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mehr griechischen Formensinnes zu betrachten haben. In dem
andern Saale hat die Gewölbdecke eine Feldertheilung und freieren
ornamentistischen Schmuck, wie dergleichen mehrfach in römischen
Gebäuden gefunden wird; das Wandgesims wird hier, sehr eigen-
thümlich, durch Pfeiler gestützt, vor denen Atlanten (in der Stellung
der Atlanten des Zeus - Tempels von Agrigent) vortreten. —
Endlich ist noch des grossen Bogenthores zu gedenken, welches
den Zugang zu der nördlichen Seite des Forums bildet und welches
man für einen Triumphbogen hält. Die Gliederungen desselben,
namentlich des Kämpfers, über dem der Bogen aufsetzt, haben
bereits ein vollkommen römisches Gepräge.

§. 4. Die Blüthezeit der römischen Architektur.

Mit dem Zeitalter des Julius Cäsar beginnt die eigentliche
Blüthe, die mächtigste und glanzvollste Entwickelung der römischen
Architektur. Höchst grossartige Unternehmungen wurden durch ihn
eingeleitet, durch Augustus vollendet. Unter Augustus entstand
ein ganz neues, prächtigeres Rom; er konnte sich rühmen, die
Ziegelstadt, die er vorgefunden habe, als eine Marmorstadt zu
hinterlassen. Doch betrifft dies mehr die von ihm hinzugefügten
neueren Stadttheile, namentlich die Bauten auf dem Marsfelde (dem
heutiges Tages vorzüglich bewohnten Theile von Born), wo der
Anblick von Tempeln, öffentlichen Hallen, Theatern u. s.w. durch
keine Privatgebäude unterbrochen ward. Die alte Stadt war dabei
grossentheils noch in ihrer früheren unregelmässigen Beschaffenheit
geblieben: Nero's Wahnsinn entzündete eine furchtbare Feuersbrunst,
welche ihrn und seinen Nachfolgern auch im Herzen der Stadt den
Platz zu den umfassendsten Anlagen bot. Vespasian baute ein
prachtvolles neues Capitol; noch glänzender wurde dasselbe, nach
einem bald darauf erfolgten Brande, durch Domitian wiederherge¬
stellt. Die glanzvollsten Bauten führte Trajan in der Residenz
des gewaltigen Reiches aus; sein Forum war eine nicht genug
zu bewundernde Anlage. So ward auch von Hadrian und dessen
Nachfolgern noch viel Wichtiges hinzugefügt. Aber auch die
Provinzen wurden bei diesen Unternehmungen nicht vergessen; an
verschiedenen Orten stiegen neue Städte von mächtiger Anlage empor.
In Palästina führte der Freund des Augustus, Herodes der Grosse,
bedeutende Prachtbauten auf; ausser dem (schon früher erwähnten)
Neubau des Tempels von Jerusalem sind hier besonders die Burg
Herodias und die Tempelburg Antonia zu erwähnen. Vor Allem
bedeutend aber sind die Unternehmungen, die durch Hadrian in den
verschiedensten Gegenden des Römerreiches ins Werk gerichtet
wurden. Besonders Athen erfreute sich seiner Gunst; hier Hess
er einen ganz neuen Stadttheil, unter dem Namen der Hadrians¬
stadt, erbauen.
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Aber wie aus den früheren Zeiten des Römerlebens, so sind
auch aus den Zeiten ihrer Weltherrschaft nur einzelne Monumente,
nur einzelne, zum Theil geringe Ruinen auf unsere Zeit gekommen.
Doch sind diese immerhin genügend, um uns, in Verbindung mit
den Nachrichten der Schriftsteller des Alterthums, ein allgemeines
Bild der architektonischen Anlagen zu entwickeln und um zu einer
Anschauung des künstlerischen Styles, in dem dieselben ausgeführt
waren, zu gelangen. Wir begnügen uns hiemit, indem es der
Zweck dieses Buches verbietet, die grosse Zahl der einzelnen
architektonischen Werke, die wir nur in den Schriftstellern ver¬
zeichnet finden, besonders aufzuzählen. 1 Wir betrachten diese
architektonischen Anlagen demnach nicht sowohl nach der Zeitfolge,
in der sie ausgeführt wurden, als nach ihren verschiedenen
Gattungen. Die Styl-Unterschiede sind für die ganze, in Rede
stehende Periode von keiner sonderlichen Erheblichkeit; bis auf das
Zeitalter des Hadrian hält sich der Styl der römischen Architektur
ziemlich auf gleicher Höhe, und erst in der zweiten Hälfte des
zweiten Jahrhunderts zeigt sich ein allmähliges Sinken des Ge¬
schmackes , indem die Verhältnisse minder edel erscheinen und
Ueberladung an die Stelle glänzender Pracht tritt.

Bei dem römischen Tempelbau der in Rede stehenden Periode
ward insgemein die Anlage des griechischen Tempels,
mit den im Obigen angedeuteten Modificationen, wiederholt. Einige
der erhaltenen Tempel haben eine runde Form und sind äusserlich
mit einem, diese Form wiederholenden Peristyl umgeben. Als
bedeutende Gebäude, namentlich in Rücksicht auf erhaltene Reste,
sind unter diesen Tempeln die folgenden hervorzuheben.

In Rom :
Der T. des Mars Ultor (gewöhnlich, doch fälschlich, als

T. des Nerva bezeichnet), von Augustus auf dem von ihm ange¬
legten Neben-Forum erbaut. Von dem Peristyl desselben stehen
drei vorzüglich schöne und grosse (beinah 50 Fuss hohe) korin¬
thische Säulen, in der Nähe des Ar.co de' Pantani; auf dem Gebälk
erhebt sich ein mittelalterlicher Glockenthurm. (Zu unterscheiden
ist dieser Tempel des Mars Ultor von einem kleineren desselben
Namens, den Augustus auf dem Capitol baute und der eine runde
Form hatte.)

Der T. der Concordia, von Augustus am Abhänge des
Capitols, über dem Forum erbaut; die Reste desselben durch
neuere Aufgrabungen entdeckt, und verschiedene Bautheile, namentlich
sehr schöne und reich verzierte Säulenbasen aufgefunden. (Nicht

1 Eine umfassende Uebersicht derselben s. besonders in Eirt's Geschichte
der Baukunst.
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zu verwechseln mit dem fälschlich sogenannten T. der Concordia,
einem T. des Vespasian, von dem noch ein Theil des Peristyls steht,
der aber den spätesten Zeiten des römischen Alterthums augehört.)

Andere wichtige Tempelbauten des Augustus waren der T. des
Apollo Palatinus, der T. des Quirinus, und der T. des Jupiter
Tonans, der letztere in der Nähe des grossen Jupitertempels auf
dem Capitol. Von diesen sind keine Reste erhalten.

Der T. der Minerva (gewöhnlich als T des Jupiter
Stator, auch wohl als T. des Castor und Pollux oder als
Gräcostasis benannt), in der Nähe des Hauptforums, von Domitian
gegen das Ende des ersten Jahrhunderts n. Chr. neugebaut. Von
dem Peristyl desselben stehen drei Säulen mit Gebälk, von vor¬
trefflicher Bildung. (B, XVI, 12.)

Der T. des An tonin us und der Faustina, in der Nähe
des Hauptforums , um die Mitte des zweiten Jahrhunderts n. Chr.
Geb.; ein korinthischer Prostylos, auf italische Weise vortretend.

Der T. des Saturnus (gewöhnlich T. des Jupiter To¬
nans benannt), am Abhänge des Capitols, im J. 12 v. Chr. erbaut,
von Septimius Severus um das Ende des zweiten Jahrb.. n. Chr.
hergestellt. Drei korinthische Säulen von guter, doch schon etwas
überladener Arbeit stehen noch aufrecht.

Der sogenannte Vesta-Tempel (wahrscheinlich ein T. der
Cybele), ein runder Peripteros von 20 korinthischen Säulen; die
Kapitäle schon von etwas schwerer Form.

Ausserhalb Roms (zumeist der Zeit des Augustus ange¬
hörig) :

Zu Tivoli, der sogenannte Vesta-Temp el, ein runder
Peripteros von 18 korinthischen Säulen, in einfach edler Formation.

Ebendaselbst, der sogenannte T. der Sibylla, ein ionischer
Prostylos Pseudoperipteros.

Zu Assisi, ein T., vermuthlich der Minerva (die heutige
Kirche S. Maria della Minerva), ein italisch vortretender korin¬
thischer Prostylos von anmuthig schönen Verhältnissen.

Zu Pola in Istricn, der T. des Augustus und der
Roma, ein italisch vortretender korinthischer Prostylos, von
reicher Ausbildung. 1

Zu Nismes in Frankreich, der T. des Cajus und Lucius
Cäsar (die sogenannte „Maison quarree") , ein korinthischer
Prostylos Pseudoperipteros von vorzüglich edler und tüchtiger
Bildung. 2 —

1 Alterthümer von Athen, IV, c. 2.
2 Clcrisseau. Antiquites de la France. (Hier auch die übrigen, weiter unten

zu erwähnenden Bauten von Nisines.) — Für die künstlerisch nicht be¬
deutenden römischen Gebäude Britanniens s. u. a. Caledonia romana, Edin-
burg u. London 1845, i.
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Einige Tempel haben durch die Anwendung des Gewöl¬
bes, für die Ueberdeckung des Inneren, ein eigentümliches
Gepräge gewonnen. Hiebei erscheint theils das Kuppel-, theils das
Tonnengewölbe. Die wichtigsten Anlagen dieser Art sind:

Das Pantheon zu Rom, das bedeutsamste Gebäude unter
denen, die aus dem gesammten römischen Alterthum erhalten sind;
(B. XVI, 5—8,11.) von Agrippa, dem Freunde des Augustus, im J. 26 v.
Chr. erbaut. Ursprünglich ein Vorbau der von Agrippa erbauten Ther¬
men; seine Form durch dies besondre Verhältniss begründet, eine Nach¬
ahmung desBaptistcriums (eines der Haupträume in den Thermen), —
falls das Gebäude nicht etwa in der ursprünglichen Absicht wirklich
zu dem Zweke eines Baptisteriums angelegt war. Als Tempel
dem Jupiter Ultor geweiht. Den Namen Pantheon erhielt es,
entweder, weil den darin befindlichen Statuen des Mars und der
Venus die Attribute aller übrigen Götter beigegeben waren, oder
weil seine majestätische Wölbung die Wölbung des Himmels nach¬
ahmte. Nach mehrfacher Feuerbeschädigung zuerst durch Hadrian,
später, im J. 202, durch Septimius Severus restaurirt; nach dieser
Restauration bis auf den heutigen Tag in seinen wesentlichen
Theilen unverändert erhalten. — Ein grosser, mit einer Kuppel
überwölbter Rundbau, der innere Durchmesser und die Höhe =
132 Fuss. An der Vorderseite ein geradliniger Vorbau mit einem
Giebel, vor diesem ein korinthischer Porticus mit niedrigerem Giebel,
aus 16 Säulen bestehend, 8 Säulen in der Fronte, ursprünglich auf
7 Stufen. Die korinthische Ordnung hier von trefflichen Verhält¬
nissen und schöner Formation. Das innere Balkenwerk und die
äussere Eindeckung des Porticus (wie auch die Bedeckung der
Kuppel) bestanden ursprünglich aus Bronze; in dem Giebel war,
aus vergoldeter Bronze, der Kampf Jupiters mit den Giganten
dargestellt. Im Grunde des Porticus ist auf jeder Seite eine Nische,
in denen die Statuen des Augustus und Agrippa standen. Die
Thür ist noch antik, mit bronzenen Flügeln und durch bronzene
Pilaster eingefasst. Aus verschiedenen Umständen scheint mit
Gewissheit hervorzugehen, dass der Porticus nicht in der ursprüng¬
lichen Absicht lag, sondern erst nach Vollendung des Rundbaues,
doch noch durch Agrippa, hinzugefügt wurde. — Im Inneren finden
sich an der kreisrunden Wand acht grosse Nischen (mit Einschluss
der Thürnischc), die im Halbkreisbogen überwölbt sind. Von diesen
sind nur die Thürnische und die gegenüberstehende völlig offen,
die übrigen mit (je 2) korinthischen Säulen ausgesetzt und ober-
wärts durch das Gebälk dieser Säulen verbaut; über dem letzteren
ist eine hohe Attika mit umherlaufender Pilasterstellung angeordnet,
und darüber setzt die Wölbung der Kuppel mit einfachen (früher
gewiss reich geschmückten) Kassetten auf. Die mächtige Form
der Kuppel steht aber zu jenen Säulen- und Pilasterstellungen,
welche den Raum auf eine kleinliche Weise theilen, in keinem
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Verhältnisse; ohne allen Zweifel gehören die letzteren einer der
späteren Veränderungen, vermuthlich der des Hadrian, an, und die
sämmtliclien Nischen waren ursprünglich offen, so dass sie eine
grossartigere Theilung des unteren Eaumes, ein bedeutsames
Gegengewicht gegen die Form der Kuppel und somit ein harmo¬
nisches Ganze veranlassten. 1 In den Nischen scheinen die Haupt¬
statuen des Tempels gestanden zu haben, zu ihren Seiten frei
vortretende Säulen (die, wie wir wissen, bronzene Kapitale hatten),
und auf diesen kleinere Statuen, die als Karyatiden bezeichnet
werden. Im Aeusseren erscheint die Kuppel flach; in der Mitte
hat sie eine Lichtöffnung von 26 Fuss Durchmesser. — Im J. 608
n. Chr. ward das Pantheon, unter dem Namen S. Maria ad Martyres,
dem christlichen Gottesdienst übergeben. Im Mittelalter verlor es
die bronzene Eindeckung der Kuppel. Im J. 1632 nahm Papst
Urban VIII. die Bronzen des Porticus fort, um daraus u. a. das
kolossale Tabernakel der Peterskirche durch Bernini giessen zu
lassen. Derselbe Papst Hess, ebenfalls durch Bernini, über dem
hinteren Giebel des Porticus zwei mesqiüne Glockenthürmchen
erbauen.

Der Tempel der Venus und Roma zu Rom, von Hadrian
imJ. 135 n. Chr. nach eigenem Plane erbaut, (B. XVI, 9 u. 10.) der
grösste unter allen uns bekannten Tempeln Roms, von dem wenigstens
noch charakteristische Ruinen vorhanden sind. Von aussen erschien der
Tempel als ein grosser korinthischer Dipteros von 10 zu 20 Säulen
(160 zu 333 Fuss, die Säulen beinah von 6 F. Dm.) in einem
Vorhofe, der von einer doppelten. Säulenstellung umgeben war
(300 zu 500 Fuss). Das Innere zerfiel in zwei gesonderte oblonge
Cellen, deren Zugänge die beiden Giebelsciten des Gebäudes bildeten
und deren jede an ihrer Hinterseite eine grosse Nische hatte, welche
zur Aufstellung des Hauptbildes diente; mit diesen Nischen stiessen
die Cellen aneinander. Die Nischen waren mit einer Halbkuppel,
die Cellen mit einem Tonnengewölbe überdeckt, beide Arten der
Wölbung mit vergoldeten Kassetten ausgefüllt. Kleinere Bilder¬
nischen waren in den Langwänden der Cellen angebracht; vor
diesen liefen korinthische Säulenstellungen hin. Das Aeussere und
das Innere bildeten an diesem Tempel, was die Hauptformen des
Baues anbetrifft, allerdings kein harmonisches, sich gegenseitig
bedingendes und erfüllendes Ganze; aber für das Innere an sich

1 Bei dem grossartigen Eindrucke, den das Innere des Pantheons nach seiner
ursprünglichen Anlage gewähren musste, erscheint nur der eine Umstand
missfällig, dass der Bogen der Nischen, indem er sich gegen eine cylinder-
förmige Mauer öffnet, in einer unregelmässigen Kreislinie gebildet werden
musste. Es scheint, dass man dies auch im Alterthum bald empfunden
habe ; wenigstens zeigt der, wohl nur um ein Geringes jüngere Bau der
sog. Minerva Medica zu Eom (von dem weiter unten bei den Thermen die
Bede sein wird), wie glücklich man, bei verwandter Anlage, diesen Uebel-
stand zu vermeiden gewusst hat.
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war hier ein grossartig neues und eigenthümlich vollendetes Princip
aufgestellt. Es ist gewissermaassen eine höhere Stufe des griechischen
Hypäthralbaues, indem an die Stelle des unbedeckten Eaumes
jenes, von den Mauern getragene Tonnengewölbe trat.

Verwandte Einrichtung zeigt das Gebäude, welches Hadrian
zu Ehren der P1 o t i n a, der Gemahlin Trajans, durch deren Mit¬
wirkung er zum Throne gelangt war, zu Nismes in Frankreich
aufführen Hess. Es diente zu den gemeinschaftlichen Zwecken
einer Basilika und eines Tempels. Es ist ein oblonger Raum, mit
einem Tonnengewölbe bedeckt, an den Langwänden kleine Nischen
und vor diesen eine römische Säulenstellung vortretend. Das
Tonnengewölbe, ohne Kassetten, mit breiten queerüberlaufenden
Gurtbändern (ursprünglich wohl mit Stuccaturen oder Malerei
geschmückt). Im Grunde ebenfalls eine grössere Nische, diese
viereckig, mit Pfeilern und Pilastern von sehr geschmackvoller
Bildung. Um das Gebäude läuft, durch eine zweite Mauer gebildet,
ein nicht ganz schmaler Umgang umher, der wohl zu den Zwecken
der Basilika diente. Die Hauptmasse des Gebäudes ist erhalten,
doch nichts von der äusseren Dekoration.

Andere Formen gewölbter Tempel erscheinen in den letzten
Zeiten der römischen Kunst. Von diesen weiter unten.

Wie die Mehrzahl der Tempel, so schliessen sich auch die
verschiedenen, für die Zwecke des öffentlichen Lebens bestimmten
Hallen in ihren Formen vorzugsweise dem griechischen Baustyl
an. Aber indem diese Hallenbauten bei den Römern einem ungleich
grösseren Reichthum praktischer Interessen entgegenkommen mussten,
gewannen sie, in ihrer Anlage, wie in ihrer Verbindung mit einander
und mit andern architektonischen Werken, so viel neue Eigenthüm-
lichkeiten, erhielten sie, vornehmlich in der Stadt Rom selbst,
zumeist ein so grossartiges Gepräge, dass schon in ihnen die
besondere Auffassungsweise der römischen Kunst mächtig hervor¬
treten musste.

Zu diesen Werken gehören zunächst die neuen Basiliken,
die in der Zeit des Julius Cäsar, um die Mitte des letzten Jahr¬
hunderts v. Chr., zu den Seiten des Hauptforums von Rom erbaut
und nachmals mehrfach erneut wurden. Sie traten an die Stelle
jener älteren, in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts
erbauten Basiliken und überboten deren Pracht in der grossartigsten
Weise. Es waren: die Basilika Julia, von Cäsar begonnen,
von Augustus vollendet, und später in erweitertem Umfange erneut;
— die B. Fulvia, an der Stelle der älteren desselben Namens
um das J. 54 v. Chr. von Paullus Aemilius neugebaut, — und,-
mit dieser verbunden, die B. Aemilia, von demselben Paullus
erbaut und im J. 31 v. Chr. vollendet, 20 Jahre darauf neugebaut,
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nach 35 Jahren abermals hergestellt. Von ihrer Pracht vornehmlich
wird, wie von der eines Wunderwerkes, berichtet. — Hier ist denn
auch die Stelle, einiges Nähere über die Anlage der Basiliken bei
den Römern zu sagen. Diese scheint sehr verschiedenartig gewesen
zu sein, doch insofern übereinstimmend, als ein, von Säulen oder
Wänden umschlossener oblonger Raum vornehmlich für den Handels¬
verkehr diente und an ihn sich ein besonderer Raum als Sitz der
Rechtspflege, das sog. Tribunal, anschloss; das Tribunal wurde bei
den Römern durchgehend im Halbkreise gebildet und nahm ins¬
gemein die obere Seite des Gebäudes, dem Eingange gegenüber,
ein. Erhalten ist uns von solchen Gebäuden nur sehr Weniges, was
eine nähere Anschauung gäbe. So lassen die Ueberreste der Basiliken
von Aquino und Präneste (Palestrina), von Palmyra und
Pergamus 1 (wenn letztere aus heidnischer Zeit herrührt) ein¬
fache oblonge Räume erkennen, deren Wände man sich hie und
da mit Nischen und Fenstern versehen denken darf. Von den
grössern, reicher gegliederten Basiliken giebt uns nähere Kunde
der Bericht des Vitruv (im Zeitalter des Augustus), über die
Basilika, die er zu F a n o erbaut hatte. 2 Dies Gebäude war durch
Mauern umschlossen, Säulenstellungen theilten dasselbe in drei
Schiffe und trugen die Decke des Mittelschiffes, während in den
Seitenschiffen Gallerieen angebracht waren, deren Decke durch
kleine Pilaster an der Rückseite der Säulen (je zwei übereinander)
getragen ward,— eine Einrichtung, die freilich nicht als sonderlich
ästhetisch bezeichnet werden kann. Aehnlich scheint, der Haupt¬
sache nach, die Basilika von Pompeji eingerichtet gewesen zu
sein, doch im Mittelschiffe unbedeckt, nach Art eines Hypäthral-
tempels. (B. XVIII, 10.) Die Colonnade zieht sich nicht nur den Lang¬
seiten entlang, sondern auch vor der Frontwand und dem Tribunal
herum ; letzteres ist hier eine erhöhte, nach dem Hauptraum wie nach der
Hinterseite durch, kleinere Säulenstellungen abgeschlossene Estrade.
Ein auf Marmorplatten gravirter, aber nur in Fragmenten erhaltener
Plan der Stadt Rom lässt u. a. einige Grundrisse von Basiliken
erkennen; wichtig ist unter diesen besonders eine Andeutung der
B. Ulpia, die mit zwiefachen Säulenreihen an den Seiten und
vor dem Tribunal, somit fünfschiffig erscheint. Auch ein kleines
Gebäude in Otricoli, dreischiffig, mit halbrundem Tribunal,
rings mit Nebenräumen umgeben, und eine kleine Kirche zu
Alba am Fuciner .See gelten als antike Basiliken. Die nicht
mehr vorhandene B. Sinciniana in Rom (später S. Andrea in
Barbara), vielleicht schon aus antiker Zeit, ohne Säulenstellungen,
werden wir unten bei den christlichen Basiliken erwähnen; die
Basilika von Trier behalten wir dem Ende dieses Abschnittes
•(§. 5.) vor.

1 Vgl. Texter, Asie mincure. In der Nähe zwekkleino' Kuppelgebäude.
2 Vitruv, V, c. 1.
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Das römische Forum mit seinen Prachtbauten reichte allmählig
bei weitem nicht für die öffentlichen Bedürfnisse der mehr und
mehr wachsenden Volksmenge aus. Kleine Märkte für den Bedarf
des täglichen Lebens waren schon seit dem Beginn der republika¬
nischen Zeit an verschiedenen Orten der Stadt angelegt. Ein grosser
regelmässig gebauter Marktplatz war im J. 177 v. Chr. auf dem
Berge Cälius, unter dem Namen des Macellum magnum erbaut
worden. Einen neuen Hess Augustus unter dem Namen des M a-
celluni Li viae auf dem Esquilin anlegen. Diese Bauten bestanden
in einem viereckigen Platze, von ein- oder mehrstöckigen Hallen
umgeben, in der Mitte eine altarähnliche Vorrichtung zum Schlachten
des Viehes oder zum Opfern, die letztere bei den Prachtanlagen
dieser Art mit einem grossen Kuppeldache überwölbt. — Das
sogenannte Pantheon neben dem Forum von Pompeji muss
als ein solches Macellum betrachtet werden; dasselbe giebt zugleich
durch die fröhlichen Malereien seiner Wände einen Begriff von
der reichen künstlerischen Ausstattung, die auch bei diesen Anlagen
statt fand.

Auch für die öffentlichenVolksversammlungen reichte das Forum
nicht mehr hin. Julius Cäsar entwarf den Plan, ein neues riesiges
Gebäude auf dem Marsfelde zu diesem Zweck zu erbauen; dies
waren die sog. Septa Julia, die unter Augustus zur Vollendung
kamen: ein Platz von 5000 Fuss im Umfange, durch Marmor-Wände
umfasst, mit mächtigen Säulengängen umgeben und wiederum mit
den mannigfaltigsten Werken bildender Kunst geschmückt.

Ebensowenig waren die Basiliken des Forums genügend, der
täglich wachsenden Menge der Rechtshändel (einer Hauptleidenschaft
der Römer jener Zeit) und dem ganzen vielgegliederten Schreiber¬
und Beamtenwesen ein bequemes Unterkommen zu schaffen. Cäsar
fasste auch dies Bediirfniss im grossartigsten Sinne auf; er schuf
ein besonderes Prachtforum, von Säulenhallen umgeben, hinter
denen sich die Säle der öffentlichen Schreiber und Verwaltungs¬
behörden befanden, mit einem Tribunal für die Richter und mit
einem mächtigen Tempel in der Mitte, der dem Ganzen das Gepräge
höchster Würde gab. Den Tempel widmete er der Venus Genitrix.
{Die Reste von der Nische des Tempelbildes und andre Architektur¬
fragmente in dem sogenannten Tor de' Conti.) Casars Gedanke
war so glücklich, dass er bei den folgenden Kaisern mannigfache
Nachfolge fand und dass diese Prachtforen zu den eigenthümlichsten
Schöpfungen der römischen Architektur gehören. — Das nächste
Prachtforum war das des Augustus. Von dem Tempel des
Mars Ultor, in der Mitte desselben, ist bereits die Rede gewesen.
Ausser den Resten dieses Tempels sind auch noch bedeutende Theile
der Umfassungsmauern des Augustisehen Forums , namentlich das in
dasselbe führende Thor, der sogenannte Arco de'Pantani, erhalten.
— Ein drittes, unter dem Namen des Forum Transitorium
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■ward durch Domitian, als Verbindung zwischen dem Cäsarischen
und dem Hauptforum von Eom, erbaut; eigenthürnlich waren
demselben mehrfache Verbindungswege, die hindurch führten,
(daher der Name) und ein Janus- Tempel in der Mitte. — Das
vierte war das Forum des N e r v a oder Forum Palladium, welches
wiederum zur Verbindung der sämmtlichen ebengenannten Fora
diente. An sich bestand es eigentlich nur aus einem Säulenhofe
mit einem Tempel der Minerva. Die Säulen, von korinthischer
Ordnung, liefen an der Mauer hin und trugen ein, über jeder
einzelnen vorgekröpftes Gebälk; davon sind noch zwei, unter dem
Namen der „C olonnacc e" erhalten. Der Tempel stand im
sechzehnten Jahrhundert grossentheils noch aufrecht und ist uns
durch eine alte Bauzeichnung bekannt.'

Alle diese Anlagen wurden durch das Pracht forum des
Trajan überboten, als dessen Baumeister Apollodorus von
Dainascus genannt wird. Es begann nahe an dem Forum des
Augustus und zog sich in beträchtlicher Ausdehnung zwischen
dem capitolinischen und quirinalischen Berge hin. Ein Triumph¬
bogen führte auf den grossen Platz des Forums, in dessen Mitte
sich ein Tempel des Trajan erhob und zu dessen Seiten Bibliothek¬
gebäude hinliefen. Hinter diesen waren besondere Anlagen, zur
Untermauerung jener Berge dienend; von den letzteren haben sich,
am Quirinal, die (fälschlich) sogenannten Bäder des Paullus
Aemilius, vermuthlich für einen Wachposten bestimmt, erhalten.
Dem Forum gegenüber lag die stolze Basilika Ulpia, ein
fünfschiffiger, mit Bronze überdeckter Bau, der zu den höchsten
Prachtbauten Roms gerechnet ward. An der Rückseite der Basilika
lagen zwei kleine Tempel, dem Vater des Trajan und des Nerva
gewidmet; und zwischen diesen ein kleiner Säulenhof, aus dessen
Mitte die riesige Ehrensäule Trajans, die dem Kaiser im
J. 112 vom Senate gewidmet ward, unter der seine Asche ruhte
und über der sein Bildniss stand, emporstieg. Die Säule, mit ihrem
reichen bildnerischen Schmuck steht noch an ihrer Stelle. Und
noch weiter führte Hadrian diesen Bau; ein neuer Platz schloss
sich jenen Anlagen an, in seiner Mitte ein riesiger Tempel, der
■vom Senate Roms dem Hadrian gewidmet ward; ein zweiter
Triumphbogen beschloss die ungeheure Anlage.

So war das Trajanische Forum bis zum Anfange des Mars¬
feldes hinausgeführt. Hier schloss es sich an jene kolossalen Septa
Julia an. Aber noch war dem stolzen Geiste der römischen
Herrscher diese unermessliche Fülle von Pracht und Glanz nicht
genügend. Unter den Nachfolgern Hadrians, um die Mitte und in
der späteren Zeit des zweiten Jahrhunderts, erhub sieh jenseit der
Septa ein neuer Verein von prächtigen Hallen, Tempeln, Basiliken,
Ehrensäulen und Triumphbögen. Zu diesen gehören die Ehren¬
säule des Antonius Pius, von der jedoch nur das marmorne
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Postament (im Vatican) erhalten ist, die Säule des Marcus
Aurelius, noch an ihrer ursprünglichen Stelle, und die Reihe
der Säulen, welche in die Fagade der heutigen Dogana eingemauert
sind, vermuthlich der Rest von einem Tempel oder einer
Basilika des Marc Aurel. An diesen Werken sieht man
übrigens bereits die Kennzeichen des sinkenden Geschmackes.

Neben diesen umfassenden Anlagen dürften hier noch manche
einzelne Bauten zu erwähnen sein. So das Atrium Libertatis,
welches unter Augustus erbaut wurde und eine Bibliothek und
Schriftstellerbüsten enthielt; das, derselben Zeit angehörige Diri-
b i t o r i u m, ein ausgedehnter Bau unter Dach, zu verschiedenen
Zwecken dienend, u.a.m. Auch der Porticus der Octavia,
in der Nähe vom Theater des Marcellus (s. unten) ist hier zu
nennen; er war ebenfalls unter Augustus gebaut. Von dem korin¬
thischen Propyläum, welches in den Porticus führte, steht noch
ein Theil; dieser gehört jedoch einer Restauration des Septimius
Severus an.

Nächst den Prachtforen des Julius Cäsar und der Kaiser
gehören die Thermen zu den eigenthümlichsten und grossartigsten
AnlagenRoms (B,XIX). Diese sind, was ihre allgemeine Bestimmung
anbetrifft, zunächst den griechischen Gymnasien gegenüberzustellen.
Bei den letzteren verbanden sich mancherlei Räume für körperliche
Uebung mit Baderäumen und mit andern Lokalen, die für wissen¬
schaftliche Unterhaltung bestimmt waren. Bei den Römern trat der
Begriff des Bades in den Vorgrund. "Warme, lauwarme und kalte
Bäder wurden in kunstreicher Verbindung angelegt; die Säle, für
kaltes, wie für warmes Bad, gestalteten sich zu förmlichen Schwimm¬
teichen; andre Räume erhielten eine ähnlich kolossale Ausdehnung.
Die Kunst des "Wölbens, in ihren verschiedenen Weisen, fandhiebei
die mannigfaltigste Anwendung. Doch ist hiemit der Begriff der
Thermen keinesweges abgeschlossen; im Gegentheil war in ihnen
neben dem Bade, welches allerdings einen der Hauptgenüsse im
Römerleben ausmachte, Alles vereinigt, was zur Ergötzlichkeit des
Lebens, zum behaglichsten Müssiggange dienen konnte, Alles, was
die Laune des Tages an Spielen und Kunststücken mit sich brachte,
Alles, was für Sinn und Auge einen Reiz darbieten konnte. Sie
wurden von den Herrschern für das Volk erbaut, und diesem der
freie Eintritt zu allen jenen Genüssen gestattet; sie waren das
vorzüglichste Mittel, um das Volk, indem es zu den Genüssen der
Reichen und Vornehmen esnporgezogen ward, ganz für den Herrscher
zu gewinnen und zugleich die edleren Regungen und Bestrebungen
desselben um so sicherer zu unterdrücken. So wurden die Thermen
freilich der völlige Gegensatz von dem, was die Gymnasien für
Griechenland gewesen waren. Ihr Name (warme Bäder) ist ohne
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Zweifel von dem der warmen Heilquellen entlehnt, mit denen sich
wie heutiges Tages an den Badeorten die reichsten Anlagen für
den Genuss des Lebens vereinigt hatten, die aber nur den Reicheren
zugänglich waren. Die allgemeinen Zwecke der Thermen machten
eine riesige Ausdehnung und die Zusammenhäufung der prächtigsten
Stoffe und Kunstwerke nöthig; ihre Ruinen sind zum Theil die
Fundorte der vorzüglichsten Antiken geworden. Die besonderen
Zwecke aber waren, je nach der herrschenden Mode, sehr ver¬
schieden; und so ist es höchst schwierig, wenn nicht unmöglich, die
Bestimmung der erhaltenen Räume im Einzelnen deuten zu wollen.

Die ersten Thermen zu Rom wurden durch Agrippa, unter
Augustus, angelegt. Zu ihnen gehörte der mächtige Bau des
Pantheons. — In derselben Periode wurden die Thermen der
Cäsaren Cajus und Lucius erbaut; zu diesen, wie es scheint,
gehört der merkwürdige Baurest, der unter dem Namen eines
Tempels der Minerva Medica bekannt ist. Es ist ein zehn¬
seitiger Bau, mit halbrunden Nischen und Bogenfenstern an den
Seitenwänden, und mit einem Kuppelgewölbe überdeckt, welches
die Andeutung der zehnseitigen Form beibehält. Die Anwendung
des Zehnecks bot für eine reinere Durchbildung als bei dem kreis¬
runden Pantheon Gelegenheit; die Kuppel ist, nächst der des
Pantheons, die grösste unter den alten Gebäuden Roms, die uns
bekannt sind. — Andere Thermen, von denen sich Reste erhalten
haben, sind die des Titus oder Trajanus, des Caracalla
aus der früheren Zeit des dritten, und des Diocletian aus dem
Anfange des vierten Jahrhunderts. Die beiden zuletzt genannten
waren vor allen übrigen durch Grösse und Pracht ausgezeichnet.
Die des Diocletian hatten allein 3000 Badezimmer; der Hauptraum
derselben ist durch Michelangelo in die Kirche S. Maria degli
Angeli, ein zur Umgebung der Thermen gehöriges Rundgebäude
in das Kirchlein S. Bemardino umgewandelt worden.

Neben den Thermen sind, als verwandte, doch ungleich weniger
bedeutende Anlagen, die Nymphäen zu nennen, Gartenanlagen
mit architektonisch umbauten Quellen und Spielplätzen, die wiederum
zu einer geschmackvollen künstlerischen Behandlung Anlass gaben.
Ein Paar Reste von solchen, die sich aus der späteren römischen
Kunstzeit erhalten haben, sind das Nymphäum des Alexander
Severus, in der Nähe der Kirche S. Croce in Gerusalemme, und
die sogenannte Grotte der Egeria, ein Nymphäum des Almo,
eines Nebenflüsschens der Tiber.

Sodann ist zu erwähnen, dass ausser den Bädern, welche die
Thermen darboten, in Rom selbst und überall an den Orten römischen
Verkehres eine Menge öffentlicher Badeanstalten, die von
Privatpersonen gehalten wurden", befindlich waren. Natürlich war
hier der künstlerische Schmuck nur eine Nebensache, obgleich
die Einrichtungen für die verschiedenen Arten des Bades stets in
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gewissem Maasse umfassend und nicht ganz ohne Bedeutsamkeit
der äusseren Erscheinung waren. Als Beispiele sind die schon
erwähnten Bäder von Pompeji und die zu Baden weil er in
Deutschland (im oberen Breisgau) zu nennen.

Nicht minder glänzend und grossartig erscheinen ferner die Ge¬
bäude, welche für die Schau von Spielen errichtet wurden.
Dem Princip nach wurden dieselben wiederum nach dem Muster
der griechischen Bauten solcher Art angelegt; gleichwohl zeigt
sich auch in ihnen der Geist der römischen Kunst in seiner vollen
Eigenthiimlichkeit. Sie wurden nicht nur auf eine mannigfaltigere
Weise ausgebildet, nicht nur mit bedeutend gesteigerter Sorgfalt
für die Bequemlichkeit und für das Behagen des schauenden Volkes
eingerichtet; es entwickelte sich in ihnen auch, ungleich bedeut¬
samer in die Augen fallend, eine selbständige architektonische
Kunst. Bei den griechischen Bauten war man vorzugsweise bedacht,
für die Anlage der Sitzstufen ein Lokal von entsprechender Neigung
aufzufinden, so dass sich an ihnen keine sonderliche äussere Archi¬
tektur zeigen konnte ; die römischen Anlagen dagegen wurden in
der Kegel auf ebnem Boden, aus gewölbten, übereinander gebauten
Räumen, welche die Sitzstufen trugen, emporgeführt, und es ent¬
faltete sich demnach an ihrem Aeusseren ein vielfach zusammen¬
gesetztes Ganze aus Pfeilern und Bogenöffnungen.

Die römischen Theater sind, mit Ausnahme der eben ange¬
führten Umstände, den griechischen Theatern im Wesentlichen ähnlich;
nur erhielt hier die Scene, welche die sämmtlichen Schauspieler
aufzunehmen bestimmt war, eine grössere Tiefe und die Orchestra
wurde mit Sitzplätzen ausgefüllt; auch bilden jetzt die Seena und
der Zuschauerraum ein zusammenhängendes Ganzes von gleicher
Breite. 1 — Bedeutende Theaterbauten beginnen zu Rom bereits
vor der Mitte des letzten Jahrhunderts v. Chr., zum Theil mit
grosser Pracht, vorerst jedoch nur für die Zeit der Spiele und, der
Hauptsache nach, aus Holz errichtet, Eins der merkwürdigsten
dieser Art war das, welches der Aedil M. Aemilius Scaurus
im J. 60 v. Chr., angeblich für 80,000 (?) Zuschauer, aufführen
Hess. Die Scene desselben bestand aus drei Stockwerken, mit
360 Säulen geschmückt, hinter denen die Wand unterwärts mit
Marmorplatten, in der Mitte mit Glas (Glas-Mosaik), oberwärts mit
vergoldeten Tafeln versehen war; ausserdem waren 3000 eherne
Bildsäulen, viele Gemälde und Tcppiche zur Auszierung des Theaters

1 Doch wurde noch bis spät in die Kaiserzeit in Gegenden griechischer Cultur
bisweilen die alte griechische Disposition beibehalten, z. B. an klein¬
asiatischen Theatern, wie denn überhaupt in den Bauten solcher Länder
die Behandlung des Ganzen wie des Einzelnen durch beibehaltene griechische
Formen überrascht.
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angewandt. — Wenige Jahre später baute der Tribun Curio zwei
mächtige Holztheater, beide neben einander stehend; sie ruhten auf
Zapfen; nach Beendigung der scenischen Spiele bewegten sie sich,
während das Volk noch die Sitzplätze ausfüllte, gegeneinander und
bildeten so ein Amphitheater, auf welchem Kampfspiele vorgeführt
wurden. — Das erste Theater aus Stein, 4000 Zuschauer fassend,
liess Pomp ejus erbauen; die Sitzstufen desselben führten zu einem
Tempel der Venus Victrix empor, und das ganze Theater bildete
somit gewissermaassen den Vorbau des Tempels. — Erhalten ist aus der
Zeit August's das Theater des Marcellus zu Rom. (B. XVIII, 1.)
Die gewölbten Räume unter den Sitzplätzen desselben öffnen sich
nach aussen durch zwei Reihen von Arkaden mit dorischen und
ionischen Halbsäulen, die eine einfach tüchtige Ausbildung des
römischen Styles zeigen. Sonst sind unter den erhaltenen Theater¬
resten die von Pompeji, das Theater zu Grabala in Syrien,
diejenigen zu Taormina und Catania in Sicilien u. a. m. zu
nennen; eine Anzahl anderer werden wir unten anführen.

Die Amphitheater, zur Schau blutiger Thier - und Menschen¬
kämpfe dienend, waren der milderen griechischen Sitte fremd; sie
gehören wesentlich der italischen Kunst an und sind von den
Etruskern auf die Römer übergegangen, bei denen sie zum Theil
eine riesige Ausdehnung erhielten. Sie bestanden aus einem grösseren
Schauplatz, der Arena, zumeist von elliptischer Form, um den die
Sitzstufen der Zuschauer rings umher emporstiegen. — Das erste
bedeutendere Amphitheater wurde zu Rom durch Julius Cäsar
errichtet; doch war dieses noch von Holz; das erste aus Stein
erbaute daselbst Statilius Taurus unter August. — Vor allen
berühmt aber war das Flavische Amphitheater, welches von
Vespasian begonnen und von Titus im J. 80 n. Chr. beendet ward;
es führte im gemeinen Sprachgebrauch den Namen Kolosseum,
vermuthlich von dem Koloss des Nero, der in seiner Nähe stand,
und ist unter diesem Namen noch gegenwärtig, als die mächtigste
Ruine des gesammten römischen Alterthums, erhalten. (B.XVIII, 4—9.)
Die Länge desselben beträgt 591, die Breite 508 Fuss (die Arena
273 zu 1T3 F.), die Höhe ursprünglich mehr als 180 Fuss. Es
fasste ungefähr 87,000 Zuschauer. Im Inneren waren die obersten
Sitzstufen durch einen grossartigen Säulenkranz umfasst. Im
Aeusseren öffnen sich die gewölbten Räume unter den Sitzstufen
durch drei Reihen von Arkaden (80 in jeder Reihe) mit Halbsäulen
von dorischer, ionischer und korinthischer Ordnung; über der
obersten Reihe ist noch eine Ordnung korinthischer Pilaster. Durch
das Hauptgesims wurden erzbeschlagene Masten gesteckt, welche
von Consolen getragen wurden und an denen ein ungeheures, oft
mit mährchenhafter Pracht ausgestattetes Zeltdach zum Schutz
gegen die Sonne befestigt ward. Die Arena bildete einen Bretter¬
boden, der auf tiefen Mauern ruhte; hier waren, je nach den
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vorhandenen Mitteln, die verschiedenartigsten Einrichtungen getroffen,
um die wundersamsten Erscheinungen hervorzubringen; reissende
Thiere wurden durch dieselben, oft in übermächtiger Anzahl, aus
dem Schoss der Erde hervorgeworfen; einst trat, wie durch einen
Zauberschlag, ein ganzer Wald mit ausländischen Vögeln an's Licht.
Natürlich gehören somit die jetzigen unterirdischen Anlagen der Arena
der jüngsten Benützungszeit derselben, dem fünften Jahrhundert n. Chr.
an. — Unter den an andern Orten erhaltenen Amphitheatern sind
vornehmlich die von Pompeji, Capua, Verona, Pola und das
zu Nismes, das letztere von eigenthümlich tüchtiger Architektur,
anzuführen.

Zur gewaltigsten Anlage erwuchs das Amphitheater in der
sogenannten Naumachie, wo die Arena sich zum weiten Bassin
gestaltete, welches zur Schaustellung von Seegefechten bestimmt
war. Die erste Naumachie war von Julius Cäsar erbaut; eine
zweite, grössere von August, an der Stelle der Cäsarischen (das
Bassin derselben war 1200 Fuss breit und 1800 Fuss lang). Eine
dritte, wiederum, wie es scheint, an der Stelle der vorigen, erbaute
Domitian; Trajan zerstörte sie.

Der römische C i r c u s war dem griechischen Stadium und
Hippodrom ähnlich, doch erhielt derselbe wiederum manche Eigen-
thiimlichkeiten der inneren Ausbildung. Dahin gehört namentlich
die Spina, ein erhöhter Kücken, der sich in der Mitte des Circus
hinzog und der zur Bestimmung des wiederholten Umlaufes beim
Wettrennen diente. Mancherlei architektonische und bildnerische
Werke waren auf der Spina aufgestellt; an ihren Enden befanden
sich die sogenannten Metae (die Ziele), über denen sich kleine
Spitzkegel (von jener altitalischen Form) erhoben. Der Circus war
vornehmlich für den Wettlauf der Wagen und Reiter errichtet;
doch diente er auch zu den Zwecken des Amphitheaters und der
Naumachie, zur Aufführung von Tänzen, zu Volksversammlungen
u. s. w. — Der berühmteste Circus zu Rom war der Circus
maximus, gegründet in den Zeiten der königlichen Herrschaft,
erweitert und vergrössert von Cäsar, sowie nachmals von Trajan. (B.
XVIII, 2.) —Erhalten sind nur die Ruinen von dem Circus des
Maxentius (gewöhnlich als C. des Caracalla bezeichnet), aus
dem Anfange des vierten Jahrhunderts n. Chr. Derselbe ist 1482
Fuss lang und 244 Fuss breit.

Der Brü c kenbau gewann in der römischen Architektur, durch
seine mächtig geschwungenen Bögen, ein grossartig künstlerisches
Gepräge. Auch verband sich mit den einfachen Hauptformen oft
ehre reichere Ausbildung, indem sich über den Pfeilern der Brücke,
zwischen den Bögen, zierliche Bildernischen gestalteten, oder indem

1 •)
Kugler, Kunstgeschichte. A u
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leichte Säulen und Statuen über den Rändern der Brücke aufgestellt
waren oder Triumphbögen ihre Zugänge bildeten.

Als Beispiele von erhaltenen Werken sind u. a. zu nennen: der
einfachere Pons Aelius (jetzt P. S. Angelo) und der zierlichere
Ponte rotto (P. Palatinus oder Senatorius) zu Rom, sowie die
ebenfalls zierlich ausgebildete Brücke des Augustus zu Rimini.

Dann sind die Wasserleitungen in dieser Zeit zumeist
nicht mehr unter der Erde, sondern auf unzählbaren Bogenreihen,
oft auf mehreren übereinander, fortgeführt, höchst charakteristisch
für die Physiognomie einer römischen Stadt, vornehmlichRoms selbst,
der sie von. den benachbarten Höhen, oft aus ansehnlicher Feme,
entgegeneilen. Ohne eine höhere, künstlerische Ausbildung in An¬
spruch zu nehmen, sind sie doch von der eigenthümlichsten malerischen
Wirkung. Auf die äusserst verständigen und zweckmässigen Einrich¬
tungen, die dabei für den Lauf, für die Reinheit und Frische des Was¬
sers, für dessenVertheilung u. s.w. getroffen waren, näher einzugehen,
ist hier nicht der Ort. — Vgl. Denkm. Taf. 28. (B. XVII, 17,18 u. 20.)

Die grossen Wasserbehälter im Inneren der Stadt, in denen
sich das hereingeführte Wasser sammelte und aus denen dasselbe
weiter vertheilt ward, wurden wiederum mit dem mannigfaltigsten
künstlerischen Schmucke ausgestattet; ebenso die Brunnen, welche
die öffentlichen Plätze zierten. Agrippa allein hatte 700 solcher
Brunnen, darunter 105 springende, in Rom aufgeführt und dabei
300 Statuen und 400 Marmorsäulen verwandt. Der Rest eines
solchen Brunnens ist die sogenannte Meta Sudans, in der Nähe
des Kolosseums; ein ansehnlicher, aus Ziegeln erbauter Kegel, aus
dem sich ein Wasserstrahl in mächtiger Höhe erhob; am unteren
Theil war der Kegel mit mehreren Vorsprüngen umgeben, an denen
der niederstürzende Strahl Cascaden bildete.

Die Denkmäler, die dem Gedächtniss Einzelner errichtet wurden,
nehmen in der römischen Kunst eine sehr bedeutsame Stelle ein
und erscheinen in sehr verschiedenartiger Gestalt. Im Allgemeinen
sind sie nach den beiden Gattungen der Ehrenmäler und der Grab-
mäler zu unterscheiden (obgleich beide in einzelnen Fällen auch in
einander übergehen).

Unter den Ehrendenkmälern sind zunächst die Säulen
zu nennen. Diese waren zu Rom schon früh als Denkmäler der
Sieger im Gebrauch; für die Feier von Seesiegen wurde die Säule
auf eigenthümliche Weise, durch Schiffsehnäbel und Anker, aus¬
geschmückt , — die sogenannte Columna rostrata, deren
Erscheinung übrigens nicht sonderlich künstlerisch ist. — Als
vorhandene Ehrensäulen einfacherer Art sind zu nennen: die des
Menander zu Mylasa in Carien, aus der Zeit Tibers ', die des
Alexander Severus zu Antinoe in Aegypten; die des Diocletian
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zu Alexandria in Aegypten. Alle drei sind von korinthischer Art;
die zweite von ihnen hat über der Basis einen Kranz hoher, empor¬
gerichteter Akanthushlätter, eine Form, die für eine einzelstehende
Säule sehr glücklich erscheint. Ihnen reiht sich die schon genannte
Säule des Antonius Pius zu Rom an. — In reichster Ausbildung
erscheinen dagegen die, ebenfalls schon erwähnten Säulen des
Trajan (von 92 Fuss Höhe) und des Marc Aurel zu Rom.
Diese haben ihre Bedeutung zunächst durch die umgebenden
Architekturen, aus denen sie malerisch emporstiegen. In ihrer
Hauptform sind sie von dorischer Bildung. Um ihre Schäfte
windet sich ein Band mit-Reliefdarstellungen, die Siegesthaten der
Gefeierten enthaltend, bis zur Spitze empor. So brillant ein solcher
Schmuck erscheint, so ist derselbe gleichwohl bereits ein sehr
deutliches Zeugniss der Entfremdung von dem reinen künstlerischen
Sinne; denn dieser Reliefschmuck zerstört ebenso die eigenthüm-
liche Lebenskraft der Säule, als ihm selbst auf keine Weise eine
umfassende Anschauung, somit ein wirksamer Eindruck zu Theil
werden kann.

Die bedeutendsten Ehrendenkmäler sind die Ehrenbögen
oder Pforten. Ihre Form war in den gewölbten Stadtthoren bereits
vorgebildet, und es bleibt auch bei ihrer Errichtung der Begriff
des Thores stets zu Grunde liegend, mochten sie als Monumente
für allgemeine, dem Lande erzeigte Wöhlthaten — namentlich für
die Ausführung wichtiger Strassenbauten, wobei sie an den Beginn
der Heerstrasse gesetzt wurden, — errichtet sein, oder mochten sie,
als Triumphbögen, die Bestimmung haben, an den Triumphzug des
glorreichen Siegers zu erinnern. Sie gehören der römischen Kunst
ganz eigenthümlich an und zeigen dieselbe wiederum in ihrer ganzen
Majestät. Durch die Bedeutsamkeit der Masse, durch die stolze
Ruhe, welche die Bogenform herbeiführt, durch die verschiedenartige
Theilung, in der sich die Gelegenheit zum reichsten bildnerischen
Schmucke darbietet, durch das Plateau auf ihrer Oberfläche, welches
zur erhabenen Aufstellung mächtiger Standbilder, besonders von
Quadrigen, geeignet ist, sind sie von der grossartigsten monumentalen
Wirkung. Halbsäulen oder frei vortretende Säulen mit ihrem Gebälk
bilden insgemein den Einschluss des -Bogens; darüber erhebt sich
eine Attika, welche die Inschrift trägt und auf der die Standbilder
ruhen. Die reichste Ausbildung und Ausschmückung findet sich bei
den Triumphbögen.

Schon in den letzten Zeiten der römischen Republik wurden,
wie bereits bemerkt, Triumphbögen errichtet, doch ist von solchen
Nichts erhalten. Unter denen, die wir kennen, sind die frühsten die
des August. Zwei Bögen wurden ihm wegen Wiederherstellung
der grossen Flaminischen Heerstrasse errichtet; von diesen ist der zu
Rimini (ein einfach zierlicher Bau) (B.XVII, 2.) übrig; ein andrer zu
S u s a in Piemont, ein dritter zu A o s t a am Fusse der Alpen (dieser ein
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Sicgesbogen). Doch sind die obengenannten nicht von hevorstechender
Bedeutsamkeit. — Ihnen sind zunächst anzuschliessen zwei Bögen
des Trajan: der eine am Hafen von Anco na, ein Werk von
schöner Ausbildung, in Bezug auf die Herstellung des Hafens
errichtet; der andre zu B e n e v e n t, wegen Wiederherstellung der
Appischen Strasse. — Der besten Zeit der römischen Kunst gehört
der Bogen der S e r g i e r zu P o 1 a in Istrien an ; gedoppelte
korinthische Hatbsäulen zu den Seiten des Bogens geben demselben
ein eigenthümlich kräftiges Gepräge.

Sodann sind vornehmlich die drei Triumphbögen zu nennen,
welche sieh (neben einigen andern gewölbten Thoren) in Rom erhalten
haben. Der frühste unter diesen ist der des Titus, (B. XVII, 1.) in
seiner Hauptanlage dem ebengenannten Bogen der Sergier ähnlich,
doch nicht so energisch, wenn auch nicht ohne Geschmack durch¬
gebildet; die Halbsäulen tragen römische Kapitale von trefflicher
Entwickelung dieser Form. — Die beiden andern Triumphbögen
sind die des Septimus Severus und des Constantin;
diese haben eine grössere Anlage, indem sie aus einer grossen
Hauptpforte und zwei kleineren Nebenpforten bestehen, zwischen und
neben denen freistehende Säulen, ursprünglich zu Trägern von Statuen
bestimmt, vortreten. Eine edlere Durchbildung, schönere Verhälthisse,
eine treffliche räumliche Eintheilung werden am Bogen des Constantin
ersichtlich (B.XVII, 5 u. 6); dies darf, was die späte Zeit des Constantin
(im vierten Jahrhundert) anbetrifft, nicht befremden, da dieser Bogen
grossentheils aus den Stücken eines Trajansbogens errichtet ist und
somit ohne Zweifel auch dessen ganze Anlage wiederholt hat (die
späteren Theile des Bogens sind von sehr roher Arbeit). Der Bogen
des Septimus Severus, im J. 203 erbaut, ist in den angegebenen
Beziehungen schon ungleich mehr untergeordnet. (B. XVII, 3 u. 4.) —
Neben dem letzteren ist eine kleine Ehrenpforte zu nennen, welche
demselben Septimus Severus von den Kaufleuten und Wechslern
am Forum Boatium errichtet wurde; sie ist aber nicht in
Bogenform, sondern wagerecht überdeckt. Die Ueberladung dieses
Werkes mit bildnerischen und* andern Zierden zeigt, sowie deren
rohe Arbeit, ebenfalls schon den sinkenden Geschmack.

Ein Paar gewölbte Prachtpforten zeigen das Bestreben, mit der
Bogenform mehr, als es sonst in der römischen Kunst üblich war,
eine Anordnung im Style der griechischen Architektur zu verbinden.
Sie gehören der Zeit des Hadrian an, durch den auch anderweitig
eine solche Wiederaufnahme des griechischen Geschmackes bewirkt
ward. Die eine findet sich zu Athen 1 und bildet die Verbindung
mit der alten Stadt und der von Hadrian erbauten Hadriansstadt;
die andre in Aegypten, in dem ebenfalls von Hadrian gegründeten
Antinoe. 2 Beide, und ganz besonders die letztere, erscheinen

1 Alterthümer von Athen, III, c. 3.
s Description de l'Eyypte, Antt. IV, pl. 57, ff.



g. 4. Die Blüthezeit der römischen Architektur. 293

indess nicht in einer höheren harmonischen Durchbildung. — Eine
gewölbte Prachtpforte von einfacherer und feinerer Behandlung im
griechischen Sinne rindet sich auf der kleinen Oase bei Aegypten,
zu El Kasr. 1

Auch in den anderen römischen Provinzen (namentlich in Frank¬
reich) sind noch mancherlei Prachtthore und Triumphbögen erhalten,
die indess zumeist einen minder reinen Geschmack zeigen und mehr
den Zeiten der sinkenden Kunst angehören.

Ausserdem dürften für Ehrendenkmäler noch mancherlei besondre
Formen zur Anwendung gekommen sein. So erscheint z. B. das
Monument des P h i 1 o p a p p u s zu Athen, um 110 n. Chr. erbaut,
als eine grosse, architektonisch ausgebildete und mit Statuen und
anderem Bildwerk verzierte Nische.

Die Grabmäler sind theils unter der Erde gearbeitet und
ohne eine bedeutendere Entfaltung architektonischer Formen, theils
sind sie, als mehr oder weniger bedeutsame Werke, über der Erde
angelegt. Die unterirdischen Gräber sind entweder in den
Fels gearbeitet— einzeln, oder in grösserer Verbindung, zuweilen
sehr ausgedehnte Anlagen (wie namentlich die Katakomben von
Rom, Neapel, Syrakus, Malta, Alexandria u. s. w.); oder sie sind
gemauert und überwölbt. Die innere Einrichtung ist verschieden.
An den Wänden sind insgemein Nischen, reihenweis übereinander
geordnet, zur Aufnahme der Asehengefässe; Gräber von solcher
Beschaffenheit führen den Namen der Columbarien. Die Ein¬
gänge, wenn dieselben sich an der Seite eines Hügels befinden,
sind zuweilen architektonisch dekorirt; als Beispiel solcher Anlage
ist das Grabmal der Familie Furia bei Frascati zu nennen.

Bei den eigentlichen, über der Erde angelegten Grabdenkmälern
ist zunächst jenes alterthümlich italische Princip einer kegel¬
förmigen Anlage oder der eines Rundthurmes, das sich ohne
Zweifel auf einer fortgesetzten einheimischen Ueberlicferung gründet,
vorherrschend. Ein Paar einfache Anlagen dieser Art sind in der
Gegend von Neapel erhalten: das sogenannte Grabmal des
Virgilius amPosilipp, ein einfacher Kegel auf quadratem Unter¬
bau ; und ein andres, auf dem Wege von Caserta nach Capua,
aus drei Rundbauten übereinander, von denen die oberen stets in
verjüngtem Durchmesser bestehen. — Einen quadraten Unterbau
mit rundem thurmartigen Oberbau bildet das sogenannte Grabmal
der S e r v ( i 1 i e r bei Rom , nahe am Circus des Maxentius.
Aehnlich, nur reicher dekorirt, ist das Grabmal der Cäcilia
Metella bei Rom, aus der Zeit des Julius Cäsar (B. XVIII, 9—11.);
so auch das der PI au ti er bei Tivoli. Das Grabmal des L.
MTinatins Plancus bei Gaeta besteht aus einem einfachen,
starken Rundthurme, der mit einem dorischen Friese bekrönt ist. —

1 Caillaud, Voyage h Mtroe, II, pl. 39, ff.
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Viereckige Grabthürme finden sich mehrfach bei Rom, an der
appischen Strasse; doch sind sie zumeist sehr zerstört.

Bei einigen Monumenten war diese hochalterthiimliche Form in
riesigem Maasse vergrössert und zugleich mit reichster künstlerischer
Dekoration versehen. Diese sind: das Mausoleum des Augustus
(B. XVII, 12.), auf dem Marsfelde; ein Rundbau, in mehreren kolos¬
salen Absätzen emporsteigend. Die Absätze bildeten Terrassen mit
Baumpflanzungen; auf dem Gipfel stand die Statue Augusts. Von dem
Unterbau sind die Reste erhalten. — Das Mausoleum des Ha¬
drian (B. XVII, 13.), über einem quadraten Unterbau von 320 Fuss
Breite ebenfalls ein in mehreren kolossalen Absätzen emporsteigender
Rundbau (der unterste Abstatz hat 226 Fi im Durchmesser). Auf
dem Gipfel stand eine riesige Quadriga mit der Statue Hadrians.
Die untern Theile des Mausoleums sind als Kern des heutigen
Castells S. Angelo erhalten. — Das sogenannte Septizonium,
ein Mausoleum des Septimius Severus, vermuthlich in sieben Ab¬
sätzen emporsteigend. (Hievon ist nichts mehr erhalten. Alte
Abbildungen eines jezt verschwundenen Gebäudes, welches als das
Septizonium benannt ward, zeigen einen thurmartigen Säulenbau,
der in mehreren Absätzen verjüngt emporstieg.)

An diese Werke reiht sich ein merkwürdiges Monument zu
Constantine in Afrika, welches eine Nahahmung des Mausoleums
zu Halicarnassus zu sein scheint. Es ist ein grosser, von Säulen
umgebener Rundbau, über dem sich ein Stufenkegel erhebt. —
Dann fand auch die Form der ägyptischen Pyramiden Eingang.
Als solche ist die noch erhaltene Pyramide des C. Cestius zu
Rom, aus der Zeit des Augustus, zu nennen, die eine Höhe von
112 Fuss hat. Andre Pyramiden, die jetzt verschwunden sind,
sah man im Mittelalter zu Rom. Grösser noch als die des Cestius
war namentlich eine, die sich auf dem Vatican, in der Nähe der
jetzigen Kirche S. Maria Traspontina, befand.

Andre Grabmäler, zumeist von kleinerer Dimension, zeigen eine
verschiedenartig freie Dekoration. Häufig findet sich bei ihnen, über
einem cubischen Unterbau, ein altarähnlicher oder tempel¬
artig verzierter Aufsatz. So bei vielen der Grabmälsr Pompeji's,
so auch bei mehreren, die sich in der Nähe von Rom und von
Tivoli erhalten haben. Ein nicht unzierliches Werk solcher Art, von
schlankem Verhältniss und leichter Spitze, zugleich mit dem reichsten
Reliefsehmuck versehen, ist das Grabmal der Secundiner
zu Igel, unfern von Trier. (B. XVH, 7 u. 8.) — Manche auch sind
als wirkliche T e mp e 1 gestaltet. So namentlich einige bei Rom, in
der Gegend der sogenannten Grotte der Egeria. Das eine von diesen
ist der angebliche Tempel des Deus Rediculus, ein zierlicher
Backsteinbau aus der Zeit Hadrians; das andre die heutige Kirche
S. Urbano, gewöhnlich als Bacchustempel bezeichnet.
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Bei der ganzen Richtung, welche das Römerleben seit dem
Beginn der Weltherrschaft gewonnen hatte, musste sich natürlich
auch in der Privat-Architektur eine glänzende und reiche
Entfaltung zeigen. Eigenthiimlich ist die römische Häuseranlage,
im Gegensatz gegen die griechische; zunächst dadurch, dass in
ihr die Frauenwohnung minder bestimmt von der Männerwohnung
gesondert ward; dann durch die Verbindung des italischen (etruski-
schen) Atriums mit den der griechischen Architektur entsprechenden
Räumen. Das Atrium bildete den Mittelraum in dem vorderen
Theil des Gebäudes und diente für die öffentlichen Geschäfte des
Hauses; weiter hinten schloss sich der Hof mit seiner Säulen-
umgebung an. Aber die Häuser wurden zum Theil in grosser
Ausdehnung aufgeführt und enthielten dann oft eine Reihe von
Räumen, die ihnen das Gepräge einer öffentlichen Bestimmung zu
geben schienen. Aehnlich umfassend wurden die Villen der Vor¬
nehmen angelegt. Die bedeutendsten Bauten dieser Art waren
natürlich die der Kaiser.

Schon in den letzten Zeiten der Republik waren, im Widerspruch
gegen die Strenge der alten Römersitte,. die prunkvollsten Privat¬
wohnungen erbaut worden. Diesen schlössen sich die Anlagen
in den ersten Zeiten der Kaiser an. Doch war die Wohnung des
Augustus, auf dem Palatin, von der der übrigen Reichen nicht
wesentlich unterschieden. Eine* neue Erscheinung aber bot Nero's
sogenanntes goldnes Haus dar, dessen Anlage sich vom Palatin
aus über die angrenzenden Tiefen hin erstreckte, dessen Prunk¬
räume von Gold, edehi Steinen, Perlen u. s. w. erglänzten und
in dessen Umfang ganze Felder, Wiesen, Weinberge und Wälder
eingeschlossen waren. Doch verschwanden diese Anlagen bäld
vor dem Hasse des Volkes und vor der Baulust von Nero's Nach¬
folgern. Domitian gründete einen neuen Kaiserpalast auf dem
Palatin; die späteren Kaiser bauten daran fort; die interessantesten
Baureste, die sich auf dem Palatin (in den farnesischen Gärten
und in der Villa Spada) erhalten haben, gehören dem Domitiani¬
schen Bau an.

Im höchsten Grade ausgedehnt war sodann die Villa des
Hadrian zu Tivoli, von der noch ein unermessliches Labyrinth
von Ruinen übrig ist. Sie bestand aus Wohnräumen der mannig¬
faltigsten Art, aus einer Menge grösserer und kleinerer Hallen,
mehreren Theatern, Thermen u. s. w. Diese Gebäude führten zum
Theil die Namen griechischer und ägyptischer Anlagen: Lyceum,
Akademie, Prytaneum, Kanopus, Poekile, Tempe, Hades. — Von
der grossen Villa des Diokletian zu Salona, die in der Form eines
mächtigen Feldlagers angelegt war, wird im Folgenden die Rede
sein. — Ein Paar Vitien von einfach behaglicher Einrichtung lernen
wir aus den Briefen des jüngern Plinius, eines Zeitgenossen des
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Trajan, kennen. 1 Die eine, am Seestrande belegen, führte den
Namen Laurentinum; die andre, ein Landsitz mit mannigfachen
Gartenanlagen, hiess Tusculum.

§. 5. Die spätere Zeit der römischen Architektur.

Mit der Zeit um den Beginn des dritten Jahrhunderts n. Chr.
entwickeln sich in dem Style der römischen Architektur mancherlei,
zum Theil sehr auffällige Veränderungen. Bis dahin war durchweg
eine einfache Vereinigung der griechischen Architekturformen mit dem
römischen Massenbau erstrebt worden; und wenn diese Vereinigung
nur selten auf eine innerlich harmonische Weise durchgeführt werden
konnte, so war gleichwohl im Allgemeinen ein grossartiger Eindruck
erreicht worden, hatten durchweg die einfach klaren Linien, in
denen das Wesen der classischen Kunst besteht, vorgeherrscht.
Jetzt aber tritt das Bestreben hervor, die Masse auf eine mannig¬
faltigere Weise zu gliedern, sie reicher zu beleben, die Theile in
verschiedenartigerem Wechsel aufeinander folgen zu lassen. Den
einfachen Formen des griechischen Säulenbaues und der italischen
Gewölb-Architektur vereinigen sich nicht selten buntgeschweifte,
phantastische Bildungen. Pilaster, Halbsäulen, frei vortretende Säulen
unterbrechen die Wandflächen häufiger als bisher; Nischen und
Tabernakel der verschiedenartigsten Form füllen die Räume zwi¬
schen ihnen aus, oft in mehrfachen Reihen übereinander; die Giebel
der Tabernakel erscheinen öfters in gebrochenen Formen; Reihen
von Säulchen, frei von Consolen getragen und einzig zur Dekoration
bestimmt, treten an den oberen Theilen der Wände hervor; Bögen
setzen unmittelbar über den Säulen auf. Die verzierenden Glieder,
die Ornamente werden noch mehr gehäuft, oft in dem Maasse,
dass die Hauptglieder zwischen ihnen ganz verschwinden. Das
innere Wesen der griechischen Architektur, — die bis dahin vorzugs¬
weise den Römerbauten ihre künstlerische Bezeichnung gegeben
hatte, — fällt in sich zusammen; die Kunst der alten Welt geht
ihrer Auflösung entgegen. Dies bezeugt auch die äussere Technik,
die mehr und mehr mangelhaft wird; auf übereinstimmendes Maas
und Verhältniss, auf eine reine Bildung der architektonischen Glieder
wird minder streng gesehen; in den Bauten des vierten Jahrhunderts
erscheint sogar eine durchaus nüchterne und rohe Behandlung des
Einzelnen als vorherrschend.

Aber mitten in dem Untergange des Alten treten zugleich die
Principien einer neuen Kunst immer deutlicher hervor. Es liegt in
den vorgenannten Neuerungen ein an sich allerdings sehr gültiges
Bestreben, wenn dasselbe vorerst auch noch in der Wahl der Mittel
fehlgreifen mochte, wenn es sogar auch der Entwickelung ganz

1 Plin. Ep. 2, 17; 5 u. 6. Vgl. u, a. Kirfs Gesch. der Bank. III, S. 295, ff.
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