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H i l k e  t H ü r

Zur Kuretenstrasse Von ephesos

Eine Bestandsaufnahme der Ergebnisse aus der Bauforschung

vorbemerkungen zur grabungs- und restaurierungsgeschichte und zum Forschungsstand

die Kuretenstraße in ephesos, die in der antike wahrscheinlich embolos genannt wurde, kann nach unse-
rem heutigen Kenntnisstand als überaus bedeutungsreicher Hauptverkehrsweg und rückgrat der städtischen 
entwicklung von ephesos angesehen werden (abb. 1). ihr Nutzungskontinuum1 reichte zumindest von archa-
ischer bis in byzantinische zeit und setzte sich als Landschaftspfad und/oder bachbett bis zum beginn des 
vermehrten neuzeitlichen interesses an den antiken ruinen und deren erforschung fort2. die heutige touristi-
sche benutzung spricht für sich selbst, nahezu jeder der zwei bis drei millionen jährlichen ephesos-besucher 
geht über das großteils originale, antike Marmorpflaster der Straße.

im folgenden beitrag sollen drei aspekte zum thema ›Kuretenstraße‹ besprochen werden: zuerst sollen die 
Grabungsgeschichte und die denkmalpflegerischen Maßnahmen an der Straße sowie der Forschungsstand zur 
bauforschung resümiert werden; dann folgt eine diskussion des unteren embolos im ausgehenden Hellenis-
mus und in der frühen Kaiserzeit im Lichte der neuesten Forschungsergebnisse; abschließend wird ein gra-
bungsbefund von der Südseite des oktogons, der zu einer kontroversen datierung des bauwerks zu führen und 
damit die interpretation in Frage zu stellen scheint, näher beleuchtet.

die grabungen und restaurierungen an der Kuretenstraße können zwei zeitabschnitten zugeordnet wer-
den, der erste betrifft den zeitraum von 1904–1962, der zweite die zeit seit 1984. die westlichen 70 m der 
unteren Kuretenstraße wurden bereits im ersten Jahrzehnt der österreichischen grabungstätigkeit in ephesos 
aufgedeckt, als die ausgräber den Standort des partherdenkmals3 und ein in einer inschrift auf dem Südtor der 
agora erwähntes ›auditorium‹4 suchten. 1904 wurden diese grabungen ca. 20 m östlich des oktogons einge-
stellt5. zuvor waren an der Straßensüdseite drei bauwerke freigelegt worden: das Hadrianstor, das Heroon und 
das oktogon (abb. 2). an der Nordseite der Straße kamen mächtige Säulentrommeln mit den Jahreslisten des 
Kultvereins der ephesischen Kureten6 zutage, die in einer spätantiken Halle sekundär verbaut worden waren. 
erst 1954 wurden unter F. miltner, der den modernen Namen ›Kuretenstraße‹ einführte, die grabungen in 
diesem zentralen Stadtbereich wieder aufgenommen7, und in den folgenden Jahren die verbleibenden 170 m 

 1 eine vergleichsweise lange Nutzungskontinuität ist für die anderen uns bekannten ›Hauptstraßen‹ von ephesos, wie z. b. die ›arka-
diane‹, die ›marmorstraße‹ oder die ›theaterstraße‹ nicht belegt. zum nachantiken ephesos s. c. FoSS, ephesus after antiquity. a 
Late antique, byzantine and turkish city (cambridge 1979); zum spätantiken ephesos s. r. PiLLinger – o. kreSten – F. krinzin-
ger u. a. (Hrsg.), efeso paleocristiana e bizantina. Frühchristliches und byzantinisches ephesos. referate vom 22. bis 24. Februar 
1996 im Historischen institut beim Österreichischen Kulturinstitut in rom durchgeführten internationalen Kongress aus anlass des 
100-jährigen Jubiläums der österreichischen ausgrabungen in ephesos, aForsch 3 = denkschrWien 282 (Wien 1999). zur arkadi-
ane vgl. p. SCHneider, bauphasen der arkadiané, in: FrieSinger – krinzinger 1999, 467–478.

 2 miLtner 1959, 264 und anm. 35 beschreibt, dass die bauteile des Hadrianstempels auf der Nordseite aufgeschichtet waren, um auf 
der Südseite vor der noch aufrecht stehenden ›alytarchenstoa‹ einen etwa 1,5 m breiten Weg offen zu halten. zu einem ähnlichen 
befund in ostia vgl. a. gering, plätze und Straßensperren an promenaden, rm 111, 2004, 299–381 bes. 354.

 3 r. Heberdey, Vorläufiger Bericht über die Grabungen in Ephesos 1905/1906, ÖJh 10, 1907, Beibl. 64–66. 
 4 r. Heberdey, Vorläufiger Bericht über die Grabungen in Ephesos 1904, ÖJh 8, 1905, Beibl. 69–77. Zum Auditorium s. jetzt P. 

SCHerrer, die frühkaiserzeitliche agora: die ›Neronische Halle‹ (auditorium), in: SCHerrer – trinkL 2006, 36–42.
 5 Heberdey a. o. (anm. 3) 66.
 6 vgl. d. knibbe, der Staatsmarkt. die inschriften des prytaneions. die Kureteninschriften und sonstige religiöse texte, Fie 9, 1, 1 

(Wien 1981).
 7 vgl. u. Quatember, zur grabungstätigkeit Franz miltners an der Kuretenstraße, in: brandt u. a. 2005, 271–278.
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der Straße bis zum sogenannten Heraklestor8 und weiter bis zum domitiansplatz aufgedeckt. an der Nordseite 
der Straße wurden östlich des variusbades9 portiken, der Hadrianstempel, das Nymphaeum traiani, die bad-
gasse, ein torbau und der beginn der sogenannten Katzenkopfgasse sowie weitere Straßenhallen ausgegraben. 
an der Südseite wurde die sogenannte alytarchenstoa, die tabernen vor dem Hanghaus 1, die ersten meter der 
Stiegengassen 1 und 2 und im osten eine weitere portikus freigelegt10. Nur die letzten 50 m der Südhalle blie-
ben, durch F. miltners plötzlichen tod 1959, unausgegraben11.

bereits 1955 hatte F. miltner an der Nordseite der oberen agora (sog. Staatsmarkt) das prytaneion und 
damit den ursprünglichen aufstellungsort der ›Kuretensäulen‹ gefunden; sie wurden 1962 zurücktransportiert 
und in Form einer architekturprobe aufgebaut. auch entlang der Straße wurden Säulen und Kapitelle unmit-
telbar nach der ausgrabung wieder aufgerichtet. F. miltner veranlasste nach der Freilegung des Hadrianstem-
pels 1957 ebenso den Wiederaufbau12 (abb. 3) und plante eine architekturprobe des Nymphaeum traiani, 
deren ausführung allerdings erst 1962 begonnen wurde13. da bei dem Nymphaeum keine Säulen gefunden 
worden waren, wurde bei diesem aufbau auf die konkrete Wiedergabe der Höhe verzichtet und die Säulen 
wurden durch betonstümpfe ersetzt (abb. 4). in der sog. alytarchenstoa14 war ein polychromes bodenmosaik 
gefunden worden, welches zunächst an ort und Stelle konserviert, später aber abgenommen und in den Jahren 
nach 1977 neu verlegt wurde15.

Seit 1984 fanden folgende grabungen und restaurierungen statt: im rahmen baugeschichtlicher analysen 
an den monumenten der Südseite wurden von 1984–1986 die Fundamente des Heroons und des oktogons 
durch einige Sondagen untersucht. Weitere Sondierungen führte man im sogenannten Westteil des Hanghauses 
2 und in den tabernen sowie 1999 im rahmen von Fundamentierungsarbeiten für den Schutzbau des Hang-
hauses 2 durch16. die Funde bearbeitet a. Waldner und wird die ergebnisse in Kürze vorlegen17. in den Jahren 
1994–1996 sollten Sondagen in den Säulenhallen18 ältere bauphasen und den zeitpunkt der repräsentativen 
ausgestaltung der Kuretenstraße mit portiken klären. den von F. miltner unangetasteten bereich der oberen 
Südhalle nahe des Heraklestores begann man 2005 und 2006 freizulegen. gleichzeitig wurde der nachrut-
schende Hang der Nordseite mit trockenmauern gesichert, im verlauf dieser arbeiten kam ein in der Nord-
halle spätantik eingebautes thermopolium zutage19.

von 1991–1996 wurde das Hadrianstor teilweise wiederaufgebaut20. die in situ verbliebenen reste dieses 
torbaus, vier unscheinbare postamentsockel, waren nach der ausgrabung 1904 im ruinengelände kaum wahr-
nehmbar. Wohl um diesem missstand abzuhelfen, setzte man auf die postamente pfeiler mit dreiviertelsäulen 
und darauf die Kapitelle als architekturprobe21 (abb. 5 a). die pfeiler gehörten jedoch nicht zum torbau, son-
dern zu dem im osten benachbarten Heroon. die Stützen des Hadrianstores setzen sich, wie die basen deutlich

 8 dazu s. a. bammer, ein spätantiker torbau in ephesos, ÖJh 51, 1976/1977, 93–126.
 9 Zur korrekten Identifizierung als Variusbad s. D. knibbe – r. merkeLbaCH, ephesische bauinschriften 3. das variusbad, zpe 31, 

1978, 99. der bau war zunächst als Kuretenbad, später als Scholastikiatherme bezeichnet worden.
 10 zusammenfassung dazu H. tHür, die ergebnisse der arbeiten an der innerstädtischen via Sacra im embolosbereich, in: via Sacra 

ii, bermatÖai 6 (Wien 1995) 84–95.
 11 mit der Freilegung wurde erst 2005 und 2006 begonnen, s. dazu den beitrag von d. iro – H. SCHwaiger – a. waLdner in diesem 

band.
 12 miLtner 1959, 372–375; F. miLtner, 24. Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Ephesos, ÖJh 45, 1960, Beibl. 64–66.
 13 F. eiCHLer, die österreichischen ausgrabungen in ephesos 1962, anzWien 100, 1963, 50 f.
 14 miLtner 1959, 325; W. JobSt, römische mosaiken aus ephesos i. die Hanghäuser des embolos, Fie 8, 2 (Wien 1977) 31–34; s. vor 

allem den beitrag von u. Quatember – v. SCHeibeLreiter – a. SokoLiCek in diesem band.
 15 miLtner 1959, 325; miLtner a. o. (anm. 12) beibl. 70; H. VetterS, Ephesos. Vorläufiger Grabungsbericht 1979, AnzWien 117, 

1980, 256; zum mosaik s. den beitrag Quatember – SCHeibeLreiter – SokoLiCek in diesem band.
 16 Jahresbericht 1999. Hanghaus 2: die Fundamentgrabungen, ÖJh 69, 2000, 372 f. die Funde und befunde werden von a. Waldner 

im rahmen des FWF-projektes »Kuretenstraße 17617-g02« bearbeitet.
 17 vgl. den beitrag von a. waLdner in diesem band.
 18 1994 wurde in der Südhalle etwas östlich des Nymphaeum traiani gegraben, 1995 in der Nordhalle östlich der einmündung der 

sog. Katzenkopfstraße; dazu s. tHür 1996, 13 f. 1996 wurde in der Kuretenhalle gegraben, dazu s. tHür – PietSCH 1997, 9 f.
 19 vgl. Jahresbericht 2005. obere Kuretenstraße, ÖJh 75, 2006, 332 f.; s. auch iro – SCHwaiger – waLdner a. o. (anm. 11).
 20 dazu s. H. tHür, prozessionsstraße (via Sacra) im bereich Kuretenstraße, ÖJh 64, 1995, beibl. 19; tHür 1996, 15–17; tHür – 

PietSCH 1997, 10–12.
 21 diese architekturprobe hatte verschiedentlich zu einer falschen baubeschreibung des torbaus geführt, dazu s. tHür 1989, 23.
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zeigten, aus einer vollsäule im Norden und einem Halbsäulenpfeiler im Süden zusammen; die architektur-
probe wurde im zuge der baugeschichtlichen untersuchung abgebaut. da das Hadrianstor im ambiente der 
nahe gelegenen anastylosen der celsusbibliothek, des Südtores und der arbeiten an der Neronischen Halle nur 
schwer erkennbar war, ihm aber eine wichtige urbanistische Funktion als merkmal der ›neuen triodos‹, dem 
Nachfolgebau der alten, der artemis ephesia und der Hekate heiligen dreiwegekreuzung22, zukommt, wurde 
der bau in das restaurierungs- und präsentationsprogramm für den unteren embolos aufgenommen23. da der 
erhaltungszustand des bauwerkes keine vollständige anastylose erlaubte, wurde ein teilweiser Wiederaufbau 
durchgeführt. die vier Stützenstellungen aus kannelierter vollsäule und glattem Halbsäulenpfeiler wurden 
ergänzt und wieder aufgerichtet, die drei originalkapitelle und ein abguss darauf versetzt und die gebälkzone, 
die in der gesimsschicht fast vollständig erhalten war, ergänzt und wieder versetzt. als Hinweis auf den wei-
teren aufbau wurde der bogenanfängerblock als abschluss aufgestellt (abb. 5 b). Wenn somit auch das mitt-
lere bogengeschoss und das obergeschoss fehlen, wird der torbau durch den ca. 8 m hohen Wiederaufbau 
inmitten der umliegenden, teils hoch erhaltenen ruinen, der anastylosen sowie des Schutzbaus über dem 
Hanghaus 2 akzentuiert und für den besucher greifbar.

der Forschungsstand zur Kuretenstraße kann folgendermaßen zusammengefasst werden: die zu beginn 
des 20. Jhs. ausgegrabenen drei monumente der südlichen Straßenseite wurden vom damaligen grabungsar-
chitekten W. Wilberg summarisch untersucht. er fertigte zum Hadrianstor und zum oktogon theoretische 
rekonstruktionsvorschläge und einen erläuternden text an, beide bauwerke blieben damals aber unpubliziert. 
Für das dritte monument, das Heroon, konnte hingegen die rekonstruktion nicht geklärt werden. zum Hadri-
anstor wurden später von o. Schottenhamel und K. H. göschl rekonstruktionszeichnungen gefertigt und 
abgebildet24, W. Wilbergs rekonstruktion und ein ausführlicherer text zum oktogon erschien in W. alzingers 
Studie zur augusteischen architektur25. F. miltner hatte für bauaufnahmen der bauwerke der Nordseite zwei 
architekten engagiert, K. H. göschl bearbeitete den Hadrianstempel, seine rekonstruktion wurde bereits dem 
grabungsbericht des Jahres 1956 beigefügt26; eine publikation des bauwerkes ist aber bis heute ausständig. H. 
pellionis untersuchte das Nymphaeum traiani, seine rekonstruktion wurde erstmals von a. bammer publi-
ziert27, aber auch gemeinsam mit der publikation der bauinschrift in den »inschriften von ephesos« abgebil-
det28. u. Quatember hat den bau jetzt grundlegend neu analysiert, die druckfassung für die publikation wurde 
kürzlich vorgelegt29.

Neue bauuntersuchungen nach den Kriterien moderner bauforschung zu den drei bauten der Südseite 
begann die verfasserin 1978. ziel war einerseits die steingerechte rekonstruktion der bauwerke (abb. 6) und 
die überprüfung der Wilberg’schen rekonstruktionen, andererseits die chronologische einordnung der bauten 
anhand ihrer baudekoration, bautechnik und bautypologie. die publikation zum Hadrianstor liegt vor30, zum 
oktogon und zum Heroon gibt es Studien zur deutung31, die publikationen sind in vorbereitung32. Jene bau-
historischen analysen und eine beurteilung der bauwerke im historischen, topographischen und urbanisti-
schen Kontext führten zwangsläufig zu weiterführenden Fragen und schufen Voraussetzungen für neue Inter-
pretationen. 

 22 zur triodos s. anm. 33.
 23 Der teilweise Wiederaufbau wurde von Senator A. Kallinger-Prskawetz finanziert. Zur Diskussion eines teilweisen Wiederaufbaus 

s. auch tHür 1989, 21 f.
 24 W. aLzinger – d. knibbe, ephesos. ein rundgang durch die ruinen (berlin 1972) 29; W. aLzinger, die ruinen von ephesos (ber-

lin 1972) 77.
 25 aLzinger 1974, 40–43.
 26 F. miLtner, 22. Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Ephesos, ÖJh 44, 1959, Beibl. 277 Abb. 128.
 27 a. bammer, architektur, ÖJh 50, 1972–1975, beibl. 386 abb. 10.
 28 ive 424.
 29 u. Quatember, das Nymphaeum traiani in ephesos, Fie 11, 2 (in druck).
 30 H. tHür, das Hadrianstor in ephesos, Fie 11, 1 (Wien 1989).
 31 s. anm. 37. 38.
 32 das oktogon wird seit 2005 unter einsatz moderner technologien neu bearbeitet und von b. thuswaldner im rahmen ihrer dis-

sertation zur publikation vorbereitet; vgl. dazu den beitrag von b. tHuSwaLdner in diesem band; das Heroon wird von der verf. 
unter mitarbeit von a. pyszkowski-Wyzykowski publiziert werden.
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das Hadrianstor wurde als markante dekorations- und Kulissenarchitektur an einem zentralen Kreuzungs- 
oder dreiwegepunkt33 der Stadt errichtet. der bau trägt eine Widmung an die Stadtgöttin, den demos und den 
regierenden Kaiser – seine planung dürfte vermutlich in erwartung des vom partherfeldzug zurückkehrenden 
Kaisers traian erfolgt sein34; letztlich dürfte er jedoch auf dessen Nachfolger Hadrian umgewidmet worden 
sein. die bauinschrift ist nur in geringen resten erhalten, der Stifter bleibt deshalb unbekannt35.

Für das Heroon führte eine vollständige, nach modernen Kriterien durchgeführte bauaufnahme erstmals zu 
einer rekonstruktion des bauwerkes. archäologische untersuchungen an der ost- und Westseite des gebäu-
des und ebenso im brunnenbecken, aber auch im Kern des baus selbst – oberhalb des Wasserkanals – konnten 
eindeutig klären, dass das Heroon keine – zuvor vermutete36 – grabkammer enthielt. auch seine Funktion als 
brunnen war von anfang geplant und gehörte zum ursprünglichen baukonzept. das Heroon dürfte – wenn die 
interpretation der giebelreliefs das richtige trifft – als memorialbau für den mythischen Stadtgründer andro-
klos in späthellenistischer zeit erbaut worden sein37. 

im oktogon, grabbau einer jungen Frau, kann hingegen aufgrund seiner zeitstellung und einiger anderer 
indizien das grab der ptolemäischen prinzessin arsinoe iv. vermutet werden, die als asylantin des artemisi-
ons im Jahr 41 v. chr. auf veranlassung ihrer Schwester cleopatra und des marc anton in ephesos ermordet 
wurde38. bauwerk und datierung des oktogons werden unten noch näher besprochen. die reihe der grab- und 
ehrenmonumente setzt sich nach osten mit einem kleinen, hexagonalen zentralbau39 und einem hellenisti-
schen brunnenhaus40 fort.

ein an der Westseite des Heroons, d. h. zwischen Hadrianstor und Heroon, im rahmen der archäologischen 
Sondierungen aufgefundener Sarkophag führt mit einiger Wahrscheinlichkeit zu einem bedeutenden ephesi-
schen euergeten des ausgehenden 1. und beginnenden 2. Jhs. n. chr. der Sarkophag enthielt die Skelette eines 
60 –70-jährigen mannes und eines drei bis vier Jahre alten Knaben sowie das marmorporträt eines Kaiser-
priesters. Sarkophag und porträt dürften in der Spätantike an dieser Stelle vergraben worden sein und aus der 
umgebung des Fundortes stammen. möglicherweise gehören sie zu dem innerstädtischen grabbau des tib. 
claudius aristion, Stifter einer Wasserleitung, des Nymphaeum traiani und des sogenannten Straßenbrun-
nens41.

Seit 1993 wurde der gesamtstraßenraum der Kuretenstraße mit seinen angrenzenden portiken und bauwer-
ken als Forschungsgegenstand formuliert42. als innerstädtischer bereich der ephesischen prozessionsstraße 
entstand eine verknüpfung des themas mit d. Knibbes untersuchungen zur via Sacra und zur damianusstoa43. 
als grundlage für die geplanten rekonstruktionen der Straßenaufrisse zu verschiedenen zeitpunkten erfolgte 
eine detaillierte vermessung der Kuretenstraße und eine fotogrammetrische dokumentation der Süd- und 
Nordseite der Straße44. auf dieser basis konnte begonnen werden, einen bauphasenplan zu erstellen und das 
spätantike Straßenbild zu rekonstruieren45. Für die gleichzeitig laufenden bau- und Steinaufnahmen versuchte 

 33 zur triodos s. d. knibbe, das ›parthermonument ‹ von ephesos: (parthersieg)altar der artemis (und Kenotaph des L. verus) an der 
›triodos‹, bermatÖai 1 (Wien 1991) 5–18; tHür – PietSCH 1997, 25–28; SCHerrer 2006, 55–57.

 34 zu trajanischen bauprogrammen für ephesos s. jetzt p. SCHerrer, die Stadt als Festplatz – das beispiel der ephesischen baupro-
gramme rund um die Kaiserneokorien domitians und Hadrians, in: J. ruPke (Hrsg.), Herrscherkult im östlichen teil des imperiums 
romanum. akten des Symposiums märz 2006 in erfurt (tübingen 2008) 35–65.

 35 die buchstabenkombination »tib« führt vielleicht zu einem weiteren von dem großen mäzen des frühen 2. Jhs. n. chr., tib. clau-
dius Aristion, finanzierten Bau; eine andere Ergänzung auf Tib. Claudius Lucceianus schlägt SCHerrer 2006, 57 anm. 307 vor.

 36 dazu H. tHür, Forschungsstand, in: tHür 1997, 20 anm. 20.
 37 tHür 1995, 63–103. einige anmerkungen zur datierung sollen hier im letzten abschnitt folgen.
 38 H. tHür, arsinoe iv, eine Schwester Kleopatras vii, grabherrin des oktogons in ephesos? ein vorschlag, ÖJh 60, 1990, 43–56.
 39 tHür 1996, 13–17.
 40 H. tHür, Öffentliche und private Wasserversorgung und entsorgung im zentrum von ephesos, in: g. wiPLinger (Hrsg.), cura 

aquarum in ephesus i. proceedings of the twelfth international congress on the History of Water management and Hydraulic 
engineering in the mediterranean region. ephesus–Selçuk, 2–10 october 2004, SoSchrÖai 42 (Wien 2006) = babesch Suppl. 12 
(Leuven 2006) 65 f.

 41 dazu s. tHür 1997, 65–75. 151–156.
 42 erste anregungen dazu entstanden bei einem rundgang durch ephesos im gespräch mit p. zanker.
 43 das projekt »prozessionsstraße (p 09582-Spr)« wurde von 1993–1995 vom FWF gefördert.
 44 s. anm. 46.
 45 die rekonstruktionen liegen vor, sind aber unpubliziert.
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man eine automatisierte dokumentation mit Hilfe von Fotogrammetrie46. das thema »automatisiertes zusam-
menfügen von bauteilen« bildete auch den gegenstand für eine 1998 an der tu Wien abgeschlossene diplom-
arbeit47. über die laufenden arbeiten an der Kuretenstraße erschienen regelmäßig kurze beiträge im rahmen 
der jährlichen grabungsberichte48. die im rahmen der 1995 veranstalteten Symposien zur 100-Jahr-Feier der 
Forschungen in ephesos gaben den impuls für zwei grundsätzliche referate: eines behandelte den embolos in 
hellenistischer zeit (ende 2. Jh. v. chr.), in augusteischer zeit und in der mittleren Kaiserzeit (mitte 2. Jh. n. 
chr.); im zentrum dieser ausführungen standen dem Forschungsstand entsprechend die entlang des Straßen-
raumes errichteten monumente49. der zweite vortrag beschäftigte sich mit den teils tiefgreifenden spätantiken 
veränderungen50. die porträtstatuen der noch besonders gut nachvollziehbaren spätantiken statuarischen aus-
stattung der Straße bewertete inzwischen J. auinger im rahmen ihrer diplomarbeit neu51. die spätantiken 
akklamationen und ihre aussagen hinsichtlich der spätantiken Nutzung des embolos zur repräsentation bei 
Festumzügen etc. erforscht c. roueché52. F. a. bauer hat das spätantike Stadtbild von ephesos und insbeson-
dere den embolos als zentralem ort der statuarischen ausstattung in seiner Studie zu ausgewählten spätantiken 
Stadtbildern analysiert53.

der untere embolos in späthellenistischer und frührömischer zeit

in diesem abschnitt möchte ich die baubefunde des unteren embolos im ausgehenden Hellenismus und die 
veränderungen in der frühen Kaiserzeit in den urbanistischen Kontext des Stadtzentrums stellen. Seit meinen 
früheren ausführungen zum embolos ist einige zeit vergangen, in der neue Forschungsergebnisse zur unteren 
agora und zum bibliotheksvorplatz54 publiziert wurden. der folgende abschnitt ist gleichzeitig als Stellung-
nahme zu zwei Studien konzipiert, in denen versucht wurde, die monumente der Kuretenstraße (Heroon, 
Oktogon, Rundbau, Hexagon, Rundbau auf dem Panayırdağ, Memmiusbau und Polliobau) neu zu bewerten. 

c. berns55 und i. Kader56 sahen in den grab- und ehrenbauten an der Kuretenstraße in erster Linie memo-
rialbauten einer Stifterkonkurrenz, die als Ausdruck des Konkurrenzverhaltens finanzkräftiger kleinasiatischer 
bauherren errichtet wurden. die deutung des Heroons als ehrenbau für den mythischen Stadtgründer andro-
klos und des oktogons als dynastischen grabbau lehnten sie folglich ab. die ephesische Forschung hingegen 

 46 vgl. K. HaSLinger – g. otePka, der einsatz aktueller vermessungsverfahren in ephesos, in: FrieSinger – krinzinger 1999, 367–
371.

 47 K. SCHindLer, Konzept eines Systems zur edv-unterstützten rekonstruktion antiker baudenkmäler (unpubl. dipl. tu Wien 
1998).

 48 H. tHür, Kuretenstraße/Heroa, ÖJh 63, 1994, beibl. 25 f.; H. tHür, prozessionsstraße (via Sacra) im bereich der Kuretenstraße, 
ÖJh 64, 1995, beibl. 18 f.; tHür 1996, 13–17; tHür – PietSCH 1997, 9; H. tHür, die ergebnisse der arbeiten an der innerstädti-
schen via Sacra im embolosbereich, in: via Sacra ii, bermatÖai 6 (Wien 1995) 84–95; H. tHür, die via Sacra ephesiaca. in der 
Stadt und vor der Stadt, in: p. SCHerrer – H. taeuber – H. tHür (Hrsg.), Wege und Steine. Festschrift dieter Knibbe, SoSchrÖai 
32 (Wien 1999) 163–172.

 49 H. tHür, der embolos. innovation und tradition anhand seines erscheinungsbildes, in: FrieSinger – krinzinger 1999, 421–428.
 50 H. tHür, die spätantike bauphase der Kuretenstraße, in: PiLLinger – kreSten – krinzinger, a.o. (anm. 1) 104–120.
 51 J. auinger, chronologieprobleme spätantiker porträtstatuen (unpubl. dipl. universität Wien 1999) Kat. Nr. 6. 21. 22. 25. 27; s. 

insbesondere den beitrag von J. auinger in diesem band.
 52 c. roueCHé, Looking for Late antique ceremonial. ephesus and aphrodisias, in: FrieSinger – krinzinger 1999, 161–168; C. 

roueCHé, enter your city! a New acclamation from ephesos, in: SCHerrer – taeuber – tHür a. o. (anm. 48) 131–136; c. 
roueché, the image of victory: New evidence from ephesus, in: mélanges gilbert dagron, traveaux et mémoires 14 (paris 2002) 
527–546.

 53 F. a. bauer, Stadt, platz, denkmal in der Spätantike (mainz 1996) 284–290.
 54 p. SCHerrer, die hellenistische agora, in: SCHerrer – trinkL 2006, 15–57; dadurch sind ältere darstellungen wie W. JobSt – c. 

SCHwanzar, embolosforschungen i, untersuchungen östlich der celsusbibliothek, ÖJh 54, 1983, beibl. 149–250; F. Hueber, der 
embolos, ein urbanes zentrum von ephesos, aW 15/4, 1984, 3–30; F. Hueber, ephesos. gebaute geschichte (mainz 1997) 70–85; 
F. Hueber, zur städtebaulichen entwicklung des hellenistisch-römischen ephesos. phylen, embolos, olympieion, Horologion, 
Statthalterpalast, auditorium, parthermonument, marienkirche, istmitt 47, 1997, 251–269 überholt.

 55 bernS 2003; c. bernS, grab- und ehrenmonumente des späten Hellenismus und der frühen Kaiserzeit an der Kuretenstraße in 
ephesos (unpubl. dipl. universität Köln 1993).

 56 i. kader, Heroa und memorialbauten, in: m. wörrLe – p. zanker, Stadtbild und bürgerbild im Hellenismus. Kolloquium münchen 
24. bis 26. Juni 1993, vestigia 47 (münchen 1995) 199–229.
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hatte die im Stadtzentrum auffälligen grab- und ehrenbauten, für die ein besonderes ›genehmigungsverfah-
ren‹ notwendig gewesen sein muss, in der tradition und als Fortsetzung der archaisch-klassischen gräber- und 
prozessionsstraße gesehen57. c. berns stellte diese Kontinuität in Frage und argumentierte, dass zum zeitpunkt 
der errichtung des ältesten der monumente, des Heroons, die alten gräber längst aufgegeben, nicht mehr sicht-
bar und überbaut gewesen seien58.

generell ist dem entgegen zu halten, dass für alle bauten der unteren Kuretenstraße konkrete bezüge und 
Hinweise auf die postulierten konkurrierenden auftraggeber fehlen59. Sie wären in Form von inschriften, in 
denen die taten, Stiftungen u. ä. oder zumindest der Name des geehrten60 aufgelistet wurden und/oder in 
Form von porträtstatuen zu erwarten61. dafür fehlen aber bislang Hinweise. ein weiteres problem ergibt sich 
m. e. durch die selektive, weitgehend kontextfreie betrachtung der monumente. diese werden zwar als gruppe 
miteinander verglichen und zueinander in vielfältige bezüge gesetzt, der gerade im Wechsel vom Hellenismus 
zur frühen Kaiserzeit grundlegend umgestaltete urbanistische Kontext der näheren umgebung (untere und 
obere agora) bleibt unberücksichtigt. bei chronologisch differenzierter betrachtungsweise ergeben sich für 
die errichtung der frühesten monumente andere motive und interpretationen als die von memorialbauten, 
welche von konkurrierenden bauherren gestiftet worden waren.

ich möchte das in der chronologischen reihenfolge der errichtung der bauten des unteren embolos näher 
ausführen. der erste zu beleuchtende zeitpunkt ist der späte Hellenismus mit dem ältesten der behandelten 
bauten, dem Heroon. eine seiner ursprünglichen Funktionen war die integrierte brunnenanlage, deren exis-
tenz c. berns lapidar abgelehnt hat62. dem ist jedoch zu widersprechen, die wassertechnische Funktion wurde 
durch archäologische untersuchungen im bereich des brunnenbeckens und des Wasserkanals zweifelsfrei 
nachgewiesen. Sowohl der äußerst harte und wasserdichte estrich des beckenbodens als auch der Wasserkanal 
waren von anfang an geplant und wurden gleichzeitig mit dem bau ausgeführt63.

die relevante urbanistische Situation des Stadtzentrums in hellenistischer zeit (abb. 7) ist nur ansatzweise 
bekannt. Für den bereich der unteren agora und die dortige Straßenführung in hellenistischer zeit liefert die 
kürzlich erschienene arbeit p. Scherrers ein fundiertes und überzeugendes bild64: Nach den tiefgrabungen der 
Jahre 1977–2001 lässt sich eine gesamtausdehnung der kleineren hellenistischen agora von etwa 95 × 125 m 
erschließen. im gut erforschten Westbereich der agora wurden in 3–4 m tiefe unter dem kaiserzeitlichen 
Niveau zwei Hallenanlagen mit teils doppelreihigen Kammern ergraben. Sie wurden kurz nach der lysimachi-
schen Stadtgründung erbaut. Für die Süd- und die Nordseite fehlen informationen zu Hallen. an der ostseite 
hingegen wurde in einem kleinen ausschnitt eine von der bauausrichtung der westlichen hellenistischen bau-
ten der agora abweichende mauer ergraben, gegen die von Westen kommend eine weitere mauer anlief. diese 
Strukturen können zu einer osthalle mit Kammern gehören, an deren ostseite eine der alten prozessionsstraße 
folgende Straße verlief. Sie liegt in der Flucht einer verbindungslinie vom späteren Südtor zu einem durch eine 
weitere Tiefgrabung in kleinen Ausschnitten nachgewiesenem Nordtor. Dieses Tor identifiziert P. Scherrer 

 57 W. aLzinger, topographie und architektur, altertum 13, 1967, 24; re Suppl. 12 (1970) 1674 s. v. ephesos b (W. aLzinger); JobSt 
– SCHwanzar a. o. (anm. 54) 177; H. tHür, a. o. (anm. 38) 43; d. knibbe, via Sacra ephesiaca i, bermatÖai 3 (Wien 1993) 54; 
zuletzt SCHerrer 2006, 55.

 58 bernS 2003, 40 f.
 59 unabhängig von der Frage, ob sie nun nur nicht erhalten sind oder eben fehlen.
 60 an den ephesischen grab- und ehrenbauten sind nur am memmiusbau der geehrte und am polliobau der geehrte und der Stifter 

genannt; vgl. dazu W. aLzinger – a. bammer, das monument des c. memmius, Fie 7 (Wien 1971); spätere Lit.: bernS 2003, 194 
Kat. 11 a3; Lit. zum polliobau: bernS 2003, 198 Kat. 11 a6.

 61 generell zu diesem thema s. H. HäuSLe, das denkmal als garant des Nachruhms. beiträge zur geschichte und thematik eines 
motivs in lateinischen inschriften (münchen 1980).

 62 bernS 2003, 192. Die Ziegelausflickungen, die C. Berns als Beweis der sekundären Wassereinleitung heranzieht, stammen von 
einer Hinterfütterung für eine marmorverkleidung, die vermutlich gleichzeitig mit den spätantiken beckenwänden erneuert 
wurde.

 63 zu grabung und Funden aus den entsprechenden Sondagen s. a. waLdner in diesem band.
 64 SCHerrer a. o. (anm. 54) 15.
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aufgrund seiner Bauform und topografischen Lage mit dem durch Inschriften als Stadttor überlieferten Kores-
sischen tor65.

im zentrumsbereich agora-embolos stellt die triodos das Schlüsselelement für die Stadtentwicklung dar. 
diesen Namen trugen die Straßengabelung oder das Südtor bzw. der platz südlich davon, wie aus einer 1989 
entdeckten bauinschrift hervorgeht, die einen umbau des Südtores in tiberischer zeit behandelt66. das augus-
teische Südtor wurde vermutlich an der Stelle einer älteren, schon vor der zeit der Stadtverlegung durch Lysi-
machos vorhandenen Straßengabelung errichtet, deren Lage durch das gelände vorgegeben war67. Sie war seit 
archaischer zeit ein prominenter und sehr beliebter ort für bestattungen68. diese alte Straßengabelung konnte 
bislang archäologisch nicht erforscht werden, das verhältnis der Straßenniveaus zu den bei verschiedenen 
Sondierungen im bereich des embolos gefundenen gräbern ist deshalb ungeklärt; fest steht aber, dass das 
gelände am Fuß der Stadtberge keineswegs so stark verändert wurde wie z. b. im Westen der agora. das Stra-
ßenniveau der Kuretenstraße blieb bei Heroon und oktogon seit dem späten Hellenismus nahezu unverän-
dert69. in hellenistischer zeit führte von der triodos eine Straße entlang der ostseite der agora zum Koressi-
schen tor und von dort in die außerstädtischen bereiche des Kaps der tracheia mit dem Felsspalttempel und 
zur Küste. Nach Südosten verlief der embolos (Kuretenstraße) durch die talsenke zwischen den Stadtbergen 
zu einem im bereich des Staatsmarktes für die hellenistische zeit vermuteten gymnasium und weiter zum 
magnesischen tor, von wo aus Landwege in die umliegenden orte, Städte und Heiligtümer führten. Nach 
Westen führte eine Straße entlang der agora und weiter am Hang oberhalb des Hafens in das vermutete Haupt-
siedlungsgebiet70 der frühhellenistischen Stadt und weiter zu einem Stadttor richtung Westen und ortygia. 
diese drei Straßen führten also zu den drei Stadttoren, somit liefen die drei von den Stadttoren kommenden 
Hauptstraßen hier im zentrum zusammen. die triodos verkörperte demnach den ideellen mittelpunkt der 
Stadt.

Für die hellenistische Neuplanung der Stadt ist ein orthogonaler planungsraster vorauszusetzen, den p. 
Scherrer71 und nach ihm S. groh72 wieder zu gewinnen versucht haben. in den bislang bekannten Stadtberei-
chen, die wir einstweilen nur in ausschnitten kennen, zeichnet sich eine auffallend langsame Stadtentwicklung 
und besiedlung ab73. der vermutlich älteste bekannte bau am unteren embolos ist ein brunnenhaus an dessen 
Südseite, das später in die tabernen des Hanghaus 2 integriert wurde. Seine bauform (abb. 8) entspricht etwa 
dem hellenistischen brunnenhaus an der Westseite des bühnengebäudes des theaters, welches kürzlich von v. 
m. Strocka anhand der Form seines Löwenkopfwasserspeiers in die anfangszeit der hellenistischen Stadt 
datiert wurde74. der chronologisch nächste bau ist das Heroon, das an der Wende vom 2. zum 1. Jh. v. chr. 
erbaut wurde, sein baudatum und seine deutung werden später noch besprochen75. im unteren bereich der 
Kuretenstraße konnten an der Südseite tabernen nachgewiesen werden (abb. 9), die etwa 100 v. chr. datieren 
und somit etwa gleichzeitig mit dem Heroon sind76. Am Hang des Preon (Bülbüldağ) konnten in der insula des 
Hanghauses 2 durch grabungen verschiedene Hangstützmauern bereits für das ausgehende 3. Jh. v. chr. fest-

 65 p. SCHerrer, Hellenistische und römische Stadttore in Kleinasien unter besonderer berücksichtigung von ephesos, in: t. g. SCHatt-
ner – F. VaLdéS FernándeS (Hrsg.), Stadttore, bautyp und Kunstform, akten der tagung in toledo vom 25. bis 27. September 2003, 
ia 8 (mainz 2006) 63–78.

 66 zusammenfassend dazu zuletzt SCHerrer 2006, 42–44.
 67 SCHerrer – trinkL 2006, 341 plan 7.
 68 s. dazu die Lit. in anm. 57.
 69 Das zeigen der jeweilige Anschluss des Straßenpflasters an die Sockelstufen des Oktogons und auch der Anschluss beim Heroon.
 70 dazu s. SCHerrer 2006, 56.
 71 p. SCHerrer, the Historical topography of ephesos, in: d. ParriSH, urbanism in Western asia minor. New Studies on aphrodisias, 

ephesos, Hierapolis, pergamon, perge and Xanthos, JrS Suppl. 45 (portsmouth 2001) 57–95.
 72 S. groH, die topographie der oberstadt von ephesos. vorbericht über das projektjahr 2000, ÖJh 70, 2001, 21–33; s. jetzt auch S. 

groH u. a., Neue Forschungen zur Stadtplanung in ephesos, ÖJh 75, 2006, 47–116.
 73 zu den ursachen dafür vgl. SCHerrer 2006, 55 anm. 279.
 74 v. m. StroCka, griechische Löwenkopf-Wasserspeier in ephesos, in: brandt u. a. 2005, 348; zum bau s. H. tHür, Öffentliche und 

private Wasserversorgung und entsorgung im zentrum von ephesos, in: wiPLinger a. o. (anm. 40) 65 f.
 75 s. u. 20.
 76 Jahresbericht 1999. Hanghaus 2: die Fundamentgrabungen, ÖJh 69, 2000, 373.
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gestellt werden77, auch ein Brunnen und ein Hof- oder ›Straßenpflaster‹ im Hanghaus 1 gehen in die Zeit nach 
200 v. chr. zurück78. Die durch diese Terrassierungen gewonnenen ebenen Bauflächen wurden aber offensicht-
lich zunächst relativ locker verbaut, wobei das häufige Auftreten von Öfen des Tannur-Typs für eine teils 
handwerkliche Nutzung des areals spricht79. die trassenführung der unteren Kuretenstraße/ecke marmor-
straße differierte im späten Hellenismus, an ihrer Nordseite wurde bei der grabung im Jahr 1996 eine Straßen-
begrenzung freigelegt, die zur rekonstruierten hellenistischen Wegführung hin zur triodos passt80.

der Standort für das Heroon wurde nahe der triodos gewählt, seine brunnenanlage versorgte gleichzeitig 
die Straßengabelung, die seit der Stadtverlegung zunehmend frequentiert wurde, mit Wasser. die tradition der 
zum zeitpunkt der errichtung des Heroons und auch des oktogons vermutlich noch intakten und sichtbaren 
gräber an der prozessionsstraße, die sich im bereich des kultisch geprägten, der artemis und der Hekate hei-
ligen ortes der triodos auffallend verdichten, war ausschlaggebend für die Wahl des Standortes für den erin-
nerungsbau an den Stadtgründer. da in der gründungslegende die Quelle Hypelaia eine wichtige rolle spielt 
und an dieser Stelle – wie der östliche ältere brunnen zeigt – Wasser vorhanden war81, und außerdem nach der 
Stadtverlegung und der zunehmenden Nutzung der Hauptstraßen gerade an dem Knotenpunkt vermehrter Was-
serbedarf bestand, wurde ein ungewöhnlicher und vielleicht neuer bautyp gewählt (abb. 10). c. berns und 
ihm folgend i. Kader hingegen sahen den bau bautypologisch als Schaufassade aus der privatarchitektur82. c. 
dorl-Klingenschmidt, die das Heroon im rahmen ihrer Studie zu den kleinasiatischen prunkbrunnen behan-
delte, klassifizierte es als Schaufassade mit Brunnen und sah in dem Bau einen Vorläufer der Fassadenbrun-
nen83. die aufwendige architekturdekoration mit einem girlandenfries, Kampfreliefs in der giebel- und atti-
kazone beweisen ebenso wie ein mit bänken ausgestatteter temenos den sakralen charakter des baus. als 
Wasserlieferant hatte er außerdem eine wichtige öffentliche Nutzfunktion. die ungewöhnliche Kombination 
aus ehrenmonument und brunnen fand in ephesos später am polliobau Nachahmung84.

Zur Bauzeit des Oktogons, dessen Errichtung im 3. Viertel des 1. Jhs. v. Chr. weitgehende Akzeptanz fin-
det85, hatte sich das zentrum von ephesos noch kaum verändert. die Wahl des platzes für ein dynastisches 

 77 Jahresbericht 1999. Hanghaus 2: die Fundamentgrabungen, ÖJh 69, 2000, 373; Jahresbericht 2004. grabungen im Hanghaus, ÖJh 
74, 2005, 330 (raum 25).

 78 S. LadStätter – c. Lang-auinger, zur datierung und kunstgeschichtlichen einordnung einer apollo-Kitharodos-Statuette, in: F. 
krinzinger (Hrsg.), Studien zur hellenistischen Keramik in ephesos, erghÖJh 2 (Wien 2001) 71–81.

 79 dazu S. LadStätter, die chronologie des Hanghaus 2, in: F. krinzinger (Hrsg.), das Hanghaus 2 von ephesos. Studien zu bau-
geschichte und chronologie, aForsch 7 (Wien 2002) 33. ähnliche beobachtungen wurden jetzt auch für den bereich des Staats-
marktes geäußert. Nach den kürzlich vorgelegten Fundauswertungen der grabungen der Jahre 1963–1972 im bereich des Staats-
marktes stand dort 1,2 m unter dem Niveau der augusteischen basilika eine 92 m lange und 9,8 m tiefe Stoa, deren errichtung in 
die zeit 220–180 v. chr. festgelegt werden kann. vgl. c. Lang-auinger, zum grabungsbefund, in: v. mitSoPouLoS-Leon – c. 
Lang-auinger (Hrsg.), die basilika am Staatsmarkt in ephesos, 2. teil: Funde klassischer und römischer zeit, Fie 9, 2, 2 (Wien 
2007) 5 f. das Fundmaterial für die auffüllungen der hellenistischen Stoa und auch der augusteischen basilika entstammte privaten 
Haushalten, denen aufgrund der gefundenen matrizen und Schlacken Werkstätten angeschlossen gewesen sein dürften. Lang-
auinger a. O. 205 f. vermutet diese Häuser in Fundortnähe, d. h. am Hang des Panayırdağ, bzw. aus Baustrukturen des 3. Jhs v. 
chr. für die hellenistische Stoa, die für den bauplatz der römischen Stoa geschliffen wurden. Sie könnten vorher zur infrastruktur 
der prozessionsstraße gehört haben.

 80 tHür – PietSCH 1997, 9.
 81 die Wasserleitung kann infolge der verbauung durch tabernen und das Hanghaus 2 nicht verfolgt werden. die brunnen könnten 

einerseits durch Quellen des als wasserreich beschriebenen preon gespeist worden sein oder durch eine neuerdings von g. Wiplin-
ger und seinem team nachgewiesene hellenistische Wasserleitung, die von der Südostseite des preon zur Stadt führte. Für diese 
mündliche auskunft sei g. Wiplinger herzlich gedankt.

 82 bernS 2003, 44.
 83 c. dorL-kLingenSCHmidt, prunkbrunnen in kleinasiatischen Städten. Funktion und Kontext, Studien zur antiken Stadt 7 (münchen 

2001) 38. Für den langrechteckigen baukörper mit zurückgesetztem mittelteil fehlen direkte vergleichsbeispiele. bautyp und Form 
erinnern an grabbauten wie ta marmara bei milet oder das charmyleion auf Kos. grundrisse und rekonstruktionen bei i. kader, 
Heroa und memorialbauten, in: m. wörrLe – p. zanker, Stadtbild und bürgerbild im Hellenismus. Kolloquium münchen 24. bis 
26. Juni 1993, vestigia 47 (münchen 1995) abb. 1. 2. 4.

 84 dazu s. tHür 1997, 71–75.
 85 aLzinger 1974, 40–43; W. HeiLmeyer, Korinthische Normalkapitelle, rm ergh. 16 (Heidelberg 1970) 79 f.; H. V. HeSberg, Kon-

solengeisa des Hellenismus und der frühen Kaiserzeit, rm ergh. 24 (mainz 1980) 56 f. 62. 64 f.; rumSCHeid 1994, i 160–165; ii 
19 Kat. 48; bernS 2003, 197 akzeptiert zwar jetzt eine datierung in das 3. viertel des 1. Jhs. v. chr., nicht aber die deutung. die 
von c. berns in Frage gestellte Kugel als dachabschluss ist erhalten, sie wurde 1985 im Westteil des Hanghauses 2 gefunden.
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grab an der alten prozessions- und gräberstraße, in nächster Nähe zum Kenotaph des Stadtgründers und nahe 
der triodos spricht für sich selbst. Sein bautyp (abb. 11) stimmt mit der Form und dimension dynastischer 
gräber überein, so mit dem grabbau des perikles in Limyra86 oder dem Nereidenmonument in Xanthos87. das 
oktogon hat den für dynastische gräber charakteristischen ungegliederten Sockel und einen tempelartigen 
aufbau mit einer peristasis. die architekturdekoration mit dem bukranienfries sowie einem medaillon mit 
medusenkopf, die vogelgreifen als Konsolenträger des gesimses88, die Stufenpyramide des daches und der 
kugelförmige dachabschluss lassen sich m. e., ebenso wie zwei bei dem oktogon gefundene marmorne 
Fackelhalter in Form von palmblattsäulen89, gut mit einer deutung des bauwerkes als dynastisches grab für 
arsinoe iv. verbinden. das Skelett und der heute verschollene, aber publizierte Schädel90 der bestatteten 
bestätigen ihr geschlecht und ihr alter von 16–17 Jahren.

Konkretere vorstellungen zur urbanistischen Situation der triodos und ihres umfeldes erhalten wir etwa 
mit der zeitenwende (abb. 12). in augusteischer zeit wurde die agora auf die bis heute erhaltene größe und 
Form erweitert und erhielt ein einheitliches höher gelegenes Niveau. dafür wurden im Westen 3–4 m verfüll-
schutt aufgebracht, im osten hingegen wurde das gelände abgetragen91. die früher vermutlich weiter westlich 
gelegene triodos-Straßenkreuzung verlagerte man jetzt an die Südostecke der agora und in den bereich des 
Südtores. damit ist auch die trasse der marmorstraße schon für die augusteische zeit vorauszusetzen92. die 
platzierung des rundbaus an der marmorstraße und an der Südostecke der erneuerten agora erklärt p. Scherrer 
mit dessen Funktion als groma und ausgangspunkt der neuen augusteischen Stadtvermessung. Nach der chro-
nologischen bauabfolge entstand der rundbau nach der augusteischen agoraanlage und vor einer erdbeben-
zerstörung in tiberischer zeit93. erst durch diese tiefgreifende umgestaltung der agora und der angrenzenden 
bereiche wurden die alten gräber überbaut und verschüttet. mit dem Heroon und dem oktogon war jedoch das 
Kontinuum zur alten gräber- und prozessionsstraße hergestellt, welches sich in der Folge durch die Stiftergrä-
ber beim Südtor und der Neronischen Halle fortsetzt94. der rundbau als wassertechnisches Spektakel ist auf-
fällig an die Südostecke der agora platziert, die vorgeschlagene deutung als groma und ausgangspunkt der 
augusteischen vermessung passt hervorragend dazu.

etwa gleichzeitig mit der erweiterung und anlage der augusteischen agora und der verlegung der von der 
triodos nach Norden führenden Straße auf die trasse der marmorstraße könnte an der Südseite des embolos 
der altarbau errichtet worden sein. die triodos ist der ideale urbanistische Standort eines für den Stadtbereich 
überlieferten artemisaltars95. Die im Pflaster der Marmorstraße vor dem Theater gefundenen Bauteile lassen 
sich gut auf dem Fundament unterbringen96; das bauwerk kann deshalb eventuell als der innerstädtische arte-
mis-altar verstanden werden (abb. 13).

Heroon, oktogon und rundbau/Wasserspiel (groma) nehmen in der ephesischen Stadtgeschichte und 
Stadtentwicklung jeweils eine eigenständige rolle und aufgabe ein, das verbindende liegt an erster Stelle in 
dem ort ihrer errichtung. die triodos war ein heiliger ort, dessen religiös-kultische bedeutung anlass für die 

 86 J. borCHHardt, das Heroon von Limyra. grabmal des lykischen Königs perikles, aa 1970, 353–390; J. borCHHardt, die bau-
skulptur des Heroons von Limyra. das grabmal des lykischen Königs perikles, istForsch 32 (berlin 1976).

 87 p. CouPeL – p. demarQne, Le monument de Néréides, L’architecture, Fouilles de Xanthos 3 (paris 1969). Nur der bautyp, nicht 
aber die dimension liegt in der Nachfolge des mausoleums von Halikarnassos, s. K. JePPeSen, das maussoleion von Halikarnass. 
Forschungsbericht 1997, procdaninstath 2, 1998, 161–231 oder des grabbaus von belevi, s. c. PraSCHniker – m. tHeuer, das 
mausoleum von belevi, Fie 6 (Wien 1976); W. HoePFner, zum mausoleum von belevi, aa 1993, 111–123.

 88 ausführlich beschrieben und diskutiert bei rumSCHeid 1994, 160–165.
 89 Die beim Oktogon gefundenen Palmblattsäulen befinden sich mit den Inv. I 843 und I 842 im Ephesos Museum in Wien; vgl. W. 

oberLeitner u. a., Funde aus ephesos und Samothrake. Kunsthistorisches museum. Katalog der antikensammlung ii (Wien 1978) 
115.

 90 J. weninger, ein Schädel aus einem ephesischen Heroengrab aus der zeit um christi geburt, in: beiträge zur älteren europäischen 
Kulturgeschichte. Festschrift rudolf egger ii (Klagenfurt 1953) 158–168.

 91 p. SCHerrer, die frühkaiserzeitliche agora, in: SCHerrer – trinkL 2006, 19 f.; SCHerrer 2006, 56 f.
 92 SCHerrer a. o. (anm. 91) 20–23; dadurch überholt F. Hueber, ephesos. gebaute geschichte (mainz 1997) 76 f.
 93 SCHerrer 2006, 56 f.
 94 p. SCHerrer, Stiftergräber und groma: ergebnisse der diskussion zum Südbereich der tetragonos agora in der frühen Kaiserzeit, 

in: SCHerrer – trinkL 2006, 34–36.
 95 ive 3059; knibbe a. o. (anm. 33) 6 f.
 96 vgl. H. tHür, altarstudien aus ephesos, in: brandt u. a. 2005, 355–362. die architekturteile sind publiziert bei u. muSS – a. 

bammer, der altar des artemisions von ephesos, Fie 12, 2 (Wien 2001) 21. 45–95.
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Wahl des Standortes der bauten war. die jeweilige bauform der drei bauwerke kann am besten jeweils aus 
ihrer Funktion erklärt werden: das Heroon ist eine Synthese aus Kenotaph/grabbau und brunnen, das okto-
gon wurde in der tradition dynastischer grabbauten errichtet und die groma sollte als Landmarke und mit 
ihrer technik aufmerksamkeit erregen. die motive der bauherren und Stifter, die in allen Fällen unbekannt 
sind, für die Wahl der bauform und der architekturdekoration sind m. e. in anderen bereichen als dem vorder-
gründig verbindenden einer Stifterkonkurrenz zu suchen. zweifellos sollten aufwendige und die Stadt ver-
schönernde bauwerke gestiftet werden, für die auffallende Häufung am unteren embolos ist aber vorrangig der 
kultisch geprägte ort der triodos verantwortlich.

zu den grabungsbefunden am oktogon und am Heroon

im Jahr 1993 wurde zur Klärung des baubefundes in dem zwickel zwischen oktogon und Hanghaus 2 
gegraben97. Das nach Beendigung der Grabung sichtbare Westprofil (Abb. 14) lässt deutlich die durch viel 
Steinabschlag gekennzeichneten bauniveaus der im Süden angrenzenden Quadermauer der taberna 45c und 
des im Norden gelegenen oktogons erkennen. eine auswertung der Funde aus dieser grabung ist bislang nicht 
erfolgt. im Jahr 1999 wurde dann im östlich angrenzenden bereich die Sondage b9/tabernen durchgeführt, da 
dort ein Fundament für den neuen Schutzbau betoniert werden sollte. der dazu veröffentlichte kurze gra-
bungsbericht lautet: »die chronologischen aufschlüsse in dieser Sondage lassen den eindeutigen Nachweis zu, 
dass die tabernen bereits vor der ältesten römischen bebauung angelegt wurden und auch älter sind als das 
nördlich davon liegende oktogon. zu diesem konnten die bauhorizonte ergraben werden, welche eine datie-
rung in frühaugusteische zeit wahrscheinlich machen«98. die detaillierte auswertung der Funde durch a. 
Waldner99 ergab für eine dem oktogon zugeordnete Schicht (9) mit marmorabschlag und eine darunter verlau-
fende Lehmschicht kleine Fragmente früher eSb sowie einen rhodischen amphorenscherben, den t. bezeczky 
aufgrund der rötlichen Farbe des ›Fabric‹ in frühaugusteische zeit datiert. da das erste auftreten von frühen 
eSb-Formen, die vermutlich in tralleis produziert wurden, nicht vor das letzte viertel des 1. Jhs. v. chr. datiert 
wird, wurden der »bauhorizont«100 und das »Nutzungsniveau«101 des oktogons in frühaugusteische zeit 
bestimmt. das stimmt nun zwar sehr gut mit der datierung der Kapitelle des oktogons durch g. plattner über-
ein, der diese neuerdings ebenfalls in frühaugusteische zeit datiert, weniger gut jedoch mit der vorgeschlage-
nen deutung des bauwerkes und dem todesdatum der arsinoe iv. im Jahr 41 v. chr.

eine genauere betrachtung des grabungsbefundes, aus dem die Funde stammen, wirft jedoch einige Fragen 
auf102. dazu muss zunächst der befund an der Südseite des oktogons erläutert werden. das oktogon wurde im 
abstand von 2 m zu einer älteren Quadermauer errichtet, die zu einer tabernenreihe der Südseite der Kureten-
straße gehört. die tabernen öffneten sich mit breiten türöffnungen nach Norden. durch Funde aus dem 
baustratum, das durch eine Schicht mit viel Steinabschlag gekennzeichnet ist, und eine auf dem Niveau von 
oK +11.72 m ü. NN. versetzte türschwelle ist ihre anlage und bauzeit auf etwa 100 v. chr. datiert. die dem 
oktogon zugewiesenen baustraten (9–11) reichen von +12.059 m ü. NN. bis +11.957 m ü. NN., liegen also 
rund 30 cm über dem gehniveau der tabernen. ihre unterkante liegt 10 cm unter der oberkante der zweiten 
Stufe des Sockelunterbaus. die unterste Stufe des Sockels wurde bruchrau versetzt und belassen, die beiden 
oberen Stufen hingegen wurden (vermutlich bereits vor dem versetzen) in der unteren Hälfte fertig ausgearbei-
tet, d. h., sie waren auf Sicht geplant. ebenso wie die oberen Hälften der Stufen wurden auch die verkleidungs-
platten des Sockels nicht fertig ausgearbeitet, sie sind im zustand der Spitzmeißelbearbeitung belassen (abb. 

 97 vgl. c. Lang-auinger, Nachgrabungen im Hanghaus 1 und 2, ÖJh 63, 1994, beibl. 20 f.
 98 Jahresbericht a. o. (anm. 76) 373.
 99 die Fundbearbeitung wird im rahmen des FWF-projektes »p 17617-go2« durchgeführt.
 100 Jahresbericht 1999. Hanghaus 2: die Fundamentgrabungen, ÖJh 69, 2000, 373.
 101 a. waLdner in diesem band.
 102 Für die bewertung des grabungsbefundes muss berücksichtigt werden, dass es sich nur um einen sehr kleinen ergrabenen bereich 

handelt, dessen dokumentation nicht mehr optimal nachvollziehbar ist, da die Fotodokumentation weitgehend mangelhaft ist. eine 
übertragung des befundes und der datierung auf den gesamtbau bleibt folglich problematisch, dazu s. auch a. waLdner in diesem 
band.
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15). Später wurden im bereich zwischen oktogon und tabernen planierschichten eingebracht, eine neue 
Schwelle wurde etwa im 2. Jh. n. chr. auf dem Niveau +12.606 m ü. NN. verlegt.

eine Steinsetzung mit oK +12.45 m ü. NN. lief gegen die oberste Stufe des oktogons, die verfüllung 
da runter datiert in augusteische zeit. eine parallel zum oktogon ost-West verlaufende mauer scheint einen 
Sockel in Höhe der obersten Stufe geschaffen zu haben.

Was sagt dieser befund nun aus? an der Südseite des oktogons, d. h. der von der Straße abgewandten 
rückseite, wurden in frühaugusteischer bis augusteischer zeit bauarbeiten durchgeführt, bei denen eine 
gewisse Menge Steinsplitt (Stratum 9 = 4,3 cm) anfiel. Dieser dürfte von der Bearbeitung bzw. der Herstellung 
der Oberfläche der Sockelverkleidungsplatten stammen, die eine zumindest grobe Glättung erfahren haben. 
diese arbeiten können sehr wohl erst 15–20 Jahre nach dem tod der grabinhaberin durchgeführt worden sein. 
das todesdatum bildet einen terminus post quem, nicht aber zwangsläufig einen terminus ad quem für alle 
bauarbeiten. das monument wurde so – wie nahezu alle antiken bauten – nie vollständig fertiggestellt, die 
Oberfläche des Stylobats für die den geschlossenen Kern umgebende Säulenstellung wurde ebenso wie die 
Stufen des Sockels der Südseite nicht abgearbeitet und geglättet. außerdem ist zu berücksichtigen, dass infolge 
des unerwarteten todes der arsinoe keine vorkehrungen für eine angemessene grabstätte vorhanden waren. 
die planung, die Wahl und das genehmigungsverfahren für die innerstädtische bestattung, die Finanzierung 
etc. werden einige zeit in anspruch genommen haben. zwischen dem tod und dem baubeginn können bereits 
mehrere Jahre vergangen sein. der Sarkophag, vermutlich mit inhalt, der nicht durch den dromos in die grab-
kammer transportiert worden sein kann, muss bereits mit dem beginn der bauarbeiten an seinem platz depo-
niert gewesen sein; die grabkammer selbst war wohl relativ schnell fertiggestellt. die Keramikdatierung aus 
der Sondage b9/tabernen datiert aber nicht den baubeginn, sondern die letzten arbeiten an den architektur-
oberflächen. Sie liefert uns möglicherweise einen Hinweis auf eine Baudauer von 15–20 Jahren.

Mangels anderer Evidenzen zur Datierung des Oktogons wurde seit seiner Auffindung versucht, den Bau 
anhand seiner Architekturdekoration einzuordnen. Die geläufigsten Datierungen bewegten sich in der Zeit von 
50 v. chr.103 bis in die frührömische zeit104. F. rumscheid hat in seinem 1994 erschienenen Werk zur kleinasi-
atischen bauornamentik des Hellenismus das oktogon mit seiner teils singulären und ungewöhnlichen baude-
koration ausführlich analysiert, die einzelnen dekorationselemente eingeordnet und abschließend beurteilt: 
»insgesamt ist das oktogon daher also ins dritte viertel des 1. Jhs. v. chr. zu datieren.«105 Neuerdings hat 
abweichend dazu g. plattner in seiner 2003 abgeschlossenen dissertation zu ephesischen Kapitellen des 1. und 
2. Jhs. n. chr. die oktogon-Kapitelle in das letzte viertel des 1. Jhs. v. chr. datiert. Seine argumente für diese 
datierung sind die teils schon leicht herzförmigen Ösen mit abgesetzten rändern, vor allem aber die an vier 
der fünf erhaltenen Kapitelle freiplastisch gearbeiteten Helices106. die Helices ragen über den Kalathos bis an 
den unteren rand der abakushohlkehle hinaus, eine gestaltungsweise, die g. plattner mit den Kapitellen des 
augustusbogens in rimini vergleicht. bei seiner datierung verweist g. plattner dezidiert auf die grabungser-
gebnisse des Jahres 1999107. Kapitelle wurden in den meisten Fällen bereits fertig ausgearbeitet versetzt, wes-
halb zum zeitpunkt ihrer Herstellung und ihres versatzes seit dem tod der arsinoe und dem baubeginn durch-
aus mehrere Jahre vergangen sein könnten. eine einordnung und datierung der architekturdekoration des 
oktogons muss nun aber methodisch korrekt nicht nur alle exemplare der Kapitellserie berücksichtigen, son-

 103 e. weigand, baalbek und rom, die römische reichskunst in ihrer entwicklung, Jdi 29, 1914, 52; e. weigand, baalbek, datierung 
und kunstgeschichtliche Stellung seiner bauten, Jahrbuch für Kunstwissenschaft 2, 1924/1925, 168; wiLberg (nach heute verschol-
lenem manuskript).

 104 J. keiL, ephesos. ein Führer durch die ruinenstätte und ihre geschichte 5(Wien 1964) 114; aLzinger 1974, 43.
 105 rumSCHeid 1994, 164.
 106 g. PLattner, ephesische Kapitelle des 1. und 2. Jhs. n. chr. Form und Funktion kaiserzeitlicher architekturdekoration in Klein-

asien (unpubl. diss. universität Wien 2003) 27; zu recht kritisiert plattner, dass durchwegs alle bearbeiter die oktogon-Kapitelle 
anhand eines besonders gut erhaltenen exemplars in ephesos beurteilt haben, welches aber hinsichtlich der ausführung der Helices 
ein abweichendes einzelstück ist. g. plattner sei herzlich für die überlassung eines exemplars seiner bislang unveröffentlichten 
Studie gedankt. der nachträglich in diesen band aufgenommene beitrag von g. a. plattner gelangte erst nach abschluss des manu-
skripts zu meiner Kenntnis, weshalb hier keine Stellungnahme erfolgen kann.

 107 Der Grabungsbefund scheint jedoch seine Meinung hinsichtlich der Datierung beeinflusst zu haben, denn an anderer Stelle (S. 38 
des manuskripts) vergleicht er das Kapitell Nr. 28 (vom Staatsmarkt) anhand der herzblattförmigen Ösen mit den darunter im Steg 
angegebenen dreiecken mit den oktogon-Kapitellen und datiert es in das 3. viertel des 1. Jhs. v. chr.
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dern auch die übrige architekturdekoration des betreffenden bauwerkes beurteilen, wie dies F. rumscheid 
unternahm108.

Für eine einordnung des oktogons sollte noch ein weiterer aspekt berücksichtigt werden, nämlich die 
deutliche zäsur im vergleich zu der machart augusteischer architekturdekoration. die in ephesos außerstilis-
tisch durch inschriften gut datierten bauten augusteischer zeit wie das Südtor der agora (3/4 v. chr.)109, das 
monument für augustus und seine enkel (5 v. chr. – 2 n. chr.)110 und die basilike Stoa (11 n. chr.)111 am sog. 
Staatsmarkt weisen einen neuen dekorationsstil auf. ihre ornamente sind in akademischer Strenge gearbeitet, 
deren präzision manchmal an metallarbeiten erinnern. dieser dekorationsstil knüpft an klassische vorbilder 
an, seine architekturformen folgen wieder sachlich dem Kanon. augusteische architektur in Kleinasien steht 
in deutlicher abhängigkeit zu den augusteischen bauten roms, die mit ihrem strengen Klassizismus die wie-
derhergestellte ordnung des neuen Friedenszeitalters symbolisieren. davon setzen sich die unkanonischen, 
teils mit singulären motiven bereicherten ornamentformen des oktogons eindeutig ab. Seine weichen, teigig 
wirkenden dekorationen mit den eigenwilligen unkanonischen motiven müssen m. e. zeitlich früher einge-
stuft werden. Sie haben das beste Vergleichsbeispiel im Rundbau auf dem Panayırdağ112 und teils auch in dem 
memmiusbau113. da fest datierte bauten der mitte und des dritten viertels des 1. Jhs. v. chr. nicht existieren, 
ist die datierung anhand der bauornamentik mit entsprechenden unsicherheiten behaftet. datierungen von 
architekturdekoration ergeben ebenso wie Keramikdatierungen relativchronologische reihen, deren absolut-
chronologische datierungen dem Wissens- und Kenntnisstand entsprechen. absolute Feindaten – wie sie z. b. 
münzen bieten – können beide gattungen hingegen nicht liefern. da außerdem die Keramikforschung für den 
fraglichen zeitraum in Westkleinasien noch nicht endgültig festgeschrieben ist114, ergibt der grabungsbefund 
an der Südseite des oktogons keine evidenz gegen die vorgeschlagene interpretation des oktogons als dynas-
tische grabstätte der arsinoe iv.

auch die datierung des Heroons wurde durch die laufende Fundbearbeitung näher bestimmt. die Keramik-
funde aus den Sondagen an der Westseite des Heroons, zwischen Heroon und oktogon und unter dem brun-
nenbeckenboden des Heroons werden ebenfalls von a. Waldner bearbeitet115. die in ihrem beitrag erarbeitete 
datierung des bauwerkes in die erste Hälfte des 1. Jhs. v. chr. weicht um ca. 50 Jahre von der über vergleiche 
der baudekoration ermittelten datierung ab. Leider liegt für das Heroon, das bislang aufgrund der fehlenden 
publikation kaum eingang in die Fachliteratur gefunden hat, keine systematische analyse und beurteilung 
durch F. rumscheid vor. c. berns und ähnlich i. Kader orientierten sich bei ihrer chronologischen einordnung 
an einer datierung der giebel- und attikareliefs, welche H. Lauter im Hof des museums in Selçuk entdeckt 
hatte; er ordnete sie ohne Kenntnis des bauzusammenhanges in augusteische zeit ein116. diese datierung ist 
jedoch bei einer übergreifenden beurteilung des baus, seiner architekturdekoration und jetzt auch der Kera-
mikauswertung aus den baugruben auf keinen Fall haltbar. im rahmen dieser bestandsaufnahme soll, da eine 
detaillierte analyse der bauornamentik ausständig ist117, ein weit gespannter zeitrahmen für die errichtung des 
bauwerkes angesetzt werden, und zwar von der zweiten Hälfte des 2. Jhs. bis zur mitte des 1. Jhs. v. chr. der 
Bau bleibt trotz dieser vorläufigen Unsicherheit dennoch das älteste der Grab- und Ehrendenkmäler nahe der 
triodos. die oben dargelegten überlegungen behalten auch für eine etwas spätere bauzeit ihre volle geltung.

 108 rumSCHeid 1994, i 164; ii 19 Nr. 48.
 109 J. keiL, bauinschriften, Fie 3 (Wien 1923) 98 f.; aLzinger 1974, 9–16; rumSCHeid 1994, i 16.
 110 F. eiCHLer, ein augusteisches denkmal in ephesos. Festschrift a. Lesky, WSt 79, 1966, 592–597; aLzinger 1974, 20 f.; rumSCHeid 

1994, i 16; ii 19 Nr. 49.
 111 aLzinger 1974, 26–37; rumSCHeid 1994, i 16 f.; ii 17 f. Nr. 44. ebenso anzufügen ist die architekturdekoration der augusteischen 

Bauphase der Unteren Agora; dazu vorläufig P. SCHerrer, die Frühkaiserzeitliche agora, in: SCHerrer – trinkL 2006, 24–27 abb. 
42. 43.

 112 g. niemann – r. Heberdey, der rundbau auf dem panajirdagh, Fie 1 (Wien 1906) 143 f.; aLzinger 1974, 37–40; rumSCHeid 1994, 
i 165–169; ii 20 Nr. 52.

 113 aLzinger – bammer a. o. (anm. 60); aLzinger 1974, 16–20; rumSCHeid 1994, i 15 f.; ii 19 f. Nr. 51.
 114 vgl. z. b. krinzinger a. o. (anm. 78).
 115 s. den beitrag von a. waLdner in diesem band.
 116 H. Lauter, ein republikanisches triumphalmonument aus ephesos, in: the proceedings of the Xth international congress of clas-

sical archeology ii, ankara – izmir 23.–30. 09. 1973 (ankara 1978) 926 taf. 295. 296; s. jedoch dazu tHür 1995, 96 f.
 117 Dafür ist hier nicht der gegebene Ort, sie wird im Rahmen der Publikation vorgelegt werden. Vorläufig s. tHür 1995, 91–95.
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Schlussbemerkungen

mit dem hier vorgelegten beitrag sollte versucht werden, unser bild des unteren embolos für die hellenis-
tische zeit und die folgenden grundlegenden veränderungen der frühen Kaiserzeit aufzuzeigen. dieses zent-
rum wurde bereits in der mittleren Kaiserzeit durch verlegung der Straßenführung mit dem gleichzeitigen bau 
des Hadrianstores und der errichtung der celsusbibliothek und des mouseions (sog. Serapeion) stark verän-
dert118. Weitere, noch tiefgreifendere umgestaltungen fanden in der Spätantike statt, als die Straßenrandberei-
che neu gestaltet wurden, alte Strukturen abgerissen und ersetzt wurden und man teilweise auch den Straßen-
raum überbaute. damit sind die frühen bauphasen und das erscheinungsbild der Straßenräume nur noch 
schwer greifbar. einen wesentlichen erkenntnisgewinn zur topographischen Situation des unteren embolos, 
auch für die Frühzeit, erbrachte jene 1989 aus einer späten verbauung zutage gekommene inschrift, welche die 
Triodos nennt. D. Knibbe hat diese Inschrift und ihre Bedeutung für die Interpretation des topografischen 
umfeldes sofort erkannt119, p. Scherrer hat die bedeutung der triodos im Kontext der agora formuliert120. er 
hat damit eine verbale und grafische Grundlage für die Agora und den unmittelbar im Südosten angrenzenden 
bereich vorgelegt, die mit den monumenten des unteren embolos nach osten erweitert werden kann (abb. 6). 
Damit erhalten wir erstmals ein – wenn auch zwangsläufig lückenhaftes – Bild des Stadtzentrums für die (spät)
hellenistische zeit, womit sich das aufgrund der Forschungssituation erstaunlich leere bild des zentrums des 
hellenistischen ephesos etwas füllt.
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rekonstruktion a. pyszkowski/ H. thür; abb. 9: Foto thür; abb. 10: rekonstruktion a. pyszkowski nach angaben H. 
thür; abb. 11: Foto Kunsthistorisches museum Wien; abb. 12: plan c. Kurtze nach SCHerrer – trinkL 2006, 341 plan 
7; abb. 13: Foto H. thür; abb. 14: zeichnung v. bojanowski; abb. 15: Foto H. thür.
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zur Kuretenstraße von ephesos
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Hilke tHür
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abb. 2: grabungsfoto 1904 der Südseite der Kuretenstraße

abb. 3: Hadrianstempel, anastylose
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zur Kuretenstraße von ephesos
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abb. 4: Nymphaeum traiani, wiederaufgebaute architekturprobe 

abb. 5a: Hadrianstor mit ›architekturprobe‹ 1978 abb. 5b: Hadrianstor nach teilweisem Wiederaufbau 1996

abb. 6: untere Kuretenstraße, rekonstruktion der gebäude an der Südseite
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Hilke tHür
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abb. 8: rekonstruktion des hellenistischen brunnens westlich der 
alytarchenstoa

abb. 9: Hellenistische tabernen in 45c, südlich des 
oktogons

abb. 7: plan der triodos und des unteren embolos im späten Hellenismus
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zur Kuretenstraße von ephesos
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abb. 10: rekonstruktion des Heroons,  
hellenistischer bauzustand

abb. 11: oktogon, modell im ephesos museum, Wien

abb. 12: plan der triodos und des unteren embolos in augusteischer zeit
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Hilke tHür
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abb. 13: altarbau südöstlich der celsusbibliothek

Abb. 14: Westprofil der Grabung 1993 in Taberna 45c

abb. 15: oktogon, nicht fertig ausgearbeitete Südseite
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