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vo l k e r  m i c h a e l  S t r o C k a

dIe celsusbIblIotheK als ehrengrab am embolos

die celsusbibliothek von ephesos, in der antike ebenso genannt: Κελσιανὴ βιβλιοθήκη1, bildet heute wie-
der den großartigen westlichen abschluss des Straßenraumes des embolos (abb. 1). Wie der moderne tourist 
konnte auch der zeitgenössische betrachter selbst beim Näherkommen nicht erkennen, dass der prachtbau 
mehr enthielt als eine bibliothek2. das ehrengrab des prokonsuls tiberios iulios Kelsos polemaianós wird in 
den zahlreichen inschriften der Fassade mit keinem Wort erwähnt. Las man diese inschriften und betrachtete 
man die überreich ornamentierte und mit zehn Statuen geschmückte Fassade, musste einem das ganze als ein 
einziges elogium auf den geehrten und seine Familie vorkommen:

So erfährt man aus der Widmungsinschrift am architrav des erdgeschosses (abb. 2), dass der römische 
Konsul tiberios iulios akylas polemaianós die bibliothek zu ehren seines vaters, des prokonsuls von asien, 
errichtete und seine erben sie vollendeten. testamentsvollstrecker war tiberios iulios aristion, der dreimalige 
asiarch. auf den beiden treppenwangen stehen noch heute die basen für zwei bronzene reiterstandbilder des 
prokonsuls. die inneren Langseiten und die vorderseiten sind von einer ausführlichen inschrift bedeckt, links 
einer griechischen und rechts, nahezu gleichlautend, einer lateinischen (abb. 3)3. der geduldige Leser kann 
hier den gesamten cursus honorum des tiberios iulios Kelsos polemaianós verfolgen, von seinem militärtri-
bunat um das Jahr 68 n. chr. bis zu seinem prokonsulat in der provinz asia im Jahr 105/106 n. chr. auch sein 
Sohn tiberios iulios akylas polemaianós wird hier als bauherr und pietätvoller Sohn erwähnt. von ihm wissen 
wir nur, dass er 110 n. chr. Suffektkonsul war4. durch die Kombination verschiedener indizien, deren ausbrei-
tung hier zu weit führen würde, können wir das geburtsdatum des Kelsos um 45 n. chr. annehmen, als sein 
Sterbejahr 112 oder 113 n. chr. Sein Sohn akylas ließ den bau wohl 113 oder 114 n. chr. beginnen, starb aber 
kurz vor dessen vollendung, die um 117/118 n. chr. anzusetzen ist5.

eine 24-zeilige inschrift im südlichsten Wandfeld des erdgeschosses (abb. 4) enthält testamentarische 
bestimmungen des bauherrn zum unterhalt der bibliothek und zur periodischen bekränzung der Statuen 
sowie einen kurzen rechenschaftsbericht der erben, aber nichts über das grab oder ein vermächtnis des 
bestatteten6. in den Nischen des erdgeschosses der Fassade wurden seine vier Haupttugenden vorgestellt. 
Längst verlorene, in der Spätantike aber durch vier wiederverwendete Marmorstatuen ersetzte Bronzefiguren 
verkörperten sie. ihre benennung hat sich auf den Statuenbasen noch erhalten: ΣΟΦΙΑ ΚΕΛΣΟΥ – des Kelsos 
Weisheit, ΑΡΕΤΗ ΚΕΛΣΟΥ – seine tüchtigkeit, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΕΛΣΟΥ – seine wissenschaftliche bildung. 
die dritte basis von Süden fehlt heute. Sie trug eine wohl in der Spätantike aufgemalte inschrift ΕΝΝΟΙΑ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ – die einsicht des philippos7. da der nur in einer zeichnung bekannt gemachte block nach maßen 
und Profilen der ursprüngliche sein muss, dessen Inschrift ausgemeißelt wurde, wird die vierte Tugend des 
Kelsos eine andere gewesen sein als die des philippos, weil man sich sonst auf die rasur des Namens hätte 

 1 So schon in der Stiftungsurkunde, die im südlichsten Wandfeld der bibliotheksfassade eingemeißelt ist: keiL 1953, 75–78 Nr. 18 
z. 3 f.; ive 5113.

 2 in der Widmungsinschrift am architrav des ersten geschosses steht über dem Hauptportal nur: ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕΝ ΤΗΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ: keiL 1953, 61 f. Nr. 1; ive 5101.

 3 keiL 1953, 62–66 Nr. 2. 3; ive 5102. 5103; e. weber, zu den lateinischen inschriften von ephesos, in: FrieSinger – krinzinger 
(1999) 142 f.

 4 pir² iv s. v. Nr. 168; H. HaLFmann, die Senatoren aus dem östlichen teil des imperium romanum bis zum ende des 2. Jhs. n. chr. 
(göttingen 1979) 133 Nr. 37.

 5 v. m. StroCka, zur datierung der celsusbibliothek, in: the proceedings of the Xth international congress of classical archaeol-
ogy ii, ankara – izmir 23.–30. 9. 1973 (ankara 1978) 893–900; v. m. StroCka, Wechselwirkungen der stadtrömischen und klein-
asiatischen architektur unter trajan und Hadrian, istmitt 38, 1988, 295 f.

 6 s. anm. 1.
 7 keiL 1953, 71 f. Nr. 8–11; ive 5108–5111.
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beschränken können. in sechs der acht rankenpilaster des erdgeschosses, also zwischen den tugenden, waren 
die zwölf konsularischen Fasces eingearbeitet, die – nach den reiterstatuen – den höchsten politischen rang 
des geehrten veranschaulichten (abb. 8)8. Schließlich standen zwischen den tabernakeln des obergeschosses 
und über denen des erdgeschosses vier jetzt verlorene bronzestatuen auf hohen Sockeln (abb. 5). ihre inschrif-
ten9 belehren uns, dass hier dreimal Kelsos, vermutlich in verschiedenen Statuentypen, aufgestellt war, und 
zwar zweimal gestiftet von seiner tochter iulia Quintilia isaurica, einmal von seinem enkel tiberios Klaudios 
iulianós, der eine vierte Statue seinem onkel akylas widmete. Wenn eine vertiefte hochrechteckige Fläche im 
zweiten Wandfeld links oberhalb der mitteltür eine bronzetafel enthielt, war hier vielleicht ein auszug aus 
dem testament des Kelsos wiedergegeben oder eine kaiserliche billigung von akylas’ vorhaben. buchstaben-
reste auf der innenseite der Fassade10 sind leider nicht mehr zu deuten. Hier könnten ein Kaiserbrief oder der 
beschluss der bulé und des demos von ephesos veröffentlicht gewesen sein, womit das projekt bewilligt und 
in dem vielleicht auch das ehrengrab erwähnt wurde.

dieses hat man keineswegs verheimlicht, aber es sollte buchstäblich im Hintergrund bleiben, zurückstehen 
hinter dem praktischen zweck des gebäudes und der rühmenden Selbstdarstellung von drei generationen 
einer konsularischen Familie. Wer den Saal betrat, war sicher zuerst von der parade der galeriesäulen und der 
hinter ihnen schimmernden dreißig bücherschränke beeindruckt (abb. 6). dann zog die in der apsis anzuneh-
mende kolossale Statue den blick auf sich: Wir wissen nicht, ob hier eine athena, ein apollon oder der geehrte 
selbst aufgestellt war. angesichts der fünf Statuen des Kelsos in und vor der Fassade wird man hier eher ein 
götterbild, vielleicht aber auch eine Kaiserstatue, je nach Fertigstellungstermin des baus, eine trajans oder 
Hadrians, annehmen dürfen11. da auf dem rauh belassenen boden der apsis aber keinerlei Standspuren einer 
basis zu erkennen sind, kann man mit W. Wilberg12 sogar vermuten, dass wegen der notorischen Sparsamkeit 
der erben hier vielleicht nie eine Statue aufgestellt wurde.

Schließlich entdeckt man am Podiumsprofil vor der Apsis zwei Luken, die zur Grabkammer unter der Apsis 
hinabführen. Sie erleuchten nur schwach die 3,65 m lange, 2,15 m breite grabkammer, die über den nördlichen 
umgang hinter den Schränken betreten werden konnte13. der zugang ist aber für unbefugte durch zwei türen 
versperrt: Die erste befindet sich schon auf dem Schrankpodium, die zweite an der Nordseite der massiven 
apsismauer. der am Kasten 2,63 m lange, 1,07 m breite und mit Sockel und dachdeckel 1,75 m hohe marmor-
sarkophag (abb. 7) ist in die südwestliche ecke der im Scheitel nur 2,32 m hohen Kammer gerückt, sodass sich 
an seiner Nord- und ostseite ein bloß 90 cm breiter gang ergibt. da der einzige zugang viel schmaler ist als 
der Sarkophag, muss dieser vor der einwölbung der decke, die den apsisboden trägt, also während des baus, 
hier hinabgelassen worden sein. das datum seiner anfertigung ist darum spätestens das Jahr 115 n. chr. Wie 
J. Keil 1905 feststellte14, stand darin ein ungefähr einen halben meter hoher bleikasten, der die zerfallenen 
reste eines bis auf bronzene gewandknöpfe beigabenlosen Skeletts mit dunklen Haarresten enthielt. der Kopf 
lag nach Norden. der marmorkasten ist nur an den beiden sichtbaren Seiten fertig ausgearbeitet als girlan-

 8 zwölf Fasces in relief an gräbern von Konsularen: 1. rom, grab des Ser. Sulpicius galba, cos 108 v. chr.: e. naSH, bildlexikon 
zur topographie des antiken rom ii (tübingen 1961/1962) 370 f. abb. 1153; a. boetHiuS – b. ward PerkinS, etruscan and roman 
architecture (Harmondsworth 1970) taf. 101; th. SCHäFer, imperii insignia, rm ergh. 29 (mainz 1989) 363 taf. 75, 1 (ursprüng-
lich 12 Fasces); Ltur iv (1999) 299 abb. 152. – 2. grab eines unbekannten Konsulars in antalya: K. LanCkoronSki – g. niemann 
– e. PeterSen, Städte pamphyliens und pisidiens i (Wien 1890) 12. 25 f. abb. 6. 14. 15 taf. 9; SCHäFer a. o. 373 f. Nr. b 1 taf. 85, 
2 (wahrscheinlich noch 1. Jh. n. chr.); r. StuPPeriCH, das grabmal eines Konsularen in attaleia, istmitt 41, 1991, 417–422 (1. 
Hälfte 1. Jh. n. chr.); a. r. birLey – W. eCk, m. petronius umbrinus, Legat von cilicia, nicht von Lycia-pamphylia, epigranat 21, 
1993, 50 f.; bernS 2003, 159 anm. 281 (wohl 2. Jh. n. chr.). – 3. grab eines unbekannten Konsulars in palazzuolo am albanersee: 
H. wrede, Scribae, boreas 4, 1981, 106 abb. 1; SCHäFer a. o. 265–272 Nr. 2 taf. 38. 39.

 9 keiL 1953, 66–71 Nr. 4–7; ive 5104–5107.
 10 keiL 1953, 79 f. Nr. 14; ive 5114.
 11 Nach plin. epist. 10, 81, 7 stand in der bibliothek von prusa eine Statue trajans. in der bibliothek des asklepieions von pergamon 

wurde eine Statue Hadrians gefunden: c. HabiCHt, die inschriften des asklepieions, avp 8, 3 (berlin 1969) 29 f. Nr. 6 taf. 13; W. 
radt, pergamon. geschichte und bauten, Funde und erforschung einer antiken metropole (Köln 1988) 263.

 12 W. wiLberg, das gebäude, in: die bibliothek, Fie 5, 1 ²(Wien 1953) 39.
 13 zur grabkammer und zum Sarkophag: wiLberg a. o. (anm. 12) 40 f. abb. 82–84; m. tHeuer, der Sarkophag des celsus, in: die 

bibliothek, Fie 5, 1 2(Wien 1953) 43–46 abb. 87–94.
 14 keiL 1953, 46.
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densarkophag von ephesischem typus mit dachdeckel15. Seine konventionelle dekoration zeigt vorzügliche 
Qualität. an den drei sichtbaren ecken halten Niken mit je einer erhobenen Hand die schweren Fruchtgirlan-
den an den Schlaufen breiter bänder, deren enden in sanftem Schwung herabhängen. an der Langseite stem-
men zwei nackte eroten mit beiden armen die an den Schlaufen befestigten girlanden empor. in den girlan-
denschwüngen sitzt auf dem glatten Kasten je eine anders geformte, stark hervortretende rosette. die sichtbare 
nördliche giebelseite wird von einem medusenhaupt eingenommen, von dem nach beiden Seiten eine schlichte 
ranke ausgeht. die ikonographie des Sarkophags ist von einer gewollten unbestimmtheit. die putten und die 
üppigen Fruchtgehänge assoziieren Festfreude und Fülle. ihre bestandteile, nämlich eicheln und äpfel, pini-
enzapfen und granatäpfel, lassen sowohl an ernte denken als auch an die Früchte eines voropfers. die Niken 
mögen erfolg im gelebten Leben, aber auch Sieg über den tod verkörpern. allein medusa ist ein klares todes-
symbol, zugleich aber auch ein übelabwehrendes zeichen16.

Nur ein aufmerksamer betrachter konnte auch an der Fassade der bibliothek ähnlich diskrete Hinweise auf 
das grab, auf tod und unsterblichkeit entdecken. eindeutig, aber erst dem genauen blick auch deutlich, sind 
die drei gorgoneia in den giebelfeldern des obergeschosses (abb. 5). viel stärker springen ins auge die sie-
ben auffliegenden Adler je in der Mitte der sieben Friesabschnitte des Erdgeschosses. Auch sie haben etwas 
absichtlich doppeldeutiges: einerseits verkörpern sie, wie viele beispiele zeigen17, die apotheose des verstor-
benen, andererseits kann man sie auch als anspielung auf akylas = aquila, den bauherrn, verstehen. den 
jeweils acht Säulen in beiden Geschossen entsprechen sechzehn Rankenpilaster in der Wandfläche, wozu noch 
die acht kleinen rankenpilaster der tugendnischen kommen. die in der frühen und mittleren Kaiserzeit sehr 
beliebte akanthusranke in Friesen oder pilastern und pfeilern belebt die architektur nicht nur mit organischem 
Schmuck, sie symbolisiert offenbar in einem recht allgemeinen Sinne Fruchtbarkeit und Leben, Wachstums-
fülle und üppigkeit18. an der celsusbibliothek ist nun die besonderheit zu beobachten, dass die ranken in den 
obergeschoss-pilastern aus Weinreben mit kräftigen trauben und efeuzweigen mit Korymben bestehen, die 
sich regelmäßig überkreuzen. efeu wie Wein weisen auf bakchos-dionysos hin, den gott der unterwelt und 
der Wiedergeburt19. Wer näher tritt, entdeckt schließlich in augenhöhe innerhalb der rankenpilaster des erd-
geschosses niedliche Szenen: Raubtiere überwältigen fliehendes Wild, eine Todesallegorie20, und mehrfach 

 15 N. aSgari, die Halbfabrikate kleinasiatischer girlandensarkophage und ihre Herkunft, aa 1977, 341. 366 abb. 22; v. m. StroCka, 
die frühesten girlandensarkophage. zur Kontinuität der reliefsarkophage in Kleinasien während des Hellenismus und der frühen 
Kaiserzeit, in: S. Şahin u. a. (Hrsg.), Studien zur religion und Kultur Kleinasiens. Festschrift Friedrich Karl dörner ii (Leiden 
1978) 900. 913 taf. 215 abb. 34; koCH – SiCHtermann 1982, 520. 522 abb. 505. 506; F. iŞik, zum produktionsbeginn von Halb-
fabrikaten kleinasiatischer girlandensarkophage, aa 1992, 137–141 abb. 27; g. koCH, Sarkophage der römischen Kaiserzeit. 
viertes Symposium des Sarkophag-corpus marburg 23.–27. Juli 1990 (mainz 1993) 153. 173 f.; g. koCH, Kaiserzeitliche Sarko-
phage in ephesos, in: FrieSinger – krinzinger 1999, 559.

 16 auf hellenistischen und kaiserzeitlichen grabmälern und Sarkophagen sind gorgoneia unzählige male abgebildet. da nach dem 
mythos der anblick auch des abgeschlagenen medusenhauptes noch todbringend war, gilt seine darstellung einerseits als apotro-
päisch, andererseits als todessymbol, literarisch auch als gestirn der unterwelt: andreae 1963, 71–73; LimC iv (1988) 345–362 
s. v. gorgones romanae (o. PaoLetti).

 17 Seit dem Hellenismus ist der adler zeichen der apotheose, zunächst des Herrschers, dann aller verstorbenen: H. JuCker, auf den 
Schwingen des göttervogels, JbbernHistmus 1959/1960, 266–288; H. JuCker, das bildnis im blätterkelch. geschichte und bedeu-
tung einer römischen bildform (olten 1961) 138–141; andreae 1963, 74 taf. 2, 4. von sehr zahlreichen beispielen sei nur ein der 
celsusbibliothek zeitlich nahestehendes zitiert, die reliefplatte mit einem grabbau aus dem Hateriergrab in rom, wo oberhalb der 
Säulen vor dem Architrav und auf dem Dach auffliegende Adler angebracht sind: E. Simon in: Helbig i 4(1963) 1075; F. Sinn – K. 
S. Freyberger, vatikanische museen, museo gregoriano profano ex Lateranense, Katalog der Skulpturen i 2: die grabdenkmäler. 
2. die ausstattung des Hateriergrabes (mainz 1996) 51–59 Nr. 6 taf. 11–13.

 18 g. SCHörner, römische rankenfriese. untersuchungen zur baudekoration der späten republik und der frühen und mittleren Kai-
serzeit, in: beitreSkar 15 (mainz 1995) 118–121. zu zwei typen-traditionen dieser ranken: g. SCHörner, rankenornamentik der 
römischen Kaiserzeit in ephesos: einheimische traditionen – stadtrömische modelle, in: FrieSinger – krinzinger 1999, 565–
568.

 19 dass Weinlaub seit der archaik zum festen bestand dionysischer ikonographie gehört, muss nicht eigens belegt werden. auch der 
efeu war bei griechen und römern dem dionysos/Liber pater zugeordnet: dNp iii (1997) 886 f. s. v. efeu (F. graF). efeuranken 
sind, abgesehen von Soffitten, in der Architekturdekoration nicht häufig und scheinen auf Kleinasien beschränkt: Fries eines Mono-
pteros in termessos: F. SeiLer, die griechische tholos (mainz 1986) 140 f. abb. 68. 69; wiederverwendete rankenpfeiler in Side: 
c. gLiwitzky, die Kirche im sog. bischofspalast zu Side, istmitt 55, 2005, 358 abb. 13 a. c.

 20 r. LuLLieS, vergoldete terrakotta-appliken aus tarent, rm ergh. 7 (Heidelberg 1962) 74 f.; i. FLagge, untersuchungen zur bedeu-
tung des greifen (Sankt augustin 1975) 44 f.
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jagen eroten wilde tiere, spielerischer ausdruck der arete des verstorbenen. erotenjagden, ja Jagd überhaupt, 
gehören zum repertoire der römischen Sepulkralkunst21. ein kleines relief zeigt psyche, die einem eros die 
Arme auf den Rücken bindet (Abb. 8): eine deutliche Allegorie der Seele, die ihre fleischlichen Begierden 
überwindet, um zur unsterblichkeit zu gelangen22. an den oberen enden der beiden pilaster neben dem Haupt-
eingang waren reliefgruppen eingefügt, von denen nur noch die südliche erhalten ist: man sieht bellerophon, 
der das unsterbliche ross pegasos zähmt (abb. 9). proleptisch liegt dem Helden das später mithilfe des pega-
sos getötete ungeheuer chimaira schon tot zu Füßen. Wegen seiner so bewiesenen virtus und besonders 
wegen der überwindung des unterweltsdämons chimaira wird bellerophon auf kaiserzeitlichen Sarkophagen 
dargestellt. der betrachter mag auch an den unterschiedlich überlieferten Himmelsritt des bellerophon gedacht 
haben23. dezent sind also verschiedene Sepulkralmotive über die Fassade verstreut. Wer sie entdeckt, erkennt, 
dass die bibliothek eigentlich ein grabbau ist und dass die ruhmredigkeit der Statuen und inschriften nicht 
einfach eine Stifterehrung darstellen, sondern sich zum größten teil auf einen hier bestatteten beziehen.

Woher kommt die uns vielleicht fernliegende verbindung von bibliothek und grab? es ist ein schon grie-
chischer gedanke, dass die teilnahme am geistigen Leben, das unter dem Schutz und der inspiration von 
apollon und den musen steht, dass das betreiben von musik, Literatur und philosophie unvergänglichen 
Wahrheiten gilt und unsterblichkeit verheißt24. Nicht umsonst gibt es so viele musensarkophage25 und lassen 
sich die verstorbenen auf ihren Särgen gern musizierend und philosophierend darstellen26. dies betont vorder-
gründig ihre bildung, schließt aber auch die vorstellung ein, dass ihre unsterblichen Seelen anteil am reich 
der musen haben. bibliotheken sind seit dem Hellenismus zunehmend orte, an denen diese sowohl bildung 
als auch unsterblichkeit verheißenden geistigen Schätze gesammelt werden.

ihre verbindung mit dem ehrenden gedächtnis eines toten können wir erstmals bald nach 23 v. chr. in rom 
sicher fassen. octavia ließ in der nach ihr benannten porticus εἰς δὲ τίμην ... καὶ μνήμην27 ihres verstorbenen 
Sohnes marcellus, der freilich im mausoleum des augustus bestattet wurde28, eine bibliothek einrichten. zwi-
schen zwei riesigen bibliotheken, wohl einer lateinischen und einer griechischen, ließ sich Kaiser trajan auf 

 21 e. Simon, ein spätgallienischer Kindersarkophag mit eberjagd, Jdi 85, 1970, 194–223, bes. 215–220; koCH – SiCHtermann 1982, 
211. 432 f.

 22 darstellungen der psyche, die eros fesselt, sind selten: o. JaHn, archäologische beiträge (berlin 1847) 185 f.; a. FurtwängLer, 
beschreibung der geschnittenen Steine im antiquarium zu berlin (berlin 1896) Nr. 3061. 7472 taf. 55; attischer Sarkophag in 
damaskus: koCH – SiCHtermann 1982, 425. 432 abb. 463; stadtrömischer Kindersarkophag Warschau, Nationalmuseum inv. 200 
451: t. mikoCki, alte zeichnungen und Stiche nach antiken Skulpturen in polnischen Sammlungen, Jdi 107, 1992, 198–201 taf. 
73, 1–3; 74, 1. 2; t. mikoCki, Sarkophage in polen. originale und Nachahmungen – ihre rolle in den Kunstsammlungen mittel- und 
osteuropas, in: g. koCH (Hrsg.), akten des Symposiums »125 Jahre Sarkophag-corpus«, marburg 4.–7. oktober 1995 (mainz 
1998) 115 taf. 58, 2–5; marmorgruppe in berlin mit dem gefesselten eros, den psyche tröstet: Königliche museen zu berlin. 
beschreibung der antiken Skulpturen (berlin 1891) 66 f. Nr. 150; m. y. aSPriS, Statuarische gruppen von eros und psyche (diss. 
bonn 1996) 90 Kat. c 5 abb. 68–70. – zum motiv des gefesselten eros: L. CurtiuS, » poenitentia«, in: Festschrift James Loeb 
(münchen 1930) 53–62; W. FautH, cupido cruciatus, grazbeitr 2, 1974, 39–60; p. g. guzzo, pene d’amore, bda 65, H. 8, 1980, 
45–54.

 23 F. Cumont, pégase et l’apotheose, bulletin de la Société archéologique d’alexandrie 20, 1924, 193–195; andreae 1963, 122. 126; 
S. HiLLer, bellerophon (münchen 1970) 48–50. 105 f.; v. m. StroCka, Sepulkral-allegorien auf dokimeischen Sarkophagen,  
marbWpr (münchen 1984) 206; H. SiCHtermann, die mythologischen Sarkophage (berlin 1992) 19–21. 96–99 Nr. 21–24. – die 
zähmung des pegasos kommt auch an Nebenseiten attischer Sarkophage vor, mehrfach mit ›proleptischer‹ chimaira: HiLLer a. o. 
(anm. 23) 105 f. Nr. 3–6. 10; H. SiCHtermann, bellerophon auf attischen Sarkophagen, in: g. koCH (Hrsg.), grabeskunst der römi-
schen Kaiserzeit (1993) 51–66 taf. 21–23; S. rogge, die attischen Sarkophage, 1. achill und Hippolytos (berlin 1995) 75 f.

 24 p. boyanCé, Le culte des muses chez les philosophes grecs (paris 1937).
 25 m. wegner, die musensarkophage (berlin 1966); koCH – SiCHtermann 1982, 197–203. 423 f.
 26 H.-i. marrou, ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΝΗΡ. Études sur les scènes de la vie intellectuelle figurant sur les monuments funéraires romains 

(paris 1938, Nachdruck 1964); p. zanker, die maske des Sokrates. das bild des intellektuellen in der antiken Kunst (münchen 
1995) 252–272; b. c. ewaLd, der philosoph als Leitbild. ikonographische untersuchungen an römischen Sarkophagreliefs, rm 
ergh. 34 (mainz 1999) 21–28. 121–134; p. zanker – b. c. ewaLd, mit mythen leben. die bilderwelt der römischen Sarkophage 
(münchen 2004) 236–239. in den neueren untersuchungen wird der früher gewiss übertrieben unterstellte Jenseitsbezug von Sar-
kophagreliefs bis zur banalität minimiert. es gab sicher immer agnostiker und Skeptiker, aber im 2. und erst recht im 3. Jh. n. chr. 
glaubten nicht nur die Neuplatoniker und die immer zahlreicher werdenden christen an die unsterblichkeit der Seele, die Letzteren 
auch an die auferstehung des Leibes.

 27 plut. marcellus 30, 11; vgl. cass. dio 49, 43, 8.
 28 Ltur iii (1996) 237 s. v. mausoleum augusti: Le sepolture (m. maCCioCCa).
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seinem Forum im altarähnlichen Sockel der noch heute erhaltenen Säule bestatten29. Sein Waffenruhm einer-
seits, der allenthalben, besonders aber in der um diese Säule gewundenen bilderrolle bezeugt wird, anderer-
seits die einrichtung der doppelten, nicht nur als literarisches, sondern auch politisch-juridisches archiv die-
nenden bibliotheca ulpia verschaffen ihm unsterblichkeit, zumindest im gedächtnis der Nachwelt. Kelsos, 
dem ehemaligen curator aedium sacrarum et operum locorumque publicorum populi Romani30, dem XVvir 
sacris faciundis und Senator, der häufiger in Rom weilte, muss dieses Projekt genau bekannt gewesen sein, 
ebenso natürlich seinem Sohn tiberios iulios akylas, falls nur er es war, der in ephesos das projekt eines 
ehrengrabes für seinen vater betrieb.

eine unmittelbare anregung kann auch aus dem benachbarten bithynien nach ephesos gelangt sein. in 
prusa hatte, wie uns plinius der Jüngere in einem spätestens im Jahre 112 n. chr. geschriebenen brief an Kaiser 
trajan31 leider nur andeutet, der berühmte redner cocceianus dion, später chrysostomos zubenannt, offenbar 
auf eigene Kosten eine bibliothek errichten lassen und in deren Hof seine Frau und seinen Sohn bestattet, 
gewiss in der Absicht, hier selbst seine letzte Ruhestätte zu finden. Ob die Schwierigkeiten, die er bei der beab-
sichtigten übergabe des gebäudes an die Stadt mit deren rat hatte, sich etwa auf die eigenmächtige einrich-
tung eines Familiengrabes beziehen oder auf unterhaltskosten, teilt uns plinius leider nicht mit. Jedenfalls war 
damals der gedanke, eine öffentliche bibliothek als privates ehrengrabmal zu errichten, offenbar virulent.

Kelsos’ eigenes beispiel machte wiederum in der Nachbarschaft Schule: auch die bibliothek von Nysa am 
mäander, deren ausgrabung wir im Herbst 2006 abschließen konnten32, barg ein Stiftergrab. der zumindest in 
seiner disposition von der celsusbibliothek angeregte bau muss aufgrund der ornamentik seiner portalge-
wände um 130 n. chr. errichtet worden sein. unter dem boden der vorhalle, linkerhand vom Haupteingang, 
fanden wir 2004 einen gewaltigen marmorsarkophag von 2,67.5 m Länge, 1,27 m breite und samt deckel 1,48 
m Höhe. der Kasten ist, weil niemals sichtbar, völlig schmucklos. umso reicher wurde der rand des deckels 
ornamentiert, dessen Oberseite wohl wegen der darüberliegenden Bodenplatten der Vorhalle abgeflacht ist. 
diese Form des Sarkophags ist ohne jede parallele und zweifellos durch die von vornherein geplante versen-
kung unter der vorhalle bedingt. dass er während der erbauungszeit der nysäischen bibliothek ausgearbeitet 
wurde, zeigt sich an der völligen übereinstimmung der ornamentfolge perlstab – eierstab – palmettenreihe 
am deckel mit dem entsprechenden Schmuck der türgewände. im Sarkophag fanden wir die Knochenreste 
eines etwa 20-jährigen mannes und einer 25 bis 35 Jahre alten Frau, die mit ihm biologisch verwandt war33. 
Wenn uns hier auch keine inschrift weiterhilft, muss man doch annehmen, dass sich die Stifter eine grablege 
sicherten, vielmehr diese ihnen wegen ihrer verdienste um die Stadt von der bulé zugestanden wurde. man 
wählte in dem insgesamt bescheideneren bau eine schlichtere Lösung ohne zugängliche grabkammer und 
verzichtete auch auf die zentrale position des ehrengrabes unter der exedra, die sich in Nysa an der Stelle der 
Apsis der Celsusbibliothek findet; denn hier hätte man erhebliche Felsabarbeitungen vornehmen müssen. Auch 
scheute man wohl ein grab an diesem ort, den ich als tribunal interpretiere, als gerichtsstätte in einem 
gebäude, das zugleich archiv (archeion) und bibliothek war.

die bestattung intra muros, innerhalb des pomeriums, ist keine römische gewohnheit. das zwölf-tafel-
gesetz verbot schon seit der mitte des 5. Jhs. v. chr. beisetzungen innerhalb der mauern34. die wenigen ehren-
gräber, die in rom während der republik bezeugt sind, erweisen sich als reine gedächtnismonumente, Heroa 

 29 cass. dio 69, 2. 3; eutr. 8, 5, 2. 3; epitome de caesaribus 13, 11. – p. zanker, das trajansforum als monument imperialer Selbst-
darstellung, aa 1970, 499–544, bes. 530–536; Ltur ii (1995) 348–356 s. v. Forum traiani (J. PaCker); Ltur ii (1995) 356–359 
s. v. Forum traiani: columna (S. maFFei).

 30 zu diesem amt: W. eCk, ›cura viarum‹ und ›cura operum publicorum‹ als kollegiale ämter im frühen prinzipat, Klio 74, 1992, 
237–245; a. koLb, die kaiserliche bauverwaltung in der Stadt rom. geschichte und aufbau der cura operum publicorum unter 
dem principat (Stuttgart 1993).

 31 plin. epist. 10, 81. r. Syme, tacitus ³(oxford 1967) ii 659 f. appendix 20, möchte nicht ausschließen, dass plinius schon 109–110 
n. chr. Legat in bithynien war.

 32 g. HieSeL – v. m. StroCka, die bibliothek von Nysa am mäander. vorbericht über die Kampagnen 2002–2006, aa 2006/2, 
81–97.

 33 die gründliche untersuchung der gebeine fand im Juli 2007 statt und wird dem Wiener anthropologen F. Kanz verdankt. das 
unmittelbar nach der bergung vermutete alter des mannes »von bis zu 45 Jahren« (so aa 2006/2, 92) ist unzutreffend.

 34 J. marQuardt, römische Staatsverwaltung iii ²(Leipzig 1885) 308 f.; re iii (1899) 354 s. v. bestattung (a. mau).
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ohne grab35: das dem Konsul publius valerius poplicola 503 v. chr. durch den pontifex bewilligte ehrengrab 
in der velia wurde nie benutzt oder wegen des zwölf-tafel-gesetzes verlegt und von der Familie bei jedem 
todesfall nur rituell erinnert36. das mythische sepulcrum Accae Larentiae im velabrum war nur ein denkmal 
(wie auch sonst oft: ara und Säule), weil acca Larentia zu den göttern entrückt worden war37. dasselbe gilt 
auch für romulus’ grab, nicht allein wegen seiner vergottung, sondern weil am Lapis niger nur ein altar ohne 
grab aufgedeckt wurde38. die römischen Helden aulus postumius tubertus und gaius Fabricius wurden zwar 
in der Stadt durch denkmäler geehrt, aber nicht bestattet39. erst c. iulius caesar erhielt vor seinem tode das 
privileg eines begräbnisses intra pomerium40, gewiss nach griechischem beispiel. tatsächlich hat zwar 44 v. 
chr. das volk seinen Leichnam spontan auf dem Forum verbrannt, wo dann für kurze zeit ein altar und eine 
Säule seiner gedachten, aber bestattet wurde er außerhalb in der grablege der Julier41. Selbst sein adoptivsohn, 
der spätere Kaiser augustus, errichtete sein gewaltiges mausoleum nicht innerhalb der Stadt, ja nicht einmal 
auf dem schon weitgehend öffentlichen marsfeld, sondern nördlich davon auf privatem grund. Hier wurden 
auch seine ersten Nachfolger bis auf Nero beigesetzt. erst für die Flavier richtete domitian ein Familiengrab 
im templum gentis Flaviae innerhalb der Stadtgrenzen ein. trajans Säulengrab lag zwar gerade außerhalb des 
republikanischen pomeriums, was vielleicht seine exzentrische Lage innerhalb des Forums erklärt, aber doch 
innerhalb der claudischen erweiterung des Stadtgebietes. daran zeigt sich deutlich die neue Qualität des kai-
serlichen Status gegenüber dem ersten princeps. Für Kelsos’ grab war, anders als das ambiente der bibliothe-
ken, dieses kaiserliche privileg natürlich kein maßstab. er oder akylas konnten sich auf lokale traditionen 
berufen.

in griechenland ist die bestattung innerhalb der Stadtmauern ein verbreitetes phänomen42. beiseite lasse 
ich den Fall ganzer Nekropolen wie in Sparta und tarent43, thorikos und athen44. dort wurden allerdings 
begräbnisse intra muros am anfang des 5. Jhs. v. chr. verboten45. innerhalb der Stadt verblieben aber die grä-
ber der Stadtgründer (κτίσται) und der Lokalheroen, weil an deren verehrung das Wohl und Wehe der Stadt 
hing. in megara beschreibt pausanias (1, 41, 1–44, 1) nicht weniger als sechzehn Heroengräber, die über die 
Stadt und die beiden akropolen verteilt sind. in athen zählt pausanias (1, 2, 1–28, 7) noch zehn Heroengräber 
innerhalb der Stadt auf. ähnlich war es in allen griechischen Städten. abgesehen von lokalen Heroen erhielten 
besonders die Stadtgründer ihr grab innerhalb der mauern, mit vorzug auf der agora. dabei blieb es bis ins 4. 
Jh. v. chr. allmählich erhielten auch um die polis hochverdiente männer, sogar geistesgrößen46, ehrengräber 

 35 b. FriSCHer, monumenta et arae Honoris virtutisque causa: evidence of memorials for roman civic Heroes, bcom 88, 1982/1983, 
51. 86, woraus auch die folgenden beispiele stammen.

 36 cic. leg. 2, 23; plut. poplicola 109 d; qu.r. 282 F–283 a.
 37 varro ling. 6, 24; Ltur i (1993) 13 f. s. v. acca Laurentia (J. aronen).
 38 naSH, a. o. (anm. 8) 21–23; Ltur iv (1999) 295 f. s. v. Sepulcrum romuli (F. CoareLLi).
 39 cic. leg. 2, 58; plut. qu.r. 282 F–283 a.
 40 cass. dio 44, 7, 1; H. geSCHe, die vergottung caesars (Kallmünz 1968) 50–53.
 41 cass. dio 44, 51, 1; g. wauriCk, untersuchungen zur Lage der römischen Kaisergräber in der zeit von augustus bis constantin, 

Jrgzm 20, 1973, 110–112.
 42 dazu jetzt ausführlich: H. SCHörner, Sepulturae graecae intra urbem. untersuchungen zum phänomen der intraurbanen bestattung 

bei den griechen, boreas beih. 9 (2007).
 43 Sparta: c. CHriStoS, Spartiatikoi archaikoi taphoi kai epitaphios met’anaglyphon amphoreus tou lakonikou ergasteriou, adelt 19, 

1, 1964, 123–163. – tarent: p. wuiLLeumier, tarente des origines à la conquête romaine (paris 1939) 250 f. 539–560; F. g. Lo 
Porto, tombe di atleti tarentini, attimemmagnagr N.S. 8, 1967, 31–98; d. graePLer, Tonfiguren im Grab. Fundkontexte hellenis-
tischer terrakotten aus der Nekropole von tarent (münchen 1997) 23–30. 39–54; K. g. HemPeL, die Nekropole von tarent im 2. 
und 1. Jahrhundert v. chr. (tarent 2001) 79–81.

 44 thorikos: H. F. muSSCHe – J. bingen – J. SerVaiS u. a., thorikos 1963, 1 (brüssel 1968) 59–86; H. F. muSSCHe – J. bingen – J. 
SerVaiS u. a., thorikos 1964, 2 (brüssel 1967) 25–46. 77–102; H. F. muSSCHe – J. bingen – J. SerVaiS u. a., thorikos 1966/1967, 4 
(brüssel 1969) 70–120; H. F. muSSCHe – J. bingen – J. SerVaiS u. a., thorikos 1972/1976, 8 (gent 1984) 72–150; H. F. muSSCHe 
– J. bingen – J. e. JoneS u. a., thorikos 1977/1982, 9 (gent 1990) 72–113. – athen: r. young, Sepulturae intra urbem, Hesperia 
20, 1951, 67–134; F. e. winter, Sepulturae intra urbem and the pre-persian Walls of athens, in: Studies in attic epigraphy, History, 
and topography presented to e. vanderpool (princeton 1982) 199–204.

 45 cic. fam. 4, 12, 3.
 46 z. b. grab des Hesiodos auf der agora von orchomenos: paus. 9, 38, 3; grab des Herodotos auf der agora von thurioi: Strab. 14, 

656; plut., de exil. 13.
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innerhalb der Stadt. Im Hellenismus wird die Ehre immer inflationärer: Bürger und Bürgerinnen47, die sich als 
Stifter oder durch besondere Leistungen für das gemeinwesen hervorgetan hatten, konnten eine grablege intra 
muros erhalten. aber es gab auch memorialbauten ohne gräber an markanten punkten der Stadtzentren. im 
späten Hellenismus kam es förmlich zu einer denkmälerkonkurrenz. der embolos in ephesos ist ein gutes 
beispiel dafür. unter seinen seit dem späten 2. Jh. v. chr. errichteten memorialbauten sind echte gräber in der 
minderzahl. anzuführen sind nur das oktogon48, das indirekt identifizierte Ehrengrab für Tiberios Klaudios 
aristion49 und das abgelegene Tumulusgrab am Bülbüldağ50. dem Heroon51 fehlt eine grabkammer, ebenso 
wahrscheinlich auch dem memmiusbau52und dem polliodenkmal53. ein ehrengrab für mithridates und maza-
ios54 links und rechts des von ihnen gestifteten, 4/3 v. chr. fertiggestellten agora-Südtores ist sehr unwahr-
scheinlich. die angeführten indizien erscheinen mir als äußerst schwach55.

eine dichte tradition von ehrengräbern liegt in ephesos offenbar nicht vor. ich bin übrigens auch nicht der 
öfters geäußerten56 meinung, dass man im 1. Jh. v. chr. bewusst an die inzwischen aufgedeckten gräber des 
6.–4. Jhs. v. chr.57 längs der alten prozessionsstraße anschloss, wovon der embolos nur ein teil ist. Sie waren 
doch längst vergessen und lagen spätestens seit der Stadtgründung des Lysimachos vom anfang des 3. Jhs. v. 
chr. unter meterhohen planierungen. zwischen der errichtung des oktogons um 40 v. chr. und dem bau der 
Celsusbibliothek liegen gut 150 Jahre, 100 Jahre Abstand hält der Tumulus am Bülbüldağ. Das mögliche 
ehrengrab des tiberios Klaudios aristion ist wohl kaum schon zu dessen Lebzeiten angelegt worden, kann 
deshalb erst hadrianisch, folglich ein echo des Kelsosgrabes sein. auch das der celsusbibliothek gegenüber-
liegende grab des rhetors tiberios Klaudios Flavianos dionysios58gehört in späthadrianische zeit. ganz 
offensichtlich ist die an sich nicht besonders aufwendige grablege, vor allem ihr ort, von der celsusbibiothek 
bestimmt worden. es wäre eine Spekulation zu vermuten, der rhetor dionysios habe seine prunkreden in oder 

 47 z. b. das grab der archippe in Kyme (um 120 v. chr.): H. maLay, three decrees from Kyme, epigranat 2, 1983, 1–16; inschriften 
von Kyme 13, 1 (bonn 1976) 11–14.

 48 r. Heberdey, Vorläufiger Bericht über die Grabungen in Ephesus 1904, ÖJh 8, 1905, Beibl. 70 f.; J. keiL, 15. Vorläufiger Bericht 
über die ausgrabungen in ephesos, ÖJh 26, 1930, beibl. 41–45; aLzinger 1974, 40–43; tHür 1990, 43–56; bernS 2003, 24 f. 27 f. 
30–33. 35. 39–49. 197 (Kat. 11a 5).

 49 H. tHür, zum Standort eines ehrengrabes des aristion am embolos, in: H. tHür (Hrsg.), »…und verschönerte die Stadt…«, 
SoSchrÖai 27 (Wien 1997) 151–156; tHür 1999, 426 f.

 50 StroCka a.o. (anm. 15) 886 taf. 200, 2; bernS 2003, 26 f. 30. 35. 39–49. 134. 199 (Kat. 11a 8).
 51 H. tHür, der ephesische Ktistes androklos und (s)ein Heroon am embolos, ÖJh 64, 1995, 63–103, bes. 80–103; tHür 1999, 422 

f.; bernS 2003, 192–195 Kat. 11a.
 52 W. aLzinger – a. bammer, das monument des c. memmius, Fie 7 (Wien 1971) (rez.: v. m. StroCka, gymnasium 83, 1976, 

77–80); aLzinger 1974, 16–20; u. outSCHar, zum monument des c. memmius, ÖJh 60, 1990, 57–85; F. rumSCHeid, untersuchun-
gen zur kleinasiatischen bauornamentik des Hellenismus i (mainz 1994) 15 f.; ii 19 f. Kat. 51; bernS 2003, 24. 26. 28. 30–33. 35. 
38–50. 73. 149. 194–196 Kat. 11 a 3.

 53 ive 405; a. bammer, beiträge zur ephesischen architektur, ÖJh 49, 1968–1971, 23–40; aLzinger 1974, 24–26; a. bammer, das 
denkmal des c. Sextilius pollio in ephesos, ÖJh 51, 1976/1977, 77 f.; bernS 2003, 49–51. 197 f. Kat. 11a 6.

 54 p. SCHerrer, the city of ephesos. From the roman period to Late antiquity, in: H. koeSter (Hrsg.), ephesos. metropolis of asia. 
an interdisciplinary approach to its archaeology, religion, and culture. papers presented at a Symposium organized by Harvard 
divinity School, march 1994, Harvard theological Studies 41 (valley Forge 1995) 7; tHür 1990, 73–75.

 55 zum Südtor: W. wiLberg, die agora, in: Fie 3 (Wien 1923) 1–39; aLzinger 1974, 9–16. – zum Wiederaufbau: g. Lang, ein zwi-
schenbericht zur anastylose des Südtores der agora von ephesos, aW 15/4, 1984, 23–30; F. Hueber, zur anastylose des Süd-tores 
der agora in ephesos, in: Koldewey-gesellschaft (Hrsg.), bericht der 32. tagung für ausgrabungswissenschaft und bauforschung, 
innsbruck 23.–29. mai 1982 (bonn 1984) 36–39; S. karwieSe, das Südtor der tetragonos agora in ephesos, ÖJh 66, 1997, 253–
318. – zu den angeblichen ehrengräbern: p. SCHerrer, Die Agora: Vorläufiger baugeschichtlicher Überblick, in: P. SCHerrer – e. 
trinkL, die tetragonos agora in ephesos, Fie 13, 2 (Wien 2006) 30–36. die allein im Südosten des tores mit einiger phantasie 
erschließbare Kammer Soc hat weder im innern noch im äußern das aussehen eines augusteischen ehrengrabes. eher wird man 
in dem raum das amtslokal der agoranomen vermuten dürfen, mit deren inschriften das Südtor bedeckt ist.

 56 zusammenfassend tHür 1999, 425.
 57 g. Langmann, eine spätarchaische Nekropole unter dem Staatsmarkt zu ephesos, in: Festschrift Fritz eichler, ÖJh beih. 1 (Wien 

1967) 104–123; v. mitSoPouLou-Leon, ein grabfund des vierten vorchristlichen Jahrhunderts aus ephesos, ÖJh 50, 1972/1973, 
252–265; H. VetterS, Ephesos. Vorläufiger Grabungsbericht 1977, AnzWien 115, 1978, 269 f.; H. VetterS, Ephesos. Vorläufiger 
grabungsbericht 1978, anzWien 116, 1979, 125 f.; H. VetterS, Ephesos. Vorläufiger Grabungsbericht 1979, AnzWien 117, 1980, 
256 f.; JobSt – SCHwanzar 1983, beibl. 171–177; d. knibbe, via Sacra ephesiaca i, bermatÖai 3 (Wien 1992) 52 f.

 58 F. eiCHLer, die österreichischen ausgrabungen in ephesos im Jahre 1968, anzWien 106, 1969, 136 f.; e. ataLay, Neue Funde aus 
ephesos, ÖJh 52, 1978–1980, beibl. 53–58; JobSt – SCHwanzar 1983, 162–164; tHür 1990, 61 f.
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vor der bibliothek gehalten; aber dass philostratos59 von dionysios schreibt, sein grab habe »auf der agora 
von ephesos« gelegen, was großzügig formuliert ist, weist wieder zurück auf bibliothek und grab des Kelsos, 
die so gut wie »an der agora« liegen. die agora selbst stand aus praktischen, vielleicht sogar prinzipiellen 
gründen nicht zur verfügung, aber die möglichst große Nähe zu ihr ließ an die Heroen, Stadtgründer und poli-
tischen größen wohl in jeder griechischen Stadt denken, die ein grab auf oder bei der agora hatten.

das grundstück der celsusbibliothek in der Sichtachse des embolos und neben dem agora-Südtor war sehr 
gut gewählt. Wie ein unmittelbar südlich anschließendes Wohnhaus vermuten lässt, könnten auf dem bauge-
lände private Wohnhäuser gestanden haben, die aufgekauft werden mussten. Nach F. Huebers annahme60 
verlief hier aber längs der agora-Südfront eine ost-West-Straße, die dann weiter nach Süden verlegt wurde. 
tatsächlich habe ich 1972/1973 in zwei Sondagen innerhalb des Lesesaals keine älteren Hausmauern gefun-
den, sondern in 5 m tiefe ein Stück einer Straße und verstürzte Quader. ob der baugrund der bibliothek nun 
privat war oder öffentlich, akylas musste sicherlich auch die grundstückskosten oder die mit der bereitstel-
lung verbundenen infrastrukturausgaben übernehmen. die bewilligung gerade dieses bauplatzes für ein 
ehrengrab durch die bulé bedeutete offensichtlich eine herausragende ehrung. doch die Stadt ephesos war 
dabei wahrscheinlich weniger selbstlos als es scheinen mag. Sie hatte wohl ein sehr praktisches interesse an 
der bibliothek und gerade diesem Standort. aus einer inschrift am Südtor61 geht hervor, dass im späten 2. Jh. 
n. chr. der platz zwischen der Κελσιανὴ βιβλιοθήκη und dem Αὐδειτόριον neu gepflastert wurde. Der Begriff 
audeitorion, der ursprünglich einen Hörsaal für redner bezeichnete, hat im 2. Jh. n. chr. längst einen bedeu-
tungswandel durchgemacht: er meint jetzt einen gerichtssaal62. Wo kann nun ein gerichtssaal der celsusbib-
liothek gegenüber gelegen haben? der bibliothek genau gegenüber lag und liegt die platzähnliche verbreite-
rung des zum Südtor hinabführenden embolos. der spätantike Saal im Süden des bibliotheksplatzes hat damals 
noch nicht bestanden63, und der östlich anschließende, noch immer nicht befriedigend erklärte altarbau64 kann 
das audeitorion schwerlich sein. ein gerichtssaal muss über einen geschlossenen raum und hinreichenden 
platz verfügen. beides ist gegeben im obergeschoss der Neronischen Halle, deren Südeingang vom erweiter-
ten bibliotheksplatz aus zu betreten war65. diesem wahrscheinlich schon vor der bibliothek bestehenden 
audeitorion fehlte aber ein zugehöriges archiv – oder es war in einem abschnitt der Halle nur provisorisch 
und vielleicht nicht sicher genug untergebracht. die in nächster Nähe errichtete celsusbibliothek konnte dem 
mangel auf sehr repräsentative Weise abhelfen. ihre dreißig Wandschränke müssen keineswegs nur mit litera-
rischen papyri gefüllt gewesen sein. möglicherweise war die bewilligung des ehrengrabes durch die Stadt 
Ephesos mit der Auflage verknüpft, im Bibliothekssaal auch das Gerichtsarchiv unterzubringen. Mochte die 
außergewöhnliche ehrung des Kelsos durch frühere verdienste um ephesos begründet gewesen sein, die über 
seinem grab errichtete bibliothek war der sichtbare beweis seiner Freigebigkeit gegenüber der Öffentlichkeit. 
Stellten im späten Hellenismus ehrengräber noch isolierte monumente dar, die nur karge auskunft über die 
geehrte person und den grund der ehrung gaben, so scheint es im frühen 2. Jh. n. chr. notwendig geworden 
zu sein, ein ehrengrab mit einer nützlichen einrichtung zu verbinden und so zu rechtfertigen. So gab es Kaiser 
trajan vor. So machten es dion von prusa, Kelsos und die Stifter in Nysa nach. ein vergleichbarer Fall ist die 

 59 philostr. soph. 1, 22; H. engeLmann, philostrat und ephesos, zpe 108, 1995, 86 f.
 60 F. Hueber, ephesos. gebaute geschichte (mainz 1997) 66 f. abb. 85.
 61 ive 3009. die inschrift ist abgebildet bei JobSt – SCHwanzar 1983, 159 f. abb. 5; H. engeLmann, celsusbibliothek und auditorium 

in ephesos, ÖJh 62, 1993, 105–111; F. Hueber, zur städtebaulichen entwicklung des hellenistisch-römischen ephesos. phylen, 
embolos, olympieion, Horologeion, Statthalterpalast, auditorium, parthermonument, marienkirche, istmitt 47, 1997, 263 f.

 62 W. kunkeL, Kleine Schriften (Weimar 1974) 245–249.
 63 JobSt – SCHwanzar 1983, 234–236.
 64 JobSt – SCHwanzar 1983, 215–232; w. JobSt, zur Standortbestimmung und rekonstruktion des parthersiegaltares von ephesos, 

ÖJh 56, 1985, 79–82; w. JobSt, zum Standort des partherdenkmals, in: Koldewey-gesellschaft (Hrsg.), bericht der 32. tagung für 
ausgrabungswissenschaft und bauforschung, innsbruck 23.–29. mai 1982 (bonn 1984) 33 f.; F. Hueber, der embolos, ein urbanes 
zentrum von ephesos. Skizzen zur entstehungsgeschichte und zur gestaltung eines antiken ensembles, aW 15/4, 1984, 23; d. 
knibbe, das ›parthermonument‹ von ephesos: (parthersieg)altar der artemis (und Kenotaph des L. verus) an der ›triodos‹, in: 
bermatÖai 1 (Wien 1991) 5–13.

 65 auch p. SCHerrer a. o. (anm. 54) 38 mit anm. 157 hält die Neronische Halle für das audeitorion. dazu s. ausführlich p. Scherrer, 
die ›Neronische‹ Halle (auditorium), in: p. SCHerrer – e. trinkL, die tetragonos agora von ephesos. grabungsergebnisse von 
archaischer bis in byzantinischer zeit – ein überblick. befunde und Funde klassischer zeit, Fie 13, 2 (Wien 2006) 36–41.
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theatertherme in argos66, wo drei gräber wohl der Stifterfamilie heute noch unter der apsis des Saales zu 
sehen sind, der den Repräsentationsraum des flavischen Gymnasions bildete, ehe im 2. Jh. n. Chr. eine Therme 
in die palästra eingebaut wurde. die athener schließlich bestatteten den 177 n. chr. gestorbenen Herodes atti-
cus, den größten mäzen seiner zeit, in dem von ihm errichteten panathenäischen Stadion67. 

es ist nun eine überraschende tatsache, dass in der 2. Hälfte des 2. Jhs. n. chr. ehrengräber innerhalb von 
Städten immer seltener werden und schließlich aufhören68. ich glaube allerdings nicht, dass dies etwas mit dem 
von Hadrian und, wie es scheint, von antoninus pius69 eingeschärften verbot innerstädtischer begräbnisse zu 
tun hat70. die im digest 47, 12 erwähnte Strafsumme ist nicht besonders hoch, und es ist sogar von entgegen-
stehenden städtischen gesetzen die rede, denen gegenüber die imperalia statuta prinzipiell durchzusetzen 
seien. es dürften also ausnahmeregelungen immer noch möglich gewesen sein.

aber die große zeit privater euergeten neigte sich ihrem ende im 3. Jh. n. chr. zu, und eine ehrung wie die 
des Kelsos durch den prachtvollen bibliotheksbau war schwerlich noch zu übertreffen. So kam diese Form der 
Selbstdarstellung allmählich aus der mode. Für Kelsos und seine Familie wurde das zum glücksfall: Sie konn-
ten – und könnten wieder – sich nach Kaiser trajan des schönsten innerstädtischen grabmals im ganzen rei-
che rühmen.
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