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c. Italien.

Die altcliristliclie Architektur Italiens scheidet sich in zwei
Hauptgruppen: die eine im Süden, die andere im Norden des
Apennin. Rom und Ravenna, — die beiden wichtigsten Städte
Italiens für die Zeit des beginnenden Mittelalters, bilden die
Mittelpunkte der einen und der andern Gruppe, die Sitze der
umfassendsten baukünstlerischen Thätigkeit. Die Behandlung
der Architektur hat an beiden Orten charakteristisch unterschie¬
dene Eigen thümlichkeiten.

Koni und d i# Jlonu men te südwärts vom Apennin.

Rom i hatte seine Bedeutung als Sitz der alten Weltherr¬
schaft verloren. Aber die Erinnerung daran, genährt durch den
Glanz der Denkmaie, war mächtig genug, um die Ansprüche
auf eine neue Weltherrschaft, eine geistige, entstehen zu lassen.
Rom erwuchs zum Haupte der abendländischen Christenheit.
Schon unter Constantin, nach den ersten Decennien des vierten
Jahrhunderts, empfing es glanzvolle bauliche Monumente, in
denen sich der neue Beruf der Stadt aussprach; andre in überaus
grosser Zahl folgten, zum Theil in aller Pracht, die zu verwen¬
den man fähig war. Im Laufe des ersten halben Jahrtausends
wurden in und bei der Stadt, urkundlichen Zeugnissen zufolge,
an hundert Kirchen erbaut. -

Das bauliche System, welches in den altchristlichen Kirchen
Rom's befolgt ward, ist wesentlich das der Basilika, in seiner
einfach strengen gesetzmässigen Gestaltung, in- einzelnen Bauten
zu der vollen Erhabenheit und Majestät durchgeführt, zu deren
Entwickelung das System überhaupt Anlass geben konnte. Der
ausgebildete Querschiff'bau (von dessen Ausführung eine solche
Wirkung wesentlich abhängt) zeigt sich in den Monumenten der
ersten Jahrhunderte entschieden vorherrschend, zum Theil iii
eigenthüinlich machtvoller Anlage. Das occidentalische Element
der altchristlichen Architektur macht sich in seiner ganzen Eigen¬
tümlichkeit geltend; Byzantinismen werden nur vorübergehend,
nur in bedingter Einwirkung bemerklich. Zugleich aber zeigt

1 Platner, Bunseu etc., Besehreibung der Stadt Rom. Platner u. Urliehs,
Beschreibung Rom's. Die Basiliken des christlichen Rom's; (die Kupfertafeln
früher unter dem Titel: Denkmale der christlichen Religion etc. von Guten¬
sohn und Knapp; der Text, auch als selbständige Schrift, von Bunsen.) S.
d'Ag'inCourt, histoire de l'art depuis sa decadence etc.;'Architecture; (deutsche
Ausg. von l'\ v. Quast.) Canina, ricerche sull' architettura piü propria dei
tempj cristiani ecc. J. Burckhardt, der Cicerone. U. A. in. — 2 Vergl. die
Tabellen über die Stadtgeschichte des neuen Rom's von Platner, bei der Be¬
schreibung der Stadt Rom.
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sicli in Rom die geringste Sorge für künstlerische Organisation,
für Detailbildung, oder vielmehr eine fast gänzliche Abwesenheit
solcher Sorge. Die Gelegenheit, antikes Baumaterial für die
neuen Zwecke zu verwenden, war nirgend anders in gleich aus¬
gedehntem Maasse vorhanden und wurde nirgend anders in ähn¬
lich umfassender Weise benutzt. Namentlich auch lag es in
eben diesen Umständen, dass man wiederholt, wie in der Con-
stantinischen so in verschiedenen späteren Epochen, keinen An¬
stand nahm, horizontale Gebälke über den Säulen und als Träger
der Hochmauern des Mittelschiffes zu verwenden, in diesen Fällen
somit selbst dem ersten Beginn einer organischen Gestaltung der
Anlage entsagte. — Noch gegenwärtig besitzt Rom eine grosse

OO -i i rr ■Anzahl von kirchlichen Gebäuden der altchristlichen Zeit. Doch
reicht davon nur äusserst Weniges in die Epoche der ersten Ent-
wickclung zurück. Auch sind über das Vorhandene vielfache
Wandlungen und Erneuungen ergangen, der Art, dass die ur¬
sprüngliche Anlage nur in seltnen Fällen rein erhalten und häufig
nur noch, theils in dem Charakteristischen der Gesammt-Disposi-
tion, theils in Einzelstücken, welche ihr altes Gepräge bewahrt
haben, erkennbar, oft aber auch völlig verdunkelt ist. Für den
Untergang der ursprünglichen Beschaffenheit einiger der wichtig¬
sten Bauwerke gewähren Zeichnungen ihres früheren Zustandes

-IT
einige Entschädigung. — Im Folgenden können nur diejenigen
Monumente namhaft gemacht werden, die noch eine mehr oder
weniger bestimmte Anschauung des Ursprünglichen verstatten. 1

Unter den Constantinischen Kirchen ist zunächst die Basi-
lica Sessoriana oder Heleniana (jetzt S. Croce in Gern-
salemme) zu nennen, welche in einem vorhandenen Gebäude,
dem sogenannten Sessorium, zu Ehren des von der Helena auf¬
gefundenen heil. Kreuzes eingerichtet ward. Nach einer Her¬
stellung im zwölften Jahrhundert wurde sie im Jahr 17 43 in
moderner Weise ausgebaut. Doch lässt sich aus den alten Thei-
len des Gebäudes und aus den Zeichnungen seiner Beschaffenheit
vor dem modernen Umbau * noch ein allgemeines Bild der ur¬
sprünglichen Anlage gewinnen. Hienach scheinen die Umfassungs¬
mauern (mit Ausschluss der Tribuna), welche mit grossen Fenster¬
öffnungen in zwei Geschossen, die unteren bis auf den Boden
reichend, versehen waren, dem vorchristlichen Bau des Sessoriums
anzugehören. Dasselbe war im. Innern etwa 110 Fuss lang und
69 F. breit. Bei der Einrichtung zur Kirche empfing das Gebäude
drei durch Säulenreihen getrennte Langschifle, 3 ein um drei

1 Eine kritische baugeschichtliche Arbeit über die römische Architektur der
altchristlichen Epoche und ihre Monumente fehlt noch. — 2 Bei Ciainphii,
vetera monimenta , I, c. I, t. IV, V. Vergl. Basiliken des christlichen Roms,
T. XXXI, C. Canina, t. 32, 37. — 3 Ueber den Säulenreihen scheinen gleich¬
zeitig die noch vorhandenen Obermauern des Mittelschiffes, mit Fenstern
durchbrochen, welche ihr Licht von den grossen Obcrfenstern der Aussen-
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Stufen erhöhtes Querschiff und die Tribuna, doch in den eigen-
thümjichen Verhältnissen, dass das Querschiff eine sehr geringe
Tiefe, die Tribuna dagegen eine sehr ansehnliche Ausdehnung (mit

Urnndriss von S. Croce in Gemsalemmo sin Tlom, vor der modernen Bauver&nderung.

beträchtlich grösserem Durchmesser als die Breite des mittleren
Langschiffes)' erhielt. Hienach, und zugleich durch die Schei¬
dung des Querschiffes von den Vorderschiffen mittelst jener drei
Stufen, bilden die Vorderschiffe einerseits, Tribuna und Querschiff
andrerseits noch gesonderte Theile für sich; namentlich die Tri¬
buna, in ihrer überwiegenden Breite, in dem Umstände, dass das
schmale Querschiff sich ausschliesslich als ein von ihrer Wirkung-
abhängiger und auf sie bezüglicher Vorraum gestaltet, hat hier
ein Gepräge, welches mehr noch dem Tribunal der antiken Ba¬
siliken und dem Sonderzwecke eines solchen entsprechend erscheint.
Die .ursprüngliche kirchliche .Einrichtung des Sessoriums dürfte
somit als ein Beispiel des Ueberganges aus dem antiken System
in das christliche zu fassen sein.

Vollständig vorgebildet und in ebenso reicher wie räumlich
ausgedehnter Weise zur Ausdehnung gebracht zeigte sich das
System des christlichen Basilikenbaues an der Bas. Vaticana,
der Kirche des h. Petrus auf dem Vatikan, 1 welche durch
Constantin auf den Grundmauern des neronischen Circus, der
Märtyrerstätte des Heiligen, erbaut war. Das Gebäude stand bis
zum Jahre 1506 (nachdem der Bau einer neuen, noch grösseren
Peterskirche schon in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts
eingeleitet war). Man glaubt, das Wesentliche der bis dahin
erhaltenen Anlage als ursprünglichen Constantinischen Bau be¬
trachten zu dürfen ; wenigstens ist über einen etwa in der späteren
Zeit des vierten Jahrhunderts oder im fünften erfolgten Neubau
— und nur ein solcher könnte anderweit in Frage kommen —

mauern empfangen mochten, ausgeführt zu sein. Sie sollen eine der antiken
Mauerungsweise noch durchaus verwandte Behandlung zeigen. Ich verdanke
diese Angabe einem freundlichen Berichte, der mir über S. Croce, nach sorg¬
fältiger Lokaluntersuchung, aus Rom erstattet ist.

1 Basiliken d. christl. Korns, T. I—III. Beschreibung der Stadt Rom, II,
S. 50, ff. und die dazu gehörigen Risse. D'Agincourt, a. a. O., t. LXI, 1—3;
LXIV, Ii. Canina, t. 74—78.
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St. Peter in Itoin, urspriUigliclic Anlsifre.

keine Nachricht vorhanden. Beschreibungen' und Risse geben
über das alte Gebäude Auskunft. Es war ein fünfschiffiger Bau
mit einem Querschiffe, im Ganzen 362 Fuss 5 Zoll lang, die
Schiffe 195 F. 7 Z. breit (das Mittelschiff 72 F. 9. 2.), das Quer¬
schiff 267 F. 8 Z. lang (mit über die äusseren Seitenmauern hin¬
austretenden Flügeln, die vielleicht einer jüngeren Bau Veränderung
angehörten). Das Mittelschiff hatte zweimal 23 Säulen von 27
Fuss 5 Z. Höhe; diese trugen ein gerades Gebälk, bunt- aus
prächtigen antjken Fragmenten zusammengesetzt, und darüber die
Hochwand des Mittelschiffes; die Säulen zwischen den Seiten¬
schiffen, ebenfalls je 23, waren durch Kundbögen verbunden.
Der' in das Querschiff führende Triumphbogen ruhte auf Säulen
von kolossaler Dimension. Vor der Basilika dehnte sich ein gros¬
ser; von Säulenstellungen umgebener Vorhof hin. — Eine Anzahl. . . . XT
von Nebengebäuden schloss sich an die grosse Basilika an. Unter•
diesen sind, als die wichtigsten aus der Epoche des altchristlichen
■Styles, zu erwähnen: eine kleine Basilika, hart an die Tribunä der
grossen anstossend, als Grabkirche des Probus und seiner Familie
(der Anicier) bereits gegen Ende des vierten Jahrhunderts erbaut;
zwei Rundkapellen auf der Nordseite, — die Andreaskapelle (spä¬
ter S. Maria della febbre genannt) vom Anfange des sechsten
und die Kapelle der h. Petronilla aus dein achten Jahrhundert;
und verschiedene Klöster mit den dazu gehörigen Kirchen undD O
Kapellen.

Ein drittes kirchliches Gebäude, welches unter Constantin
zu Rom ausgeführt wurde, war die Basilika des Laterans
(Bas. C oii s t a n tini a n a oder B. Salvatoris, — in neuerer
Zeit S. Giovanni in Lateräno), die eigentliche bischöfliche
Kirche Rom's und als solche „Mutter und Haupt aller Kirchen
der Stadt und der Welt" genannt. Der alte Bau ging jedoch
am Ende des neunten Jahrhunderts durch ein Erdbeben zu Grunde ;
von seiner Beschaffenheit ist keine nähere Kunde vorhanden. Von
den Neubauten wird im Folgenden gesprochen werden. — Als
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bischöfliche Kirche empfing die lateranensische Basilika, schon
durch Constantin, den Nebenbau eines Baptisteriums, ursprünglicli
der einzigen Taufkirche Rom's. Das noch vorhandene Gebäude —
S. Giovanni in Fönte 1 — scheint, seiner Anläge nach, einer
Erneuung aus der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts anzu¬
gehören. Es ist achteckig, im Inneren mit einer Stellung von
acht Säulen, welche ein gerades Gebälk und über diesem acht
andre Säulen tragen. Die letzteren bilden aber keine Gallerie
und werden einer späteren, im zwölften Jahrhundert erfolgten
Erneuung zugeschrieben. Im Uebrigen ist in dem Baptisterium
fast Alles modernisirt. Einige Seitenkapellen rühren noch aus
dem fünften und sechsten Jahrhundert her.

Ein erhaltenes Gebäude der Constantinischen Epoche ist die
Grabkirche der Tochter Constantin's, die jetzige Kirche S. Co-
stanza. 2 Dies Gebäude ist bereits im Obigen, S. 327 , als
Beleg für den Ausgang antiker Bauthätigkeit besprochen, und
dabei bemerklich gemacht, wie dasselbe, bei einer allerdings schon
ganz gesunkenen Technik in der Behandlung des Details, doch
zugleich in Composition und Aufbau die wesentlich abweichende
Richtung einer neuen Zeit erkennen lässt. — Als ein ähnliches,
aber einfacheres Gebäude ist die Grabkapelle der Helena,
der Mutter Constantin's, zu nennen, deren Ruine ausserhalb der
Stadt, vor Porta Maggiore liegt (die sog. Torre Pignattara). Es
war ein starker Rundbau mit acht Nischen.

Das grossartigste Denkmal römisch christlichen Basiliken¬
baues, bis auf die neuere Zeit erhalten, war die Kirche des
heil. Paulus ausserhalb der Stadt,, an der Strasse von Ostia,
„S. Paolo fuori le mura". 3 Ein kleines, unter Constantin
errichtetes Heiligthum war hier gesren Ende des vierten Jahrhun-

i
derts durch die mächtige Basilika (begonnen 386, vollendet etwa
um 400) ersetzt worden, welche nach mancherlei Beschädigungen
und Ausbesserungen bis 1823 stand, in welchem Jahre sie durch
eine Feuersbrunst zerstört wurde. Sie war, wie die Peterskirche,
fünfschiffig und mit einem Querschiff'e versehen, im Ganzen 404
Fuss lang, gegen 208 F. breit, das Mittelschiff von 80 :,/4 F.
Breite. Die fünf Schiffe wurden durch viermal 20 Säulen gebil¬
det; diese waren überall durch. Rundbögen verbunden. Die
Prachtsäulen des Mittelschiffes hatten 33 F. Höhe; 24 von ihnen
waren von einem korinthischen Denkmal der besten altrömischen
Zeit, die andern von schlechteren Monumenten entnommen. Die
korinthischen Kapitale der Säulen zwischen den Seitenschiffen

1 D'Agincourt, Arcli. t. LXIII, 8, 9; LXV, 7. H. Gally Knight, the ecele-
siastical architecture of Italy, t. V. Canina, .t. 103. — 2 D'Agincourt, Arch.,
t. VIII, 7, 8. H. Gally Knight, t. III. Canina, t. 98, f. — » Nicolai, della
basiliea di S. Paolo. Basiliken d. ehristl. Roms, T. IV—VII. D'Agincourt,
A., t. IV—VII; LXIX, 2, 3. H. Gally Knight, t. IV. Canina, t. 79—87.
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waren voraussetzlich erst für diesen Bau gearbeitet; sie hatten
rohe unausgebildete Schilfblätter. Der Triumphbogen ruhte auf
Säulen von 42 1/2 F. Höhe. Das Querschiff, mässig über die Sei¬
tenmauern der Kirche vortretend, war 230 F. lang und hatte die
ansehnliche Breite von 77 F. 3 Z., so dass es mit der Tribuna
zusammen ursprünglich ein grossartig geräumiges Sanctuarium
bildete; durch eine von Pfeilern, Säulen und Bögen getragene
Wand war dasselbe nachmals der Länge nach getheilt worden.
Die Decke war ursprünglich mit vergoldetem Täfelwerk ge¬
schmückt ; 1 später sah man (wie fast überall bei den erhaltenen
Basiliken Italiens) in das offne Sparrwerk hinein. — Nach dem
Brande ist ein Neubau der Basilika, der alten Anlage gemäss,
doch nicht mit sonderlich genauer Beobachtung ihrer Eigenthüm-O o o

lichkeit, begonnen worden.
Drei dreischiffige Basiliken aus dem zweiten Viertel des

fünften Jahrhunderts sind, trotz mannigfacher Modernisirung,
doch noch in wesentlichen Theilen erhalten : S. Sabina, 2 ein
Gebäude von einfacherer Anlage, den ursprünglichen Eindruck
des Inneren glücklich wahrend; ausgezeichnet dadurch, dass die
24 Säulen des Inneren einander völlig gleich, somit von einem
antiken Monumente entnommen sind; — S.Maria Maggiore
(S. Maria mater Dei, S. Maria ad Nives) 1 270 Fuss lang und
102 F. breit, mit schmalem Querschiff; die drei Langschiffe ur¬
sprünglich mit zweimal 22 Säulen und geraden Gebälken; die
Modernisirung des Innern aus der Zeit und im Style der Renais¬
sance, somit, trotz erheblicher Aenderungen in der ursprünglichen
Anlage, dem Charakter der letzteren nicht zuwider; — S. Pie-
trb ad Vi n cu 1 a, 4 mehrfach verändert, auch in den (auf eine
gleichartige dorische Form zurückgeführten) Säulenkapitälen; mit
kleinen Seitennischen an den Flügeln des Querschiffes, welche
an byzantinische Weise gemahnen und (falls sich nicht eine spä¬
ter mittelalterliche Reminiscenz in ihnen ankündigt) den Zeug¬
nissen byzantinischer Einflüsse auf die römische Architektur,
welche sich in den nächstfolgenden Jahrhunderten bemerklich
machen, zuzuzählen sein mögen.

Diese Byzantinismen scheinen sich schon zeitig eingefunden
zu haben; besonders gehören sie derjenigen Epoche an, in wel¬
cher Rom unter byzantinischer Oberherrschaft stand, — von der
Mitte des sechsten bis in das achte Jahrhundert. Sie haben in—
dess, wie schon bemerkt, nur eine bedingte Einwirkung, indem
dennoch die occidentalische Weise der Bauführung sich nirgend
völlig verdunkelt. Das frühste Beispiel ist S. Stefano rotondo, 5

' Prudentius, peristophanon, hymn. Xn. — 2 Basiliken d, eKristl. Roms,
T. VIII, A.- Canina, t. &0, f. — :1 Basiliken d. ehr. E., T. IX, X. D'Agin-
court, A., t. LXV, 3. 4. Canina, t. 60—B8. — 4 Basiliken d. ehr. K., T. VIII,
B; XI. D'Agincourt, A., t. XXI, XXV, 1. 2. Canina, t. 56. — 5 Basiliken
d. ehr. Ii., XIX, B, C; XXL D'Ägineourt, A. t. XXII, LXV, 8. Canina, t. 100, f.
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noch aus der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts, eine
Rundkirche von 194 Fuss Durchmesser, mit zwiefachem Säulen¬
kreise im Inneren, so dass ein Mittelraum von 70 F. Dm. von
einem doppelten Umgange umgeben war. Der Mittelkreis hat
20 ionische Säulen mit geradem Gebälk und einem hohen, nicht
überwölbten Mauercylinder über diesem; (darin eine, muthmaass-
lich später eingebaute, von zwei grossen Säulen und Bögen ge¬
tragene Quermauer.) Der äussere Kreis hat 36 Säulen verschie¬
dener Art und 8 Pfeiler, die sämmtlich durch Bögen verbunden
sind. Ueber den Kapitalen der letzteren Säulen findet sich ein
hoher kämpferartiger Aufsatz, welcher, wie der ungewöhnliche
Kreisbau des Ganzen, die. fremde Einwirkung verräth. Die
Aussenwand ist nachmals zum grossen Theil abgerissen und der
äussere Säulenkreis vermauert worden. — Dann folgen zwei
massig grosse Basiliken mit Gallerieen über den Seitenschiffen:
S. Lorenzo fuori le mura ' (d. h. der ältere Theil dieser
Kirche), aus der Spätzeit des sechsten Jahrhunderts; die untere
Säulenstellung mit geradem, aus den verschiedensten Pracht¬
stücken antiker Kunst zusammengeflicktem Gebälk; die obere
Säulenstellung mit Bögen und jenem Kämpferaufsatz über den
Kapitalen; (nachmals an der Ostseite ansehnlich verlängert und
der alte Bau zum Chor eingerichtet, der Fussboden desselben
mit Anlegung einer Krypta ansehnlich erhöht, der Boden der
Gallerieen entfernt;) — und S. Agnese fuori le mura, ' vom
Anfange des siebenten Jahrhunderts, sehr wohl erhalten, die
Säulen überall mit Bögen verbunden, über den Kapitälen der
oberen Säulen ebenfalls der Kämpferaufsatz. Die Gallerieen,
zu den üblichen Elementen der orientalischen Architektur gehö¬
rig, erweisen sich in beiden Beispielen als ein dem Systeme
fremdartiger Zusatz; dies besonders dadurch, dass, der heimi¬
schen Sitte gemäss, auch über ihnen Hochwände mit Fenstern
angelegt sind, welche die räumliche Rhythmik im Verhältniss zu
der Bogenwölbune' der Tribuna gestört und eine lastende Hoch-o o o

wand auch über der letzteren zur Folge gehabt haben. Beson¬
ders auffällig zeigt sich diese Einrichtung in S. Agnese. :< —
Ferner gehört hieher die Kirche S. Saba, 4 für ein Kloster
griechischer Mönche gebaut, von nicht näher zu bestimmendem
Datum. Es ist eine schlichte Basilika, mit Seitentribunen (wie
bei den Byzantinern) an den Enden der Seitenschiffe, einer von
Pfeilern und geradem Gebälk getragenen Vorhalle und dem

1 Basiliken d. ehr. K., T. XII, f. D'Agincourt, A., t. XXVIU, 29—39. Ca¬
nina, t. 32—36. — 2 Basiliken d. ehr. B., XVI—XVIII. D'Agincourt, A., t.
VIII, 1—5. H. Gally Knight, t. XVIII. Canina, t. 18—21. —. 3 Die Anord¬
nung von Gallerieen und Oberfenstern in occidentalischen Kirchen des späte¬
ren Mittelalters hängt mit einer wesentlich veränderten Disposition des Innen-
raumes zusammen. — 4 Gailhabaud, Denkmäler der Baukunst, Lief. CXXV.
DAgincourt, A., t. LXIV, 7. Canina, t. 57.
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Hochbau einer Säulenloggia über dieser, (einer ebenfalls mehr
byzantinisirenden, doch vielleicht später als der übrige Bau aus¬
geführten Einrichtung).

Auch in einigen jüngeren römischen Basiliken zeigen sich
Eigentümlichkeiten, welche auf byzantinisches Wesen und na¬
mentlich auf die byzantinische Weise der räumlichen Disposition
zurückzudeuten scheinen. Hieher gehört vornehmlich S. Maria
in Cosmedin, 1 vom Ende des achten Jahrhunderts, ebenso

S. Murin in Cosmedin zu Horn.

wie S. Saba schon äusserlich in unmittelbarer Beziehung' zum
griechischen Orient, indem sie die Kirche einer in Born ansässi¬
gen griechischen Kolonie war (daher auch „Schola graeca" ge¬
nannt) und jenen Zusatz zu ihrem Hauptnamen — „in Cosmedin"
— nach einem so benannten Platze in Constantinopel empfangen
hatte. Die Säulenstellungen des Inneren, werden zweimal auf
jeder Seite durch breite Pfeiler unterbrochen, welche, indem sie
die Bäume des Chores und des Altares bestimmt sondern, zugleich
an die Pfeileranordnung byzantinischer Gewölbkirchen erinnern.
Von der sonstigen Chor-Einrichtung sind im Uebrigen noch Stu¬
fen und Ambonen vorhanden. Auch zeichnet sich die Kirche
durch eine merkwürdige alterthümliche Krypta, in Gestalt einer'
vollständigen kleinen Basilika, und durch einen, im zwölften
Jahrhundert hinzugefügten stattlichen Thurmbau aus. (In die
Wände des Inneren sind die Säulen eines antiken Tempels, aus
römischer Spätzeit, verbaut.) — Eine vereinfachte Aufnahme des¬
selben Motivs zeigt S. Clemente, 2 aus dem neunten 3 oder
erst aus dem Anfange des zwölften Jahrhunderts. 4 Hier ist eine

1 Basiliken - d. ehr. Roms, XXII, f. Gailhabaud, Lief. LXXXVII. Canina,
t. 46, f. — 2 Basiliken d. ehr. B., XXXII—XXXIV. Gailhabaud, Lief. VII.
B'Agineourt, A., t. XVI, LXIV, 4. H. Gally Knight, t. I, II. Canina, t. 22
bis 26. — 3 Cordero, dell' italiana Architettura durante la dominazione Lon-
gobarda, §. II. — ' Beschreibung Roms, S. 335.

:/

F
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einmalige Unterbrechung der Säulenreihen durch Pfeiler, zum
Behuf jener räumlichen Sonderung, angewandt. Zugleich hat
diese Kirche die vollständige Choreinrichtung mit Schranken und
Ambonen in zierlich dekorativer Ausstattung bewahrt, auch im
Aeusseren den Vorhof mit seinen Säulen- und Pfeil erstellun gen
und der vorspringenden kleinen Halle des äusseren Einganges,
so dass sich in diesem Beispiel das reichlichste Bild der alten
Cultus-Einrichtungen darbietet. — Zur vermehrten und verstärk¬
ten "Wirkung zeigt sich das bauliche Motiv von S. M. in Cos-
medin'in der Kirche S. Prasse de 1 umgestaltet. Hier sind es
zweimal 3 Pfeiler, welche die Säulen unterbrechen, der Art, dass
stets je zwei Säulen (mit geraden Gebälken) zwischen die Pfei¬
ler eingeschoben erscheinen. Die gegenüberstehenden Pfeiler
tragen auf höheren, stark .ausladenden Consolen grosse Querbögen
und Querwände über diesen, welche das Dach stützen. Die
Kirche soll aus dem neunten Jahrhundert herrühren, und be¬
stimmt ist dies bei der-Tribuna und dem schmalen Querschiffe
der Fall; die Vorderschiffe (in welchen das byzantinisirende Ele¬
ment schon in ein occidentalisch romanisches überzugehen scheint)
dürften um mehrere Jahrhunderte später sein.

Neben diesen Bauten blieb indess das strenge System der
abendländischen Basilika in Kraft und gewann bald wieder die
ausschliessliche Herrschaft. So sind die Kirche S. Giorgio in
Velabro, 2 aus dem Ende des siebenten Jahrhunderts, — S.
Giovanni a porta latina, 3 aus dem achten, — S. Maria
della Navicella (S. M. in Domnica, wiederum mit Seitentri¬
bunen) 4 und S. Martino ai Monti, 5 aus dem neunten, als
schlichte, ihre Ursprünglichkeit mehr oder weniger wahrende
Basiliken hervorzuheben. •■ S. Martino ist die ansehnlichste von
ihnen, mit geraden Gebälken über den Säulen, auch mit zwei
Krypten versehen, (von denen die eine als ein sehr alter Bau er¬
scheint,) doch in starkem Maasse modernisirt. — Ihnen schloss
sich, uni das Ende des neunten Jahrhunderts, ein abermals sehr
ansehnlicher Basilikenbau an, der Neubau der Kirche des Late¬
rans, S. Giovanni in Laterano. 6 Man strebte, jenen glän¬
zendsten Basiliken der beiden Apostelfürsten, des Petrus und
Paxüus, in dem Neubau der Mutterkirche des Occidents ein wür¬
diges Gegenbild zur Seite zu stellen. Sie wurde gleich jenen
als fünfschiffige Basilika ausgeführt, 318 Fuss lang, 172 F. breit,
das, Mittelschiff von 64 F. Breite, das Querschiff von 199 F.

1 Basiliken d. christl. Roms, XXIX, f. D'Agincourt, A., t. XIII, 6, 7. Ca-
nina, t. 48, f. — 2 Basiliken d. ehr. E., XX, A. Gailhabaud, Lief. XLI, XLII.
Canina, t. 57. — 3 Basiliken d. ehr. R., XV, B. D'Agincourt, A., t. XXV, 6,
7. Canina, t. 57. — 4 Basiliken d. ehr. Ii., XIX, D. ' Canina, t. 50, 52. —
5 Basiliken d. ehr. R., XXXI, A. DAgincourt, A.,-t. XIV. 1 Ciinina, t. 55.
— 6 Basiliken d. ehr. R., XXXV, ff. Canina, t. 69—73.
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Länge. Viermal 15 Säulen mit Rundbögen bildeten die Lang¬
schiffe. Verschiedene Schicksale in den folgenden Jahrhunderten
gaben zu manchen Aenderungen Anlass, u. A. zum Neubau der
Tribuna am Ende des 13ten Jahrhunderts und zur Hinzufügung
eines Umganges um dieselbe, dessen gothisches Gewölbe durch
vier Säulen gestützt wird. Iih 18ten Jahrhundert wurden auch
die Langschiffe durch einen modernisirenden Umbau gänzlich
verändert. — Als Basiliken ungefähr derselben Epoche sind aus¬
serdem zu nennen: S. Bartolommeo all' isola, 1 S.Maria
in Araceli, 2 S. Niccolo in Carcere. 3

Die römische Architektur hatte sich in die einfach starre
Würde ihres Basilikenbaues und in die Verwerthung des noch
immer nicht erschöpften antiken Baumateriales so fest eingelebt,
dass sie noch Jahrhunderte hindurch in dieser Richtung ver¬
harrte, während anderweit im.Occident schon mannigfach neue
Entwickelungen angebahnt waren, auch in Rom selbst eine mehr
dekorative Architektur wenigstens in der Ausführung kleinerer
Einzelwerke Eigenthümliches zu leisten begann. Der einzig
namhafte Unterschied dieser jüngsten Basiliken Rom's scheint
darin zu bestehen, dass die Hauptverhältnisse des Inneren, was
z. B. daa Mittelschiff und die Gestaltung der Tribuna anbetrifft,
schmaler und somit höher werden, als es früher der Fall war.
Der Annahme, welche die Basilika S. demente in das zwölfte
Jahrhundert setzt, ist bereits gedacht. Zwei trasteveriner Basi¬
liken, S. Maria in Trastevere 1 und S. Crisogono, 5 beide
abermals mit der Verwendung gerader Gebälke über den Säulen,
gehören bestimmt in das zweite Viertel des l'iten Jahrhunderts.
Die Vorderschiffe von S. Lorenzo fuori le muri," ebenfalls
mit geraden Gebälken und durch die besonders starke Ungleich¬
heit der verwandten Säulen auffällig, scheinen sogar erst den
Erneuungen anzugehören, welche bei dieser Kirche im Anfange
des 13ten Jahrhunderts stattfanden. — Einen rohen, höchst ver¬
späteten Uebergang zu weiteren Entwickelungen in kirchlicher
Anlage bildet, ausser S. Prassede, erst SS. Vincenzo ed Ana¬
stasi o (S. Vincenzo alle tre Fontane) 7 ausserhalb der Stadt,
in der ersten Hälfte des 13ten Jahrhunderts erbaut. Statt
der Säulen des Inneren sind hier schwere und kurze Pfeiler
angewandt; statt der Tribuna ein viereckiger Altarraum. Merk¬
würdig ist das durchbrochene Marmortäfelwerk in den Fen-

. 1 Basiliken d. christl. Borns, XX, C. D'Agineourt, A., t. XXVIII, 19—21.
— 3 Basiliken d. ehr. E., XXXI, B. . Canina, t. 43, f. — :! Basiliken d.
ehr. E., T. XV, 0. D'Agincourt, A., t. LXV, 12. — 1 Basiliken d. ehr. E.,
T. VIII, C; XXXVIII. D'Agincourt, A., t. LXV, 1, 2. Canina, t. 38—41.
— 5 Basiliken d. ehr. E., XX, B. D'Agincourt, A., t., LXXIII, 28. Canina,
t. 38, 42. — 6 Basiliken d.. ehr. E., XII. D'Agineourt, A., t, XXVIII, 29
—39. Canina, t/ 32—36. — 7 Basiliken d. ehr. E., XXIV, A; XXV. D'A¬
gincourt, A., t. XXV, 3—5; LXV, 15.



391Die Monumente.

stern, welches, für Eom, das Hauptbeispiel derartig erhaltener
Einrichtungen, wie sie schon in frühster Zeit in Gebrauch waren,
ausmacht. 1

Ausserhalb Eoms und seiner unmittelbaren Umgebung kom¬
men im mittleren und unteren Italien für die Architektur des
altchristlichen Styles nur vereinzelte Punkte in Betracht. Zunächst
Orte -des campanischen Landes, der Gegend von Neapel.

Vorzüglich bedeutend ist hier die Kirche S. Maria Mag-
giore bei Nocera (de' Pagani), 2 die noch dem vierten Jahr¬
hundert anzugehören scheint. -Es ist ein Baptisterium von runder

s. Maria Maggic-re, bei Nocera.

Gestalt , ähnlich wie S. Costanza zu Rom mit einem Kreise ge¬
kuppelter Säulen im Inneren, das Ganze von 72 Fuss, der Mit¬
telraum von 36 F. Durchmesser. Den einzelnen Säulenpaaren
fehlt aber bereits das (bei S. Costanza noch angewandte) völlig
antike Gebälk; auch tragen sie keinen höher emporsteigenden
Mauercylinder; vielmehr ruht eine Kuppel, in welche die Bögen
eingreifen, die die Säulenpaare verbinden, unmittelbar über

1 Es wäre hier, unter den namhafteren alten Kirchen Eoms, noch der Ba¬
silika SSi Nereo-.ed Achilleo (Basiliken d. ehr. ß., XXVI, ft'.; d'Agincourt,
A., t. LXXIII, 24, u. Canina, t. 53) zu gedenken. Doch hat dieselbe für die
altchristliche Kunstepoche keine charakterisirende Bedeutung mehr. Die Tri-
huna scheint allerdings noch aus der älteren Bauzeit der Kirche, Anfang des
9ten Jahrhunderts, herzurühren. Die Schiffe, mit schlanken und weitgestell¬
ten achteckigen Pfeilern, entsprechend weitgespannten Bögen und mit spitz-
bogigen Fenstern in den Wänden des Mittelschiffes, deuten dagegen bestimmt
auf einen später mittelalterlichen Neubau. Eine zu Ende des 16ten Jahrhun¬
derts erfolgte Kestaurirung wird dann den Pfeilern ihren einfach ansprechen¬
den Kapitälschmuck gebracht haben. — 2 D'Agincourt,- A., t. VIII, 9, 10. Isa¬
belle, parallele des Salles rond'es de l'Italie, pl. C. Canina, t. 102.
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ihnen, während das Gewölbe des Umganges durch Gurtbögen
und entsprechende "Wandpfeiler getragen wird. In der Mitte ist
ein achteckiges Taufbecken; dem Eingange gegenüber ist eine
Altartribuna hinausgebaut. „Von aussen ganz formlos, giebt die¬
ses Gebäude in besonderem Grade denjenigen Eindruck des Ge¬
heimnissvollen , durch welche die damalige Kirche mit dem
erlöschenden Glänze heidnischer Tempel und Weihehäuser wett¬
eifern musste." 1

Ueber kirchliche Bauten, welche Paulinus, Bischof von
Nola, an diesem Orte um den Beginn des fünften Jahrhunderts
ausführte, besitzen wir ausführliche Berichte desselben, in einem
an seinen Freund Sulpicius Severus gerichteten Briefe und in
seinen Gedichten. 2 Die Berichte sind zwar vorzugsweise der
bildlichen Ausstattung und namentlich den dichterischen Inschrif¬
ten gewidmet, mit denen Paulinus seine Bauten schmückte; doch
erhellt daraus zugleich wenigstens das Wesentliche ihrer archi¬
tektonischen Anlage. Zu Nola ruhten die Gebeine des heil.
Felix; Paulinus fand daselbst, ausser der Grabkirche, schon drei
kleinere Gedächtnisskirchen vor, zu denen vielfach gewallfahrtet
ward. Er erneute jene und fügte ihr zur Seite und in Verbin¬
dung mit ihr eine grosse prachtvolle Basilika, ein Baptisterium und
andre Anlagen hinzu, sodass, wie er selbst sagt, der Complex aller
dieser Gebäude von fern wie eine kleine Stadt aussah. Die grosse
Basilika hatte Säulenreihen mit Bögen, über dem Mittelschiff eine
hohe getäfelte Decke, 'ein Querschiff und die bj^zantinisirende
Einrichtung zweier Nebentribunen zur Seite der Haupttribuna.
In den Seitenschiffen waren gesonderte Betkapellen angelegt.

Zu nennen sind an vorhandenen Basiliken der Gegend noch:
der Dom von Capua, im Inneren mit geraden Gebälken über
den Säulen, die korinthischen Kapitäle der letzteren von byzan-
tinisirender („ravennatischer") Form; — der Dom von Sessa,
bei S. Agata; — und der von Terracinä mit modernisirten
Kapitälen. 3 —

Nordwärts von Rom enthält Perugia zwei Gebäude von
altchristlicher Anlage: S. Pietro de' Casinensi, eine Basilika mit
verschiedenartig ionischen Säulen (Querschiff und Chor später,
gothisch); — und S. Angelo, 4 ein merkwürdiges Gebäude, der
Kirche S. Stefano rotondo zu Rom ähnlich und etwa aus der¬
selben oder nur wenig jüngeren Zeit als diese, doch nicht rund,
sondern im Innern sechzehneckig, auf 16 Säulen, umher, ur¬
sprünglich ein Umgang mit 32 Säulen. Die letzteren wurden
nachmals durch eine Mauer ersetzt, auch sonst die Einrichtung

' J. Burckliardt, Cicerone, S. 89. — 3 Vergl. Augusti, Beiträge zur christ¬
lichen Kunstgeschichte und Liturgik, I, S. 147—179. Bunsen, die Basiliken
des. christlichen Roms, S. 37,-ff. Zestermann, die antiken und die christlichen
Basiliken, S. 146, ff. — 3 J. Burckliardt, Cicerone, S. 87. - 4 Orsini, sull'
antieo tempio di S. Angelo di Perugia. Canina, t. 102.
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des Gebäudes verändert. Die Mittelsäulen, spätkorinthisch, ha¬
ben einen byzantinisirenden Aufsatz als Unterlage für die Bögen.
— Zu Fiesole hat die Kirche S. Alessandro wenigstens noch
die (ionischen) Säulen der ursprünglichen Basiliken-Einrichtung.
— Zu Lücca rührt die Anlage der Kirche S. Frediano, einer
ursprünglich fünfschiffigen Basilika mit theils antiken, theils der
antiken Form roh nachgebildeten Säulenkapitälen, aus der zwei¬
ten Hälfte des siebenten, — die der Kirche S. Micchele , mit
ähnlicher Formenbehandlung des Inneren, aus der Zeit bald nach
der Mitte des achten Jahrhunderts her. 1 Das Aeussere beider
Kirchen gehört einer späteren Erneuung an, (wobei S. Frediano
die alte Tribuna verlor, an ihrer Stelle die Facade und an der
entgegengesetzten Seite eine neue Tribuna empfing). • *

Ravenna und die Monumente nordwärts vom Apennin.

Ravenna galt in den ersten Jahrhunderten der altchristlichen
Epoche — damals eine Wasserstadt, wie später Venedig, — für
den festesten Platz Oberitaliens. Der kaiserliche Hof, in Mai¬
land, welches, im vierten Jahrhundert die Residenz des weströmi¬
schen Reiches gewesen war, nicht mehr sicher, siedelte zu Anfange
des fünften Jahrhunderts (im J. 404) nach Ravenna über. Zu
Ende des Jahrhunderts (seit 493) wurde die Stadt Residenz des
Ostgothenreiches; gegen die. Mitte des folgenden (540) kam sie
unter die Herrschaft der Byzantiner und wurde der Sitz der
Exarchen, der Statthalter> des oströmischen K a i sers - Sie blieb
in diesem Verhältniss bis ins achte Jahrhundert, in welchem die
griechische Herrschaft in Italien der Macht der Longobarden
unterlag. Schon während dieser letzteren Epoche hatte die poli¬
tische Bedeutung des Ortes abgenommen; die geschichtliche Be¬
wegung verfolgte andre Bahnen;-der mehr und mehr versandende
Hafen Ravenna's verlor seine Geltung, die Stadt mit ihm für
alle Folge Dasjenige, was ihre Lage so eigenthümlich ausge¬
zeichnet hatte.

Jene günstigen, ob auch nicht lange andauernden Zustände
Hessen in Ravenna eine erhebliche Anzahl ansehnlicher Baudenk¬
mäler entstehen. Nach dem Sinken der Stadt wurde hievon
Vieles zerstört, das Material zum Theil in weite Ferne, zur Aus¬
führung andrer Werke, hinübergetragen. Doch ist auch noch
Vieles erhalten und für die Geschichte der Baukunst in mehr¬
facher Beziehung von eigenthümlichem Werthe. Die Erhaltung
ist, da die späteren Verhältnisse einer durchgreifenden Renovation

-l Cordero, dell' italiana architettüra durante la dominazione' Longobarda,
p. 217, 256. Bürckhardt, Cicerone, S. 86.

Kngler, Geschichte der Baukunst. 50
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