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A
usgangspunkt fiir diese schwerge- 

wichtige, weitgehend illustrativ be- 

bilderte Monographic war das rei- 

che Quellenmaterial im Lamberg-Archiv (St. Pol- 

ten, Niederdsterreichisches Landesarchiv) - ins- 

besondere die Diarien und Rechnungsbiicher -, 

die diplomatische Korrespondenz in Wien 

(HHStA) und im Vatikan (ASV) sowie diverse 

Materialien aus den Familienarchiven Hoyos - 

Sprinzenstein (Horn) und Liechtenstein (Va- 

duz/Wien). Darauf basierend erzahlt Pollerofi die 

Biographic des Diplomaten Lamberg im Dienst 

Kaiser Leopolds I. auf dem Reichstag zu Regens

burg (1690-99) und als kaiserlicher Botschafter in 

Rom (1700—1705) chronologisch in sechs Kapiteln: 

die Jugend im niederdsterreichischen Ottenstein 

als Sohn eines Vertreters des katholischen Dienst- 

adels; die Kavaliersreise durch Europa 1674-77 im 

Rahmen der Etablierung eines adeligen Bildungs- 

kanons; die Verflechtung mit den Spitzen des 

Wiener Hofadels durch seine Heirat mit der Erb- 

tochter des Grafen Sprinzenstein; die Modernisie- 

rung des Stammsitzes Ottenstein und der Besit- 

zungen in Niederdsterreich im Kontext der adeli

gen Landesherrschaft; die Neuausstattung des 

Wiener Stadtpalastes in der Wallnergasse und der 

Ausbau des Gartenpalais an der Donau im Spiegel 

der Konkurrenz mit den tonangebenden Adelsfa- 

milien in Wien; die Anfange der Diplomatentatig- 

keit in Regensburg mit einem Seitenblick auf den 

erfolgreichen Cousin in Passau, Kardinal Fiirstbi- 

schof Johann Philipp von Lamberg (1651-1712); 

schliehlich der Botschafterposten in Rom als Hd- 

hepunkt jeder Diplomatenkarriere, der hier je- 

doch letztlich nur bedingt Erfolg beschieden war. 

Trotz zahlreicher Auszeichnungen - wie der Ver- 

leihung des Ordens vom Goldenen Vlies, mit dem 

er sich 1700 in Rom in einem ganzfigurigen Bildnis 

von Francesco Trevisani portratieren lief) (Abb. 1) - 

gelang es Lamberg nur in bescheidenem Mafie, 

seine Investitionen in symbolisches oder politi- 

sches Kapital umzumunzen: Nach dem Regie- 

rungswechsel 1705 blieben die Hoffnungen auf ein 

Ministeramt unerfiillt, und bei seinem Tod 1706 

hinterlieh er Schulden in Hbhe von 135.000 fl. 

Zuletzt geht es Pollerofi um die Frage nach dem 

„geistigen und materiellen Nachlass“ - Gemalde, 

Antiquitaten, Bibliophiles - in Privatbesitz, im 

Kunsthandel und in Wiener Museen.

DER DIPLOMAT, DIE KUNST UND DAS 

„LEBEN DER ANDEREN“

In seiner thesenreichen Einleitung unternimmt 

Polleroh nichts Geringeres als den Versuch, ein ge- 

samteuropaisches Panorama zu entwerfen: The- 

ma ist hier nicht allein die titelgebende „Kunst der 

Diplomatic “ - also jene Fertigkeiten und Techni- 

ken, wie sie die Handbiicher fiir Diplomaten seit 

Beginn des 17. Jh.s als Grundlagen des Diploma- 

tenberufs lehren, wie die Kunst der Representati

on und den Einsatz von Kunst als Mittel der Diplo

matie -, sondern auch die ,Nebenfunktionen’ der 

Diplomaten als Kunstagenten und Kunstvermitt-
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ler und dariiber hinaus deren Wirken als Mazene, 

Sammler und Auftraggeber eigenen Profils. Es 

geht also zugleich auch um Kulturtransfer durch 

Diplomaten, wohingegen das, worin die eigentli- 

che ,Kunst’ der Diplomatie bestand, eher unscharf 

bleibt.

Ziel der Arbeit sei es, am Beispiel Lambergs 

„die kulturelle Lebenswelt, den kunsthistorischen 

Horizont und die (kiinstlerische) Representation 

eines Wiener Hoflings der Zeit um 1700 zu unter- 

suchen, der sich nicht fur die Kunst per se interes- 

sierte, sondern fiir den Kunstwerke ebenso wie das 

Zeremoniell politische Ausdrucksmittel waren44 

(10). „Kunst per se“ - darin liegt ein doppeltes 

Missverstandnis: Weder existierte in der Friihen 

Neuzeit ein Konzept kiinstlerischer Autonomie 

oder eines Art pour Fart, noch bedarf es einer 

Rechtfertigung, dass Lamberg nicht als ambitio- 

nierter Bauherr hervorgetreten ist (wie sein Cou

sin in Passau, der Vollender der Innenausstattung 

des Dorns und Erbauer des bischoflichen Palais), 

ebensowenig als herausragender Sammler und 

Mazen (wie sein Urenkel, Anton Franz von Lam- 

berg-Sprinzenstein [1740-1822], der als kaiserli- 

cher Botschafter in Neapel 1778-84 eine umfang- 

reiche Sammlung antiker Vasen erwarb und seine 

Gemaldesammlung- derzeit Gegenstand eines ei

genen Forschungsprojektes - 1822 der Akademie 

der Bildenden Kiinste in Wien vermachte).

oraussetzung dafiir, dass Diplomaten seit 

dem 17. Jh. vermehrt „als Kulturvermittler in Er- 

scheinung traten44 (33), war die Differenzierung 

des Gesandtschaftswesens in Folge des Westfali- 

schen Friedens. Vor diesem Hintergrund wird 

Lamberg stellvertretend fiir seine Generation als 

Typus jener „mitteleuropaischen Elite41 geschil- 

dert, fiir die „Kunst [...] nicht Selbstzweck und 

Liebhaberei44 war, sondern „denselben Stellen- 

wert und die gleiche Funktion wie das Zeremo

niell44 besafi (23). Mit anderen Worten: Das Bei

spiel Eamberg bietet kaum Stoff fiir das iibergeord- 

nete Thema „Kunst und Diplomatie44. Zwar ent- 

sprach er dem Profil des idealen Botschafters - wie 

die ausdrucksstarke Goldmedaille (Wien, KHM,

Miinzsammlung) mit seinem Bildnis und dem 

Lambergschen Wappenhund auf dem Revers mit 

der Umschrift Fidelitate et Vigilantia anschaulich 

macht -, in den ,Nebenfunktionen’ war er jedoch 

nur bedingt aktiv, und in der Rolle der Sammler 

und Mazene brillierten andere.

DAS GESCHAFT DES DIPLOMATEN

Im Unterkapitel Representative Konkurrenz und 

Bilderkriege44 der Einleitung schildert der Au tor 

anhand signifikanter Beispiele die Reaktionen auf 

die selbstbewusste Kunstpolitik Frankreichs und 

die Entgegnungen Wiens im Wettstreit zwischen 

Bourbon und Habsburg um den politischen (und 

kulturellen) Vorrangin Europa. Auf die Herausfor- 

derung durch Ludwig XIV. reagierte Wien unter 

Kaiser Leopold I. zunachst nur „widerwillig44 mit 

„protokollarischen Neuerungen44 (54). Den Um- 

schwung in der Reprasentationspolitik von einer 

„heilsamen Pragmatic44 (53) zur Steigerung der Re- 

prasentationsausgaben macht der Autor an der Er- 

hohung der Ausgaben fiir kaiserliche Botschaften 

zwischen 1650 und 1700 sichtbar: „Die kaiserliche 

Praeminenz zu wahren, war Ende des 17. Jahr- 

hunderts eine vordringliche Aufgabe der Wiener 

Diplomatie44 (54). Die Folge waren wachsende Be- 

lastungen fiir all jene, die sich - wie Lamberg - 

dem Diplomatenberuf zuwandten.

Zu den zentralen Aufgaben eines jeden Diplo

maten als Reprasentant seines Dienstherren ge- 

horten die Einrichtung seiner Botschafterresidenz, 

die Ausstattung seines Haushalts samt seiner Be- 

diensteten, die Bereitstellung eines reprasentati- 

ven Fuhrparks fiir seine Auftritte in der Offent- 

lichkeit - insbesondere fiir den offentlichen Ein- 

zug und die Antrittsaudienz -, die Bewirtung an- 

derer Diplomaten und diplomatischer Vertreter zu 

Feiern offentlicher Ereignisse, kirchlicher Feierta- 

ge und politischer Anlasse. Weiterhin widmet Pol- 

leroh dem diplomatischen Geschenkwesen als ei

ner „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln44 

(45) einen Passus seiner Einleitung. Dass im Ver- 

lauf des 17. Jh.s vor allem an ihrem materiellen 

Wert gemessene diplomatische Geschenke (Gold, 

Pferde oder Pelze) vermehrt durch Kunstwerke 

ersetzt wurden und sich die Malerei ab 1620 als
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,,,korrumpierendes SchmiermitteF der internatio- 

nalen Diplomatie44 etablierte (48), erlautert der 

Autor am Beispiel zweier Gemalde von Poussin, 

beide mit der Darstellung der Zerstbrung des Tem

pels von Jerusalem. Als Geschenk des Papstes wur- 

de eines durch den franzbsischen Botschafter Cre- 

qui an Kardinal Richelieu iiberbracht, das andere 

uberreichte der kaiserliche Gesandte Furst Eggen- 

berg an Kaiser Ferdinand III., in der Absicht, ein 

kunstlerisch hochrangiges Werk und zugleich eine 

mahnende politische Botschaft zu ubermitteln.

Insgesamt ist das Einfuhrungskapitel immer 

dort am dichtesten, wo es um die Charakterisie- 

rung der Wiener Verhaltnisse geht und um den di- 

rekten Vergleich mit Lambergs Diplomatenkolle- 

gen am Kaiserhof. So wird unter den Stichworten 

„Kulturtransfer und Kunstimporte44 die herausra- 

gende Personlichkeit von Lambergs Vetter Ferdi

nand Bonaventura Graf Harrach (1636-1706) be- 

leuchtet. Im Gegensatz zu Lamberg hat Harrach 

seine Reisen als kaiserlicher Botschafter nach Ma

drid und seine anschliehenden „Einkaufstouren44 

in Paris in seinen Tagebiichern von 1673/74 und 

1697/98 ausfiihrlich dokumentiert. Diese Auf- 

zeichnungen verwendet der Autor zur Charakteri- 

sierung einer auhergewohnlichen Sammlerper- 

sonlichkeit: Harrach nutzte (mit einer prononcier- 

ten Vorliebe fur Gemalde) seine Besichtigungen 

namhafter Sammlungen in und um Madrid dazu, 

um sich als Kenner zu perfektionieren und erste 

Bilderkaufe zu tatigen. Zur gangigen Praxis gehdr- 

te auch die Wiederverwertung von Waren, die zur 

Ausstattung und Representation der Diplomaten 

unentbehrlich waren und wegen des standigen 

Ortwechsels von einer Hand in die nachste weiter- 

gegeben bzw. verkauft wurden.

WIEN UM 1700

Auf immerhin 466 Seiten begibt sich der Autor im 

Hauptteil des Buches dann auf die Spuren des 

Grafen Lamberg. Dezidiert benennt er Defizite 

wie auch Ertrage der Forschung sowie den kunst- 

und kulturgeschichtlichen Rahmen, in den sich 

seine Studie einfiigen mochte: „Die Rolle der zahl- 

reichen Adeligen der habsburgischen Hofe des 17. 

und 18. Jahrhunderts [...] zahlenerstseitwenigen 

Jahren zu den Schwerpunkten der Forschung.44 

(21) Bis heute stiinden sie im Schatten herausra- 

gender Bauherrn und Sammler wie des Prinzen 

Eugen von S a voyen-Carignan, der Fiirsten von 

Liechtenstein und Esterhazy, der Grafen von Har

rach und Schonborn.

Die Familie Lamberg stammte urspriinglich 

aus dem ehemaligen Herzogtum Krain im Siid- 

osten des Kaiserreichs und war seit 1536 im Besitz 

der Herrschaft Ottenstein in Niederdsterreich. Sie 

gehorte zu jenen katholischen Familien, welche 

die Habsburger seit Kaiser Ferdinand II. durch 

Standeserhebungen, Amter und finanzielle Ver- 

giinstigungen enger an den Hof zu binden suchten. 

Der Vater, Freiherr Johann Franz von Lamberg, 

war kaiserlicher Kammerer und seit 1663 Vize- 

statthalter des Herzogtums Osterreich unter der 

Enns. Die Mutter, eine geborene Questenberg aus 

Prag, brachte Besitzungen in Bohmen, Mahren 

und Niederdsterreich mit. Nach dem Tod des Va

ters wurden Leopold Joseph und seine Bruder 

1667 in den erblichen Grafenstand erhoben.

Von 1674-77 unternahmen Leopold Joseph 

und sein Bruder Karl Adam unter der Leitung Hi

res Hofmeisters Johann Heggeler eine ausgedehn- 

te Kavalierstour durch Europa. Die Stationen der 

Reise rekonstruiert der Autor auf Grundlage der 

Rechnungen in Heggelers „Reisejournal44 (St. Pol- 

ten, NOLA, LA Akten Karton 25). Die Erforschung 

der Kavaliersreisen - bis 1700 war Rom das Ziel, 

danach verschob sich das Interesse auf Paris -, auf 

denen europaische Netzwerke gekniipft und eine 

kunsthistorische Grundausbildung genossen wur- 

de, zahlt seit geraumer Zeit auch zu den Lieblings- 

themen kunsthistorischer Forschung. Problema- 

tisch bleibt die Quellenbasis: Die Rechnungsbu- 

cher bieten zwar relativ genaue Angaben zum Be- 

sichtigungsprogramm; fur seine „Rekonstruktion 

des potentiellen kunsthistorischen Wissens- 

stand[es] eines mitteleuropaischen Adeligen44 der 

Generation Lambergs bedient sich der Autor je- 

doch vorwiegend bei der zeitgendssischen Gui- 

denliteratur, bei gedruckten Reisefuhrern und 

handschriftlichen Notizen oder Handbuchern der
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Abb. 1 Francesco Trevisani, Leopold Joseph Graf von Lamberg, 1700. Privatbesitz (Kat. S. 317)
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Zeremonialliteratur. So ergibt sich zwar ein pitto- 

reskes Panorama kultureller ,,Highlights44 europai- 

scher Kunstmetropolen um 1675; um aber Lam

bergs Reise als Musterfall stilisieren zu konnen, 

greift Pollerofi letztlich auf Informationen aus 

zweiter Hand zuriick; den Stoff hierfiir schopft er 

aus dem ,Leben der Anderen’.

Die Rechnungslegung des Hofmeisters hinge

gen erlaubt es, direkte Kontakte zu fiihrenden 

Kiinstlern und Architekten nachzuweisen: In Pa

ris, wo sich die Reisegesellschaft von Ende 1676 bis 

Mitte 1677 aufhielt, wurden „dem Architecte Mr. 

Marot fur ein Monath instruction des Herrn Graf 

Leopold 2 Louis d’or44 bezahlt (123). Demnach war 

es kein Geringerer als der Architekt Jean Marot 

(1619-79), Verfasser zweier wichtiger Stichwerke 

zur franzdsischen Architektur des 16. und 17. Jh.s 

(Le petit Marot und Le grand Marot), der Leopold 

Joseph im Zeichnen unterrichtete und ihm erste 

Grundkenntnisse in der Architektur vermittelte. 

In der Rolle des Bauherrn beschrankte sich Lam- 

bergjedoch spater hauptsachlich auf die Moderni- 

sierung seiner Herrschaftssitze sowie der Anlagen 

im Herzogsbad in Baden.

Bildeten die Landgiiter die finanzielle Basis 

der Aristokratie, so waren die Palastbauten in der 

Nahe der kaiserlichen Residenz unverzichtbares 

Mittel, ihren sozialen Status im Stadtbild Wiens zu 

demonstrieren. Dort besah die Familie Lamberg 

mehrere Hauser in der Herrengasse und an der 

Freyung. 1679 ging mit dem Erbe seines Schwie- 

gervaters auch das fruhbarocke Palais Sprinzen- 

stein (um 1665/75, vermutlich nach Planen von Fi- 

liberto Eucchese und Giovanni Pietro Tencalla) in 

den Besitz Lambergs fiber.

Lamberg hatte „weder die finanziellen noch 

die zeitlichen Moglichkeiten44 zum Umbau seines 

Stadtpalastes (197). Stattdessenplante er den Um

bau bzw. die Neuausstattung von Innenraumen. 

Ein Vertrag mit dem Vergolder Pietro Venier aus 

Udine belegt die Einrichtung eines Spiegelkabi- 

netts fur die Grafin Lamberg in den Jahren 

1694/95, „wohl nach franzdsischem Vorbild44 und - 

wie der Autor vermutet - das erste seiner Art in 

Wien. Als Dokument des sozialen Aufstiegs und 

des Wunsches wachsender Nahe zum Kaiserhaus 

ist schliehlich die Verlegung der Familiengruft in 

die Augustinerkirche zu werten. Hatten die Eltern 

des Botschafters die Gruft in der Franziskanerkir- 

che angelegt, so wurden die Grafin Lamberg 

(1704) und Leopold Joseph (1705) in der Familien

gruft der Sprinzenstein in der Sebastiani-Kapelle 

der Augustinerkirche bestattet, die der Schwieger- 

vater 1676 erworben hatte.

J\^it rund 200 Seiten ist schliehlich das Ka- 

pitel uber Lamberg als kaiserlicher Botschafter in 

Rom (1700-05) das umfangreichste des Monu- 

mentalwerks. Die Grundlage liefern 50 Bande Ta- 

gebiicher und Notizen, die politische und gesell- 

schaftliche Ereignisse, Begegnungen mit Standes- 

genossen und Kiinstlern, Ausgaben fiir Hofmaler 

und Kunstankaufe verzeichnen. Die Familie Lam

berg sah offenbar in der beriichtigt kostspieligen 

Gesandtschaft eine Investition fiir ein kiinftiges 

Ministeramt. Die grohten Kosten entfielen hierbei 

in der Regel auf die Miete des Botschaftsgebaudes, 

das Personal und den Fuhrpark. Im Unterschied 

zu den Venezianern, Spaniern und Franzosen be- 

safi die kaiserliche Vertretung in Rom noch keine 

feste Residenz, weshalb Lamberg innerhalb von 

fiinf Jahren viermal das Quartier wechselte.

Am Beispiel Roms, als dem „traditionellen 

Schnitt- und Sammelpunkt der internationalen 

Diplomatie44 (49), lassen sich die Spielregeln des 

diplomatischen Verkehrs geradezu exemplarisch 

studieren. Naheliegend ist daher ein Blick auf ei- 

nen von Lambergs Vorgangern, den geschickten 

Fiirsten Anton Florian von Liechtenstein, dessen 

grohen Auftritt in Rom eine Serie von Radierungen 

nach Antonio Creccolini von 1694 dokumentiert. 

Lamberg konnte sich einen derartigen Aufwand 

nicht leisten: Schon in Wien erwarb er 1698 eine 

der spektakularen silbernen Prunkkarossen des 

portugiesischen Botschafters de Ligne, mit denen 

jener 1695 in WienAufsehen erregt hatte (59), und 

lief) seinen Fuhrpark aus ,Gebrauchtwagen’ in 

Rom von namhaften Kunsthandwerkern moderni- 

sieren; 1706 musste er ihn zwecks Schuldenab- 

baus zum geschatzten Gesamtwert von 80.000 fl. 

verkaufen (367).
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MATERIELLER UND GEISTIGER NACHLASS 

Am Ende des Buches wird schliehlich Lambergs 

,kleine Galerie’ in Rom erworbener und nach 

Wien verbrachter Gemalde, Kleinplastiken, Anti

ken und Reliquien vorgestellt. Seine Rechnungs- 

biicher enthalten zwei Verzeichnisse von Gemal- 

den und Skulpturen, darunter auffallend zahlreich 

die ,,Viehstuckh“ von Rosa da Tivoli (Philipp Peter 

Roos) - dem er im Palazzo Caetani eine Wohnung 

bereitstellte - und immer wieder Kopien nach 

Carlo Maratta, aber auch nach Correggio, Carracci 

oder Veronese. Lambergs Hofmaler Michelangelo 

Cerruti fertigte eine Kopie des Modells des Kup- 

pelfreskos fur S. Andrea della Valle von Giovanni 

Lanfranco. Wie viele der „nicht an der Spitze der 

sozialen und finanziellen Moglichkeiten stehen- 

den Kunstfreunde“ (512) lieh sich auch Lamberg 

eine Art Gemaldesammlung aus zweiter Hand zu- 

sammenstellen. Engere Kontakte bestanden dage- 

gen zu dem papstlichen, 1701 vom Kaiser geadel- 

ten Hofarchitekten Carlo Fontana, der bereits fur 

Lambergs Vorganger, den Botschafter Graf Marti- 

nitz, gearbeitet hatte.

.^Kun Ende bleibt der Autor seinem Leser ein 

Fazit schuldig. Insgesamt bietet das Buch einen 

vertiefenden Beitrag zum Verstandnis der Hand- 

lungsstrategien adeliger Eliten in Wien um 1700, 

die von den Dietrichstein, Harrach und Kaunitz 

angefiihrt wurden. Es liefert die akribisch ausge- 

leuchtete Fallstudie einer Diplomatenlaufbahn im 

Dienst der Habsburger als einen weiteren Bau- 

stein zur Geschichte der Wiener Adelskultur - be- 

reichert (gelegentlich auch iiberfrachtet) durch 

zahlreiche Exkurse, erschlossen uber einen dich- 

ten Anmerkungsapparat, ein Orts- und Personen- 

register und eine umfassende Bibliographic. 

Nimmt man - wie es der Autor tut - die grundle- 

genden Studien von Andreas Pecar und von Rou- 

ven Pons als Argumentationshilfe, so fiigt sich die 

Figur Lambergs durchaus ein in die Reprasentati- 

onsmuster des Wiener Hofadels (Pecar, Die Okono- 

mie der Ehre. Der hofische Adel am Kaiserhof Karls 

VI., Darmstadt 2003; Pons, Gesandte in Wien. Di- 

plomatischer Alltag um 1700, in: Susanne Claudi

ne Pils/Jan Paul Niederkorn [Hrsg.], Ein Zweige- 

teilter Ort? Hof und Stadt in der Frilhen Neuzeit, 

Innsbruck/Wien/Bozen 2005,155-188).

Der Versuch jedoch, das Material aus dem 

Lamberg-Archiv als exemplarisch fiir das Thema 

„Kunst und Diplomatie “ auszuwerten, bleibt un- 

befriedigend. Denn es muss letztlich offen bleiben, 

ob der Protagonist Lamberg Kunst vorzugsweise 

im Sinne von Representation verstand - wie der 

Autor eingangs behauptet hatte -, oder ob es ihm 

deshalb nicht gelang, sich liber seine Aufgaben als 

Diplomat hinaus nicht nur im Rahmen des Biblio- 

philen und Antiquarischen, sondern auch auf dem 

Feld des Kunstsammelns oder der teuren Bau- 

kunst zu engagieren, weil er sein Vermogen ganz 

im Dienst des Kaisers aufgewendet hatte. In Wien, 

wo sich gegen 1700 die Representation immer 

mehr vom Kaiser auf die,ministr? verschoben hat

te, so dass innerhalb der Habsburgermonarchie 

„die Monde des Adels helleres Licht verbreiteten 

als die Sonne des Herrschers“ (Hellmut Lorenz, 

Die Anfenge des Hochbarock in Mitteleuropa, in: 

Max Seidel [Hrsg.], Europa und die Kunst Italiens, 

Venedig 2000, 418-433, hier 429), blieb Lamberg 

damit allenfalls die Rolle eines der kleineren Satel- 

liten.

DR. SUSAN TIPTON

Ferdinand-Miller-Platz 2, 80335 Miinchen
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