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Ein Paravent aus dem 18. Jahrhundert mit der  
Darstellung der Niagarafälle

BLICKPUNKT APRIL.  die dekoration eines aus dem Kunst-
handel stammenden Paravents im Besitz des gnm (hg 
8982), die auf den ersten Blick aus verschiedenen, auf zar-
trosa und weißem grund liegenden landschaftsdarstellun-
gen gebildet ist, entpuppt sich auf den zweiten Blick als eine 
etwas ungewöhnliche Zusammenstellung nach unterschied-
lichen Bildvorlagen (abb. 1). der Wandschirm (h. 178 cm, 
B. 396 cm) besteht aus einer sechsflügeligen holzrahmen-
konstruktion in leporellofaltung, auf der bemalte leinwand 
befestigt wurde. auf der Vorderseite befinden sich fünf 
Bildkartuschen auf weißem grund. die beiden äußeren 

flügelpaare nehmen in den Bildfeldern je zwei überein-
anderliegende Kartuschen auf, das mittlere hingegen nur 
eine große. durch deren wegen seiner größe und reiche-
ren dekoration deutlich herausgehobenen rahmen hin-
durch fällt der Blick auf eine weite ebene mit einer fluss- 
landschaft – einer darstellung der niagarafälle. die vier 
übrigen Kartuschen rahmen zwar ebenfalls landschafts-
ansichten, doch steht hier jeweils eine Burg oder ein 
schloss im Bildmittelpunkt. Bei den abgebildeten Bauwer-
ken handelt es sich jedoch nicht um Beispiele in amerika. 
Vielmehr ist auf der linken seite oben die schweppenburg 

Abb. 1: Paravent, 3. Viertel 18. Jh., Vorderseite. 
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im Brohltal bei andernach dargestellt und unten links die 
Winterburg bei rheinbach-Queckenberg. auf dem rechten 
flügelpaar folgt oben schloss andrimont in der Provinz 
lüttich und unten schloss müddersheim in der nähe von 
Zülpich. alle vier anlagen verbindet, dass sie zwischen 
1726 und 1784 im Besitz der familie geyr von schwep-
penburg waren. die familie stammt ursprünglich aus dem 
Paderborner Patriziat, ist aber seit dem letzten Viertel des 
17. Jahrhunderts mit ihrer hauptlinie in Köln nachweisbar. 
rudolph adolph von geyr (1672–1752) erhielt 1714/17 den 
reichsritterstand und nahm in diesem Zusammenhang den 
namenszusatz „von schweppenburg“ an; 1743 wurde er in 

den reichsfreiherrenstand erhoben. 1707 hatte er den rit-
tersitz müddersheim, 1716 die schweppenburg und 1718 
die Winterburg ankaufen können. durch die Vermählung 
seines sohnes ferdinand Joseph Balthasar (1709-1784) 
mit alida-agnès de fays gelangte schließlich auch schloss 
andrimont 1726 in den Besitz der familie. im hintergrund 
der darstellung des zuletzt genannten schlosses auf dem 
rechten flügelpaar des Wandschirms ist das Verwalterhaus 
zu sehen (abb. 2). auf seiner nordseite befinden sich der 
marstall mit dem dazugehörenden torbau und im süden 
das altschloss aus dem 17. Jahrhundert. 
Während der ausführende maler des Paravents unbekannt 

ist, liegt dem Bild des 
schlosses andrimont 
eine tuschezeichnung 
von renier roidkin († 
1741, spa) zugrunde, 
auf der sich nur die 
anordnung der staffa-
gefiguren unterschei-
det (abb. 3). die zahl-
reichen Beispiele aus 
roidkins skizzenbuch, 
das sich heute im rhei-
nischen amt für denk-
malpflege befindet, 
lassen den eindruck 
entstehen, dass der 
Zeichner wahrschein-
lich ausschließlich Vor-
lagen für Veduten von 
schlössern, Burgen 
und wenigen ortschaf-
ten anfertigte. dies 
zeigen beispielswei-
se auch die von Kur-
fürst clemens august 
in auftrag gegebenen 
ansichten von schloss 
falkenlust in Brühl. 
in diesem fall sind 
die gemälde erst etwa 
zwanzig Jahre nach den 
Zeichnungen entstan-
den. einen auftrag für 
Zeichnungen von ihren 
Besitzungen hatte roid-
kin wohl auch von der 
familie geyr erhalten. 
möglicherweise war 
die erwähnte hoch-
zeit ferdinand Joseph 
Balthasar geyrs 1726 
der anlass, denn die 
wenigen datierten Blät-Abb. 2: Paravent, Schloss Andrimont (oben) und Schloss Müddersheim (unten), rechtes Flügelpaar.
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ter aus dem skizzenbuch lassen vermuten, dass der Künst-
ler in den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts im rheinland 
gewesen ist. auch bei den anderen drei schlossdarstel- 
lungen auf dem Wandschirm, für die es in dem skizzenbuch 
allerdings keine direkten Vorlagen gibt, ist davon auszu- 
gehen, dass sie nach roidkins entwürfen entstanden sind. 
so ist in dem Bildfeld unterhalb von schloss andrimont 
das müddersheimer schloss dargestellt. diese anlage ließ 
rudolph adolph geyr zwischen 1718 und 1720 anstelle 
einer älteren Wasserburg im typus der maison de plai-
sance wahrscheinlich durch guillaume d’hauberat, den 
architekten von schloss clemensruhe, neu errichten.
auf dem linken flügelpaar des Paravents befindet sich im 
oberen Bildfeld die darstellung der schweppenburg, die 
im Brohltal vom gleichnamigen Bach umflossen wird. die 
abbildung zeigt die ostfassade mit ihrem zwischen den 
beiden polygonalen ecktürmen liegenden schweifgiebel. 
im darunter liegenden Bildfeld ist die Winterburg dar- 
gestellt, die 1771 einem neubau weichen musste. 
als rudolph adolph geyr 1752 verstarb, war sein sohn fer-
dinand Joseph Balthasar, zu jenem Zeitpunkt bereits Besit-
zer von schloss andrimont, alleinerbe, sodass nur ihm alle 

Abb. 3: Schloss Andrimont, Renier Roidkin, Skizzenbuch, 2. Viertel 18. Jh. (aus: Zimmermann/Neu: Das Werk des Malers Renier Roidkin. 1939.) 

vier anlagen gleichzeitig gehört haben können. daher ist 
wohl auch er als auftraggeber des Paravents anzusprechen, 
der sich somit in das dritte Viertel des 18. Jahrhunderts 
datieren lässt. 
die vier schlossansichten rahmen die mittlere und 
zugleich größte Bildkartusche (abb. 4). auf ihr sind wie 
erwähnt die niagarafälle abgebildet. der Blick des Betrach-
ters wird in eine weite, von flüssen durchzogene ebene 
geführt, in deren Vordergrund der große Wasserfall, durch 
goat island in die beiden läufe der horseshoe falls und 
der american falls gespalten, über eine schroffe gelände-
stufe stürzt. Von rechts werden die american falls von den  
Bridal Veil falls überschnitten – zwar nicht in exakter 
naturgetreue, aber anschaulich ihrem namen entsprechend 
wie ein wehender Brautschleier. Zu beiden seiten des  
flusses befinden sich staffagefiguren, die dem naturschau-
spiel beiwohnen. am horizont ist vom maler die silhouette 
einer stadt ebenfalls als staffage in die damals noch 
größtenteils unbesiedelte landschaft eingefügt worden. 
auch hier diente ein stich als Vorlage: die niagarafälle, 
die sich erst seit dem 19. Jahrhundert zur touristischen 
attraktion entwickelten, wurden bereits ende des 17. Jahr-
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hunderts durch den franziskaner louis hennepin (1626–
1705) beschrieben und nach seiner heimkehr in europa 
anhand seines textes bildlich dargestellt. hennepin war 
1675 als missionar nach neufrankreich gegangen und 
acht Jahre später nach frankreich zurückgekehrt, wo er 
1683 und 1698 zwei Werke zu den expeditionen, an denen 
er beteiligt war und in deren Zuge auch die niagarafälle 
entdeckt worden sind, veröffentlichte: „description de la 
louisiane, nouvellement découverte au sud’oüest de la 

nouvelle france (1683)“ und „a new discovery of a Vast 
country in america (1698)“. der 1698 abgedruckte stich 
zeigt die Wasserfälle aus dem gleichen Blickwinkel wie 
die darstellung auf dem Paravent (abb. 5). lediglich die 
staffagefiguren, die im stich mit deutlichen gesten den 
donner und die gewalt des naturschauspiels zeigen, und 
einige Bäume wurden verändert. außerdem fehlt in der 
grafik die stadt am horizont. sicherheit erhält die Vermu-
tung, dass der stich die unmittelbare Bildvorlage gewesen 
sein muss, durch die in beiden Bildern gleich dargestellten 
Bridal Veil falls. andere im 18. Jahrhundert entstandene 
darstellungen dieser landschaft unterscheiden sich deut-
lich von der Vorlage hennepins durch eine Variante in der 
Wahl des Blickwinkels oder durch Veränderungen an den 
fällen, etwa, wenn die Bridal Veil falls nicht angegeben 
werden. höchstwahrscheinlich hat sich die „description“ 
hennepins im Besitz ferdinand Joseph Balthasar geyrs 
von schweppenburg befunden. das Buch wurde früh in 
einer hohen auflage gedruckt und lag zusätzlich bereits 
seit 1699 auf deutsch vor, sodass es eingang in zahlrei-
che Bibliotheken fand. ein allgemeines interesse an der 
geografie, insbesondere den fernen ländern, war weit 
verbreitet; möglicherweise wurde aus diesem grund das 
motiv des naturschauspiels als hauptbild für den Paravent 
ausgewählt. 
auf der rückseite des Wandschirms sind monatsarbeiten 
und -beschäftigungen dargestellt, die auf dieselbe lein-
wand wie die schlossansichten gemalt sind, wodurch hier 
die holzrahmenkonstruktion sichtbar bleibt (abb. 6). sie 
trägt eine blaugrüne fassung und unterstützt die unter-
teilung der gesamtfläche in die für den Jahreszyklus not-
wendigen zwölf Bildfelder. die einzelnen Bilder sind von 
dunklen, blaugrünen ranken, die annähernd rechteckige 
felder ausbilden, auf blassgrünem hintergrund gerahmt. 
Je flügel liegen zwei Bildfelder übereinander, wobei die 
monatsdarstellungen oben links mit Januar beginnen und 
unten links mit dezember enden, die leserichtung also in 
der oberen reihe von links nach rechts, in der unteren aber 
umgekehrt verläuft. eislaufen steht für Januar, Pflügen auf 
dem feld für februar. ein spaziergang zwischen den hohen 
hecken eines schlossparks illustriert den märz, ein aus-
flug mit Picknick am flussufer den april. im mai sieht man 
die obsternte, im Juni die schweineschlachtung, im Julibild 
treibt ein hirte seine Kühe an einem flussufer entlang. die 
drei erntemonate august, september und oktober zeigen 
die Weinlese und zweimal die getreideernte. im november 
folgt eine zweite darstellung der feldarbeit und des Pflü-
gens; der Zyklus endet mit dem holzsammeln im dezem-
ber. alle szenen zeigen landschaftsdarstellungen in einer 
durchaus am niederrhein zu lokalisierenden ebene mit 
tief liegendem horizont; häufig werden die landschaften 
von gewässern durchzogen. ob es hierfür grafische Bildvor-
lagen gibt, ist nicht bekannt. 
die ungewöhnliche Zusammenstellung der Bilder auf 
Vorder- und rückseite des Wandschirms wird durch das 

Abb. 4: Paravent, Darstellung der Niagarafälle, mittleres Flügelpaar.

Abb. 5: Ansicht der Niagarafälle (aus: Louis Hennepin: Description de la Loui-
siane, nouvellement découverte au Sud’Oüest de la Nouvelle France. 1698). 
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Abb. 6: Paravent, Rückseite mit Monatsdarstellungen.

gemeinsame thema der flusslandschaft verbunden. ein 
tatsächlich inhaltlicher Zusammenhang scheint allerdings 
nicht gegeben. die schlossveduten dienten sicherlich der 
repräsentation, was möglicherweise durch die ansicht der 
in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts in europa größ-
tenteils noch unbekannten niagarafälle gesteigert werden 
sollte. ob ein familienmitglied der geyr von schweppen-
burg in amerika gewesen ist, muss spekulation bleiben; 
denkbar wäre beispielsweise eine Beteiligung am franzo-
sen- und indianerkrieg (1754–1763) als nebenschauplatz 
des siebenjährigen Krieges, ohne dass sich dies bislang 
nachweisen ließ. Viel wahrscheinlicher hingegen sind 
wohl die motivischen Bezüge, die den Paravent mit der 
monumentalen darstellung der Wasserfälle des niagara zu 
einem wahren „eyecatcher“ werden lassen.

3 Almuth Klein
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