
sie tun es. Bredekamp ermuntert uns, wissen zu wollen, was wir als Kunsthistori- 

ker tun - und wozu.

Beat Wyss
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Nach einer mit wahrhaft immensem FleiB betriebenen Grundlagenforschung 

in einem mittlerweile weithin erschlossenen Terrain eroffnet uns Jorg Martin 

Merz an dieser Stelle neue Ausblicke auf den ersten Abschnitt von Cortonas ma- 

lerischem Werk, das besonders nach dem letzten Kriege mehrfach Gegenstand 

wissenschaftlicher Erorterung gewesen ist.

Was Walter Vitzthum in diesem Zusammenhang versagt blieb, wird nunmehr 

von Merz erfolgreich vorangetrieben und bei dieser Gelegenheit gleich auch jene 

schon von Antony Blunt (vgl. Burlington Magazine 125. 1983, S. 230/31) zu 

Recht beanstandeten Nachlassigkeiten in Giuliano Brigantis Cortonamonographie (2. 

Aufl. 1982) aufgearbeitet. Vor allem aus dem Verzicht Brigantis, auf dem Felde 

der Handzeichnungen mit Vitzthum ernsthaft in Wettstreit zu treten (vgl. Master 

Drawings \/2, 1963, S. 49/61), zieht Merz nicht zuletzt mit Hilfe der Ergebnisse 

des Letzteren sichtlichen Gewinn. Insbesondere gelingt ihm die iiberzeugende und 

weit ins Einzelne gehende Sichtung und Beurteilung des gegenwartig zuganglichen 

Materials an Zeichnungen in einer bislang nicht erreichten Vollstandigkeit. Aller- 

dings wird bei dieser Gelegenheit auch dem allzeit reichlich flieBenden Angebot 

von Seiten des Kunsthandels recht grofizugig Zugang gewahrt.

Hervorzuheben ist dabei vor allem der von Merz erbrachte Nachweis fiir die 

auBerordentliche Bedeutung zeichnerischer Vorstudien, mit deren Hilfe Cortona 

seine verschiedenen Dekorationsprojekte erarbeitete. Jedenfalls gilt das fiir den 

zeitlich begrenzten Abschnitt der kiinstlerischen Entwicklung Cortonas von des- 

sen friihen Anfangen bis hin zur 1630 vollendeten Deckenmalerei im Salone des 

Palazzo Barberini.

Nicht weniger griindlich behandelt Merz — auch hier seine inzwischen erlangte 

Kennerschaft eindrucksvoll unter Beweis stellend — die in den angegebenen Zeit- 

raum fallenden Arbeiten Cortonas als Maier und Freskant. Allerdings standen ihm 

dafiir bereits jene Erfahrungen zu Gebote, die er anlaBlich seiner schon 1980 

vorgelegten Magisterarbeit uber den Bilderzyklus mit Szenen aus dem Leben und 

Martyrium der friihchristlichen Patronin von S. Bibiana in Rom sammeln konnte. 

Nunmehr ausgehend von den zu Cortonas Erstlingswerken zahlenden Freskoar- 

beiten in der Villa Arrigoni-Muti, noch gekennzeichnet durch eine erstaunlich un- 

beholfene Vortragsweise, vermittelt uns der Autor anhand jener spaterhin ent- 

standenen Malereien in der Galerie des Palazzo Mattei, in S. Bibiana, der Villa 

Sacchetti und schlieBlich im Salone des Palazzo Barberini eine hochst anschauli- 

che Vorstellung von der wachsenden Sicherheit des Kiinstlers im Umgang mit 

seinen technischen Mitteln. Damit aber kiindigt sich in der Tat jene unbestrittene
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Vorrangstellung an, welche Cortona im Bereich der hochbarocken Dekorations- 

kunst Roms schlieBlich behauptete und deren Vorbildlichkeit auch im Nachhin- 

ein noch fur lange Zeit fortwirkte.

Ubrigens hatte sich Cortona im Faile samtlicher der oben genannten Auftrage 

auf die Beteiligung von Mitarbeitern einzustellen, ein Umstand, der ihm schon 

friihzeitig Erfahrungen fur die effektive Organisation eines Werkstattbetriebes 

vermittelte, wie sie ihm dann auch bei der kiinftigen Bewaltigung seiner zuneh- 

mend umfangreichen Dekorationsaufgaben in Florenz und Rom von Nutzen wa- 

ren. - Dieser von Merz zu Recht hervorgehobenen Verfahrensweise gesellt sich 

eine Eigenart von kaum geringerer Bedeutung fur das kiinstlerische Vorgehen 

Cortonas: Gemeint ist jenes schon in der Friihzeit einsetzende Studium von vor- 

zugsweise dekorativ entwickelten Denkmalern der romischen Antike, insbesonde- 

re der Reliefs an der Trajanssaule. Aber auch seine Beteiligung an den anatomi- 

schen Illustrationen fiir ein erst 1741 veroffentlichtes Album mit den sogenann- 

ten ,,Berrettinischen Tafeln“ oder die Mitarbeit an der systematischen Antiken- 

sammlung des Cassiano del Pozzo zielen in die gleiche Richtung. Ihren Nieder- 

schlag fanden derartige Bemiihungen um einen antikisch regulierten Figurenstil 

in Gestalt zunehmend schematisierter Szenenablaufe, basierend auf seriell struk- 

turierten Gruppierungen, denen vielfach Motive aus Polidoros romischen Fassa- 

denmalereien zum Vorbild dienten.

Derart geradezu beliebig wiederholbare Vorbilder nachzuweisen, bedient sich 

Merz im Faile Polidoros zumeist manieristisch gestraffter Wiedergaben von Re- 

produktionsstechern des 16. Jahrhunderts, statt sich der gegeniiber den vergliche- 

nen Arbeiten Cortonas mit nur geringfiigiger Verspatung entstandenen Blatter 

von Giovanni Battista Galestruzzi oder des Pietro Santi Bartoli zu bedienen. 

Letztere stehen namlich jenen seither weitgehend zerstbrten Fassadenmalereien 

Polidoros, vor allem aber der davon abgeleiteten Vortragsweise Cortonas un- 

gleich naher. AuBerdem diirfte sich dieser in den meisten Fallen der ihm noch 

unmittelbar vor Augen stehenden Originale direkt bedient haben.

Deren ebenfalls vor allem vom Erzahlstil antiker Reliefs abgeleitete Formvor- 

stellungen scheinen Cortona insbesondere hinsichtlich ihrer dekorativen Verwend- 

barkeit iiberzeugt zu haben. Das belegen in erster Linie seine forthin ganzlich mii- 

helos und schwungvoll entworfenen Figurengruppen, denen stets auch ein Anflug 

von jener iippigen Sinnlichkeit eigen ist, wie wir sie von der gleichzeitigen Malerei 

in Florenz her kennen. SchlieBlich zur gangigen Manier geworden, erweist dieselbe 

ihre probate Eignung fiir die Ausbildung eines besonders in Rom verbreiteten, 

hochbarocken Vortragsstils, dessen Erfolg nicht zuletzt auf seiner leicht zu vermit- 

telnden Anwendbarkeit beruht. Der vorherrschend einheitliche Charakter von Cor

tonas malerischem Gesamtwerk erklart sich daraus ebenso wie die relativ unterge- 

ordnete Bedeutung stilkritischer Analysen fiir dessen prazise Chronologic. Um so 

dringlicher erscheint das daraufhin unvermindert bestehende Erfordernis nach einer 

iiberzeugenden Wiirdigung der schopferischen Eigenart Cortonas.
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Jedenfalls waren es nicht die exemplarischen Beispiele klassischer Skulptur, 

welche sein Bemiihen urn einen persbnlichen kiinstlerischen Stil bestimmten und 

das ganz im Gegensatz zu Annibale Carracci, dessen Auseinandersetzungen auf 

diesem Felde erst klirzlich wieder so eindrucksvoll veranschaulicht werden konn- 

ten (vgl. Master Drawings 30/1992, S. 287 f.).

Bereits damit wird jener Rangunterschied deutlich, der Cortona von Annibale 

entschieden trennt und den zn iiberbriicken sich Merz vergeblich miiht. - Statt 

hier auf die Aussichtslosigkeit eines solchen Versuches im einzelnen naher ein- 

zugehen. mag es geniigen, an die bis heute gultige Einschatzung der kunstleri- 

schen Leistung Cortonas in der bereits 1925 erschienenen Malerei des Barock in 

Rom von Hermann Voss zu erinnern, wo es im AnschluB an die durchaus gebiih- 

rende Wiirdigung des Kiinstlers als Architekt, Dekorator und Maier wbrtlich 

heiBt (S. 534): „Man kann dann ruhig eingestehen, daB er in der Psychologie und 

der Kunst dramatischen Erzahlens nicht liber viel mehr als eine gewisse Leben- 

digkeit und Frische des Temperaments verfiigt, daB seine Fahigkeit, den Aus- 

druck zu nuancieren, die Charaktere abzustufen, den dargestellten Vorgang zu 

vergeistigen, einen mittleren Durchschnitt nicht libersteigt. An Ernst und Wiirde 

der Gesinnung lassen ihn Carracci und Domenichino, an Einheitlichkeit und 

Energie der malerischen Darstellung Lanfranco und Sacchi, an Intensitat und 

Unmittelbarkeit des Ausdrucks Caravaggio, Borgianni und Gentileschi hinter 

sich“. -

Keineswegs in Frage gestellt ist durch ein solches Urteil indessen die bereits 

angedeutete Autoritat Cortonas als einer fur die Kunsttatigkeit des romischen 

Hochbarock maBgeblichen Leitfigur, deren durchgreifender EinfluB - schlieBlich 

als „cortonismo“ etikettiert - weit liber sein Jahrhundert hinausreicht, getragen 

von Scharen mehr oder weniger begabter Schuler und Nachahmer, ftir deren un- 

terschiedliche Bewertung uns Merz ebenfalls grundlegende Beitrage liefert. - In

dessen nimmt es nicht wunder, daB ein solcher Hergang als eine eher zeitbeding- 

te Modestromung allmahlich an Aktualitat verlor und endlich zunehmender Ab- 

lehnung verfiel, die erst vor gar nicht so langer Zeit einem erneuten Interesse 

gewichen ist.

Natiirlich blieb davon das kiinstlerische Ansehen Cortonas, das mit der Hoch- 

schatzung des romischen Barock stand und fiel, auch spaterhin nicht ganzlich un- 

beeintrachtigt. Wenn nun Merz versucht, das Pendel in die Gegenrichtung aus- 

schlagen zu lassen, so fehlt es ihm dafiir nicht zuletzt auch an sprachlicher Uber- 

zeugungskraft. Uberhaupt wird das Verstandnis ftir seine jeweiligen Darlegungen 

durch eine vielfach schwerfallige, gelegentlich sogar miBverstandliche Aus- 

drucksweise nicht selten erheblich beeintrachtigt. Hinzu kommt eine gelegentli- 

che Unscharfe der von ihm verwendeten Begriffe. EinigermaBen ratios flihlt man 

sich etwa, wenn angesichts der tatsachlich bemerkenswert hbfischen Eleganz je

ner um 1630 entstandenen Altarbilder Cortonas nach Anregungen von Seiten Ti- 

zians gesucht wird und es dann heiBt (S. 279): ,,Wahrend Raphaels und Michel

angelos Fresken immer etwas Papstliches anhaftete, waren Tizians Gemalde die 

Glanzlichter eines flirstlichen Ambiente". — Der unumganglichen Auseinanderset-
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zung mit Rubens aber weicht Merz einfach aus. So heiBt es bei ihm angesichts 

des spatestens im Jahre 1630 von dem Kardinal Francesco Barberini an Cortona 

ergangenen Auftrages zur Erganzung der Teppichserie von Rubens fur Ludwig 

XIII. mit den Taten Konstantins (S. 273): „Auf Cortona hatten die sieben von 

Rubens entworfenen Tapisserien keinen EinfluB im Sinne einer Annaherung, son- 

dern provozierten seine Abgrenzung" - daB hier Cortona seinem iiberragenden 

Vorbild ganz einfach unterlegen war, davon ist mit keinem Wort die Rede.

Hier wie auch in anderen Fallen fehlt es sichtlich an einer distanziert abschat- 

zenden Gelassenheit, wobei die jeweils tatsachlichen Gegebenheiten durch ent- 

sprechende Urteile zumeist nur ungeniigend beriicksichtigt werden. Auf diese 

Weise fehlt es der Betrachtung trotz aller Treue im Detail wiederholt an durch- 

aus erreichbarer Tiefenscharfe. Dagegen ist nicht zu leugnen, daB die von Merz 

in liickenloser Vollstandigkeit beriicksichtigten Arbeiten Cortonas aus dessen er- 

ster Schaffensperiode durchgehend eine nahezu monographische Behandlung er- 

fahren. Insgesamt geschieht das hinsichtlich spezieller Einzelfragen mit einer bis

lang kaum erreichten Perfektion, wenngleich selbst die in der Tat bewunderungs- 

wiirdige Dichte solcher Informationsgeflechte letzten Endes doch wieder in die 

vertrauten Perspektiven auf Cortonas Werk einmiindet. Im iibrigen wird hier 

auch dem Spezialisten die Freude an seiner besonderen Art von Einwanden nicht 

ganzlich genommen; dab es an dafiir geeigneten Zuschreibungsproblemen oder 

Interpretationsfragen je fehlen sollte, kann man sich iiberhaupt nur schwer vor- 

stellen.

Bleibt dennoch in sachlicher Hinsicht kaum etwas zu wiinschen ubrig, so wird 

die iiberzeugende Einschatzung des kiinstlerischen Ranges von Cortona weiterhin 

Gegenstand von griindlichen Uberlegungen bleiben miissen; das letzte Wort ist 

hier gewiB noch nicht gesprochen. Gleichwohl bleibt sehr zu hoffen, daB dieses 

Buch eine seiner enormen Griindlichkeit entsprechende Beriicksichtigung stets Lin

den wird.

Rolf Kultzen

Varia
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