
Die Funktion der friihen romischen Marktbasilika.

Von

Gunter Fuchs.

Die Erkenntnisse, mit denen Alfons Maria Schneider und Armin von Ger- 

kan der Erforschung der antiken Basilika zu neuer Klarung und Vertiefung 

verholfen haben1), stellen es auBer Zweifel, daB die lateinische Bezeichnung 

dieser Bauwerke zwar mit einigem MiBverstandnis von einem griechischen 

Adjektiv abgeleitet ist, daB aber das lateinische Wort basilica urspriinglich 

keineswegs eine bestimmte architektonische Form bezeichnete, die etwa mit 

dem Ausdruck zusammen aus dem griechischen Kulturbereich ubernommen 

worden ware. Man wird daher nicht umhin konnen, das lateinische Wort ur

spriinglich als eine Bezeichnung der Zweckbestimmung jener Bauten aufzu- 

fassen, die seit dem Anfang des 2. Jahrhunderts v. Chr. zunachst in Rom und 

dann in einigen Provinz- und Kolonialstadten Italiens in rascher Folge zu ent- 

stehen beginnen. Das lateinische Wort basilica muB somit seiner urspriing- 

lichen Bedeutung nach eher als Bezeichnung einer bestimmten Institution, 

denn als der Name eines Gebaudetyps zu verstehen sein, und das Substantiv, 

zu dem fiaoihw} im Griechischen urspriinglich gehbrt haben muB, ist daher 

kaum oxoa 2) oder ein anderer bautechnischer Ausdruck gewesen, sondern 

weit eher ein Wort aus jenem Sachbereich, dem auch die romische Markt

basilika als Einrichtung angehbrte.

1) A. M. Schneider, Nachr. d. Akad. d. Wiss. Gottingen 1952, 153 ff. - A. von Gerkan, 

Kunstchronik 6, 1953, 237 ff.; ders., Rom. Quartalschr. 48, 1953, 129 ff.

2) Es ist auBerst bedenklich, die romische Basilika und ihre Bezeichnung von der 

flaollsios oroa in Athen (RE IV A 20 f. - W. Judeich, Topographic von Athen2 [Miinchen 

1931] 64. 73. 331. 344) ableiten zu wollen. Fur dieses Gebaude sind verschiedene Bezeich- 

nungen iiberliefert ( fiaodeia, ftaodh;, tov fiaodscos ); an der einzigen Stelle jedoch (Plato, 

Charm. 153 a), an der man fiaodixr]<; glaubte gefunden zu haben, ist mit den neueren Aus- 

gaben Baod-^t; zu lesen und die Beziehung dieser Textstelle auf die flaodetos otoa iiber- 

haupt aufzugeben (vgl. A. Mau, Pompeji in Leben und Kunst2 [Leipzig 1908] 68; ders., RE 

III 83). Auch sachlich besteht kein AnlaB, ein zum Amtslokal des ap/cov fiaodevi; gehorendes 

Bauwerk mit der romischen Marktbasilika in Zusammenhang zu bringen. DaB Vitruv einmal 

(5, 1, 6) ein Grundelement der Basilika mit dem lateinischen Aquivalent fur oroa, namlich 

porticus, benennt, besagt nicht mehr, als daB der stilistisch nicht sonderlich begabte Autor 

zur Bezeichnung der Einzelheiten einer Basilika weder griechische noch lateinische Fach- 

ausdriicke vorfand und sich in diesem Faile auf seine eigenen sprachschopferischen Fahig- 

keiten verlassen muBte. Uber die kaiserzeitliche Wendung flaodtxrj o-tod als Riickiibersetzung 

des lateinischen basilica s. o. Anm. 1. In gleichem Sinn findet sich fiaodixdQ (sc. otxo?) CIG. 

2782.
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Es ist eigenartig, daB es bisher keine eindeutige Antwort auf die Frage zu 

geben scheint, was denn nun diese spezifische Funktion der romischen Ba- 

silika gewesen sei. DaB die Basiliken als Gerichtsgebaude gedient hatten, hatte 

man fast allgemein angenommen, bis Erik Welin darlegte3), daB von einer 

derartigen Benutzung einzelner Basiliken nur in Ausnahmefallen die Rede 

sein kann. Es zeigt sich ganz allgemein, daB romische Gerichte in der Regel 

nicht an eine bestimmte Gerichtsstatte gebunden waren, wenn auch der Ort 

der wichtigsten tribunalia der Bequemlichkeit der Rechtsprechung wegen sich 

nur selten andern mochte. Unter diesen Umstanden konnte es vorkommen, 

daB das eine oder andere Gericht auch einmal in einer Basilika zusammentrat; 

die Regel ist das aber nicht gewesen, und der erstaunliche Umstand, daB in 

den wenigen Jahren zwischen 184 und 169 v. Chr. gleich drei Basiliken in un- 

mittelbarer Nahe des Forum Romanum errichtet worden sind4), kann mit 

GewiBheit nicht aus plotzlich aufgetretenen neuartigen Anforderungen des 

Gerichtswesens erklart werden.

Es muB ein anderer starker Antrieb gewesen sein, der die damals oft eng- 

stirnige und geizige censorische Bauverwaltung innerhalb kurzer Frist zum 

Bau dreier aufwendiger Gebaude auf dem teuersten Baugrund im Zentrum 

der Stadt veranlaBle. Worin aber bestand dieser Antrieb? Wozu brauchte man 

diese neuartigen Bauwerke so dringend? Den uns iiberlieferten literarischen 

und inschriftlichen Zeugnissen scheint eine sichere Antwort auf diese Fragen 

nicht entnommen werden zu konnen. Der Sinn dieser Bauten und ihrer Be- 

nennung muB fur die Zeitgenossen so selbstverstandlich gewesen sein, daB er 

keiner erlauternden Bemerkung bedurfte; der an sich sprachwidrige Name 

basilica muB die Funktion der Gebaude und die Bedeutung der Institution, 

der sie dienen sollten, so unmiBverstandlich bezeichnet haben, daB auch nur 

das geringste erklarende Beiwort als Pleonasmus empfunden worden ware.

Selbst Vitruv, der gern durch uberfliissige und pedantische Definitionen 

Geduld und Wohlwollen seiner Leser auf die Probe stellt, hat in diesem Faile 

keine Erklarung fur notig gehalten5); fur ihn ist basilica so selbstverstand-

3) E. Welin, Studien zur Topographie des Forum Romanum, Skrifter utgivna av 

Svenska Institutet i Rom 8° VI (Lund 1953) 111 ff. - Dazu A. von Gerkan, Gymnasium 62, 

1955, 276 ff.

4) Im Jahre 184 errichtete M. Porcius Cato als Censor die nach ihm genannte Rasilica 

Porcia, von der sich keine Reste erhalten haben, die aber etwas westlich von der Curia gestanden 

haben muB (S. B. Plainer - Th. Ashby, A Topographical Dictionary of Ancient Rome [Oxford 

1929] 82). Ob die Basilica Porcia tatsachlich das erste Gebaude dieser Art in Rom war, ist 

etwas zweifelhaft (G. E. Duckworth in: Ut pictura poesis. Studia latina Petro lohanni Enk 

septuagenario oblata [Leiden 1955] 58 ff.), die Frage diirfte jedoch beim derzeitigen Stande 

unsres Wissens nicht mit Sicherheit zu beantworten sein. Dieser friihe Bau kann nicht vor 

dem groBen Brande im Jahre 210 (Liv. 26, 27, 1 ff.) entstanden sein. - Im Jahre 179 vergab 

der Censor M. Fulvius Nobilior die Bauarbeiten fiir eine basilica post argentaris novas, die 

spater Basilica Aemilia genannt worden ist, und von der sich Reste erhalten haben (G. 

Carettoni, Not. Scavi 1948, 111 ff.; vgl. Rom. Mitt. 63, 1956, 14 ff.). - Im Jahre 169 (zu 

diesem Zeitansatz T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republik I [New York 

1951] 423 f.) erbaute der Censor Ti. Sempronius Gracchus eine Basilika an der Siidseite des 

Forums, die spater nach ihrem Erbauer den Beinamen Sempronia erhielt und schlieBIich dem 

Bau der Basilica lulia weichen muBte (S. B. Platner - Th. Ashby a. a. O. 82).

5) Vitruv 5, 1, 4 ff.
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lich wie forum, aerarium, career oder curia. Nur beilaufig erfahren wir, daB ini 

wesentlichen negotiatores die Basiliken aufzusuchen pflegten, fur deren Wohl- 

befmden und Bequemlichkeit der Architekt soviele Vorkehrungen getroffen 

wissen will, daB wir auf einen erheblichen Respekt vor diesem Personenkreis 

schlieBen konnen. Auch das tribunal und die magistratus, die Vitruv in seiner 

Basilika erwahnt, stehen offensichtlich in enger Beziehung zu den negotia

tores und ihrem Treiben6).

Der Ausdruck negotiator bezeichnet erst relativ spat ganz allgemein den 

Geschaftsmann; noch Cicero gebraucht das Wort nahezu ausschlieBlich zur 

Bezeichnung von GroBhandlern oder Bankiers, also auf jeden Fall bedeuten- 

den Geschaftsleuten7). Nimmt man hinzu, daB sich die drei beruhmten alten 

Basiliken in Rom in der unmittelbaren Nahe von Bankgeschaften befanden 

und sogar nach ihrer Lage zu bestimmten Bankbuden bezeichnet waren8), 

dann scheint sich ein erster Hinweis darauf zu ergeben, daB die friihen Markt- 

basiliken vornehmlich mit dem Geld- und Geschaftsverkehr zu tun hatten.

Dieser Bereich des off entlichen Lebens muB in Rom gerade zu Beginn des 

2. Jahrhunderts v. Chr. einen bemerkenswerten Aufschwung genommen ha- 

ben9). In der Folge des hannibalischen Krieges begann sich einerseits zum 

ersten Mai ein bemerkenswerter romischer Uberseehandel zu entwickeln, zum 

andern suchte eine bisher ungekannte Fiille mobilen Kapitals nach Anlage- 

moglichkeiten. Es liegt auf der Hand, daB hier, im Bereich des GroBhandels, 

des Uberseehandels und des Kapitahnarktes, mit spurbaren Einfliissen aus 

dem zu jener Zeit hochentwickelten Wirtschaftsleben der hellenistischen GroB- 

staaten gerechnet werden muB. Ungeachtet des Umstands, daB diese hier po- 

stulierten engen Beziehungen gerade im Bereich des Geschaftslebens kaum zu 

Ubernahmen einschlagiger griechischer Bezeichnungen als Fremdwbrter ins 

Lateinische gefiihrt haben10), wird es wohl doch erlaubt sein, sich im Faile 

der basilica nach verwandten Einrichtungen im griechischen Bereich umzu- 

sehen.

DaB man freilich dort auf den Gebaudetyp ’Basilika4 stoBen konnte, ist von 

vorn herein ganz unwahrscheinlich. Der griechische Osten hat vor der Kai- 

serzeit keine Basiliken gebaut und kennt auch keine eigene Bezeichnung fur 

diesen oder einen ahnlichen Bautyp. Als spater auch im Osten des romischen

6) Vitruv 5, 1, 8.

7) Zahlreiche Belege bei H. Merguet, Lexikon zu den Reden des Cicero III (Jena 1882) 

284 s. v.

8) Die Basilica Porcia befand sich in unmittelbarer Nahe des clivus argentarius. Die 

Basilica Aemilia war urspriinglich nach ihrer Lage zu den argentariae novae genannt worden 

(s. o. Anm. 4), die sich an ihre Siidwand anlehnten. DaB die Basilica Sempronia die friiher 

an dieser Stelle befindlichen tabernae veteres (Liv. 49,16) iiberhaupt verdrangt hatte, ist kaum 

anzunehmen, da noch der Nachfolgebau, die Basilica lulia, in engster architektonischer 

Verbindung mit einer Reihe von Tabernen gestanden hat.

9) M. Cary, A History of Rome (London 1954) 260 ff.

10) Wie zahlreiche Stichproben zeigen, sind im Bereich des Wirtschafts- und Rechtslebens 

bemerkenswert wenige griechische Ausdriicke als Fremdworter ins Lateinische ubernommen 

worden, selbst wenn der Sache nach griechischer EinfluB vorgelegen hat. Im Gegensatz dazu 

operiert Vitruv mit einer Fiille griechischer Fachausdriicke aus dem Bauwesen. Es ist hier 

nicht der Ort, auf diese Problematik naher einzugehen.
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Reiches Basiliken errichtet werden, wird der Name aus dem Lateinischen 

ruckentlehnt; wo der substantivische Gebrauch des vom griechischen Sprach- 

gefiihl noch immer als Adjektiv empfundenen Wortes AnstoB erregt, hilft 

man sich in der Regel durch Zusatz des Wortes oxod n), das aber immer ein 

Verlegenheitswort geblieben ist und keineswegs durch uralten Gebrauch 

sanktioniert war* 12).

Im griechischen Osten war das Adjektiv ein Standartausdruck

in der Verwaltungssprache der hellenistischen Konigreiche. Dort begegnen 

zahlreiche Ausdriicke wie to fiaodcxbv Ta/ztetov, die konigliche Bank, 6 flaotlLHOQ 

yQa/ifiaT8v t̂ der konigliche Schreiber (ein Beamtentitel), oder auch o^ed^/zaTa 

fiaodixa, ’konigliche Schulden‘ im Sinne von dem Staat geschuldeten Geld- 

betragen13). Baodixog wird hier so haufig gewesen sein, wie ’koniglich‘ in der 

Staatsverwaltung moderner Monarchien.

Die bisher angestellten Uberlegungen scheinen es zu rechtfertigen, nun- 

mehr folgende Frage zu stellen: Mit welcher off entlichen oder koniglichen 

Einrichtung der hellenistischen Staaten sind zu Beginn des 2. Jahrhunderts v. 

Chr. romische Kaufleute in eine so enge und vertraute Beziehung getreten, 

daB sie erstens die Ubertragung dieser Institution nach Rom fur wiinschens- 

wert hielten, daB sie zweitens die trage romische Bauverwaltung dazu zu be- 

wegen vermochten, in kurzer Zeit gleich drei Lokale fur diese Einrichtung 

im Geschaftszentrum der Stadt zu errichten, und daB sie schlieBlich drittens 

diese Einrichtung im brancheiiblichen Jargon mit der sprachlich unzulassi- 

gen Abkiirzung basilica unmiBverstandlich benennen konnten?

Diese Frage laBt sich, wie es scheint, beantworten. Eine Institution, die 

sich in den hellenistischen Konigreichen einschlagigen Aufgaben widmete, war 

r) flaodtxr] xod.7ti'~a, was nur unvollkommen und miBverstandlich mit ’die 

konigliche Bank‘ iibersetzt wiirde. Die fiaodixi] xodnE^a hatte nicht nur im 

heutigen Sinne bankiibliche Geschafte wahrzunehmen, sie hatte dariiber hin- 

aus auch das Einziehen bestimmter Steuern ubernommen und war zugleich 

eine AuBenhandelsorganisation mit Monopolstellung14). Vor allem mit diesem 

Bank- und Handelsinstitut muBten romische Kaufleute in der hellenistischen 

Welt als Schiffseigner und Kapitane, als Bankkunden und Handler in nahere 

Beruhrung kommen. Ein EinfluB gerade dieser wohlorganisierten und mach- 

tigen Institution auf die romischen Geschaftsverhaltnisse ware daher nicht 

verwunderlich. Damit erscheint die Vermutung einigermaBen motiviert, das 

in dem uns interessierenden Zusammenhang zu fiaodtitf gesuchte griechische 

Substantiv sei xodneCa gewesen oder zumindest ein Wort ahnlicher Bedeu- 

tung.

Es kann dabei als ausgeschlossen gelten, daB die romische Republik ver-

n) Vgl. Anm. 1.

12) Vgl. Anm. 2.

13) M. Rostovtzeff, Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte der hellenistischen Welt 3 

(Darmstadt 1956) 1452. - H. G. Liddell - R. Scott, Greek-English Lexicon (Oxford 1953) s. v.

14) M. Rostovtzeff a. a. O. 1, 316 f.; 2, 1032; 3, 1178. Ein substantiviertes fiaodixov (sc. 

rafj.iE~tov) mit der Bedeutung ’Bank' belegen Liddell-Scott s. v. mehrfach; es konnte daher 

auch im Faile fiaodixr] der substantivierte Gebrauch des Adjektivs bereits aus dem Bereich 

der griechischen Umgangssprache stammen.
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sucht haben kbnnte, ebenfalls ein staatliches Monopohinternehmen auf wirt- 

schaftlichem Gebiet ins Leben zu rufen. Es kann kein Zweifel daran beste- 

hen, daB sich im Rom jener Zeit nicht die geringsten Anzeichen von wie immer 

geartetem Staatskapitalismus finden; das gesamte Wirtschaftsleben blieb aus- 

schliefilich der privaten Initiative iiberlassen. Postuliert man daher die Uber- 

nahme eines der fiaodixi) roa:uda vergleichbaren Instituts durch die rbmi- 

sche Geschaftswelt, dann kann man dabei selbstverstandlich nur an jene Ziige 

dieser Einrichtung denken, die nicht typisch fur das auch in der Wirtschaft 

zentralistische Autokratenregiment der meisten hellenistischen Staaten wa- 

ren. Eine Einrichtung, die in Rom nach dem Vorbild einer hellenistischen Tra- 

peza errichtet worden ware, ist daher nur als eine Art Borse denkbar, an der 

von selbstandigen Kaufleuten und Kapitaleigentiimern Produkte, Leistungen, 

Vertrage und Beteiligungen ausgehandelt wurden. Man mag dabei - um histo- 

risch faBbare Erscheinungen dieser Art anzudeuten - etwa an die im See- 

handel ublichen Beteiligungen15) denken und vielleicht auch an die Gesell- 

schaften der publicani. In beiden Fallen war der anfangliche Kapitalbedarf 

sehr groB, der Gewinn dann aber - bei durch breite Anteilsstreuung vermin- 

dertem Risiko - auBerordentlich hoch.

Die Rechtsform, in der die bei diesen Geschaften nbtigen Abmachungen 

getroffen wurden, diirfte in der Regel die stipulatio gewesen sein16). Sie ist 

ihrem Wesen nach ein fbrmliches, miindliches17) Zahlungs- bzw. Leistungs- 

versprechen, das im romischen Recht eine nicht unwesentliche Rolle gespielt 

hat und daher im alltaglichen Geschaftsverkehr von groBer Bedeutung ge

wesen sein muB. Es ist hier nicht der Ort, diese Rechtsform im einzelnen zu 

analysieren; es leuchtet jedoch angesichts der sehr eingehenden Behandlung 

dieser Materie durch die Juristen der Kaiserzeit ohne weiteres ein, daB die 

vorziiglichste Domane der stipulatio das Termingeschaft auf dem Kapital- 

markt und vor allem im ProduktengroBhandel gewesen sein muB18).

Das Stipulieren ging im Prinzip so vor sich, daB der stipulator an den 

promissor eine genau spezifizierte Frage richtete (etwa: decern aureos primis 

kalendis Martiis dare spondes?) 19) und der promissor darauf eine an die Ein-

15) M. Porcius Cato, der als Censor gegen den Widerstand politischer Gegner (Liv. 39, 44, 

7; Plut., Cat. mai. 19; erhalten das Frgt. einer Rede uti basilica aedificetur bei H. Jordan, 

M. Catonis praeter librum de re rustica quae extant [Leipzig 1860] 51 Nr. XXII) den Bau 

seiner Basilika durchsetzte, hat sich selbst durch einen Mittelsmann an derartigen Unter- 

nehmungen beteiligt und entsprechende Ratschlage in seinen Schriften niedergelegt (vgl. 

Plut., Cat. mai. 21, 5 ff.), freilich nicht, ohne dem Publikum dann doch wieder mit altvater- 

lichem Donner gegen diese Art des Gelderwerbs lastig zu fallen (de agr., praef.).

16) Fur diesen Hinweis und mannigfache Belehrung habe ich M. Fuhrmann aufs herz- 

lichste zu danken. Ohne seine und J. Bleickens geduldige Hilfe ware mir eine sinnvolle 

Beschaftigung mit dieser mir vollig fremden Materie nicht moglich gewesen. - Zur stipulatio 

allgemein R. Sohm, Institutionen17 (Miinchen-Leipzig 1931) 62. 402 ff. 483 f.

17) Nach Inst. 3,21 gab es ’friiher' auch schriftliche Abmachungen. Vgl. R. Sohm a. a. O. 

415 ff.

18) Dig. 45, 1, 75 und ofter: tritici Africae boni modios centum oder vini Campani 

boni amphoras centum als paradigmatische Beispiele. - Zahlung an fremden Orten z. B. Dig. 

45, 1, 122.

«) Inst. 3,15,2.
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haltung bestimmter Formen gebundene Antwort gab (spondeo)20). Es war nicht 

notig, daB die Antwort sofort auf die Frage folgte; der stipulator durfte fiir 

kurze Zeit den Ort der Verhandlung verlassen, muBte jedoch auf jeden Fall 

zuriickkehren, um sich der vorgeschriebenen Antwort seines Kontrahenten 

zu versichern21). Dem promissor war es erlaubt, unbeschadet der Rechts- 

giiltigkeit des Aktes in seine Antwort einflieBen zu lassen, was ihm beliebte, 

solange die notwendigen Worte in der Antwort enthalten waren und der ma- 

terielle Inhalt der Frage durch die Antwort nicht in unerlaubtem AusmaB 

modifiziert wurde22). Die Sprache, in der Frage und Antwort formuliert wur- 

den, spielte eine nur untergeordnete Rolle; so war es etwa zulassig, daB der 

eine der Kontrahenten griechisch, der andere lateinisch sprach; lediglich hin- 

sichtlich der Zulassigkeit etwa des Punischen oder Assyrischen hatten die 

rbmischen Juristen ihre Zweifel, ohne jedoch den Gebrauch dieser Sprachen 

geradezu auszuschlieBen23).

Im Ganzen kann man sich kaum dem Eindruck verschlieBen, daB das ein- 

schlagige Recht harte und nicht sei ten listige Handelspraktiken sanktionierte, 

ohne dabei einen bemerkenswert hohen Standard der Geschaftsmoral grund- 

satzlich aufzugeben.

Es bleibt nun noch iibrig, einen Beleg dafiir beizubringen, daB Stipulationen 

der geschilderten Art tatsachlich in den Basiliken vor sich zu gehen pflegten. 

Ein liebenswurdiger Zufall hat uns eine satirische Schilderung von Menschen- 

typen aufbehalten, die man um die Zeit der ersten Basilikabauten in Rom 

bei diesen Gebauden anzutreffen pflegte. In seinem ’Curculio4 laBt Plautus 

(oder ein nur wenig spaterer Bearbeiter dieser Komodie) den Chorfiihrer fol- 

gende Schilderung der Forumsgegend entwerfen:

466 . . . sed dum hie (sc. Phaedromus) egreditur foras,

commonstrabo, quo in quemque hominem facile inveniatis loco, 

ne nimio opere sumat operam si quem conventum velit, 

vel vitiosum vel sine vitio, vel probum vel inprobum. 

qui periurum convenire volt hominem ito in comitium, 

qui mendacem et gloriosum apud Cloacinae sacrum; 

ditis, damnosos maritos sub basilica quaerito, 

ibidem erunt scoria exoleta quique stipulari solent. 

symbolarum collatores apud forum piscarium.

Die an sich auBerst wichtigen topographischen und chronologischen Pro- 

bleme, die mit dieser Stelle zusammenhangen, stehen hier nicht zur Debatte24). 

Der Sinn der angefiihrten Verse tritt deutlich genug zutage: Die berufsmaBi- 

gen falschen Zeugen treiben sich auf dem Comitium herum, wo damals noch 

die Praetoren Recht zu sprechen pflegten. Liigner und Aufschneider lungern 

beim Heiligtum der Venus Cloacina, das aber heiBt unmittelbar vor den

20) Inst. 3,15,1.

21) Dig. 45, 1, 1.

22) Dig. 45, 1, 65 erklart z. B. die Antwort arma virumque cano: spondeo fiir giiltig.

23) Inst. 3, 15; Dig. 45, 1, 6.

24) Vgl. G. E. Duckworth a. a. O. (Anm. 4) 58 ff.
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tabernae novae an der Nordseite des Forums, wo sie mit ihren angeblichen 

Geschaftsverbindungen und Bankguthaben prahlen. Unmittelbar hinter die

sen neuen Bankbuden befmdet sich die basilica, unter deren machtigem Dach 

man die dites findet, die reichen Kapitalisten, und jene, qui stipulari solent, 

die Kaufleute, die dort ihre Termingeschafte abschlieBen25). Es leuchtet ein, 

daB es sich hier genau um die Personengruppen handelt, die wir nach dem 

bisher Dargelegten in der Basilika anzutreffen erwarten muBten. Der Dichter 

gesellt diesen Spekulanten dann noch die durch die Verschwendungssucht 

ihrer Gattinnen in den Bankrott getriebenen Ehemanner zu, die die Basilika 

als Quelle schnellen Reichtums verzweifelt anzieht, oder die schon wieder zur 

Bitte um ein neues Darlehen gezwungen sind. SchlieBlich linden sich hier 

auch noch die Unternehmerinnen eines leichteren Gewerbes, die dem Bilde 

allgemeinen Feilschens und Stipulierens nach der Absicht des Kombdienschrei- 

bers eine satirische Pointe aufsetzen sollen. Am forum piscarium schlieBlich, 

in der unmittelbaren Nachbarschaft der basilica, begegnet man jenen, die ihre 

Einkaufe fur den nachsten Vereinsschmaus tatigen. Das Ganze also, wie der 

Dichter verheiBen hatte, eine Ansammlung teils mehr, teils minder ehrsamer 

Typen, wie man ihnen bei einem Spaziergang an der Nordseite des Forums 

begegnen mochte.

Wie man sieht, besteht einige Veranlassung, in den friihen romischen 

Marktbasiliken die Bbrsengebaude jener Zeit zu erkennen, die Zentren des 

GroB- und Uberseehandels und des Kapitalmarktes26). Einmal in die antike 

Weltwirtschaft hineingewachsen, muBte Rom die fur ein fortschrittliches Wirt- 

schaftsleben notwendigen Einrichtungen zwar von den hellenistischen Staaten 

entlehnen, sie aber zugleich der eigenen, rigoros republikanischen Verfassung 

und den eigenen wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen. Das mag es eini- 

germaBen erklaren, daB man zwar Institutionen iibernahm und mit miBver- 

standenen Fremdwbrtern bezeichnete, daB man aber fur die anders gearteten 

organisatorischen Bediirfnisse, wie Gebaude und dergleichen, eigene Formen 

fmden und entwickeln muBte. Bedenkt man dies, dann setzt es gar nicht so 

sehr in Erstaunen, daB man zwar die Borse als Institution im griechischen 

Osten antrifft, nicht aber den Gebaudetyp, der eine vergleichbare Einrich- 

tung in Rom beherbergte.

25) Dieser Personenkreis 1st offensichtlich identisch mit den negotiatores bei Vitruv (s. o. 

Anm. 6) und Cicero (s. o. Anm. 7). Vgl. Cic., Verr. 2, 5, 152.

26) Prozesse, die sich aus Stipulationen ergaben, warden in Rom vor den zustandigen 

Praetoren gefiihrt (R. Sohm a. a. O. 644 f.), die ihre tribunalia auf dem Forum oder auf dem 

Comitium aufschlugen. In den Basiliken haben sie in der Regel nicht zu Gericht gesessen 

(s. o. S. 40 und Anm. 3), vielleicht weil diese einem bestimmten Zweck und wohl auch einem 

bestimmten Personenkreis (vgl. die Funktion der plutei bei Vitr. 5, 1, 4 ff.) vorbehaltenen 

Gebaude einem strengen Begriff von der Offentlichkeit des Verfahrens nicht geniigten. Die 

Provinz hat diese Bedenken nicht geteilt und Prozesse innerhalb der Basiliken zugelassen, 

ja sogar permanente architektonische Einrichtungen dafiir vorgesehen, wie das ingeniose 

tribunal in der Basilika zu Fanum (Vitr. a. a. O.) und das erhaltene in der von Pompei 

(A. Maiuri, Boll. d’Arte 10, 1930/31, 563 ff.). Allerdings wirken diese beiden tribunalia auch 

architektonisch ausgesprochen als Fremdkorper, die sich vom eigentlichen Basilikaraum 

betont zu distanzieren versuchen und dem Innenraum der Basilika auf AuBenansicht berech- 

nete Fassaden prasentieren. Vgl. auch H. Dessau, Inscr. lat. sei. II2 (Berlin 1955) 381 Nr. 5526.



46 Gunter Fuchs: Die Funktion der friihen romischen Marktbasilika.

Selbstverstandlich ist das alles kein Beweis dafiir, daB der Gebaudetyp 

basilica nun auf jeden Fall in Rom selbst entstanden sein miiBte. Man scheut 

sich, der damals zwar groBen, aber kiinstlerisch und zivilisatorisch noch arg 

riickstandigen Stadt die eigenstandige Entwicklung einer so gelungenen und 

erfolgreichen Raumform zuzutrauen. Vorlaufig jedoch miissen wir uns mit 

dem Umstand abfmden, daB uns dieser Gebaudetyp etwa seit dem Beginn des 

2. Jahrhunderts v. Chr. allein in Rom und erst spater in einigen italischen 

Kolonialstadten begegnet27).

27) Um 210 v. Chr. ist auf Delos ein fiir Borsenzwecke bestimmtes Gebaude, die sog. 

hypostyle Halle, als private Stiftung errichtet worden (G. Leroux, Exploration arch^ologique 

de Delos 2 [Paris 1909] mit verbesserungswiirdiger Rekonstruktion). Ob und auf welche Weise 

Bauwerke dieser Art auf die Entwicklung der romischen Marktbasilika eingewirkt haben 

konnten, bleibt zu untersuchen.


