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H i l k e  t H ü r

dIe wohnbebauung des hanghauses 2 Im späten hellenIsmus  
und In der frühen kaIserzeIt

in ephesos sind im gegensatz zu Pergamon hellenistische baustrukturen selten, das trifft insbesondere auf 
den Wohnbau zu. bei einem kolloquium 1998 in köln zum thema ›kontinuität und diskontinuität in den 
Städten des frühkaiserzeitlichen kleinasien‹ habe ich zum Wohnbau in ephesos drei hellenistische beispiele 
besprochen: 1. die Villa über dem theater, 2. das hellenistische Peristylhaus südlich der celsusbibliothek 
und 3. das hellenistische Peristylhaus unter der sog. domus im Hanghaus 11. das Peristylhaus oberhalb des 
theaters (abb. 1) enthält zweifelsfrei hellenistische Strukturen, wenn es auch infolge seines langen bis in 
die Spätantike nachgewiesenen nutzungskontinuums häufig als genuin spätantik eingestuft wurde2. das 
grundrisskonzept eines auffallend großen Peristylhofes mit einer dorischen Säulenarchitektur, welche be-
merkenswerter Weise nicht aus marmor, sondern aus kalkstein gefertigt wurde, und die architekturformen 
der ionischen marmorarchitektur einer exedra sprechen für eine hellenistische entstehung3. der Hof mit 
den angrenzenden einzeiligen räumen an drei Seiten lässt sich gut mit den grundrissen der makedonischen 
basileia und den hellenistischen königspalästen und Stadtvillen in Pergamon vergleichen. berücksichtigt 
man zusätzlich die topographische Lage und den einzigartigen ausblick, der die Überwachung der Hafen-
ebene und des meeres begünstigte, so spricht m. e. vieles für eine deutung dieses sog. Peristylhauses als 
hellenistische basileia von ephesos4.

das Peristylhaus südlich der celsusbibliothek (abb. 2) wurde 1984/5 von W. Jobst ausgegraben5. nur 
der Südostbereich des Hauses konnte freigelegt werden, da es im norden von der celsusbibliothek und im 
Westen von einer weiteren mauer überbaut ist. der bau ist noch nicht publiziert. erhalten sind ein achtsäu-
liger Peristylhof mit unterschiedlich breiten umgängen, quadratische räume an der Südseite, die sich mit 
breiten türen zum Hof öffneten und schmale räume an der ostseite, die eine Latrine und den eingang beher-
bergten. ein Vergleich des mauerwerktyps und der oberflächenbehandlung der dorischen architekturglieder 
des Peristylhofes sind gut mit baustrukturen der augusteischen bauphase der agora6 und der bauphase i des 
Hanghauses 27 vergleichbar. für eine genauere zeitliche einordnung ist die Publikation abzuwarten.

das hellenistische Peristylhaus im Hanghaus 1 (abb. 3) wurde in den Substruktionen und in der Verfül-
lung unter der im ausgehenden 1. Jh. n. chr. errichteten sog. domus gefunden. c. Lang-auinger und g. Lang 
haben den bau auf jeweils relativ kleinen grabungsflächen analysiert und den grundriss rekonstruiert8. das 
Zentrum des Hauses bildete ein zwölfsäuliger Peristylhof mit raumzeilen an der ost-, Süd- und Westseite, 
    1 thür 2002.
    2 J. keiL, XVi. Vorläufiger bericht über die ausgrabungen in ephesos, öJh 27, 1932, beibl. 5 – 12; VetterS 1981, 142; S. P. eLLiS, 

Power, architecture and decor: How the Late roman aristocrat appeared to His guests, in: e. k. gazda (Hrsg.), roman art 
in the Private Sphere (ann arbor 1991) 117 – 134; S. P. eLLiS, Late antique Houses in asia minor, in: S. iSager – b. pouLSen 
(Hrsg.), Patron and Pavements in Late antiquity, Halicarnassian Studies 2 (odense 1997) 38 – 50.

    3 thür 2002, 257 – 264.
    4 Zu den kriterien für basileia s. i. nieLSen, Hellenistic Palaces. tradition and renewal (aarhus 1994); V. heerMann, Studien zur 

makedonischen Palastarchitektur (diss. friedrich-alexander-universität erlangen – nürnberg 1986); hoepFner – brandS 1996; 
s. auch H. thür, eine basileia in ephesos?, in: altmodische archäologie. festschrift für friedrich brein. forum archaeologiae 
14/iii/2000 <http://farch.net>.

    5 W. JobSt, embolosforschungen i. archäologische untersuchungen östlich der celsusbibliothek in ephesos, öJh 54, 1983, beibl. 
149 – 242; thür 2002, 264 f.

    6 Scherrer – trinkL 2006, 19 – 30.
    7 dazu thür 2005, 24 f. 96.
    8 Lang-auinger 1996, 86 – 91. 181 – 186; c. Lang-auinger, das späthellenistische Peristylhaus im Hanghaus 1 von ephesos, 

in: f. FrieSinger – f. krinzinger (Hrsg.), 100 Jahre österreichische forschungen in ephesos. akten des Symposiums Wien 
1995 (Wien 1999) 501 – 505; S. LadStätter – c. Lang-auinger, Zur datierung und kunsthistorischen einordnung einer apollon 
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die nordseite ist nur schlecht erhalten. der eingang lag in der Stiegengasse 1, über einen langen gang ge-
langte man in das Peristyl. im Süden führte eine einläufige treppe in ein obergeschoss. anhand der kera-
mikfunde ist der bau in das 1. Jh. v. chr. zu datieren, die ausstattungselemente wie z. b. ein marmortisch 
und ein ensemble von terrakotten weist Lang-auinger der erbauungszeit in der mitte des 1. Jh. v. chr. zu9. 
eine Sonnenuhr, die in einer spätantiken mauer im Peristylhof der sog. domus verbaut war, könnte ebenfalls 
zu diesem hellenistischen Haus gehört haben10. für unser thema ist festzuhalten, dass hiermit für die mitte 
des 1. Jh. v. chr. ein repräsentatives Peristyl-Wohnhaus mit einer ausstattung für gehobene ansprüche an 
der Südseite der kuretenstraße nachgewiesen ist.

diese späthellenistischen Wohnbauten in ephesos sollen im folgenden um die befunde aus dem Hang-
haus 2 ergänzt werden. unser kenntnisstand der vorrömischen Wohnbebauung hat sich seit der freilegung 
des Hanghauses 2 vor mehreren Jahrzehnten in den letzten Jahren konkretisiert. archäologische frage-
stellungen waren allerdings nur bei einigen Sondierungen der anlass für die grabung, die mehrzahl der 
Sondagen war durch fundamentierungsarbeiten für die verschiedenen dachprojekte11 bedingt, die zunächst 
von c. Lang-auinger12 und u. outschar13 sowie St. karwiese14 betreut wurden. Seit 1996 standen die gra-
bungen überwiegend unter der Leitung von S. Ladstätter15, in der Wohneinheit 4 wurden sie von k. koller, 
u. quatember und b. Horejs16 durchgeführt.

bei den heute sichtbaren hellenistischen mauern (abb. 4)17, handelt es sich ausnahmslos um Stützmauern, 
welche mit Hilfe von aufschüttungen den nordhang des bülbüldağ terrassierten. grabungen im bereich 
dieser Stützmauern im raum 32c18, im raum 2519 und ebenso im raum 32b20 haben ein keramikspektrum 
ergeben, welches die errichtung und Verfüllung der mauern in das ausgehende 3. und das 2. Jh. v. chr. da-
tiert. das bedeutet, dass die künstlichen Veränderungen des geländes an diesem zentrumsnahen Hang erst 
mit einer gewissen Verzögerung nach der neugründung der Stadt durch Lysimachos, der ihr zunächst den 
namen arsinoeia gab21, durchgeführt wurden. die hellenistische Südbegrenzung der insula ist ungeklärt. 
die sog. Hanghausstraße ist durch die auswertung der keramik aus einer grabung für eine drainage ent-
lang der Südmauer des Hanghauses 2 in augusteische Zeit datiert22. außerdem wurde ein Plattenbelag in der 

kitharodos Statuette, in: f. krinzinger (Hrsg.), Studien zur hellenistischen keramik in ephesos, öJh ergh. 2 (Wien 2001) 
71 – 81.

    9 c. Lang-auinger, tisch aus raum 1 des späthellenistischen Peristylhauses, in: Lang-auinger 2003, 122 – 124. 235 – 238 
(terrakotten); zu den terrakotten s. auch c. Lang-auinger, die terrakottengruppe eros und Psyche aus dem Hanghaus 1 in 
ephesos und das gegenstück in berlin – beide aus derselben Werkstatt?, istmitt 49, 1999, 363 – 375.

 10 c. Lang-auinger, eine Sonnenuhr aus einem hellenistischen Peristylhaus in ephesos, forum archaeologiae 43/Vi/2007 
(http://farch.net); s. auch die Visualisierung von ivan iliev <www.viskom.oeaw.ac.at/~weng/viskom_webpage/ivan/gnomon> 
(20.07.2008).

 11 g. WipLinger, Zum Hanghausprojekt in ephesos, öJh 56, 1986, 83 – 91; g. LangMann, gutachterverfahren. Schutzdächer für 
ephesos. Hanghaus ii, öJh 60, 1990, grab. 1 – 22; f. krinzinger (Hrsg.), ein dach für ephesos (Wien 2000).

 12 c. Lang-auinger, nachgrabungen im Hanghaus 1 und 2, in: St. karWieSe u. mitarbeiter, ephesos 1993, öJh 63, 1994, beibl. 
grabungen 20 f.

 13 die von u. outschar in den We 1 (raum Sr 18) und We 2 durchgeführten grabungen sind unpubliziert; vgl. aber Schretter 
1997. Zu der 1988 im Hof der We 6 durchgeführten grabung liegt ein unpublizierter bericht vor.

 14 St. karWieSe, Hanghaus 2, in: g. LangMann, ephesos, öJh 62, 1993, beibl. 21 – 24.
 15 Schretter 1997; S. LadStätter, die grabungen in der Wohneinheit 2 des Hanghauses 2 von ephesos, öJh 67, 1998, beibl. 

46 – 50; S. LadStätter, Hanghaus 2. die fundamentgrabungen, in: f. krinzinger, Jahresbericht 1999 des österreichischen 
archäologischen instituts, öJh 69, 2000, 372 f.; LadStätter et al. 2005.

 16 H. thür, Hanghaus 2, Wohneinheiten 4 und 6, in: St. karWieSe, ephesos 1996, öJh 66, 1997, beibl. 34 – 39; H. thür, Hanghaus 
2, Wohneinheiten 4 und 6, in: St. karWieSe, ephesos 1997, öJh 67, 1998, beibl. 50 – 61; H. thür, Hanghaus 2, Wohneinheiten 
4 und 6, in: f. krinzinger, ephesos 1998, öJh 68, 1999, beibl. 22 f.

 17 der Plan mit den hellenistischen baustrukturen wurde von i. adenstedt hergestellt.
 18 dazu S. LadStätter, Hanghaus 2. die fundamentgrabungen, in: f. krinzinger, Jahresbericht 1999 des österreichischen 

archäologischen instituts, öJh 69, 2000, 372 f.
 19 LadStätter et al. 2005, 258 – 266; bei der grabung kam eine meterhohe auffüllung aus Schutt hinter der terrassenmauer 

zutage.
 20 die grabung wurde von a. Sokolicek durchgeführt; dazu H. thür, Hanghaus 2. die Wohneinheit 6 des c. flavius furius aptus, 

in: f.  krinzinger, Jahresbericht 2005 des österreichischen archäologischen institutes, öJh 75, 2006, 326 f.
 21 d. knibbe, geschichte und forschungsgeschichte von ephesos, in: P. Scherrer (Hrsg.), der neue führer (Wien 1995) 18.
 22 u. outSchar, keramik macht baugeschichte, römHistmitt 42, 2000, 107 – 169 bes. 119.
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Westhälfte von raum Sr 12 im Hanghaus 1 als Straßenpflaster interpretiert. diese Pflasterung ist durch den 
keramischen befund ins 2. Jh. v. chr. datiert23. Wenn die interpretation dieser Pflasterung als Straßenpflaster 
das richtige trifft – sie kann allerdings wohl auch als Hofpflaster gedeutet werden –, würde das bedeuten, 
dass die Südgrenze des Hanghauses 1 und damit wohl auch des Hanghauses 2 in hellenistischer Zeit um 
mindestens 11 m weiter nördlich, also talwärts verlief24.

im Hanghaus 2 wurden im 2. Jh. v. chr. durch terrassenstützmauern (abb. 5), auffüllungen und gelände-
abtragungen ebene flächen hergestellt, die profan genutzt wurden. unsere kenntnis der auf diesen terrassen 
errichteten baustrukturen ist allerdings ziemlich lückenhaft, da sie jeweils nur durch kleinräumige Sondie-
rungen untersucht werden konnten. durch spätere vollständige abtragung können sie außerdem verschwun-
den sein, so dass es abweichende terrassenformen gegeben haben kann25. bei den diversen Sondierungen 
und nachgrabungen kamen hellenistische baubefunde in form von mauer- oder fundamentresten, kanälen, 
tiefbrunnen und zahlreichen öfen des tannur-typs sowie regelmäßig kulturschichten, deren funde bis in 
das frühe 2. Jh. v. chr. zurückreichen, zutage.

auf der obersten terrasse mit den Wohneinheiten 1 und 226 wurde 1986 der mosaikboden im raum Sr 18 
gehoben, dabei wurden zwei öfen des tannur-typs aufgedeckt27, weitere öfen kamen 1996 in der We 1 in 
den räumen Sr 7 und Sr 828 und 1997 in der We 2 in Sr 3029 ans tageslicht. Zu diesen späthellenistischen 
befunden schrieb S. Ladstätter (vormals Schretter)30: »Wie schon die untersuchungen in der We 1 zeigten, 
wurde bereits in hellenistischer Zeit eine terrasse geschaffen, die eine wirtschaftliche nutzung erfuhr. Ver-
gleicht man die absoluten niveaus der ofenböden sowie der hellenistischen gehhorizonte, so zeigt sich, 
dass diese terrasse auf der gesamten Hanghausbreite von West nach ost lediglich um 63 cm und von Süden 
nach norden um 30 cm abfiel. dieses beinahe ebene terrain wurde für wirtschaftliche Zwecke genutzt, was 
durch die Vielzahl an kanälen, öfen, die Lehmstampfböden und trockenmauern evident ist«. diese öfen 
dienten in erster Linie zum backen von fladenbrot und zum kochen, im Hanghaus 2 wurden sie eindeutig 
auch als brennöfen für gebrauchskeramik eingesetzt, denn im raum Sr 7 wurden 169 miniaturgefäße im 
fundkontext und im inneren des ofens 1 gefunden und auch im ofen 3 wurde eine Schüssel angetroffen, 
deren boden noch nicht vollständig durchgebrannt war31. insgesamt wurden auf der oberen terrasse sechs 
öfen des tannur-typs gefunden, fünf in We 1 und einer in We 2 (Sr 30). Sie gehören teils unterschiedlichen 
nutzungsphasen an, ihre nutzungsdauer wird mit 10 – 30 Jahren angesetzt32. an baulichen Strukturen wurde 
in We 1 im Hof Sr 2 ein u-förmiger mauerrest 1.1 m unter dem kaiserzeitlichen niveau angetroffen, der 
zu einer Vorgängerbebauung gehören dürfte. in We 2 kam im Westen des raumes Sr 16 eine hellenistische 
mauer zutage, die im norden nach osten umknickt, sie datiert etwa 200 v. chr.; im Hof Sr 27 wurde unter 
dem nordumgang ein kanal, sowie ein kalksinterbecken angetroffen, welche in das 2./1. Jh. v. chr. datiert 
werden, und eine hellenistische trockenmauer unter dem ostumgang; außerdem ergab eine nachuntersu-
chung in dem westlich von Sr 30 gelegenen Zwickelraum (Sr 31), dass die flucht der Westmauer der in-
sula bereits in hellenistischer Zeit festgelegt wurde33. grabungen in den räumen Sr 20, Sr 24 und Sr 28 

 23 c. Lang-auinger – u. outSchar, ephesos/Hanghaus 1, Vorläufiger grabungsbericht 1990/91, anzWien 128, 1991, 130 – 133, 
150 f.; Lang-auinger 1996, 91; S. LadStätter, ein hellenistischer fundkomplex in Sr 12, in: Lang-auinger 2003, 70 – 80.

 24 Zum Stadtplan des hellenistischen, von Lysimachos gegründeten ephesos und der rekonstruktion des orthogonalen Straßenrasters 
s. P. Scherrer, the Historical topography of ephesos, in: d. parriSh (Hrsg.), urbanism in Western asia minor, Jra Suppl. 45 
(Portsmouth, rhode island 2001) 21 – 33 bes. 23; St. groh und mitarbeiter, neue forschungen zur Stadtplanung in ephesos, 
öJh 75, 2006, 47 – 116 bes. 54 – 61.

 25 z. b. im Süden der We 4, dazu thür 2005, 96.
 26 s. jetzt S. LadStätter, Hellenistische bebauung in: krinzinger 2010, kap. a.ii.1 und b.ii.1.
 27 s. S. LadStätter, archäologische nachuntersuchung, Sr18 in: krinzinger 2010, kap. a.iX.9.
 28 Schretter 1997, 33 f.; S. LadStätter, archäologische nachuntersuchung, Sr 7, Sr 8, in: krinzinger 2010, kap. a.iX.7, 

a.iX.8.
 29 S. LadStätter, die grabungen in der Wohneinheit 2 des Hanghauses 2 von ephesos, öJh 67, 1998, grab. 49 f.; S. LadStätter, 

archäologische nachuntersuchung Sr 30, in: krinzinger 2010, kap. b.iX.6.
 30 Schretter 1997, 33 f.
 31 S. LadStätter, archäologische nachuntersuchung, Sr7, in: krinzinger 2010, kap. a.iX.7.
 32 a. Mcquitty, ovens in town and country, berytos 41, 1993/94, 53 – 76 mit weiterer Literatur.
 33 S. LadStätter, Hellenistische bebauung, in: krinzinger 2010, kap. a.ii.1
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ergaben eine bis zu 3 m tief reichende fundamentierung der nordsüdmauern34; daraus ergibt sich, dass auch 
die oberste terrasse an ihrer nordseite mehrere meter hoch aufgefüllt wurde35.

in den We 3 und 5 wurden zwei weitere öfen gefunden, einer im Peristylhof 24 direkt neben der östlichen 
terrassenmauer zur We 4 (abb. 6), der andere im raum 16a36. in der We 3 wurde in raum 16a eine parallel 
zum Südstylobat und zur terrassenmauer verlaufende vorrömische mauer aufgedeckt, die hellenistischen 
mauerreste im raum 17 unter der nordmauer und im raum b17 unter der ostmauer wurden von den früh-
römischen mauern überbaut37. im raum 25 wurde die Verfüllung an der Südseite der terrassenmauer ange-
schnitten, durch den daraus geborgenen keramischen fundkomplex kann deren errichtung eindeutig in das 
ausgehende 3. Jh. bzw. das 2. Jh. v. chr. datiert werden38. in der We 5 wurden außer dem bereits genannten 
ofen im Hof 24 und der auffüllung hinter der terrassenmauer im raum 25 hellenistische mauern unter der 
nord- und ostmauer des raumes 12a angeschnitten39.

in der We 4 kamen hellenistische baustrukturen (abb. 7) in den nordräumen 6 und 7 zutage und ebenso 
im Pfeilerhof 2140. die hellenistischen Strukturen im Hof 21 bestanden aus einem kleinen 3 × 2.20 m großen 
raum, für den der fels so abgearbeitet wurde, dass ein Sockel aus dem anstehenden glimmerschiefer stehen 
blieb, der als fundament für die aufgehenden mauern aus Lehmziegeln diente. direkt über dem abgetra-
genen fels war ein dünner Lehmstampfboden aufgebracht. in dem nördlichen Sockel war eine türöffnung 
ausgespart. ein nördlich davon in ost-West richtung geführter abwasserkanal sowie zwei Pfostenlöcher 
im fels können vielleicht zu einer Portikus aus einer Holzkonstruktion ergänzt werden. reste von Putz, 
malerei und grobe mosaiksteinchen in der Verfüllung belegen eine anspruchsvollere ausstattung, ohne 
dass allerdings gesagt werden kann, ob sie von diesem raum oder anderen nicht erhaltenen baustrukturen 
stammen41. in diese Phase gehören auch zwei tiefbrunnen, der eine hat eine brunneneinfassung mit einem 
nymphenrelief, welches von e. rathmayr an die Wende vom 2. Jh. in das 1. Jh. v. chr. datiert wird42.

in der We 6 wurden bislang nur in relativ kleinen bereichen archäologische nachuntersuchungen durch-
geführt, das bild der späthellenistischen Strukturen ist folglich lückenhaft. als baustrukturen einer vor-
römischen bebauung können die tabernen t.ii.g und t.iii/2S, die später als Substruktionen der räume 31b 
und 31c dienten, angesprochen werden. der baubefund in raum 31c zeigt, dass seine nord- und ostwand im 
erdgeschoss über das bodenniveau weiterführten. das in der Westhälfte von 31c erhaltene mosaik (abb. 8) 
aus weißen tesserae mit wenigen farbigen einsprengseln gehörte zu einem raum, der oberhalb der taberna 
t.iii/2S lag und wohl dieselben abmessungen hatte. eine weitere mosaikfläche kam bei einer grabung im 
Jahr 1988 im Hof 31a der We 6 zutage. in seinem nordwestbereich wurden restflächen eines mosaikbodens 
aufgedeckt (abb. 9), der ebenfalls aus relativ großen weißen tesserae (2 × 2 cm) gefertigt wurde, in die un-
regelmäßig blaue, gelbe und rote Steine eingefügt waren. auffallend war, dass der boden vollkommen glatt 
geschliffen war, so dass mörtelbett und Steine – wie bei einem terrazzo – eine einheitliche glatte oberfläche 
bildeten43. an einer Stelle wurde der boden geflickt, woraus sich eine längere nutzungsdauer ergibt. der 
boden liegt 0.66 m unter der Stylobatoberkante des späteren Hofes und ca. 0.45 m unter dessen marmorplat-
tenbelag. der boden ist auf einer fläche von etwa 2.5 × 2.5 m erhalten. er kann nicht zur ersten bauphase 
des Hofes gehören – der marmorplattenboden wurde in bauphase 2 verlegt44 – da im Süden der gewachsene 

 34 g. WipLinger, die Wohneinheiten 1 und 2 im Hanghaus 2 von ephesos, öJh 66, 1997, 75 f.; S. LadStätter in: krinzinger 2010, 
kap. b.ii.1; e. rathMayr in: krinzinger 2010, kap. b.ii.2.1.

 35 Vgl. den im folgenden genannten entsprechenden befund im raum 25 in der We 5, im raum 32b in der We 6 und im raum 
32c in der We 7.

 36 S. LadStätter, Hanghaus 2, feldforschung, in: f. krinzinger, Jahresbericht des österreichischen archäologischen institutes, öJh 
71, 2002, 360.

 37 adenStedt 2005, 79. 82. 84. 88.
 38 LadStätter et al. 2005, bes. 263.
 39 adenStedt 2005, 79.
 40 thür 2005, 96.
 41 thür 2005, 96. 198 – 203.
 42 e. rathMayr, Skulpturen, in: thür 2005, 214 – 216. 224 – 228.
 43 Über die grabung, die von u. outschar als Vorbereitung der fundamente für den damals geplanten und begonnenen Schutzbau 

durchgeführt wurde, liegt ein unpublizierter bericht vor.
 44 das ergibt sich aus der vorläufigen datierung der funde; die endgültige bearbeitung wird durch a. Waldner durchgeführt und 

im rahmen der Publikation in den fie vorgelegt.
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fels über niveau des mosaikbodens hinaus ansteht. die Verfüllung über und neben dem mosaik enthielt 
neben vielen mosaiksteinen keramik überwiegend späthellenistischer und augusteischer Zeit. brandspuren 
sprechen für eine gewaltsame Zerstörung45. dieser befund bildet einen terminus ante quem für das mosaik, 
das demnach zu einer späthellenistischen oder augusteischen bebauung gehören dürfte. das mosaik selber 
wurde nicht entfernt, unter dem mosaik somit auch nicht gegraben, eine datierung anhand archäologischer 
befunde ist damit nicht möglich.

in einer 2004 im nordumgang des Peristylhofes 31a durchgeführten Sondierung (abb. 11) wurde der mo-
saikboden nicht angetroffen, geringe hellenistische baustrukturen waren infolge der kleinräumigen flächen 
schwer interpretierbar46. Von großer bedeutung sind hingegen die fragmente von Wandmalerei, die b. tober 
zwei zeitlich differierenden Wandausstattungen zuweist47. die ältere datiert sie in die 2. Hälfte des 2. und 
den beginn des 1. Jhs. v. chr., die zweite in den ausgehenden Hellenismus bzw. in die frühaugusteische Zeit. 
die hellenistischen und frührömischen ausstattungselemente des Hanghauses 2, d. h. die Wandmalereien, 
die mosaiken, die Skulpturen und kleinfunde und vor allem die keramik belegen für die an den embolos 
angrenzende Parzelle der We 6 – im gegensatz zu der mittleren und oberen terrasse – ein Wohnhaus für 
gehobene ansprüche mit mosaikböden und Wandmalerei ausstattung in späthellenistischen und frühkaiser-
zeitlichen Wandsystemen48.

Zusammenfassend lässt sich folgendes resümee ziehen: die derzeitigen erkenntnisse zur späthelleni-
stischen Vorbebauung und nutzung der insula des Hanghauses 2 sind inhomogen: einerseits ergibt sich durch 
baustrukturen wie trockenmauern, Lehmziegelmauerwerk, Lehmstampfböden, eine Holzkonstruktion, tief-
brunnen und abwasserkanäle, vor allem aber die zahlreichen einfachen brennöfen eine nutzung des areals 
für wirtschaftliche Zwecke in der form von kleinhandwerk kombiniert mit kleinformatigen bescheidenen 
Wohnstrukturen. andererseits weisen einfüllungen, die neben Wandmalereiresten und mosaiksteinen auch 
tafel- und trinkgeschirr enthalten, das infolge seiner guten erhaltung in nächster nähe in Verwendung gewe-
sen sein muss, auf Wohnbebauungen mit repräsentativer ausstattung und kostbarem Hausinventar49. derartige 
Wohnbauten konnten mit dem späthellenistischen Haus unter der sog. domus im Hanghaus 1 nachgewiesen 
werden, aber auch der befund aus der We 6 spricht eindeutig für ein vorkaiserzeitliches luxuriös ausgestattetes 
Wohnhaus auf dem areal der We 6. diesem können außerdem zwei tiefbrunnen zugerechnet werden, der eine 
ist durch die Südmauer des Peristylhofes 31a überbaut, der andere liegt im Hofbereich. die in bauphase 2 
für die erweiterung des marmorsaales 31 abgerissene terrassenmauer, die in der flucht jener terrassenmauer 
liegt, deren baudatum bei den grabungen im raum 25 in hochhellenistische Zeit bestimmt wurde, dürfte bis 
zur Stiegengasse 1 weitergeführt und in hellenistischer Zeit eine große terrasse zum Hang abgegrenzt haben, 
auf der ein (oder mehrere) repräsentative Wohnhäuser gestanden haben können50. auch die hellenistischen 
mauern der tabernen 45 und 45b, die früher als das oktogon errichtet wurden, belegen die bebauung der 
straßennahen bereiche der kuretenstraße in späterer hellenistischer Zeit mit tabernen und Wohnhäusern51.

etwa um 20/30 n. chr. wurde die insula des Hanghauses 2 (abb. 10) flächendeckend mit sieben Peristyl-
häusern überbaut52. Sie wurden auf den teils bereits aus hellenistischer Zeit vorhandenen drei großen und einer 
kleineren terrasse errichtet, die mitte der insula bildete eine durchgehende trennwand zwischen den östlichen 
und den westlichen Häusern, die auf der untersten und obersten terrasse etwa auf demselben niveau lagen, auf 

 45 Vermutlich bei dem erdbeben zur Zeit des tiberius, dazu s. Scherrer 2006, 19 f. anm. 67. 68.
 46 LadStätter et al. 2005, 266 – 272.
 47 b. tober, Späthellenistische Wandmalereifragmente aus ephesos. erste kunsthistorische einordnung, in: actes du colloque 

international de Saint–romain–en–gal en l’honneur de anna gallina Zevi, Vienne, 8 – 10 février 2007 (rom 2007) 417 – 431; 
s. auch den beitrag von b. tober in diesem band.

 48 Skulpturen, mobiliar, kleinfunde werden von e. rathmayr, mosaike von V. Scheibelreiter, Wandmalerei, Stuck von b. tober, 
keramik von a. Waldner und marmorinventar von u. quatember bearbeitet.

 49 S. LadStätter, keramik XiV.2.1 Hellenismus, in: thür 2005, 232.
 50 archäologische untersuchungen in der We 7 sind ebenso wie die Publikationsvorbereitungen noch ausständig; ein tannur-ofen 

wurde im Hof 38b freigelegt.
 51 dazu s. a. WaLdner, Heroon und oktogon. Zur datierung zweier ehrenbauten am unteren embolos von ephesos anhand 

des keramischen fundmaterials aus den grabungen von 1998 und 1999, in: S. LadStätter (Hrsg.), neue forschungen zur 
kuretenstraße von ephesos. akten des Symposiums für Hilke thür vom 13. dezember 2006 an der öaW, aforsch 15 (Wien 
2009) 283 – 315.

 52 H. thür, die Wohneinheiten 4 und 6 im Hanghaus 2, in: krinzinger 2002, 42; LadStätter 2001.
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der mittleren terrasse hingegen einen niveauunterschied von 3.5 m aufweisen. die erschließung der Häuser 
erfolgte über die von norden nach Süden steil den Hang hinauf führenden Stiegengassen 1 und 3, We 6 war 
direkt vom embolos erreichbar53, We 1 und We  2 hatten vermutlich einen zusätzlichen eingang, der von 
der Hanghausstraße aus ihr obergeschoss erschloss54. die Häuser sind zwar alle in einem ähnlichen grund-
risskonzept angelegt55, dennoch entspricht kein grundriss exakt dem anderen. gemeinsam ist der mehrzahl 
der Häuser, nämlich der We 2, We 4, We 6 und We 7 ein relativ großer Peristylhof mit 8 bis 12 Säulen. 
mit ausnahme des Hofes der We 7 umgaben Portiken alle vier Seiten der offenen innenhöfe – auch bei 
den kleinen Höfen der We 1, We 3 und We 5. in den We 1 bis 6 lagen raumfluchten an drei Seiten des 
Peristylhofes, die vierte Seite grenzte hingegen an eine außen- oder terrassenmauer. nur bei der We 7 lagen 
an allen vier Hofseiten raumzeilen. generell sind die räume einer Seite allein durch ihre dimensionierung, 
manchmal gekoppelt mit einer größeren bautiefe als repräsentative fest- und gelageräume für gästeempfang 
hervorgehoben. Service- und Wirtschaftsräume lagen nahe der eingänge an den Stiegengassen 1 und 3; für 
die großen We 6 und 7 war ein eigener Wirtschaftstrakt auf einer Zwischenterrasse oberhalb der We 7 an-
gelegt; auch die We 3 und We 5 nutzten einen gemeinsamen Wirtschaftsbereich. die Wohnungen verfügten 
über anschlüsse an die Wasserversorgung und das abwassersystem. Hygieneeinrichtungen wie Latrinen 
gehörten zur Standardausstattung, fest eingebaute private bäder lassen sich hingegen für bauphase i nicht 
nachweisen. in der mehrzahl der Häuser gab es tiefbrunnen, mehrfach bereits seit der Vorgängerbebauung56. 
Zusätzlich zu den 450 bis 650 m² großen grundgeschossen dürften die bewohner einiger Häuser bereits in 
bauphase i über ein obergeschoss verfügt haben.

trotz des gemeinsamen grundschemas können an jedem Haus individuelle besonderheiten beobachtet 
werden: We 1 wurde in der ersten bauphase (abb. 12) um einen dezentralen tetrastylen Peristylhof mit 
ungleich breiten umgängen angeordnet. im Westen lagen die beiden langrechteckigen räume Sr 11/12 und 
Sr 15/18. in dem an der nordseite mit einer breiten türöffnung an den Hof angebundenen raum Sr 8/14 
war ein mosaikboden verlegt, er dürfte ebenso wie der durch Pfeiler in zwei bereiche geteilte raum Sr 1/6 
als bankett- und repräsentationsraum gedient haben. im raum Sr 1/6 hat der in Phase i datierte schwarz 
weiße mosaikboden den für gelageräume charakteristischen weißen randstreifen, der raum hatte außerdem 
eine weißgrundige malerei. in der nordostecke des Hauses lag ein kleiner, vermutlich offener Wirtschafts-
bereich, der raum Sr 5c mit einem eigenen eingang im raum Sr 4; der Haupteingang hingegen lag ver-
mutlich südlich davon im raum Sr 357.

die grundrissorganisation der We 2 blieb – abgesehen von der späteren anbindung der Westräume aus 
der We 1 – über alle bauphasen weitgehend unverändert (abb. 13). We 2 war von der Stiegengasse 3 über 
einen zweiten tetrastylen Hof Sr 27 zugänglich. an diesem Hof, der die funktion eines eingangs- und 
Verteilerbereiches hatte58, lagen der küchen- und Wirtschaftsraum Sr 30 und die Latrine Sr 29. Von Sr 27 
gelangte man in den größeren Peristylhof Sr 22/23 mit neun Säulen. an seinem breiteren nordumgang lagen 
die beiden bankett- und repräsentationsräume Sr 28 und Sr 24, an den im osten der kleine nebenraum 
Sr 20 angebunden war. an der ostseite lagen die räume Sr 16, Sr 17 und Sr 19; Sr 17 ist durch eine 
breite türöffnung ebenfalls als empfangsraum ausgewiesen. Über den Westumgang gelangte man in die 
kleinen räume Sr 25 und Sr 26. die treppe in der Südwest-ecke des Hofes mit dem in die Wand einge-
lassenen reiterrelief bestand ebenfalls bereits in Phase i. außer diesem relief sind an ausstattungselementen 

 53 Vgl. dazu thür 2008, 1057 f.
 54 e. rathMayr, bauphasen, in: krinzinger 2010, kap. a.ii.2.1 und kap. b.ii.2.1.
 55 Vgl. dazu H. thür, einführung in das Hanghaus 2, in: thür 2005, 1 – 6.
 56 z. b. in der We 4, dazu s. thür 2005, 96. 175.
 57 e. rathMayr, bauphasen, in: krinzinger 2010, kap. a.ii.2.1.
 58 Vgl. dazu den beitrag von e. rathMayr in diesem band. Hof Sr 27 wurde bislang stets als atrium bezeichnet, z. b. bei V. 

m. Strocka, die Wandmalerei der Hanghäuser in ephesos, fie 8, 1 (Wien 1977) 85 f.; W. JobSt, römische mosaiken aus 
ephesos i, fie 8, 2 (Wien 1977) 93 – 95; d. parriSh, House (or Wohneinheit) 2 in Hanghaus 2 in ephesos. a few issues 
of interpretation, in: H. FrieSinger – f. krinzinger (Hrsg.), 100 Jahre österreichische forschungen in ephesos. akten des 
Symposiums Wien 1995 (Wien 1999) 507 f.; g. WipLinger, neues zum Hof H2/Sr 27 des Hanghauses 2 von ephesos, in: 
Lebendige altertumswissenschaft. festgabe zur Vollendung des 70. Lebensjahres von Hermann Vetters (Wien 1985) 204 – 208.
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die marmorplatten der böden in den Peristylhöfen Sr 22/23 und Sr 27 und das bodenmosaik in Sr 25 der 
bauphase i zuzuweisen59. 

ob die We 3 und We 5, die über eingänge von der Stiegengasse 3 verfügten und daher getrennt als 
Häuser funktionsfähig waren, in Phase i zusammengehörten und über die räume 12 und 13 mit einander 
verbunden waren, lässt sich nicht mehr feststellen60. We 3 (abb. 14. 15) bestand aus dem trotz seiner klei-
nen abmessungen oktastylen Peristylhof 16b, dessen Südumgang 16a durch seine große tiefe auffällt. den 
bewohnern standen zwei größere Haupträume, der im norden zum Hof geöffnete raum 17 und der im 
Westen angrenzende raum b17 zur Verfügung, sie wurden durch den kleinen raum 16a südlich des ein-
gangsbereiches ergänzt. die We 5 (abb. 14. 15) hatte einen geräumigeren hexastylen Peristylhof 24, an den 
im Süden der raum 13 mit drei türöffnungen angrenzte, der vielleicht über einen tetrastylen oikos (später 
raum 12) mit We 3 in Verbindung stand61. im norden lagen zwei weitere große räume 25 und 26. Vom 
Westumgang des Hofes waren die räume 18, 12a und eventuell 12 zugänglich. die Wohnung war über den 
raum b19 und einen langen gang 18a von der Stiegengasse 3 aus zu betreten. im norden dieses ganges 
liegt der schlecht erhaltene bereich 27, in dem Wirtschaftsräume vermutet werden62.

die We 4 (abb. 16) hatte in Phase i einen relativ großen oktastylen Peristylhof, der von der Stiegengas-
se 1 über den raum 5 zu betreten war. die ostseite wurde durch den Wirtschaftsraum 4, ein Stiegenhaus (?) 
sowie den raum 14 eingenommen; eine Latrine 4a ragte aus der ostflucht der insula in den Stiegengassen-
bereich. an der Westseite des Hofes lagen die ebenfalls relativ kleinen räume 15, 23 und 9.0. im norden 
hingegen lagen – die aus geringen ergrabenen mauerresten und archäologischen evidenzen zu rekonstruie-
renden – großen festräume n 1, n 2 und n 3, die vielleicht eine große dreiraumgruppe bildeten. im Süden 
waren drei kleine kammern in den fels hinein gearbeitet63. an ausstattungselementen sind aus bauphase i 
nur weißgrundige malereireste in den räumen 15 und 22 und mosaikreste in dem großen nordraum n 2 
sowie drei hellenistische reliefs greifbar.

die We 6 (abb. 17) ist durch einen zwölfsäuligen sehr geräumigen Peristylhof gekennzeichnet, der mit 
seinem ostumgang an die Stiegengasse 1 grenzt. im norden und Westen des Hofes lagen ca. 4.5 m tiefe 
raumzeilen, je ein breit gelagerter raum, 36e+f im Westen und 31 b+c im norden, war mit einer weiten öff-
nung auf den Peristylhof ausgerichtet und erinnert an den raumtyp der exedra. raum 31b+c hatte in seiner 
nordwand drei flache nischen, er dürfte als bibliothek genutzt worden sein64. an der Südseite lagen deutlich 
größere bankett- und empfangsräume. der in bauphase i noch kleinere raum 31, der spätere marmorsaal 31, 
trägt an der ostwand drei Schichten Putz mit weißer grundierung. an den im Westen angrenzenden raum 36 
waren im Westen und Süden weitere exedren, der gewölberaum 36a und ein Vorgänger des raumes 8 an-
gegliedert. ob der raum 36 in bauphase i ein geschlossener raum oder ein offener Hof gewesen ist, muss 
offen bleiben65. dieser ersten Phase können ev. die schwarzweißen mosaikböden des West- und Südumganges 
des Peristylhofes 31a und auch die marmorplatten im bodenbecken in 36 zugeordnet werden.

die We 7 (abb. 18) verfügte bereits in Phase i über ein Peristyl mit dreiteiliger Portikus im osten, nor-
den und Westen, über welche die üblichen ca. 4.5 m tiefen raumzeilen erschlossen wurden. der im Süden 
an die Hoffläche angrenzende raum 38 ist hinsichtlich seiner raumform, Lage und anbindung an den Hof 
im Hanghaus 2 einzigartig. Seine form und Lage erinnern an ein tablinum, in Phase i hatte raum 38 jedoch 
sechs flache Wandnischen, woraus eine nutzung als bibliothek wahrscheinlich ist66. in welche bauphase das 
auffällige und aus der norm des Hanghauses 2 fallende marmorinventar-ensemble, ein mit einem adlerre-
lief verzierter altar, ein großer marmortisch und zwei Puteale gehört, muss im rahmen der bearbeitung der 
We 7 geklärt werden.

 59 e. rathMayr, bauphasen, in: krinzinger 2010, kap. b.ii.2.1.
 60 adenStedt 2005, 31.
 61 adenStedt 2005, 45.
 62 adenStedt 2005, 34.
 63 thür 2005, 96.
 64 H. thür, Privatbibliotheken im Hanghaus 2 in ephesos, in: b. aSaMer – W. WohLMayr (Hrsg.) akten des 9. österreichischen 

archäologentages 2001 (Salzburg 2003) 205 – 210 bes. 207.
 65 Vgl. dazu thür 2008.
 66 thür 2003, 207.
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beim derzeitigen Stand der bearbeitung kann für die sieben (sechs) Wohneinheiten des Hanghauses 2 in 
der frühen kaiserzeit folgendes zusammengefasst werden: die Häuser wurden im bautyp des Peristylhauses 
in der tradition des östlichen mittelmeerraumes errichtet. die Vorbilder für diesen Haustyp liegen in den ma-
kedonischen basileia und den großen Peristylhäusern der nobilitas67. ein großes kostbar für repräsentations-
zwecke ausgestattetes Peristyl war Statussymbol und kennzeichen für die bildung der Hausbewohner68.

bemerkenswert ist, dass die Wohneinheiten keinen römisch-italischen Haustyp verkörpern. denn der an-
fangs vom ausgräber und anderen als atrium bezeichnete tetrastyle Hof Sr 27 in der We 2 ist kein atrium, 
wie e. rathmayr mehrfach zu recht ausgeführt hat69. denn atria sind nicht so sehr durch den raumtyp als 
Hof mit vier Säulen bzw. einer stützenfreien dachöffnung definiert, sondern vielmehr durch ihre funktion 
als repräsentationsraum, der zwischen den eingangsbereich und das tablinum geschaltet war. in diesem 
wichtigen bereich jedes vornehmen römischen Hauses versammelte sich die klientel zur morgendlichen sa-
lutatio, und das atrium bzw. angrenzende räume waren der ort für ahnen- und Hauskult70. der Hof Sr 27 
im Hanghaus 2 hingegen  ist ein eingangshof, der als Verkehrsfläche zu den Wirtschaftsräumen und als gut 
ausgestattetes Vestibül für den repräsentationsbereich des Peristylhofes Sr22/23 mit den Speisesälen Sr 24 
und Sr 28 fungierte. auch für raum 36, der wegen seines an ein impluvium erinnerndes bodenwasserbe-
cken ebenfalls als atrium bezeichnet wurde71, trifft die bezeichnung nicht zu. das bodenbecken existierte in 
Phase i vielleicht noch gar nicht; der leicht aus dem orthogonalen System abweichende boden des beckens 
stammt eventuell von einem älteren bodenpflaster. ohne weitere archäologische untersuchungen muss es 
offen bleiben, ob der bereich in Phase i offen oder überdacht war72. 

als resultat kann für die augusteisch-frührömische Phase des Hanghauses 2 folgendes festgehalten wer-
den: die Wohneinheiten wurden in der tradition und im typus hellenistischer großer Peristylhäuser errichtet; 
typisch römische Hauselemente wie axialität, die traditionellen räume Vestibulum, atrium, tablinum, alae 
und deren kanonische anordnung kommen nicht vor. die Haus- und bauherren, die für diese Zeit in keinem 
fall bekannt sind, bauten möglichst große und damit Licht durchflutete Peristyle mit anliegenden raumzei-
len, in denen die triklinia, exedrae und bibliotheken lagen. mit diesem raumkonzept, insbesondere den 
großen Peristylen und deren qualitätvoller ausstattung wollten sie u. a. ihre bildung demonstrieren. Peristyle 
waren in der frühen kaiserzeit auch im Westen sehr beliebt, sie waren dort meistens als gartenperistyle 
gestaltet. anders als in italien haben die Peristyle in ephesos keine bepflanzung, das ambiente von gärten 
wird später nur durch Wasserinstallationen zu erzeugen versucht. Zusätzliche Höfe sind in den We 1 und 
2 nebenhöfe, mit denen der eingangs- und Wirtschaftbereich erschlossen wurde, d.h. sie haben – und das 
trifft auch auf den Hof oder raum 36 in der We 6 zu – die funktion von Verteilern und Verkehrsbereichen 
und dienten als Lichtgeber für räume, die nicht an den Peristylhöfen lagen. die bevorzugung der traditio-
nellen hellenistischen Haus- und Wohntypen ist wohl mit der bevölkerungsstruktur der Stadt in der frühen 
kaiserzeit zu erklären73.

ein etwas anderes bild ergibt hingegen die auswertung der ausstattung  und des inventars der Wohnein-
heiten. Während die malereiausstattung, die sich allerdings erst für das 2. Jh. n. chr. fassen und beurteilen 

 67 dazu hoepFner – brandS 1996; bes. W. hoepFner, Zum typus der basileia und der königlichen andrones, in: hoepFner – brandS 
1996, 1 – 43; m. kiderLen, Zum gesellschaftlichen kontext und zur schichtspezifischen Zuordnung großer Stadthäuser des 4. 
und 3. Jh. v. chr., in: hoepFner – brandS 1996, 76 – 83; H. Von heSberg, Privatheit und öffentlichkeit der frühhellenistischen 
Hofarchitektur, in: hoepFner – brandS 1996, 84 – 96; r. fÖrtSch, die Herstellung von öffentlichkeit in der spätrepublikanischen 
Wohnarchitektur als rezeption hellenistischer basileia, in: hoepFner – brandS 1996, 240 – 249.

 68 dickMann 1999, 127 – 135; P. groS, L’architecture romaine ii (Paris 2001) 38 – 82. 93 – 111.
 69 Vgl. dazu rathMayr in diesem band; e. rathMayr, Haustypen, in: krinzinger 2010, kap. b.XiX.1.
 70 dickMann 1999, 49 – 126. 301 – 312.
 71 g. Lang in: Lang-auinger 1996, 199; LadStätter 2001, 45; H. thür, die bauphasen der Wohneinheiten 4 (und 6), in: 

krinzinger 2002, 60.
 72 dazu thür 2008, 1058.
 73 Sie bestand zu großen teilen aus der kleinasiatischen und lokalen nobilitas sowie aus zu Wohlstand gekommenen freigelassenen 

des römischen adels und deren nachkommen, die oft wohl aus dem griechischern osten stammten. auch viele der italiker kamen 
aus gräzisierten gegenden. dazu vgl. f. kirbihLer, die italiker in kleinasien, mit besonderer berücksichtigung von ephesos 
(133 v. chr. – 1. Jh. n. chr.), in : Meyer 2007, 19 – 35.
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lässt, eigenen von italien und dem Westen unabhängigen mustern und Schemata folgt74, ist die ebenfalls erst 
im 2. Jh. n. chr. nachzuweisende mode der Wandverkleidungen mit marmor und buntgesteinen durch die 
kaiserpaläste in rom beeinflusst75. auch die mosaikböden, die im Hanghaus 2 überwiegend aus schwarzen 
und weißen tesserae in geometrischen mustern verlegt wurden, haben ihre Vorbilder im Westen in italien76. 
auch die analysen des Haushaltinventars ergeben ein teils divergierendes bild: Während die öllampen im 
1. Jh. n. chr. noch dem hellenistischen formengut verhaftet blieben77, wurde das Speise- und trinkgeschirr 
massiv durch westliche terra Sigillata beeinflusst78. mit der Übernahme römischer ausstattungsmoden und 
ausstattungselemente und auch materieller kulturgüter wollten die in ephesos lebenden durch Handel bzw. 
großhandel und bankenwesen zu Wohlstand gekommenen bürger ihren weltmännischen geschmack und 
ihre globalität zeigen.
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