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um Skizzen zu den Wasser schopfenden und sich umar- 
menden Madchen in »Rebecca und Elieser« (Kat. 

166): vgl. schon Goldsteins Verwunderung daruber, 
dal? die Madchen auf dieser Skizze angesichts des dra- 

matischen Kampfes zwischen Moses und den Hirten 

P(HH>kDxRg>Hnud>g dastiinden (in: BlDD>HIERhRHd> 
Wdhg>RSrDnEgRiudhhDRhRs>rILE LV, Marz 1969, p. 8). 

Tatsachlich sind die Madchen auf dieser Zeichnung 
eben schon als Zeuginnen der friedlichen Szene zwi
schen Rebecca und Elieser aufgefal?t; das Motiv der 

Umarmungen in den »Moses«-Entwiirfen sonst auch 
nie zu beobachten. Die engen motivischen und kom- 

positorischen Parallelen zwischen den beiden bibli- 
schen Szenenentwiirfen wiirde die von Doris Wild, 
Katalog 1980, Nr. 145 geaul?erte Hypothese bestati- 

gen, derzufolge Poussin zunachst daran dachte, seinen 
Auftraggeber Pointel mit einer »Moses und die 
Tochter Jethros«-Komposition zu beliefern, ehe er sich 
fur »Rebecca und Elieser« entschied.
Nr. 171. Ein Vergleich mit der auf das gleiche Jahr 

datierten »Schlangenlandschaft« (Kat. 179) erlaubt, 

das Gemalde doch mit dem von Felibien fur 1648 
iiberlieferten »Diogenes«-Bild zu identifizieren.
Nr. 209. Als fiir eine Datierung auf 1650/51 sprechen- 
des, wichtiges Argument unerwahnt gelassen: die als 

Fig. 209b abgebildete Zeichnung in St. Petersburg, auf 
deren Riickseite sich ein wohl 1650 verfal?ter 
Briefentwurf findet.

Nr. 214. Die unter Fig. 214a wiedergegebene Zeich
nung aus Chantilly iiberzeugt nicht als authentisch: 
wie bei einer Pauskopie umreil?t eine grob und eckig 
gehandhabte Strichfiihrung ansonsten rudimentar 
belassene Figuren.

Nr. 220. Mit 1654 wahrscheinlich zu spat datiert: 
Gemalde dieser Periode geben den Physiognomien eine 
ganz andere, teigigere, wie aus Lehm geknetete, rauhe 
Stofflichkeit (vgl. Kat. 221), niemals jedoch jene mar- 
morne Glatte wie sich hier z. B. am Teint der Esther 
beobachten lal?t; ein Vergleich mit den »Moses«- 
Bildern des Louvre (Kat. 152/153) lal?t eher an eine 

Datierung um 1647 denken.

Henry Keazor

Roma 1630 - Il trionfo del pennello
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Es war ein Vergniigen, dreizehn bedeutende 

Gemalde aus dem friihen Seicento zu sehen, 

dazu Portrats der Kiinstler und Mazene in 

Stichen von Ottavio Leoni und aus Girolamo 

Tetis Prachtpublikation des Barberini-Palastes 

(1642); erganzend die Kupferstich-Historien 

aus den beiden botanischen Biichern des 

Jesuitenpaters Giovanni Battista Ferrari (1633 

und 1646), der ebenfalls beabsichtigte, fuh- 

rende italienische Maier und Poussin zu einer 

Galerie zu versammeln.

Die Gemalde waren in Anlehnung an eine Ge- 
schichte ausgewahlt, die Joachim von Sand

rart in seiner Autobiographie (1675) iiberlie- 

fert. Wahrend seines Aufenthaltes in Rom 

(1629 bis 1635) seien zwolf fiir den spani- 

schen Konig gemalte Bilder beriihmter Kiinst- 

ler in S. Maria di Costantinopoli ausgestellt 

worden. Francisco Preciado (1789) brachte 

diese Uberlieferung mit Velazquez’ zweitem 

romischen Aufenthalt 1650 in Verbindung, 

doch Carl Justi (1888) erkannte, dal? nur des- 

sen erster Rom-Aufenthalt 1629-30 gemeint 
sein kann. Erst Jane Costello (1950) entwirrte 

das Knauel der damit zusammenhangenden 

Probleme: die von Sandrart erwahnten Bilder 

- beziehungsweise Kopien davon - gehorten 

mit Ausnahme von Renis »Raub der Helena« 

(Louvre) und Guercinos »Tod der Dido« 

(Galleria Spada) dem sizilianischen Edelmann 

Fabrizio Valguarnera, der als Hehler eines 

Diamantenraubers aus Madrid nach Rom 

gekommen war und dort nach Verhaftung 

und Prozefi am 2. Januar 1632 im Kerker Tor 

di Nona starb. Die Ausstellung in den 

Kellergewdlben der Villa Medici, ein fiir 

Piranesis ,nku>kI kongeniales Ambiente, 

erweckte so den Eindruck, als ware zur Er-
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innerung daran ein Nobelappartement einge- 

richtet worden.

Mit dieser Ausstellung will Jean-Pierre Angre- 

my, der Direktor der franzdsischen Akademie 

in Rom, einen neuen Zykins kultureller Ver- 

anstaltungen unter dem Zeichen von Rom 

und Frankreich eroffnen. Dementsprechend 

bietet der Katalog weniger einen wissen- 

schaftlichen Ansporn, sondern dient eher der 

Representation. Sein Obertitel wurde einem 

lesenswerten popularwissenschaftlichen Buch 

von Yves Bonnefoy (1970) entlehnt, der Unter- 

titel einer Sammlung zeitgendssischer Gedich- 

te zum Ruhm von Renis »Helena« (1633).

Sechs einleitende Essays (in Italienisch und 

Franzosisch) paraphrasieren die Thematik: 

zunachst der Nachdruck von Leonardo 

Sciascias Zusammenfassung (1988) der Er- 

kenntnisse von Costello und ein Teil der Ein- 

leitung von Giuliano Brigantis Cortona- 

Monographie (1962) mit der Darstellung der 

idzoer und i63oer Jahre. Es folgen ein 

Beitrag Olivier Bonfaits zur Theorie der reli- 

gibsen Malerei von Paleotti bis Agucchi und - 

zuvor - Marc Fumarolis Ausfiihrungen liber 

die Rolle des gelehrten Betrachters Gr3>uHnH>lk 

>v3>kHT von Vincenzo Borghini bis Gianpietro 

Bellori. Fumaroli setzt bei Giulio Mancini 

(Ji6z8), dem Kunstschriftsteller und Leibarzt 

Urbans VIIL, eine Epochenschwelle an und 

schweift im weiteren bis zur Dulwich Gallery 

ab, fur deren Konzeption sich John Soane an 

den Stichen in Ferraris 4>r3>kIg>r (1646) 

inspiriert habe.

Sybille Ebert-Schifferer faEt die Forschungen 

zu Sandrarts Rom-Aufenthalt zusammen, 

stellt ein unpubliziertes Selbstportrat Guerci- 

nos aus dem Sandrart-Nachlafi in der Miinch- 

ner Staatsbibliothek vor und diskutiert an 

einer ebenfalls dort verwahrten Zeichnung 

des »Bethlehemitischen Kindermordes« die 

Frage, wie Sandrart hier Poussin »verbesser- 

te«, denn es ist keine genaue Kopie nach 

Poussins gleichnamigem Gemalde in Chan

tilly. Die detailreiche Ausfiihrung laf>t sich 

meiner Meinung nach aber nicht von Poussins 

Vorzeichnungen ableiten. Eher scheint es sich 

ahnlich wie bei Rubens’ Kopien nach Tizian 

zu verhalten, bei denen statt formelhaft- 

schonheitlichem Ausdruck der Leidenschaften 

eine ’lebensechte’ Wiedergabe angestrebt ist. 

Sandrarts Schacher driickt seine Finger der 

Mutter direkt ins Auge und in den Mund - 

undenkbar ordinar fur Poussin!

Abschliefiend beschreibt Yves Bonnefoy die 

kiinstlerische Auseinandersetzung Poussins 

mit Cortona an Hand der »Pest von Asdod«, 

die in einer Kopie Carosellis nach Poussins 

Original im Louvre ausgestellt war, und 

Cortonas frisch restauriertem »Raub der 

Sabinerinnen« aus der Kapitolinischen Pina- 

kothek.

Den zweiten Teil des Kataloges bilden mono- 

graphische Essays zu den ausgestellten Ge- 

malden. Aulscr den schon genannten handelt 

es sich um eine Teilkopie nach Andrea Sacchis 

Fresko »Gbttliche Weisheit« im Palazzo 

Barberini und Domenichinos »Jagd der 

Diana« (Galleria Borghese), die von Sandrart 

erwahnt werden. An Stelle von verlorenen 

oder nicht identifizierbaren Bildern wurden 

Giovanni Lanfrancos »Angelica und Medo- 

ro« (Rio de Janeiro), Cavalier d’Arpinos 

»Orpheus und Eurydike« (Rom, Sammlung 

Lemme), Valentins »Die vier Mannesalter« 

(London, National Gallery), Orazio Gentile- 

schis »Auffindung Moses« (Castle Howard), 

Massimo Stanziones »Orpheus und die 

Bacchanten« (Mailand, Sammlung Banca 

FIDERAUM) und Sandrarts »Tod des Cato« 

(Padua, Musei Civici) gezeigt; dazu das kleine 

Bild »Midas an der Quelle des Paktolos« 

(Ajaccio, Museum Fesch) von Poussin, das 

sich vermutlich in der Valguarnera-Sammlung 

befand.

Die schwierige Aufgabe, so verschiedenarti- 

gen Bildern und Kiinstlerbiographien gerecht 

zu werden, iibernahm Olivier Bonfait allein. 

Wie bei Sandrart sind die Gemalde ohne lei- 

tendes Kriterium angeordnet. Die Spannung 

des Lesers, besonders des Spezialisten, nimmt 

schnell ab, denn die wenigen Neuigkeiten wer-
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den von einer zu breiten, nicht immer genauen 

Darstellung der bekannten Informationen 

iiberlagert. Doch statt zu beckmessern, seien 
ein paar weiterfiihrende Fragen aufgeworfen: 

Bekanntlich erwarb der spanische Hof seit 

Mitte der i6zoer Jahre in grofiem Stil italieni- 

sche Gemalde (vgl. zuletzt Antonio Vannugli, 

iHhkInRg>DD!akH> 1994 [80], S. 59-73)- Konnten 
nicht diese Vorgange Sandrarts Geschichte 

zugrundeliegen?
Welche Rolle spielte Velazquez in diesem Zu- 
sammenhang? 1st es ein Zufall, dal? seine bei- 

den romischen Historien »Apoll in der 

Schmiede des Vulkan« (Prado) und »Josephs 

blutiger Rock« (Escorial) ahnliche Mal?e und 

einen vergleichbaren kompositionellen Auf- 

bau wie Renis »Helena« aufweisen?

Die meisten Autoren des Kataloges gehen 

davon aus, dal? Sandrarts Geschichte erfun- 

den sei und die Ausstellung damals nicht statt- 

gefunden habe, weil Renis »Helena« wegen 

der Pest nicht vor Friihjahr 1632 Bologna ver- 

lassen konnte (Maria T. Dirani, WIu>kud>RgI 

iHhkInRg>DD!akH> 1982 [16], S. 83-94). Bonfait 

(S. 132) relativiert dies mit dem Hinweis, eine 

Quarantane-Zeit habe fiir die Einfuhr nach 

Rom geniigt. Wir werden mehr dariiber erfah- 

ren, wenn das Archiv von S. Maria di 

Costantinopoli erforscht ist, das erst kurz vor 

der jetzigen Ausstellung zuganglich wurde. 

Einstweilen ist erwiesen, dal? Sandrart seine 

Geschichte gut erfunden hat...

Jorg Martin Merz

PS: Im Anhang sind einige Quellen wieder 

abgedruckt und das von Elena Fumagalli mit- 

geteilte Testament Valguarneras transkribiert.

The Painted Page - Italian Renaissance Book

Illumination 1450-1550
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In den letzten Jahrzehnten hat sich die kunst- 

historische Forschung nur seiten der komple- 

xen Aufgabe einer zugleich profunden, um- 

fassenden und publikumswirksamen Dar

stellung der italienischen Buchmalerei zwi- 

schen 1450 und 1550 gewidmet, wenn man 

von der sehr knappen Bliitenlese SHnDInE 

W>EnIrrnEu>RSDDleIEnHIhEr von J.J.G. Alexan
der absieht (London 1977). Seit der grol?en 

thrHknRrHhkIunREn-IhEnD>Rg>DRDIFkhU Rom 1954, 

und Mario Salmis 6nReIEInHlknRIHnDInEn 

(Mailand 1955) hat die Spezialforschung 

jedoch Aul?erordentliches geleistet - in einer 

allerdings uniibersehbaren Fiille von Einzel- 

studien. Angesichts der zahllosen neuen 

Erkenntnisse auf dem Gebiet der italienischen 

Buchkunst ist Salmis vierzig Jahre altes Buch 

heute vollig veraltet. Anlal? zu Publikationen 

oder Ausstellungen gaben zum Beispiel haufig 

die eher zufalligen Bestande von einzelnen 

Bibliotheken, wobei diese wertvollen Mate- 

rialsammlungen meist weder zeitlich noch 

regional auf die italienische Renaissance 
beschrankt sind. Hier seien genannt: O. 

Pacht/J.J.G. Alexander, SDDleIEnH>gRenElr

ukI3HrRIERHd>RBhgD>InER6IFknkxRwvhkgURBgNR  

SHnDInERiudhhD (Oxford 1970): epochen- 

iibergreifend; Ausst. Kat. Paris 1984: sIv 

rI>uD>rRg!>EDleIElk>RIHnDI>EE>RG8S>OK8S> 

rI>uD>T Bestande der Bibliotheque Nationale;
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