. 

274. Brustbild einer altell Frau mit weisser Raube und 
Ralskrause; in der Rechten einen Ring. 

Holz h. 72,9; br. 40,5 cm. 
Erwahnt von Parthey a.a.O. Nr. 32 del' Werke de Gelders. 
Residenz in Wilrzberg (1863; Parthey). Heute dort nicht 

mehl' nachweisbar. 

275. Halbfigur einer holUindischen Dame in 2/3 Lebens
grosse. - nFreie Behandlung und Rembl'andtsche Farbung." 

Leinw. h. 83,2 cm. Oval. 
Versteigerung in Wien am 26. April 1869 Xr. 32. 
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276. HaIbfigur einer jungen Frau. 

Erwahnt von Frimmel im Repertorium XIV S. 56. 
Versteigerung J. Ritter von Herbeck am 18. Febr. 1878. 

277. Portriit eiller alten Fratt. - Mir ist kein Gemiilde 
dieses Gegenstands von de Gelder in der Galerie Liechten
stein bekannt. 

Galerie Liechtenstein in Wi en (1893/94; nach del' »Grande 
Encyclopedie" Rd. 18, Abschnitt: de Gelder). 

278. Brustbild einer alten Frau in Alldacbt, die, in den 
Handen den Rosenkranz haltend, sinn end nach vorne blickt. 
Lebensgross. - "Vortreffiich; in der Art Rembrandts." 

Leinw. h. 71, hr. 60 cm. 
Versteigerung Haendke u. a. in Kiiln am 5. Okt. 1896 Nr. 

148 (an O. Merckens). 



LANDSCHAFTEN. 

LANDSCHA FT JilT BOAS UND RUTH. - Kaiser Friedrich
Museum ill Berlin. Siehe unter "Altes Testament" unsere 
Nr.20. 

279. Die Berglandschaft mit del' Wassermiihle. Vom 
Vordergrund fiihrt, nach links biegend ein Weg in den 
Mittelgrund, wo ein Wagen und dahintel' ein GehOft sichtbar 
sind. Links Ausblick in ein weites Tal. Rechts hinter der 
Wassermiihle ein phantastisch sich aufturmendes Gebirge. -
Wenn das Gemalde die Hand de Gelders nicht so deutlich 
Wle andere \\r erke verl'at, so konnte es daher kommenJ dass 
Wir es mit einem ziemlich friih entstandenen Bilde zu 
tun haben. Fiir die Autorschaft de Gelders spricht die 
Anlage des Ganzen, mit dem Tal, das sich in so weite 
Ferne erstreckt, und mit der kleinen Bodenerhebung im 
Vordergrund j ganz ahnliches auf dem "Boas und Ruth" in 
Berlin. Einzelheiten, wie die Verwendung eines (sonst sel
tenen) ganz hellen Griins (Wiesen), ferner die eigenartigen 
schwarzlichen Wolken, Auflichtungen des Terrains in der 
Ferne, scbliesslich die Art, wie die Gehaude in die Land
schaft gesetzt sind, find en wir auf dem gennannten Berliner 
Gemalde. Fur die Zuschreibung an de Gelder spricht auch 
die phantastische raumliche Wil'kung der Landschaft. Ver
fasser tritt zwar fUr die Autorschaft de Gelders ein, gibt 
aber zu, dass das Bild doch nicht charakteristisch genug 
fUr den Meister ist, um die Zuschreibung absolut zu sichern. 
In Betracht kiime noch Phil. Koninck, von dem ein ver
wandtes, voll bezeichnetes Werk in der Sammlung Aug. 
Janssen in Amsterdam hiingt. 



Leinw. h. 78,5; br. 105 em. 
Radiert von K. Koepping. 
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Erwahnt von Woltmann - Wormann, Geseh. d. l\Ialerei, 
Bd III: Bode, Studien, S. 490 und 570. 

Im Inventar des IGinstlers von 1727 ist ein "Gehirge" 
erwiihnt. Siehe Anhang S. VI. 

Jctzt: GemHldegalerie in Dresden, Kat. 1908 Xl'. 1575; als 
"Sclmle Rembrandts." 

2t30. Eine LalHlschaft mit :Figurell uei del' Hetrehleernte. 

h. 42,5; br. 66,7 em. 
ErwHhnt bei Hoet I S. 551. 
Gegenstiiek zu unserer Xl'. 55. 
Sichel' identiseh mit "Boas und Ruth" in Berlin, unserer 

Nl'.20. 
Versteigerung Graf Fraula in Briissel am 21. J uli 1738 

Hoet I 551 Nr. 374 (fl. 15.5 zusammen mit dem Gegenstiiek). 

281. Eine kleille Landschaft. - "In del' Art Rembrandts." 

Erwahnt bei Hoet II S. 306. 
Versteigerung Graf van Hogendorp im Haag am 27. J uli 

1751 Hoet II 306 Nr. 139 (fl. 1.12). 

282. Schone Lamlschaft mit "iel Staffage. 

h. 46,8; br. 75,4 em. 
Vielleieht identiseh mit unserer Nr. 20. 
Versteigel'ung in Amsterdam am 5. Juni 17M N"r. 4t1. 



STILLEBEN 1). 

283. Ein Stilleben. 

Erwahnt bei Hoet II S. 213. 
Versteigerung Jaques de Roor~ im Haag am 4. Sept. 1747 

Hoet II 213 Nr. 198 (fl. 1 an de Groot). 

284. Stilleben mit Porzellanschale. 

Leinw. h. 54, br. 64,3 cm. Bezeichnet. 
Gegenstiick zum folgenden Bild. 
Versteigerung in Amsterdam am 4. Juli 1785 Nr. 28 (fl. 24 

zusammen mit dem Gegenstiick an Martins). 

285. Stilleben mit Porzellanschale. 

Leinw. h. 54, br. 64,3 cm. Bezeichnet. 
Gegenstiick zum vorigen Bild. 
Versteigerung in Amsterdam am 4. Juli 1785 Nr. 29 (fl. 24 

zusammen mit dem Gegenstiick an Martins). 

286. Ein Stille ben. - Es handelt sich wahrscheinlich um 
ein Werk des Nicolas van Gelder. 

Erwahnt von Frimmel im Repertorium XIII S. 143. 
Sammlung Kannitz. 
Sammlung. Adamovics in Wien. 

1) Den Berichten ilber Stilleben A. de Gelders muss man mit grosser 
Vorsicht begegnen, da ihm oft die Werke des Stillebenmalers Nicolas 
van Gelder zugeschrieben wurden. Die Signaturen beidel' Kilnstler 
haben ja auch eine gewisse Aehnlichkeit. 



FAELSCHLICHERWEISE OEM DE GELDER 
ZUGESCHRIEBENE WERKE. 1) 

1. (Beschneidung). - Dieses vorziigliche echte Werk 
nembl'andts (ganz deutlich bezeicbnet Hnd 1661 datiert) 
solI nach E. Michel (" Rembrandt" 1893 S. 462) von Bode 
dem A. de Gelder zngeschrieben worden sein. Dies scheint 
auf einem l\IissversUindnis Michels zu beruhen; denn Bode 
fiihrt das Bild schon in den "Studien" 1883 und ebenso 
spiiter unter den echten \Verken Rembl'andts auf und weist 
nur auf seine tatstichliche Verwancltschaft mit Werken A. 
de Gelders. Dagegen konnte die Kopie dieses Gemaldes, die 
sich in del' Sammlung Cook in Richmond befindet, von del' 
Hand A. de GeIdel's stammen. 

Leinw. h. 56, br. 75 cm. 
J etzt: Sammlung Earl of Spencer In Althorp House. 

II. (Alter Mann im Monchsgewand). Er halt die Linke 
an seinen Bart. 1m Profil gesehen. - Dieses unbedeutende 
Bild wird ohne jede Begriindung dem A. de Gelder zuge
schrieben. Fraglich, ob iiberhaupt von einem HolHinder 
gemalt. 

Leinw. 
J etzt: Sammlung Earl of Spencer In Althorp House, Kat. 

von Chouler Nr. 482. 

III. (Brustbild eines alten volibartigen Mannes). Von vorn 
gesehen. Auf dem Kopf t6igt er einen mit einer Agraffe 

1) Die 'riteJ diesel" sicher nicht von de Gelder stammenden Gemiilde 
sind in Klammern gesetzt. 
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geschmiickten Hut, auf den Schnltern einen schweren 
lUantel. - Verfasser vermag in dem Bilde nicht die Hand 
A. de Gelders zn erkennen. Eine Replik dieses Bildes, die 
sich vor einiger Zeit im Berliner Kunsthandel befand, ging 
unter dem Namen Sal. Konincks (lUitt. H.d.G.). In der Tat 
steht auch das Original diesem Kiinstler naher, als dem A. 
de Gelder. 

Leinw. 
J etzt: Sammlnng Earl of Spencer III Althorp House; als 
de Gelder. 

IV. (Ein Vestibiil). - Zeitweise dem E. v. d. Poel, dem 
Vermeer, dem E. de Witte und auch dem A. de Gelder 
zugeschrieben. Von all den genannten Kiinstlern wird keiner 
der Autor des Bildes sein. Dagegen machte in jiingster Zeit 
K. Freise mit gutem Grund auf die enge Verwandtschaft 
des Bildes mit dem einzigen bekannten Gemalde des J. C. V. 
Has s e I aufmerksam, das sich auch im Rijksmuseum befindet. 

Holz h. 49,5; br. 40 cm. 
Erwahnt von K. Freise im "Cicerone" 1912 S. 657. 
Versteigerung A. Schouman 1792; als E. v. d. Poel. 
Jetzt: Rijksmuseum in Amsterdam, Kat. 1911 Nr. 108; als 

"Anonymer Hollander". 

V. (Bildnis der Saskia v. Uylenburgh). Halbfigur, von 
der Seite gesehen, nach rechts. - Das Gemalde, das V osmaer 
nnd Burger als eigenhandiges Werk Rem bra n d t s ansahen, 
wird heute nur noch als gute Kopie des Portrats der Saskia 
in Cassel betrachtet. Es ist m. E. eine in den fiinfziger 
Jahren des 17. Jahrhunderts entstandene Kopie und somit 
kommt A. de Gelder, auf den der Katalog von 1905 weist, 
nicht als Autor in Betracht. 

Leinw. h. 112, br. 89 cm. 
Gestochen von J. J. Oortmann. 
J etzt: l\bseum in Antwerpen, Kat. 1905 Nr. 293. 
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VI. (Ein alter Jude). - Xach Burger: "Un excellent petit 
morcean d' A. van GeIdel'" Diese Zuschrcibung scheint mil' 
insofem unberechtigt, als wir im Oeuvre de GeIdel's wedel' 
zur Malweise, noch zur Komposition, noch zum Ausdruck 
dieses Bildniss~s Analogien finden konnen. Dass 'V. Burgers 
Zuschreibungen an de Gelder vorsichtig zu priifen sind, 
ergibt sich auch daraus, dass er den "l\Iadchenkopf" des 
.Jan Lievens im Museum Bo,jmans in Rotterdam ebenfalls 
fiir ein Werk de GeIdel's hielt. - Bode schreibt unser Bild , 
ebenso wie sein Gegensti.ick, den Fischerjungen (del' Ubrigens 
eine gewisse Ahnlichkeit mit de GeIdel's "Savoyardenkna
ben," unserer N r. 142 zeigt) drm friihen Kic. l\Iaes zu. 

Holz h. 23,5; br. 19 .cm. 
Sammlung Hecke-Baut de Rasmon. 
Jetzt: Museum in Antwerpen, Kat. lDOo Nr. 290; als 

Rembrandt. 

V II. (Feston yon }'riicbten). - Es ist ein typisches Werk des 
Nicolas van Gelder. Die Undeutlichkeit del' Signatur war 
wohl del' G-rund, es dem .-\. de Gelder zuzuschreiben. 

Jetzt: l\Iuseum in Augsburg, Kat. 1905 Nr. 661. 

VIII. (Portrat einer Edelfrau). - Das Gemalde, das Ver
fasser nm nach del' Reproduktion kennt, kann danach kein 
Werk de GeIdel's sein. 

Leinw. h. 60, br. 45 cm. 
Sammlung Merkenbaum auf Nigelheim bei _Aschaffenburg. 
Sammlung Lowenfeld, die in Berlin am 6. FebI'. 1906 (Xl'. 72) 

versteigert wurde. 

IX. (Lebensgrosses Brustbild eines alten Mannes im 
Vollbart). Etwas nach links gewandt Brauner Ton. l\Iii.tze 
violett. - Das Bild, das ziemlich schlecht erhalten ist, besitzt 
eine nul' geringe Qualitat. Besonders widerspricht die Be
handlung des Gesichts und auch dessen Ausdruck del' Kunst 
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de Gelders. rch glaube, der Ansicht von H.d.G., del' das 
Hild dem de Gelder zuschreibt, nicht folgen zu durfen. 

Holz h. ca 76, br. ca 73 cm. 
Jetzt: Sammlung des Earl of Carlisle in Castle Howard 

Nr. 311 als F. HoI. 

X. (Simeon halt das Jesuskind in seinell Armen). 
l\iaria und Joseph knien VOl' ihm. - Das Hild, das auch 
schon unter dem Namen Eeckhouts ging, wird wohl mit 
Recht neuel'dings dem B. Fabritius zugeschrieben. Woltmann 
trat noch fiir A. de Gelder ein. Ais A. de Gelder auch bei 
Parthey. 

Siehe die Hemerkungen zu dem Gegenstiick, unserer N"r. XI. 
Leinw. h. 131, br. 109 cm. 
Erwahnt von Pal'they a.a 0 N r. 4 del' Wel'ke de Gelders; 

Woltmann in Zeitschrift f. b. K. Ed. V (a. F.) S. 304. 
Gegenstiick zu unserer Nr. XI. 
Wahl Versteigerung Haron Banckheim in Paris am 12. April 

1747 als "Rembrandt." 
J etzt: Museum in Darmstadt, als H. Fabritius. 

XI. (Christns in Emmaus). - Das Hild wurde, wie auch sein 
Gegenstiick, von '''oltmann dem de Gelder zugeschrieben. Ais 
de Gelder war es bereits 1747 auf derVersteigerung Hanckheim. 
Obwohl del' Typ des Jiingers ganz rechts (ahnlich dem soge
nannten Hruder Rembrandts) of tel' auf de GeIdel's Werken, 
z. B. bei del' "Hildnisstudie" in MUnchen und auf dem 
"Savoyardenknaben" del' Sammlung Joussoupoff in St. 
Petersburg vorkommt, glaube ich nicht an die Autorschaft 
de GeIdel's. Die Zuschreibung an Hal'. Fabritius ist auch 
nicht ganz befriedigend, scheint mil' abel' eher gerechtfertigt. 
Vergl. das Hild z. B. mit dem "J esusknaben im Tempel," 
das in del' Sammlung Webel' in Hamburg dem Hal'. Fabritius 
zugeschrieben war, abel' von mehreren Kennern fur Eeckbout 
gehalten wurde. 
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Leinw. h. 128, br. 104 cm. 
Erwiihnt von Woltmann in Zeitschrift f. b. K. Bd. V (a. F.) 

S. 304. 
Gegenstiick zu unserer N r. X. 
Versteigerung Baron Banckheim m Paris am. 12. April 1747 

Nr .. 91; als de Gelder. 
Sammlung N. Reber in Basel. 
J etzt: Museum in Darmstadt als B. Fabritius. 

XII. (Alter Mann mit weissem Bart). Bl'usthild nach 
rechts. - }.T ach del' Photographie scheint es ein ganz minder
wertiges Bild, dessen Schopfer sich kaum noch ermitteln 
lassen diirfte. 

Leinw. h. 53, hr. 35 cm. 
Jetzt: Museum in Danai, Kat. 1868 Xl'. 157. 

XIII. (Bildnis Remhrands) (1) Brustbild nach links. Auf 
dunklem Grunde. Kleiner hellblonder Ober- und Unterlippen
bart. - Sehr gutes Bild del' Rembrandtschule, das nach 
Angabe des Katalogs von einigen dem Flinck, von anderen 
dem J. Victor und von noch anderen dem van Geldern, 
gemeint ist de Gelder, zugeschrieben wird. A. de Gelder 
kommt auf keinen Fall, G. Flinck noch am ehesten in 
Betracht. 

Holz h. 53,5; hr. 46 cm. 
Jetzt: Gemaldegalerie in Dresden, Kat. 1908 Nr. 1573. Als 

"Unbestimmter SchUler Rembrandts". 

XIV. (Portrat eines Schriftgelehrten). Mann mit langem 
Bart, einer Miitze auf dem Kopf und mit gesticktem Um
hang. - 1st em ziemlich minderwertiges Produkt des 18. 
J ahrhunderts. 

Leinw. h. 23, hr. 18,0 cm. 
Versteigerung Renj. Reges m Frankfurt a.M. am 27. Nov. 

1909 Nr. 66. 
J etzt: Sammlung J. C. J ureit in Frankfurt. 
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xv. (Die Engel bei Abraham). - Xach del" Photographie, 
die ich der Liebenswiirdigkeit des Besitzers verdanke, ist 
die Autorschaft de Gelders ganzlich ausgescblossen. 

Leinw. h. 65, br. 76 cm. 
J etzt: Schloss Gaunoe in Seeland. 

XVI. (Portrlit des C. Troost). - Siret, Dictionnaire des 
peintres, 1883, erwiihnt unter den Werken de Gelders das 
Bild als im Haag, lUauritsbuis, befindlich. Diese Erwahnung 
beruht auf einem Druckfehler der franzosischen Auflage des 
Haager Katalogs 1877, aus dem Siret wohl abgeschrieben 
hat. Es existiert kein Portriit des C. Troost von del' Hand 
de Gelders. 

XVII. (Die Versuchuug Josephs). - Das Bild hat nichts mit 
de Gelder zu tun. Es wurde frilher dem C1. Berchem zu
geschrieben. Die uberreiche Drapierung, die vielen Falten 
mit Reflexen erinnern an Spatwerke des Nic. :Maes. 

Leinw. h. 68, br. 80 cm. 
Sammlung F. H. Weissenbruch. 
J etzt: Sammlung Victor de Stuers im Haag, Katalog III 

Lafenestre und Richtenberger, La Hollande S. 141. 

XVIII. (Del' Pascha). Alter. :Mann mit Vollbart und reich 
geschmuckten Gurtel. - Das Bild gehOrt zu einer Gattung 
von "Orientalen", die man in verechiedenen Sammlungen 
dem Tiepolo, sicher mit Recht, zuschreibt. (z.B. Sammlung 
J. P. Balaschew in Petersburg, Universitatssammlung in 
Wii.zburg u.a.). Sie stehen in engem Zusammenhang mit den 
Radierungen von Orientalen-Kopfen Tiepolos. Wenn Ver
fasser auch in dies em Bild ein echtes Werk Tiepolos sieht, 
so mochte er doch betonen, dass es Iiicht Zufall ist, dass 
dieses Stuck dem A. de Gelder zugeschrieben wurde. Ein 
ahnliches Korpergefiihl, das vielleicht im Stil der Zeit 
(nach 1700) begriindet ist, finden wir auch bei A. de Gelder. 
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Dazu kommt, dass gel'ade diese "Orientalenkopfe" Tiepolos 
in der freien Technik an A. de Gelder erinnern. 

Leinw. h. 62, hr. 52 cm. 
Versteigerung Freiherr von Berg in Frankfurt am o. Dez. 

1904. Nr. 21 als A. de Gelder. 
Galerie 'Veber aus Hamburg, die in Berlin am 20. Febr. 

1912 versteigert wurde. Xl'. 162 als Tiepolo. 

XIX. (Ollferullg eines Kalbs). - Hat nichts mit de Gelder 
7.U tun. H. d. G. weist mit Recht (mUndl. 1\Iitteil.) auf 
Benj. Cuyp. 

Holz h. 60, br. 70 cm. 
Erwahnt von Ernest Law in "Royal Gallery of Hampton 

Court illustrated" S. 291 als "de Gelder." 
J etzt: Kongl. Galerie in Hampton Court. 

XX. (Greis mit rUDder Miitze). Brustbild von voI'n, mit 
weiss em Vollbart. - Verfasser kennt das Bild nul' durch 
die Photographie. Diese zeigt deutlich genug, dass von de 
Gelder nieht die Rede sein kann. 1\I. E. ist es ein gnte;;; 
Werk des P. Vel' e 1st und dessen "Alter Frau" von 1648 
in Berlin, K. F. Museum Xl'. 830 sehr nahe verwandt. 

Sammlung Hoech in 1\Ilinchen. 
J etzt: Sammlung Arthur 1\Iaier in Karlsbad. 

XXI. (Junge Dame). - Das Bild hat nicht das Geringste 
mit A. de Gelder zu tun. 

Hoch 65, br. 47 cm. 
Versteigel'ung Habich in Cassel Xl'. 63 (Mk. 100 an 

Kugelmann). 
J etzt: Kunsthandler Kugelmann in Kissingen. 

XXII. (Esther uud Haman "or Ahasver). - Das schlecht 
erhaltene Gemalde wurde von Dahl dem A. de Gelder zuge-
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schrieben ~Bredius: Art des G. Flinck; H. d. G.: J. Lievens). 
A. de Gelder ist sicher nicht der Maler dieses Bildes. 
Gesten, Kostiime, Zeichnung wie malerische Behandlung 
weisen auf Jan Victors, mit dessen sicheren Gemalden 
in Amsterdam (Nr. 2554 "Jacob VOl' Pharao "), in Peters
burg (Nr. 253 "Esther und Haman") man das Bild veI'
gleichen mag. 

Leinw. h. 125, br. 167 cm . 
. Jetzt: Wallraf-Richartz-Museum in K;)}n, Kat. 1902 Nr. 670; 

als Eeckhout. 

XXIII. (Enthauptung des Johannes). Rechts Salome, die 
sich von dem Henker (links) das Haupt des Johannes auf eine 
Schale geben Hisst. 1m Hintergrnnd Herodias, im Vorder
grnnd (rechts) ein Knabe. Kniefigul'en. - Das Bild wird 
von Fr. Benoit (La peinture au Musee de Lille) mit Bestimmt
heit dem A. de Gelder zugeschrieben. Verfasser glaubt nicht 
an die Autorschaft de Gelders. N amentlich entspricht die 
fleckige B6handlung nicht del' Malweise de GeIdel's. Wenn 
auch die Komposition mit den Kniefiguren und der stark 
iiberschnittenen Figur im Vordergrund an gewisse Gemlilde 
unseres Klinstlers erinnert, so wil'd diese " Enthauptung" 
doch schon zu einer Zeit entstanden sein, zu del' de Gelder 
noch gar nicht malte. 

J etzt: Museum in Lille, Publikation von Fr. Benoit Bd. II 
Tafel 88. 

XXIV. (Kopf eines alten Mannes). Rotes Sammetgewand. -
Schon Waagen erkannte, dass dies Bild mit Unrecht A. de 
Gelder zugeschrieben wird, und erklarte es fii.r eimin Salomon 
de Koninck. Doch scheint diese Zuschreibung ebensowenig 
zu stimmen, wie die friihere an A. de Gelder. 

Leinw. h. 80, br. 62 cm. 
Erwahnt von Waagen III S. 240. 
Ausstellung in Leeds 1868 Nr. 532. 
Jetzt: Walker Art-Gallery in Liverpool Nr. 111. 
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XXV. (Grableguug Christi). In einem Felsengrab wird der 
Leiebnam Christi (in der Mitte) bei Fackelbeleuehtung von 
einem Arbeiter (links) in das Grab gelegt. Dahinter stehen 
(links) .Joseph von Arhnatbia mit einem Hund und (rechts) 
ein Fackeltriiger und Zuschauer. Ganz vorn auf einem 
kleinen HUgel ein kauernder Arbeiter. - Verfasser kennt 
das Bild nur durch die Photographie, die er der Liebens
wii.rdigkeit des bisherigen Besitzers verdankt. Danach kann 
es kein eebtes \Verk des l\Ieisters sein. Es scheint bei dem 
Gemalde ein Einfluss der zerrissenen Kompositionsweise und 
Lichtfiihrung des Benjamin Cuyp vorzuliegen. 

Eicbenholz h. 32,0; hr. 40,0 cm. Spuren einer verwisch-
ten Signa tur. 

Sammlung Arthur Kay, die in London am 11. l\Iai 1911 
versteigert wurde. Nr. 61 (£. 16 s. 16 an Strelitzky). 

XXVI. (Rembrandt und seine Frau). ~ Das Bild wurde in 
ciner Besprechung der Royal-Akademie von Beekerath dem 
A. de Gelder, spatervonW. ArmstrongdemG. \V. Horst 
zugeschrieben. leh glaube nach del' Photographie nicht, dass 
einer diesel' beiden Kiinstler del' Autor ist. Komposition, 
Lichtfiihrung und die korrekte Zeichnung wei sen aufi'allend 
auf Jan Vic tor s. Vergleiehe aueh die Bemerknngen zu 
unserer Nr. XXXII. 

Leinw. h. 86, br. 117,5 em. Bezeichnet R. 
Erwahnt von W. Armstrong im Burlington Magazin, 

Febrllar 1912; v. Beckerath im Repertorium 1910 S.284. 
\Vinterausstellung in London 1910 Nr. 117 als Rembrandt. 
J etzt: Sammlung Wanchope of Kiddrie in London. 

XXVII. (Eill tartarischer Reiter in hiigeliger Lalldscbaft). 
- \Vurzbach fiihrt dieses bedeutendc Werk Rembrandts, das 
von del' gesamten Rembrandtforschung als echter Rembrandt 
anerkannt ist, unter den \Verken A. de GeIdel's auf. \VUI'Z
haeh gibt keine Begrii.ndung seiner Zuscbreibung. Es ware 
dies wahl aueh nieht moglich. Einedel'artig l'eiehe und 
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gleichmassig kri:iftig durehgefiihrte Modellierung finden 
wir bei de Gelder nie. Dagegen entsprieht del' Stil des 
Bildes, speziell das Verhaltnis der Figur zur Landschaft 
genau dem Stil Rembrandts urn die Mitte del' fiin£ziger 
Jahre, wie wir ihn besonders aueh aus den Radierungell 
von 1654 kennen. 

Erwahnt von Bode: Rembrandt VI, S. 466; Wurzbaeh: 
Niederl. Kiinstlerlexikon I, S 573. 

Sammlung Gra£ Tarnowski in Dzikow. 
Jetzt: Sammlung Frick in New York. 

XXVIII. (Alter Mann). - Die Photographie, die Durand
Ruel dem Verfasser zur Yerfiigung stellte, gilTt eine Kopie 
nach dem sog. "Habbiner" Rembrandts von 164:5 des Kaiser 
Friedrich-Museums in Berlin wieder. Die Autorschaft de 
GeIdel's ist ausgeschlossen. 

h. 100, br. 70 em. Xach Angabe von Durand Ruel 
echt bezeichnet. N euerdings wnrde die Signatur beseitigt. 

Kunsth~indler Durand Ruel in Paris. 
Jetzt: Sammlung Lambert Paterson bei Nt'w York. 

XXIX. (Landschaft mit Miihle). - In dem von den meisten 
~pezialisten als Rembrandt anerkannten und von Bode un tel' 
Xr. 345 beschriebenen Bild vermutet W. von Seidlitz ein 
Werk A. de GeIdel's. Verfasser kennt das Bild nul' durch 
die Reproduktion, halt abel' danach die Autorschaft de 
GeIdel's fill' ausgeschlossen. Besonders scheint die Raum
klarheit del' "Miihle" im Gegensatz zu den phantastisehen 
Raumwirkungen del' Landschaften de GeIdel's zu stehen. 

Leinw. h. 86, br. 102,5 em. 
Vergl. W. V. Seidlitz in Kunst und Kiinstlel' IX S. 550; 

Bode, Bredius, Hofstede de Groot, v. Seidlitz, J. Veth in 
Kunst und Kiinstler X S. 21. 

Jetzt: Sammlung Widener in Xew-York (Philadelphia). 
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XXX. (Alter Maun). - Die Photographie, die ich del' 
Liebenswurdigkeit des Besitzel's verdanke, giLt eine fast 
genaue Kopie nach Rembrandts "l\fiinnlichem Bildnis" von 
1645 in St. Petersburg wiedel'. Die Autol'schaft de GeIdel's 
ist ausgeschiossen. 

h. 97, br. 76 cm. 
J etzt: Kunsthandler Durand Rut'l III Paris. 

XXXI. (Halbfigur eines jUl1gen Ol'ientalen in l'eicher 
'l'l'acht) und mit einem Tlll'ban. Die Hechte hiilt cinen 
Bogen. - Steht dem "Jul1gen Maler" P. de Grebbers im 
Rijksmnseum (Nr. 1001(/) so nahe, dass man es mit 
Sicherheit diesem Meister znschreibcn kann. 

HoIz h. 107, br. 75 cm. 
Versteigerung Hoschek in Berlin am 5. l\'Iiil'z 19U7 N r. 52. 
J etzt: Kunsthandler F. Klein berger in Paris. 

XXXII. (VertumnlIs lInd Pomona). Links sitzt Vertum
nus als alte Fran, im Profil nach rechts gewandt. Rechts 
Pomona als jnnges Madchen, das den Kopf auf die linke 
Hand stiitzt. - Ais Autor sind vier verschiedene Kii.nstler 
genannt worden. Auf del' Ausstellung hollandischer Meister 
in Paris 1911 hing es als A. de Gelder. l\Iartin schreibt 
in seiner Besprechung del' Ausstellung es dem G. ]'linck 
zu und weist auch auf die Verwandtschaft mit Jan 
Victors, dessen Name von verschiedenen Kennel'll genannt 
worden war. Viertens ist es als Ferd. Bol von Guttenberg 
im 18. Jahrhundert gestochen. - Da das Bild sichel' 
schon um 1650 entstanden ist, kommt del' 1645 ge
borene de Gelder nicht in Betracht. Die }\;falweise, be
sonders del' Gewander und des Hintergrunds entspricht 
entschieden del' des Govert Flinck, allerdings abel' auch del' 
des fruhen Jan Victors. Vergleiche das Bild z. B. mit Jan 
Victors' l\Iadchen am Fenster von 16-!0 im Louvre. Auch die 
Zeichnung del' Hande (del' Alten), ferner die Lichtbehandlung 

16 
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wei sen auf Jan Victors. Das Bild scheint sehr verwandt zu 
sein dem "Portriit eines jungen Paares", unserer N r. XXVI, 
das aus dem Besitz der Mrs. Wanchope sich auf der 
Winterausstellung 1910 iu London befand, mir abel' nul' 
durch Abbildungen bekannt ist. Dieses "Doppelportl'iit" 
wurde wohl mit Unrecht von W. Armstrong dem G. W. 
Horst (Burl. Magazin, Febr. 1912) und von A. v. 
Beckerath (Repertorium 1910 S. 284) dem A. de Gelder 
zugeschrieben. Nach einer Mitteilung von A. Bredius solI 
es dem Jan Victors am niichsten stehen, der ja auch als Autol' 
unseres Bildes in Betracht kommt. Schliesslich sei noch 
auf die Verwandtschaft des Londoner Doppelportrats mit 
dem F. Bol zugeschl'iebenen "Joseph im Gefangnis" del' 
Schweriner Galerie gewiesen. Dagegen kann ieh aufunserem 
Bilde fast nichts von der Hand des F. Bol erkennen und 
zweifele daran, ob der Stecher Guttenberg die Zuschreibung 
an Bol hiitte begriinden konnen. Das einzige 'Verk F. BoIs, mit 
dem man es vergleichen konnte, ist die Juda und Thamar
Dal'stellung del' Sammlung Widener in Philadelphia. Teh 
komme also noeh zu keinem positiven Resultat, sondel'n nul' 
zu dem negativen, dass A. de Gelder nicht del' Autol' dieses 
frisehen, sympathischen Bildes ist. 

Leinw. h. 95, br. 112 cm. 
El'wlihnt von 'V. Martin in ,,1\1onatshefte f. Kunstwissensehaft" 

1911 S. 436; H. d. G. im Repertorium 1911 S. 370. 
Gestochen von Guttenberg im Cabinet Le Bl'un als F. Bol. 
Ausstcllung in Paris 1911 Nl'. 35 als A. de Gelder (,La 

Diseuse de bonne aventure") . 
. J etzt: Sammlung Graf Potocki in Paris. 

XXXIII. (Bildnis eines JUnglings) mit eiserner Halsberge. 
Schwarzes Gewand, rotes Barett. - Das Bild galt im Wiener 
Katalog von 1896 noch als de Gelder. Da schon 1659 in 
einem Inventar als A. van Galde beschl'ieben, kann der 
1645 geborene de Gelder liberhaupt nicht in Betracht kom
men. N euerdings wurde nachgewiesen; dass es ein Wel'k des 



243 

seltenen l\'Ieisters Reynier van Gherwen ist und auch dessen 
Signatur tragt. Ein dies em Gemalde sehr verwandtes Jung
lingsbildllis aus dem Besitz von Graf Raczynski Rogalin 
war 1910 im l\'Iauritshuis im Haag als "Schule Rembraudts" 
leihweise ausgestellt. 

Holz h. 113, br. 81 cm. Bezeichnet. 
Gestochen von J os. de Prenner als Rembrandt. 
Sammlung Erzherzog Leopold \Vilhelm in \Vien. 
Jetzt: Hofmuseum in Wien, Kat. 1907 :Xr. 1275 als R. v. 

Gherwen. 

XXXIV. (Bildnis eines altell yolIMrtigen Mannes), del' sich 
mit del' Rechten auf einen Stock siiitzt. - Das Bild, das neuer
dings allgemein als echter Rembrandt anerkannt wil'd, wurde 
Iangere Zeit dem A. de GeIdel' zugeschrieben und als de 
Gelder von Prenner gestochen. Die Zuschreibung an de 
Gelder entbehrt jeder Begrilndung. 

Leinw. h. 71, br. 62 cm. 
Gestochen von J os. Prenner als de Gelder. 
J etzt: Hofmusenm in Wien, Kat. 1907 Nr. 1276 als Rembrandt. 

XXXV. (Jiillgling mit lockigem schwarzen Haar). Brustbild 
mit Pelzkragen. Dariiber eine Kette. Seine rechte Hand 
vorn weist nach rechts. - Die Autorschaft A. de GeIdel's ist 
m.E. ausgeschlossen. Selbst wenn man annehmen soUte, dass 
es ein ganz friihes Werk des KUnstlers ware, so mUsste es 
doch Analogien zu Rembrandts Kunst del' 60er Jahre auf
weisen. Tatsachlich aber entspricht die im braunen Ton 
gehaltene Behandlung, besonders auch die Lichtfiihrung del' 
Kunst vor 1650, sodass de Gelder nicht in Betracht kommt. 

Holz h. 75,5; br. 61,5 cm. Bez. auf der RUckseite: 
A. Gelder 1667 und Nr. 3 Joan Lifens. 

Schabkunstblatt von L'Allee und von J. Neidl. 
Erwahnt von Singer, I..Jexikon (1896) II S. 26; Woltmann

Wormann, Gesch. d. l\'Ialerei Bd. III. 
J etzt: GaIerie Liechtenstein in Wien. Kat. 1873 S. 23. 
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XXXVI. (Brustbild eines bartlosen Mannes) mit langem 
dunklen Haar. Die rechte Hand halt er an die Brust. - Da de 
Gelder 1645 geboren ist, das Bild abel' nach Stil und Inschrift 
VOl' 1660 entstanden ist, kommt er als Autol' nicht in Betracht. 

Holz h. 80, br. 66 cm. Unten eine Handbreit angestiickt. 
Bezeichnung vel'wischt. Eine 1654 (nach dem Katalog 1684) 
noch zu erkennen. 

J etzt: Sammlung des Fiirsten von Liechtenstein in Wien, 
Kat. 1873 S. 28, Nr. 138. 

XXXVII. (Portrat des aIten Rembrandt). - Das Bild, das 
spiitestens in den 60er Jahren des 17. Jahrhundeds entstan
den ist, wird ohne Grund von Suida dem A. de Gelder 
zugeschrieben, von dpssen l\Ialweisc nichts daran zu 1>eob
achten ist. 

Erwahnt von Suida, "Cicerone ," Galerie Liechtenstein. 
Jetzt: Sammlung des Flirsten Liechtenstein in WienNr.82; 

als Rembrandt. 

XXXVIII. (Madonna). - Das Bild wird ganz grundlos dem 
A. de Gelder zugeschrieben. Waagen wies, sicherlich ohne 
Recht, auf Sal. Koninck. Ein· Bild del' Rembrandtsch ule, 
das ihm im Gegenstand und in der Komposition nalle kommt, 
ist die n Madonna" Eeckhouts in Braunschweig. 

Erwahnt von Frimmel, Gallerie-Studien IllS. 53. 
Wohl identisch mit del' »Mutter Gottes von Rembrandt" 

auf Schloss SchOnborn 1746 (nach Frimmel). 
Jetzt: Sammlung Schonborn-Buchheim in Wien, Kat. 1905 

Nr. 61. 
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Bellini 120. 
Benois, 1\1. A. 184. 186. 
Benoit, Fr. 238. 
Berchem, C1. 236. 

BERLIN. 
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Kaiser Friedrich Museulll: 

Gelder, A. de "Boas und Ruth" (uns. Nr. 20) 28A. 72. 
73. 86. 92 A. 119. 133/4:. 167. 228. 229. 

"Heilige Familie" (uns. Nr. 56) 44A. 72. 74A. 77. 79. 82. 
82A. 89. 92A. 100. 101. 118. 119. 143. 14:8/9. 

Rembrandt 31. 
Rembrandt 104. 
Rembrandt 240. 
Tiepolo 55 A. 117. 164. 
Verelst, P. 237. 

Kunsthandler Burlet: 

Gelder, A. de ,,1\Iahl del' Esther" (linkc Halfte v. uns. 
Nr. 33) 95. 107 A. 14:0/1. 176. 

Kupferstich-Kabiuett: 

Rembrandt(?)-Zeichnungen 95. 138. 140. 141. 
Beveren, K v. 10. 23. 45. 192. 
Beyeren, L. C. v. 107 A. 
Blanc, Ch. 108 A. 108. 188. 
Blijenbul'gh, Ch. Elisabeth v. 12. 192. 
Bode, W. 1. 33. 77 A. 92A. 94A. 101. 111 A. 123. 126. 

178. 182. 184. 204. 205. 229. 231. 233. 240. 
Boecklin 60. 
Boerhave, Herman 14. 24. 45. 64..1. 67. 68. 193. 

,. : Maria 67. 68. 193. 194. 
" ,Johanna, Maria 67. 68. 193. 

Bol, F. 2. 46 A. 50. 51. 51 A. 110. 129. 223. 234. 241. 242. 
Bondy, Oskar (Slg.) s. Wien. 
Bonnat, S. (Slg.) s. Paris. 
Boonen. Arnold 27 A. 112. 



Both, .J. 112. 
Boucher, Fr. 74 A. 
Bouwens, Helena 18 A. 
Brame. 1\1. 126. 
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Bramel', L. 63. 117. 117 A. 156. 162. 166. 
Braune, Dr. 140. 

BRAUNSCHWEIG. 
Museum: 
Bramer, L. 117. 

Kupfel'stich-I{abinett: 
Bramer, 117 A. 166. 
Eeckhout 244. 
Rembrandt 98. 100. 10-:1:. 

Bredius Dr. A. 1. 3. 3 A. -:1:. -:l:A. 5. 6 A. 12. 107 A. 120. 
132. 177. 184. 192. 197. 203. 238. 240. 2-:1:2. 

Broeders, Jsacq 13. 14. 
Hrouwers, Adriana 7. 

BRUSSEL. 
Gemeeute·Museum. 
Gelder, A. de "Rebekka und Laban such en den Knecht 

Abrahams am Brunnen auf" (uns. Nr. 8) 4-!A. 97. 129. 
140. 167. 

"Lot und seine Tochter" (uns. Nr. 3)43 A. 72. 73. 7-:1: A. 
76. 79. 80. 100. 101. 118. 126. 127. 182. 

1\'Iaes, N. 36 A. 
Galerie des Hel'zogs von Al'enbel'g: 
Gelder, A. de "Ruhe auf der Flucht" (uns. Xl'. 53) 14:8. 

149. 150. 
Buchanan 127. 

BUDAPES'l\ 
Museum: 
Gelder, A. de "Esther und 1\lardochai" (nns. N 1'. 38) 10. 

38.39. -:l:f. 42. 43. 44. 44A. 48. 4RA. 49.50. 73. 74A. 
76.79. 82 A. 83. 96. 107 A. 127. 14::1. 178. 

Beyeren, L. 0. v. (?) 107 A. 
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BUKAREST. 

Rembrandt 100. 101. 119. 
Burch, Johan v. d. 12. 192. 194. 
Burger 134. 172. 232. 233. 
Burlet s. Berlin. 

BITS SUM. 
Sammlg. Dr. Jan Veth: 
Gelder, A. de "Halbfigur eincs jungen Architekten" (uns. 

Nr. 172) 196. 200. 202. 
Bye, Jacob de 11. 
Callot 32A. 

CAMBRIDGE. 
Fitzwilliam-Museum: 
Gelder, A. de "Taufe Christi" (uns. Nr. 68) 152. 

Carlisle, Earl of (Slg.) s. Howard Castle. 

CASSEL. 

Rembrandt. 232. 
Chouler 231. 
Clark (Slg.) s. New York. 
Claverden, Adrian van 15. 16. 24 A. 26 A. 
Collot d'Escury, Baron 193. 194. 
Cook (Slg.) s. Richmond. 
Correggio 149. 
Crena, Samuel 196. 
Cuyp, Aelbert 121. 

" ,Benj. 58 A. 237. 239. 
" ,J. G. 6. 

Dahl 237. 

DARMSTADT. 
Museum. 
Fabritius, B. (?) (uns . .Nr. X) 234,. 235. 

" ,B. (?) (uns. Nr. XI) 234. 234/5. 
Momper, J. de 116A. 
Rembrandt, 61. 104. 162. 

Descamps. 21 A.71. 127. 137. 138. 154. 172. 179. 
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DESSAU. 
Amalienstift: 

Gelder, A. de (?) )' Ein Knabe und em l\1iidchen als 
Riden" (uns. Nr. 171) IH9. 

Dijk, van 37. 111. 
Dodgson, Campbell 123. 

DORDRECHT. 
Museum: 

Gelder, A. de "Portriit des Bildhauers R. Noteman" (uns. 
Xl'. 166) 11. 23. 45. 4GA. 47. 47 A. 48. 49. 50. 50A. 
51. 52. 52 A. 53. 64:. 64A. 65. 66. 84. 90. 92. 103. 105. 
114. 135. 190/6. 200. 202. 222. 

nRalbfignr einer Frau in phantastischem Gewand" (nns. 
Nr. 255) 66. 8R. 92. 119. 179. 193. 197. 222. 

Hoogstraten, S. van 109. 109 A. 

Samml. Mr. S. yau Giju: 

Gelder, A. de "Portrat eines unbekannten Mannes" (uns. 
Nr. 173) 36. 40A. 40. 42. 45. 200/1. 

Strij, A. van 196. 
Don, G. 112. 

DOUAI. 
Museum: 

Gelder, A. de (?) "Greis mit langem weissen Raar" (uns. 
Nr. 174) 201. 

Unbekannt (uns Nr. XII) 231). 
Douven, F. B. v. 113. 

DRESDEN. 
Gemiildegalerie: 
Gelder, A. de "Ecce homo" (uns. Nr. 87) R. 21 A. 22.29. 

34. 36A. 37. 38. 44A. 93. 97. 102. 103. 103A. 105. 
155. 160/1. 167. 172. 185. 186. 

"Landschaft mit der \Vassermiihle" (uns. Nr. 279) 70. 
105. 228/9. 

"Rellebardier" (uns. Nr. 175) 71. 92 A. 103. 100. 195.201. 
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DRESDEN. 
"Mardochaus und Esther, den Brief an die Juden schrei

bend" (uns. Nr. 39) 73. 74 A. 76. 82 A. 96. 107 A. 127. 
141. 143. 143/4. 182. 185. 

Bassano, J. 119. 
Rembrandt 182. 
Unbekant (uns. Nr. XIII) 23&. 
Veronese 118 A. 139. 

Sammlg. Friedri~h August II: 

Rembrandt Zeichnung. 178. 
Dujardin 183. 

DULWICH. 
College Gallery bei Lomlon: 

Gelder, A. de ".Jakobs'rraum" (uns. Nr. 10) 92 A. tao 1u'7. 
Dunkarton 126. 
Durand-Ruel 240. 

" n 
(Kunsthandler) s. Paris. 

DUrer 31A. 
Eeckhout, G. v. 2. 129. 144. 206. 234. 238. 244. 
Edelinck, G. 114. 
Eisenmann 205. 
Elkins (Slg.) s. New-York. 
EIst, J. v. d. 4 A. 5. 7. 18 A. 
Fabritius, Barent 106. 234. 23&. 

F AHNENBURG bei Dusseldorf, Schloss. 
Gelder, A. de nBildnis eines vornehmen, jungen Mannes" 

(uns. Nr. 176) 202. 
Flersheim s. Paris. 
Flinck, Gov. 2. 51. 110. 199. 205. 235. 238. 241. 

FLORENZ. 
Ufflzien: 
Veronese 118. 118 A. 
Veronese 118A. 139. 

Francken, Fr. II. 116 A. 162. 
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FRANKFURT. 
Stadel'sches Institut: 
Gelder, A. de "Maler im Atelier" (uns. N r. 139) 10. 26. 

38. 39. 40. 41. 43. 44. 47. 74 A.78. 96. 99 A. lS:J. 185. 
194. 199. 

Schule Rembrandts 107 A. 187. 

Sam mIg. J. C. Jureit: 
Unbekannt (uns. Xl'. XIV) 235. 

Freise, Dr. Kurt 3. 138. 13D. 232. 
Frick (Slg.) s. Xew-York. 
Frimmel 144. 191. 206. 227. 230. 244. 
(hIde, A. van 242. 

GAUNOE Schloss in Seeland. 
Unbekannt: "Die Engel hei Abraham" I,UUS. Xl'. XV.) lS7. 

Gelder, 1\1:. van (Slg.) s. rccle. 
" ,Nicolas v. 230 A. 230. 23:1. 

Gherwen, Reijnier v. 243. 
Gijn, S. van 169. 192. 19-1. 196. 214. 

(Slgo.) s. Dorc1rcC' ht. 
" , " L.> 

GI~ASGOW. 

Rembrandt 104. 
Glauber, .Tan 112. 
Gole, .T. 196. 
Gonse, L. 125. 
Gool, v. 27 A. 112 A. 112. 
Goya. 67. 
Granberg 146. 187. 
Grebber, P. de 241. 241. 
Groot, Hugo de 195. 
Guttenberg 241. 242. 
Haag, T. P. C. 150. 

HAAG. 
I{onigl. Gemaldegalerie: 
Gelder, A. de "Y Ol'hof eines Tempels voll Figurcn" (uns. 

Nr. 111.) 36A. 97. 151. 167. 171/2. 
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HAAG. 
Gelder, A. de "Juda und Thamar" (uns. Nr. 13.) 43 A. 

·45. 67. 74. 86. 89. 131. 135. 
Hoogstraten, S. v. 108. 
Netscher, C. 36A. 
Sam mIg. Baronin Hardenbroek v. Bergambacht: 
Gelder, A. de "Portrat des E. van Beveren" (uns. Nr. 158.) 

10. 23. 38. 43. 44. 45. 46 A. 47. 48. 48 A. 65. 82 A. 192. 

Sammlg. Baronin van Rhemen: 
Gelder, A. de "Pol'trat des Herman Boel'have" (uns. 

Nr. 160.) 14. 24. 45. 46A. 64. 65. 66. 68.105.115.193. 
Sammlg. Dr. C. Hofstede de Groot: 
Gelder, A. de "Portriit eines jungen MaIers" (nns. Nl'. 177.) 

51. 200. 202. 
Rembrandt 99. 
Rembrandt 100. 
Rembrandt 102. 
Rembrandt 203. 
Salllmlg. Steengracbt (VOl' 1913): 
Rembrandt 183. 

Sam illIg. Victor de stners: 
Unbekannt (uns. Nr. XVII) 236. 

Hallwyl, Graf von (Slg.) s. Stuttgart. 
Hals, Frans 40 A. 

HAMBURG. 
KunsthaUe: 
Gelder, A. de "Ein junger Mann reicht einem alten Orien

talen ein Schwert" 88a. 176. 
Rembrandt (Zeichung) 157. 

HAMPTON C01JRT. 
Konigl. Gal erie : 
Cuyp, Benj. (?) (uns. Nr. XIX) 237. 

HANNOVER. 
ProvinziaI-Museulll : 
Gelder, A. de "Portrat emes Junglings" (uns. Nr. 178) 

66A. 202/3. 



HAN~OVER. 

Cuyp, Benj. 58A. 
Lesire, P. 205. 

Harck, ]'. 204. 
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Hardenbroeck van Bergambacht (Slg.) s. Haag. 
Hartkamp, Jan 23. 23 A. 
Hassel, 1. C. V. 232. 
Hazlitt 130. 
HEIDELBERG. 

Museum: 
GeIdel', A. de "Joseph mit dem gefundenen Becher" (uns. 

Nr. 16) 100. 132/3. 143. 
HeIst, B v. d. 46 A. 51. 51 A. 109. 
Hemessen, J. v. 31 A. 
Heseltine (Slg.) s. London. 
Hesse 204. 
Heyden, Jan y. d. 112. 
Hoet 36A. 127. 133. 134. 137. 138. 140. 147. 148. 149. 

154. 161. 168. 171. 172. 174. 188. 218. 229. 230. 
Hofstede de Groot, Dr. C. 1. 3. 3 A. 7. 50A. 51. 122. 137. 

150. 155 A. 178. 184. 192. 240. 
Hofstede de Groot, Dr. C. s. Haag. 
Honthorst 57. 
Hooch, P. de 58. 89. 98. 102. 108. 109. 110. 
Hoogstraten, S. v. 8. 18. 18A. 19. 19A. 21A. 107. 108. 

109. 109 A. 110. 163. 
Horst, G. W. 206. 239. 242. 
Houbraken. 4. 4A. 6. 7. 12. 18. 18A. 19A. 22A. 24. 

24A. 25. 26. 41. 53 A. 54A. 56A. 69. 87. 87 A. 88. 93. 
101 A. 108. 108 A. 109 A. 133. 137. 154. 155 A. 155.196. 

HOWARD, CASTLE. 
SaIllDlIg. d. Earl of Carlisle: 
BoI, F. (?) (nns. Nr. IX) 233/4. 

Hubert 109. 
Huysum, Jan van 112. 
Immerzeel. 196 . 
.Tacquemart, Andre (8Ig.) 8. Paris. 

17 
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Janssen (Slg.) s. Amsterdam. 
Jantzen, H. 81 A. 
Jatarkiewicz. ~06. 
Joseph, lVIrs. (SIg) s. London. 
Joussoupoff (SIg.) s. Petersburg. 
Jureit, J. C. (SIg.) s. Frankfurt. 

KARLSBAD. 
Sam mIg. Arthur Maier: 
Verelst, P. (?) (uns. Nr. XX) 237. 

Kegel, Emil 204. 
Kellerhoven, lVI. 204. 

KISSINGEN. 
Kunsthiindler Kugelmann: . 
Unbekannt (uns. Nr. XXI) 2:{7. 

Klaus, .J. 135. 
Kleinberger, F. s. Paris. 

KOLN. 
Wallraf-Richartz Mnseum: 
Victors, Jan (?) (uns. Nr. XXII) 237/8. 

Koepping, K. 229. 
Koninck, Phil. 228. 
Koninck, Sal. ~38. 244. 231/2. 
Konow (Slg.) s. Kopenhagen. 

KOPENHAGEN. 
Konigl. M.useum: 
Gelder, A. de "Weinender oriental. Furst" (uns. Nr. 113.) 

10. 38 A. 105. 173. 207 A. 
"Ahasver ubergiht dem lVIardochai den Ring" (uns. N r. 36.) 

79. 101. 119. 142. 143. 

Sam mIg. Konow: 
Gelder, A. de "Biblische Szene" (uns. Nr. 114.) 145. 

173/4. 176. 
Kramm 24A. 195. 201. 225. 
Kresinski (SIg.) s. Warschau. 
Kugelmann s. Kissingen. 
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Lacroix 194. 
Lafenestre und Richtenberger 236. 
Lairesse 109A. 111. 114. 
Lanckoronski, Graf (Slg.) s. Wien. 
Lane, Sir Hugh P. s. London. 
Lavalle, Hendrik de 14. 
Law, Ernest 237. 
Leader, 76. 127. 
Le Beau 151. 
Lebrun 83A. 151. 

LEIPZIG. 
Sammlg. Dr. Naumann: 
Gelder, A. de "Abraham, die Engel bewirtend" (uns. Xl'. 

1). 28A. 92A. 92. 96. 97. 99A. 101. 125. 143. 166. 
185A. 

Sam mIg, Dt'. K, Lilienf'eld: 
Gelder, A. de "Ahasver im Zorn" (uns. Xl'. 30). 1:-l8j9 

Lepicie 75. 178. 
Levin, Th. 192. 
Lesire, P. 205. 
Leijden, Lukas v. 31a. 
Licochton, Debora 10. 
Liechtenstein s. Wien. 
Lievens, J. 233. 238. 
Lifens, Joan 243. 
Lilienfeld, Dr. K. 172. 

" " (Slg.) s. Leipzig. 
LILLE. 

Musee des gravures: 
Unbekannt (uns. Nr. 2(6). 222. 

Museum: 
Unbekannt (uus. Nr. XXIII). 238. 

LISSABON. 
Sammlg Gt'af Santar: 
Gelder, A. de ".Tuc1a unc1 Thamar" (nns. Xl'. 14). 92£(. 

UJ/2. 
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LIVERPOOL. 
Walker Art Gallery: 
Unbekannt (UIlS. Nr. XXIV) 23S. 

LONDON. 
National Gallery: 
Rembrandt 30. 
Rembrandt 50. 50 A. 
Rembrandt 59 A. 102. 
Unbekannt 107 A. 

Sammlg. Joseph: 
Gelder, A. de 74A. 

Sammlg. Heseltine: 
Rembrandt 102 A. 

Kunsthandler Agnew: 
Rembrandt Schule 107 A. 

Bridgewater Gallery: 
Rembrandt 150. 

Sammlg. Sir Hugh P. Lane: . 
Gelder, A. de (?) "Die Gefliigelrupferin" (uns. Nr. 140) 183. 

Sammlg. Wanchope of Niddrie: 
Victors, Jan (?) (uns. Nr. XXVI) 239. 242. 

Lottering, Jan A. 7. 16. 
Lottering, Sara de 13. 14. 
Lotterus, (Lothring, de Lothering) Maria 7. 10.16.17.17 A. 
Leyden, Lucas van 31 A. 
Ludick, L. v. 20. 
Liidinghausen-Wolff v. s. Mitau. 
Luyken, Jan 61 A. 115. 115 A. 156. 
MADRID. 

Prado: 
Velasquez 58 A. 
Veronese 118 A. 139. 

Madsen, K. 123. 
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Maes, Nicolaes 8. 9. 36A.. 36. 107. 108. 111. 114. 121. 
233 236. 

Martin, Prof. Dr. W. 3. 172. 190. 194. 196. 205. 222. 
241. 242. 

Mayer, Dr. A. 128. 
Maier, Arthur s. Karlsbad. 
Mayer s. Wien. 
Metsu 109. 
Michel, E. 19 A .. 125. 135. 136. 184. 231. 
Mieris 109. 

MINNEAPOLIS. 
Sammlg. Mr. Walker: 

Gelder, A. de "Simeon mit dem Christkind auf den Armen 
und Maria" (uns. Nr. 50) 14:7. 

Rembrandt 107 A. 
l\Hreur, H. 140. 181. 220. 225. 

MITAU. 
Sammlg. v. Liidinghausen·Wolft': 

Gelder, A. de (?) "David und Urias" (uns. Nr. 26) 136. 
Moes, E. W. 3. 183. 192. 194. 195. 196. 220. 222. 
Moine, F. Ie 74A. 
Momper, J. de 116 A. 
Montgomery-Cederhielm, M. R. s. Segersjo. 

MOSKAU. 
Rumjantsof·Museum: 

Gelder, A. de "Lot und seine zwei Tochter" (uns. Nr. 
4). 76. 80. 92A. 118. 118A. 126. 121. 141. 189. 190. 

Rembrandt 94. 95. 96. 141. 

Sammlg. Astraouchow: 

Gelder, A. de (?) "Biblische Szene in einer grossen Kir
chenhalle" (uns. Nr. 115) 174:. 

Miiller, Gustav 199. 
Muller, L. 125. 
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MUN(jHEN. 
Alte Pinakothek: 
Gelder, A. de "Esther lasst sich schmiicken" (uns. Nr. 31). 

10. 38. 39. 41. 42. 43. 44. 49. 66. 72. 82A. 88. 92A. 
118. 119. 127. 129. 139/4:0. 183. 188. 190. 

"Bildnisstudie eines alten Mannes" (uns. Nr. 179). 92 A. 
105. 185. 186. 203/4. 204. 234. 

Bol, F. 50. 51A. 
Rembrandt 62. 

Nagler, 13. 
NANTES. 

Museum: 
Kopie nach A. de Gelders. "Vertumnus und Pomona". 

(uns. Nr. 130). 178. 180. 
Nardus s. Paris. 
Naumann, Dr. s. Leipzig. 
Neidl, J. 243. 
N eoustroieff, A. 205. 
Net'scher, C. 36. 3()A. 

NEW YORK. 
Metropolitau Museum: 
Gelder, A. de (?) "Admiral" (uns. Nr. 180) 71. 185. 204:. 

Sammlg. Clark: 
Gelder, A de "Kirmess" (uns. Nr. 141) 78. 78A. 92A. 
151. 183/4-. 

Sammlg. Jac. Schiff: 
Gelder, A. de "Allegorische Darstellung" (uns. Nr. 129a) 

177. 

Sammlg. Frick.: 
Rembrandt (uns. Nr. XXVII) 92A. 239/4:0. 

Sammlg. Lambert Paterson: 
Rembrandt (Kopie) (uns Nr. XXVIlI) 24:0. 

Sammlg. Widener, Philadelphia: 
Bol, F. 242. 
Rembrandt (?) (uns. Nr. XXIX) 24:0. 
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NEW YORK. 
Sammlg. Elkins, Philadelphia: 

Gelder, A. de "Bathseba bittet David um die Krone fUr 
Salomon" (nns. Nr. 28) 79. 137. 

Noteman, Anna 196. 
Noteman, Hendrik 4. 11. 23. 25. 45. 46 A. 84. 195. 
Novak (Slg.) s. Prag. 
Onderwater, Pieter 14. 
Oortmann, I. J. 23~. 
Ovens, Jur. 107 A. 
Paets, Maria 5. 16. 
Palm, A. J. 6. 
PARIS. 

Louvre: 
Gelder, A. de "Christns in Emmaus" (uns. Nr. 98.) 94A. 

166;1. 
Rembrandt 61 A. 

" 
" 
" 
" 

30. 93. 
95. 
94. 
150. 

Boucher, Fr. 74A. 
Moine, F. Le 74A. 
Veronese 118 A. 139. 
Victors. Jan 241. 

Sam mIg. Andre Jacquemart: 
Rembrandt 102. 

Sammlg. L. Bonnat: 
Rembrandt (Zeichnung) 134. 

" ( " ) 178. 
Sammlg. Nardus: 

Gelder, A. de "Alte betende Frau" (nns. Nr. 257.) 79. 
82 A. 83. 92 A. 104. 223. 

Sammlg. Flershehll: 
Gelder, A. de "Alter Gelehrter an einem rrisch" (UDS. 

Nr. 181.) 83. 104. 184. 204:. 
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PARIS. 
Sam mIg. J. Porges: 

Gelder, A. de "Sarah iiberredet Abraham, die Hagar zu 
verstossen" (uns. Nr. 7.) 128. 

Sammlg. Graf Potock.i: 
Victors, Jan (?) (uns. Nr. XXXII.) 239. 241/2. 

Kunsthandler F. Kleinberger: 
Grebber, P. de (uns. Nr. XXXI.) 241. 

Kunsthandler Durand-Ruel: 
Rembrand (Kopie) (uns. Nr. XXX.) 24:1. 

Parthey 130. 146. 152. 183. 21.0. 211. 216. 220. 226. 234. 
Paterson, Lambert s. New-York 
Paudiss 144. 190. 
Pels 4. 22A. 
Perger 225. 226. 
Peter der Grosse 126. 196. 

PETERSBURG. 
Eremitage: 
Gelder, A. de ~Portriit eines jungen Soldaten" (uns. Nr. 

182). 71. 204/5. 
_.- "Selbstportriit" (uns. Nr. 163) 66. 105. 114. 194/0. 
Eeckhout, G. v. d. 206. 
Rembrandt 98. 
Rembrandt 145. 
Rembrandt 241. 
Rembrandt 100. 
Victors, Jan 238. 

Kaiserl. Ak.ademie der bildenden Kiinste: 
Unbekannt (uns. Nr. 183). 205. 

Samm]g. J. P. Balaschew: 
Tiepolo 236. 

Hans von Peter dem Grossen: 

SammIg. Joussoupoft': 
Gelder, A. de ~,Der Savoyardenknabe" Juns. Nr. 142) 26. 
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PETERSBURG. 
28 A. 78. 78 A. 92 A. 100. 104. 105. 184:/5/(;. 2U3. 233. 234. 

Philadelphia s. New-York. 
Picart, B. 116 A. 135. 
Poel, E. v. d. 232. 
Poelien van Nuland, Frau verw. D. van 196. 
P01UIERSFELDEN. 

Sammlg. Graf Schonborn-Wiesentheid: 
Unbekannt (nns. Nr. 41). 14:4:/5. 
Porges, I. s. Paris. 

Po;:;t, Pieter J. 31 A. 221. 
Potocki, Graf s. Paris. 
Poussin 111. 
Prachoff, A. 184. 185. 186. 197. 
PRAG. 

Rudolfinum: 
Gelder, A. de "Vertumnns nnJ Pomona" (nns. Nr. 130). 

28A. 73. 74A. 82. 82A. 83. 92A. 103A. 171/8/9. 
180. 197. 

Sammlg. Novak: 
Hoogstraten, S. v. 108. 

Preibisz, \)r. L. 152. 
Prenner, Jos de 243. 
Raczinski, Graf (Slg.) s. Rogal in. 
Rafael 50A. 
Rembrandt 1. 2. 7. 19. 19 A. 20. 21 A. 21. 22 A. 22. 26. 

28. 29. 30. 30A. 31. 31A. 33. 33 A. 42 A. 46. 46A. 50A. 
50. 50 A. 56. 58. 59. 59 A. 60. 61. 61A. 62. 63. 65. 66. 
71A. 71. 74. 74A. 75. 75A. 77. 78. 83A. 84. 85. 88A. 
88. 89 A. 89. 91 92. 92 A. 93. 94. 94A. 95. 96. 97. 98, 
99. 100. 101. 101 A. 102. 102 A. 103. 104. 105. 106. 107. 
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244. 

Renesse, C. A. 13. 
Rhemen, Baronin van s. Haag. 
Richtenberger 236. 

RICHM:9ND. 
Sammlg Cook: 
Gelder, A. de "Christus am Oelbel'g" (uns. Nr. 82.) 104. 

130. 155. 157. 1;)1. 
Rembrandt (Kopie) 231. 

Riedel, A. 201. 
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Schimmelpenninck van der Oye, Baron (SIg.) s. Voorst. 
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:-5chollborn-Bu(!hheim, s. Wiell. 
SchOn born-Wiesentheid, s. Pommersfelden. 
Schouman, A. 150. 

SCHWERIN. 
Galerie: 

Bol, F. 242. 

SEGERSjO. 
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Smith, ,T. 127. 130. 178. 203. 
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Stry, J. van 176. 189. 
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92A. 146. 

Suida 244. 
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TEMPLE N}~WSAM, bei Leads. 
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14:8. 
Terborch 108. 
Terwesten, A. 4. 25. 
Terwesten, Pieter 6. 147. 152. 187. 218. 
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Rembrandt 220. 
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Gelder, A. de "Allegorie des Ueberflusses". (uns. Nr. 129). 

177. 
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VENEDIG. 
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Veronese 118. 
Verdoel, A. 145. 
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Verster, Pieter 13. 
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Victoors, J. 71 A. 235. 238. 239. 241. 242. 
Visscher, J. de 31 A. 
Vliet, van 150. 209. 
Voll, K. 89 A. 155. 

VOORS1' 
Sam mIg. Baron Schimmelpenninck ran del' O~'e: 

Gelder, A. de "Herman Boerhave mit seiner Frau und 
seiner Tochter" (uns. Xl'. 1(1) 14. 24. 64. Go. 66. 67. 
68. 193. 193/4. 194. 199. 

Vosmaer 19 A. 152. 201. 232. 
Waagen 238. 244. 
Walker, Mr. s. Minneapolis. 
Wanchope of Niddrie s. London. 

WARSCHAU. 
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Gelder, A. de "Mannliches Bildnis" (nns. Nr. 185) 206. 
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Gelder, A. de "Frauenportrat" (uns. Nr. 258) 22:1. 
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Gelder, A. de "Boas und Ruth" (uns. Nr. 21) li7. 72. 73. 

74. 74 A. 77. 79. 80. 82 A. 100. 118. 131. 132. 135. 
136. 175. 

Albertina: 

Stry, J. van (Kopie nach unserer Nl'. 128) 176. 
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WIEN. 
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223. 
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Rembrandt 144. 
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Sammlg. Mayel': 
Rembrandt 102. 
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Unbekannt (uns. Nr. XXXVIII.) 24:4:. 

Wiltens, Margarete 7. 16. 
Witte, E. de 89. 102. 110. 232. 
Wormann 205. 229. 243. 
Woltmann 134. 229. 234. 235. 243. 
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239. 240. 
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Universitiissammlung: 
Tiepolo 236. 

Zachtleven, Herro. 18. 
Zegers, Maria 12. 
Zimmermann. Dr. 174. 
Zyl, Maria van 12. 
ZyI, Willem van 12. 



ANHANG. 

1. 

a.) ACTE VAN VERSEGELINGH. 
b.) INVENTARIS. 

Heide Documente, die Verf'asser im Dordrechter Archiv 
fand, sind aus kulturhistorischem Interesse und zwar ohne 
Koml11entar wiedergegeben. N ur ist hie und da, zur Erleich
terung fiir den deutschen Leser, die deutsche Bedeutung 
einzelner W orte in Klaml11ern beigefiigt. 

Da bei der Aufzahlung der hinterlassenen Gel11alde leider 
wedel' der Autor, noch die Grosse der Bilder angegeben ist, 
so konnen wir sie nicbt mit Sicherheit mit noch erhaltenen 
Werken identifizieren. Die l\lehrzahl der aufgezahlten Ge
malde wird natiirlich von der Hand de Gelders stammen. 

ACTE VAN VERSEGELINGH. 

Op huyrlen den vijff en twintighsten Augusty, seventien 
hondert seven en twintigh, hebbe ik ondergeschreven Andries 
Cant, openbaar notaris, b\j den Hove van Holland, gead
mitteert binnen Dordregt residerende inde presentie van de 
getuygen ondergenomilleert, mij ten versoeke van d' heel' 
Philips Webster, in hu welijk hebbende 1:[C'juffrouw Adriana 
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de Ras, woonende tot 's-Hertogenbosch, Mejuffrouw Anna 
van der Bank woonende binnen dese stadt, end' heer Adriaen 
van Claveren, coopman binnen dese sta,lt, vervoegt ende 
getranspol'teert ten sterffhuyse van de heer Arent de Gelder, 
alhier overleeden, ende vervolgens ten verso eke als vooren 
met het cachet van mij notaris verzegelt. 

Op de mid del agtercamer, een ysere geltkist, een groen
geschildert kisje of koffertje; mitsgaders de deur van dese 
carner. 

Item de deur van de boven- off schilderskamer. 
Op 't salet een kast op twee plaetsen, in de kamer, 

achter het voorn. salet een klijn hangend- kastje. 
inde beneden achterkamer een kabinetje. 
Aldus versegelt, gedaen en de gepasseert, ten dage, maand 

en jaare, als in 't hooft van dese gemelt, binnen Dordregt, 
ter presentie van Gerard van del' Crab ende Jan van Toulon, 
clerquen mijns notarii, als getuygen, hiertoe versoght ten 
dage voorsz. 

(get.) 

quod attestm' 

G. v. D. CRAB 

J. V. TOULON. 

ANDRIES CANT, notaTins, publicus. 

I N V E N TAR I S. 

Staat en inventaris van aIle soodanige gGederen als wijlen 
dheer Arent De Gelder binnen dese stadt ovededen metten 
doot ontruijmt ende naergelaten heeft beschreven ten ver
soeke en de op het aengeven van d' heer Philips Webster 
wonende tot's Hertogenbosch, d' heeren Adriaan van Claver
den, Hendrik van den Bank ende Matthijs van den Bank 
door l11\j ondergeschrevene openbaar notaris, bij den Hove 
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van Holland geadmitteert binnen Dorrlregt residerende tel' 
presentie van de naergenoemde getuijgen, or huijden den 
29sten Augustus 1727 en volgende aagen 

effecten 

eeriltelijk een ~jsere kist staande boven op de middelkamer, 
welke ontzegelt en geopent sijnde, is daerin bevonden een 
obligatie ten laste t' gemeenelaml van Holland ende West
Vriesland ten comptoire binnen dese stadt, staande ten 
naame van Arent de Gelder, inhoudende capitael vijff hon
dert gulden in dato (len 24stcn Augustij lG37 folio 3 verso 
folio 67 folio 301 verso ende geaggreeert den intrest 
op de yoorseide obligatie is betaelt tot den 24sten Augnstij 
1727. Nogh een obligatie ten laste t' gemeeneland van 
Holland en de West·Vriesland, ten comptoire binnen dese 
stadt, staende ten naame van llIaria Lotrings, inhoudend 
capitael drie duijsent gulden in dat den 3den September 1641 
folio 6... 85 verso, folio 369 en geaggreeert den 19den 

April 1642 registrate folio 65 ve1':::o den intrest op de voor
schreven obligatie is betaalt tot den 3den September 1726. 

Nogh een obligatie ten laste t' gemeeneland van Holland 
ende West-Vriesland, ten comptoire binnen dese stadt staande 
ten naame van Grietje Simons, inhoudende capitael drie 
duijsent gulden in dato den 27sten Junij 1637 folio 2 folio 
63 folio 138 verso ende geaggreeert den 7den l\Ieij 1638 
registrate fol 31 den intrest op de voorschreven obligatie 
is betaalt tot J unij 1726. 

Nogh een obligatie ten laste t' gemeenelandt van Holland 
ende West-Vriesland, (sijnde capitale leeningh) inhoudende 
vijff hondert gulden, staande ten naame van thoonder deses, 
in dato den 3den Augustus 1672 folio 96 verso, ende geag
greert den 24sten J anuarij 1675 N um ero 1062 

den intrest is betaalt tot den 8den Augustij 172G. 
Nogh een twintigh-jarige rente, ten laste de pro\·intie 

van Utreght, staende ten naame van Arent J anssrn, in
houdende capitael seven duysent guldens, in dato den 11 den 

18 
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Februarij 1712 folio 90, ende geaggreeert den l sten Juny 1712. 
Nogh een obligatie onder de hande, ten laste van de 

heeren Henricus van den Vugt en Barent Broekhuijsen coop
lieden binnen dese stadt inhoudende capitael een duysent 
guldens in dato den 29sten Maij 1721 

den intrest tegens 5 per cent ~is betaalt tot den 29sten 

Maij 1727 
Nogh een handschrift geteekent bij (Ie voornoemde heeren 

van den V ught en Broekhuijsen, in dato den 14den October 
1726 inhoudende captael seven hondert agt en twintigh 
gulden, welke somme betaalt moet wesen den 28sten October 
1727. 

competeert desen boedel ten laste van d' heer Adriaen 
van Claverden coopman binnen dese stadt volgens sijne 
respective handtekeninghe als op den eersten l\laij 1726 de 
somme 
van 
den eersten November 1726. 
den zesden " nogh . 
den 13den December 1'726 

" 13den nogh " 

" 
1'727 

17 Januarij 
20 dito . 

" 

den eersten April . . 

f 325 
f 36 
f 64 
flO 
f 8:16 
f7 

f 5.10 
f 50 

f 81:7 
f 26:8 

Nogh competeert desen boedel ten lasten van den voor
noemden Heer Adriaen van Claveren volgens desselfs hand
teijkeningh en obligatie in dato den 28sten April 1727 de 
somme van drie hondert vijff en dertigh guldens 
dus . f 335-:-

Nogh competeert desen boedel ten laste van den voor
noemden heer Adriaen van Claverden, volgens sijne respective 
handteykeningh de somme van . f 53:15:-: 



275 v 

ende nocll de sommo van vier honded sestien gulden, sijnde 
de voorseide handtte~jkeningen sub datis den 9den J unij 1727 
den 19den .J unij 1727 

Item een huijs en erve, staande ende gelegen in de Vis
straat binnen dese stadt, op (len hoek van de Oude Brecstraat 
tussen den huijse van den d'eene ende het huijs 
van aen d' andere zijde werdende bewoont bij Jan 
Voorwijk 

de huur tegen 8,5 gulden in 't jaar is betaalt tot .... 

In desen boedel is aen contante gelden in diverse specie, 
leggende in de vool'melte eijsere kist bevonden de somme 
van . f 977:4:-

(X.B. hiel'van door de vl'ienden voormelt gegeven aen den 
heel' Adriaen van Clavel'den, de somme van f 625:-:- tot 
het betalen del' dootschulden en 't geen verders tot de huijs
houdingh in 't vervolgh nodigh is.) 

in een klijn juweelkoffertje bevont een diamante dibteen 
ring in goud geset. 

3 goude ringetjes, met grove steen en - 2 groote silvere 
moderue medailles -18 soo groote als klijne silvere penninkjes 

een kl\in horologetje 
en nogh eenige dingetjes van klUne importantie in 't ge

melte juweelkoffertje. 
het kasje, inde kamer agter 't voor salet, mede ontzegelt 

sijnde, is daer in bevonden, dat tot desen boedel behorende 
was volgens huurcedulle: 

Een huijs en el've staande ende gelegen b\j den houthaek 
inde Wijngaertstraat binnen dese stadt, tussen den huUse 
van aend' eene ende het huijs van aen 
d'andere zijde werJende in huuL'e bewoont bU Hendrik Storm, 
tot vijff en veertigh gulden in 't jaar 

de huure daarvan is betaelt tot 

1\Ieubilen huijsraat en inboedel 
i n h e t v 0 0 r sal e t. 

1 groot stuk boven het comptoir verbeeldende de s(/}}/((ri

t((en (" Bal'mherzige Samariter "). 
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1 stuk verbeeldende Tobias. 
2 lantsehappen. 

1 groot stuk verbeeldende de koninginne Hester ("Konigin 
Esther"). 

1 stuk verbeeldende een o.tferhande (" Opfer"). 
1 stuk sijnde de Emaus·gaenders (" Emmausganger"). 
1 l(mtsehnp. 
1 stuk sonder lijst, verbeeltlende een tmnpel. 
2 portraieten (Portrats). 
1 lankwerpig stuk (ein oblonges Gemalde). 
1 stuk vel'beeldende Christus in dl' wocstiine (" Christus III 

der Wiiste "). 
1 lrtntsehap. 
1 stuk verbeeldende cell heraclites. 
1 groot stuk, verbeeldende ,Joseph met de kelk (" .Toseph 

mit dem Becher"). 
1 stuk verbeeldende een gebergte (" Gebirge"). 
1 stuk verbeeldende Abraham en Som .. 
1 keel's ligt (" Christnacht"). 
1 lnntsehnp. 
1 offerhnnde. 
1 stuk, verbeeldende het vrouwtje in overspel (" Ehe· 

brecherin"). 
1 stuk verbeeldende Johannes de Dooper in de 100este0'ne 

(" Johannes d. T. in de Wilste"). 
32 klijne schilderi;jtjes verbeeldende soo lantschapjes als 

anders. 
1 spiegel. 
2 gordijnen voor de glasen. 

10 leere stoelen. 

1 n 't com p t 0 i r. 

3 groote fijne lampetschootels (= Wasch-Schilssel). 
6 klijne fijne schoteltjes. 
1 vloertapijtje en vloermatten. 
1 blok-kast de selve ontzegelt sijnde, daarin bevollden: 



9 bedde lakens. 
9 taeffellakens. 
1 dito damast. 

12 servetten. 
12 dito damaste. 
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21 servetten diverse soorten. 
3 hantdoeken. 

VII 

een bondeltje servetten nogh een bondeltje oud linnen. 
1 wit katoene taeffelkleed. 
4 roode seijde lapjes. 
1 rood fluweele kleed. 
2 groene schoorsteenkleeden, 
nogh een schoorsteenkleed. 
twee tapijte schoorsteenkleeden. 
2 seijde gordijnen en dito rabat. 
1 tap~ite schoorsteenkleed. 
1 reijs-sak (= Reisetasche). 
eenige oude lappen. 
2 rouw-mantels (= Trauermantel). 
in de kamer agter 't voorsalet (= Gute Stube). 
een stuk boven de schoorsteen sondeI' lijst verbeeldende 

de keijser Theodosius. 
1 boven lanteern stuk. 
1 stuk verbeeldende de genesingh der kranken (" Heilung 

der Kranken"). 
1 stuk verbeeldende Christt!s in den tempel. 
1 stuk verbeeldende een parlemoer (= Perlmutter) kelk 

en 7worn. 
2 stukken verbeeldende moorden (" Ermordungen"). 
2 philosophen. 
twee klijne portraieten van d' heeren Arent en Mr. Jan de 

Gelder. 
13 klijne schilderyen van diverse verbeeldinge. 

1 groote spiegel. 

1 n d e g 1 ass pin t. 

5 groote tinneschootels. 
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6 hachetten. 
29 dito borden. 
4 kopere kandelaers. 
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11 soo groote als klijne tinneschotels. 
2 dito tinneplaaten met gaaten. 
3 dito sondeI' gaaten soo groot als kogels. 
1 dito spougbekkentje. 
1 dito sous-kommetje. 
5 dito klijne kommetjes. 
1 groote tinnekan en een klijn dito met een plJpJe. 
1 tinneboterpot, beker en confoortje (= Kohlenbecken). 
3 tinne waterpotten. 
1 klijn dito. 
1 dito soutvaetje. 
1 tinnepint en muddetje. 
2 tinne-visbakken. 
1 tinne-waterfles. 
1 koperen arm. 
1 kopere ring. 
4 dito blakers soo groot als klijn. 
nog 1 kopere arm. 
1 kopere stel om een confoort -op te setten. 
eenigh blek werk. 
1 tinne-trekpot en 5 dito lepels. 
2 geele kopere ketels. 
1 kopere koffijketel. 
1 eijsere pot of ketel. 
1 kopere suster-pan. 
1 klijn pannetJe. 
2 kopere strijkeijsers. 
1 bed met een hooftpeuluwe en twee kussens. 
2 dekens en een beddespreij. 
2 roode gordijnen en rabat voor de bedstede. 
1 tapijte rabat vool' de school'steen op off vool' de schoor

steen. 
8 fijne schotels vool' de school'steen. 

10 dito koppen voor de school'steen soo groot als klijn. 
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1 fijne fles. 
1 staand houte kasje staande op t' selve. 
4 fijne kommer sijnde geortieert. 
1 delfse fles. 
1 hangkasje staande op 't selve hangkasje. 
3 soo groote als klijne kommen. 
2 fijne pullen. 
7 stoelen. 
7 gebloemde trijpe kussens. 
1 stilletje. 
eenige v loermatten. 
1 ovale thee taeffel in de lanteern. 

IX 

2 rekken daarin veertie fijne schotelen sijnde aIle gevitieert. 
7 schoteltjes oft borden soo heel als gebrooken. 

10 delfse borden, eenigh wit en ander aerdewerk van 
weinigh importantie. 

1 schenktaeffeltje en bakje. 
3 fruijtkurfjes. 
1 vijsel. 
2 tabax confoortje. 
inde benedeagterkamer t' klijn cabinetje geopent sijnde 

daarin bevonden. 
2 groote silvere kandelaers. 
6 silvere zoutvaten. 
1 silvere papkan. 
2 juweel koffertjes. 
6 silvere eijerlepeltjes. 
1 silvere tabax confoortje. 
1 silver deksel van een bierkan. 
1 silvere bierkan. 
2 silvere snuijters.· 
1 silvere peperbos. 
1 silvere mostertpot met een dito lepeltje. 
1 silver agtkante schenkbort. 
1 silver oirlepeltje. 

15 silvere lepels. 
15 silvere forchetten. 
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(N. B. 12 lepels en 12 dito forchetten hiervan overgegeven 
door de presente vrienden aan de dienstmaagd tot dagelijkx 
gebruijk.) 

1 stuk schilderij boven de denr verbeelaendc Moses. 
1 groot stuck, verbeeldende Abraham en Sara. 
1 groot stuk, verbeeldende Jacob en aen engel. 
1 stuk van Haman en Mondegaij (wohl Mardochai). 
3 stttkken verbeeldende ijder Joseph. 
1 stuk verbeeldende een lanteemgesigt. 
1 olttaerst'uk voor de schoorsteen. 
2 portmieten. 
1 stu," verbeeldende Thwnctr. 
1 tempelstttk. 

19 klijne stukkcn. 
1 spiegel. 
1 vierkante eijke taeffel. 
1 swart cabinetje met een koffertje daerop. 
nogh een cabinetje daerop. 
1 stel van 5 stukken fijn porselain. 
7 beeldetjes (= Statuetten) soo heel als gebrooken. 
1 ledenkant met root behangsel. 
1 bed, peuluwe en 2. kussens. 

10 met root overtrokkene stoelen. 
4 geschilderde houtebeelden soo groot als klijn. 
1 groote kist de selve geopent sijnde daar in bevonden. 
1 seijd spre~j. 

1 root fluweel taeffelkleed. 
3 japonnen. 
1 gecouleurde surtout. 
3 swarte rokken camizolen en broek eenige lappen. 
2 gordijoen voor de glasen. 
boven op de agter off schilder camer ontzegelt sijnde, be

vonden: 
22 stukken schilderijen verbeeldene de passie christi. 

9 stukken nogh niet geheel opgemaekt. 
5 klijndere dito. 
4 tekenboeken 1)iet eenige teheningen daarin. 
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schilder gereetschap, en eemge ornementen daartoe be
horende. 

immiddels het inventariseren, sijn ten stel'ffhu\jse van 
den voornoemden heer Arent de Gelder door de erffgenaamen 
van wijlen Sinjeur Jacobus l\Ioelaert, gevonden 3 uoeken in 
folio, daerin lJIeest schetzen. 

boven op de middelkamer: 

bibliotheecq, bestaande in twee kasten en een klijndere 
met boeken. 

1 stuk, verbeeldende de Elltausgangers. 
3 klijne schilderijen. 
2 prentschilder{jel2. 
1 spiegel. 
1 groen houte koffertje, ontzegelt sijnde IS daerin eenige 

papierell gevonden. 
1 taeff'el, sijnde lankwerpigh. 
1 vuur wagen. 
2 stoelen en 4 blauwe kussens. 
2 bJauwe gordijnen en een rabat. 
1 eijke kasje. 

boven op de voorkamer: 

1 ledekant met groene stoff' behangen en een groene spreij. 
1 bed, peuluwe, 2 kussens, 2 dekens en 1 spreij. 
1 katoene deken. 
1 rustbank, matras en deken. 

13 groene stoelen. 
2 dito sondeI' leenen. 
2 vierkante taefels daerop. 
2 groene kleeden. 
1 vergulde spiegel. 
1 swarte dito. 
1 klijn taeffelspiegeltje. 
N.B. 2. schildcl'ijen, verbeeldende de portmietcn van des over

ledenen vader enmoeder beijde getekent met N°. 1. 
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2 portraieten getekent N°. 2 en 3. 
1 stuk, verbeeldende Christus getekent N°.4. 
2 stukken 't eene verbeeldende den opgank middagh Cit 

ondergank van den dagh (" Aufgang, Mittag und Untergang 
des Tags"), en het ander de geteijden desjaars ("Jahreszeiten") 
getekent beide met N°.5. 

N.B. een klijn familiestuk geteijkent N°.6. 
1 stuk van de Reijs van Tobias getekent N°.7. 
4 kleijne stukjes, verbeeldende de tijd van den dagh gete

kent N°.8. 
25 schilderijtjes. 
5 tekeningetjes in lijsjes. 
3 gordijnen voor de glasen. 
1 stilletje en 1 kist. 

op 't middelkamertje daar de dienstmaagt 
op slaapt: 

1 bed, peuluwe, 4 kussens, 2 dekens en 1 spreij. 
4 gebloemde katoene gordijnen. 
2 blauwe stoelen sonder leeningh. 

op de solder: 

6 soo kisten als koffers. 
2 kopere gegoote hangblakers. 
3 kleermandens. 
eenige kleerstokken. 
eenigh eijser keukegereetschap en verdere rommelarij. 
1 kopere ketel. 
2 kleertaeffels met schraagen. 
op de vlieringh eenigh hout en turfl'. 

ben e den i n d e k lij n eke u ken: 

3 klijne kopere keteltjes. 
2 emmers met kopere banden. 



283 XIII 

nogh eenigh hout en aerdewerk mitsgaders keukegereet
schap en rommelarije niet de peijne waert om te specificeren. 

Linnen als andere goederen die aende dienstmaaghd, door 
d' heer Arent de Gelder in sijn leven tot dagelijkx ge
bruijk waren overgege\'en. 

4 manshembden, gemerkt A. D. G. 6. 
6 dito hembden gemerkt A. 9. 
6 dito hembden met boorden gemerkt A. G. 6. 

10 dito hembden gemerkt D. G. 
10 groote taefIellakens. 

7 dito klijne. 
5 beddelakens drie met binnewerk en 2 gebloknaeijt. 
9 dito oude. 

19 servetten plattebloemen. 
11 dito getekent G. 1\1. 

9 servetten. 
8 witte handdoeken. 

12 nieuwe fluwijnen gemerkt A. G. 12. 
21 fluwijnen diverse soort, soo goede als halff sleet. 
13 neteldoeke dassen getekent D. G. 
4 dito oude. 

20 linne halsjes. 
22 paer moutjes. 
11 linnen nagtdassen. 
13 linne mutsjes. 
4 dito scheendoeken. 
6 dito klijne 
3 fluwijntjes. 
1 gordijn. 

14 spind-doeken. 
4 geweve slaepmutzen. 
eenigh weijnigh oude linne lapjes. 
6 neusdoek~n. 
1 gebloempt katoene schoorsteenkleed. 
Lasten en Schulden des Boedels van den overleden is ver

schuldigt aen d' heel' Jan Hartkamp, getrouwt met juffrouw 
Christina van Gravenbl'oek een somme van vijftienhondert 
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gulden capitael, volgens obligatie onder de hand bij den 
selven ondertekent in dato den 25sten Augustij 1690 dus 

f 1500. 
den interest opde voorschreven obligatie tegen 5 per cent, 

is betaalt tot den 25sten Augustij 1712 dus memorie. 
den overledenen is mede nogh verschuldigt aen den voor

noemden heel' Hartkamp in qualite voorschreven: de somme 
van agt hondert gulden capitael, volgens obligatie onder 
de hand bij hem getekent in dato den 20sten September 
1707 dus f 800 den intrest op de selve obligatie is betaelt 
(tegens 4 per cent) tot den 20sten September 1712 dus memorie. 

nogh is den overledenen aenden gemelden heel' Hartkamp 
in qualiM voorschreven verschuldigt, de somme van twaalif 
hondert gulden volgens obligatie onder de hand, bij hem 
getekent, in dato den 12den J unij 1703 dus . f 1200. 
den intrest op de voorschreven obligatie tegens vier per cent 
is betaalt tot den 12den Junij 1712 dus memorie. 

den voornoemden heer Arent de Gelder is aen den voor
noemden heel' Hal'tkamp in sijne voorschreven qualitijt nogh 
verschuldigbt een somme van veertien hondert gulden, volgens 
obligatie onder de hand, bij hem getekent, in dato den 
20sten September 1712 dus . f 1400. 

den intrest is op de voorschreven obligatie tegens vier per
cent betaalt tot den 20sten September 1712 dus memorie 
nogh een obligatie, ten laste van d' heel' Jan de Gelder 
(sijnde de vader van den overledenen geweest) bij hem onder 
hand getekent in dato den 13 Februarij 1683 inhoudende 
capitael vijif hondert gulden, voor welke schult den voor
noemden heel' Arent de Gelder sigh als borge heeft geinter
poneert volgens acte onder de hand bij hem getekent in 
dato den 25sten .J ulij 1692 aende voorschreven obligatie ge
annexeert dus . .f 500 

den intrest op de voorschreven bligatie is .betaelt tegens 
4 per cent, tot den 13 Februarij 1712 dus memorie. 
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D 0 0 t s e h u Ide n. 

volgens quitantie betaelt aen den bidder Casper Stroymans 

1 Gulden = 20 stuiver. Gulden. Stuiver. 

voor de lijkkoets . 
voor de 2 statie koetsen 
aen 2 volgende koetsen 
vool' 18 lauriertakken 
aen s'heeren dienaers 
aende graftmakers 
vool'tbl'engen van de takken 
voor ue twee eerste bidders als namentlijk 
.Johannes van .J emert en den voornoemden 

f 6: 
f 8 
f 8 
.f 6 : 
f 1: 

Casper Stroymans samen . f 15 
aende twee andere bidders f 10 
voor kostgelt aen de vool'scbreven Vler 
bidders f 4 

en dus samen bedragende f 60 

10:-

6:-
2 :-

11:-
11:-

betaalt tel' secretari voor 't regt op t' begraven staande 
volgens twee quitantien ijder van f 15: 14 :--: en sulx 
samen f 31: 8. 

betaalt volgens quitantie aen lVIattheus Kluijt knegt van 
de Diaconie binnen dese stadt, voor de kist) baal', stokken 
en ringen te sarnen de somme van. f 73 : 16 :-: 

betaalt aen .Jacomina van Ko~ick weduwe Arnoldus Beijs 
kosterin van de groote kerk alhier vool' 't kerkregt) 
luijden) gl'aftmaker als andel'S volgens quitantie de somme 
van f 32: 19 : 8 

betaalt aen d' heel' Hendrik van den Santheuvel, thesau
riel' desel' stadt, wegens t' regt op t' beg raven met koetsen 
staande volgens quitantie de flomrne van f 10:

betaelt aan }\Iatthijs 'l'oussain coopman alhier, als deken 
van de heele haakx DocIe, genaamt het Hoff volgens qui
tantie, de somme van . f 24 : -

Betaalt aen den franse kramer Andries de Brnijn, over 
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leverantie van handschoenen, linten en verder rouwgoed, 
volgens q uitantie, de somme van f 44 

betaelt bij notitie voor 't zegel tot de roepceel de somme 
van. f 3: 7 

aen veertien vreijers vool' t' dl'agen van den ovel'ledenen 
bij notitie betaalt, en sulkx aen ijdel' f 5: 5. bedl'agende 
te samen de somme van . f 73: 10 

voor t' gebl'uijk van t' dootkleed bij notitie betaalt f 2: 8 
betaalt aen die den overledenen hebben afgelegt,. bij 

notitie, de somme van· f 8. 
betaelt bij notitie, aen de bediende, die ten stel'ffhuijse 

heeft opgepast en boodschappen gedaan, de somme van f 1 
in dl'ie distincte reijsen gegeven aen de dienstmaagt 
Matijke wonende ten voorseiden stel'ffhuijse de 
somme van negentigh gulden tot het betalen van t' geene 
dagelijkx vereijschte wiert in de huijshoudigh bij notitie 
mitsgaders quitantie . f 90 

Aldus ontzegelt mitsgaders gelnventariseert te dage 
maende en jaare als in t' hoofd van desen, mitsgaders 
voltrokken en gepasseert op huijden den 9den September 
1727 tel' presentie van Gerrard van del' Crab en Jan van 
Toulon clercquen mijns notarij als getuijgen. 

Quod attestor 

1727 

G. v. D. CRAB. 

J. V. TOULON. 

ANDRlES CANT, notat'is, 
]>lIblirk. 



ADDENDA UND COHRIGENDA. 

8. 4 Anm. 

S. 14 Nr. 
S. 2~ Anm. 
S. 36 ~eilc 

i37 s. 

li 

57 
1 
5 o. 

12 u. 

S. 48 3 o. 
S. 01 Anm. 1 
S. 58 1 
S. 7)-\ " 2 
S. 10 Absatz 
S. 102 Zeile 6 o. 

lies: 

" 
" 

Hierauf wies H. d. G. schon in A. 
Houbraken S. 65 !tin. 
1720 (anstatt 1752). 
· . .. dass sich dieses Augenleiden .... . 
· ... (Dordrecht, Smlg. van Gyn) .... . 
· ... Spitzenkravatte an del' Brust 
lose ... . 
· ... l\Iardoch1ius (Budapest) ... . 
· ... Bildnis des "Aert van Nes" ... . 
· .. , (Vergl. H. Cuyp's ...... . 
· ... Smlg. Joussoupoff ... . 
Nun sehen wir .... 
"Christus VOl' dem Hohenpriester" 
(Amsterdam). 

S. 107 Anm. 
S. 141 Zeile 
S. 145 

1 ~eile 14 o ..... unserer Nr. 33. 

S. 15u 
S. 160 
S. 173 
S. 177 
S. 188 
S. 20fi 
S. 21 i) 

S. 222 

S. 243 

" 

" 
" 

5 o. lies: .... Kunsthandler Burlet in Berlin. 
(j o. . .. , Graf SchOnborn-Wiesentheid 

7 o. 
2 u. 

13 o. 
14 o. 

8 u. 
10 o. 

1 u. 

1 n. 

3 o. 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

in Pommersfelden. 
· . " sputere Zeit unseres Kiinstlers. 
Unterhalb del' Terrasse ... 
Versteigerung ... 
Kunsthandler Clark in London. 
Von Siret: Dictionnaire .. 
St. Petersburg. 
Gegenstiick zu un serer Nr. 273 
(anstatt 293). 
· . ,. ausgestellt 1m "Musee des 
gravures". 
Graf Raczynski Rogalin. 
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MARTINUS NIJHOFF. VERLAG. HAAG. 

Quellenstudien zur Hollandischen Kunstgeschichte Band I-Ill. 

1. ARNOLD HOUBRAKEN und seine "Groote Schou
burgh", Kritisch beleuchtet von Dr. CORN. HOFSTEDE DE 
GROOT. Neue durch Addenda u. Corrigenda vermehrte Ausgabe. 
1903. gr. 8°. . . . . . . . . . . f 6.-

II. GREVE, H. E., De bronnen van Carel van Mander voor 
"het leven der doorluchtighe Nederlandsche en Hoogduytsche 
schilders". '904. gr. 8°. . . f 3.?'ti 

III. Die Urkundeniiber Rembrandt (IS7S-I721).Neu Heraus
gegeben und commentirt von Dr. C. HOFSTEDE DE GROOT. 
1906. gr.8\). . . . . . . . . . . . f 6.-

ARCHIE'F VOOR NEDERLANDSCllE KONSTGESCHIE· 
DENIS;, Verzameling van meerendeels 'onuitgegeven berichtel1 
en mededeelingen betreffende Nederlandsch~ schilders, plaat
snijders,_ bouwmeesters, juweliers, goud- .en zilverdrijvers, enz., 
bije~engebracht door F. C. OBREEN. 1877-90. 7 Bande. 4 0 • 

Complette Sammlung . . . . . . . . . . . f GS.-
BESCH EIDEN in Italie omtrent Nederlandsche kunstenaars en 

geleerrlen, bes~hreven door J. A. F. ORBAAN. Eerste deel. 
Rome, Vaticaansche bibliotheek. 1911. gr. 8°; Lwd. f 3.-

Hetzelfde, _-beschreven door G. J. HOOGEWERFF. Tweede 
deeI. Rome, Archieven en bijzondere instellingen. 1913. gr. 8 11 • 

Lwd.· f ii.OO 

BODE, W., Studien zur Geschichte der hollAndischen 
Malerei. 1883. Mit facs. 8° ... " .. Lwd. /9.eo 

BREDIUS, A., Johannes Torrentius, schilder, 1589~,644· '909. 
Mit Portr. in 1 Ieliogravure. 8vo. ...... / 2.:S0 

DE . JONGH, J., Het Hollandsche landschap in ontstaan 
en wording. '904. Mit 43 Abbild. 4to. Lwd. f 2.-

MARIUS,G. H., De Hollandsche 9childerkunst in de 1ge eeuw. 
1904. Mit I Heliogr. und 139 Autolyp. gr; 8vo. Lwd. f 4.7:S 

NOTTEN, M. VAN, Rombout Verhulst, beeldhouwer, 1624-
1698. Een overzicht zijner werken. '907. Mit 53 Lichtdrucken. 
gr. 4to. . . . . . . . . . . . . . Lwd. / 27.liO 

OUDE SCHILDERKUNST IN NEDERLAND. Schilderijen van 
Hollandsche en Vlaamsche meesters in raadhuizen, kleine stede
lijke verzamelingen, kerken, hofjes, weeshuizen, senaatkamers 
enz., en in particulier bezit. Uitgezocht en beschreven door 
Prof Dr. W. MARTIN en E. W. MaEs. Mit 72 Autotypieen. 
k1. fo1. In Lwdmappe f19.:S0 

-- Idem. 2er Jahrgang. 1912-14. Mit 72 Lichtdrucken. 
In Lwdmappe f 19.~O 
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