
Abb. 1. Anco Wigboldus in seinem Atelier in Auidhorn, 1976

ANCO WIGBOLDUS (8. 3.1900 - 18.1.1983)

EIN NIEDERLANDISCHER MEISTER DER DARSTELLUNG

Die folgenden, teilweise sehr personlichen Berichte und 

Notizen mochten Einblick in das Leben eines Kiinstlers 

geben, dessen Werk nicht als das eines Sonderlings abgetan 

werden darf, der quer zu den Kunststrbmungen seiner Zeit 

lag. Die kunstgeschichtliche Forschung sieht heute deutlicher 

als bisher, dais der grofie Entwicklungsstrang der modernen 

Malerei, der iiber die abstrakte Malerei bis zur Gegen- 

standslosigkeit gefiihrt hat, von vielfaltigen Strbmungen 

einer realistischen Malerei begleitet war, die in der jiing- 

sten Kunst neue Aufmerksamkeit erfahren. Die Darstellung 

von Burgen und Schlossern durch Anco Wigboldus orien- 

tiert sich zwar an den Vedutenmeistern des 17. Jahrhun- 

derts, greift aber iiber diese dadurch hinaus, daft sie das 

zeitliche — sprich: geschichtliche — Moment der abgebilde- 

ten Anlagen miteinbezieht. Gingen die alten Meister von 

dem ihnen gegenwartigen Bestand ihrer dargestellten Ob- 

jekte aus, werden in den Wigboldus-Vogelschauen immer 

wieder nicht nur Rekonstruktionen vorgelegt, sondern wird 

durch das perspektivisch geschickte Zusammenriicken von 

Vorder- und Hintergrund z. B. auf dem Bild von Schlofi 

Hundisburg oder in der Gegeniiberstellung von Burg und 

Stadt auf dem Bild von Gardelegen auch auf manche Ab- 

griindigkeit von Geschichte aufmerksam gemacht. In den 

folgenden Beitragen, um deren Koordination sich insbeson- 

dere Herr Dr. Werner von und zur Miihlen verdient ge

macht hat, geht es jedoch nicht darum, kunstwissenschaft- 

liche Zusammenhange aufzuzeigen. Vielmehr soli Einblick 

in das Leben des Kiinstlers und in die Verflechtungen sei

nes Werks mit dem Leben und den Wiinschen seiner Auf- 

traggeber vermittelt werden, um damit zu einem tieferen 

Verstandnis seiner Bilder beizutragen.

Die Redaktion

VON BURGEN UND SCHLOSSERN

]. H. A. van Heek

ANCO WIGBOLDUS’ LEBEN IN VOGELSCHAU

DAS KUNSTLERISCHE WIRKEN VON 

ANCO WIGBOLDUS

Im flachen und fruchtbaren, aber fast baumlosen Land mit 

seinen zerstreut liegenden Bauernhofen, das so kennzeich- 

nend ist fur die Provinz Groningen, wurde Anco Wigbol

dus am 8. Marz 1900 als Sohn eines wohlhabenden refor- 

mierten Bauern geboren. Emmerwolde hiefi sein Geburts- 

haus. Es stand nicht weit vom Dorf Ten Boer und nur 

15 km ostlich von Groningen, der Stadt, die in jeder Hin- 

sicht der Mittelpunkt der Provinz ist. Stadt und Land 

sind eng miteinander verwoben, und diese Verbindung ist 

auch bei Anco wahrend seines ganzen Lebens zu spiiren.

In dieser vornehmen, aber auch lebendigen Stadt besuchte 

er anfangs das Gymnasium, bekam er gute Freunde und 

Bekannte und hat er viel gemalt. Dort hat er auch vor 

seinem Lebensende noch kurze Zeit gewohnt und ist er 

1983 gestorben.

Anco hatte aufier einem scharfen Verstand einen sensiblen 

und klinstlerischen Charakter und aufierdem eine angebo- 

rene Begabung als Zeichner und Maier. Als Junge schon 

fiihlte er sich hingezogen zu Kunst und Bildung. Zweifel- 

los war er unter seinen Mitschiilern ein „Aufienseiter“. Das 

erklart vielleicht, dafi er schon bald das Groninger Gym

nasium verliefi, um das Evangelische Internat in Zetten 

in der Betuwe zu besuchen, wo er neue Freunde kennen- 

lernte. Er erlebte noch, dafi die Schule in ein grofiziigiges 

Gebaude nach Zeist bei Utrecht umzog.
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Abb. 2. Selbstbildnis von Anco Wigboldus, um 1940, Olgemalde

Als er vor der Entscheidung stand, einen Beruf zu wahlen, 

war es logisch, daft er sich durch seine Begabung leiten 

liefi. Nachdem er ein Jahr die Akademie Minerva in Gro

ningen besucht hatte, ging er 1918 zur Akademie fur Bil- 

dende Kiinste in Den Haag. Hier bekam er 1922 ein 

Diplom, das ihm die Lehrbefahigung gab, an Hbheren 

Schulen Zeichenunterricht zu geben. Er wollte sich aber 

weiter ausbilden in seinem Fach und ging deshalb zur 

koniglichen Akademie fur Bildende Kiinste in Antwerpen. 

Im „katholischen Siiden“ stellte sich bald heraus, dafi er 

sich da zu Hause fiihlte, vielleicht deshalb, well die Men- 

Abb. 3. Udo von Alvensleben-Wittenmoor, Zeichnung von A. W., 

1937, Original in Bodelschwingh

schen dort etwas mehr Gefiihl und Phantasie haben als im 

niichternen Holland. Er wurde auch stark gefesselt durch 

den katholischen Glauben. Auf dieser Akademie bekam er 

unter anderem Unterricht von den Professoren Opsomer 

und Ciamberlani, uber die er oft mit grofier Anerkennung 

sprach. Er schlofi Freundschaft mit dem Bildhauer Lode 

Vleeschouwers, der ihn einmal darstellte, und dem Maier 

Alphonse Verheyen, der spater als Portratmaler glanzen 

sollte.

Antwerpen, die Metropole an der Schelde, hat ihn in ho- 

hem Mafie interessiert. Das ergibt sich aus verschiedenen

Abb. 4. Der Westhafen von Gro

ningen, Olgemalde, um 1933, Pho

tographic farbig in „Getegende 

Outmoetingen" S. 16
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Abb. 5. Lutetsburg um 

1960, lavierte Feder- 

zeichnung: Original in 

Liitetsbnrg

Zeichnungen und Gemalden, die er teilweise von seinem 

Zimmer am Lijnwaadmarkt aus von der Kathedrale ge- 

macht hat. Nach Antwerpen ist er immer gerne zuriick- 

gekehrt. Das tat er auch 1930, als er, kurz nach einer 

italienischen Reise, Bekanntschaft machte mit dem begabten 

deutschen Kunsthistoriker Udo von Alvensleben, der nur 

einige Jahre alter war als er und 1927 uber „Herrenhau- 

sen, die Sommerresidenz der Welfen“ promoviert hatte. 

Alvensleben, Gutsbesitzer in Wittenmoor bei Stendal (halb- 

wegs zwischen Hannover und Berlin), arbeitete an einer 

Verbffentlichung liber Hermann Korb, den namhaften 

Baumeister von Schlossern im ehemaligen Herzogtum 

Braunschweig, u. a. von Hundisburg, und bat Wigboldus, 

fur die nbtigen Illustrationen, zum Teil aus der Vogel- 

perspektive, zu sorgen. Wigboldus ging gerne auf seine 

Bitte ein.

Als diese Arbeit 1937 publiziert war, entstand bei Alvens

leben der Plan, Wigboldus einzuschalten bei einem viel 

grbfieren Projekt, das die ehemaligen Schlosser des Ge- 

schlechtes von Alvensleben in Norddeutschland behandeln 

sollte. Auch hierbei wollte Anco gerne mitarbeiten, und so 

widmete er sich — mit Fleifi und Begeisterung den Anwei- 

sungen seines Freundes folgend — einer Reihe eindrucks- 

voller Panoramazeichnungen und Ansichten von obenge- 

nannten Schlossern und ihrer Umgebung. So entstanden 

die klaren, sehr detaillierten, aber oft etwas steifen „Ve- 

duten“, einigermafien im Stil des 17. und 18. Jahrhunderts, 

Werke, die auch fur sein weiteres Leben so kennzeichnend 

gewesen sind. In dieser Zeit kam er auf zahlreiche Schlos

ser in Nord-Deutschland und lernte mehrere prominente 

Familien kennen.

Als im September 1939 entgegen der Hoffnung und Er- 

wartung vieler Menschen der Zweite Weltkrieg ausbrach, 

drohten die Plane zur Publikation der gesamten Arbeit zu 

scheitern. Alvensleben muBte als Major seinem Vaterland 

dienen, und Wigboldus war genbtigt, im eigenen Land 

sein Brot zu verdienen. Er war unverheiratet und hatte
Abb. 6. Die Kathedrale von Antwerpen, Olgem'dlde, urn 1940, 

im Besitz von Verwandten von Anco Wigboldus
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Abb. 7. Ostermesse in der Kathedrale von Antwerpen, Zeichnnng 

um 1928

seinen festen Wohnsitz schon seit Jahren in Zuidhorn, ei- 

nem Dorf, kaum 10 km westlich von Groningen, wo sein 

Vater sich als Rentner niedergelassen hatte. Seit dessen 

Tode 1937 wohnte er dort allein mit seiner Mutter.

Audi in den Niederlanden war Wigboldus von Jugend auf 

gefesselt durch Bauwerke von kulturhistorischem Wert. So 

kennen wir von ihm Zeichnungen der Fraeylemaborch bei 

Groningen (1933), Haus ten Bosch bei Den Haag (1934), 

Schlofi Eerde bei Ommen und verschiedener Stadtansichten 

in Groningen (1936), von Gut Duinrell bei Den Haag 

(1939), Schlofi Amerongen und der Kirche von Rhenen 

(1941) und der Allersmaborg bei Ezinge (1942).

Trotzdem beschrankte er sich nicht auf solche Objekte. So 

zeichnete und malte er auch gerne Portrats und sind meh- 

rere Stilleben von ihm bekannt.

Wahrend des Krieges unterhielt er eine enge Beziehung 

mit seinem Freund Udo von Alvensleben, wobei die Plane 

zur Herausgabe des genannten Buches nicht aufgegeben, 

aber auf bessere Zeiten verschoben wurden. Alvensleben, 

der an wechselnden Fronten diente und in seinen person

lichen Tagebiichern hochst interessante, ausfiihrliche Noti- 

zen liber seine Erlebnisse und die Sehenswiirdigkeiten in 

den besetzten Gebieten machte, iiberlebte den Krieg. Nach 

kurzer Kriegsgefangenschaft konnte er zuriickkehren zu 

seiner Frau Elma, geb. Freiin zu Inn- und Knyphausen, 

die das enteignete Landgut Wittenmoor hatte verlassen 

miissen und ihre Zuflucht in ihrem Elternhaus Schlofi 

Bodelschwingh bei Dortmund gesucht hatte. Da konnte 

Anco ihm 1949 in Gesellschaft seines alten Freundes Philip 

van Pallandt zum erstenmal seit Jahren wieder begegnen 

und so auch Bekanntschaft machen mit der jungen Frau 

von Alvensleben, ihren Kindern und ihrer weiteren Fa- 

milie.

Die Plane zur Ausgabe des gemeinsamen Werkes wurden 

aufs neue besprochen, und so erschien 1960 bei F. W. Ruh- 

fus in Dortmund das Buch „Alvenslebensche Burgen und 

Landsitze", wofiir Wigboldus 33 Illustrationen geliefert 

hatte.

Ein Jahr sparer gab Wigboldus beim Verlag van Gorcum 

(Dr. H. J. Prakke) in Assen ein eigenes Buch heraus mit 

dem Titel „Huizen en Parken, die ik tekende“, ein Werk 

mit 14 flotten Skizzen und 40 ausgearbeiteten Zeichnun

gen, worin teilweise dieselben Illustrationen wie im vori- 

gen Buch aufgenommen wurden, aber auch Abbildungen 

vergleichbarer Anlagen in den Niederlanden, Belgien und 

England.

Wigboldus war damals tatig als Zeichenlehrer am Willem- 

Lodewijk-Gymnasium in Groningen und als Lehrer fur 

Kunstgeschichte an der evangelischen padagogischen Aka- 

demie in Assen („christelijke kweekschool“). 1963 beendete 

er seine Lehrtatigkeit, um sich wieder ganz der Kunst zu 

widmen. Sein Freund Alvensleben war das Jahr zuvor in

Abb. 8. Hampton Court (Tudor- 

zijde) 1957, lavierte Federzeich- 

nung

76 Burgen und Schlosser 1984HI



Abb. 9. Fraeylemaborg, Twente, 

Olgemalde, 1949, im Besitz von 

Jan H. A. van Heek, ’s-Heeren- 

berg

Dortmund gestorben, und das bedeutete fur Anco einen 

mehr als grofien Verlust.

1964 besuchte ich gute Bekannte in Zuidhorn und lernte 

dort ihren Nachbar Anco kennen. Er empfing mich in sei- 

nem gepflegten, gastfreien Haus „Zonnewende“, das eine 

grofie Sammlung von Zeichnungen und Gemalden aus ver- 

schiedenen Phasen seines Lebens enthielt, Stuck fur Stuck 

teuere Erinnerungen, sowohl an vertraute Kunstschatze im 

eigenen Land als an Aufenthalte in Belgien, Deutschland, 

der Schweiz und Italien. Selbstverstandlich fielen mir vor 

alien Dingen seine Vogelschau-Zeichnungen von Schlossern 

und Schlofigarten auf, die er auf eine altertiimliche Weise 

gemacht hatte, wie beinahe kein Zeitgenosse sie mehr aus- 

fiihrte, aber die wohl bezweckte, eine deutliche Ubersicht 

liber die Anlage, wie sie urspriinglich geplant war oder 

jetzt bestand, zu geben. Alles zeugte von einer fast unbe- 

kannten Sorgfalt, ausgearbeitet bis in die kleinsten Einzel- 

heiten. Jedoch waren da auch sehr feine Portrats und Still- 

leben, ja er machte sogar Keramik.

Diese Sorgfalt und Pflege sah man auch in seinem Atelier, 

das nichts gemein hatte mit einem durchschnittlichen Maler- 

atelier, doch eher einem gemutlichen Wohnzimmer ent- 

sprach.

Einen merkwiirdigen Kontrast zu seiner detaillierten Ar- 

beitsweise bilden seine unzahligen Reiseskizzen. Diese 

zeugen von einer bewundernswerten Geschicklichkeit, und 

es 1st verstandlich, daft manche Kunstfreunde gerade durch 

diese flotten Skizzen am meisten gefesselt sind.

Unsere Bekanntschaft fiihrte zu einem Gegenbesuch auf 

Huis Bergh. Daraus ergaben sich haufige Begegnungen, 

gemeinsame Fahrten und Auslandsreisen, deren Grundlage 

unser gemeinsames Interesse fur die europaische Kunst- 

und Kulturgeschichte und unser gemeinschaftliches Zeichnen 

war. Viele Reisen machte auch meine Frau mit, und so 

denke ich mit grofier Dankbarkeit an zahlreiche Fahrten 

in den Jahren zwischen 1965 und 1979 durch Belgien, 

Frankreich, Deutschland und die Schweiz. Mehrfach mach- 

ten wir Station in dem vertrauten Basel, wo Anco 1948 

einige Zeit gewohnt hatte, und oft endete unsere Reise in 

Begnins bei Nyon im Waadtland, dem Wohnort meiner 

Schwagerin Dr. A. L. Towe.

In diesen Jahren war er auch unzahlige Male unser Gast 

in Emmerich, ’s-Heerenberg oder auf Haus Welbergen in 

Westfalen. Von diesen Orten aus unternahmen wir kleine- 

re Ausfliige im deutsch-niederlandischen Grenzgebiet, um 

die letzten Eindriicke eines glorreichen, doch aussterbenden 

feudalen Lebens bildlich festzuhalten.

So entstanden nacheinander Zeichnungen von der Door- 

nenburg, Hillenraad, Well, Anholt, Batenburg, Hernen, 

Geisteren, Wijchen, Weldam, Boxmeer, Welbergen, Bent- 

heim, Gnadenthal, Steinfurt, Ahaus und Darfeld, die mei

sten aus der Vogelschau. Die Zeichnung von Darfeld 1980 

war wohl seine letzte Arbeit.

Ein Jahr zuvor hatte ich ihn mit Miihe dazu bewegen 

kbnnen, eine Ubersicht vom ehemaligen fiirstbischoflichen 

Palast in Ahaus mit seiner urspriinglichen Parkanlage an- 

zufertigen. Ahaus wurde schon lange nicht mehr herrschaft- 

lich bewohnt, war im zweiten Weltkrieg total ausgebrannt 

und danach im Innern ziemlich niichtern wieder hergestellt 

worden. Fur Anco war es seelenlos geworden, aber seine 

Zeichnung gibt dennoch etwas wieder von der faszinieren- 

den Anlage, die sie unter Ambrosius von Oelde und Jo

hann Conrad Schlaun gewesen war.

So wie er Schlosser und Schlofigarten aus der Vogelper- 

spektive zeichnete, so .malte er auch einige hervorragende 

Stadtansichten, woven mir bekannt sind die von Olden- 

zaal (1949) und die von Groningen (1969), letztere im 

Auftrag der Firma Niemeyer fur das alte Rathaus am
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Abb. 10. Isenschnibbe — Gardelegen, lav. Federzeichnung, urn 1932, im Besitz von Frau E. von Alvensleben, Bodelschwingh

Groninger Markt. Vielleicht kann man dies grofie und 

aufierst minutibse Gemalde als die Krone seines OEuvre 

ansehen.

Es muB fur Anco eine Befriedigung gewesen sein, in sei- 

nem eigenen Land eine immer grbfiere Anerkennung zu 

finden. Dabei darf ich erinnern an die Ausstellungen in 

Veendam (1964), Rosendaal (1967), Boxmeer (1975), Zut- 

phen (1979) und Groningen (1980).

Auch erschienen allmahlich mehr Publikationen uber sein 

Werk und zwei eigene Biicher. Das wichtigste ist meines 

Erachtens „Burgen, Schlosser und Garten“, das die Deut

sche Burgenvereinigung 1974 anlafilich ihres 75-jahrigen 

Jubilaums erscheinen liefi. Es enthalt mehr als 80 Zeich- 

nungen (teilweise Rekonstruktionen), die er im Laufe sei

nes Lebens in den Niederlanden und in Norddeutschland, 

vor allem in der Umgebung Magdeburgs, gemacht hat. In 

dieser Ausgabe wird deutlich, dafi er versuchte, die Archi- 

tektur der Gebaude und ihre Umgebung realistisch und 

nicht malerisch oder romantisch wiederzugeben. Mit den 

dazugehbrenden Texten ist dieses Buch durchaus vor allem 

von historischem und dokumentarischem Wert.

Anco war schon fast 81 Jahre alt, als beim Walburgverlag 

in Zutphen sein letztes Buch erschien: „Getekende ont- 

moetingen met onze Provincien". Darin hat er versucht, 

in Wort und Bild verschiedene Eindriicke aus alien Teilen 

der Niederlande zu sammeln. Aufier Schlbssern, Land- 

hausern und Kirchen kommen hierin auch zahlreiche 

Stadt- und Dorfansichten vor. Auch dieses Werk umfafit 

mehr als 80 Zeichnungen und Gemalde. Die Provinzen 

Groningen, Gelderland und Siid-Holland sind am reich- 

lichsten vertreten. Die anderen Provinzen sind zu kurz ge- 

kommen, well er da bedeutend weniger gearbeitet hat. Das 

ist kein Wunder, weil er nicht selbst Auto fuhr, sondern 

angewiesen war auf bffentliche Verkehrsmittel oder Hilfe 

von Freunden. Seine Arbeit war deshalb oft abhangig von 

einer beschrankten Anzahl von Ausgangspunkten wie Gro

ningen, Den Haag und ’s-Heerenberg.

So war auch Huis Bergh der Ort, wo dieses Buch am 

7. Marz 1981 der Offentlichkeit vorgestellt wurde. Ancos 

kbrperlicher und geistiger Zustand liefi damals schon viel 

zu wiinschen iibrig, aber ein Herzenswunsch war ihm doch 

noch erfullt worden.

Mit seiner Gesundheit ging es danach schnell abwarts. Er 

mufite sein vertrautes Haus „Zonnewende“ in Zuidhorn 

verlassen und in ein katholisches Altersheim in der Stadt 

Groningen aufgenommen werden. Da starb er am 18. Ja- 

nuar 1983. Von nah und fern waren seine Freunde nach 

Zuidhorn gekommen, als er 3 Tage spater, nach einem 

Trauergottesdienst in der niederlandisch-reformierten Kir- 

che, zu seiner letzten Ruhestatte getragen wurde.

J. H. A. van Heek, Huis Bergh, ‘s-Heerenberg

Wolf von Niebelschiitz

ALVENSLEBENSCHE SCHLO’SSERBILDER

EIN UNGEWOHNLICHER SCHOPFUNGSPROZESS*)

Traditionen werden geboren mit dem Besitz und Ibsen sich 

von ihm ab. Dem Besitz wohnt inne, dafi er weitergege- 

ben werden will. Tradition heifit Weitergeben im Geiste,

s) Auszugsweiser Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus: 

W. v. Niebelschiitz, Freies Spiel des Geistes, Reden und Es- 

sais, Eugen Diederichs Verlag, Dusseldorf 1961.
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Abb. 11. Burg Calbe an der Milde, lav. Federzeichnung um 1932, im Besitz von Frau E. von Alvensleben, Bodelschwingh

sobaid das Materielle einmal gestorben ist. Die Materie 

verfliichtigt sich zur Idee. Umschwebt von deni feinen Duft 

des Schmerzes, bleibt eine Sage zuriick, um deren histori- 

schen Sinn der Nachlebende sich inniger bemiiht als zu den 

Zeiten, da alles noch heil war.

Ich habe die Bilder entstehen sehen — und man verzeihe 

demjenigen, der die Geburt dieses Werkes von den Ur-An- 

fangen miterlebt hat, das scheinbar unbescheidene Ich, ohne 

das er die Entstehungsgeschichte nicht hatte lebendig ma- 

chen kbnnen. Ich sah sie zuriickkommen aus dem Unter- 

gang, einsame, gefahrdete Zeugnisse eines reichen Gestern, 

und sah sie hangen in der Anonymitat ihres Exils, nach 

Bewahrung und Kommunikation verlangend. Die Tradi

tion, begonnen von einem Einzelnen, der sich den Luxus 

erlauben durfte, setzte sich fort durch den namlichen Ein

zelnen, Dr. Udo v. Alvensleben-Wittenmoor, auf dessen 

schonem Besitz ich als Knabe zu Gast war, bevor und 

wahrend die Bilder entstanden.

Dies Wittenmoor war ein musterhaft gefiihrtes Gut, hin- 

ausgehoben fiber andere seinesgleichen durch die Fahigkeit 

des Gutsherrn, ,das Zusammenleben der Menschen ernst zu 

nehmen’, wie es Hofmannsthal ausgedriickt haben wiirde. 

Er nahm das soziale Problem ernst in alien Aspekten, wo- 

zu der Taglbhner ebenso gehbrte wie der Besucher aus 

Indien oder den Vereinigten Staaten, die Familien der 

Vettern und Nachbarn ebenso wie Minister und Kiinstler, 

das Spiel fremder Kinder nicht anders als der inspizierende 

Felderritt. Der Herr auf Wittenmoor beherrschte in der leich- 

testen Weise die schwere Kunst, fur Andere da zu sein, 

ohne sich aufzugeben, sich ihnen zu bffnen, sie zueinander 

zu fiihren und sie unmerklich so zu lenken, daft sie, wie 

er, aneinander das Gute sahen, aus sich selbst nur das Gute 

entwickelten, urn als Konzert von Solisten zu einer Parti- 

tur beizutragen, die sie vorher nicht ahnten.

Es gab kein Gebiet, das bei Alvensleben nicht auf Interesse 

gestofien ware. Der glaubige Christ beschaftigte sich mit 

den Hochkulturen Indiens und Chinas, der studierte Land- 

wirt promovierte zum Doktor der Philosophic, der Kaval- 

lerieoffizier zeichnete mit passionierter Lust an der krafti- 

gen Linie die Kathedralen Frankreichs, der Liebhaber 

grower Musik vergrub sich in minutibser Familienforschung, 

der Forstwirt und Kunsthistoriker beschnitt und ermunterte 

das Wachstum seines Parkes, wie er den Wildwuchs junger 

Gemiiter beschnitt und fbrderte, bis Park und Gemiiter 

jene Schneisen und Blickpunkte besafien, von denen ihre 

Eigenheit abhing.

Die seine hing ab von einer Vielfalt geistigen Austausches, 

dem er sich, begabt mit dem Instinkt fur Echtes, gern und 

weit bffnete. Manch einer spiirte sofort, wer und was ihn 

erwartete. So konnte es geschehen, dafi in der Kathedrale 

zu Antwerpen ein Fremder den Fremden ansprach, der, 

soeben aus England zuriickkehrend, den Orgelprospekt 

einer derart eingehenden Betrachtung unterzog, dafi ihm 

respektvolle Hilfe angetragen wurde. Dem Gesprach eines 

halben Tages folgte ein gemeinsamer Museumsbesuch, dem 

Erkennen gemeinsamer Interessen und Pradilektionen eine 

Einladung nach Wittenmoor, der ersten die zweite, dem 

Aufenthalt die Arbeit, der Arbeit die Freundschaft. Der 

hilfsbereite Fremde, Junggeselle wie Alvensleben, drei 

Jahre junger, ein hollandischer Maier mit Namen Anco 

Wigboldus, wurde zum unentbehrlichen Geburtshelfer all 

jener Ideen, die Alvensleben seit Langerem in sich trug,

Burgen und Schlosser 1984HI
79



Abb. 12. Ostrau bei Halle-Saale urn 1725, lav. Federzeichnung um 1936, Photographic mit Stempel Dr. H. H. von Veltheim

mehr noch, er wurde zum eigentlichen Schopfer von 

Schopfungen, die, in wissenschaftlich exakten Rekonstruk- 

tionen und Entwurfzeichnungen vorgebildet, ohne ihn viel- 

leicht niemals das Licht der Welt erblickt hatten, freilich 

auch ohne Alvensleben nicht zu verwirklichen waren — 

eine an fruchtbaren Spannungen, geistigen Kampfen und 

Uberzeugungsversuchen reiche Ara in beider Leben. Es 

war eine wundervolle Verdichtung geistiger Fiille, die da 

seit 1930 in Wittenmoor zur Gestalt drangte, ein Schau- 

spiel, wie man es selten findet.

Wigboldus hat dariiber im Riickblick eine Rechenschaft 

niedergelegt. Sie verrat von den Spannungen wenig, nichts 

von der kiinstlerischen Eigenart, nichts von dem mensch- 

lichen Charme. Uber all den substanziellen Divergenzen, 

die bis in die Tiefen philosophischer Zwiste gingen — zi- 

sterziensisch-gotische Weltabgewandtheit gegen barocke 

Weltzugewandtheit —, waltete unendlich frbhliches Ge- 

lachter und letztlich ein tief freundschaftliches Verstandnis 

fiireinander. Ware dem nicht so gewesen, gabe es kein Er- 

gebnis. Unlbsbar sind in den Bildern die Anteile ver- 

schwistert, auch zeichnerisch, oftmals das Hochste erreicht, 

oftmals verfehlt, weil der Eine in seinem Drang zum ko- 

lossalen Wurf den Wurf des Anderen behinderte, seiner 

Liebe zum Romantischen im Wege war, der Eine wollte, 

was der Andere nicht konnte, ohne sich selbst zu verraten, 

der Andere etwas konnte, was der Eine nicht mochte. Um 

so manche Kompositionsfrage wurde in den vornehmsten 

und vergniiglichsten Lebensformen erbittert gestritten, und 

ganz und gar verwischte sich dabei die urspriingliche Aus- 

gangssituation von Auftraggeber und ausfiihrendem Kiinst- 

ler. Es entstand das bruderliche Alliance-OEuvre zweier 

Persdnlichkeiten, die, im Zenit ihrer Dreifiiger Jahre, ihres 

jeweiligen Eigenwertes klar bewufit, etwas dem Untergang 

Geweihtes, dessen Bedrohung sie nicht ahnten, im letzten 

moglichen Augenblick zum Bilde bannten. Selbst unsere 

Zeit, weil bildfroh, wird sich dem Glanz der optischen 

Darstellung nicht entziehen. Sie folgt den grofien Beispie- 

len des Fiirstlichen Baumeisters, der Veduten Fischers von 

Erlach und Salomon Kleiners, der Silvestre und Perelle. 

Das Gefiihl fur Volumen und Baukbrper, die Delikatesse 

des Details und der Glanz der umgebenden Liifte feiern 

ein Stelldichein. Die schwierigsten Verschachtelungen des

sen, was in Jahrhunderten wuchs, legen sich augenfallig 

auseinander. Die niederlandische Sicherheit in der Setzung 

der Valeurs umspinnt die Steinmassen mit dem feinen, 

herben Dunst, wie er den Vorfriihling in Altmark und 

Magdeburger Borde kennzeichnet. Ob Gotik, ob Renais

sance, Barock oder XIX. Jahrhundert: die Blatter ver- 

hehlen nicht, dafi sie an Ort und Stelle entstanden sind: 

historisch fundiert und objektiv treu, aber gefiltert durch 

ein sensibles Verstandnis fur das Unwagbare, das im kul- 

turellen Prozefi seinen jahrhundertelangen Niederschlag 

fand.

Es bleibt dies ein merkwiirdiger Vorgang. Zwischen 1930 

und 1939 standen die Archive offen, bliihten die Hauser, 

lebten die Besitzer und beobachteten mit gutmiitigem 

Interesse die Privatlaunen zweier Freunde, etwas Florie- 

rendes historisch rekonstruieren zu wollen. Sechs Jahre 

spater war nichts mehr vorhanden als von jedem Besitz 

der Rest einer vertriebenen Familie und im Treppenhaus
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Abb. 13. Schlofi Hundisburg bei Gardelegen um 1702, lav. Federz. urn 1932, im Besitz von Frau E. von Alvensleben, Bodelschwingh

der Vorburg von Bodelschwingh eine lavierte Federzeich- 

nung, jeweils ein einziges Exemplar, unter abenteuerlichen 

Umstiinden aus der russisch besetzten Altmark mit Hilfe 

treuer Freunde gerettet durch Elma Alvensleben geb. 

Knyphausen, noch bevor Alvensleben selbst aus der Ge- 

fangenschaft entlassen wurde.

Ware die Odyssee der Bilder falsch ausgegangen, so hatte 

ihrer kaum eines wiederhergestellt werden kbnnen. Sie 

blieben erhalten, spiiteren Generationen ein Quell der An- 

schauung dessen, was einst war.

Wolf von Niebelschiltz

Ursula Grdfin zu Dohna

ANCO WIGBOLDUS

EIN MODERNER MEISTER DER 

KAVALIERPERSPEKTIVE*)

Unsere Kenntnis alter Garten stammt zumeist aus zeitge- 

nbssischen Darstellungen von der Hand bedeutender Ar- 

chitekturzeichner wie etwa DU CERCEAU oder M. Merian. 

Bei ihnen stand die Architektur im Vordergrund des Inter- 

esses, weshalb man die Garten oft nur schematisch behan- 

delte, ihre innere Ausgestaltung oft sogar nur andeutete.

Erst im Laufe der Barockzeit wurden von den Bauherrn 

prachtvolle Stichwerke ihrer monumentalen Anlagen in

*) Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus: Das Garten- 

amt, 24. Jahrg., August 1975, S. 1—4.

Auftrag gegeben, die erkennen lassen, wie sehr sich Schlofi 

und Park gegenseitig bedingen.

Man bediente sich dafiir vorwiegend der Kavalierperspek- 

tive, die besonders dazu geeignet war, das Gesamtkunst- 

werk darzustellen. Die Anfertigung derartiger Prospekte 

kam in der Folgezeit mehr und mehr aufier Mode. Ein 

Englischer Landschaftspark durfte nicht vollig iiberschaubar 

sein und damit schien diese Art der Darstellung auf ihn 

nicht anwendbar. Geschickt gewiihlte Ausschnitte, die die 

jeweilige Stimmung zum Ausdruck brachten, wurden be- 

vorzugt.

Bedauerlicherweise wird die Kavalierperspektive heute 

kaum mehr geiibt. Umsomehr freut man sich, einem Kiinst- 

ler zu begegnen, der sich geradezu darauf spezialisiert hat. 

Anco WIGBOLDUS, ein hollandischer Maier, wurde durch 

den Kunsthistoriker Udo von ALVENSLEBEN dazu ange- 

regt. Sie lernten sich — wohl um 1930 — in Antwerpen 

kennen, als Alvensleben eben seine interessanten Studien 

liber Herrenhausen veroffentlicht hatte. Gemeinsam berei- 

sten sie viele Schlosser und Burgen und studierten deren 

Baugeschichte. Hieraus erwuchs eine harmonische Zusam- 

menarbeit, die fur beide Seiten befruchtend war.

Schon auf seiner Italienreise im Anschlufi an das Studium 

an der Kunstakademie zu Antwerpen, befallte sich Wig- 

boldus mit Architekturzeichnen und vertiefte sich in die 

Entwicklung der Baustile bis zum Hochbarock, wobei sein 

besonderes Interesse auch den Garten gait.

Seine ersten Bilder erscheinen in dem Buch U. v. Alvens- 

lebens uber den braunschweigischen Barock-Baumeister Her

mann Korb. Fur das Alvenslebensche Schlofi zu Hundis-
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Abb. 14. Das Stift zu Quedlin

burg, vom Miinzeberg aus gese- 

hen, 1937. Das Original bei Jan 

H. A. van Heek, ’s-Heerenberg

burg, welches dieser Architekt erbaute, gab es keine alten 

Stiche, wie sie fur diese Veroffentlichung wiinschenswert 

gewesen ware. So fertigte Wigboldus aus Grundrissen und 

Planen die fehlenden Bilder an, die Schlofi und Garten im 

Stile der Zeit in der Gesamtheit wiedergaben. Danach ent

stand die Serie von Zeichnungen aller Burgen und Wohn- 

sitze der Familie von Alvensleben, die erst nach dem Krieg 

als Buch herauskam.

Neben seiner intensiven Arbeit in Deutschland war Wig

boldus auch in Holland und Belgien mit der Wiedergabe 

dortiger Burgen und Schlosser beschaftigt, die zum Teil in 

dem 1962 erschienenen Buch „Huizen en Parken“ enthal- 

ten sind.

Auf den ersten Blick kann man seine subtilen Zeichnungen 

kaum von zeitgenossischen Darstellungen unterscheiden. 

Sie sind nicht nur mit der allergrofiten Genauigkeit wieder- 

gegeben, sondern der Kiinstler wendet auch eine hochst 

komplizierte Technik an. Zunachst wird mit gebrannter 

Siena-Tinte gezeichnet und dann mit verdiinnter Chinesi- 

scher Tinte schattiert; darauf noch oft systematisch mit 

Farben gearbeitet, meist blau, grim, rot und gelb, wenn- 

gleich auch sehr zuriickhaltend. Da die Bilder kein grofies 

Format haben (die Originalmafie von Duivenvorde und 

Lutetsburg sind 50 x 65, von Schlobitten 25 x 32), lafit 

sich ermessen, welch hohes Mali an Geduld und Zeit diese 

Art der Darstellung erfordert. Sie setzt nicht nur ein enor- 

mes Einfiihlungsvermogen voraus, sondern ebenso eine pro- 

funde Kenntnis der Architektur und der Gartenkunst.

Die Wiedergabe der Garten, die auf alten Grundrissen 

beruht, ist so exakt, dais man sogar daran denken konnte, 

diese Zeichnungen als Grundlage fur Restaurationen heran- 

zuziehen. Die raumlich erfafiten Gartenteile, die bis ins 

Detail ausgefiihrt sind, lassen die Anlage plastisch erschei- 

nen. Die minutios eingefiigten Personen beleben nicht nur 

das Bild, sie haben auch die Aufgabe, den Garten bis an 

das aufierste Ende in den richtigen Proportionen sehen zu 

helfen.

In mehr als 40 Jahren sind etwa 150 Gesamtansichten 

entstanden, die einen unvergleichlichen Einblick in das 

rege Kunstschaffen vergangener Jahrhunderte vermitteln. 

Fur einige Objekte hat Wigboldus mehrere Zeichnungen 

angefertigt, nicht nur aus unterschiedlichen Richtungen, 

sondern auch fiir die verschiedenen Epochen.

Es bleibt das grofie Verdienst der Deutschen Burgenver- 

einigung, dal? sie aus Anlafi des 75. Jahrestages ihrer 

Griindung eine interessante Auswahl dieser Bilder als Buch 

herausgegeben hat, zu denen Anco Wigboldus, der iibri- 

gens im selben Jahr seinen 75. Geburtstag feiern konnte, 

auch den Text schrieb. Die drei hier besprochenen Abbil- 

dungen sind in diesem Band wiedergegeben, der wie kein 

anderes vergleichbares Werk der Gartenkunst den ihr ge- 

biihrenden Raum zubilligt.

Es sei in diesem Zusammenhang vermerkt, daft fiir das 

Bild von Schlobitten ein Plan verwendet wurde, der von 

C. Grommelt falschlich Jean Baptiste Broebes zugeschrieben 

wurde. Da der Plan mit CFD signiert ist, liegt die Ver- 

mutung nahe, er stammt aus der Hand des Carl Florus 

Dohna-Schlodien, der wohl auch den Gartenplan fiir Schlo- 

dien entworfen und gezeichnet hat.

Die Zeichnung von Lutetsburg ist als Glied aus einer Reihe 

von Darstellungen zu verstehen, die die lange Entwicklung 

dieses alten Besitzes der Familie zu Innhausen und Knyp- 

hausen mit seinen fortwahrenden Veranderungen wieder- 

spiegelt. Diese Wiedergabe zeigt den Englischen Land- 

schaftspark, wie ihn der herzoglich Oldenburgische Hof- 

gartner C. F. Bosse entworfen hat.

Ein besonderer Vorzug dieses Buches liegt darin, dal? es 

fast ausnahmslos keine Schlosser regierender Herrscher be- 

handelt, die ohnehin einigermafien bekannt sind, sondern 

sich vielmehr den gesamteuropaischen Kulturleistungen des 

landbesitzenden Adels widmet. Fiir die z. T. grofien und 

prachtvoll ausgestalteten Herrensitze, deren Erbauer zu- 

meist hohe Staatsamter bekleideten, sei als ein hervorra- 

gendes Beispiel Schlofi Duivenvoorde genannt, aus der 

Heimat des Kiinstlers.

Da fiir viele der hier wiedergegebenen Orte alle Unter- 

lagen inzwischen verloren gegangen sind, hat diese Samm- 

lung fiir die Geschichte der Gartenkunst, der verganglich- 

sten aller Kiinste, einen unschatzbaren Wert.

Ursula Graf in zu Dohna
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Abb. 15. Kasteel Batenburg bei 

Arnheim, Rekonstruktionsstudie, 

um 1968, lavierte Federzeichnung, 

Original bei: Furst Christian Bent- 

heim-Steinfurt: „Es handelt sich 

bei der Ruine Batenburg bei 

Arnheim an der Maas um eine 

Zusammenschau des ehemaligen 

Zustandes nach alten Stichen und 

heutigen Fotografien. Diese re- 

konstruierte Wiedergabe ist eine 

besondere Leistung des Kiinstlers."

ANCO WIGBOLDUS IM SPIEGEL VON BRIEFEN

UND PERSONLICHEN ZEUGNISSEN

Irmela van Heek

SEINE PERSONLICHKEIT

Anco sehe ich vor mir am friihen Morgen im Salon eines 

der altmodischen Hotels, in denen wir auf unseren Reisen 

zu Dritt abstiegen. Friihstiick um 9 Uhr — ich fand diese 

Zeit noch reichlich friih — war fur Anco zu spat; d. h. er 

wartete selbstverstandlich auf uns, aber um 6 Uhr stand er 

auf und pflegte um 7 Uhr sein Tagebuch zu schreiben. 

Etwas schriig vorm Tisch sitzend, den Blick nach draufien 

frei, liefi er die Zeilen dicht gedrangt fibers Papier laufen. 

Er schrieb, zeichnete und malte mit der linken Hand.

Steif und linkisch wirkte auch seine kraftige Gestalt, die 

er bewufit und diszipliniert gerade und aufrecht hielt. 

Ganz im Gegensatz dazu standen seine sanfte Stimme und 

sein tanzelnder Gang.

Diese oben erwahnte Disziplin, die keine Minute des Ta- 

ges vergeuden wollte, fiel ihm — vor allem in seinen 

spateren Jahren — nicht leicht. Er bestatigt meinen Ein- 

druck in seinem Brief vom 5. Oktober 1973: „Du weiftt, 

ich muft meine Miidigkeit mit Arbeit besiegen." Als nieder- 

landischer Bauernsohn empfand er „eine gewisse Harte 

auch als Heilmittel" bei allerlei Schmerzen und Zipper- 

lein.

Hohe Anforderungen an sich selbst zu stellen, hat er auch 

im Umgang mit seinem Freund Udo von Alvensleben ge- 

lernt, der sein Leben grundlegend beeinflufit und mitge- 

staltet hat. Niemand hatte Ancos angeborenes Feingefiihl 

besser bestatigen und entwickeln konnen als der hochge- 

bildete Alvensleben. Niemand hatte ihm Geschichte, Tra

dition, feinste Kultur besser erschliefien konnen als der 

Herr auf Wittenmoor. Immer haben wir Ancos Zuriick- 

haltung und Bescheidenheit, seinen Respekt vor des ande- 

ren „Territorium“, seine Courtoisie und seine zarte Um- 

gangsweise geschatzt, die er von dort mitgebracht zu haben 

schien.

Da er belebte Schlosser kennen gelernt hatte, war es ihm 

unmbglich, unbewohnte, quasi seelenlose, zu zeichnen. Ein 

Tee bei Grafin Metternich geniigte, um ihm Schlofi Hillen- 

rads Charme zu erschliefien und anschliefiend seine Vedute 

zu zeichnen; aber er konnte unmbglich Schlofi Ahaus in 

Westfalen aufs Papier barmen, das nicht mehr privat be- 

wohnt wurde, sondern die Kreisverwaltung beherbergt.

Anco behandelte seine Lieblingsschldsser ehrfiirchtig wie 

lebende Wesen. Flier am Genfer See, wo ich diese Zeilen 

schreibe, betrachtete er bei seinen regelmafiigen Besuchen 

mbglichst die Schlosser von Nyon, Prangins, Coppet und 

Martheray in Begnins. Prangins, damals verlassen und ge- 

schlossen, lockte ihn dennoch. Er fand namlich Beziehungen 

der Erbauer zu Emilia von Nassau. Doch geniigte diese 

feme Belebung nur fur eine Skizze. Auf Coppet liefien 

sich Spuren der Familie Dohna-Schlobitten verfolgen und 

„Martheray bildet jiir mich einen Schluftakkord. Als Grab 

der friihen Christenheit hat es etwas Speziales. Es ist ein 

Platz, wo man gut alles iiberdenken kann, denn die Zeit 

ist da etwas ohne Eile und ist gedankenreich. Ich glaube, 

daft Jean-Jacques Rousseau, als er als junger Mensch vor- 

beiwanderte, sein Namen da angebracht hat, weil er intui- 

tiv die Stelle in seiner Seele entdeckte, erkannte als ein Ort 

der Meditation, eine Stelle, wo man zu denken, zu besin- 

nen und zu dichten angeregt wird.“

Reichte die Zeit nicht zu einem Besuch, so mu 11 ten wir 

doch mbglichst an den geliebten Landsitzen voriiberfahren, 

um sie winkend „zu griifien“.

So griifie ich Anco zum Schlufi mit seinen eigenen Worten, 

seinem Brief vom 5. Oktober 1973 entnommen, gerichtet 

an eine Arztin: „Hoffentlich geht es Dir gut in Deiner 

erhabenen Kliniek, wo menschliche Kwalen zu der kost- 

lichsten Seelenkultur aufsteigen konnen, um da auf zar- 

teste Weise hiniibeiwandern zu konnen fast unmerkbar 

ins Jenseits."

R. I. P.

Irmela van Heek, Huis Bergh, ’s-Heerenberg

Begnins, 15. Februar 1984
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AUS BRIEFEN VON

UDO VON ALVENSLEBEN (1897-1962) AN 

ANCO WIGBOLDUS

1932

Als ich gestern abend von Berlin zuriickkam, lag Deine 

wundervolle 2. Zeichnung von Hundisburg bier, eine grofle, 

herrliche Uberraschung! Du hast darin noch mehr als in 

dem ersten Bilde den Stil der alten Stiche getroffen, und 

jedes kleine Detail bezeugt die Liebe und Aufopferung, die 

Du auf diese Arbeit verwandt hast. Sie mu/i wirklich Un

geheuer gewesen sein. Du mu fit ja wochenlang wie beses- 

sen daran gezeichnet haben. Ich werde nicht miide, die 

Einzelheiten anzusehen und in dieser riesigen Gartenland- 

schaft mit Dir spazieren zu gehen. Die Gesamtwirkung ist 

ganz erstaunlich schon. Wie ich Dir das vergelten soil, wei.fi 

ich noch nicht. So viel Sorgfalt, Intensitdt und Treue sind 

iiberhaupt nicht zu belohnen auj materielle Art . . .

1933

. . . Dein Buch mit den schonen Bildern aus Holland er- 

freute mich von Herzen. Ich habe ein rechtes faible fiir die 

Pays-bas, und es ist eigentlich kein Zufall, da fl sie mir 

nach 15 Jahren treuer Verehrung meinerseits — zum Dank 

gewissermafien — Deine Freundschaft geschickt haben!

. . . Weshalb war Deine Arbeit so schwer? Vielleicht, well 

Du mit Recht mehr von Dir verlangst, als Deine Auftrag- 

geber fordern. — Ich mache mir Gedanken uber Dein Ver- 

hdltnis zu Deiner Produktion. Manchmal glaube ich, es 

kame darauf an, Deinen Mafistab etwas zu beeinflussen, 

aber vielleicht hat Dich das nur gehemmt. Sicker hast Du 

zum Zeichnen besonderes Talent, aber immer wieder zieht 

es Dich dock zur Farbe und zur Arbeit in Fldchen. Du 

mufit das tun, wonach Dich verlangt, und sei nicht ent- 

mutigt, wenn nicht alles gliickt . . .

Abb. 16. Das Torhaus in Liitetsburg, Federzeichnung, 1961

1934

. . . Ich wiinsche Dir, dafi Du in Zukunft Deinen Weg noch 

klarer und unbeirrbarer gehst als bisher, im festen Willen, 

menschlich und kunstlerisch ein Ziel zu erreichen, das Dir 

vorschwebt. Arbeite tiichtig und treibe nicht zu viel Philo

sophic. In den Himmel kommst Du auch so!

Abb. 17. Huis de Paauw bei Den 

Haag, lav. Federz. um 1961, in 

„Getegende Outmoetingen" S. 92, 

in „Burgen, Schlosser und Garten" 

S. 15
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Abb. 18. Huis Bergh — ’s-Heerenberg, Niederlande, lav. Federz., in Besitz von ]an H. A. van Heek, ’s-Heerenberg

. . . Willst Du nicht zu W eihnachten zu uns kommen, mog- 

lichst schon vorher? Ich gebe Dir einen neuen Auftrag, 

ndmlich den Entwurf einer Wappenfahne mit Lowchen, 

fur die lange Fahnenstange. So geben wir dieser Reise den 

dienstlichen Hintergrund. Wir werden den ganzen Tag 

zeichnen, und ich werde viel von Dir profitieren. Richte 

Dich auf mindestens 14 Tage ein und bringe nicht zu we- 

nig an Papier mit!. . .

1937

...Ich hangte alle Deine Bilder im Efizimmer auf;es gibt 

einen wundervollen Gesamteindruck, denn sie steigern sich 

gegenseitig. Anmutig und Stolz blicken Deine Zeichnungen 

von den Wanden, sie erfreuen mich dauernd. Eine schonere 

Anco-Ausstellung gibt es nicht! . . .

Zum 35. Geburtstag 1935

. . . Werde vor allem gesiinder und innerlich so positiv, 

wie Du es von mir verlangst! Leide nicht zu sehr unter 

chambres garnis und hospitalite payee, die das Los des 

Junggesellen sind, der nicht Monch werden will —, und 

sei geduldig von einem Ldcheln des Schicksals zum anderen. 

La fl es Dir gut gehen, Heber Anco; denke nicht, sondern 

fordere Deine vie domestique und male! . . .

. . . Dein Kommen, dear Anco, paflt jederzeit; Deine Sorge, 

unsere Bilderserie konnte nicht vollendet werden, ist sicker 

berechtigt. Daft Du sie hast, riihrt mich sehr; ich ware 

natiirlich sehr froh, wenn wir darin zu einem gewissen Ab- 

schluft kommen kdnnten, bevor alle Grenzen sich schlie- 

ften . . .

1936

. . . Gut zu schaffen ist ebenso schwer, wie sich selbst zu 

erziehen. Die Hauptsache im Leben ist fiir jeden, nicht 

schwunglos und langweilig zu sein. Sonst findet der Liebe 

Gott, er hdtte uns besser ungeschaffen gelassen!

Es griiftt, dear Pylades, Dein Udo.

AUS BRIEFEN VON ANCO WIGBOLDUS AN 

ELMA VON ALVENSLEBEN

1961-1966

. . . Ges tern las ich noch in Udos Burgenbuch und finde den 

Text so historisch wissenschaftlich schon fundiert. Dagegcn 

bin ich nur ein gemutlicher Plauderer, der inmitten der 

historischen Begebnisse Menschliches und Begegnungen be- 

wahren muftte und jene Unbedenklichkeiten, die mir zaube- 

risch voll Leben erschienen . . .

... Udo war jemand, der immer Kultur iibertragend wirk- 

te, voll Empfindung, fast zu viel fiir einen Menschen, um 

es allein zu tragen. Er mochte es mit dem Geiste ganz in 

Jemand iiberpflanzen und hat friiher in mir einen guten 

Pendant gefunden, der fiir Schones und Historisches emp- 

findlich war und doch auch wieder andere Sachen bedeu- 

tend fand als Udo; deswegen beniitzte er auch gem meine 

Tagesnotizen von Reisen, die wir einmal friiher mach- 

ten . . .

{In Erwartung eines Gastes):

. . . Ich stecke eigentlich noch zu voll von Eindriicken, um 

Neues zu begriiften, aber ich werde doch mein Bestes tun,
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Abb. 19. Bodelschwingh bei Dortmund, lav. Federzeichnung 1938

die Kunst der Gastfreundschaft zu beilben. Darauf brauche 

ich Stille, tiefe Stille, ohne welche ein Kiinstler nicht schaf- 

fen kann. Es werden bald Jahre kommen, dap ich mein 

Haus nod) weniger verlassen werde und vertiefen das- 

jenige, was in mir ist. Das ist nicht traurig, aber eine Stille 

Freude . . .

. . . Ich arbeite vielleicht fast zu viel, aber wenn die Arbeit 

bleiben soil, mup man selber ein biPchen sterben, aber 

gliicklich lebt man gleich wieder auf! — Die Gestorbenen 

geben Auftrdge auf, die zu Vielem verpflichten . . .

. . . Kiinstler miissen ringen mit ihrem Talent, besonders 

wenn die Resultate nicht wie im Schlaf entstehen! . . .

. . . Wir vergessen scheinbar und finden wieder, und ein 

forciertes Festhalten wiirde auch wieder unnatiirlich sein 

und nicht gerecht. Man mup mit Freude und Verstandnis 

festhalten und mup zufrieden sein mit dem, was man ge- 

lernt hat, denn man kann niemals jemand anders sein 

und mup mit eigener Natur das Bestrebte verarbeiten. Es 

ist immer schdn, etwas Humor und barocken Schwung zu 

bewahren! . . .

. . . Ich verstehe nicht, weswegen ich inmitten der Gefahren 

immer so munter sein kann. Ich glaube, ich habe zu viel 

scheinbar verloren, aber mit dem BewuPtsein, dap der 

Liebe Gott es im Stillen Alles aufhebt fiir spdter. „Alle 

Udos und andere Gelehrte haben Meine Sch'dtze gesehen, 

aber sie sind alle in Meinem Besitz“, spricht Derjenige, 

dessen Namen man nicht ausspricht und Der nicht aufhdrt, 

Lektionen zu spenden . . .

. . . Nach Hause kommend aus der Stadt, wo die Menschen 

glaube ich ganz emsig Einkdufe taten, habe ich etwas Ge- 

miitlichkeit gebildet in meinem Zimmer mit Blumen. Ich 

sitze schr'dg gegeniiber des Musenbildes, das wohl reichlich 

beweglich ist fur mein sonstiges Tun! Das Fremde ist im

mer, daP ich staune, daP ich das gemacht haben soil. Das 

kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wenn ich das Buch 

mit den Bildern sehe. Wir sind so merkwiirdige Werkzeuge 

in Handen irgendeines schopferischen Geistes, mit dem wir 

nie ganz zufrieden sind, daP er uns nicht erlaubt, Besseres 

und Versprechenderes zu tun. Vielleicht ist das Resultat 

nicht so wichtig, wie das Streben an sich nach vollkomme- 

neren Leistungen . . .

. . . Ich habe die Arbeit der Alvenslebenschen Hauser so 

notwendig gefunden und gedrangelt, daP daraus etwas 

wiirde; ich habe immer sehr darauf bestanden, als ware es 

Zollgeld, das man bezahlen miiPte zum ewigen Leben fast. 

Als ich dann den Parachute-Absprung getan hatte mit 

meinem OEuvre, war die Ruhe des Geistes ganz vollkom- 

men. Keine Fragen waren mehr da, sondern Ruhe und 

Frieden, wie unvollkommen mein Buch auch ist . . .

. . . In Antibes erlebte ich den Ostermorgen in der Kirche. 

Es lebt in uns alien etwas von jenen Frauen, die friih am 

Morgen die Stimme des Engels horten, um uns den totalen 

Auferstehungsgedanken deutlich zu machen, wie er sich 

geheimnisvoll auf alle teuren Verstorbenen bezieht. Wir 

sehen sie wieder — liberal! Sie wandern in den heiligen 

Stdtten unseres Daseins und sind noch lebendiger als die 

Lebenden . . .

. . . Wir werden das Wichtige mit unseren geliebten Mit- 

menschen nicht vergessen, aber eine Sache ist notwendig, 

wenn wir sie verloren haben: daP wir in die Zukunft 

hoffnungsvoll hineinsehen und aus vergangenen Erfahrun- 

gen einen eigenen und personlichen Geist bilden. Ich glau

be, dap es ein Geheimnis des Lebens ist, fiir unsere innere 

Erziehung. Stets entfdllt uns etwas Wichtiges, um uns zu 

erproben, ob wir Dies oder Jenes auch selbst'dndig ver- 

arbeitet haben und einsehen kdnnen . . .
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Abb. 20. Kasteel Gaasbeek bei Briissel, lav. Federzeichnung

■ . . Es ist gut, daft man mit einer Idee bisweilen eine 

knallende Pistole abschieflt, sonst fdllt die Welt in den 

Schlaf des Alltdglichen! . . .

. . . Inmitten der Erhabenheiten ist Realitdtssinn ein Freund, 

denn wir sind fiir irdische Lektionen bier und miissen das 

Irdische beniitzen, um das Uberirdische klarer zu betrach- 

ten . . .

. . . Es ist immer schon, menschliche Souplesse zu bewahren, 

inmitten von scheinbar harten Entschliissen, damit man das 

Lacheln nicht ablernt. . .

1977

. . . Ich glaube, ich brauche Wdrme, viel schlafen, um 

den poetischen Gang wieder zu fordern, ein blares Gehirn, 

Elan, Sapientia — und wage es kaum, alle grofiartigen 

Sachen noch auf meiner hohen Lebenszeit zu erwarten. Ich 

erwarte diese trotzdem als spezielle Gnade Gottes, inso- 

weit mein Gehirn dazu noch imstande ist! Der Herr der 

Welt scheint zu schlafen, hat Grippe, zu wenig Schwung, 

oder ich bin voriibergehend zu miide, um die immer dock 

leitende Stimme gut zu vernehmen! . . .

. . . Ich bin viel allein, und merkwiirdigerweise handhabe 

ich mich in dem alten Stil und scheine etwas geschiitzt 

darin zu sein. Immer kommt wieder eine derartige Arbeit. 

Ich sehe eigentlich wenig Menschen, ohne das GefUhl zu 

haben, vergessen zu sein. Ich denke gerne an alles, was 

Udo gefiel im Leben. Ich bin in dem Geist der Freund- 

schaft, glaube ich, wohl bis an die Grenzen der Moglich- 

keit gegangen, und deswegen sind nahe Bindungen nicht 

mehr so leicht. Durch Udo habe ich die alten Situationen 

der historischen Bauten so innerlich festgehalten, dafl ich 

mich schwer entwickeln konnte ohne Schlosser und Parks. 

Aber es schien meine Pflicht zu sein, diese Art Arbeit zu 

machen . . .

. . . Ich mu fl sagen, dafl ich den neuen Situationen nicht 

gut gewachsen war. Ich habe enorm gekampjt, das Por- 

triit wieder besser zu bewdltigen. Die ganze soziale Welt 

anderte sich, und fur diese ganzen Strukturen der heutigen 

Zeit — dafur mangelt mich immer etwas die Geschmeidig- 

keit anzufassen, wie gehorsam ich auch versuchen will zu 

sein.

Verzeih die Fehler, die ich schreibe. Das zu bedachtsame 

Schreiben hemmt die Inspiration! . . .

1978

. . . Es tat mir leid, Dich zu konfrontieren mit meinen de- 

primierten Zustanden. Ich war ungezweifelt zu viel mit 

der Kunst beschdftigt und war nicht genUgend bewandert 

in der tdglichen Versorgung, hatte eine zu grofle Produk- 

tivitdt, immer bedacht auf den historischen Nachlafi, im

mer beschdftigt, mich auch iibend; und ich glaube auch, dafl 

ich im Geiste Udos viel getan habe, und vielleicht zu viel, 

soda fl ich nicht weifl, wohin alles wandern wird! . . .

. . . Es war, glaube ich, eine wahre Bataille, und wie das 

Leben auch ist, es bildet sich immer eine Auffassung, um 

den Sachen Form zu geben. Ich habe mich wieder gefaflt, 

und kann dock nicht so ganz mitreden. Entschliejlen ist oft 

schwer, und ich hoffe, da fl ich mich entschlossen habe in 

Gottes Geist und Liebe und Verbundenheit und nicht in 

Verlassenheit, und das gibt auch eine grofle RuheP)

Gemeint ist die Uberlegung, sich eventuell in ein Altersheim 

zu begeben. E. v. A.

Burgen und Schlosser 1984HI 87



Ich habe das Gefiihl, daft auch die Menschen, die gestorben 

sind, mich besser erreichen und bei mir wohnen wollen. 

Ich selber bin wieder in eine Welt von Bewegtheit aufge- 

nommen und kann wieder empfinden. Die Menschen be- 

gegnen mir mit Gilte und Interesse, und ich priife die Spei- 

sen wieder, und die totalen Enthaltungsgefiihle sind dock 

etwas vorbei. Wir gehen alle durch solche Gefiihle von 

sozialer Einsicht, von Risiko und von Berechnung — und 

es ist doch bedeutend, die Fiihrung abzutasten, wobei man 

bereit ist zu opfern. Und so war es: es mu fl Liebe da sein 

und auch Wach-sein und Respekt, und dann kann man es, 

und dann wird auch der Weg klarer und gottbefohle- 

ner . . .

1979

. . . Ich wollte wohl zu Euch kommen, aber ich wage es 

nicht, aus der Ubung zu kommen und zur Ruhe, und ins 

Altersheim zu gehen mbchte ich auch Dir nicht gerne an- 

tun! Ich bin zuriickgezogen arbeitend, wartend auf Gottes 

Gnade, dankbar da fur, da fl ich noch ein freier Mann sein 

darf, grace de Dieu! . . .

. . . Ich wage es nicht zu verlangen, da fl — wenn ich mutig 

bin — da jemand ist, der mir mit Vertrauen hilft, ruhig 

zu sterben. Gott wird dafiir sorgen. Aber vielleicht ist er 

gezwungen, nur ein paar Bilderbiicher nachzulassen und 

einen hastigen Text. Du weiflt, wie wechselfallig das Leben 

oft ist, aber daft es auch wunderbare Trostmoglichkeiten 

gibt . . .

Hein J. Prakke

GLOCKWUNSCH ZUM 75. GEBURTSTAG

Aan ANCO WIGBOLDUS

Meester van ’t Penseel

n. a. v. zijn 75ste verjaardag

8 maart 1975

Amice Anco! Wees gegroet op deze dag-der-dagen, / Nu ge 

zo lof- en luisterrijk Uw driekwart eeuw voltooit! / Char- 

mante ,Meester van ’t Penseel1 die ’t eigen niveau nooit, / 

Om wille van welke dwingende Geest-des-Tijds ook, wil

der verlangen . . .

Voorwaar, Uw werk weet van een eigen denkstijl te ge- 

wagen. / Voornaamheid spreekt uit Uw kastelen, parken. 

Ja! vermooid / Is ook wat-al-verloren-ging, weer (als van- 

ouds getooid) / Geschilderd door Uw hand, herrezen, naar 

Uw welbehagen.

Beheerser van vorm en kleur! — en van een hoofse levens- 

kunst! / Ontkenner van ’t ontluisteringsgebod der ,Grote 

Mode' I Leert g’ ons om nooit te buigen voor de eigen- 

tijdse gunst.

Doe ons nog lang meedromen, Anco, Stijlvolle-tijden- 

bode;/Uw heimwee naar ’t eigen Arnichem, weerspiegeld 

in Uw kunst, / Straal’ lang nog uit Uw boeiend werk, Uw 

blik, Uw levenscode.

Hein Hekkarpi

(Professor Dr. H. J. Prakke) 

Huis Welbergen

(te gast bij de Van Heek’s van Bergh)

8. HI. 1975.

(In diesem Akrostichon ergeben die Anfangsbuchstaben der 

Zeilen: ANCO WIGBOLDUS).

(Eigene ungefahre Ubersetzung)

Freund Anco! Sei gegruftt an diesemTag der Tage, / Da Du 

nun, reich an Lob und Glorie, ein Dreiviertelsdkulum voll- 

endest! I Charmanter ,Meister des Pinseis1, der Du das ei

gene Niveau, / um welches zwingenden Zeitgeistes auch, nie 

senken wolltest!

Wahrlich — Dein Werk verkiindet den eigenen Denk-Stil. / 

Vornehmheit spricht aus Deinen Schldssern, Garten. Ja! 

— Verschonert gar! ist manches, was verlorenging (im 

alten Glanz geschmiickt), / gemalt von Deiner Hand, aus 

der Ruine wieder aufgestiegen, nach Deinem Wohlgefalien.

Beherrscher von Form und Farbe! — und einer hofischen 

Lebenskunst, ! Verneiner vom Entgldnzungsgebot der ,Gro- 

ften Mode1 — / lehrst Du, uns nie der Gunst der Zeit zu 

beugen.

La ft uns noch lang mittrdumen, Anco, Du Bote stilvollerer 

Zeiten I Dein Heimweh nach dem eignen Arnichem (klar 

wiedergespiegelt in Deiner Kunst). / Strahl’ lange noch aus 

Deinem fesselnden Werk, aus Deinem Blick, aus Deinem 

Lebenskode.

Abb. 21. Neujahrswunschkarte, Ge- 

stalten der antiken Welt vor einer 

idealistischen Landschaft, lavierte 

Federzeichnung um 1976. Photo 

schwarz-weift, auf der Riickseite 

handschriftlich: Mein Neujahrs

wunschkarte Anco Wigboldus
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Abb. 22. Scblofi Schlobitten in Ostpreuflen mit seinen Gartenanlagen, im Besitz von Fiirst zu Dohna-Schlobitten

Use von Niebelschiitz

GLUCKWUNSCH ZUM 80. GEBURTSTAG

Geburtstags-Adresse fiir Anco Wigboldus zum 8. Marz 1980

Borge mir, hilfreiche Muse, die Gabe des friihe Verstumm- 

tenA), I Um an des Freundes Geburtstag wiirdig in Versen zu 

sprechen. I Reisten dock quer durcb die Lande geladene 

Gdste in Scharen, I Gliick ihm zu wiinschen und Dank ihm 

zu sagen, der jahrlang, / Ehe der Ablauf der Zeiten hinweg- 

schwemmt erinnernde Krdfte, / Nachschuf in zaubrischen 

Bildern, was einst gebildet aus Stein.

SCHones zu fiihlen und Schones zu bilden, ward innerer 

Auftrag. I Liebt er nicht Schonheit und Licht, Gottes Ge- 

schenk an die Welt? / Offen und gut ist sein Blick auch fiir 

Menschen und Werke der Menschen, I Edies entziickt seinen 

Geist, Gates so Herz wie Gemiit; I Seiber verehrend das 

Hochste, kann ihn nur Hohes entziinden, / Seiber vertrau- 

end, gewinnt er Vertrauen und Freundschaft. / Elend be- 

stellt war es um Kiinstler und Kunst, um uns alle, I Rich- 

tete niemand mehr riickwdrts den Blick in Verehrung und 

Staunen.

Unsere Zeit ist verworren, und Argwohn erweckt, wer es 

ausspricht. I Not tun uns Kiinstler wie er, Mittelpunkt heu- 

tigen Festes, / Der alles Wirre besiegt mit seiner lauteren 

Klarheit.

Grazie im Reiche der Kunst — wo ware sie heute zu 

finden? / Ahnlich wie Mozarts und Mor ikes Zaub er inWor- 

ten und Fonen,! Rufen mir Bilder von Anco leuchtende 

Jahre herauf. / Traumend durchwandernd die Burgen, die 

Schlosser und Garten, / Eint uns ein freundschaftlich Band 

nun schon im fiinften Jahrzehnt. I Nichts ist vergessen, und 

nichts geht verloren. Hab Dank.

Use von Niebelschiitz, Dusseldorf

*) Gemeint ist der Dichter Wolf von Niebelschiitz, Ehemann 

von Use von Niebelschiitz, der 1960 starb.

(Akrostichon: BURGEN, SCHLOSSER UND GARTEN).

Michael Freiherr von Fiirstenberg

ANCO WIGBOLDUS IN WESTFALEN

Erst gegen Ende seines Lebens lernte ich Anco Wigboldus 

kennen, genaugenommen Karfreitag 1976, als er mit Al- 

venslebens Eggeringhausen besuchte. Mit diesem Besuch er- 

fiillte sich mir ein stiller Wunsch der Jugendzeit, einmal 

den Mann kennenzulernen, von dem Udo Alvensleben 

immer erzahlt hatte und der einem durch die Schilderun- 

gen in Alvenslebens Tagebiichern und die dort veroffent- 

lichten Abbildungen irgendwie nahegekommen war. Nun, 

diese Begegnung mit eingehender Besichtigung Eggering- 

hausens fiihrte zu einer Freundschaft mit dem viel Alteren, 

die mich vielleicht berechtigt, einige Gedanken uber „Anco 

in Westfalen" niederzulegen. Nach wenigen Wochen des 

Zauderns kam es dazu, daft er Eggeringhausen zeichnen 

wollte, es wurden Briefe gewechselt, Photos geschickt, wie 

wohl immer, wenn er sich mit einem Projekt befafite. Die 

Geschichte des Hauses — Geburtsort des Herzogs von Kur

land, Gotthard Kettler, und seines Bruders, des evangeli- 

schen Fiirstbischofs Wilhelm von Munster, Besitz des
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Abb. 23. Haus Testorf in Holstein 1975, lav. Federzeichnung, im Besitz von Frau M. von Abercron

Staatskanzlers Furst Kaunitz-Rietberg — und der mit dem 

Haus verbundenen „Herrlichkeit Mellrich" wurde bespro- 

chen, und schliefilich entstand als Vorgabe eine Ansicht von 

Eggeringhausen in 01 auf Holz, eine fur Ancos Schlofian- 

sichten wohl seltene Technik. Anco erlebte intensiv den 

Eggeringhauser Sommer, interessierte sich fur alles, was 

im Betrieb und im Haus geschah. Dabei gab er viele Anre- 

gungen fur die Gestaltung der umgebenden Landschaft, 

beobachtete und skizzierte.

Wigboldus mufite seine Hauser „erleben“. Ich kann mir 

kaum vorstellen, daE er ein Haus malte ohne freund- 

schaftliche Beziehungen zur Besitzerfamilie; vielleicht sind 

seine Ansichten deshalb trotz des schematisierenden Stiles 

so lebendig. Die kleinen Figuren und Staffagen seiner 

Ansichten waren eine eigene Betrachtung wert. In Eggering

hausen stellte er sich selbst dar, zeichnend vor einem alten 

Steintisch an der Siidseite der Grafte, den Besitzer neben 

sich mit seinem noch nicht abgerichteten, an der Leine zie- 

henden Labrador; er zeichnete den Forster, der vom Rap

port kommend am alten „MaststaIl“ vorbeigeht, Rehe am 

Waldrand, kleine Menschengruppen auf dem Hof und im 

klein gewordenen Gemusegarten. Sicherlich trauerte er der 

Zeit nach, in welcher Schlosser belebter waren und Aus- 

kommen, Arbeitsplatz und Ausbildungsstatte fur viele bo- 

ten. Kostlich waren seine Bemiihungen, die Getreidefelder 

zu gestalten. Getreiderichten, die er als so dekorativ emp- 

fand, pafiten fur den „Istzustand“ 1976 nicht mehr, so 

kam er auf Mahdrescher als gestaltendes Element. Nach- 

dem diese im ersten Entwurf verkehrt herum droschen, be- 

fafite er sich eingehend mit den Maschinen und ihrer Funk- 

tion, jetzt dreschen sie richtig. Alles wurde eingehend be- 

sprochen, und so nannte er sein Werk trotz aller Proteste 

des Besitzers „Gemeinschaftsarbeit“. Die barocke Madonna 

am oberen Bildrand war aber nicht die Idee des katholi- 

schen Besitzers, sondern des protestantischen Kiinstlers, der 

damit nicht nur den weiten Blick in die milnstersche Tief- 

ebene begrenzen, sondern vor allem auf Geist und Ge- 

schichte der „Westfalia Sacra" hinweisen wollte, der ihm 

hier begegnet war.

Anco Wigboldus war ein glaubiger Christ; unvergefilich 

bleibt mir eine Fahrt mit ihm durch „sein“ herbstlich-ne- 

beliges Friesland mit seinen alten reformierten Dorfkir- 

chen. Man spiirte, hier war der Freund zu Hause, aber zur 

gleichen Zeit konnte er von seiner Vorliebe fur den Bene- 

diktinerorden sprechen, von seinen rbmischen Eindriicken 

oder von Antwerpen. Vielleicht gefiel ihm Westfalen mit 

seiner katholischen und reformatorischen Tradition auf 

gleichem Raum deshalb so gut, sicher spiirte er hier auch 

die Verbindung zum Osten, bis hin zum Baltikum. Er be- 

wunderte ja alles Einende, und deshalb besonders die 

europaische Tradition des Adels; der Doppeladler als Zei- 

chen des alten Reiches uber dem Gittertor in Eggeringhau

sen war ihm nicht fremd. Anco hatte adelige Tradition in 

den Schlbssern des Ostens erlebt und dokumentiert. Wenn 

er iiberhaupt Stolz war, dann darauf, daE er durch seine 

Bilder manches Unwiederbringliche in gewisser Weise ge- 

rettet hat. Nach dem Krieg suchte er diese Tradition im 

kleiner gewordenen Westen und empfand sie vielleicht 

noch bewufiter. So konnte er eindringlich warnen, wenn 

etwas fur ihn Wichtiges verlorenzugehen drohte.
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Abb. 24. Haus Testorf in Holstein, Rekonstruktionsstudie der Gartenanlagen im 18. Jahrhundert, lav. Federzeichnung urn 1975

Ressentiments gegen Deutschland hatte er nicht. Das Bose, 

das seine Heimat durch Deutschland erlitten hatte, war fur 

ihn nicht deutsch, sondern hose. Deutsche waren fur 

Anco Menschen wie Alvensleben und viele andere Freunde, 

von denen er immer wieder sprach. Westfalen, das Nach- 

barland der Niederlande, wurde ihm zuerst durch Alvens

leben erschlossen, die Darstellungen von Bodelschwingh und 

Burgsteinfurt sind ein Zeichen dafiir. Er bewunderte Cle

mens-August Kardinal von Galen; ein Bild dessen Grofi- 

onkels, des Mainzer Bischofs Wilhelm-Emmanuel von Ket- 

teler, stand in seiner Wohnung. Die Nichten Galens, Freiin 

Maria von Wendt und Freifrau Mariaschnee von Boeselager, 

gehorten zu seinem Freundeskreis; durch letztere kam er 

dazu, das Nesselrodesche Flerten zu malen. Von Merls- 

heim aus wurde ihm das alte Hochstift Paderborn ver- 

traut, von Drensteinfurt aus das Miinsterland, die Namen 

der Hauser standen fur ihn zugleich fur die Namen der 

Besitzer Werner zur Miihlen und Wessel Landsberg-Ve-

Abb. 25. Frankreichreise 1960. Ort 

in der Gegend von Dijon. Lav. 

Federzeichnung
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len und ihrer Familien. Im Miinsterland entstand seine 

letzte grofie Arbeit: mit fast letzter Kraft, wie mir schien, 

zeichnete er Darfeld, die Renaissanceanlage des Grafen 

Droste zu Vischering, Erbdrosten des Fiirstentums Mun

ster.

Viele Hauser hatten ihn noch gelockt; bei einem Besuch in 

Egelborg ergriff er zuerst den Skizzenblock und zeichnete 

und ging dann erst ins Haus — „es 1st wie ein shake

hands fiir das Haus", sagte er. War eine Ansicht fertig, so 

blieb der Kontakt mit den Familien „seiner“ Hauser durch 

eine umfangreiche Korrespondenz, Besuche und Gegenbe- 

suche. Es war beeindruckend, ihn in seiner Kiinstlerklause 

in Zuidhorn zu erleben, vielleicht noch bescheidener, noch 

mehr zuriicktretend hinter seinem Werk und doch jeden 

Gegenstand, jedes Bild mit Erinnerung fullend und be- 

miiht, der Zukunft etwas von einer alten und feinen Kul- 

tur weiterzugeben. Anco Wigboldus war fiir uns alle nicht 

nur Freund und Kiinstler, sondern Weitergebender, Tra- 

dierender eines kulturellen Erbes. Durch sein Werk wird er 

in vielen Kulturlandschaften Europas ein Begriff bleiben.

Michael Freiherr von Fiirstenberg, Eggeringhausen
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