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I Studi Trentini di Scienze Storiche I A. LXXXVII Sezione II pagg.53-86 2008 

Daten zu Daniel Ens (Heintz), Beobachtungen und 
Mutma.Bungen zu seinem Werk 

J ÙRGEN ZIMMER 

Daniele Domenico Ens oder Daniel III Heintz (1640-1709) war ein vorwiegend 
in Venedig tatiger Maler, von dem bis jetzt wenig bekannt ist, mit dessen kiinstle-
rischer Individualitat aber gerechnet werden muss. Als Fixpunkte seines Werkes 
stehen uns nur drei Gemalde mit seiner Signatur zur Verfiigung, je eines in Vene-
dig, im Veneto und in Potsdam; drei weitere, durch Schriftquellen beglaubigte, 
sind in Kirchen Venedigs erhalten. 

Hier werden einige wenige Gemalde vorgestellt, deren Ursprung im Dunkel liegt 
und deren Maler nicht bekannt ist, von denen aber Verbindungslinien zum Werk des 
Daniel Ens erkennbar sind. Nicht bei alleo sind sie jedoch stark genug, um schon mit 
gro8tmoglicher Sicherheit festzustellen, dass es sich vermutlich oder tatsachlich um 
Arbeiten Daniels handelt. Im Unterschied zu der iiblichen kunsthistorischen Praxis ist 
die Nennung eines Teils dieser Werke hier nicht schon als Zuschreibung zu werten; das 
Ziel ist einstweilen, die Werke in einem speziellen Zusammenhang der weiteren For-
schung bekannt zu machen. 

Zur Biographie des Malers, des dritten Vertreters einer iiber mehr als zwei 
Jahrhunderte in Mitteleuropa tatigen Kiinstlerfamilie mit dem Vornamen Daniel, 
gibt es eine ganze Reihe von Nachrichten,1 nicht aber so geniigend, dass ein kun-
sthistorischer Schriftsteller es bisher fiir lohnend halten konnte, sich naher damit 
zu befassen, geschweige denn mit dem schmalen Werk dieses Malers. Einzig und 
zuerst hat Rodolfo Pallucchini die Aufmerksamkeit auf den Enkel Joseph Heintz 
des Alteren gelenkt2 und neuerdings beschaftigt sich Daniele D' Anza auch mit den 
KindernJoseph Heintz desJiingeren, weil diese als Gehilfen des bekannteren Va-
ters und Kopisten von dessen Werken tatig gewesen sein konnen. Pier Luigi Fan-

1 Manches wurde beilaufìg mitgeteilt, am Anfang der gezielten Quellenveroffentlichungen steht aber die-
jenige vom Ende des Daniel Heintz, namlich seines Testaments von 1709, die Lucia Longo 1985 vorge-
legt hat, s. L. LONGO, Das Testament des Daniel Heintz vom 26. November 1709, ,,Jahrbuch des Zentra-
linstituts fi.ir Kunstgeschichte", 1, 1985, pp. 419-422. - Frau Longo-Endres mochte ich auch an dieser 
Stelle fi.ir die fortdauernde Anteilnahme an vorliegender Studie danken. 

2 R. PALLUCCHINI, Nota per Daniele Heintz, "Festschrift Herbert Siebenhi.iner zum 70. Geburtstag", Wi.irz-
burg 1978, pp. 165-170. 
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telli hat zuletzt die aktuelle Kenntnis der Kunstgeschichte zu Daniel Ens zusam-
mengefasst3. 

Zum Verstandnis des gesicherten wie des vermuteten Werks von Daniel 
Ens ist jedenfalls ein Blick auf seine Biographie niitzlich. Einige Erganzungen kon-
nen hier bekannt gemacht werden, die zugleich einen schmalen Blick in das so-
zio-kulturelle Umfeld offnen, in dem er und sein Vater Joseph (der Jiingere) arbei-
teten. Die weitere Spurensuche zeigt dariiber hinaus deutlich, wie wenig wir im-
mer noch iiber den kulturellen Austausch zwischen den Landern Europas, vor al-
lem den Osteuropas wissen, der in der vornationalstaatlichen Epoche wohl inten-
siver gewesen ist als es die spatere, vorwiegend von den Nationalstaaten ausgehen-
de kunsthistorische Forschung erkennen laBt; immer noch sind Nationalitaten ein 
oft gebrauchtes, in vielen Fallen jedoch ungeeignetes Ordnungsprinzip fiir kunst-
historische Phanomene, weil es Zusammenhange oftmals ausblendet. 

Daniel(e) Ens, wie er sich und man ihn zumeist nannte, wurde in der veneziani-
schen Pfarrei S. Polo am 8. Juli.1640 getauft. Taufpate des Daniele Domenico ge-
nannten Kindes war ein Maler namens Tizian, der in der Pfarrei S. Aponal wohn-
te4. Daniele war das sechste Kind bzw. der viette Sohn von Joseph (Iseppo, Iose-
fo, Giuseppe) Heintz (Enz, Enso, Enzio, Heintius) aus Augsburg, gemeinhinJose-
ph Heintz der Jiingere, Giuseppe Heintz il Giovane undJoseph II Heintz genan-
nt, und seiner zweiten Ehefrau Agostina Prisca Cerruti5• Daniele Domenico starb 
in Venedig in der Pfarrei S. Pantaleone am 29. November 1709. 

In der aus dem oberen Sesiatal stammenden Walserfamilie Heintz wurden die 
Vornamen von Generation zu Generation weitergetragen. Daniel hieE schon der 
aus Alagna bzw. Pietre Gemelle (Prismell) stammende Vater von Joseph Heintz 
dem Alteren, der Steinmetz, Bildhauer und Baumeister in Basel und Bern war und 
1596 gestorben ist, Daniel auch dessen jiingster Sohn (1574-1633 ), Bruder Joseph 
Heintz des Alteren, der Bildhauer und Baumeister in der Berner Landschaft war. 
Daniele Domenico Ens, der SohnJoseph Heintz desJiingeren, kann demnach Da-
niel III Heintz genannt werden. Um diesen geht es im Folgenden. 

Obwohl das Datum seiner Taufe urkundlich belegt ist, wird iiber das 
Jahr seiner Geburt auch heute noch gelegentlich spekuliert6• Der Grund dafiir 
liegt in einer Notiz der venezianischen Malerzunft vom 5. Juni 1690, die ihn als 

3 P. L. FANTELLI s.v. Heintz, in M. Lucca (a cura di), La pittura nel Veneto: Il Seicento, 2, Milano 2001, p. 
837. - In der gegenwiirtigen Stndie wird der Nachname ,,Ens" fiir Daniel bevorzugt verwendet, weil er 
in der Mehrzahl der Quellen so genannt wird und er sich auch selbst so unterschrieb. 

4 L. LONGO, Das Testament, cit. p. 420 mit Zitat aus der Taufmatrikel der Pfarrkirche S. Polo 1624-41; A. 
ENGELMANN, Die Maler/amilie Heintz in Venedig, ,,Archiv fi.ir Sippenforschung", 54, (H. 110), 1988, pp. 
432-440, hier 438. -Engelmann hat unter dem Datum des 8. Juli 1640 "geboren". 

5 Getauft in Venedig, S. Silvestro, am 20.01.1613, Trauung als 2. Ehefrau Joseph Heintz d. J. in Venedig, 
S. Samuele am 04.01.1632, gestorben am 23.12.1642 im Kindbett, s. A. ENGELMANN, Die Maler/amilie, 
cit. p. 435. 

6 D. D'ANZA, Joseph Heintz il giovane ((pittore di più pennelli", "Arte in Friuli, Arte a Trieste" (AFAT), 23, 
2004, pp. 13-26, hier 26 Anm. 28. 
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AchtunddreiBigjahrigen auszuweisen scheint7. Die einfache Erklarung fiir die Dis-
krepanz zwischen dem aus dieser N otiz erschlossenen J ahr 165 2 als Datum seiner 
Geburt und der Altersangabe von siebzig Jahren im Sterberegister von 17098 ist 
vermutlich in dem Umstand zu finden, dass Joseph Heintz d. J. seinen Sohn Da-
niel - wie iiblich - bereits im Alter von 12 Jahren, also 1652, als seinen Lehrling 
bei der Fraglia eintragen lieB und diese ihrerseits in der genannten Notiz nur die 
Jahre seit dieser Eintragung referiert hat. Ist das richtig, kennen wir mit 1652 auch 
den Beginn seiner Malerlehre. Joseph Heintz der Jiingere hat seinem Sohn Daniel, 
dem zweiten, der iiberhaupt das Erwachsenenalter erreichte, also eine langjahrige, 
sorgfaltige Ausbildung angedeihen lassen, ihn auch schon zeitig mit den geschaft-
lichen Aspekten seiner Profession vertraut gemacht: Es ist dokumentiert, dass Da-
niel zumindest 1657, 1660 und 1661 in Vertretung seines Vaters schon Zahlungen 
der Auftraggeber fiir dessen Arbeiten entgegennahm und quittierte9• 

Um 1660 diirfte Daniel seine Lehre abgeschlossen haben. Er war jetzt etwa 
zwanzig J ahre alt und es wird zutreffen, dass er zunachst seinem Vater bei der Ar-
beit noch geholfen hat, vielleicht hat er auch - bei Nachfrage - schon dessen Wer-
ke kopiert, wie man wohl annehmen kann10• Dass er seinem Vater bei seinen Ge-
schaften geholfen hat ist evident, ob das aber auch fiir dessen Malerei zutrifft ist 
dennoch ungewiss - anders als bei seiner jiingeren Halbschwester Regina, von der 
Martinioni schon 1663 Notiz nahm, als sie erst etwa siebzehnJahre alt war11. Zwolf 

7 E. FAVARO, I:arte dei pittori in Venezia e i suoi statuti, Firenze 1975, p. 215. 
8 Venezia, Archivio Parrocchiale di S. Pantaleone, registro dei morti 1699-1718, p. 170: "Adi 29 Novem-

bre 1709, Il Signor Daniel Hains detto Ens quondam Giuseppe Pittore d'anni 70 in circa Febre et Cata-
ro mesi uno. In Calle di Cà Dolfin ... ", nach L. LONGO, Das Testament, cit. p. 422. 

9 1657 Marz 10: Daniel, figliuolo von Is(s)epo Heintz, quittiert die Schlusszahlung fiir einen Auftrag des 
Konvents von SS. Giovanni e Paolo an Isepo; s. I. CHIAPPINI DI Soruo, Documenti inediti per la pittura ve-
neta del Seicento e Settecento; Carteggio di Giuseppe Heintz, "Bollettino dei Musei civici veneziani", 12. 
1967, pp. 32-38. - Daniel Heintz quittierte ferner Zahlungen fiir das Jiingste Gericht seines Vaters, das 
dieser im Auftrage der Prokuratoren der Kirche S. Antonino gemalt hatte; s. L. LONGO, Joseph Heintz 
d. J. und Pietro Vecchia in der Kirche S.Antonino in Venedig, ,,] ahrbuch des Zentralinstituts fiir Kunstge-
schichte", 2. 1986, pp. 317-327, hier 322-324: 10. Januar 1660, 20. Januar 1660, 04. Februar 1660, 22. 
Februar 1660, 16. November 1660, 24. November 1660, 20. Dezember 1660, 28. Juni 1661, 10. August 
1661. - Es ist im Zusammenhang mit dem Jiingsten Gericht fiir S. Antonino bemerkenswert, dass sich 
die Fra glia Arte dei Pittori fiir Heintz einsetzte; deren Castaldo mach te die Auftraggeber am 3. Novem-
ber 1660 darauf aufmerksam, dass der bologneser Maler Domenico Ginassi, mit dem die Scuola del San-
tissimo Sacramento bei S. Antonino am 22. September 1660 den Vertrag iiber ein Gemalde geschlossen 
hatte, nicht der Arte angehiire, wahrend Heintz dort eingeschrieben sei; s. G. V1O, Le Scuole Piccole nel-
la Venezia dei Dogi,Vicenza 2004, p. 122. 

10 D. D'ANZA, Joseph Heintz il Giovane, cit. pp. 23, 26 Anm. 28 und ID., Appunti sulla produzione /esti-
va di Joseph Heintz il Giovane. Opere autografe e di bottega, "Arte in Friuli Arte a Trieste" (AFAT), 24. 
2005, pp.7-20, hier pp.18 passim Anm. 22, der, auf bestimmte Bildthemen beschrankt, aber zutreffend 
hinzufiigt, das bisher bekannte Werk Daniels "conta esclusivamente opere sacre o storiche che non aiu-
tano ad individuare i suoi probabili interventi all'interno di quella pruduzione /estiva che qui si è volu-
to analizzare". 

11 F. SANSOVINO, Venetia citta nobilissima, et singolare, Descritta in XIIII. Libri ... con aggiunta Di tutte le 
Cose Notabili della stessa Città, /atte, & occorse dall'Anno 1580. sino al presente 1663. da D. Givstiniano 
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Jabre spater (1675) wusste Marco Boscbini, dass sie bauptsacblicb wegen ibrer Ko-
pien von Werken ibres Vaters zu loben sei12; bis jetzt ist aber nocb keine sicbere Ar-
beit dieser Art von ibrer Hand identifiziert worden. Als Kopisten von Gemalden 
Josepb Heintz d.J. kommen u. U. aucb seine beiden anderen, jiingeren Sobne Ot-
tavio und Amadeo in Betracbt13 • Von Daniel wern man es - wie gesagt - nicbt si-
cber und Kongruenzen zwiscben seinem scbmalen Werk und dem zablreicben sei-
nes Vaters sind bisber nicbt erkennbar. Es deutet vieles darauf bin, dass er bald ein 
eigenes kiinstleriscbes Profil entwickelt bat. 

Mit dem J abr 1660 offnete sicb fiir den jungen Maler aucb eine verbernungs-
volle Perspektive, als der Reicbsgraf und Stattbalter des Konigreicbs Bobmen, 
HumprecbtJan Graf Cernin von Cbudenic (1628-1682) als kaiserlicber Botscbaf-
ter nacb Venedig kam. Der Graf batte in Prag, in den Niederlanden und in Paris 
Recbtswissenscbaften studiert und war in den vierziger Jabren viel berumgerei-
st. Er kannte Venedig und Rom bereits von z.T. mebrmaligen Aufentbalten. Auch 
Florenz, Siena, Lyon, Paris und Briissel batte er mit teilweise langeren Aufentbal-
ten besucbt. Besonders baufig war er in Florenz und Venedig gewesen. Er heira-
tete 1652 die junge, 1636 geborene Hofdame der aus Mantua stammenden Ge-
mahlin Kaiser Ferdinands III, Diana Maria, Markgrafin Hippolito di Gazoldo aus 
Mantua. Der bohmiscbe Graf Cernin sprach neben tscbechisch auch franzosisch 
und italienisch, Kaiser Leopold I. korrespondierte mit seinem Diplomaten in ita-
lieniscber Sprache. 

Martinioni ... Venetia: Steffano Curti MDC LXIII, p. 23: [= Quinto Catalogo de gli pittori di nome, che 
al presente viuono in Venetia] "Non solo in questa Inclita Città di Venezia vi sono sopranominati Pitto-
ri: ma ancora L'lntrascritte Pittrici, quali non ciedono, ne maneggi de pennelli, ad essi Pittori. Et sono: 
Regina figlia di Gioseppe Enzo,, ... - Regina Heintz (sie trug den Vornamen ihrer Groi)mutter) soli um 
1646 geboren sein; sie ging also aus der dritten Ehe (1643) von Joseph Heintz d. J. mit einer Margarita 
unbekannten Nachnamens (gestorben am 20.01.1679 in der Pfarrei S. Pantaleone) hervor und war dem-
nach eine Halbschwester Danieles, die anscheinend 1709 nicht mehr lebte, weil sie im Testament Dani-
els nicht genannt ist; s.a. A. ENGELMANN, Die Maler/amilie, cit., p. 438. 

12 Marco Boschini schrieb am 18. Mai 1675 an den Kardinal Leopoldo de'Medici und schickte ihm eine Li-
ste von in Venedig tiitigen Kiinstlern, in der es hei/)t: "Evvi ancora una figlia del sopranominato Gioseffo 
Enzo che si chiama Regina che per copiar le cose del padre è degna di molta lode ... " s. L. e U. PROCAC-
CI, Carteggio di Marco Boschini con il Cardinale Leopoldo de'Medici, "Saggi e Memorie di storia dell'ar-
te", 4. 1965, p. 101. 

13 Daniels iilterer Bruder Oktavio (Ottavio) Joseph, geboren um 1634 aus der zweiten Ehe des Vaters, ge-
storben wohl schon vor 1709, war Maler und Goldarbeiter, der Halbbruder Amadeo, geboren um 1648 
aus der dritten Ehe des Vaters, starb vermutlich ebenfalls vor 1709. Er war Maler, der 1688 und 1693 in 
der Malerzunft Venedigs nachgewiesen ist. Er soli sich 1692 als ,,Maler des Kurfiirsten von Bayern" in 
Turin aufgehalten haben (A. ENGELMANN, Die Maler/amilie, cit., p. 439) - die Angabe war bisher nicht 
zu verifizieren. Ein dritter Bruder Daniels, der am 20.12.1642 geborene Pietro Francesco (seine Mutter 
starb kurz nach seiner Geburt am 23.12.), lebte als Goldschmied in Ulm, wo er am 2. Juni 1720 starb. 
Dort hatte er 1674 auch geheiratet; er kommt als Kopist von Gemiilden seines Vaters wohl nicht in Be-
tracht; s. A. ENGELMANN, Die Maler/amilie, cit., pp. 437-439. -In diesem Zusammenhang kann auch dar-
auf hingewiesen werden, dass der norddeutsche Maler Wolfgang Heimbach (um 1613- nach 1678) um 
1640 einigeJahre in Italien war und wenigstens zwei Gemiilde (,,Wettstreit auf dem Ponte de'Pugni") in 
der ArtJoseph Heintz d. J. gemalt hat. 
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Den jungen Leopold I. fiihrte seine Huldigungsreise in die siidlichen Erblande 
in der zweiten Halfte des J ahres 1660 (23. J uni bis 23. Oktober) nur bis Triest, wo 
er vom 29. September bis zum 1. Oktober im Palais der Grafin Petazza eine hoch-
rangige und zahlreiche Gesandtschaft der Republik Venedig unter der Fiihrung 
von Nicolò Cornaro, dem ,,Capitano generale del Golfo", einem Grimani und An-
drea Contarini mit groBem Gefolge empfing. Die Gesandtschaft lud den Kaiser 
ein, auch die Serenissima selbst zu besuchen, ,,mà la M. C. li ringratiò molto del-
la cortesissima offerta, poichè s'allestiva di partire verso Vienna". Der designier-
te Botschafter Cernfn hatte den neuen Kaiser offenbar nur bis Graz begleitet, hier 
war er am 23. J uni hinter Leopold geritten, bei den Feierlichkeiten in den iibrigen 
Stadten bis nach Triest war er nicht mehr anwesend14 • 1657, imJahr des Todes Kai-
ser Ferdinands III. war Cernfn Statthalter im Konigreich Bohmen geworden, den 
Leopold I. 1659 zu seinem Gesandten in Venedig bestimmte. Er kam aber erst im 
Dezember 1660 indie Stadt in der Lagune und beendete seine Gesandtschaft dort 
schon Ende August I Anfang September 1663 15 • So dauerte sein Aufenthalt in Ve-
nedig mit etwa 32 Monaten keine vollen dreiJahre. 

Cernfns Hauptinteresse wahrend seiner Mission galt dem Erwerb von Kunst-
werken fiir seine eigene Sammlung. Er kaufte in Venedig und anderswo in Ita-
lien in groBem Stil Gemalde, so dass er schlie~lich mehr als 300 Bilder erworben 
hatte, die er zunachst in seiner venezianischen Residenz versammelte. Als Bera-
ter fungierte dabei u.a. Marco Boschini. Er bewohnte in Venedig ein groBes Haus 
zwischen Canal Grande und S. Moisè, zwischen dem ,,Ridotto" und dem Rio dei 
Giardinetti, vermutlich den Palazzo Vallaresso, spater Erizzo, von dessen Seite 
man ilber die Giardinetti einen relativ freien Blick auf die Zecca hatte. Es gibt ein 
Verzeichnis der in diesem Haus verteilten Gemalde, die der Graf bis 1663 erwor-
ben hatte16• Wegen der seiner Gesundheit zutraglicheren Luft wohnte er zeitweilig 
auch im Palazzo von Geronimo Giustiniani auf Murano, in der Nahe des Zister-
zienserinnen-Klosters S. Bernardo. 

Er kaufte in Venedig Gemalde bevorzugt unmittelbar von den Kilnstlern, so von 
Pietro Vecchia und ,,Gioseppe Ens", dem er u.a. die Dekoration eines groBen Zel-
tes in Auftrag gab, das vermutlich zum Geschenk fiir Kaiser Leopold I. bestimmt 

14 L. DE CHURELICHZ, Breve, E Succinto Racconto Del Viaggio, solenne Entrate, & o//eciosi Vasallaggi .. 
dell'Augustissimo Imperatore Leopoldo, Dal!' Eccelsi Stati e fedelissimi Vasalli dell'inclite Ducale Provincie 
di Stiria, Carinthia, Carniola, Gorz'cia, Trieste, &c, Principiato Nel Mese di Giugno e finito d'Ottobre L'An-
no 1660. Con l'appendice di tutti !'Atti Publici, e notabili, accaduti minutamente nelli Omaggi arollati 
nei fasti Araldici, Per opera, e studio di Lorenzo de Churelichz Araldo di Sua Maestà Cesarea. In Vienna 
... Typis Matthaei Riccij, Typographi Academici, Anno MDCLXI (1661), pp. 20, 136. 

15 Z. KALISTA (a cura di), Korespondence cisafe Leopolda I. s Humprechtem ]anem Cerninem. 1: duben 1660 
- zarf 1663. Praha: AVU 1936, p. 9. - Die freundschaftlich anmutende Korrespondenz mit Leopold I. 
dreht sich weitgehend um die Anwerbung von Musikern, insbesondere Sangern, nachrangig erst um di-
plomatische und politische Angelegenheiten. 

16 Z. KALISTA, Humprecht ]an Cernin jako mecena'f a podporovatel vytvarnych umini v dobi své bendtské am-
basady (1660-1663), ,,Pamatky archaeologické", 36, 1928-1930 (1930), pp. 68-72. 
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war, und eine Folge von Monatsallegorien, zu deren Gestaltung Cernin eigene 
Vorstellungen hatte17 • Den jungen Sohn Daniel seines bevorzugten Malers nahm er 
auf Bitten des Vaters als seinen ,,Hausmaler" in Dienst18• Joseph Heintz d. J. hoff-
te, durch dieses Engagement auf eine entscheidende und nachhaltige Forderung 
der Karriere seines Sohnes. Daniel folgte Ende August 1663 dem Grafen nach 
Prag. Sein Engagemnt bei diesem endete allerdings bald wieder; der Grund dafi.ir 
war, dass der Vater erfahren hatte, der Graf beschaftige und bezahle seinen Sohn 
nur auf niedrigem Niveau, mit Diensten an der pforte und an der Tafel, auBerdem 
mi.isse er hinter dem Wagen des Grafen herlaufen. Das fand der standesbewusste 
Vater zu Recht vollig unangemessen fi.ir jemanden, den er vieleJahre lang sorgfal-
tig zum Maler ausgebildet hatte. Er verlangte deshalb die fi.ir einen Maler angemes-
sene Bezahlung fi.ir seinen Sohn oder dessen Entlassung19• Dem Schreiben des Va-
ters vom 9. Mai 1664 ist zu entnehmen, dass der Graf den Sohn auf diese Bitte hin 
sogleich entlassen und dem Vater dies mitgeteilt hat, auch, dass Daniel das Haus 
des Grafen um den 24. Aprii 1664 verlassen hat. EinJahr spater, im Marz 1665 war 
Daniel aber immer noch in Prag, was aus dem dritten Schreiben seines Vaters her-
vorgeht, der inzwischen offenbar Nachricht von seinem Sohn hatte20 • Wie lange 
Daniel dort blieb, womit er sich beschaftigte und in wessen Dienste er moglicher-
weise wechselte ist nicht bekannt. Es muss aber vermutet werden, dass er sich eini-
ge Zeit, womoglich viele J ahre auf Wanderschaft oder in andere Dienste auBerhalb 
Venedigs, auch Prags begeben hat. Vier weitere Indizien sprechen dafi.ir: 

1. erwahntJoseph in seinem letztgenannten Schreiben an Cernin dankbar oder 
hoffnungsvoll ,,atti di benignita e protettione" die der Graf seinem Sohn hat ange-
deihen lassen oder in Zukunft angedeihen lassen wi.irde, obwohl er anfangs doch 
allen Grund gehabt hatte, sich i.iber die Behandlung Daniels durch den Grafen zu 
beklagen, 

2. haben wir die nachste Nachricht von Daniel aus Venedig erst aus demJahre 
1678, wenige Manate vor dem Tod seines Vaters. In der Zwischenzeit gibt es an-
scheinend auch keine sonstige Nachricht aus Venedig iiber ihn, etwa aus der Fra-
glia oder im Zusammenhang des Gemaldehandels, 

3. stammen alle von ihm in Venedig und im Veneto bisher bekannt gewordenen 
Gemalde aus den letzten beiden J ahrzehnten des 17. J ahrhunderts und 

4. fallt auf, dass Boschini in seiner Liste der in Venedig tatigen Ki.instler, die er 
im Mai 1675 an den Kardinal Leopoldo de' Medici schickte, zwar ,,Gioseffo Enzo 
di Germania" und sogar dessen Tochter Regina nennt, nicht aber dessen Sohn Da-

17 Siehe Quellenanhang Nr. 2-4; J. NovAK, Dijiny byvalé hr. Cernfnské obrazdrny na Hradianech, ,,Pamatky 
archeologické", 27, 1915, p. 128; Z. KALISTA, Humprecht fan Cernin, cit, pp. 53-77, hier 63, 72-73. 

18 J. NovAK, Dijiny, cit., p. 127. 
19 Schreiben vom 24. Aprii 1664, s. Dokurnent 1. 
20 Schreiben vom 9. Mai 1664 und 6. Marz 1665, s. Dokument 2 und 3. 
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niel, der zu dieser Zeit zweifellos in Venedig schon einen Namen als Maler gehabt 
haben wiirde, wenn er seit 1665 dort gelebt und gearbeitet hatte21 • 

Ist die Vermutung also richtig, hat Daniel mehr als zehn Jahre lang auBerhalb 
Venedigs gearbeitet. Dass wir nicht wissen wo das gewesen ist, macht die Annah-
me nicht obsolet. 

Vom Mai 1678 stammt dann die folgende Nachricht: "1678. del Mese di Mag-
gio fu dalla R.D. Degnamerita Vendramin abbadessa proposto al Capitolo di far il 
sottocoro in chiesa di pittura con spesa di ducati 300, e ballottato ebbe 4 voti con-
tra, il rimanente in favor, e fui fatto dal Signor Daniel Enens (Enzo Heinz)" 22 • Wir 
wissen leider weder, was mit dem ,,sottocoro in chiesa" genau gemeint ist, noch um 
welche Art von Gemalde(n) mit welcher Ikonographie es sich gehandelt hat, denn 
das Zisterzienserinnen-Kloster S. Bernardo wurde 1806 aufgehoben, der Marine 
iibergeben und die Kirche danach sukzessive zerstort. 1854 befand sich an ihrer 
Stelle nur noch ein Garten mit einem kleinen Hauschen. Auch Moschini gibt in 
seinen Murano-Fiihrern aus den letztenJahren der noch intakten Kirche keine Na-
chricht iiber Malereien im ,,sottocoro" von S. Bernarda23• Auf eine andere Verbin-
dung von Daniel Ens zu diesem Kloster wird spater noch hinzuweisen sein. 

Die nun folgenden Anhaltspunkte fiir die Biographie des Daniel Ens sind 
hauptsachlich seine Gemalde, von denen allerdings nur eines von ihm selber da-
tiert zu sein scheint. 

Um 1684/85 ist im Zusammenhang mit der Renovierung der Kirche ein Altar-
gemalde Madonna mt't dem Kind und den Hll. Apollonia, Samuele, Matthcius, Anto-
nius von Padua und Gaetano Thiene in Venedig, S. Samuele entstanden (fig. 1), - in 
dieser Kirche waren seine Eltern 1632 getraut worden - das sich noch heute in der 
ehem. Pfarrkirche befindet24 • 

21 L. e U. PROCACCI, Carteggio, cit., p. 101. 
22 E. A. CICOGNA, Delle Inscrizioni Veneziane, VI., Venezia 1853, p. 354: [die Notiz fortges.]: "Ducento di 

quei ducati furono della monaca Giacinta Minali defunta l'anno precedente 1677, 5 giugno, e cento erano 
delle elemosine di chiesa". - Aus dem Archiv des Klosters S. Bernardo auf Murano, das sich nach 1806 
hauptsachlich "nel Generale di Santa Maria Gloriosa" befand. - TH. FRIMMEL, Bemerkungen iiber den 
jiingeren Joseph Heinz, ,,Neue Blatter fiir Gemaldekunde" 1. 1922, p. 41 hat offenbar zuerst auf die-
se Quelle aufmerksam gemacht, sie jedoch auf J oseph Heintz d. J. bezogen, weil kein weiterer, jilngerer 
Maler namens Heinz in Venedig bekannt sei. Frimmel hat die Quelle offenbar seinem Verstandnis an-
gepasst, denn seine eingeklammerte Feststellung ,,dieser Heinz (ohne Vornamen) war wohl immer noch 
J os. Heinz II." ist falsch, weil die Quellenveriiffentlichung den Vornamen sehr wohl nennt. - Der Auf-
trag erwahnt auch von S. SCARPA, Nuovi strigossi del!' Heintz, ,,Arte I Documento". Liber Extra VIII: 
Per l'arte da Venezia all'Europa. Studi in onore di Giuseppe Maria Pilo, Monfalcone 2001, pp. 411-414, 
hier 413. 

23 G. MoscHINI, Dell'Isola di Murano, narrazione di ... pubblicata nelle nozze Varano-Dal/in. Venezia 1807, 
pp. 87-88; Io., Guida per l'Isola di Murano, descritta da ... 2a ed. ,Venezia 1808, pp. 88-89. 

24 Lwd., 285 x 130 cm; A. NIERO, Precisazioni e ricuperi sul patrimonio artistico della chiesa veneziana di San 
Samuele, "Arte Veneta", 32, 1978, pp. 341-345, hier 341, 343 Anm. 9, wonach Daniel Heintz 1679 ein 
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Aus den achtziger J ahren diirfte auch das (heutige) Hochaltarblatt mit der Tau-
/e Jesu in der Kirche S. Sofia stammen. Als Werk von Daniel Ens ist das groge 
Gemalde seit Zanetti 173 3 bekannt. Es befand sich damals an einer anderen Stelle, 
auf der linken Seite der Kirche. Nach der Aufhebung der Pfarrei 1810 wurden die 
meisten Ausstattungsstiicke aus der Kirche entfernt und die Tau/e Jesu kam erst 
nach 1957 von der Soprintendenza alle Gallerie di Venezia wieder in die Kirche 
zuriick- nun als Hauptaltarblatt25 • Man wird annehmen diirfen, dass die Tau/e Je-
su in der zweiten Halfte der 80iger J ahre gemalt wurde, vielleicht als Auftrag des 
Sovvegno di San Giovanni Battista; diese Bruderschaft J ohannes des Taufers wur-
de am 3. Januar 1686 bei S. Sofia ins Leben gerufen26. - Joseph Heintz d. J. hat zu-
letzt in der Pfarrei S. Sofia gelebt und ist hier am 24. September 1678 gestorben. 
In diese Pfarrei hatte die Scuola di San Luca dell'arte dei dipintori schon 1536 ihren 
Sitz verlegt27 und es wird einen Grund haben, weshalb der alte Heintz seine let-
zten J ahre oder auch nur Manate hier verbracht hat; die langste Zeit war er in der 
Pfarrei S. Polo ansassig gewesen, wo er 1661 mit seiner Familie fiir jahrlich 70 Du-
katen ein verhaltnismaBig teures Haus gemietet hatte.28. - 06 Daniel seine Werk-
statt dort zunachst iibernommen hat, ist nicht bekannt; spater jedenfalls hatte er 
Atelier und wohl auch Wohnung in der Pfarrei S. Pantalon. 

Um die Mitte der achtziger Jahre diirfte Daniel Ens auch das riesige Liinet-
tengemalde mit der Weihe der Kirche S. Zaccaria gemalt haben. Dargestellt ist die 
1543 in Anwesenheit des Dogen Pietro Landa erfolgte feierliche Weihe der Kir-

Fresko an der Fassade von S. Samuele ausgefiihrt haben soll; insofern ist die Nachricht von 1684 unklar. 
-R. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del '600, Milano 1981, p. 302 zitiert die Nachricht Nieros so, dass 
Daniel Heintz 1683 die Fassade von S. Samuele bemalt und ein Jahr spater das Gemalde der Madonna 
mit den Titularheiligen gemalt habe; s. a. ,,Quaderni della Soprintendenza ai beni artistici e storici di Ve-
nezia", 14: Restauri a Venezia 1967-1986, Venezia 1986, p. 114; M. SENIGAGLIA e.a., La Chiesa di San Sa-
muele in Venezia, Venezia 2002, pp. 5, 9 (Abb.). 

25 A. M. ZANETTI, Descrizione di tutte le pubbliche pitture della città di Venezia e isole circonvicine ... Vene-
zia 1733, p. 391; ID., Della pittura veneziana e delle opere pubbliche de' veneziani maestri libri V, Venezia 
1771, p. 510; A. NIERO, La chiesa di santa Sofia in Venezia, Venezia 1972, p. 77 (mit irrigen Vermutungen 
iiber den Maler und die Datierung) Abbildung (Venezia Sacra 10) - D. MARTINELLI, Il Ritratto overo le 
cose più notabili de Venezia, Venezia 1684 erwahnt das Gemalde noch nicht; dass dies auch die von Ga-
nessa oder Ganazza nur teilweise erganzte Ausgabe des Ritratto von 1705 nicht tut, braucht nicht zu ver-
wundern, sie ist auch in anderen Fallen nicht auf dem Stand von 1705. 

26 G. Vio, Le Scuole Piccole, cit., p. 559. 
27 G.Vio, Le Scuole Piccole, cit., pp. 369-3 70, 554-556. 
28 I. CECCHINI, Quadri e commercio a Venezia durante il Seicento. Uno studio sul mercato dell'arte, Venezia 

2000, pp.181-183 (= Presente storico. 15); die Spanne der von Malern fiir Miete aufgewendeten Betrage 
reicht hier von 12 bis 100 Dukaten jahrlich. - Die Verfasserin erwahnt p. 17 4 das Inventar des Besitzes 
vonJoseph Heintz d.J., das am 22. Oktober 1678 fast einen Monat nach seinem Tode aufgestellt worden 
ist. Danach hat Daniels Vater u.a. mehrere Kopien nach Veronese in seinem Besitz gehabt. Das Inventar 
(ASV, Giudici del Proprio, Mobili, b. 267, c. 186r.) ist moglicherweise in der Dissertation von R. SIMONA-
TO, Joseph Heintz il Giovane (Venedig 1998) schon umfassend interpretiert worden; die Arbeit war mir 
leider nicht zuganglich. 
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che durch den Bischof von Sibenik (Sebenico), Giovanni Lucio Strofileo29 • Alte-
re Fiihrer wiesen das Gemalde Antonio Fumiani oder Antonio Zanchi zu, bis man 
bei der Restaurierung 1968 die Signatur von Daniel Heintz entdeckte. Der Zyklus 
der sechs ,,teleri" wurde ab 1682 oder 1683 vor Ort installiert, zuerst ein Gemalde 
von Zanchi, dann zwei von Celesti und man kann annehmen, dass die der gegenii-
berliegenden Seite von Zonca und Fumiani 1684 und 1685 hinzu kamen. Dasjeni-
ge von Daniel Ens diirfte als eines der letzten um 1685 entstanden und vielleicht 
erst 1686 installiert worden sein30• 

Aus denJahren 1685, 1686, 1687, 1690 und 1693 (?) sind Nachrichten iiber die 
Zugehorigkeit von Daniel Ens zur Fra glia der arte dei pittori veroffentlicht worden, 
1690 war er indie Meisterrolle eingetragen; aus dieser Nachricht resultiert die ein-
gangs erwahnte Irritation iiber sein Geburtsdatum. 1687 ist hier auch sein Bruder 
Amadeo nachgewiesen31 . 

Eine Tochter von Daniel Ens namens Angela (Anzola) wurde im November 
1687 bei den Zisterzienserinnen von S. Bernardo auf Murano als Nonne mit dem 
Namen Maria Modesta eingekleidet, sie wird schon einige Zeit vorher als Novizin 
dort gelebt haben32 • Dass Daniele verheiratet war ist nicht bekannt, in seinem Te-
stament ist jedenfalls keine Ehefrau genannt. Auch das Alter der Tochter ist unbe-
kannt, sie diirfte 1687 aber mehr als fiinfzehn J ahre gezahlt haben. Es ist moglich, 
dass ihre Mutter bereits friih verstorben war und der Maler nicht allein fiir die 
Tochter sorgen konnte; vielleicht hatte Daniel seine Tochter um 1677 auch ,,aus 
der Fremde" mit nach Venedig gebracht. 

1689 war Daniel Dekan der Scuola Grande dei Carmini, und zeichnete (?) da-
mais einen silbernen parapetto [Briistung?] des der Madonna geweihten Altars der 

29 Lwd., ca. 800 x 1000 cm, ,,Lunettone" mit Okulus; signiert (lt. Pallucchini): DANIELE HEINTZ; wohl nicht 
datiert. Venedig, S. Zaccaria, i:istliche Li.inette im Obergaden der Si.idwand der Kirche; s. a. "Quader-
ni della Soprintendenza ai beni artistici e storici di Venezia", 14: Restauri a Venezia 1967-1986. Venezia 
1986, pp. 56, 65. 

30 D. MARTINELLI, Il Ritratto, cit., p.117: "D'intorno alla Chiesa, e di sopra la cornice, hanno cominciato a 
metterui vn' altro ordine de quadri; e sin hora ve ne sono tre, rappresentarli!' historia della fondatione del 
Monastero, e !' introduzione in essa de Corpi Santi. Li primi due verso la porta, & entrando alla sinistra, so-
no opere del Ce!estt;- !' altro del Zanchi . ... D'intorno alla Chiesa, e di sopra la cornice, hanno cominciato a 
metterui vn' altro ordine de quadri; e sin hora ve ne sono tre, rappresentarli!' historia della fondatione del 
Monastero, e !' introduzione in essa de Corpi Santi. Li primi due verso la porta, & entrando alla sinistra, so-
no opere del Celesti; l'altro del Zanchi."; R. PALLUCCHINI, Nota per Daniele Heintz, cit., pp. 165-166, 168, 
170, fig. 1, 3; S. TRAMONTIN, San Zaccaria, Venezia 1980, pp. 49-50 (mit irrigen Lebensdaten des Malers); 
R. PALLUCCHINI, La pittura veneziana, cit., pp.302, 902-903 figg. 1029, 1030, 1031; M. Lucco (a cura di), 
La pittura nel Veneto. Il Seicento, 2 voli., Milano 2000-2001, 1, p. 90; 2, p. 837. 

31 EFAVARO, J;arte dei pittori, cit., pp.155-156: "Pittori nella fraglia dall'anno 1687 . .. Danie!Enz 1688-1693; 
200: Milizia da Mar: Pittori- N 11 gennaro 1685 ... ser Daniel Enz L. 13; 207: Milizia da Mar, Pittori-Die 
3 octobris 1686 ... ser Daniel Enz L. 24: 16 - riceputo col dono L. 22: 6; 215: Milizia da Mar, Pittori. -Rol-
lo de'pittori maestri matricolati nel Collegio, [1690], 5 giugno ... Daniel Entz d'anni 38." - s. a. A. Nm-
RO, Precisazioni e ricuperi, cit., p. 343 Anm. 9. 

32 E. A. CICOGNA, Delle Inscrizioni, cit., p. 355: "1687. Novembre, fu vestita monaca conversa Anzola figlia 
del sig. Danie! Enes (Ens) pitor e li fu posto il nome suor Maria Modesta". 
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Scuola in der benachbarten Kirche S. Maria del Carmine. Es oblag ihm 1690 auch 
der Abschluss des Vertrages zur Ausfiihrung dieses parapetto33. 

1693 hat DANIEL ENsrus ein Altarblatt mit der Himmel/ahrt Mariae signiert, das 
von Giovanni (Zuane) und Mattia (Matio) Boneto in die Pfarrkirche von Casale 
sul Sile (Treviso) gestiftet worden ist34 , wie es scheint eine recht konventionelle Ar-
beit, gleich den Altarblattern in S. Samuele und S. Sofia. Bei den Kirchenbildern 
in Venedig fallt auf, dass die Auftrage dazu oft von Pfarreien kamen, zu denen die 
Familie auch sonst Kontakt hatte, wie zu S. Samuele, S. Sofia und dem Kloster S. 
Bernardo auf Murano. 

Zur Frage der Datierung der Weihnachtsmesse des Hl. Lorenzo Giustiniani im 
Chor von S. Pietro di Castello in Venedig hat die Forschung bisher keine eindeuti-
ge Antwort gefunden, es scheint aber, dass er das schmale, extrem in die Hohe ge-
streckte, vor Ort in den Einzelheiten kaum wahrnehmbare Bild um 1695 gemalt 
hat. 1705 wurde es erstmals erwahnt und mit dem Namen ,,ens" in Verbindung ge-
bracht, danach hat es erst 1982 Giuseppe M. Pilo indie Forschung eingefiihrt35. 

Mindestens vom September 1697 bis zum Oktober 1699 dauerte eine juristisch 
ausgetragene Kontroverse zwischen Daniele Ens und einem gewissen Nicolò Vi-
nante, zu der ein Sachverstandiger unbekannter Kompetenz hinzugezogen wurde. 
Der Gegenstand dieses Streits ist einstweilen unbekannt36• 

Am 26. November 1709 beglaubigten dann der Notar Alessandro Branzini und 
zwei Zeugen das Testament von ,,Daniel Hains", der sie zu diesem Zweck an sein 
Krankenbett in seinem Hause in der Contrada S. Pantaleone gerufen hatte. Der 
Maler hatte den Text vorher von einer Vertrauensperson niederschreiben lassen. 

Daniel au.Berte darin den Wunsch, in der Arca des Allerheiligsten Sakraments 
in der Kirche S. Pantaleone bestattet zu werden, dessen Kustos er sei, au.Berte auch 
seine Vorstellung von den Bestattungszeremonien. Er gehorte den Bruderschaften 

33 A. NIERO, Precisazioni e ricuperi, cit., p. 343 Anm. 9 nach: ASV, Scuola Grande dei Carmini, b. 43: Re-
gistro Degani Scuola 1638-1710 und b. 14: Polizze e ricevute di diverse spese; R. PALLUCCI-IINI, La pittu-
ra veneziana, cit., p. 302 (1690). 

34 Lwd., MaEe unbekannt; signiert und datiert: DANIEL ENSIVS / PINGEBAT A° 1693, Stifterinschrift: 
ZuANE BoNETO / MATIO BoNETO I MARCHIOIU I DEVOTI.- nach M. Lucca (a cura di), La pittura nel Vene-
to, cit., 1., pp. 211,219 fìg. 267. 

35 Das Jesuskind erscheint dem Hl. Lorenzo Giustiniani wahrend der Weihnachtsmesse, Lwd. ca. 500 x 200 
cm, an der rechten Seite oben einem Kapitell angepasst, Venedig, S. Pietro di Castello, Chorapsis, néirdli-
che Sei te. - D. MARTINELLI, Il Ritratto overo le cose più notabili de Venezia ... Ampliato con la realzione del-
le Fabriche Publiche, e private, & altre cose più notabili dall'anno 1682 sino al presente 1704, da D.L.G.S.V 
[Don Lorenzo Ganazza Sacerdote Veneto] Venezia MDCCV (1705), p. 89. - Die Aufléisung des Namens 
nach Melzi, in Italien ist L. Ganessa gebrauchlich. - G. M. PILO, Lorenzo Giustiniani. Due imprese pitto-
riche fra sei e settecento a Venezia San Pietro di Castello e Santa Maria delle Penitenti, Pordenone 1981, 
pp. 22-24, fìgg. 16, 17. (= Istituto di Storia dell'Universita ... degli Studi di Udine. Serie monografica di 
storia dell'arte. 1); P. Rizzo, Cattedrale di S. Pietro di Castello, Genova 1998, p. [17] (= Edizioni d'Arte 
Marconi. 22); M. Lucca (a cura di), La pittura nel Veneto, cit., 2, p. 837. 

36 ASV, Giustizia Vecchia, b. 105, Reg. 126, 127: 1697 September 18; 1699 September 01, 07, 10; Okto-
ber 02. - Nachricht von Don Gastone Vio, frdl. mitget. von Lucia Longo-Endres. 
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der Jungfrau Maria in der Kirche S. Maria del Carmine und des Hl. Franziskus in 
der Kirche S. Maria Gloriosa dei Frari an37 • Dieses Testament ist nicht nur fiir Da-
niel Ens wichtig, weil es einige Werke des Malers nennt38, die er seinen Verwandten 
vererben wollte, es gibt auch einen gewissen Ùberblick iiber die Vertreter der Fa-
milie Heintz, soweit sie im J ahre 1709 noch lebten. So ist z.B. die Tatsache interes-
sant, dass Daniel von seinem in Ulm lebenden Bruder, dem Goldschmied Pietro 
Francesco, schon seit drei.BigJahren nichts mehr gehort batte-in Siiddeutschland 
ist Daniel in den sechziger und siebziger J ahren demnach nicht gewesen. Er wus-
ste noch nicht einmal, ob sein Bruder noch am Leben war, vermachte ihm jedoch 
das kleine, auf Kupfer gemalte Familienbild im Ebenholzrahmen39 und das kaiser-
liche Adelsdiplom von 1602. Es ist anzunehmen, dass sein Vater ihm diese Fami-
lienerbstiicke weitergegeben hatte40 • Seine geliebte Nichte Cattarina Hains war ei-
ne Tochter seines Bruders Ottavio und dessen Ehefrau Franceschina41 , Cattarina 
war offenbar noch jung, denn Daniel bestimmte fiir sie alle Spiegel und weitere 
Mobel als mogliches Heiratsgut - oder als Ausstattung fiir ihren auch vorstellba-
ren Eintritt in ein Kloster; Cattarina heiratete jedoch 1720. Ihrem Bruder Antonio, 
genannt Giovanni Battista, der ebenfalls Maler war oder es werden sollte, vererb-
te Daniel seine Malgerate sowie seine Entwiirfe und Zeichnungen. Ihn und dessen 
Bruder Francesco Hains, seine Neffen also, bestimmte er zu Erben alles Ùbrigen 
und zu Vollstreckern seines Testaments. Fiir die Eheleute Domenico und Faustina 
Bandiera, offenbar keine Verwandten, sah er sieben von ihm selbst gemalte Bilder 
vor42 • - Der Nachlass lafa immerhin auch erkennen, dass Daniel weitaus mehr ge-
malt hat, als erhalten zu sein scheint, jedenfalls mehr als bisher bekannt ist. 

37 ASV, Notarile/ Testamenti, Notaio Alessandro Branzini, b. 174, protocollo II, c. 233;-s. L. LONGO, Das 
Testament, cit.; A. ENGELMANN, Die Maler/amilie, cit., p. 438. 

38 Fiir das Ehepaar Domenico und Faustina Bandiera bestimmte er sieben eigenhandige Gemiilde: Il prese-
pio (fiir Domenico), Il tempo che scopre La virtù, zwei langliche Bilder aus seinem Schlafgemach: La vir-
tù che caccia il Vitio und Mercurio che Insegna ad amor La Virtù sowie ein Ritratto del Serenissimo Moce-
nigo, I.:astutia e La simplicità und als sechstes Un sudario in Te/la dabrazzo (fiir Faustina). Seiner Bekann-
ten, Signora Franceschina (seiner Schwagerin?), wollte er ein gro!\es Gemiilde Rachelle vererben; s. L. 
LONGO, Das Testament, cit., p. 421. 

39 Vermutlich war dies das Familienbild van J oseph Heintz d. A. mit seiner Frau Regina, der Tochter und 
den Sohnen Joseph d. J.und Ferdinand, das seit 1719 in der Sammlung des Fiirstbischofs Lothar Franz 
von Schi:inborn auf Schloss Weissenstein in Pommersfelden nachgewiesen ist. - Kupfer, 23 x 35 cm - s. 
J. ZuvIMER, ]oseph Heintz der Altere als Maler, Wei!\enhorn 1972, pp. 112-113 no. A 28 fig. 69; G. Hor-
NER-KULENKAMP, Das Bild des Kunstlers mit Familie, Bochum 2002, pp. 95-97, 209 fig. 34. - Es ist vor-
stellbar, dass man Pietro nicht ausfindig gemacht hat und das Bild deshalb bis 1719 auf den Kunstmarkt 
kam. 

40 Sein Bruder Peter Franz ist erst 1720 in Ulm gestorben. Das Heintz-Wappen auf der Meistertafel der Ul-
mer Goldschmiede von 1674 (P.H.), 1710 (J.H.) und 1736 (J.P.H.), die Letzteren wohl dessen Si:ihne; s. 
,,Kataloge des Ulmer Museums". IV: Goldschmiedekunst in Ulm, 15. ]h. bis um 1850, Ulm 1990, pp. 4-5, 
100 no. 44: eine getriebene Silberschale von ca.1680-90 mit dem Meisterzeichen von Peter Heintz. 

41 Franceschina starb als sechzigjiihrige Witwe am 14. Dezember 1717 in der Pfarrei S. Pantaleone. 
42 Siehe oben Anm. 38. 
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Daniele Domenico Ens, Enz, Hains, Heintz (detto Ens) starb schon drei Tage 
nachdem das Testament rechtsgiiltig aufgesetzt war, am 29. November 1709 in Cal-
le di Cà Dolfin an Fieber und Katarrh43 • Fiir seine Tochter Angela war im Kloster 
auf Murano gesorgt, weitere leibliche Erben hat er offenbar nicht hinterlassen. 

So weit die bis jetzt bekannten Daten zur Biographie des Daniel Ens. Zu seinem 
Werk haben wir nur vergleichsweise wenige sichere Anhaltspunkte. 

Das dritte von ihm signierte Gemalde Esther vor Ahasver in Potsdam44 (fig. 2) 
ist nicht datiert und tragt zum Lebenslauf des Malers wenig bei. Aufgrund der Sig-
natur ist es jedoch das Schliisselwerk fiir eine von Daniel neben den Kirchenbil-
dern in Venedig auch gepflegte Gattung der Malerei. Die auch sonst haufig dar-
gestellte Audienz der Jiidin Esther beim gefiirchteten Perserkonig Ahasver (Xer-
xes oder Artaxerxes), bei der er sie zum Zeichen ihrer Annahme mit seinem golde-
nen Zepter beriihrt, ist nicht datiert, die Datierung ist auch aus anderen Quellen 
nicht zu gewinnen. Es ist aber ein wichtiger Ausgangspunkt weiterer Beobachtun-
gen, weil die biblische Historie sich als ,,Galeriebild" grundsatzlich von den aus 
Venedig und Umgebung bekannten Kirchenbildern Daniels unterscheidet. Das 
uns zugangliche ikonographische Spektrum seiner Arbeiten erfiihre mit den 1709 
vererbten, wohl allegorischen Themen eine ebenso wichtige Erweiterung, waren 
uns diese - zu seinen Lebzeiten nicht verkauften - Gemalde nicht nur ihrem Titel 
nach bekannt. 

Die Farbigkeit des Potsdamer Gemaldes ist nach der Reinigung frisch und 
lebhaft, bestimmend ist die hellblaue Kleidung der Esther im Zentrum. Nicht nur 
an der aufwandigen ,,Gewandbehandlung" kommt die Verehrung des Malers fiir 
seinen gro.Ben Vorganger Paolo Caliari, gen.Veronese deutlich zum Ausdruck, 
auch die Frau in der Figurengruppe ganz links [Fig. 3] erinnert an eine ahnliche 
Figur in Veroneses ,,Familie des Darius vor Alexander dem Gro.Ben" von 1565-67 
in London, National Gallery45. 

Weitere Historienbilder dieser Art, die unzweifelhaft von Daniele Ens stam-
men, sind bisher nicht bekannt. Es gibt jedoch eine Ideine Reihe solcher Gemalde, 

43 Venezia, Archivio Parrocchiale di San Pantaleone, Registro dei morti dal 1699 al 1718, p. 170, nach L. 
LONGO, Das Testament, cit., p. 422 Anm. 8. 

44 Esther vor Ahasver (Esther, 5, 1-2; 9-18); Lwd., 166 x 202 cm; sign. a.d. Helmbarte d. jugendl. Kriegers 
links: DANIEL ENS P., Potsdam-Sanssouci, Bildergalerie Nr. 50 - GK I 5098. - Nachgewiesen seit 1790 
im Berliner Schloss, 1909 im Schloss Schonhausen, 1923-42 im Neuen Palais, 1942-45 in Rheinsberg, 
seit 1963 in der Bildergalerie Potsdam-Sanssouci. Zu dem Gemalde s. R. PALLUCCHINI, Nota per Dani-
ele Heintz, cit., pp. 166-167, 169 fìg. 2; G. EcKARDT, Die Gemiilde in der Bildergalerie von Sanssouci, 2., 
durchges. Aufl. Potsdam-Sanssouci 1980, p. 37, no. 1 (5098); R. PALLUCCHINI, La pittura veneziana, cit., 
p. 302 fìg. 1028; M. Lucca (a cura di), La pittura nel Veneto, cit., 1, pp. 89-90, fìg. 125; 2, p. 837. - s/w-
Fotos (Zustand vor und nach der Restaurierung). 

45 Bis 1857 in der Casa Pisani in Venedig. - Da Danieles Vater mehrere Kopien nach Veronese in seinem 
Besitz hatte (s. Anm. 28), die er kaum selbst gemalt haben wird, weil sich in seinem eigenen Werk kaum 
ein nachhaltiger Einfluss Veroneses feststellen laEt, ist es moglich, dass diese Kopien von Daniel oder Re-
gina stammten. 
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die aus guten Griinden in Betracht gezogen werden miissen, wenn es gilt, weitere 
seiner Arbeiten zu identifìzieren. 

Die Kriterien dafiir werden vor allem aus dem Vergleich von Details mit solchen 
der nachweislich autografen Gemalde gewonnen. Es ist dabei jedoch die Tatsache 
zu beriicksichtigen, dass keines der fraglichen Gemalde im Rahmen dieser Studie 
genauer untersucht werden konnte, von keinem ist auch bekannt, dass es in jiin-
gerer Zeit restauriert worden ware, so dass mit jeglicher Oberraschung gerechnet 
werden muss - es konnte sein, dass an einzelnen Werken noch eine Signatur des 
unbekannten Malers entdeckt wird. Die Art und Qualitat der Bildquelle, auf wel-
che sich die Beobachtungen stiitzen, wird deshalb immer genannt werden. 

Als individuelle Kriterien konnen vor allem bestimmte charakteristische Figu-
rentypen gelten, die bisher nur selten an Werken anderer Maler zu beobachten 
sind - den Figuren am Rande der Gemalde kommt, wie sich zeigt, dabei besonde-
re Aufmerksamkeit zu. Die Bildung von Kopfen mit ihren Verkiirzungen, von Ge-
sichtern und Handen - nach Morellis Methode - und der Stoffe mit ihrem Fal-
tenwurf, die ,, Gewandbehandlung". Der Bildaufbau spielt ebenfalls eine Rolle. 
Die beobachteten Obereinstimmungen, Parallelen und Entsprechungen im Kon-
text des gesamten Gemaldes bzw. der Gemaldegruppe bei gleichzeitig ebenso 
grundlegenden Verschiedenheiten zeigen deutlich die Grenzen solch quasi ein-
dimensionaler Methode, die deshalb kaum zu einer sicheren Zuschreibung fiih-
ren kann. 

Um die Gestaltungsweise des Daniel Ens von derjenigen seiner venezianischen 
Zeitgenossen ahnlichen Ranges abzugrenzen, eignet sich u.a. ein Gemalde dessel-
ben Themas von dem jiingeren Niccolo Bambini (1651-1736): ,,Esther vor Ahas-
ver" (Venedig, IRE), das jedoch ebensowenig datiert ist wie das von Daniele Ens 
in Potsdam. Mit der - sparsameren - Architekturkulisse iibereinstimmend ist auch 
die Figurenkomposition Bambinis sparsamer, die Personen agieren jedoch natiir-
licher und ,,organischer", sie sind ,,schoner" als all die leicht bizarren Figuren mit 
ihren manchmal gesucht erscheinenden Gesten des Ens-Gemaldes in Potsdam -
und eines weiteren aus Basel, von dem noch die Rede sein wird. Insgesamt sind 
diese Heintz-Kompositionen prachtiger instrumentiert als die vergleichsweise 
schlichten Bambinis, mit dessen Personalstil Werke von Ens im iibrigen aber vie-
les gemeinsam haben, vgl. z.B. auch ,,Der Knabe Moses zertritt die Krone des Pha-
rao" (Venedig, IRE).46 Die uns heute gesucht und kiinstlich erscheinende Kompo-
nente der Ens-Bilder ist womoglich ein ,,Erbstiick", nach verbreiteter Auffassung 
nordalpinen Ursprungs. 

An dem Potsdamer Bild fallt auf der linken Seite im unteren Bereich der paiis-

46 Eine von Bambinis Darstellung ganz verschiedene Kreide-Zeichnung dieses nicht besonders haufig dar-
gestellten Themas in Kopenhagen, Statens Museum for Kunst, Den Kongel. Kobberstiksamling, Tu ital. 
tegn. Mag. IV, 23 fiigt sich in die Reihe der breitformatigen biblischen Historien und kèinnte fiir Daniel 
Ens in Betracht gezogen werden; da jedoch keine Zeichnungen Daniels bekannt sind, kann man sie einst-
weilen nicht an anderen Blattern seiner Band messen. 
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2. D,111iel Ens (Heintz), Esther vor llhasver, Postclarn -Sansoucci , Bilclcrgaleric; 
Stiftu ng Prcu~i chc Schlosser uncl Giirtcn 13crlin -Branclcnburg 

backige, leicht aufged unsen, aber doch einigermaEen jugendlich wirkende Kopf 
einer Gestalt auf, in cler man am ehesten eine Art Hofzwerg erkennen mochte. 
(fìg. 3) Ein solcher Kopf bzw. eine ahnliche Figur kornmt auch in ancleren Gemal-
den von Daniel Ens vor und in solchen, die hier vorgestellt werden. Nie sind clie-
se eigenartigen Kopfe bzw. Figuren identisch, sie sind aus ihrern jeweiligen Kon -
text entwickelt oder auch - wie es scheint ganzlich unrnotiviert - dem Bildzusam-
menhang hin zugefi.igt wie der Kopf in clem Altarblatt in S. Samuele in Veneclig 
(fìg. 4). Diese Kopfe ahneln sich mehr ocler weniger, irnrner aber prin zipiell in ih -
rer seltsam unbeteiligten Inclividualit~it. Sie sincl stets Ranclerscheinungen, von cler 
clargestellten Historie nichr geforclert; sie sincl auch kaum am eigentli chen Bilclge-
schehen beteiligt, scheinen claran eher uninteressiert une! schauen manchmal auch 
aus clem Bile! hinaus . Man ist vers ucht, darin eine Art Ken nzeichen des Malers Da-
niel Ens zu sehen, clas man - soweit ich sehe - bei keinern ancleren ven ez ianischen 
Maler seiner Zeit clerart ausgepragt fìndet; seltene VorLiufer solcher Gestalten -
mit anderer Wertigkeit allerclings - gibt es zwar bei Tizian (,,Pesaro-Madonna", Ve-
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nedig, S. Maria Gloriosa die Frari) und Veronese (,,Emrnausmabl", Paris: Louvre) 
und noch bei Andrea Celesti (,,Auffinclung des Mose", Reggio Emilia , GaH. Civica 
Parmeggiani), diese sind jedoch ihren jeweiligen Kontexten viel starker integriert 
une! weniger bizarr uncl auffallig unbeteiligt. Gerade dieses ,,Kennzeichen" - wenn 
es denn ei nes sein solite - zeigt aber, dass cler Maler Ens wobl interessanter ist , 
als bisher wahrgenornmen; man wi.'1rde gern den Gru nd kennen, cler ihn zu cliesen 
Gestalten veranlasst hat. Die malerische Qualitat sciner Bilder ansonsten ist sogar 
an Details seiner Kirchenbilder zu erkennen, wie an dem aufgeschlagenen Buch im 
Altarblatt van S. Samuele (fìg. 5). 

Mehr oder minder deutlich clern beschriebenen entsprechende Kopfe bzw.Ge-
stalten kommen vor bei cler Tau/e Jesu in S. Sofia in cler Mitte cles linken Bil-
drandes, in cler Weihe der Kirche S. Zaccaria links unten neben cler Frauengrup-
pe uncl auf dem Altarblatt Madonna mlt Heiligen in S. Samuele - zu groEi, aber in 
clen Schatten zuri_ickgeclrangt - rechts neben der Figur cles Hl. Gaetano Tbiene 
zwischen dessen recbter Hancl uncl clem im Profìl gegebenen Bilclnis, (fìg. 4) une! -

wie bemerkt - in clern Potsdamer Gemalcle 
Esther vor Ahawer links unten neben Es-
tber (fìg. 3) - une! in weiteren Gem~Hden. 

Eine ahnlich charakterisierte Figur wie 
die beschriebene des ,,Hofzwerges" in 
dem Potsdamer Gernalde uncl clie hir clie 
Tàufe ]esu in S. Sofia uncl clas Kirchweih-
bild in S. Zaccaria genannten begegnet 
uns aucb in einem kleineren, recht guali-
tatvoll nahezu monochrom in braunlichen 
Farbtonen auf Karton gemalten Bile! , clas 
Tomyris mii dem l-laupt des Kyros clarstellt 
-1 7 uncl hier Daniel Ens zugeschrieben wer-
den kann (fig. 6). Die Konigin cles as iati-
schen Volkes der Massageten ist im Be-
griff, den Kopf cles Kyros, Konigs van 
Persien, in ein groEies , rnit Menschenblut 

3. Derail aus f ig. 2 gefi.'1lltes GefoG zu tauchen, um so den in 
der Schlacht Gefallenen symbolisch noch 

hir den van dem blut&irstigen Perserkonig verursachten Tod ihres Sohnes Spar-
gapises zu bestrafen. Zu Beginn cler Auseinanclersetzung batte Kyros vorgegeben , 
Tornyris zur Frau nehmen zu wollen, insgeheirn aber nur, urn das Land der Massa-
geten seinem Reich einzuverleiben. Tomyris hatte seine unlautere Absicht durch -
schaut. Die sitzende Konigin hat das abgeschlagcnc Haupt rnit der Linken an den 

·17 'l'o/1/yris //Ili dem /-/a11pt des Kvros (I Jcroclot I, 214 ; Va l. M,1x. lX, LO ); Olfarbc auf K,1rton , auf Lwd. ,1uf·-
gczogcn, 78 ,5 x 53 cm. - Provrn icnz unbcl«innt , zul ctzt Amsterdam , Kunsthandcl als anonym; Vcrblcib 
unbekannt. 
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Haaren gepackt, mit der Recbten weist sie binunter auf das groBe GefaB, das ein 
Krieger mit Blut fiillt. Recbts neben ibr balt ein Diener ein Tucb unter den abge-
scblagenen Kopf des Persers. Dieser Diener mit bober Stirn bat ein fast kindlicbes 
Gesicbt, trotz seiner bier relativ zentralen Position ist er docb nur eine Nebenfì-
gur, die aucb feblen konnte; er ist aber genau in der Art jenes oben bescbriebenen, 
quasi jugendlicben Kopfes gebildet, der anscbeinend nur auf wenigen Gemalden 
des Daniel Ens feblt (fìg. 7). 

Zu einer Gruppe von vier etwa gleicbgroBen Historiengemalden mit alttesta-
mentariscben Tbemen ,,venezianischer Scbule", die in Poznan I Posen verwabrt 
wird 48 und nacb einer nicbt verifìzierbaren Ùberlieferung aus Lw6w / Lemberg 
stammen soll49 , gebort die nicbt sebr gut erbaltene Gescbicbte Jephta begegnet sei-
ner Tochter 50 (fìg. 8), welcbe das Erscbrecken J epbtas / Jiftacbs darstellt, als er zu 
Pferde nacb seinem Sieg iiber die Ammoniter beimkebrt und nacb langer Zeit sei-
ner Tocbter, seinem einzigen Kind, wieder begegnet. Er batte nicbt geabnt, dass 
gerade sie es sein wiirde, die ibm bei seinem Haus in Mizpa zuerst, vor ibrem fest-
licb gestimmten Gefolge entgegenkommt, als er dem Herrn gelobt batte, im Fal-
le, dass er die Ammoniter besiegen wiirde, das Erste zu opfern, das ibm bei sei-
nem Hause begegnete. Er bielt das Geliibte und opferte seine Tocbter. In diesem 
Gemalde ist allerdings keine Nebenfigur zu erkennen, die den bescbriebenen ab-
nelte. 

Alle vier Gemalde dieser Gruppe sind nicbt allein durch ibr groBes Breitfor-
mat, die Bildkomposition und ibre Beleucbtung zusammen gescblossen. Aucb die 

48 Poznan, Kuria Metropolitalna; verèiffentlicht in: ,,Katalog zabytk6w sztuki w Polsce". S.N. 7: Poznan, 
Ostr6w tumski ... , 1: Tekst, .2: Ilustracje. Warszawa: PAN, Instytut Sztuki 1983, p. 74: ,,Cykl wielkich 
obraz6w o tematyce biblijnej, Wenecja wiek XVII/XVIII", figg. 220, 221, 223, 224. - Alle Teile der 
Gruppe sind stark gedunkelt, jedenfalls nicht gereinigt oder restauriert. 

49 Die nach Magdeburger Recht organisierte Stadt Lw6w hat bis zur 1. polnischen Teilung als Hauptstadt 
der Woiwodschaft Ruthenien zum Kèinigreich Polen gehèirt, dann war sie als Lemberg Hauptstadt des 
èisterreichischen Kronlandes Galizien und wurde nach 1918 wieder polnisch bis sie 1944 zur Sowjet-
union kam und die Bevèilkerung hauptsachlich ins westliche Polen umgesiedelt wurde; heute gehèirt 
L'viv zur Ukraine; in Italien heiEt die Stadt Leopoli. Am 20.01.1661 richtete Johann II. Kasimir Wasa 
(1609-1672), Kèinig von Polen 1648-68, hier beimJesuitenkolleg ein Studiun1 generale (Universitat) ein. 
Der Kèinig, ein Sohn Sigismund III. und der Erzherzogin Konstanze von Osterreich, war mit Ludovi-
ca Maria Gonzaga de Nevers (1611-1667) verheiratet. - Dass die Gemalde nach dem 2. Weltkrieg aus 
Lw6w nach GroEpolen gelangten, kann nicht ausgeschlossen werden; vom 19. Apri! 1946 datiert die 
befiirwortende Stellungnahme eines Hauptmanns Turczyn zu einem Gesuch des katholischen Erzbi-
schofs von Lw6w, kirchliches Inventar nach Polen mitnehmen zu di.irfen, was sonst offenbar untersagt 
war; allerdings ist nur von einer theologischen Bibliothek und Kirchenbiichern die Rede, s. S. CIESIEL-
SKI (a cura di), Umsiedlung der Polen aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten nach Polen in den Jahren 
1944-1947, Marburg, Wrodaw 2006, pp. 501-502 (Quellen zur Geschichte und Landeskunde Ostmittel-
europas, 6). 

50 Jephta erblickt seine Tochter (Richter 11, 34 <-40>); Lwd., ca. 190 x 310 cm. -Die beherrschenden Far-
ben des insgesamt dunklen Bildes sind das Rot von J ephtas / Jiftachs Brustpanzer und des Gewandes des 
Frau ganz rechts sowie das Hellblau der Gewandung von Jiftachs Tochtet: 
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stilistischen Ùbereinstimmungen, diejenigen der Personentypen und ihrer Gestik 
sind unverkennbar, so dass anzunmehmen ist, sie stammen von einem und demsel-
ben, mit Namen unbekannten, wie angenommen wird venezianischen Maler. 

Die iibrigen Bildthemen der Gruppe sind: Salomo emp/iingt die Konigin von 
Saba 51 (fig. 9); hier ist links neben dem Thron Salomos ein geradeaus bHckender, 
quasi jugendlicher ,,Assistent" mit hoher Stirn und vergleichsweise langen Haaren 
zu erkennen, eine Gestalt in dem oben skizzierten Sinn eines vermuteten Indivi-
dualmerkmals des Malers (fig. 10), eine unbeteiligt beteiligte Gestalt mit groBen 
Augen und abwesendem Blick. Ferner David mit den drei Hauptleuten 52 (fig. 11), 
die Geschichte, in der der durstige Konig David nach Wasser aus einer Zisterne 
bei Bethlehem verlangt, das ihm die drei Helden aus dem Lager der Philister ero-
bern und bringen. David aber bringt es Gott als Trankopfer dar, weil die drei Man-
ner es unter Lebensgefahr erlangt hatten. In dem Gemalde ist rechts neben dem 
Konig eine quasi jugendliche Gestalt zu sehen, ahnlicher wieder den seltsamen Ne-
benfiguren der Gemalde in Potsdam und Venedig (fig. 12). Das breite Bildformat 
und die Komposition, insbesondere die Haltung Davids sind allenfalls mit Gio-
vanni Battista Piazzettas (1682-1754) offensichtlich viel spaterem ,,Tod des Da-
rius" 53 zu vergleichen. In dem vierten Gemalde der Posener Gruppe, Esther vor 
Ahasver 54 (fig. 13) ware eine Randfigur im Sinne der beschriebenen nur mit Miihe 
auszumachen. Dieses Gemalde bietet auBerdem die groBten Schwierigkeiten fiir 
die - auch nur versuchsweise - Zuweisung an den Maler der Potsdamer Fassung 
dieses Themas, weil es den Vergleich auch mit einer anderen Version ehemals in 
Basel (siehe unten) zulaBt und erfordert, die dem Potsdamer Bild weitaus naher 
steht als demjenigen in Posen. Die groBte Distanz besteht dabei zwischen den Fas-
sungen des Themas in Basel und Posen. Beide konnen anscheinend kaum von 
ein und derselben Hand herriihren, vergleicht man nur die Gruppen der Frau-
en hier rechts und dort links. Bei dem Posener Gemalde ist nichts von der auBer-
lichen bzw. oberflachlichen Pracht der Gewander zu erkennen, wie sie das Basler 
Bild aufweist. In Posen ist diese Frauengruppe auch von deutlicher Korperlichkeit 
und natiirlicher Bewegung gekennzeichnet. Ganz so krass sind die Unterschiede 
zwischen dem Posener und dem Potsdamer Gemalde allerdings nicht, wenngleich 
Ùbereinstimmungen auch nicht gerade auffallen. Es ist aber dennoch vorstellbar, 

51 Salama und die Konigin van Saba (III. Kiin. 10, 1-13; Paralip. 9, 1-12); Lwd., ca. 200 x 320 cm. - Die Far-
bigkeit ist - ahnlich wie bei dem Jephta-Gemalde - von dem sonoren Rot der Gewandung Salomos und 
dem Hellblau der Kiinigin von Saba bestimmt. 

52 David und die drei Hauptleute mit dem Wasser aus Bethlehem (II. Sam. 23, 13-17); Lwd., ca. 200 x 320 
cm. 

53 Venezia, Musei Civici Veneziani, Ca' Rezzonico Inv. Cl. In. 2181; 240 x 480 cm. 
54 Esther var Ahasver (Esther, 5, 1-2; 9-18); Lwd., ca. 190 x 280 cm. - Der Eindruck einer etwas lebhafte-

ren Farbigkeit gegeniiber den drei iibrigen Gemalden mag auf den Erhaltungszustand zuriickzufiihren 
sein. 
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dass ein Maler bei de Gemalde in groBerem zeitlichem Abstand und auf grund un-
terschiedlicher Vorgaben - der Auftraggeber etwa - gemalt haben konnte. 

In Venedig und dem engeren Einflussgebiet der Serenissima im Veneto und in 
Istrien war die Suche nach dem Maler dieser bemerkenswerten, qualitatvollen, je-
doch immer noch ratselhaften Gruppe zum Teil selten dargestellter alttestamen-
tarischer Historien bisher erfolglos; keinem der hier bekannten oder weniger be-
kannten Maler ist die Gruppe mit einiger Plausibilitat zuzuweisen. Nur wenige 
Verbindungen Polens nach Venedig sind bisher bekannt; als Botschafter der Sere-
nissima war 1685 der Prokurator von S. Marco und Prafekt der Provinz Instrien, 
Angelo Morosini in Polen, iiber Verbindungen des polnischen Adels nach Vene-
dig ist wenig bekannt. So liegt es nahe, auch die Moglichkeit ihres Entstehens in 
Polen zu erwagen. Gab es in der 2. Halfte des 17. Jahrhundert venezianische Ma-
ler oder iiberhaupt Maler aus Italien oder dort geschulte Maler in Polen? Kein in 
Betracht kommender Name ist bekannt. Sollten die vier Gemalde dennoch in Po-
len entstanden sein, ware zuerst an die bekanntesten Maler jener Zeit, die Danzi-
ger Daniel Georg (Jerzy) Schultz (Szulc) d.J. (1615-1683)55 und Andreas (Andrzej) 
Stech (1635-1697)56 zu denken, auch an Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginow-
ski (um 1660-1711)57 aus Lw6w, die unter den und fiir die Konige Jan II. Kazi-
mierz Waza (reg. 1648-1668), Michal Korybut Wifniowiecki (reg. 1669-1673) und 
Jan III. Sobieski (reg. 1674-1696) vorwiegend als Portratisten tatig waren. Von de-
ren Werk gibt es jedoch keinerlei Verbindungslinien zu den vier Posener Gemal-
den; allein zwei Historien-Zeichnungen, Akademie-Arbeiten des u.a. erst bis 1684 
in Rom geschulten Szymonowicz (Rom, Accademia di S. Luca)58 basieren mogli-
cherweise auf ahnlichen romischen Vorbildern, wie sie teilweise auch hinter den 
venezianischen Historien in Poznan / Posen stehen konnen. In der kurzen Regie-
rungszeit des jung verstorbenen Konigs Michal Korybut waren auBer Schultz noch 
Johannes Tricius (= Jan Aleksander Tretko aus Krakau?)59, seit 1668 auch Claude 
Callot aus Lothringen als Maler (primarii pictores) tatig60 und wohl auch noch der 
mysteriose Daniel Frecherus (Frecher) gen. Brachiel61 , dem das prachtige ,,Bild-
nis des Bischofs Andrzej Trzebicki" von 1664 im Krakauer Franziskanerkloster, 

55 B. STEINBORN, Malarz Daniel Schultz, gdafzszczanin w sluzbie kr6l6w polskich, Warszawa 2004. 
56 T. GRZYBKOWSKA, Andrzej Stech, malarz gdafzski, Warszawa 1979. 
57 M. KARPOWICZ, ]erzy Eleuter Siemiginowski, malarz polskiego baroku,Wroclaw 1974. 
58 M. KARPOWICZ, ]erzy Eleuter Siemiginowski, cit., p. 39, figg. 2, 3. 
59 Gest. 1692; ThB 33. 1939, pp. 397-398 (Z. Batowski). 
60 A. PRZYBO, Michal Korybut Wifniowiecki, 1640-1673, Wrodaw 1984, p. 293. 
61 M. KARPOWICZ, Malarz kr6la ]ana Kazimierza, ,,Biuletyn historii sztuki", 33. 1973, p. 323-324; SAP 2. 

1975, pp. 244-245 (Andrzej Ryszkiewicz); AKL 44. 2005, pp. 252-253 (Christine Rohrschneider?). Der 
schon in den zwanziger Jahren (1621 Geselle) in Krakau nachgewiesene Frecher soll bis indie siebziger 
J ahre tatig gewesen sein. 
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dann auch das Altarblatt des ,,Hl. Kasimir" in der Krakauer Reformatenkirche zu-
geschrieben waren62 • 

Die polnischen Konige waren - u.a. durch ihre Ehefrauen - eng mit dem Haus 
Habsburg und dem Mantuaner Hof verbunden, hatten auch einige Zeit ihres Le-
bens in Italien verbracht. Die Ehefrau Konig Michaels, Erzherzogin Eleonore Ma-
ria J osefa war eine Schwester Kaiser Leopolds I. Erst J an Sobieski sympathisier-
te anfangs mit Frankreich, dem auch seine Ehefrau entstammte. Der bohmische 
Adlige Frantisek Karel Libstejnsky z Kolovrat war 1658/59 u.a. als Botschafter 
Leopolds I. in Polen. Bei solchen Verbindungen und angesichts des zahlreichen, 
mehr oder minder einflussreichen regionalen Adels mag es durchaus fiir Maler wie 
Daniel Ens zwischen 1665 und 1677 die Chance einer Tatigkeit im ostlichen Eu-
ropa gegeben haben; bisher haben wir jedoch keinen Beweis dafiir, wissen auch 
nicht, wohin die Verbindungen HumprechtJan Cernins auEer zum Hof Kaiser Le-
opolds I. noch reichten. 

Nicht allein die Verwandtschaft des einen mit dem Potsdamer Gemalde ist An-
lass, zwei groEe Gemalde auf Leinwand, ehemals in Basler Privatbesitz, im Zu-
sammenhang unseres Themas in Betracht zu ziehen, sondern auch die Tatsache, 
dass eines davon seit dem 18. Jahrhundert mit dem Namen ,,Giuseppe Enzio" ver-
bunden ist und als dessen Werk angesehen wurde und noch angesehen wird. Ei-
nes verbildlicht ebenfalls das in der zweiten Halfte des 17. J ahrhunderts besonders 
haufig dargestellte Thema Esther vor Ahasver 63 (fig. 14) des Potsdamer Galeriebil-
des, es ist jedoch groEer und reicher ausstaffiert als dieses. Die Szene vor einer Ar-
chitekturkulisse, die Gestalt der sichtlich in Ohnmacht fallenden, bleichen Esther 
und einzelne Figurentypen wie auch die Farbigkeit verbinden das Basler Gemalde 
deutlich mit dem Potsdamer Exemplar. 

Das andere stellt die Geschichte von Abigail vor David 64 (fig. 15) dar, die Ge-

62 Signatur (ehem. Lesart): ,,Daniel Brachiel [?] ... sfn 1664", s. M. WALICKI, W. TOMKIEWICZ, A. RYSZKIE-
WICZ, Malarstwo polskie. Manieryzm, Barok. Warszawa 1971, p. 376-377 no. 149; A. PRZYBOs, Michal Ko-
rybut, cit., fig. 13. -Auf Grund einer zweiten (?) Signatur: ,,Daniel Schulz 1664" gilt das Bild heute als 
sicheres Werk von Daniel Schultz d.J.; s. B. STEINBORN, Malarz Daniel Schultz, cit., pp. 122-123; nach-
dem auch das von Ryszkiewicz fiir Frecherus in Betracht gezogene, hervorragende Altarblatt des Hl. Ka-
simir (um 1660-70) fiir Schultz in Anspruch genommen wird (M. KARPOWICZ, Barok w Polsce, Warszawa 
1988, p. 298, no. 173, nicht jedoch von Steinborn) scheint es keine Arbeit von ,,Frecherus" mehr zu ge-
ben. 

63 Esther vor Ahasver(Esther 5, 1-2; 9-18); Lwd., 178 x 292,5 cm; Provenienz: Privatbes., Base!; seit 2006 im 
Kunsthandel, s. ,,Old Master Paintings", Sotheby's London. Sale LO6034, 07.12.2006, London 2006, Lot 
206 sowie Sale LO7030, ,,Old Master Paintings", 26.04.2007, Lot 85 "Daniele Heintz" - Verbleib unbe-
kannt. 

64 Abigail vor David (l. Sam. 25, 14-35, 42); Lwd., 195 x 287 bzw. 173 x 280 cm; seit dem 18. Jh. in Ba-
se! ,,Giuseppe Enzio" zugeschrieben; Provenienz: 18. Jahrh. Slg. Samuel HeuB!er-Burckhardt, Base!; 
um 1900 Slg. Th. Sarasin-Bischoff, um 1972 Privatbes., Base!, zuletzt Kunsthandel, Gal. Neuse, Bremen 
2002, Lempertz, Kèiln 2004. Verbleib unbekannt; s. D. BURCKHARDT, Die Baslerischen Kunstsammler d. 
18. ]h., ,,Jahresbericht des Basler Kunstvereins" 1901, pp. 3-69, hier 16; ,,Alte Kunst - Old Masters". 
Lempertz, Kèiln, Auktion 856, 22.05.2004, Kèiln 2004, Los 1062 ,,Joseph Heintz d. A. zugeschrieben", 
m. farb. Abb. - Verbleib unbekannt. 
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8. Unbekanntcr Malcr, Jephta begegnel seiner 'J'ochter, Poznan, Kuria Mctropolitalna 

9. Unbckanntcr Malcr, Salomo emp/;ingl die Ko11igi11 von Saba, Poznai\, Kuria Mctropolitalna 
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10. Dctail aus 1"ig. 9 12. Dctail aus h g. U 

U. Unbckanntcr Malcr, David mii dcn drci l/11uptlcutcn, Poznai\, Kuria Mctropolitalna 
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schichte von cler schonen une! klugen Abigajil, der Frau des reichen Kalebiters Na-
bal, clie clem Krieger Davicl une! seinen Soldatcn clie Nahrungsmittel bringt, clie ih-
nen ihr Mann Nabal verweigert hatte. Sie verhinderte so die Rache Davicls, rettete 
damit clen Kalebiter une! starkte David une! seine Leute. Das Gem~ilcle steht cleut-
licher in cler Traclition Veroneses als Esther vor Jlhasver, vor allem was clie Kom-
position, clie Farbigkeit une! clie zum Teil pr~ichtige Kleiclung der F rauen betrifft. 
Bemerkenswert sind die als F ri_ichtestilleben arn Boclen liegenclen, am unteren Bil-
clrancl versammelten Nahrungsmittel; ein Korb mit weiteren steht in cler rechten 
Bildecke. In clem alteren bartigcn Solclaten ganz links kann man sogar clen J ephta 
cles oben genannten Werkes in Posen wieclere rkennen - falls es sich clabei nicht um 
einen auch anclerswo verwencleten Typus hanclelt. 

Die beiclen Bilcler aus Basler Privatbesitz starnrnen traclitionell une! offensicht-
lich von clerselben Han d. Sie galten seit Anfang cles vorigen J ahrhunderts als Wer-
ke von.Joseph H eintz d . A., in dem man jenen ,, G iuseppe Enzio" erkannt zu haben 
glaubte , obwohl der venezianische Charakter cler G em~ilcle eviclent ist une! sogar 
clie Abkunft von clen breit angelegten I--Iistorienbilclern Veroneses festgestellt wur-
cle. Der schon 1609 verstorbene Joseph H eintz cl.A. kann clie erst clem mittleren 
17. Jahrhunclert angehorenclen Gemalde jedoch schon aus biographischen Gri_in-
den nicht gemalt haben, sie wi_irden sich auch an keiner Stelle in sein Werk ein -
Higen. Mit clem Namen H eintz blieben clie beiclen G emiilde jedoch bis beute ver-
bunden . Es ist einstweilen uncrldarlich, wie es zu dieser Zuweisung gekommen ist, 

13. Onbclrnnntcr Malcr, listhcr vor llhadwcr, Poznai\, Kuria lVlctropolitalna 
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wenn es nicht eine mit dem Ursprung und Erwerb der Gemalde zusammenhan-
gende Tradition in Basel gegeben hat. Die Zuschreibung an J oseph Heintz d. À. ist 
hingegen leicht dadurch zu erklaren, dass im 18. Jahrhundert und spater in Basel 
nur jener eine, dort geborene J oseph Heintz bekannt war und noch nicht einmal 
sein gleichnamiger Sohn in Venedig. Dessen Werk ist mittlerweile aber so weit er-
schlossen, dass seine Autorschaft an den beiden Gemalden keineswegs in Betracht 
gezogen werden kann. Esther vor Ahasver war dann 2006 und 2007 schon als Ar-
beit von Daniel Heintz im Handel.65 Das andere Gemalde, Abigail vor David, wur-
de zuletzt noch unter dem Namen von Joseph Heintz d. À. verkauft. 

Bei Esther vor Ahasver wie bei Abigail vor David aus Basel fehlt allerdings der 
mehrfach beschriebene, fremdartige Kopf, der versuchsweise als ein ,,Merkmal" 
Daniels III Heintz gesehen wurde, so dass man in Konsequenz und unter Beriick-
sichtigung der alten Zuschreibung auch annehmen konnte, die beiden Basler 
Gemalde stammten von Regina oder einem der anderen Sohne J oseph Heintz d. J., 
deren kiinstlerisches Profil bisher aber an keinem einzigen Werk sichtbar gewor-
den ist. Andererseits wird man das ,,Indvidualmerkmal" auch nicht in samtlichen 
Gemalden Daniels erwarten diirfen. 

Andere Charakteristika beider Esther vor Ahasver-Gemalde aus Basel und in 
Potsdam vereinigte ein seit 1945 verschollenes Gemalde teilweise geringerer Qua-
litat: Agrippina emp/cingt Neros Brief (fig. 16), das sich seit 1769 als Werk Andrea 
Celestis (1637-ca. 1712) im Neuen Palais Potsdam-Sanssouci befand und spater 
Augustin Terwesten (1649-1711) zugeschrieben war66• Iulia Agrippina war die 
Mutter des Kaisers Nero, die, nach dem Tode des Kaisers Claudius, ihres zweiten 
Ehemanns, erfolgreich die Thronfolge Neros betrieb, danach als Mitregentin auf 
den Hohepunkt ihrer Karriere gelangte, spater aber auf Betreiben Neros ermordet 
wurde. Einen Brief Neros kann sie in mancher Situation ihres bewegten Lebens 
erhalten haben. Moglicherweise ist hier ein Augenblick auf dem Schiff dargestellt, 
auf dem sie den Tod finden sollte, dem sie dann jedoch noch einmal entging, viel-
leicht aber auch ein spaterer Moment kurz vor ihrer tatsachlichen Ermordnung. 
Der Kopf der Hauptfigur Agrippina gleicht dem weiblichen Kopf rechts neben Es-
ther in dem anderen Potsdamer Gemalde so sehr wie in keinem anderen venezia-
nischen Gemalde. Die anscheinend nur aus einer gro~en dunklen Iris bestehen-
den ,,Knopfaugen" der Nebenfiguren (zwar auch in Gemalden Celestis zu finden) 

65 Im Katalog 2006 ist bei Los 206 vermerkt, der venezianische Kunsthistoriker Lino Moretti habe die (an-
geblich traditionelle) Zuschreibung an ,,Daniele Heintz" bestatigt. Von einer solchen traditionellen Zu-
schreibung ist zwar nichts bekannt, gleichwohl hat Moretti wohl das Richtige getroffen. 

66 Agrippina emp/à'ngt Neros Brie/; Lwd. 116 x 144 cm, ehem. Potsdam-Sanssouci, Neues Palais, GK I 
5220; - s. Zerstort, ent/iihrt, verschollen. Die Verluste der preuflischen Schlosser im Zweiten Weltkrieg, 1: 
G. BARTOSCHEK, C1-r. M. VoGTHERR, Gemà'lde, Potsdam 2004, p. 473; Bartoschek vermutet auf Grund des 
von ihm beobachteten engen stilistischen Zusammenhangs mit dem Esther und Ahasver-Gemalde eine 
weitere Arbeit vielleicht von Daniel Ens oder einem anderen Venezianer ahnlichen Ranges.- Ein anderer 
Maler kiinnte allerdings auch Gregorio Lazzarini (1655-1730) gewesen sein, vergleicht man z.B. dessen 
,,Ercole e Omphale" in Verona, Museo di Castelvecchio No. 473. 
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14. D,tnicl 1-:ns (IJcintz) zuzuschrcibcn, l:.rthcr vor !lha.wc1; chcrn . Bascl, Privai-bcsitz 

gleichen denjenigen des weiblichen Kopfes unrnittclbar links neben dem Kopf c.l er 
Estber des Basler Gemaldes, die verscbatteten Nebenfìguren crscheinen in beiden 
glcich schemenhaft, so class - wic Gcrd Bartoschck schon verm utet hat - mit hober 
Wahrschcinlichkeit die Hand des Malcrs dcr beiden Gernalde L'sther vor Jlhasver 
in Potsc.lam und ehemals in Bascl zu erkennen ist. 

In dcn cngeren Kreis diescr Ilistoriengemalcle scheint zun ~ichst auch clic Zeich -
nung cines Unbekanntcn in Lcipzig zu gchoren, die, vollst~inc.lig ausgearbeitet, clic 
Opferung der Pofyxena oc.ler c.ler ]jJhigenie darstellt67. Irn Einzclncn ah neln sich auf-
fallcncl c.l er Kopf cles altercn Mannes rnit clem in clic Linkc gcsti.'1tztcn Kinn ganz 
rechts in der Potsdamer Vcrsion von E'sther vor Jlhasver bis auf c.len 1-Ielm des 
Mannes ganz rcchts in dcr Leipziger Zeichnung, die in Obnmacbt fallenden Gc-
stalten dcr Esthcr in Potsclam und ebemals Basel der ebenfalls in Obnrnacht fal -
lcnden Konigin (Hekabe oder Klyt~imnestra) recbts in der Lcipzigcr Zeicbnung. 
Dcr Kopf Abasvcrs in dem Posener Gemaldc Esther vor Jlha.rver rechts gleicht au -
Bcrclcm dem e.Ics Konigs links in der Leipzigcr Zcicbnung. - Dcr mogliche Zusarn-
menhang ist abcr wohl komplizicrter: Da es sich bei der Lcipziger Zcicbnung urn 
dic Nachzeichnung cincr Sticbrcproduktion von Pietro Aquila oc.ler sci ncm Neffcn 
Francesco Aquila nacb c.lern Gcmalc.lc ,,Sacrificio di Polissena" von Pietro e.la Cor-

r, i l{iitcl, 4JO x 650 mm ; ] .cipzig, Muscurn dcr bildcndcn Kiinstc, Graphischc S.1111rnlung, Nr. T 5866. 
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15. Danicl Ens (Ilcintz) zuzuschrcibcn, ll bigail vor David, chcm. l3ascl, Privatbcsitz 

tona handelt,68 wird ldar, dass - neben Veronese - auch cin nicht unwesentlicher 
Einfluss auf clic brcitformatigcn Flistorien in Potsdam, Posen une! aus Bascl auf 
Pietro da Cortona zuruckgcht, der durch Stichreproduktionen seines Werks ver-
mittclt wurde. Wichtiges Kriterium ist hier wiederum die Gestalt der ohnm~icbti-
gen bzw. verzweifel tcn Frau . 

Auf Grund eincr altcn Zuschreibung mi,"1ssen hier auch zwei nicht sebr grofk 
Gcm~Hde in der Sammlung des Benediktiner-Stifts Lambacb in Oberosterreich in 
Betracht gezogen wcrclcn. Sic zeigen den Einzug der Konigin van Saba in den Pafasl 
Sa!omos une! Die Konigin von Saba im 'lhronsaal Sa!omol'9• Die Gem~ilcle sind tra -
clitionell - seit wann ist nicht bekannt - als ,,in dcr Art Joseph III Daniel I-Icinz" 
bczeichnet - was immer damit gemeint sein mochte - und ins dritte Viertel cles 17. 
Jahrhunderts clatiert , was auf Daniel Ens hinclcutcn konntc, obwohl mit Danicl 
Ens bzw.Heintz erst seit dcn siebzigcr Jahren dcs vorigen Jahrhunderts zu rech-

''' llin wcis von B. Davis und J.M. Mcrz in Lcipzig.- Das J!rLih wcrk Bcrrctrinis (urn 1624) in Rom, Pina-
colcca Capitolina, lnv. Nr. l43; 273 x 4 l9 cm; Stich und 7.cichnung i1n Gcgcnsinn. Dic fiir dic hicr vcr-
glichcncn Ccrn iildc charakt:cristi schcn 1/. Ligc sind hauptsiichlich auf dcn Stich, wcnigcr auf das Gcmiildc 
Pietro da Cortonas zuriickzulùhrcn. 

,,., J .wd., 56,2 x 90 cm; s/w-Fotos Bundcsdcnkrnalmnt, \Xiicn, Nrn . v. l{. iJ 8 l6 l 13. n.r. 53 . 1\ 31 l 1111d vY. 
P 8162 n.r. 53. /\ 3 l2. - s. E. I l111 N1srn (e.a.) , G'ericht.1bezirh l.a111hach, \Xiicn l959, pp. 286-287 no. I 12, 
I 13, fi gg. 341 -343 (Òs t:crrcichi schc Kunsttopographic, 34). 
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Ili 16. Danicl Ens (IIcint:z) zuzuschrcibcn, lulia !lgnjJpi1111 emp/iingt Nero.i· /3rie/, 
chcm. Postdam-Sansoucci , Ncucs Palais 

ncn ist. 1-Ieute werden sic als ,,Vcnedig, Joseph I--Ieinz d . J. nahcstehend" bezeich-
net, weil man vcrmutlich mit dem Vornamen Daniel nichts verbindct und die vie-
len kleincn Piguren tatsachlich an Arbeiten des jungcrcn Joscph I-:Ieintz denken 
lassen. Beides sind zwar vielfigurige Szenen vor umi in Architekturen, ihre Bil-
dr[iume sind jedoch anclers konstruiert als in desscn Kompositionen une! die zahl-
reichen kleinen Figuren entsprcchen nicht seinem Repertoire. Augcnfollige Ver-
binclungen zu clen ubrigen hier vorgcstellten 1--Iistoriengem~ilden in Potsdarn, Po-
sen une! aus Basel gibt es m. E. nicht, wenn man nicht clic - seltencn - individuel-
len Kopfc une! clie gro.Beren, schcmcnhaften Figuren in den Niscbcn der Innenar-
chitektur mit solchen in dem Poscncr Bile! Esther vor Ahasver in Bcziehung setzcn 
mag. Dic Lambachcr Gemalcle mochtc man als lecliglicb phantasicvoll-reprasenta --
tiv bczcichnen, trotz ihrer viclen Pigurcn docb von einer gcwisscn inhaltlicben Le-
crc, ganz andcrs als die cbcnfalls phantasievollen, aber individuell verbindlichen 
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und von Emotionen bewegten Darstellungen der Posener Gruppe und des Potsda-
mer Galeriebildes Esther vor Ahasver. Es sind verschiedene Welten, und es fallt au-
Berordentlich schwer anzunehmen, dass auch diese beiden Bilder von dem Maler 
des Potsdamer Gemaldes stammen konnten. 

Es ist hier der Versuch unternommen worden, der kunsthistorischen Literatur 
bisher unbekannte Gemalde - eines Typus allerdings - mit dem Namen eines kaum 
bekannten Malers in Verbindung zu bringen. Ob das iiberzeugend ist, werden erst 
weitere, zukiinftige Forschungen zeigen. Die bei aller Verwandtschaft doch beste-
hende Verschiedenheit der Gemalde allein kann jedenfalls nicht das wichtigste Kri-
terium sein. Man erinnert sich, dass Joseph Heintz der Jiingere, der Vater Daniels, 
als ,,pittore de' più pennelli" (D' Anza) bezeichnet worden ist, was sich nicht nur auf 
die Typologie seiner Gemalde bezieht, sondern auch auf deren malerische Faktur. 

Quellenanhang: Vie1· Schreiben von Joseph Heintz dem Jiingeren aus Venedig an 
den Gl'afen HumprechtJan Cernin von Chudenic in Prag (Dokument 1-4) 

1- 1664 April 19 Venedig 

Ill[ustrissz]mo et Ecc[elentissi]mo Sig[nor] Sig[nor]e et Pro[tettore] mio sempre 
Col[endissz]mo 

Mentre l'E[ccellenza] V[ostra] fece residenza in questa città ambasc[iato]re 
digniss[z]mo di S[ua] C[esarea] M[aes]tà, hebbi fortuna di essere ascritto nel numero 
de suoi più devoti servitori; et in modo tale mi allacciarono le sue reggie maniere, che 
alla sua partenza La supplicai di ricevere nella sua casa Daniel mio figliuolo, acciò ed 
merito della sua virtù se rendesse benemerito del!' E[ccellenza] V{ostra], et di che ne 
fui benignam[en]te 

gratiato. Questo figliuolo, si come gl' altri suoi fratelli ancora, è stato da me allevato 
con ogni commodità, et con spesa grande, et l'ho arricchito col progresso degl'anni del-
le virtù che possiede, et che perciò, come tale stimai bene di appoggiarlo all'ombra no-
bilissima della sua casa, acciò potesse ricevere tutti quelli avvantaggi, che le sue virtuose 
operationi le potessero render degno, et in tutto, et per tutto, come anca l'E[ccelenza] 
V[ostra] me ne fece promessa, accertandomi di trattarlo bene, et con/orme faceva l' al-
tro pittore·:; che pure era, et è ancora in sua casa. 

Hora con mia gran mortificatione vengo dal medesimo avvisato, come anca da altri 
miei amicz; che poco, ò niente corrispondono li/atti alle promesse fattemi da V[ostra] 
E[ccellenza], perchè non solo è trattato con/orme la sua virtù, et come l'altro pittore, 
al quale non è niente inferiore, ma nemeno al pari di qualsivoglia minimo staffiere, ha-
vendo d'assegno solo angari 20 all'anno, dove l'altro ha cento tolerz; et d'avvantaggio, 
che nella sua corte le vien /atte fare operationi in tutto contrarie alla virtù, che possiede, 
come il servir in tavola, star alle portiere, et caminar dietro alle carozze, essercitii tutti 
poco convenienti al suo stato; che perciò quando non venghi trattato dall'E[ccellenza] 
V[ostra] giusta le promesse fattemi, et assegnatoli il salario, che corrisponde all'altro 
pittore, senza farle fare le dette servili operationi, supplicala gratiarmi di concederle be-
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nigna licenza, acciochè levuato da quelle bassezze servili passi col proprio genio, et col-
la virtù della sua stessa professione rendersi sollevato in qualche posto riguardevole; 
non havuendo io mai havuto fini così deboli; che doppo cosi gravi spese /atte in allevar-
lo, et fatiche indicibili nell'insegnarli l'Arte della Pittura, di volerlo, coll'applicarlo al-
la servitù, renderlo inferiore a se stesso, et alti altri suoi fratelli ancora; ed ho stimato, 
coll'appoggiarlo alla casa dell'E[ccellenza] V[ostra] di apportargli ogni avvanzamento 
maggiore. Di tanto supplico V[ostra] E[ccellenza], et mi sarà gratia singolare, quando 
non venghi trattato il detto mio figliuolo, come di sopra, di farle godere questa deside-
rata licenza; pregandola a condonare queste mie espressioni; come derivanti da un pa-
dre affettuoso verso un figliuolo, al quale desidera ogni maggior avvanzam[en]to di be-
ne, col qual fine rassegnandomi in tutto et per tutto humile alla grandezza di V[ostra] 
E[ccellenza]; resto con baciarli viv[amen]te le vesti. 

Venetia 19. Aprile 1664 
D[ .. .] V[ostra] Ecc[ellenlza - Devot[issim]o, Hum[i/isst]mo, et obligatiss[im]o 

Ser[vitore] 
Joseph Heintz 

' Die Literatur zur Cernfn'schen Gemaldesammlung gibt keinen sicheren Aufschluss iiber die Identitat 
dieses ,,anderen" Malers im Dienste Cernfns. Vielleicht war es Mario Righetti aus Bologna (geb. um 
1590) s. J. NovAK, Déjiny, cit., p. 127. - Von 1669 an soli Cernfn einen franziisischen Maler namens Le 
Fresnoy hauptsachlich als Kopisten beschaftigt haben. 

2 - 1664 Mai 09 Venedig 

Ill[ustrissi]mo et Ecc[ellentisst]mo Sig[no]re, S[igno]r et Prot[ettor]e sempre 
Col[ endissz] mo. 

Gl'avisi portatimi dalle benigniss[im]e lettere di V[ostra] E[ccellenza] di 24 pas-
sato, circa la partenza di sua casa di mio figliuol Daniele, come mi sono stati di mol-
ta consolatione, per non haver havuto alcuno aviso da lui circa questo particolare, co-
sì mi hanno cagionato gran disgusto nel sentire la sua partenza dall'Ecc[ellentissz]ma 
sua casa, a qual sempre io ho professato di volerle essere perpetuo, et hum[ilissim]o 
ser[vitor]e; le è stato, come l'E[ccellenza] V[ostra] mi notifica per volere con ogni stu-
dio attend[er]e nelli avanzam[en]ti della sua professione, non posso che lodare la sua 
deliberatione, ma le per altre cause, che biasmarla; l' assignatione di salario che gli ha-
vueva /atta l'E[ccellenza] V[ostra], quantunque non corrispondesse al benignam[en]te 
promessomi poteva però per qualche tempo comportarlo. Non havendo io mai dubita-
to nel resto, eh' egli non fosse per ricevere ogni buon trattam[en]to nella casa di un tan-
to mio Sig[nor]e et Pa[d]rone. 

In quanto al particolare della Trabaca, non ho proseguito più di quello, che vid-
de l'E[ccellenza] V[ostra] mentre era qui a cagione tanto della stagion fredda, quan-
to di lunga malatia, et scarsezza di danaro in che mi son attrovato, e se bene nel!' ac-
cordo può constare, che dovevua essere finita per la quadragesima passata, le soveni-
rà, che non intesi mai di per tempo alcuno nella scrittura; et che anca mi sarebbe sta-
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to impossibile il poterla finire per le cagioni sudette. Ben si quando dall'E[ccellenza] 
V[ostra] venghino dati gl'ordini opportuni per darmi danaro seguiterò con ogni dili-
genza l'opera, et farò il possibile per per/ettionarla, mentre però, che secondo che an-
derò operando mi sia liberam[en]te corrisposto danaro per potermi sostentare, essen-
do restato non poco mortificato dell'altra gran fattura /atta all' E[ccellenza] V[ostra], 
havendomi promesso al finimento di essa di /armi un regallo, et concedermi quelli 
pochi residui di robba, che dovevano restare in sua casa alla sua partenza da questa 
città, non mi essendo stato dato nè l'uno nè l'altro, e pure l'E[ccelenza] V[ostra] sà 
quanti vantaggi habbia ricevuti nella detta fattura per questi rispetti. Et nel mentre 
rassegnandomi in tutto, et per tutto divotiss[im]o a tutta l'E[ccellentim]ma sua re-
sto con farle humi[lissz]ma riv[eren]za baciandoli le vesti. Venetia 9. Magg[io] 1664. 

D[...] Vfostra] Ecc[ellen]za Hum[ilissz]mo, obligatiss[im]o et Dev[otissim]o 
Ser[vitore] 

Isepo Heintz 

3 - 1665 Marz 06 Venedig 

Ill[ustrissz]mo et Ecc[ellentisst]mo Sig[nor]e Sig[nor]e mio Sig[no]r Col[endissz] 
mo. 

Per quanto ha comportato e comporta la mala stagione dell'invernata presente, es-
sendo stata fredda in eccesso, et la mia grave età già tanto avanzata son andato operan-
do intorno alla trabacca di V[ostra] E[ccellenzal, et per di/etto anca di vista, che mi 
dà non poco travaglio, ho potuto poco proseguire il lavoriero stesso, ma da qui avanti; 
che la buona stagione si va avanzando, facendosi li giorni longhi non mancherò di con-
tinovare l'opera stessa, e Dio sa quanto mi prema il finimento; spero però certam[en] 
te che per questo autuno debba essere terminata, et voglio credere, che sia per essere 
di tutta sodis/attione di V[ostra] E[ccellenza], et che meglio assai del principio, che es-
sa già vidde, riusciva il rimanente ponendoli tutta l'applicatione possibile perchè pas-
si restar pienamente servita. Ancora Daniele mio figliuolo, et humilis [sim]o servitore 
di V[ostra] E[ccelenza] si ritrova in quella città, dove mi giova di supplicare riv[eren] 
te l'E[eccellenza] V[ostra] che se esso mio figliuolo facesse alcun ricorso alle sue gratie 
per qualche suo bisogno degnarsi di impartire al medesimo quelli atti di benignità et 
protettione, che le potesse occorrere, sicura l'E[ccellenza] V[ostra] per la beneficatione 
di esso resterò io il soccombente sin della propria vita per le gratie, che dalla benignità 
sua le saranno appropriate; et qui nel mentre prostrato bacio all'E[ccellenza] V[ostra] 
le dignissime vesti. Venetia 6. Marzo 1665 

D[...J Vfostra] Ecc[ellen]za Dev[otissi]mo, Obl[igatisst]mo et Hum[ilissz]mo 
Ser[vitore] 

Jose/o Heintz 
4 - 1665 Oktober 23 Venedig 
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Ill[ustrissz]mo et Ecc[ellentissi]mo Sig[nor] Prot[ettor]e Col[endissimo]. 
Consignai l'altro giorno la trabacca finita al sig[nor] Honorio Curti_-:, Spero che 



dall'E[eccellenza] V[ostra] sarà vista con sodisfattione, lodandovi dentro la diligen-
za, et impiego mio grande; poichè può persuadersi, ch'habbi io usato studio adequato 
all'alte conditioni, et meriti dell' E[eccellenza] V[ostra] che mi ha commessa l'opera, 
come alla Imperiale Grandezza, per cui deve servire::~, La procrastinatione del tempo al 
finimento non arguisca. I:E[eccellenza] V[ostra] a difetto di ossequio, et di riveren-
za, che ben grande pro/esso alla di lei persona, ma ad accidenti del mio stato: Onde in 
questa parte supplico, degnarsi supplire con la singolare benignità, e compatimento: 
mentre io restando desideroso di poter godere de gli effetti delle sue gratie et honorz; 
con quelle dimostrationi di splendore della sua munificenza che sono soliti scaturire 
dalla humanità di V[ostra] E[ccellenza] per contra distinguermi per uno de'suoi più 
divoti serv[itorlt; lo faccio humilissima riverenza. 

Di Venetia li 23. Ottobre 1665. Hum[ilissz]mo div[otisst]mo et obl[igatisst]mo 
Ser[vitor]e 

Iose/o Hentz 

[anscheinend von anderer Hand geschrieben als die drei friiheren Briefe] 
* In der Literatur zu Cernin finden sich keine Angaben zur Identitat des Onorio Curti, der offenbar als 

Mittelsmann zwischen Venedig und Prag tatig war, vielleicht war es ein Verwandter des bologneser Ma-
lers und Stechers Francesco C(o)urti (1610 - 1690) oder des Druckers und Verlegers Stefano Curti in 
Venedig. 

•• Diese Bemerkung berechtigt zu der Annahme, das Zelt sei fiir Leopold I. bestimmt gewesen. 

Die Briefe in: 
CR Statni oblastni archiv (SOA) v Treboni, pracoviste Jindrichuv Hradec, Ro-

dinny archiv Cerninu, VIII, F 2 [Kart.165, unfol.]. - Dem Archiv und seinen Mi-
tarbeiterlnnen danke ich sehr herzlich dafiir, dass sie mir Kopien der Briefe ohne 
besondere Bedingungen und Auflagen iiberlassen haben. 
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Abstract 

Sulla base di nuovi dati biografici e del percorso stilistico di Daniel III Heintz 
(1640-1709), il saggio di J. Zimmer ha il pregio di proporre la rilettura di alcuni di-
pinti di ambito veneziano che tradiscono un linguaggio stilistico-formale consue-
to o vicino al pittore. La fisionomia artistica del figlio di Joseph Heintz il Giova-
ne (1600-1678), Daniel III (o Daniele Domenico Ens), pittore attivo a Venezia nel 
secolo XVII, è a tutt'oggi poco delineata. Si conosce l'ambiente socio-culturale di 
Venezia, del Veneto e dell'Italia settentrionale, ove ambedue gli artisti, provenienti 
da una famiglia originaria dell'alta val Sesia, si sono trovati ad operare. Alcuni ele-
menti fanno supporre che Daniel Ens tra il 1655 e il 1677 non abbia dimorato a Ve-
nezia, ma in una località, ancora ignota, dell'Europa centrale. A Daniel III Heintz 
sono assegnate solo sei opere, tre delle quali recano la firma dell'artista: una pala 
si trova a Venezia, un'altra è a Casale sul Sile nel Veneto, una tela è a Potsdam. Tre 
pale d'altare, tramandate al pittore dalla critica, si conservano, invece, nelle chiese 
di Venezia. Nelle tele qui presentate, di ignoto artista veneziano e databili alla se-
condà metà del Seicento, l'autore riconosce affinità compositive e stilistico-formali 
con le opere certe dell'artista e da lui firmate, custodite a Potsdam e a Venezia. 

L'appendice riporta quattro lettere inedite di mano di J oseph Heintz il Giova-
ne, indirizzate da Venezia al conte HumprechtJan Cernin di Praga, tre delle quali 
interessano il figlio Daniel III Heintz. Sono documenti della massima importanza 
che apportano dati significativi anche per la conoscenza della figura di Humprecht 
Cernin, ambasciatore imperiale a Venezia tra il 1660 e il 1663. 
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