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Zusammenstellung der gegenwartig und in der 

Vergangenheit Furini zugesprochenen Werke 

wiinschenswert gewesen, da dieses uniiber- 

sichtliche Aufgabenfeld nach wie vor einen 

Schwerpunkt der Forschung bildet (vgl. die 

Bibliographic im Katalog) und die schmale 

Monographic Elena Toescas (Rom 1950) in 

keiner Weise mehr als Grundlage gelten kann. 

Dafiir sind im Anhang bislang nicht edierte 

oder schwer zugangliche Quellen zusammen- 

gestellt, die sowohl fur den biographischen 

Werdegangs Furinis als auch insbesondere 

hinsichtlich seiner oben angesprochenen 

literarischen Betatigung wertvoll sind. Insge- 

samt bildet der Katalog deshalb eine solide 

Grundlage fur eine eingehende Weiterbeschaf- 

tigung mit dem Kiinstler, dessen von Rodolfo 

Maffeis treffend als »pitture nere« charakteri- 

siertes Werk (in Proporzioni 2003, S. 136- 

159) mit dieser Ausstellung erfolgreich wieder 

ins Rampenlicht geriickt wurde.

Fabian Jonietz

Sebastian Schutze

Kardinal Maffeo Barberini, spater Papst Urban VIII., und die 

Entstehung des romischen Hochbarock

Munchen, Hirmer 2007 (Bbmische Forschungen der Bibliotheca Hertziana, 

Bd. XXXII). 375 S., 304 Abb. s/w und farbig, € 123,-. ISBN 3-7774-9670-7

Nicht Kalkiil und heimliche Allianzen, weder 

das gliicklose Taktieren der ehemaligen Papst- 

nepoten Borghese und Ludovisi noch die 

Bedrohung durch marodierende Soldaten oder 

die im Konklave ausbrechende Malaria gaben 

im Sommer 1623 den Ausschlag fur die iiber- 

raschende Wahl des damals erst fiinfundfiinf- 

zigjahrigen Kardinals Maffeo Barberini zum 

Papst, sondern allein die gottliche Vorsehung, 

die Divina Providenza. So jedenfalls wurden es 

die Panegyriker des neuen Oberhirten Urban 

VIII. (1623-44) nicht miide zu schildern, und 

in diesem Sinne stellte es auch Pietro da Cor

tona spater in seinem beriihmten Decken- 

gemalde im Gran Salone des Palazzo Barberini 

dar.

Mit der Besteigung der cathedra Petri durch 

Maffeo Barberini nahm der langste und fiir 

Kunst, Kultur und Politik wohl folgenreichste 

Pontifikat des 17. Jh.s seinen Anfang. 

Wahrend zwei Jahrzehnten lenkte der aus Flo- 

renz stammende Papst zusammen mit seiner 

Familie und seiner Entourage die Geschicke 

Roms und des Kirchenstaates. Sein Name 

bleibt untrennbar mit dem Beginn des romi- 

schen Hochbarock verbunden, und in Gian 

Lorenzo Bernini und Pietro da Cortona fand 

Urban VIII. kongeniale Kiinstler, die seine 

Ideen und Konzepte meisterhaft und innert 

niitzlicher Frist umzusetzen wufiten.

Wer aber war jener angeblich von der gottli- 

chen Vorsehung so begiinstigte Kardinal gewe

sen, bevor er die Tiara erhielt? Wie wurde aus 

dem ambitionierten Kurienpralaten und 

geschickten Diplomaten, der den Umgang mit 

Kiinstlern und Literaten pflegte und der selbst 

als Dichter und Erneuerer der Poesia Sacra in 

Erscheinung trat, schlieElich der »grbBte 

Kunstpapst des 17. Jh.s« (Riegl)? Sebastian 

Schutze legte in seiner 1997 von der FU Berlin 

angenommenen Habilitationsschrift den 

Fokus auf ebendiese entscheidende, bisher 

wenig erforschte Friihphase der Karriere Maf

feo Barberinis vor seiner Wahl zum Stellver- 

treter Petri. Nun, zehn Jahre spater, ist diese 

Untersuchung, die »grundsatzliche Fragen 

einer Archaologie des romischen Hochba- 

rock« (Schutze, S. 9) aufwirft, als gewichtige 

und reich illustrierte Veroffentlichung der 

Bibliotheca Hertziana erschienen.

329



Rezensionen

In drei Themenkomplexen stellt der Autor 

Maffeo Barberini als Auftraggeber und Mazen 

im ersten Viertel des Seicento vor und fragt im 

grofieren historischen und kulturhistorischen 

Kontext nach den Voraussetzungen, der Ent

wicklung und den Schwerpunkten der Interes- 

sen des Kardinals an den bildenden Kiinsten. 

Zunachst zeichnet Schiitze die Genese der von 

1604 bis 1619 dauernden Ausstattung der 

rbmischen Familienkapelle der Barberini in S. 

Andrea della Valle nach, als deren Motor und 

spiritus rector Maffeo Barberini agierte (S. 31- 

146). Danach richtet er seinen Blick auf die 

Kunstsammlung und auf die Bibliothek des 

Kardinals, die er durch umfangreiches, im 

Anhang publiziertes Quellenmaterial zu 

rekonstruieren vermag (S. 147-192). Dabei 

arbeitet er vielschichtig das kiinstlerische und 

intellektuelle Umfeld des Pralaten heraus, das 

ihn vor allem wahrend seiner Legation in 

Bologna nachhaltig beeinflufite. Das dritte 

Kapitel konzentriert sich auf die Begegnung 

Maffeo Barberinis mit dem j ungen Gian 

Lorenzo Bernini und zeigt anhand friiher Pla- 

stiken das symbiotische Verhaltnis zwischen 

dem aufstrebenden Kiinstlergenie und dem 

gelehrten und kunstbeflissenen Purpurtrager 

(S. 193-249). Ein kurzer Ausblick auf die 

Amtszeit Urbans VIII. unter dem Titel »Die 

Perspektiven« (S. 251-264), in dem Schiitze 

u. a. die Erkenntnisse seines 1994 erschiene- 

nen Aufsatzes fiber die Ausstattung von 

St. Peter unter dem Barberini-Papst resiimiert, 

schliclst diese beeindruckende Studie ab.

Der am 5. April 1568 geborene Maffeo Barbe

rini war ein Kind der Gegenreformation. Sein 

Werdegang ist typisch fur diese Epoche. Als 

friih verwaister Sprols einer Florentiner Kauf- 

mannsfamilie kam er unter die Obhut seines 

Onkels, der in Rom als apostolischer Proto- 

notar und papstlicher Schatzmeister reiissierte 

und der seinen Neffen fiir die Kirchenlaufbahn 

vorsah. Der jesuitischen Ausbildung am Colle- 

gio Romano von 1580 bis 1586 folgte ein 

zweijahriges Studium der Rechte an der Uni- 

versitat von Pisa. Danach erhielt Maffeo die 

niederen kirchlichen Weihen und begann mit 

Hilfe seines einflu&eichen Onkels, der ihm 

spater ein beachtliches Erbe hinterliel?, eine 

steile Karriere in der kirchlichen Hierarchie, 

die 1606 in der Ernennung zum Kardinal gip- 

felte. 1601 und von 1604 bis 1607 weilte Maf

feo als papstlicher Nuntius am franzdsischen 

Hof. Er wurde Prafekt der Segnatura di Giu- 

stizia, Bischof von Spoleto und war von 1611 

bis 1614 Legat in Bologna. Danach kam Maf- 

feos kurialer Aufstieg zu einem abrupten Still

stand. Verantwortlich fiir diesen Karriere- 

knick waren seine Parteinahme fiir das fran- 

zosische Konigshaus und die zunehmende 

Macht der Papstnepoten Borghese und Ludo- 

visi, die keine Konkurrenz duldeten. Diese 

Umstiinde notigten ihn, sich bis zum Tod 

Papst Gregors XV. am 8. Juli 1623 im Hinter- 

grund zu halten. Er schmiedete Biindnisse und 

fand reichlich Zeit, sich den Kiinsten zu wid- 

men. Beim anschliefienden, langwierigen Kon- 

klave rechnete kaum jemand den in Verges- 

senheit geratenen Kardinal Barberini zu den 

»papabili«, und gerade dies machte sich der 

gewiefte Maffeo zunutze. Nach zwei Wochen 

ergebnisloser Urnengange erkannte er den ent- 

scheidenden Zeitpunkt, um sich dem zerstrit- 

tenen Wahlgremium als Kandidat zu empfeh- 

len und ging siegreich aus der Abstimmung 

hervor.

Berechnung ist denn auch ein wesentlicher 

Charakterzug Maffeo Barberinis. Zielgerich- 

tet wahlte er fiir die Errichtung der Familien

kapelle in Rom nicht etwa seine National- 

kirche, S. Giovanni dei Fiorentini, sondern die 

neu erbaute Hauptkirche der Theatiner an der 

prestigetrachtigen Via Papale, S. Andrea della 

Valle, in der auch beriihmte Geschlechter aus 

seiner Heimatstadt wie die Rucellai und Stroz- 

zi Kapellen stifteten. Hier bot sich dem auf

strebenden Kurienpralaten die beste und ver- 

gleichsweise giinstigste Biihne, um sich und 

seine bisher kaum bekannte Familie prachtvoll 

zu inszenieren. Dabei achtete er sehr genau 

darauf, dal? dem Publikum die toskanische 

Herkunft der Barberini nicht verborgen blieb: 

»Ziel war die selbstbewufite Darstellung als
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Florentiner in Rom, nicht so sehr als Florenti- 

ner unter Florentinern« (S. 46).

Nach erfolgloser Kontaktaufnahme mit dem 

greisen Federigo Barocci wahlte Maffeo Bar- 

berini mit Domenico Cresti, genannt il Passi- 

gnano, einen bewahrten und konservativen 

Maier aus seiner Heimat fur die malerische 

Ausstattung der von Madernos Mitarbeiter 

Matteo Castelli entworfenen Kapelle. Der 

ebenfalls aus Florenz stammende Francesco 

Mochi sowie Cristofaro Stati, Nicolas Cordier 

und Ambrogio Bonvicino wurden als Bild- 

hauer verpflichtet. Nach Plananderungen, die 

im Verzicht auf eine prominente Plazierung 

der Grablegen miindeten, sowie nach Verzoge- 

rungen, die durch die Inanspruchnahme der 

Bildhauer durch papstliche Grogprojekte in 

St. Peter und in der Cappella Paolina bedingt 

waren, wurden nach dem Tod Cordiers als 

weitere toskanische Bildhauer Pietro Bernini 

und ab 1618 auch dessen Sohn Gian Lorenzo 

fiir das Skulpturenprogramm der Cappella 

Barberini hinzugezogen. Schiitze ergriindet 

akribisch die verschiedenen Bedeutungs- 

schichten des auf die Marien-, Heiligen- und 

Ahnenverehrung ausgelegten Ausstattungs- 

programms der Barberini-Kapelle, und er legt 

iiberzeugend dar, wie der Auftraggeber und 

seine Kiinstler sich an typologischen und iko- 

nographischen Vorbildern romischer Papst- 

und Kardinalskapellen und imposanter Flo

rentiner Grablegen orientierten und diese im 

Sinne des barocken »concettismo« zu einer 

prachtvollen neuen kiinstlerischen Einheit von 

theologischem Tiefgang zu verschmelzen ver- 

standen.

Inwieweit Maffeo Barberini personlich in 

diese intellektuell anspruchsvolle Konzeption 

involviert war, macht Schutzes Inspektion der 

umfangreichen Literatur- und Kunstbestande 

des Kardinals deutlich, die dieser in Ermange- 

lung familiarer Bestiinde aus dem Nichts auf- 

baute und den Grundstein fiir eine der bedeu- 

tendsten Familiensammlungen des 17. Jh.s 

legte. Bereits 1604 zahlte Maffeos Bibliothek 

etwa 1.100 Bande klassischen und religidsen 

Inhalts. Damals war er schon stolzer Besitzer 

der »Opferung Isaaks« und eines Bildnisses 

von Caravaggio. Im Laufe der Zeit ver- 

grofierte Maffeo seine Gemaldesammlung um 

Werke klangvoller Namen der italienischen 

Malerei des 16. Jh.s, er erwarb bei toskani- 

schen Kiinstlern wie Passignano, Cigoli und 

Roncalli Gemalde, und er gab - wie von 

Schiitze entdeckte Dokumente belegen - nicht 

nur vorzugsweise bei bolognesischen Malern 

wie Ludovico Carracci, il Mastelletta, Leo- 

nello Spada und Giovan Luigi Valesio zahlrei- 

che Werke in Auftrag, sondern er nahm auch 

maflgeblich auf deren inhaltliche Gestaltung 

Einflufi. So entwirft Schiitze unter Bezug- 

nahme auf Maffeos intensive Kontakte mit 

den akademischen Zirkeln in Bologna (Acca- 

demia dei Gelati) und in Rom (Accademia 

degli Umoristi) das Bild von Kardinal Barbe

rini als Inbegriff des »letterato collezionista«, 

in dem sich theologische, literarische, kunst- 

theoretische und emblematische Beredsamkeit 

vereinen, die auf die Gestaltung der von ihm 

bestellten Kunstwerke einwirkten. Ihren 

Hohepunkt findet dieses Zusammenspiel 

intellektueller und gestalterischer Kompetenz 

zwischen Auftraggeber und Kiinstler zweifel- 

los in der schicksalhaften Begegnung zwischen 

Maffeo Barberini und Gian Lorenzo Bernini. 

Schiitze zeigt iiberzeugend, wie Maffeo seinen 

begabten jungen Landsmann als »neuen 

Michelangelo« und sich als dessen Forderer in 

der Tradition eines Lorenzo Magnifico zu pro- 

pagieren versuchte. Er zeigt den Kardinal als 

Auftraggeber und konzeptionellen Berater fiir 

Berninis Statuen des »H1. Laurentius« und des 

»HL Sebastian® von 1617. Auch fiir die aufse- 

henerregenden, zwischen 1618 und 1625 ent- 

standenen Werke des jungen Bildhauers fiir 

Scipione Borghese, namlich »Aeneas, Anchises 

und Ascanius«, »Pluto und Proserpina«, 

»David« sowie »Apoll und Daphne® postu- 

liert der Autor Maffeo Barberini als zentralen 

kiinstlerischen und literarischen Berater, des

sen »Vorstellung von der Konzeption bild- 

hauerischer Arbeit und seine ,Methode' bild- 

kiinstlerischer invenzione® (S. 234) den jun

gen Bernini nachhaltig pragten. Umgekehrt
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verstand es der Bildhauer, die dichterisch for- 

mulierten Einsichten seines Ratgebers meister- 

haft plastisch umzusetzen und dadurch Maf- 

feos »Vorstellungen von den ganz eigenen 

Moglichkeiten bildlicher Representation, 

ihrer affektiven Wirkung in der unmittelbaren 

Ansprache des Betrachters, ihrer Fahigkeit, 

komplexe Sachverhalte zu verdichten und 

anschaulich zu vermitteln, entscheidend [zu] 

erweitern« (S. 258).

Exemplarisch fiihrt Schiitze darauf am Hoch- 

altarziborium von St. Peter die fruchtbare wei- 

tere Zusammenarbeit zwischen Bernini und 

dem nunmehrigen Urban VIII. vor, die in einer 

die Gattungen von Wort und Bild weit iiber- 

schreitenden Synthese miindete und die - wie 

etwa die Impresen - den Kern barocker Rhe- 

torik und Bildsprache ausmacht, durch die 

sich die groEcn Projekte dieses Pontifikats aus- 

zeichnen. Letztlich waren diese Unternehmun- 

gen darauf ausgerichtet, ein neues saeculum 

aureum heraufzubeschwdren und in Urban 

VIII. den durch gottliche Vorsehung bestimm- 

ten Ausloser einer zweiten Renaissance zu fei- 

ern, als deren kiinstlerische Lichtgestalten Ber

nini, der » Michel’ Angelo del suo tempo «, und 

Pietro da Cortona wirkten.

Schutzes fundierte und gelehrte Studie fiihrt 

eindriicklich vor Augen, wie beharrlich und 

weitsichtig Maffeo Barberini seine Karriere 

mit seinen intellektuellen Fahigkeiten und sei- 

nen musischen Veranlagungen koppelte, wie 

erfolgreich er sich als distinguierter Kurien- 

pralat in dem von Nepotismus und Prestige- 

gebaren gepragten, hochkompetitiven Klima 

der Ewigen Stadt zu positionieren vermochte. 

Allerdings vermiEt der Leser zuweilen einen 

direkten Vergleich mit durchaus ahnlich gela- 

gerten Strategien von Maffeos Konkurrenten, 

beispielsweise mit der gezielten Kunstforde- 

rung durch Kardinal Scipione Borghese und 

mit dem glanzenden mazenatischen Auftreten 

Kardinal Ludovico Ludovisis oder das Aufzei- 

gen von Parallelen zum Kunstengagement 

niedrigerer Chargen in Rom, wie sie neuere, 

vom Autor leider nicht erwahnte Forschungen 
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(wie Arne Karsten, Kiinstler und Kardinale, 

2003; Lothar Sickel, Caravaggios Rom, 2003) 

iiberzeugend nachzeichnen. AufschluSreich 

ware zumindest auch ein kurzer Ausblick auf 

den schrankenlosen, sofort nach der Papst- 

wahl einsetzenden Nepotismus Urbans VIII. 

gewesen, durch den sich die mazenatischen 

und kulturellen Aktivitaten der Barberini 

explosionsartig vervielfachten und auf neue 

Gattungen, wie die Oper und die Antiken- 

sammlungen, ausweiteten, und der als wichti- 

ger Impuls fur den Hochbarock zu betrachten 

ist. (Diese thematische Erweiterung erfiillt in 

jeder Hinsicht der umfangreiche, von Schiitze 

zusammen mit Lorenza Mochi Onori und 

Francesco Solinas herausgegebene Tagungs- 

band des 2004 in Rom durchgefiihrten Kon- 

gresses I Barberini e la cultura europea del Sei- 

cento, der 2007 erschienen ist (Rom, De 

Luca). Darin behandeln die auf reichem Archi- 

vmaterial fufienden sechzig Beitrage die unter- 

schiedlichsten Facetten und die stilpragenden 

Auswirkungen des Kunst- und Kulturpatro- 

nats der Barberini.) Dadurch wiirde sich para- 

digmatisch zeigen lassen, wie Maffeo Barbe

rini eine absolutistische, nicht zuletzt an 

Frankreich orientierte und zugleich stark vom 

gegenreformatorischen Gedankengut gepragte 

Kulturpolitik verfolgte, die er zwecks Eigen- 

propaganda instrumentalisierte. Denn weni- 

ger auf Gliick und der Divina Providenza bau- 

ten Maffeos - politisch und fur die Wissen- 

schaft iibrigens desastroser - Pontifikat und 

seine Fbrderung der Kiinste, sondern zu 

wesentlichen Teilen auf der Imitation und 

Weiterentwicklung bewahrter Strategien und 

Verhaltensmuster und auf wohldurchdachtem 

Kalkiil. Man mag Sebastian Schutzes ver- 

dienstvoller und kenntnisreicher Untersu- 

chung nachsehen, dal? sie diesen weniger 

schmeichelnden Aspekt seines machthungri- 

gen Protagonisten eher ausblendet und in 

erster Linie auf die unbestreitbaren intellektu

ellen und kiinstlerischen Starken Maffeo Bar- 

berinis fokussiert, denen die barocke Kunst so 

viel zu verdanken hat.

Matthias Oberli


