
des in Deutschland weitgehend unbekannten Bildhauers dem deutschen 

Publikum naherzubringen, hat sie sicher erreicht, und der Katalog bietet 

der Forschung eine Ftille von bisher unverbffentlichten Informationen.

At'Cer in Hamburg war die Flaxman-Ausstellung auch im Thorvaldsen- 

Museum in Kopenhagen und in der Royal Academy in London zu sehen.

Christian Wolsdorff

REZENSIONEN

DOMINIQUE HERVIER, Une famille parisienne a I’aube de la Renaissance. 

Pierre Le Gendre et son inventaire apres d£ces. Paris, Ed. Honore Champion 

(Bibliotheque du XVe siecle, XLII) 1977. 123 + 263 Seiten.

Bei der Wiederaufrichtung Frankreichs nach dem hundertjahrigen Krieg 

hat das Btirgertum eine nicht zu unterschatzende Rolle gespielt. Exponenten 

dieser Klasse stiegen in die hochsten Staatsamter auf; die Konige wufiten 

sich den Arbeitseifer und Sachverstand dieser bisweilen aufierst wohlhaben- 

den Financiers, Rechtsgelehrten und Verwaltungstechniker zunutze zu 

machen. Unter Karl VIII. und Ludwig XII. ragen die Allemant, Beaune, 

Bertholet, Bohier, Briqonnet, Hurault, Robertet, Ruze hervor, und mit die

sen Namen verbinden sich an der Loire grofie und — gemessen an ihrer 

Offenheit fur italienische Kultureinflusse — fortschrittliche Bauuntemeh- 

mungen.

Einer jener Tuchtigen war Pierre Le Gendre. Sein Name war verschuttet 

und ist erst uniangst wieder ans Licht gezogen worden, als es gelang, das 

vermeintliche Hotel de la Tremoille, dessen Reste in den Hofen der Ecole 

des Beaux-Arts langsam zugrunde gehen, mit dem Stadtpalast zu identifi- 

zieren, den Pierre Le Gendre 1504 in der Rue des Bourdonnais im damaligen 

Pariser Adelsviertel sich hatte errichten lassen (vgl. Andre Chastel, Les 

vestiges de 1’hotel Le Gendre et le veritable hotel de la Tremoille. In: Bulle

tin monumental, CXXIV, 1966, S. 129—164). In der Folge dieser Forschungen 

konnte auf SchloB Alincourt das umfangreiche Nachlafiinventar wiederge- 

funden werden, das die Erben des Pierre Le Gendre nach dessen Tode im 

Jahre 1524 hatten erstellen lassen. Dominique Hervier hat es in dem hier 

zu besprechenden Buch veroffentlicht.

Der erste Teil der Publikation gehort einer eindringenden Untersuchung 

zur Person und Familie des Pierre Le Gendre. Bereits der Vater, Jean Le 

Gendre, ein reicher Pariser Tuch- und Weinhandler, war 1474 zum Tresorier 

des guerres berufen und 1496 von Karl VIII. in den Adelsstand erhoben 

worden. Pierre Le Gendre hatte seit 1493 das Amt eines koniglichen Notars 

und Sekretars inne und wurde im Jahre 1500 zum Tresorier des guerres, im 

Jahre 1504 zum Tresorier de France ernannt. Zweifellos gehorte er zu den 

wichtigen Personlichkeiten des Konigreichs, — ein Sachverhalt, der auch in 

seiner Heirat mit einer Briqonnet zum Ausdruck kommt.
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Nach dem Tode Pierre Le Gendres machten es zu erwarten.de Erbstreitig- 

keiten erforderlich, den Nachlafi mit besonderer Sorgfalt aufnehmen zu 

lassen, und diesem Umstand verdankt man eines der vollstandigsten Ver- 

zeichnisse dieser Art. Das Manuskript umfafit nahezu dreitausend Blatter, 

von denen Hervier die ersten 491 Blatter publiziert hat: das sind diejenigen, 

welche den mobilen Realbesitz Pierre Le Gendres erfassen, verteilt auf 

seine beiden Pariser Stadtpalaste, das Schlofi Alincourt, seine Herrenhauser 

in Hardivilliers, Magny-en-Vexin, Garennes und Villiers-Adam. 1746 Gegen- 

stande sind verzeichnet, und von jedem Stuck wird nidit nur der Fundort 

vermerkt, sondern auch Grofie Oder Gewicht, Material und gegebenenfalls 

der Dekor sowie sein Schatzpreis. Fiirwahr ein einzigartiges Dokument der 

Lebensumstande eines reichen und hochgestellten kbniglichen Beamten und 

burgerlichen Parvenus zu Anfang des 16. Jahrhunderts.

Man nehme nun Abstand von einer allzu sehr vom Museum gepragten 

Vorstellung herrschaftlicher Wohnkultur: Mit Ausnahme der Schmuck- 

stticke (die im iibrigen von der Witwe, Charlotte Bricponnet, als ihr person- 

liches Eigentum reklamiert werden) verzeichnet jenes Inventar zum aller- 

grbfiten Teil gewohnlichen Hausrat, Stoffe, Kleider, einfache Tapisserien, 

dagegen kaum Luxusgiiter oder Gegenstande eines differenzierteren Ge- 

schmacks. Insgesamt sind nur 25 Gemalde aufgefiihrt: 15 davon haben einen 

Schatzwert von weniger als einem Pfund, eines erreicht 20 Pfund. Von den 

3 Skulpturen ist die wertvollste auf knapp 7 Pfund angesetzt; von den ins

gesamt 34 Biichem erreicht nur eines den Schatzwert von 12 Pfund. Auch 

aus den mehr als zweihundert Tapisserien scheinen nur wenige Einzelstucke 

hervorzuragen. Nichts ist vorhanden, was auf ein nennenswertes Interesse 

an der italienischen Kunstproduktion der Zeit schliefien liefie.

Man braucht uber diese vergleichsweise schlichte Haushaltung nicht er- 

staunt oder gar enttauscht zu sein. Weder spricht sich darin etwas betont 

Individuelles noch — a priori — etwas spezifisch Biirgerliches aus. Auch 

verhalt es sich kaum so, als habe erst der Sieg der Renaissancekultur in 

Frankreich Prachtentfaltung moglich gemacht. Mir scheint, es handelt sich 

hier um einen Normalfall des Pariser Milieus, des kulturellen Milieus einer 

Stadt, der der Hof, das einzige geschmacksbildende Vorbild fur eine luxuries 

verfeinerte Lebe-nsfuhrung, seit mehr als einem Jahrhundert ferngeblieben 

war.

Dominique Hervier hat das Nachlafiinventar des Pierre Le Gendre nahezu 

mustergultig veroffentlicht. Sie hat eine vollstandige Transkription des- 

selben vorgelegt und mit Hilfsmitteln ausgestattet, die seine Lektiire und 

Benutzung erleichtem. Besonders zu loben ist das Glossar, das dem Leser 

die parallele Befragung mehrerer historischer Worterbucher der franzdsi- 

schen Sprache ersparen kann. Nutzlich ist auch der Tableau iconographique, 

also eine Zusammenstellung der Objekte nach ihrer ikonographischen Be- 

zeichnung. Anstelle des Index des matures — er umfafit lediglich Gemalde,
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Skulpturen, Tapisserien, Goldschmiedearbeiten, Bucher — hatte aber, wie 

schon Bertrand Jestaz anmerkt (Bulletin monumental, 136, 1978, S. 360—361), 

ein alphabetisches und systematisches Inhaltsverzeichnis zweifellos bessere 

Dienste geleistet.

Volker Hoffmann

AUSSTELLUNGSKALENDER

AACHEN Neue Galerie S a m m - 

1 un g Ludwig. Bis 21. 3. 1980: Les Nou

veau Fauves — Die Neuen Wilden. 

Suermondt-Ludwig - Museum. 

Bis 17. 2.Z 1980: Erich Muller-Kraus (1911— 

1967): Phasen eines kunstlerischen Werkes.

— Bis 24. 2.: Friedrich Martin: Stadien ei

nes kunstlerischen Werkes.

BASEL K u n s t h a 11 e . Bis 24. 2. 1980: 

Man Ray. — Neue Sachlichkeit in Basel. 

BERLIN M u fl . fur Gestaltung. 

Bis 31. 3. 1980: Der neue Museumsbau u. die 

Bauhaus-Sammlung.

Akademie der Kiinste. Bis 2. 3. 

1980: Fur Augen und Ohren — Von der 

Spieluhr zum akustischen Environment — 

Objekte, Environments, Performances. 

BIELEFELD K u n s t h a 11 e . 27. 1.—9. 3. 

1980: James Reineking, Rober Mangold —• 

Skulpturen und Gemalde. Studiengalerie 

und Foyer. Bis 17. 2.: Paco Knoller — 

Wandobjekte und Zeichnungen.

BONN Kunstverein. 17. 1.—2. 3. 1980: 

MCMLXXX — 100 Zeichnungen aus Italien

— Sandro Chia, Enzo Cucchi, Francesco 

Clemente, Mimmo Paladino.

DUSSELDORF K u n s t h a 11 e . Bis 17. 2. 

1980: Clement-Marie Biazin — Bilderge- 

schichten aus Afrika. 76 Bilder aus der 

Sammlung Robdrt Seve.

DUISBURG Wilhelm-Lehmbruck- 

Museum. 18. 1.—9. 3. 1980: Heinz Trokes

— Bilder, Zeichnungen, Collagen und Skiz- 

zenbiicher 1938—1979.

ESSEN Museum F o 1 k w an g . 17. 2.— 

7. 4. 1980: Edvard Munch —- Grafik aus dem 

Munch-Museum Oslo

GOTTINGEN S t a d t. Museum. 3. 2.— 

2. 3. 1980: Wolfgang Frode — Landschaften. 

GRONINGEN Museum voor Stad 

e n L a n d e . Bis 24. 2. 1980: Das Rathaus 

Usquert von H. P. Berlage 1929.

HAGEN Karl-Ernst-Osthaus-Mu- 

s e u m . 26. 1.—2. 3. 1980: Cees Andriessen — 

Linolschnitte. — Paul Damstd — Kasten. — 

Peter van de Locht — Skulpturen.

HAMM Gustav-Lubcke-Museum. 

20. 1.—24. 2. 1980: Hans Kornig — Radierun- 

gen.

HANNOVER Kubus an der Aegi- 

dienkirche. 19. 1.—17. 2. 1980: Kunst 

aus Auschwitz.

HEIDELBERG Kunstverein/Gar- 

t e n h a 11 e . Bis 24. 2. 1980: Beruf: Photo

graph in Heidelberg — Ernst Gottmann 

sen. & jun. 1885—1955.

HERNE Emschertal mu s e u m / 

Schlob Strunkede. Bis 24. 2. 1980: 

Kurt Dreiske — Kritische Bilder.

HILDESHEIM Roemer- und P e 1 i z a - 

eus-Museum. Bis 17. 2. 1980: Das Hei- 

lige Bildnis — Skulpturen aus Thailand 

aus dem 6.—18. Jahrhundert.

LEVERKUSEN Schlob Morsbroich. 

26. 1.—16. 3. 1980: Vorstellung und Wirklich- 

keit — 7 Aspekte subjektiver Fotografie. — 

Willy Meyer-Osburg — Stilleben, Gemalde 

und Zeichnungen.

LUDWIGSHAFEN Schillerhaus 

Ludwigshafen-Oggersheim. Bis 

2. 3. 1980: Rudolf Raad — Bildtafeln, Radie- 

rungen, Holzschnitte.

MARL Skulpturenmuseum. 19. 1.— 

10.3. 1980: Lee U-Fan — Skulpturen und 

Zeichnungen.

insel-Forum im Marler Stern. 

Bis 14. 2. 1980: Roman Vishniac Versunkene 

Welten — Fotos aus polnischen Judenvier- 

teln 1938.

Rathaus. 28. 1.—22. 2. 1980: Rolf Escher 

— Mitteilungen aus verlassenen Hausem. 

Zeichnungen und Radierungen.

MUNCHEN Stadt. Galerie im 

Lenbachhaus/Kunstforum. Bis 

20. 2. 1980: Alfried Hagedorn — Neue Bilder 

1979.

Haus der Kunst. Bis 13. 4. 1980: 

Ernst Ludwig Kirchner.

Stadtmuseum. Bis 17. 2. 1980: Ivar 

Arosenius (1878—1909) — Bilder und Gra- 

phik.

NEUSS Clem e n s - S el s-Museum . 

Bis Marz 1980: Will Hall — Gemalde, Pastel

ie, Aquarelle und Zeichnungen.

NEW YORK Museum of Modern 

Art. Bis 1.3. 1980: Pollock on Paper. Bis 

16. 4.: Eileen Gray. Bis 1. 4.: Printed Art. 

The Solomon R. Guggenheim 

Museum. Bis 9. 3. 1980: British Art Now: 

An American Perspective 1980 Exxon Inter

national.

NURNBERG Kunsthalle. 1. 2.—30. 3. 

1980: Nino Malfatti — Bilder und Zeichnun

gen (in Zusammenarbeit mit dem Museum 

Bochum).

N o r i s h a 11 e . 15. 2.—30. 3. 1980: Drei 

Drucker in Irland.

Studio der Kunsthalle. 6. 2.— 

30. 3. 1980: Nils-Udo: Natur — Kunst — Na- 

tur.
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