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braecz'a I‘I3, el quinto el fexto cero/n'o alto braecz'a ] ; mal prima tere/zio dappié fl

& oltraeeio aforzato ton 7naeigm' lung/ü per lo traverfo, fie/le l’rma eupola et l’altra

fl pojl in u decti maezlgni.

7. E al alteza tl’ogm' dodicz' braa‘z'a o cirta delle decte volle form voltieciule a botti

tra l’zmo ß>rone e l’altro per ana’z'to interna alle zierte cupole e fotto le dette

voltz'cez'ule tra l’zmo ]prone el l’altro fono catene (li quertz'a groß, ehe legzmo i

decti jpmni el in fu deetz' legm' una eatena (li ferro.

?. Glz' _fprom' fono muratz' tutti di marzlgm'o e pietra forte e’ manteglz' ooero _le faule

delle eupole tutte (lie pietra forte, legale cogli fl>rom' per inflno al’ altem (li

braecia 24, e (la indi in fu, fl murera di mactom' 0 (li ßugna, feeondo ß deliberra‘

per chi allem l’arc‘z a fare, ma piu legiere materia ehe pz'etra.

9. Faraffz' uno andz'to di fuorz' fopra gli otto ort/n" di fotto imbeeclzatellato con para—

pectz' trasforatz' , e d’altezza di bracez'a 2 0 2:3 al’ avenante delle trebzmeete di

fotto,‘ o veramente due andz'ti , l’uno fopra l’altro, in fu una eorm'ee bene ornata,

e l’amlito (li fopra jia floperto.

IO. L’acque della eupola termino in fu una raeta di marmo, large: uno terzo tz'z' braeez'o

e gz'tti l’aequa in eerte docez'e di pietra forte murate fotto la raeta.

II. Farannofi 8 creg/le die marmo fopra glangoli {gl’a.} nella fupe7fiez'e della cupola

a'i fuorz', groß come ji rin/zierte e alte braecz'a I fopra la tupola, feorm'ez'ate e (!

tecto, larngeez'a 2 (li fopra flat/u? bracez'a I jia dal eolmo alla gromla d’ogm'

parte e murz'fz' pirramia’alz' dalla mofla z'njino a_lltf fine.

12. Murz_'fl le eupole nel modo fopra de:to fanza aleuna armazlura‚ maflmamente inflno

:; braceia trenta; ma con ponti in que! mario farä conflgliato e deliberato per quein

mae_/trl the l’aranno a 771%; e da bram'a trenta in fu fieomlo fariz allow am-

flgliato, pereh2 nel murare la prallt/za infegnerä quelle C/l£ fan! a feguz're 39).

 

 

 

 

Fig. 68. Riffe in der Gewölbefläche find auch

hier mit der Zeit aufgetreten, wobei man

übrigens als Urfache die verl'chiedenen Erd-

beben in Florenz mit in Betracht ziehen wolle.

Zeigen {ich hier Befonderheiten in der Kup15;ivon

Auffaffung und hauptfächlich in den Einzel- 5‚_ p„„

heiten der Konflruktion, die übrigens nicht, “‘ R°‘“-

wie die Ausführung den Bauinf’cruktionen ge-

genüber es zeigt, fertig mit einem Schlage dem

Gehirne Brunelleseo’s entfprungen find und

ohne Beifpiel daftehen, fo [eben wir bei der

zweiten Grol'skonftruktion, der St. PetersKuppel

in Rom, nur einen Fortfchritt in formaler, nicht

aber in technifcher Beziehung, trotz ihres um

über 100 Jahre fpäteren Auftretens.

Die Kuppel erhebt fich über achteckigem

Unterbau von ungleich großen Seiten, durch

welche Anlage ein Teil der Pendentifs noch

durch aufgehendes Mauerwerk unterftützt wird;

letztere find zwifchen vier mächtigen Pfeilem,

‚. _ die durch Rundbogen untereinander verbun-

Kuppel mit Pendentifs. den find, eingefpannt und bereiten die Auf-
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39) Auszug aus: Repertorium der Kunßwifi'cnfchaft, Bd. XX! (1898), Heft 4, S. 259—261. —— Die deutfche Ueber-

fetzung findet lich in: DURM, ]. Zwei Grofsconitructioncn der italienil'chen Renaifi'ance. Berlin 1887.


