
Getreidemagazin am Forum in Aspendos*.

Von

Heinz Clippers.

Hierzu Tafel 9-12.

Im Kustenflachland Pamphyliens erhebt sich, dutch das breite FluBtal des 

Eurymedon von den Auslaufern des Taurusgebirges getrennt, ein Felsplateau, 

dessen Steilrander, eine natiirliche Festung bildend, der hier wohnenden Be- 

volkerung einen fast unbezwingbaren und doch verkehrsgiinstigen Wohn- 

platz boten. Es ist die Akropolis von Aspendos* 1), auf deren heute wild mit 

dichtem Gestriipp und Unterholz bewachsener Hohe zablreiche Rumen auf- 

ragen, von denen besonders das Forum dutch gute Erhaltung des einstigen 

Baubestandes Beachtung verdient.

Seit der Veroffentlichung eines Planes des Stadtgebietes und der detail- 

lierten Besprechung der bedeutendsten Bauten dieser Stadt, zu denen das 

Theater mit seiner Biihnenfront2), der Aquadukt und auch groBe Thermen- 

anlagen zu rechnen sind, hat Aspendos in der Fachliteratur keine weitere 

Bedeutung mehr erlangt. GroBe Kunstwerke sind hier nie gefunden worden, 

die literarischen wie epigraphischen Quellen, die etwas fiber die Geschichte 

dieser Stadt berichten kbnnten, sind sparlich. Dennoch bieten die Bauten am 

Forum ihrer einheitlichen und geschlossenen Planung wegen ein vorziigliches 

Beispiel antiker Stadtplanung3) (vgl. Plan Abb. 1).

*) Durch ein Stipendium der Kommission fur Alte Geschichte und Epigraphik und des 

Deutschen Archaologischen Instituts war mir 1958 ein erster Besuch in der Siidtiirkei und in 

Aspendos ermoglicht worden. Ein zweiter Besuch zur Aufnahme des erhaltenen Bestandes 

wurde durch das groBe Entgegenkommen des Landschaftsverbandes Rheinland und des 

Rheinischen Landesmuseums Bonn wesentlich gefordert. Allen beteiligten Stellen sei hier- 

mit besonders gedankt.

1) Vgl. K. Graf Lanckorohski, Die Stadte Pamphyliens und Pisidiens I (Wien 1890) 

85-124. - RE II s. v. ’Aspendos*. - Die Unterstadt wird von der Akropolis im Westen und 

dem Eurymedon im Osten begrenzt. In ihr liegen die Thermen, das Theater und der Zirkus 

im Norden. Ein FluBiibergang liegt etwas siidlich im Verlauf der KiistenstraBe Antalya-Manav- 

gat/Side, wo noch Reste der romischen Briicke erhalten sind. Die beriihmte Wasserleitung 

fiihrt von Norden an den Burgberg heran und speiste einst das am Forum gelegene 

Nymphaum.

2) Die Bliite der Stadt ist in die Zeit der Antonine zu datieren. Dieser Epoche der 

stadtischen Entwicklung wird man die in gleicher Mauertechnik aufgefiihrten GroBbauten am 

Forum wie auch das Theater zuzuweisen haben.

3) Vgl. A. v. Gerkan, Griechische Stadteanlagen (Berlin 1924). - RE III A s. v. ’Stadte- 

bau*. - RE XIV s. v. ’Marktanlagen*.
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Der Bering der Akropolis, nur durch ein sanft ansteigendes Tai von Stid- 

osten her and von mehreren Steilzugangen erreichbar, ist zwischen Theater 

und Forum von einem niedrigeren Felsvorsprung gesaumt und deutlich von 

der Untersladt mit ihren Thermen, dem Theater und dem Zirkus abgetrennt.

Im siidlichen Teil der einst mit Mauern bewehrten Oberstadt4) liegt der 

Markt, dessen Area mit etwa 70 m x 60 m ein Rechteck bildet, das mit den 

Langseiten von Nordosten nach Siidwesten und den Schmalseiten von Nord- 

westen nach Siidosten ausgerichtet ist. Die Westseite dieses Platzes hat als 

AbschluB eine Saulenhalle von etwa 6 m Breite, hinter der, auf uber 70 m 

Lange nebeneinanderliegend, 15 Verkaufsladen anschlieBen, die jeweils 4,20 m 

breit und 9 m lang sind5) (vgl. Taf. 9,1). Wie EinlaBspuren in den noch 

aufrecht stehenden Zwischenwanden - die alle aus groBen Quadern geffigt 

sind - zeigen, war in jeden dieser Laden noch eine hohere Etage eingezogen, 

die als Lagerraum benutzt werden konnte.

Nach Norden schlieBt an den urspriinglich vielleicht groBer projektierten 

Platz ein ’Odeion‘ an, dessen Reste jedoch noch nicht naher untersucht wur- 

den. Das weite Halbrund dieses nach Osten gerichteten Bauwerks wird jedoch 

vom Markte her von einer reich gegliederten, hochragenden Wand eines 

Nymphaums verdeckt. Der Bau ist etwas aus der Achse des Platzes nach 

Osten geriickt und laBt nach Westen, zu der Saulenhalle und den Laden hin, 

einen breiten Durchgang offen6) (vgl. Taf. 9,2 und Abb. 1 K).

Die ostliche Langseite des Marktplatzes wird von einer Basilika gesaumt, 

die mit einer Gesamtlange von fiber 137 m bis an die nordliche Bauflucht des 

Odeions reicht und nach Sfiden hin fiber die entsprechende sfidliche Bau

flucht der westlichen Saulenhalle vorspringt7) (vgl. Plan Abb. 1 H, I und 2).

Die groBe Marktbasilika ist heute in weiten Teilen bis auf die Grund- 

mauem hinab zerstort, doch wird der Blick eines jeden Besuchers von der 

monumentalen Wirkung des noch fiber 17 m hoch aufragenden Mauerwerks 

im nordlichen Teil eingefangen, das eine Flache von 19,86 m x 25,90 m um- 

schlieBt und als Vestibiil Oder Vorraum bezeichnet wird8) (Abb. 1 und 2).

4) Reste der Akropolisbefestigung sind noch an der Slid- und Nordseite des Stadthiigels 

zu erkennen.

An der Nordseite befindet sich ein kleinerer Tordurchgang in der Mauer, der offenbar nur 

dem FuBgangerverkehr diente. Von der Bebauung der Akropolis ist auBer den Anlagen am 

Forum nichts untersucht.

5) Der nordliche AbschluB dieses Baues ist nicht untersucht. Von der Saulenhalle ist der 

zum Markt gelegene Stufenunterbau noch erhalten.

6) Zum Aufbau des Nymphaums vgl. H. Hormann Jahrb. d. Inst. 44, 1929, 263.

7) Nach Siiden wird die Basilika durch eine uber 14 m breite Apsis abgeschlossen. Von 

der Innenausstattung dieses Bauteiles sind keinerlei Einzelheiten bekannt.

8) Das Mauerwerk ist im Aufgehenden von unterschiedlicher Struktur, ohne daB sich 

hieraus verschiedene Bauperioden der Anlage erkennen lieBen. Die statisch wichtigeren 

Mauerteile, Ecken, Lisenenpfeiler und Bogen der Durchgange sind aus Brecciaquadern aufge- 

fiihrt, wahrend das Fullmauerwerk der Nischen und die zwischen den Lisenenpfeilern gele- 

genen Flachen aus kleinem Material bestehen. Hierin stimmt die Mauertechnik mit den noch 

aufrecht stehenden Resten der Basilikaseitenschiffwand iiberein.

An der Westseite des Vestibiils sind in Hohe der Fensterbanke in uber 11 m Hohe 

mehrere Balkenlocher erkennbar, die entweder zu einem umlaufenden Balkon gehorten oder 

aber zur Aufnahme von Dachbalken einer vorgelagerten Halle bestimmt waren.
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An der Siidseite wird der Platz von einer Boschung begrenzt, die den Tal- 

zugang begleitet und ehemals, vielleicht mit einer Mauer verziert, den archi- 

tektonischen AbschluB des Marktplatzes bildete. Das nach Siidosten und Osten 

zu dem vorgenannten Zugang, wie auch zu einem kleinen Tai hin steil ab- 

fallende Gelande machte eine weitlaufige, kiinstliche Terrassierung erforder- 

lich, die einmal zur architektonischen Ausschmuckung des Talzugangs mit 

einem halbrunden Nymphaum oder Brunnenhaus Gelegenheit bot (Abb. 1 

bei N), andererseits, unter Ausnutzung eines von Osten in das Gelande des

Abb. 1. Die Akropolis von Aspendos (Ausschnitt aus dem Gesamtplan bei K. Lanckoronski 

a. a. O.). - F = Area des Forums, G = Saulenhalle und Geschaftsladen, H — Marktbasilika, 

I = Vestibiil, K = Nymphaum, L = Odeion, M = geboschter Aufgang von der Unterstadt 

her, N = Brunnenhaus oder Nymphaum, Z — von der Basilika iiberbauter Taleinschnitt. 

MaBstab 1 :2660.

Marktplatzes einschneidenden Tales, eine mehrgeschossige Ausfuhrung des 

Basilikauntergeschosses auf weite Strecken zweckmaBig erscheinen lieB (Abb. 

1 bei Z). Diese Basilikaterrasse wird als kiinstliche Erweiterung des Platzes 

im Unterbau aus drei weitgespannten Tonnengewolben gebildet, die als 

Uberbriickung des Ost-West gerichteten Taleinschnitts sinnvolle Verwendung 

als Zisternen fanden (Taf. 10,1-2}. Ein Kanalschacht ist im Ostteil des 

Marktplatzes erhalten und wird die in Begenzeiten anfallenden Wasser- 

massen diesen Zisternen zugefiihrt haben (Abb. 2 bei H, Abb. 3 vor m. Dieser 

Schacht reicht mit uber 5,40 m gemessener Tiefe weit unter die Sohle des 

Kellers A hinab). Die Uberwolbung der Zisternen erstreckt sich von Norden 

nach Siiden auf wenigstens 50 m Lange, soweit sie ohne Grabungsuntersu- 

chungen erkennbar ist. Sie entspricht der Linie a-b ostlich der Basilika auf 

dem Plan Abb. 2. Zugleich ist diese Uberwolbung so angelegt, daB sie an ihrer
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Oberseite einen etwa 2 m breiten Weg entlang der ostlichen Basilikamauer 

bietet9).

Auf dem derart gebildeten Planum erhebt sich die dreischiffige Basilika, 

die auf wenigstens 70 m Lange von Siiden nach Norden miteinem KellergeschoB 

versehen ist, wahrend die siidliche Apsis und das letzte Drittel im Norden, wie 

auch das anschlieBende Vestibiil, direkt auf den hier hoher anstehenden Fels 

gebaut sind.

Im ostlichen Seitenschiff (Abb. 2, Baum D) und auch im Mittelschiff 

(Abb. 2, Raum C) ist dieses KellergeschoB fast vollkommen verschwunden, 

das aus Quadern bestehende Fundamentmauerwerk ist abgebrochen und ver- 

schleppt (vgl. Taf. 10,1). Da hier die Triimmermassen und das Unterholz 

eine genauere Beobachtung verhindern, muB fur exakte Angaben eine Gra- 

bungsuntersuchung abgewartet werden.

Uber dem KellergeschoB, dessen Sohle unter dem Niveau des Marktplatzes 

liegt und das daher noch zu der Terrassierung gerechnet werden kann, folgt 

erst das Aufgehende der Basilika, die schon K. Lanckoronski als dreischiffige 

Anlage mit erhbhtem Mittelschiff wiedergibt.

Bei einer Lange von 117,18 m und einer Breite von 26,90 m lafit sich 

anhand der in das Vestibiil eingebundenen Gesims- und Architravblocke sowie 

der EinlaBspuren (Balkenlocher) der Dachbalken eine Hohe der Seitenschiffe 

von etwa 10 m und des Mittelschiffes im First von etwa 18 m rekonstru- 

ieren10).

Neben den bisher erwiihnten bautechnischen Besonderheiten - Ausnutzung 

des Taleinschnitts als Wasserreservoir, Uberspannung des Taleinschnitts und 

Terrassierung, KellergeschoB unter der Basilika -, die sich auch fur andere 

Platzanlagen der Antike nachweisen lassen11), weist die Basilika von Aspen

dos insofern eine Eigenheit auf, als auf 74,16 m Lange und auf 5,70 m Breite 

dem westlichen Seitenschiff ein Baukorper vorgelagert ist, der den sonst so 

einheitlichen Grundplan sprengt (vgl. Plan Abb. 1 und Abb. 2 Raum A).

In der Flucht der westlichen Basilikabegrenzung (westliche Seitenschiff- 

AuBenmauer, Abb. 2, Mauer zwischen Raum A und B; Abb. 3 ebenso) ragt 

heute noch eine Mauer auf, die beidseitig von gut erhaltenen Kellerraumen 

begleitet wird und eine eigenartige Beschaffenheit des Mauerwerks im Keller-

e) Die Uberspannung des Taleinschnitts mit 3 Gewolben ist teilweise in den anstehenden 

Fels eingebunden; die als Zisternen verwendeten Kammern im Norden und Siiden sind in 

den Felsen eingetieft. Die Bestimmung der Raume als Zisternen wird dadurch wahrscheinlich 

gemacht, als an den Wandflachen noch groBere Reste dichten Kalkputzes anhaften. Aus den 

vorderen iiberwolbten Raumen fiihren Tiiren zu weiter westlich anschlieBenden Kellern, 

deren Schwellen eine rinnenformige Austiefung zeigen.

Vergleichsweise sei auf die groBen Zisternen unter dem Forum von Ptolemais-Tolmeta 

bei Cyrene verwiesen, wo die ganze Area des Marktplatzes als Sammelbecken fur Regen- 

wasser ausgenutzt und das Wasser in den tiefer gelegenen Zisternen gespeichert wurde. In 

Aspendos ist leider ein Teil der Zisternen im westlicheren Teil derart mit Schutt verfiillt, daB 

genauere Beobachtungen in der Kiirze der mir zur Verfiigung stehenden Zeit nicht moglich 

waren.

10) Vgl. Lanckoronski a. a. O. Abb. 75.

n) Z. B. ist das Forum in Ptolemais-Tolmeta bei Cyrene unterkellert und zu einem 

machtigen Wasserreservoir ausgenutzt.
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geschoB wie auch im Aufgehenden zeigt. Die Anordnung von Durchgangen 

und Aussparungen verschlieBt sich auf den ersten Blick einer genaueren 

Bestimmung und sei daher zunachst ausfiihrlich beschrieben.

Der Befund.

Wie aus dem Plan Abbildung 2 ersichtlich ist, liegt an die Basilika ein 

Baukorper gelehnt, der 74,16 m lang und 5,70 m breit ist. Von diesem 

Bau ist das KellergeschoB ganz erhalten, wahrend von dem Aufgehenden im 

Siiden, Westen und Norden nur einige Quaderlagen fiber das Niveau des 

Marktplatzes hervorragen. Dem der Basilika vorgelagerten Kellerraum A ent- 

spricht der nur wenig breitere, auf 71 m Lange unterkellerte Teil des west

lichen Seitenschiffes Raum B; beide Kellerraume sind durch 28 bogenformige 

Durchgange miteinander verbunden, so dab ihre Zusammengehorigkeit zu 

einem Ganzen auBer Zweifel steht.

Die Sohle der Keller liegt ungefahr 4,20 m unter dem Lauf- und Benut- 

zungsniveau der Basilika12). Der der Basilika vorgelagerte Kellerraum A ist 

nach Norden und Westen durch eine 1,80 m di eke Mauer, nach Siiden durch 

eine 1,70 m dicke Mauer begrenzt, die noch 3,50 m hoch anstehen und in der 

oberen Quaderlage einen 0,20 m breiten Konsolvorsprung aufweisen (vgl. 

Abb. 3 bei a1).

Die zwischen A und B gelegene Seitenschiffmauer, die im KellergeschoB 

mit den bereits erwahnten ’Bogendurchgangen‘ versehen ist, besteht gleich- 

falls aus groBen Konglomeratquadern bis 3,20 m Hohe (Abb. 3 bei a), wahrend 

das Aufgehende im BasilikahallengeschoB noch stellenweise 5,61 m hoch er

halten ist und aus Kalksandsteinen, Grauwacken und Sandsteinspolien besteht 

(Abb. 3, von a bis k).

Diese Mauer ist im KellergeschoB 1,40 m dick und hat in gleichmaBigen 

Abstanden zwischen den Pfeilern bogenformige Durchgange von 1,50 m 

Breite. Die feststellbare Hohe der Durchgange betragt durchschnittlich 2,30 m. 

Die Bogendurchgange sind in falscher Wolbtechnik jeweils aus zwei langen 

Lauferquadern und meist einem SchluBstein gebildet.

Wie aus dem Schnitt (Abb. 3) und den Photos (Taf. 11 und 12) zu er- 

sehen ist, gliedert sich das aufgehende Mauerwerk in die Quaderzone des 

Kellergeschosses von Kellerboden bis a, ein Zwischenstiick aus kleinerem 

Steinmaterial von 1,16 m Hohe von a bis e und das nur 0,80 m dicke Mauer

werk des Basilikahallengeschosses von d bis k.

Die Mauerzone des Kellergeschosses wird nach oben abgeschlossen durch 

eine 1,70-1,80 m breite und 0,60 m hohe Quaderlage, die beiderseits als durch- 

laufende Konsolbank 0,20-0,25 m vorspringt und eine obere Auflageflache 

von 0,25-0,30 m hat (Abb. 3, bei a). Auf dieser Quader-Konsolbank ist die

12) Die absolute Hohe des Kellergeschosses konnte nicht eingemessen werden, da das 

urspriingliche Kellerbenutzungsniveau durch Bauschutt und dichtes Gestriipp verdeckt ist. 

Im Vergleich zum Mittelschiff und dem fast ganz abgeraumten ostlichen Seitenschiff (Ober- 

kante der Zisterneniiberwolbung) kann das Benutzungsniveau jedoch nicht wesentlich tiefer 

gelegen haben.
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aus kleinerem Steinmaterial gefiigte Mauer (Abb. 3 a-e) bis auf 1,16 m Hohe 

1,20 m dick, wahrend der dariiber folgende Mauerteil nur noch 0,80 m Dicke 

erreicht, so daB hier auf beiden Seiten der Mauer 0,17-0,20 m breite Mauer- 

ruckspriinge entstehen (Abb. 3, bei d). Jeweils uber der Mitte der im Keller- 

geschofi gelegenen Durchgange sind in dem 1,20 m dicken wie auch in dem 

dariiber folgenden 0,80 m dicken Mauerteil eine groBere und eine kleinere 

Offnung ausgespart, die miteinander verbunden sind. Diese Anordnung konn- 

te noch an 18 Stellen fotografisch aufgenommen werden, wahrend groBere 

Mauerausbriiche an drei Stellen die aus dem Plan (Abb. 2) ersichtliche Folge 

heutzutage stbren.

Abb. 3. Aspendos. Querschnitt durch den Keller und das westliche Seitenschiff der Basilika 

mit Eintragung des erhaltenen Bestandes und Erganzung der Hohen (von H-I durch A und B 

nach G des Planes Abb. 2). - MaBstab etwa 1 : 175.

Uber dem Mauerrucksprung (Abb. 3, Schnitt bei d) befinden sich in der 

0,80 m dicken Mauer Offnungen, die, sauber gesetzt, 0,29 m hoch und 0,38 - 

0,40 m breit sind. Der obere AbschluB wird jeweils aus einer Steinplatte (Abb. 

3 c) gebildet, die der Mauerdicke von 0,80 m entspricht. Nach unten wird der 

Mauerdurchbruch durch keilfbrmig zugehauene Steine auf einen trichterfor- 

migen DurchlaB von 0,30 m reduziert (vgl. Schnitt Abb. 3, bei d), um sich 

dann, durch einen umgekehrt gesetzten Keilstein, der nach auBen biindig mit 

dem Mauerrucksprung liegt, auf voile Breite dieses Mauerteiles von 1,15- 

1,20 m zu erweitern (Abb. 3, bei e). Im unteren Teil der so gebildeten Offnung
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ist ein mit der Spitze nach oben gerichteter Keil aus schrag gestellten Flatten und 

kleinerem Steinmaterial gemauert, dessen Seiten 0,65 m lang, dessen Breite der 

Offnung von 0,40 m entspricht (Abb. 3, bei f). Die unteren Kanten liegen 

0,15-0,20 m fiber der durchlaufenden Konsolbank und AbschluBquaderlage a 

des Kellergeschosses. Die unteren Maueroffnungen haben eine lichte Hbhe von 

0,60 m bzw. 0,54 m.

Die aus dem Schnitt (Abb. 3) ersichtbche Anordnung laBt erkennen, daB 

diese Vorrichtung offenbar dazu bestimmt war, irgendwelche Materialien 

dutch die kleinere obere Maueroffnung fiber die Keilsteine der trichterformi- 

gen Verengung innerhalb der Mauer abwarts zu leiten, wo sie auf den nach 

oben gerichteten, gemauerten Keil auftrafen und gleichmaBig nach beiden Sei

ten abgeleitet werden konnten, um sich dann im KellergeschoB jeweils vor 

oder in den Mauerdurchlassen, den bogenformigen Durchgangen, abzulagern.

Diese komplizierte Anordnung von sorgfaltig in den Mauern ausgesparten 

und gemauerten Offnungen mit Trichter- und Keilsteinen wiederholt sich, wie 

aus dem Abbruchmaterial zu erkennen ist, entsprechend der Zahl der im 

KellergeschoB gelegenen Bogendurchgange, achtundzwanzig Mai.

Um die Funktion dieser Vorrichtungen genauer bestimmen zu konnen, 

muB das Lauf- und Benutzungsniveau der Basilika, das zugleich auch das 

Benutzungsniveau ffir das ihr vorgelagerte Gebaude bildet, erschlossen wer

den.

Zur Area des Marktes wie zum Basilikamittelschiff hin sind die Keller- 

mauem (Abb. 2, Raum A und B) aus groBen Konglomeratquadern von durch- 

schnittlich 0,60 m Hohe geffigt. Etwa 2,85 m fiber der Kellersohle (Abb. 3, 

bei a 1 und a 2) ist eine Quaderlage erhalten, die, etwas in die Flucht vor- 

stehend, eine 0,20 m breite Auflageflache bietet. Die Oberkante dieser Quader 

entspricht der Oberkante Konsol- und Deckquaderlage der Mauer zwischen 

Raum A und B (westliche Seitenschiffmauer). Zum Marktplatz hin zeigt die 

Quaderlage der Mauer bei a 1 der Abb. 3 und I der Abb. 2 eine stufenartige 

Ausarbeitung (m-g der Abb. 3) so daB ffir diese Seite ein Treppenzugang zu 

erganzen ist, dessen obere Stufen jedoch an keiner Stelle mehr angetroffen 

werden konnten.

Am nordostlichen Teil der das KellergeschoB und zugleich das Mittelschiff 

begrenzenden Mauer des Raumes B (in Abb. 2 bei G, Abb. 3 bei h-i und 

Taf. 12,1), die auch eine durchgehende, als Konsolbank gebildete Deckquader

lage aufweist, liegen mehrere 1,10 m hohe Quader, auf denen an einer Stelle 

noch ein groBer Marmorimpost in situ erhalten ist. Die emgemessene Ober

kante des Quaders (Unterkante Marmorimpost), entspricht nicht nur der 

Hohe des Basilikabodens im nordlichen Teil und der Laufhohe Schwelle 

Vestibfil, sondern liegt auch in gleicher Hohe mit dem Mauerriicksprung der 

Mauer zwischen Raum A und B (Abb. 3, bei d), wenig unterhalb der oberen 

Maueroffnungen. Bis auf diese Hohe hat man ffiglich die vom Forum heran- 

fuhrenden Stufen und die Oberkante der Kellerdecke zu erganzen.

Der ehtsprechende Rekonstruktionsversuch ergibt, daB die kleinen oberen 

Maueroffnungen nur wenige Zentimeter fiber dem Boden liegen, wahrend der
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trichterformige DurchlaB und die groBere untere Offnung schon unter diesem 

Laufboden liegen.

Uber dem MauerdurchlaB 20/21 (gezahlt von Siiden) ist ein Mauerstfick 

bis 5,61 m fiber Deckquaderlage des Kellergeschosses erhalten, das von einein 

0,80 m breiten, flachen Stein abgedeckt wird. Diese Hohe, die als obere Mauer - 

kante der Basilikaseitenschiffwand zu betrachten ist (Abb. 3, bei k), ist 3 m 

niedriger als die Seitenschiffwand zum Vestibul bin, woselbst die Hohe und 

die Dachneigung des Seitenschiffes aus den EinlaBspuren des Sparrenwerks 

erkennbar sind13). Hieraus ist m. E. zu schlieBen, daB das Seitenschiffdach 

als groBflachiges Pultdach mit gleichmaBiger Neigung bis zum westlichen Ab- 

schluB des der Basilika vorgelagerten Baukorpers durchgefiihrt und nicht 

in irgendeiner Weise am Ubergang von B nach A abgesetzt war. Ein kfinst- 

lerischer Schmuck des AuBenaufbaus in Form von Saulen oder Pfeilern 

konnte nicht mehr festgestellt werden. Zum Markte hin wird man sich jedoch 

eine Saulenstellung als westlichen AbschluB des der Basilika vorgelagerten 

Gebaudes vorzustellen haben, die der iibrigen Platzgestaltung mit der Saulen- 

halle an der Westseite entsprechen wiirde.

Aus den an Ort und Stelle gemachten Beobachtungen und der hier gege- 

benen Beschreibung des Baubefundes ergibt sich:

1. Der durch die westliche Seitenschiffmauer der Basilika geteilte Kellerraum 

ist 70,60 m lang, 13,60 m breit und etwa 3,04 m hoch.

2. Alle Mauerteile des Kellergeschosses sind aus solidem Quadermaterial ge- 

ffigt. In der Mauertechnik stimmt der Bau fiberein mit groBen Teilen des 

Vestibiils, des Nymphaums und den Laden an der Westseite des Marktes.

3. Die Uberdeckung des Kellers - das Lauf- und Benutzungsniveau - war von 

dem Markt her fiber eine Reihe von Stufen zu erreichen. Das Laufniveau 

dieses Bauteils wie auch das der Basilika liegt etwa 4,20 m fiber der Keller- 

sohle.

4. An der Siidseite des westlichen Kellerraumes befmden sich zwei groBere 

Fensterdurchbrfiche, die der Belfiftung und Beleuchtung dienten (Abb. 2, 

bei F). An der Nordseite des gleichen Raumes ist eine Tfir erhalten, die 

Zutritt von Norden her gewahrte (Abb. 2, bei E).

An der Nordostseite des unter dem westlichen Seitenschiff (Raum B) ge- 

legenen Kellerraumes ffihrt eine Tfir nach Osten zu den benachbarten 

Raumen des Kellergeschosses unter dem Mittelschiff (Raum C) 14).

5. In der den Kellerraum teilenden Mauer befinden sich 28 bogenformige 

Durchgange von 1,30 bis 1,50 m Breite und 2,30 m Hohe.

13) Vgl. Lanckoronski a. a. O. Abb. 75.

14) Die trichterformigen Vorrichtungen in der Mauer wirken als natiirliche Famine, so 

dab hier in besonderem MaBe der Forderung nach Beliiftung des gelagerten Getreides Rech- 

nung getragen wird. Die zum Mittelschiff der Basilika gelegene Kellermauer ist auf weite 

Strecken zusammengebrochen. Einzelne stehengebliebene Pfeiler lassen jedoch erkennen, 

daB auch zu diesem Teil des Kellergeschosses hin die Deckquaderlage einen konsolartigen 

Vorsprung bildet. Die Tatsache, daB groBere Teile dieser gleichfalls aus Quadern gefiigten 

Mauer zusammengebrochen sind, fiihrt zu dem SchluB, daB in dieser Mauer urspriinglich 

mehrere Durchgange bestanden haben. Damit ware auch die iibrige Flache des Keller

geschosses unter der Basilika als Lagerflache und Magazin in Anspruch zu nehmen.
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6. In dem aus kleinerem Steinmaterial geffigten Mauerwerk der westlichen 

Basilikawand befinden sich, jeweils in der Achse der im KellergeschoB be- 

stehenden Durchgange, 28 trichterformige Vorrichtungen, die unter der 

Kellerdecke in den Kellerraum auslaufen.

7. Diese ’trichterformigen Vorrichtungen4 sind sowohl von der Marktseite wie 

auch aus dem Innern der Basilika erreichbar.

Aus den beigegebenen Schnitten und Ansichten ist zu erkennen, daB die 

Mauerdurchlasse oder trichterformigen Vorrichtungen, deren obere Offnung 

nur wenig fiber dem Laufniveau des Basilikageschosses gelegen ist, dazu be- 

stimmt gewesen sein mfissen, irgendwelche Materialien bequem und schnell 

in das KellergeschoB zu fiihren. Hierbei wird man wohl am ehesten an 

Getreide und Hulsenfrfichte zu denken haben und das ganze Bauwerk als ein 

H o r r e u m benennen wollen. Mit Hilfe der in der Mauer verlegten ’Schfit- 

ten4 war eine bequeme Moglichkeit geboten, ohne umstandlichen Transport- 

aufwand groBe Mengen von Getreidefrucht einzulagern. Das in Korben oder 

Sacken herangefuhrte Gut wurde in die obere Offnung eingefiillt und fiber 

die trichterformige Verengung und den darunter liegenden Keilstein so in das 

tiefer gelegene Magazin hinabgeleitet, daB es sich dann vor den Kellerdurch- 

gangen und in diesen selbst, sowohl in Raum A wie in Raum B, auflagerte. Mit 

Hilfe von Holzverschlagen15), die unter Aussparung eines 2 m breiten Durch- 

gangs entlang den seitlichen Kellermauern bequem 2,80 m hoch sein konnten, 

ergibt sich ffir jede der Schfitten oder Einffillbffnungen eine verffigbare La

gerflache von 9 bzw. 10 qm. Entsprechend den zur Verffigung stehenden Auf- 

ffillhohen ergeben sich pro Schutte 22,50 bzw. 25 cbm, was ffir den Gesamt- 

raum der beiden Kellerraume A und B einen nutzbaren Raum von rund 

1600 cbm ergibt.

Nach den in Militarmagazinen modemerer Zeit fiblichen Dimensionen 

rechnet man ffir eine Tonne Weizen bei 1,10 m Hbhe des Lagerraumes eine 

Grundflache von 1,330 qm, bei Gerste eine Flache von 1,825 qm16). In den zu 

Verffigung stehenden beiden Raumen zu Aspendos konnten demnach mehr 

als 1100 t Weizen oder mehr als 800 t Gerste (22000 Ztr. Weizen bzw. 16000 

Ztr. Gerste) eingelagert werden17).

In dem einheitlichen Gesamtgeffige des Marktplatzes von Aspendos kommt 

dem Bauwerk wegen seiner Verbindung von Marktbasilika und Getreide- 

magazin eine besondere Bedeutung zu. Neben den der Versorgung Roms 

dienenden Anlagen in den klassischen Kornlandern der Antike, den groBen

15) Auf derartige Holzverschlage weist die Tatsache, daB bei den Pfeilerstellungen des 

Kellergeschosses jeweils die dritte Steinquaderlage um 3 bis 5 cm fiber die unteren und 

oberen Quader vorspringt. Dieser Vorsprung ist ausreichend, um mit entsprechender Ver- 

sprieBung gegen die Decke eine Scherwand zu verkeilen.

16) Vgl. dazu die Berechnungen von F. Noack, Eleusis (Berlin-Leipzig 1927) 196 und 312.

17) Die Menge von etwa 22 000 Ztr. Weizen wurde ausgereicht haben, um eine Bevolke- 

rung von etwa 2200 Personen ein Jahr lang zu versorgen, wenn der Pro-Kopf-Verbrauch im 

Monat mit 5 Modien zu 8,58 kg = 42,90 kg berechnet wird. Wurden jedoch die Flachen unter 

dem Mittel- und dem ostlichen Seitenschiff auch zur Vorratshaltung herangezogen und die 

Keller nicht nur auf 2,80 m, sondern bis 3,40 m Hohe aufgefiillt, erhoht sich entsprechend 

die Kapazitat des Magazins.
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Hafenstadten inner- und auBerhalb Italiens, und den der Versorgung der 

Truppen dienenden Anlagen in den Grenzbefestigungen nimmt der Befund in 

Aspendos eine Sonderstellung ein. Die technische Ausstattung der Anlage, zu 

der ich keine Parallele kenne, bot nicht nur die Moglichkeit, riesige Waren- 

mengen zu stapeln, sondern erleichterte in erheblichem MaBe die ubersicht- 

liche und getrennte Einlagerung unterschiedlicher Waren. Sie vermittelt zu- 

gleich einen Einblick in den komplizierten Mechanismus der romischen Ge- 

treideversorgung. Daneben ist uns in dem Gebaude ein einzigartiger Inge- 

nieurbau erhalten geblieben, dessen Wiederherstellung und Konservierung 

wiinschenswert ist.


