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e l i s A B e t H  r A t H m A y r

atrIen In ephesos? zu verteIlerbereIchen In perIstylhäusern  
anhand von beIspIelen In ephesIschen wohnbauten1∗

einleitung

Von den beiden grundtypen des griechisch-römischen Wohnbaus, dem Peristylhaus und dem atrium-
haus, sind in ephesos bislang nur Peristylhäuser bekannt2. die grundsätzlichen unterschiede zwischen die-
sen beiden Haustypen beschränken sich nicht nur auf die anlage und die gestaltung der Höfe, sondern 
liegen auch in der gruppierung und anordnung der anschließenden räume. trotz dieser grundsätzlichen 
unterschiede wurden in der forschung Peristylhöfe und andere hofähnliche bereiche auch als atrien be-
zeichnet. in diesem beitrag wird daher die frage diskutiert, inwieweit die bezeichnungen Peristyl und at-
rium von einander abzugrenzen sind. anhand von beispielen aus der Hausarchitektur in ephesos wird ge-
zeigt, welche modelle im hellenistisch-römischen osten dazu verwendet wurden, um bei großen Häusern 
eine Vielzahl von räumen zu gliedern.

atrium- und Peristylhaus

atriumhaus
atriumhäuser sind vor allem aus den Vesuvstädten gut bekannt3. obwohl beim Vergleich der hier rele-

vanten atriumhäuser mit impluvium4 auch unterschiede existieren, sind gemeinsame Strukturen vorhanden, 
die für diese Hausform als charakteristisch anzusehen sind. das Zentrum eines solchen Hauses bildete ein 
großer, hoher raum, der ein mittiges, in den boden vertieftes becken aufwies, und von dem die Wohnräume 
erschlossen wurden. Vom Hauseingang gelangte man in einen längeren, schmalen eingangsraum, der in den 
zentralen raum führte. dem eingangsbereich gegenüber lag ein großer raum, der sich in voller breite auf 
den Zentralraum öffnete. die anderen Wohnräume waren meist kleiner. ab späthellenistischer Zeit wurde 
es mode, diese Häuser durch ein gartenperistyl im rückwärtigen teil des Hauses zu erweitern, an dem man 
ebenso wie am vorderen Zentralraum Wohnräume gruppierte5. im Laufe des 1. Jhs. n. chr. verlor dieser 
Haustypus zunehmend an bedeutung6.

    1 ∗an dieser Stelle sei u. quatember, a. Sokolicek und H. thür für diskussionen und nützliche Hinweise zu diesem thema herzlich 
gedankt.

    2 Zu diesen gehören z. b. die Wohneinheiten im Hanghaus 1 und 2, das sog. freudenhaus, das Peristylhaus oberhalb des theaters 
und das Peristylhaus südlich der celsusbibliothek, s. re Suppl. 12 (1970) 1639 – 1644 s. v. ephesos (W. aLzinger); Lang-
auinger 1996; thür 2005; krinzinger 2010; bouLaSikiS 2003, 34 – 37; H. thür, eine basileia in ephesos?, in: altmodische 
archäologie. festschrift für friedrich brein, forum archaeologiae 14/iii/2000 <http://farch.net>; thür 2002b, 257 – 272.

    3 Zu atriumhäusern u. a. dickMann 1999a, 49 – 52 mit älterer Lit.; dickMann 1999b, 629 – 632 (Streifenhäuser kleiner grundbesitzer). 
632 – 637 (das Wohnhaus mit herrschaftlichem atrium); WaLLace-hadriLL 1997, 219 – 240 bes. 221 f.

    4 bei den hier zur diskussion stehenden atriumhäusern handelt es sich um jene, bei denen das atrium als ein gedeckter bereich 
mit impluvium und compluvium ausgebildet ist und das tablinum dem eingang gegenüber liegt. Zu den verschiedenen typen 
von atriumhäusern, auch solchen mit einem ungedeckten Hofbereich s. WaLLace-hadriLL 1997, 220 – 222 mit älterer Literatur.

    5 dazu u. a. P. zanker, die Villa als Vorbild des späten pompejanischen Wohngeschmacks, Jdi 94, 1979, 460 – 523; J.-a. dickMann, 
the Peristyle and the transformation of domestic Space, in: Laurence – WaLLace-hadriLL 1997, 121 – 136.

    6 FrÖhLich 1996, 116: »in rom aber, etwa auf dem Palatin, verschwanden nach und nach die alten atriumhäuser der republikanischen 
elite, und während augustus und seine unmittelbaren nachfolger zumindest teilweise noch in atriumhäusern wohnten, ist für 
diesen bautypus in den neronischen und späteren Palästen und wohl auch in den kaiserlichen horti kein Platz mehr«; zur aufgabe 
des atriumhauses und der etablierung des axialen Peristylhauses in italien und den westlichen Provinzen s. Meyer 2001, 122 mit 
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den antiken quellen, vor allem Vitruv7 folgend, werden die räume dieses Haustypus als atrium (Zen-
tralraum), tablinum (großer raum gegenüber dem Hauseingang), cubicula (kleinere Wohnräume) und fauces 
(schmaler eingangsraum) bezeichnet, das mittige bodenwasserbecken als impluvium und die darüber liegen-
de dachöffnung als compluvium.

Peristylhaus
im griechischen osten treten seit spätklassischer Zeit Peristylhäuser auf. Sie sind im Hellenismus und 

in der römischen kaiserzeit die gängige form des Wohnhauses der wohlhabenderen bevölkerung im grie-
chischen osten und in den griechisch-hellenistisch geprägten Zentren des mittelmeerraums8. Peristylhäuser 
sind um einen ungedeckten Hof mit Säulenhallen organisiert9. in den meisten fällen umgaben auf einem 
Stylobat stehende Säulen den Hof an allen vier Seiten, es kommen aber auch sog. rumpfperistyle mit Hallen 
an nur zwei oder drei Seiten vor. das Peristyl konnte – wie zum beispiel bei den Wohneinheiten im Hang-
haus 2 – mehrgeschossig sein. die Wohnräume wurden von den Portiken erschlossen, wobei die größten 
häufig an der meist tieferen nordhalle lagen. im gegensatz zu diesen verschließbaren räumen kommt eine 
weitere raumform vor: es handelt sich dabei um einen raum (exedra10), der sich in voller breite auf eine 
der Säulenhallen des Peristyls öffnete.

unterschiede und gemeinsamkeiten zwischen atrium(haus) und Peristyl(haus)
die gemeinsamkeit von atrium- und Peristylhaus betrifft die allgemeine Struktur der Häuser, die eine 

anordnung der Wohnräume um einen großen, zentral liegenden bereich (atrium, Peristyl) zeigen. die un-
terschiede sind folgende:

1. die einbindung der zentralen bereiche atrium und Peristyl in die Struktur der jeweiligen Häuser, d. h. 
ihr Verhältnis zu den anderen räumen: Während bei Peristylhäusern die anordnung der Wohnräume 
um das Peristyl mehr oder weniger beliebig sein konnte11, spielten bei atriumhäusern axiale bezüge der 
Wohnräume untereinander und eine spiegelsymmetrische anordnung dieser räume an der Längsachse des 
atrium eine entscheidende rolle12. dies drückt sich auch darin aus, dass der eingang beim atriumhaus 
an das tablinum derart gekoppelt ist, dass er diesem raum gegenüberliegt. beim Peristylhaus sind hin-
gegen unterschiedliche eingangssituationen zu beobachten, wobei der eingang meist direkt in eine Halle 

anm. 369, für diese Häuser ist eine große grundfläche, viele räume und »die dominanz der axialen repräsentativen raumgruppe 
aus Vestibül, Peristyl und triklinium im Zentrum der Wohnanlage charakteristisch«.

    7 Vitr. 6, 3. auf die diskussion um das von Vitruv beschriebene atriumhaus und die von ihm verwendeten termini wird im 
Zusammenhang dieses beitrags nicht eingegangen, dazu ausführlich dickMann 1999a, 49 – 52 mit älterer Literatur.

    8 Peristylhäuser sind im Hellenismus aber nicht nur im osten, sondern von hier ausgehend auch in den von griechen dominierten 
Städten des Westens wie beispielsweise in monte iato oder morgantina auf Sizilien anzutreffen, dazu H. P. iSLer, monte iato. 
guida archaeologica (Palermo 1991); b. tSakirgiS, the domestic architecture of morgantina in the Hellenistic and roman 
Periods (diss. Princeton 1984). darüber hinaus tritt dieser Haustypus in der römischen kaiserzeit in vielen westlichen und 
nördlichen Provinzen auf, s. b. JanSen, nordwestliche römische Provinzen, in: hoepFner 1999, 785 – 854 bes. 820 – 824; in den 
westlichen Provinzen des römischen reiches und in der mauretania tingitana ist vor allem im 1. und 2. Jh. n. chr. der axiale 
Peristylhaustyp vorherrschend, dazu Meyer 2001, 108 – 111. 122 – 126 mit älterer Literatur; r. rebuFFat, maisons à péristyle 
d’afrique du nord, répertoire de plans publiés, mefra 81, 1969, 659 – 724; rebuFFat 1974.

    9 Zu Peristylhäusern z. b. trüMper 1998; WuLF 1999, 162 f.; hoepFner 1999, 325 – 327. 330 – 333. 516 – 517. Zur definition des 
Peristyls Lauter 1986, 132 – 136 bes. 132: »er [der bautyp des Peristyls, anm. Verf.] verbindet den gedanken des allseitig 
geschlossenen innenhofes mit der Säulenhalle.« und »cum grano salis wird man auch dann noch von einem Peristyl sprechen, 
wenn kleinere unregelmäßigkeiten vorliegen und wenn sogar eine Seite der Säulen entbehrt, solange nur zutrifft, daß die feste 
umgrenzung des binnenhofes im wesentlichen durch Säulenstellungen bewerkstelligt wird«.

 10 Zur Problematik der begriffsbestimmung dickMann 1999a, 34; trüMper 1998, 19, die für exedrae in den Peristylhäusern von 
delos »...als kleinsten gemeinsamen nenner die auffällig weite türöffnung und die deutliche kennzeichnung als eigenen bereich 
bzw. raum durch architektur oder ausstattung...« ansieht.

 11 diese eher lose Verbindung zwischen Hof und räumen hat seine ursache im Wesen und in der funktion des Peristyls, dazu 
Lauter 1986, 133.

 12 Vgl. dazu dickMann 1999a, 69 – 71 mit älterer Literatur; dickMann 1999b, 633: »die spiegelbildliche innenraumgestaltung 
und die zahlreichen axialen bezüge zwischen einander gegenüberliegenden öffnungen können nur als absichtsvoll inszenierte 
ordnung des häuslichen raumes verstanden werden«. die achse eingang – atrium – tablinum ist immer vorhanden und findet 
sich auch bei kleineren Häusern; vgl. FrÖhLich 1996, 114 (Haus nr. 23).
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des Peristylhofs führte13. Peristylhäuser konnten, jedenfalls ab hellenistischer Zeit, mehrgeschossig sein14, 
während obergeschosse am atrium überhaupt erst bei kaiserzeitlichen umbauten von atriumhäusern 
nachweisbar sind15.

2. die architektonische gestaltung von atrium und Peristyl: bei den hier zur diskussion stehenden atrium-
häusern handelt es sich um jene, bei denen das atrium als ein hoher, gedeckter Zentralraum mit einem 
mittigen, in den boden vertieften becken gestaltet ist, dem in der decke eine ebenso große öffnung ent-
spricht16. das atrium konnte säulenlos sein, es kommen aber auch atrien vor, bei denen die impluvien von 
vier oder mehr Säulen umgeben waren. Jedoch handelt es sich in der überwiegenden Zahl der fälle um 
nachträgliche Säulenaufstellungen der kaiserzeit17. die Säulen am impluvium sollten zu einer aufwertung 
der atrien beitragen, und bei sehr kleinen Häusern »tatsächlich Peristyle imitieren«18.

als wesentlicher unterschied zwischen den Zentralbereichen atrium und Peristyl bleibt damit festzuhal-
ten, dass sich das Peristyl aus einem Hof mit anschließenden Portiken zusammensetzt, wobei der Hof von 
einem Stylobat eingefasst wird, auf dem die Säulen stehen, während es sich beim atrium um einen großen 
Zentralraum mit einem mittigen in den boden vertieften becken handelt.

ephesos

alle aus ephesos bekannten Wohnhäuser entsprechen dem typus des Peristylhauses. die beiden Wohnblö-
cke Hanghaus 1 und Hanghaus 2 sowie das sog. freudenhaus, die im folgenden in bezug auf die gestaltung 
von Höfen besprochen werden sollen, weisen zahlreiche kleinere und größere Höfe sowie weitere räume 
mit erschließungsfunktion auf. die gestaltung dieser bereiche ist keineswegs einheitlich. da einige dieser 
räume und Höfe in der Literatur als atrium angesprochen wurden, wird aufgrund der oben angeführten 
definitionen von atrium(haus) und Peristyl(haus) versucht, die funktion dieser räume zu klären und eine 
verbindliche bezeichnung zu finden. damit ist auch die architektonische tradition, in der diese Häuser ver-
ankert sind, zu diskutieren.

darüber hinaus werden die funktion und die ausstattung jener räume berücksichtigt, die von diesen 
zweiten Höfen und räumen erschlossen wurden, um festzustellen, ob sich verbindende muster abzeichnen.

als atrium bezeichnete man im Hanghaus 2 den Hof Sr 27 der Wohneinheit 2 und raum 36 der Wohn-
einheit 6, im Hanghaus 1 einen raum der sog. domus und im sog. freudenhaus den raum mr07.

das Hanghaus 2 in ephesos (abb. 1) wurde in der frühen kaiserzeit erbaut19 und umfasst sieben im typus 
von griechisch-hellenistischen Peristylhäusern errichtete Wohneinheiten20.

 13 Vgl. z. b. die unterschiedlichen eingangslösungen in den Peristylhäusern von ephesos: die Hauseingänge der Wohneinheit 6 
im Hanghaus 2 (ab bauphase i) und der domus im Hanghaus 1 (Periode 3) führten direkt in eine der Hallen des Peristylhofes, 
Wohneinheit 5 war über einen korridor zu betreten, von dem man ins Peristyl gelangte und in der Wohneinheit 4 war zwischen 
eingangstür und Peristyl ein Vestibül vorhanden; dazu thür 2008 (Wohneinheit 6); Lang-auinger 1996, 93 Plan 5 (domus); 
i. adenStedt, Wohnen in der antiken großstadt – eine bauforscherische analyse zweier Wohneinheiten des Hanghauses 2 von 
ephesos (diss. technische universität Wien 2005) 102 abb. 135 (Wohneinheit 5); thür 2005, 38 – 42 taf. 71 – 75 (Wohneinheit 4); 
zu eingangssituationen in den Peristylhäusern von delos und Pergamon trüMper 1998, 30 – 40 abb. 70 a. b; WuLF 1999, 
175 f.

  14 Vgl. z. b. Lauter 1986, 140 – 143; trüMper 1998, 90 – 106.
 15 FrÖhLich 1996, 114 f. führt als grund an, dass obergeschosse die imposante Wirkung der hohen räume beeinträchtigt hätten. in 

Häusern, die später ein obergeschoss erhielten, verringerte man meist die Höhe der erdgeschossräume.
 16 Zur großen Höhe dieser räume z. b. J. r. cLarke, the Houses of roman italy 100 b.c. – a.d. 250. ritual, Space, and decoration 

(berkeley 1991) taf. 1.
 17 dazu dickMann 1999a, 79 mit anm. 156. 54 mit anm. 33. 64. bes. 309 mit anm. 62.
 18 dickMann 1999a, 309.
 19 Zur errichtungszeit des Hanghauses 2 S. LadStätter, die chronologie des Hanghauses 2, in: krinzinger 2002, 9 – 40; thür 2005, 

96.
 20 bisher sind die Wohneinheiten 1, 2 und 4 publiziert; die Veröffentlichung der Wohneinheiten 3, 5 und 6 ist in Vorbereitung, 

s. thür 2005; krinzinger 2010.
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Wohneinheit 2 (abb. 2) liegt auf der obersten terrasse im südwestlichen teil des Hanghauses 221. der 
grundriss des Hauses unterlag von seiner errichtung in der frühen kaiserzeit bis zu seiner Zerstörung im 3. 
Viertel des 3. Jhs. n. chr. kaum Veränderungen. das Haus besitzt zwei Peristylhöfe, einen größeren Sr 22/23 
und einen kleineren Sr 27, die ab bauphase i mindestens zweigeschossig waren. ein Hauseingang führte 
von Stiegengasse 3 in den Westumgang des kleineren Peristyls Sr 27, ein weiterer ist von der im Süden am 
Hanghaus entlang führenden Hanghausstrasse in das obergeschoss zu rekonstruieren. Während die Wohn-
räume um Sr 22/23 organisiert waren, lagen Latrine und Wirtschaftsräume um Sr 27. die Höfe Sr 22/23 
und Sr 27 (abb. 2. 3) besitzen wie alle anderen Peristylhöfe im Hanghaus 2 in der mitte einen marmorge-
pflasterten Hofbereich, der an allen vier Seiten von einem Stylobat eingefasst wird. trotz dieser eindeutigen 
architektonischen raumausformung bezeichnete man den kleineren viersäuligen Hof Sr 27 auch als atri-
um22. W. Jobst und d. Parrish verwenden für Sr 27 ›atrium‹ synonym mit Vestibül/eingangsraum23, und 
vermischen damit raumform und -funktion. gemäß seiner bauform ist Sr 27 jedoch kein atrium, sondern 
ein Peristylhof24. auch im italischen atriumhaus hatte das atrium nicht die funktion eines eingangsbereichs, 
sondern war sein zentraler raum.

die Wohneinheit 625 (abb. 4) im Hanghaus 2 hat einen großen Peristylhof mit Säulenhallen an allen vier 
Seiten (31a). der Hauseingang führt direkt ins Peristyl, die räume liegen hinter den Hallen und werden 
von diesen erschlossen. im südwestlichen teil des Hauses befindet sich ein großer raum (36) (abb. 5), in 
dessen Zentrum ein großes bodenwasserbecken installiert ist26. eine Säulenstellung um das becken war 
nicht vorhanden. die decke war als kreuzgewölbe ausgebildet27. der raum erschloss im Westen raum 36a, 
im Süden den großen apsidensaal 8 mit dessen annexräumen 8a und 8b, ferner war über eine tür in der 
ostmauer der sog. marmorsaal 31 zugänglich. der raum wurde als atrium bezeichnet bzw. wurde erwogen, 
dass seiner bauform ein atrium mit impluvium zu grunde liegt28. eine haustypologische Verwendung des 
begriffs, also atrium als Zentralbereich des Hauses, ist von vornherein auszuschließen, da die Wohnein-
heit 6 um den Peristylhof 31a strukturiert war. Wenn man das atrium jedoch aus der Struktur des atrium-
hauses herauslöst, bestehen – vor allem am grundriss – gemeinsamkeiten: So handelt es sich sowohl bei 
raum 36 als auch beim atrium um räume, die ein mittiges, in den boden vertieftes becken aufweisen und 
um die andere räume gruppiert sind. ein unterschied besteht jedoch insofern, als in raum 36 das becken 
im Verhältnis zum raum sehr groß ist, während bei den atrien die impluvien nur einen kleinen teil des 
raumes einnehmen29. außerdem kommen auch als gewölbe konstruierte decken, wie raum 36 eine besaß, 
bei atrien nicht vor.

aufgrund der gemeinsamen merkmale ist im konkreten fall nicht auszuschließen, dass das atrium die 
architektonische ausführung von raum 36 angeregt hat. da dies aber weder sicher nachzuweisen ist, noch 
in den wesentlichen Punkten bezüglich der raumgestaltung Übereinstimmung besteht, sollte die Verwendung 
des begriffs atrium für raum 36 vermieden werden. es erscheint sowohl hinsichtlich der typologie des 

 21 Zu dieser Wohneinheit zuletzt rathMayr 2010, kap. b.ii (rekonstruktion der bauphasen) und b.XiX (auswertung mit 
Haustypologie und raumfunktionen).

 22 JobSt 1977, 55; LadStätter 2001, 36. 39 f.; Lang 1996, 199; g. WipLinger, die bauphasen der Wohneinheiten 1 und 2, in: 
krinzinger 2002, 67 – 92 bes.70; parriSh 1999, 507 f.

 23 JobSt 1977, 55: »in der nordwestecke der Wohnung befindet sich ein zweiter, kleinerer, als atrium eingerichteter Peristylhof, 
der den eingangsraum von der Stiegengasse 3 her darstellt.«; parriSh 1999, 508: »the overall design – including a two-storey 
elevation and a vestibule or atrium [Sr 27] leading into one corner of the peristyle [Sr 22/23] – can be compared ...«.

 24 auch thür 2002b, 270 anm. 92 lehnt die bezeichnung ›atrium‹ ab.
 25 die Wohneinheit 6 befindet sich noch in bearbeitung (Projektleitung H. thür). Zu Haustypus und bauphasen vorläufig thür 

2002a, 41 – 66; zuletzt thür 2008.
 26 berücksichtigt werden in diesem beitrag raumformen und architektonische ausgestaltung der räume 8, 36 und 36a in 

bauphase iii (mittleres 2. Jh. n. chr.), wobei diese bis zur Zerstörung des Hauses kaum Veränderungen unterlagen. die Wand- 
und bodenausstattungen sind jedoch auf bauphase iV zu beziehen, wobei aufgrund der durch die architektur vorgegebenen 
bedeutung dieser räume schon seit ihrem bestehen eine hochwertige ausstattung anzunehmen ist. Zu den bauphasen der We 6, 
insbesondere auch zu den hier zur diskussion stehenden räumen in den bauphasen i und ii s. thür 2008.

 27 thür 2002a, 62 (hier noch mit bauphase iV verbunden; nach auskunft von H. thür ist diese deckenkonstruktion nun bereits für 
bauphase iii zu rekonstruieren).

 28 Lang 1996, 199; LadStätter 2001, 45; thür 2002a, 60: »im Westen schloß raum 36 an, ursprünglich vielleicht in der bauform 
eines atriums mit impluvium«.

 29 Vgl. z. b. die grundrisse von atriumhäusern bei dickMann 1999a.
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raumes als auch in bezug auf seine funktion zielführender, eine raumbezeichnung zu wählen, die nicht so 
sehr mit bestimmten inhalten behaftet ist. im baugefüge der Wohneinheit 6 stellt raum 36 einen zweiten 
Verteilerbereich neben dem Peristylhof (31a) dar. er stand in unmittelbarer Wechselbeziehung zu dem in 
seiner eingangsachse liegenden apsidensaal 8 und zu raum 36a, der sich in voller breite auf ihn öffnete. 
dieser bezug drückt sich auch darin aus, dass Wand- und bodendekor, aber auch ausstattungselemente wie 
das bodenwasserbecken, auf jene räume abgestimmt waren, die von raum 36 erschlossen wurden.

östlich des Hanghauses 2 liegt das Hanghaus 1, das ebenso wie das westliche Hanghaus mehrere Wohn-
häuser mit einer um den block gelegten außenmauer vereinigt30. in einem als domus bezeichneten großen 
Peristylhaus (abb. 6) wird ab Periode 3 (mitte 2. Jh. n. chr.) der raum südlich des Peristylhofes als atrium 
bezeichnet31. g. Lang, der neben diesem raum auch Sr 27 und raum 36 im Hanghaus 2 zu den atrien 
zählt, stellt einen Zusammenhang zwischen der größeren größe und der funktion dieser Häuser her, die 
im gegensatz zu den übrigen Wohneinheiten der Hanghäuser nicht »rein privater Wohnfunktion« gewesen 
wären32. abgesehen davon, dass diese räume eine unterschiedliche konstruktion und Lage in den jeweiligen 
Häusern aufweisen, waren die späthellenistischen und dann in römischer Zeit errichteten Peristylhäuser nicht 
allein auf eine Wohnfunktion beschränkt, sondern standen für besucher offen und hatten damit öffentliche 
aufgaben zu erfüllen.

ausgehend vom baubefund handelt es sich beim sog. atrium der domus (abb. 7) um einen nicht an den 
Hauseingang angebundenen großen raum, von dem die räume b, Sr 1 und Sr 2 erschlossen wurden. in 
der mitte des raumes befand sich ein großes, in den boden vertieftes becken, um das in den ecken Säulen 
aufgestellt waren33. als decke wird eine gewölbedecke mit einer öffnung über dem becken rekonstruiert34. 
Wie im fall von raum 36 der Wohneinheit 6 handelt es sich ausgehend von der typologie des atriumhauses 
auch bei diesem raum um kein atrium, da auch hier das Haus um einen Peristylhof strukturiert war35. Je-
doch sind mit einem zentralen, von vier Säulen umgebenen bodenwasserbecken, vor allem im grundriss 
anklänge an die raumform des viersäuligen atrium vorhanden. aber auch hier nimmt im unterschied 
zum atrium das becken einen großen bereich des raumes ein. eine weitere abweichung besteht in der als 
gewölbe gestalteten decke. aufgrund dieser konstruktiven unterschiede ist eine bezeichnung als atrium 
nicht treffend. Vielmehr handelt es sich um einen Vorraum, der als ein zweiter Verteilerbereich neben dem 
Peristylhof die räume b, Sr 1 und Sr 2 erschloss, wobei die ausstattung der räume aufeinander abge-
stimmt war.

einen teil der auch als freudenhaus bezeichneten insula m01 bildet ein in der 2. Hälfte des 1. Jhs. v. 
chr. errichtetes Peristylhaus (abb. 8)36. diesem wurden in einer zweiten bauphase im osten mehrere räume 
hinzugefügt37, zu denen der vom ostumgang des Peristyls zu betretende raum mr07 und der von hier zu-
gängliche mr07a gehören. ersterer wird als atrium bezeichnet, letzterer als tablinum38. für die Verwendung 
des begriffs atrium für mr07 spräche vor allem raum mr07a, der »an seiner Westseite offen [blieb] und 
unbestreitbar als blickfang angelegt [war], dessen aufwendige ausstattung seine repräsentative bedeutung 
unterstrich. dieses sog. tablinum war auf eine Lichtquelle angewiesen, die seine ausstattung zur geltung 

 30 Zum Hanghaus 1 Lang-auinger 1996.
 31 Lang-auinger 1996, 97 – 103 Plan 5; Lang 1996, 199 – 202.
 32 Lang 1996, 199 f.
 33 Lang-auinger 1996, taf. 72. 75 Plan 5.
 34 Lang-auinger 1996, 99 abb. 11. 79 b–c.
 35 ähnlich auch Lang 1996, 199 f., der zur bezeichnung atrium einschränkend feststellt: »im gegensatz zu den italischen 

Hausanlagen ist das atrium nicht so sehr empfangs- und repräsentationsraum, der von den besuchern zu aller erst betreten 
wurde – in der domus und der Wohneinheit 6 ist es nach hellenistisch-griechischer tradition noch immer der Peristylhof –, 
sondern eher ein dem Peristyl als repräsentativem eingangsbereich nachgelagerter Verteiler, eine art erschließungsraum oder 
Vestibül zu den darauf hinorientierten Prunk- und Haupträumen Sr 1 und b«.

 36 bouLaSikiS 2003, 34 – 37 abb. 2. 5; bouLaSikiS 2005, 229 – 239.
 37 bouLaSikiS 2005, 234 f. datiert diese erweiterung des Hauses in Phase ii, wobei die augusteische Zeit einen terminus post quem 

darstellt. die marmorwandverkleidungen der räume und der mosaikboden in mr07a sind aber erst in die mittlere bis spätere 
kaiserzeit zu datieren.

 38 bereits der ausgräber des freudenhauses MiLtner 1959, 319 bezeichnete diese beiden räume als atrium und tablinum. diesem 
folgend bouLaSikiS 2003, 36; bouLaSikiS 2005, 235. 239.
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bringen konnte; was liegt also näher, als den raum mr07 mit einem solchen oberlicht zu rekonstruieren?«39. 
mit der bezeichnung atrium und tablinum wird eine Verbindung zum typus des atriumhauses hergestellt. 
da es sich beim hier betrachteten gebäude aber um ein um einen Peristylhof organisiertes Haus handelt, ist 
eine solche Vorbildwirkung auszuschließen. Zu einer rein raumtypologischen Verwendung der begriffe atri-
um bzw. tablinum für mr07 und mr07a ist folgendes zu bemerken: die breite türöffnung von mr07a und 
seine damit verbundene einsichtigkeit rechtfertigen eine bezeichnung als tablinum nicht40, da vergleichbare 
raumformen in Peristylhäusern, z. b. in form der sog. exedrae vorkommen41.

der mr07a vorgelagerte, als atrium bezeichnete raum mr07 war von der osthalle des Peristylhofes zu 
betreten und hatte erschließungsfunktion für den im osten gelegenen raum mr07a und weitere räume im 
norden und Süden. der grabungsdokumentation zufolge hatte mr07 einen marmorboden und ein seichtes, 
mit marmor verkleidetes, zentrales bodenwasserbecken42. es gibt keine Hinweise für eine Stützen- oder Säu-
lenstellung, auch die deckenkonstruktion43, d. h. eine mögliche öffnung über dem becken, ist nicht bekannt. 
damit gilt für diesen raum dasselbe wie für die räume 36 der Wohneinheit 6 im Hanghaus 2 und für das 
sog. atrium der domus im Hanghaus 144. im unterschied zu diesen räumen können in diesem fall aufgrund 
mangelnder kenntnis des bodenbeckens (Lage, größe) und der deckenkonstruktion jedoch überhaupt keine 
direkten Vergleiche zum atrium gezogen werden.

als raumensemble betrachtet, sind die räume mr07 und mr07a mit den zuvor genannten raumfolgen 
in der Wohneinheit 6 (raum 36 – apsidensaal 8) und der domus (sog. atrium – Sr 1) zu vergleichen: auch 
raum mr07 stellt einen großen Vorraum mit zentralem bodenwasserbecken dar, der axial auf einen her-
vorgehobenen raum ausgerichtet war. dieser (mr07a) ist aufgrund seiner raumform und seiner hochwer-
tigen ausstattung (mit marmor und Wandmalerei geschmückte Wände, mosaikboden) als ort für Symposien 
anzusprechen45. die raumnischen im Süden, norden und osten, in denen der mosaikboden im gegensatz 
zur figürlichen mittelzone nur aus weißen tesserae besteht, sind wohl als Standorte von klinen anzusehen. 
teilnehmer eines gastmahls hatten über die fast die ganze Westseite einnehmende türöffnung einen blick auf 
den großen Vorraum mr07 mit seinem mittigen bodenwasserbecken, wobei das Vorhandensein von brunnen 
oder becken in bzw. in unmittelbarer nähe von gelageräumen sehr häufig begegnet und als bewusste insze-
nierung anzusehen ist46. mr07 und mr07a sind als eine aufeinander abgestimmte raumfolge zu verstehen, 
bei der raum mr07 einerseits die funktion eines Verteilerbereichs erfüllte; andererseits stellten bodenwas-
serbecken und hochwertige Wand- und bodenausstattung einen blickfang für eintretende aber auch für die 
angrenzenden räume dar – besonders für den sich in voller breite öffnenden raum mr07a.

die bezeichnung atrium für die genannten bereiche wird in der Literatur meist nicht näher begründet. 
Verwendet man diesen jedoch nach seiner Lage und funktion im atriumhaus, so fehlen bei den genann-
ten räumen die typusprägenden merkmale. betrachtet man das atrium losgelöst von seiner einbindung 
im atriumhaus, so konnten bei raum 36 der Wohneinheit 6 im Hanghaus 2, dem sog. atrium der domus 
im Hanghaus 1 und beim raum mr07 im sog. freudenhaus zwar vor allem im grundriss gewisse Über-
 39 bouLaSikiS 2003, 36.
 40 unter tablinum wird ein großer raum des atriumhauses verstanden, der gegenüber dem Hauseingang liegt und sich mit einer 

breiten türöffnung auf das atrium öffnet; zur Problematik der begriffbestimmung dickMann 1999a, 29. in diesem Zusammenhang 
sei auch angemerkt, dass es sich bei den räumen geW c, d, den räumen 13 und 38 im Hanghaus 2 nicht um tablina, sondern 
um exedren handelt; zum begriff ›exedra‹ vgl. anm. 9. als tablina bezeichnet bei LadStätter 2001, 36. 38. 40. 44. 46.

 41 auch JobSt 1976/1977, 71 vergleicht mr07a mit dieser raumform.
 42 MiLtner 1959, 319: »an dieses tablinum [mr07a] schließt westwärts ein atrium [mr07] an, das ebenso wie das die mitte 

ausfüllende seichte impluvium mit marmorplatten ausgelegt war.« Von diesem impluvium blieb lediglich ein kleiner teil der 
profilierten marmornen einfassung erhalten. die größe ist nicht bekannt. Von bouLaSikiS 2005, 232 mit anm. 477 Plan 4 taf. 088 
wird in analogie zum becken in raum 36 der Wohneinheit 6 ein becken mit einer Seitenlänge von 2.75 m rekonstruiert.

 43 bouLaSikiS 2005, 233 rekonstruiert aufgrund des von ihm als impluvium bezeichneten beckens ein compluvium bzw. sei 
»zumindest von einer durchbrochenen dachfläche« auszugehen.

 44 Zu diesen räumen s. o. – raum mr07 als atrium zu bezeichnen, bezweifelte bereits JobSt 1976/1977, 72.
 45 Zur dekoration des raumes JobSt 1976/1977, 69 – 73; zur funktion als Speiseraum bereits MiLtner 1959, 319; JobSt 1976/1977, 

71.
 46 Vgl. z. b. das raumensemble apsidensaal 8 und raum 36 der Wohneinheit 6, wo eine blickachse zwischen dem apsidensaal und 

raum 36, der ebenfalls mit einem bodenwasserbecken ausgestattet war, bestand, s. o. generell zur bedeutung von brunnen und 
Wasserbecken in Verbindung mit gastmählern e. b. anderSSon, fountains and the roman dwelling, Jdi 105, 1990, 207 – 236; 
eLLiS 1997, 45.
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einstimmungen zur raumausformung des atrium beobachtet werden, jedoch waren auch in diesen fällen 
die unterschiede größer als die gemeinsamkeiten, weshalb mit dem begriff ›Verteilerbereich‹ eine neue 
raumbezeichnung vorgeschlagen wird. der auch als atrium bezeichnete Hof Sr 27 der Wohneinheit 2 im 
Hanghaus 2 stellt aufgrund seiner konstruktion neben dem großen Peristylhof Sr 22/23 eindeutig einen 
zweiten, kleineren Peristylhof dar.

die hier besprochenen raumstrukturen sind bestandteile von Peristylhäusern, die im gegensatz zum 
atriumhaus auch in der römischen kaiserzeit weiterhin große bedeutung im Wohnbau hatten. für die ephe-
sischen Peristylhäuser des späten Hellenismus und der frühen kaiserzeit stellen hellenistische Peristylhäuser –  
wie sie beispielsweise aus delos bekannt sind – die nächsten Parallelen dar47.

der begriff atrium entspricht den erwähnten Höfen bzw. räumen weder haus- noch raumtypologisch. 
die bezeichnung erscheint sowohl aus baugeschichtlicher Perspektive als auch für eine raumsystems- und 
funktionsanalyse nicht zielführend. generell ist eine dem begriff entsprechende Verwendung gerade bei je-
nen räumen/bereichen angebracht, die neben ihrer fixen Lage im Haus und ihrer mehr oder weniger immer 
gleich bleibenden raumform auch bestimmte funktionen erfüllten48.

Wie ist nun das Vorhandensein von mehr als einem Peristylhof bzw. von einem Peristylhof und einem 
weiteren Verteilerbereich zu erklären? es handelt sich bei den genannten Häusern um größere einheiten, 
innerhalb derer zur erschließung aller räume ein zweiter Hof oder Verteilerbereich erforderlich war bzw. 
die beste Lösung zur aufgliederung von vielen räumen darstellte. 

die untersuchten bereiche zeigen eine unterschiedliche konstruktion und Lage innerhalb der Häuser:

– Sr 27 der Wohneinheit 2 im Hanghaus 2 stellt einen zweiten Peristylhof dar, der sowohl eine anbindung 
an den Hauseingang als auch an den großen zentralen Peristylhof Sr 22/23 besaß. Von Sr 27 wurden die 
Latrine und Wirtschaftsräume erschlossen.

– raum 36 der Wohneinheit 6 im Hanghaus 2 besaß ein zentrales bodenwasserbecken, lag abseits des 
Hauseingangs und war von der Südhalle des Peristylhofes (31a) zu betreten. es handelt sich um einen 
großen Vorraum, auf den sich die ›repräsentationsräume‹ 8, 31 und 36a öffneten.

– der als atrium49 bezeichnete raum der domus im Hanghaus 1 hatte ein bodenwasserbecken mit einer 
Säulenstellung in den ecken. eine direkte anbindung an den Hauseingang war nicht gegeben, der raum 
war über die Südhalle des großen Peristylhofes zugänglich. es handelt sich um einen großen Vorraum, 
dessen ausstattung an jene räume angepasst war, die von ihm erschlossen wurden (raum b, Sr 1 und 
Sr 2).

– raum mr07 des sog. freudenhauses lag ebenfalls nicht am Hauseingang, sondern war an die Peristyl-
osthalle angegliedert. es handelt sich um einen großen Vorraum, von dem mehrere räume zugänglich 
waren. Seine ausstattung war auf diese räume abgestimmt, festzustellen ist vor allem eine Wechselwir-
kung zu raum mr07a.

Was verbindet bzw. trennt nun diese bereiche? gemeinsam ist allen eine direkte anbindung an eine der 
Portiken des Peristylhofes. unterschiedlich sind ihre Lage innerhalb der Häuser und ihre ausstattung. bei 
Sr 27 handelt es sich um einen zweiten Peristylhof innerhalb eines einzigen Hauses, um den Wirtschafts-

 47 Zu den delischen Häusern trüMper 1998. thür 2002b, 270 f. nimmt für die Wohneinheiten des Hanghauses 2 einerseits eine 
Vorbildwirkung der hellenistischen Palastanlagen an, andererseits weise »dieser Haustyp [...] unzweifelhaft Züge italischer Villen 
und Stadthäuser auf, es fehlt ihm jedoch das atrium und ebenso fehlt ihm ein garten«. dazu ist festzuhalten, dass weniger eine 
Vorbildwirkung von hellenistischen Palästen vorliegt, als vielmehr die Wohneinheiten aufgrund ihrer größe und der in ihnen 
vorkommenden raumformen in der tradition von »privaten« Peristylhäusern wie zum beispiel jenen in delos stehen, die 
ebenfalls keine gartenperistyle besaßen. die großen Peristylhäuser hellenistischer Zeit wiederum wurden von der architektur 
hellenistischer Palastanlagen beeinflusst, so dass man im fall des Hanghauses 2 von einer indirekten rezeption sprechen könnte. 
einflüsse von italischen Wohnbauten bei den Wohneinheiten im Hanghaus 2 sind in bauphase i m. e. weder aus architektur noch 
ausstattung ersichtlich.

 48 Vgl. dazu dickMann 1999a, 211: »da die antike selbst um definitorische genauigkeit diesbezüglich nicht bemüht war, bzw. 
eine solche den überlieferten quellen nicht zu entnehmen ist, halte ich eine flexible Handhabung der antiken termini dann 
für vertretbar, wenn sie eine bedingung erfüllt: die Wahl eines begriffes sollte nicht so sehr von dem einzelnen raum selbst 
ausgehen, als vielmehr dessen Verhältnis zu den nachbarräumen zum ausgangspunkt für die benennung machen«.

 49 es kann leider keine andere raumbezeichnung gewählt werden, da der raum weder nummer noch buchstabenbezeichnung 
erhalten hat.
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räume gruppiert waren50. er verfügte als einziger der besprochenen bereiche über eine direkte anbindung an 
den Hauseingang. Seine Hallen besaßen, jedenfalls ab bauphase iV (um 230 n. chr.) eine gute ausstattung51, 
die jedoch nicht mit jener der räume 36 in der Wohneinheit 6 und dem sog. atrium in der domus konkur-
rieren konnte52. diese hatten ebenso wie mr07 im sog. freudenhaus im unterschied zu Sr 27 keine direkte 
anbindung zu den Hauseingängen. es handelt sich um große Vorräume, die als dezentrale Verteilerbereiche 
die funktion hatten, neben den Peristylhöfen weitere räume zu erschließen. alle drei räume weisen ein 
großes, zentral im boden vertieftes becken auf, raum 36 und das sog. atrium besaßen eine gewölbedecke. 
die qualitätsvollen Wand- und bodenausstattungen entsprechen jenen ›repräsentationsräumen‹53, die von 
ihnen zugänglich waren.

die raumensembles in der domus des Hanghauses 1 und der Wohneinheit 6 des Hanghauses 2 sind 
einander sehr ähnlich. in beiden fällen sind große Vorräume (das ›atrium‹ bzw. raum 36) axial auf große, 
langrechteckige Haupträume (Sr 1 und apsidensaal 8) ausgerichtet, wobei letztere mit einer breitseite an den 
jeweiligen Vorraum angegliedert sind. das raumensemble mr07 und mr07a weicht insofern davon ab, als 
der Vorraum mr07 auf einen weniger großen, annähernd quadratischen raum hin orientiert ist. Übereinstim-
mung besteht aber bei allen drei raumgruppen in der hochwertigen ausstattung und funktion. diese gehört 
mit marmor- und mosaikböden sowie marmorwandverkleidung, teilweise kombiniert mit Wandmalerei zu 
den besten in den jeweiligen Häusern. eine weitere gemeinsamkeit besteht darin, dass diese ensembles 
ungefähr gleichzeitig in der mitte des 2. Jhs. n. chr. errichtet wurden54. Sie dürften in Zusammenhang mit 
der Villen- und Palastarchitektur roms und italiens zu sehen sein, in denen neue raumformen bzw. -typen 
entwickelt worden waren55. gestaffelte raumfolgen und konstruktive details wie gewölbedecken und ap-
siden kommen zum einsatz und trugen zu einer qualitätssteigerung der Häuser bei. Sowohl architektur als 
auch ausstattung unterstrichen die hohe bedeutung dieser räume56.

 50 im Hanghaus 2 könnte außer der Wohneinheit 2 auch die Wohneinheit 1 als Haus mit zwei Peristylhöfen errichtet gewesen sein: 
neben dem zentralen Hof Sr 2 wäre in bauphase i auf der fläche des in bauphase ii eingebauten bades Sr 3 ein solcher Hof 
möglich gewesen. da dieser bereich direkt an die Stiegengasse 1 und an den Wirtschaftsbereich Sr 5 grenzt, hätte ein hier 
vorhandener Hof ähnliche funktionen erfüllt wie der Hof Sr 27. einerseits hätte der eingang in diesen Hof geführt, andererseits 
wäre eine erschließung des Wirtschaftsbereichs und eine anbindung an den Peristylhof Sr 2 gegeben. aus dem baubefund ist 
der Hof nicht nachzuweisen, da zur errichtung des bades Sr 3 alle älteren Strukturen geschliffen wurden, dazu rathMayr 2010, 
kap. a.XiX (rekonstruktion der bauphasen).

 51 die Wände waren mit einer felder-Lisenenmalerei versehen, am boden der Hallen war ein mosaikboden verlegt, dazu n. ziMMerMann, 
Wandmalerei, in: krinzinger 2010, kap. b.iii.4; V. ScheibeLreiter, mosaiken, in: krinzinger 2010, kap. b.Vi.9.

 52 raum 36 besitzt einen marmorboden, die Wände sind in der Sockel- und Hauptzone mit verschieden farbigem marmor verkleidet, 
darüber befand sich Wandmalerei, dazu k. koller bzw. n. Zimmermann, die im rahmen der Publikation der Wohneinheit 6 
die marmorausstattung bzw. Wandmalerei bearbeiten. Zur ausstattung von sog. atrium und anschließenden räumen Lang-
auinger 1996, 100 (atrium): an Sockel und Hauptzone waren marmorplatten angebracht, darüber Wandmalerei; 107 (Sr 1): 
boden und Wände aus marmor; 110 (raum b): marmorboden und Wandmalerei. im freudenhaus besaßen die zentralen bereiche 
marmorverkleidete Wände, marmor- und mosaikböden, s. bouLaSikiS 2003, 34 abb. 8. 9.

 53 die vielfältigen funktionen dieser räume sind, wenn überhaupt, nur über die gesamte ausstattung einschließlich aller funde zu 
ermitteln. Vgl. dazu die Publikationen der Wohneinheiten im Hanghaus 2 von ephesos, wo alle funde einschließlich inschriften 
berücksichtigt werden, um nähere aussagen betreffend raumfunktionen treffen zu können: thür 2005; krinzinger 2010.

 54 die errichtung der räume mr07 und mr07a ist kaiserzeitlich mit einem terminus post quem in augusteischer Zeit. die 
marmorverkleidung der Wände und der mosaikboden sind in die mittlere bis spätere kaiserzeit zu datieren, bouLaSikiS 2005, 
234 f.

 55 Zu diesen neuen raumformen, ihrer funktion und nutzung s. H. MieLSch, die römische Villa. architektur und Lebensform 
(münchen 1987); a. hoFFMann – u. WuLF (Hrsg.) die kaiserpaläste auf dem Palatin in rom. das Zentrum der römischen Welt 
und seine bauten (mainz 2004); borg 2007, 63 – 68.

 56 Zu ihrer funktion als orte für Symposien und / oder audienzen s. k. m. d. dunbabin, the roman banquet. images of conviviality 
(cambridge 2003) 169 – 174; eLLiS 1997, 41 – 51; borg 2007, 66 f.
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Peristylhäuser hellenistischer und römischer Zeit mit zwei Verteilerbereichen außerhalb von ephesos

Von den im östlichen mittelmeerraum bekannten Peristylhäusern sind bisher nur wenige bekannt, die über 
zwei Peristylhöfe verfügten57. Zu diesen gehört ein hellenistisches Haus in erythrai (abb. 9)58. Hier waren 
um ein größeres, wahrscheinlich achtsäuliges Peristyl, in das der Hauseingang führte, jene räume gruppiert, 
die als gynaikonitis angesprochen wurden; um das kleinere, wahrscheinlich viersäulige lagen die als andro-
nitis bezeichneten teile des Hauses. außer diesem Wohnhaus ist auf ein Peristylhaus (r 2) in Side (abb. 10) 
hinzuweisen, das in späthellenistischer Zeit (2. bis 1. Jh. v. chr.) errichtet wurde und bis ins 5. Jh. n. chr. in 
Verwendung stand59. es besaß neben einem größeren Peristylhof (Vii) einen zweiten bereich mit drei Säulen 
(Xi), bei dem es sich um einen zweiten kleineren Peristylhof gehandelt haben wird60. a. m. mansel deutet 
letzteren (Xi) und den von diesem zugänglichen raum (X) als gesonderten teil des Hauses, eventuell die 
gynaikonitis61. da die baugeschichte des Hauses jedoch nicht eingehend untersucht ist, bleibt nur festzuhal-
ten, dass das Haus wahrscheinlich ursprünglich zwei Peristylhöfe besaß. ob in den Häusern von erythrai und 
Side die beiden Peristylhöfe tatsächlich jeweils unterschiedlich genutzte bereiche erschlossen, kann vorerst 
nicht beantwortet werden, da weder eine analyse der ausstattung noch der beweglichen funde vorliegt.

eine funktionale aufteilung von räumen an zwei Höfen ist jedoch für bau Z in Pergamon nachzuweisen. 
dieses Haus besaß in seiner Hauptausbauphase in hellenistischer Zeit ein Peristyl mit angegliederten räumen 
und einen nebentrakt im nordosten62. Letzterer hatte einen Hof, an den ein oder zwei räume angeschlossen 
waren. in der ersten Hälfte des 1. Jhs. n. chr. wurde dieser bereich in einen viersäuligen Hof mit anschlie-
ßenden baderäumen umgebaut. dieser wird als atrium bezeichnet63. es handelt sich jedoch eindeutig um 
einen kleineren Hof, der an allen Seiten von einem Stylobat eingefasst wird, in dessen ecken Säulen stan-
den64. damit verfügte das Peristylhaus neben einem großen Peristylhof über einen zweiten, kleineren, an den 
der badetrakt angegliedert war.

Während eine organisation von Peristylhäusern um mehr als einen Peristylhof im osten bisher nur sehr 
selten belegt ist, kann eine solche beim typus des axialen Peristylhauses der westlichen Provinzen beobach-
tet werden65. bei diesen Wohnhäusern handelt es sich um große einheiten, die neben den großen zentralen 
Peristylhöfen einen oder mehrere sog. nebenhöfe besaßen, die vor allem die aufgabe einer »zusätzlichen 
belüftung und beleuchtung« hatten66.

die genannten beispiele – auch jene im Westen – lassen klar erkennen, dass das Vorhandensein von mehr 
als einem Peristyl mit der größe der Hausstrukturen in Zusammenhang steht. die vielen räume dieser großen 
Wohnbauten mussten an mehr als einem Peristyl angeordnet werden, wobei eine funktionale trennung der 
um die Höfe gruppierten räume für Wohneinheit 2 und bau Z nachzuweisen ist67.

 57 Zu Peristylhäusern in griechenland und kleinasien vgl. anm. 9; nicht berücksichtigt werden Häuser, die durch eine 
Zusammenlegung von zwei ursprünglich getrennten Peristylhäusern über zwei Peristylhöfe verfügten, vgl. z. b. die sog. maison 1 
in Zeugma und ein Haus in morgantina, zu diesen a. barbet, Zeugma ii. Peintures murales romaines, Varia anatolica 17 
(istanbul 2005) Plan (auf letzter Seite ohne nr.) (Zeugma); r. c. WeStgate, Space and decoration in Hellenistic Houses, bSa 
95, 2000, 391 – 426 bes. 416 mit anm. 59 abb. 17 (morgantina).

 58 bisher sind lediglich Pläne des Hauses publiziert, dazu akurgaL 1987, abb. 134a–c.
 59 ManSeL 1963, 160 – 162 abb. 127. 130. 131.
 60 ManSeL 1963, 161 abb. 127. 131 bezeichnet diesen bereich als raum, »der in seiner mitte drei Säulen aus travertin (abb. 131) 

[besitzt], die auf quadratischen Plinthen stehen«. da die Säulen einen quadratischen bereich umfassen, ist wohl davon auszugehen, 
dass ursprünglich eine vierte Säule vorhanden war.

 61 ManSeL 1963, 161.
 62 WuLF 1999, 165 – 168; radt 1993, 366 f.; W. radt, Pergamon. Vorbericht über die kampagne 1993, aa 1994, 403 – 432 bes. 

421 f.; zu den bauphasen und funktionsänderungen von bau Z vgl. zuletzt den beitrag von m. bachMann in diesem band.
 63 radt 1993, 366 – 369; WuLF 1999, 168. bachMann, in diesem band, verwendet den begriff atrium als »terminus technicus 

jenseitig der sozialhistorischen konnotation des atrium und seiner entsprechenden raumbezüge«.
 64 radt 1993, abb. 19.
 65 Meyer 2001, 129 f. abb. 58 – 60. 64a. c. d. 65a–c.
 66 Meyer 2001, 129 f.
 67 Meyer 2001, 129 anm. 382 mit Literatur, weist darauf hin, dass bei axialen Peristylhäusern der nordafrikanischen Provinzen 

die nebenhöfe und die an diese angegliederten Wohnräume auch als Privat-, gäste- oder mietwohnungen gedeutet werden, 
wie beispielsweise die maison au péristyle en d in Ptolémaïs; zu letzterer rebuFFat 1974, 468: »Petit patio secondaire à quatre 
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außer der möglichkeit, die räume eines Hauses an mehr als einem Peristylhof zu gruppieren, standen 
ab dem späteren 1. Jh. n. chr. dafür auch andere raumformen bzw. -typen zur Verfügung. Zu diesen ge-
hören die bereits vorgestellten großen, als Vorräume bezeichneten räume in den Hanghäusern und im sog. 
freudenhaus von ephesos (raum 36 der Wohneinheit 6; sog. atrium der domus im Hanghaus 1; raum 
mr07 im sog. freudenhaus). außerhalb von ephesos ist auf das sog. north temenos House in aphrodisias 
(abb. 11) hinzuweisen68, das wahrscheinlich zwei Peristylhöfe und einen großen Vorraum mit angeschlos-
senem apsidensaal besaß. dieses hochwertig ausgestattete ensemble wird wie in ephesos von einem an-
nähernd quadratischen raum mit zentralem bodenwasserbecken gebildet, von dem ein großer rechteckiger 
Saal mit apsis am westlichen ende zugänglich war. dem Vorhof war ein als korridor bezeichneter bereich 
mit Säulenstellung vorgelagert, bei dem es sich um die Portikus eines Peristyls gehandelt haben könnte, 
womit ein weiteres verbindendes element zu den beispielen aus ephesos vorhanden wäre. der apsidensaal 
mit seinen annexräumen war aber nicht nur über den Vorhof im osten zu betreten, sondern auch von einem 
im Süden liegenden viersäuligen Peristylhof. Leider ist die errichtungszeit der anlage bzw. ihrer einzelnen 
teile sowie die ursprüngliche funktion nicht geklärt69.

Zusammenfassung

auf grundlage der begriffsdefinition atrium(haus) und Peristyl(haus) konnte dargestellt werden, dass die 
als atrium bezeichneten Höfe und räume in den Häusern im griechisch-hellenistischen osten diesem raum-
typus nicht entsprechen. Hingegen handelt es sich um Peristylhäuser, die neben einem Peristylhof entweder 
einen weiteren (Sr 27 der Wohneinheit 2 in ephesos, je ein Haus in erythrai und Side, bau Z in Pergamon) 
oder einen großen gut ausgestatteten Vorraum mit erschließungsfunktion (raum 36 der Wohneinheit 6, sog. 
atrium der domus im Hanghaus 1 und raum mr07 im sog. freudenhaus in ephesos; north temenos 
House in aphrodisias) besaßen. Letztere waren axial auf einen großen, durch architektur und ausstattung 
hervorgehobenen raum ausgerichtet. Während die gliederung eines Hauses um mehr als ein Peristyl schon 
für den Hellenismus belegt ist, treten die hier als Vorräume bezeichneten gebäudeteile erst in der römischen 
kaiserzeit auf.

das atrium(haus) erfuhr im osten keine bzw. keine spürbare rezeption, da der hier vorherrschende Haus-
typus seit spätklassischer Zeit das Peristylhaus war, das bis in die Spätantike der gängige typus für größere 
Häuser und Villen blieb70.

colonnes, sur lequel donne par l’intermédiaire de 12 la salle 14 à baie tripartite et mosaïque en u, triclinium de cet appartement 
intime«.

 68 SMith – ratté 1998, 230 – 233.
 69 eine errichtung nach der mitte des 2. Jhs. n. chr. ist möglich, kapitelle aus dem apsisraum werden ins spätere 3. Jh. n. chr., 

die mosaiken ins 4./5. Jh. n. chr. datiert. fest steht, dass das Haus bis ins 6. Jh. n. chr. bewohnt war; dazu ausführlich SMith 
– ratté 1998, 232.

 70 g. brandS – L. V. rutgerS, Wohnen in der Spätantike, in: hoepFner 1999, 855 – 916 bes. 876 – 891. Vgl. auch die spätantiken 
Peristylhäuser in athen, dazu a. Frantz, Late antiquity ad 267 – 700, agora 24 (Princeton 1988) 34 – 49 bes. 37 – 49 taf. 26, 
die als charakteristisches merkmal die in diesem beitrag vorgestellten raumensembles aufweisen, wobei die hier als Vorräume 
angesprochenen räume als »antechamber« bezeichnet werden, dazu auch 38: »aside from the general similarities of plan, the 
one element common to all is a large room, or hall, entered from a peristyle court by way of an antechamber and in most cases 
terminating in an apse«. die kontinuität von Peristylhäusern im privaten Wohnbau bis in die spätere römische kaiserzeit in 
Pergamon betont auch bachMann in diesem band.
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