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Excavations in the agora of Megalopolis were resumed by the author in 1991. The 
work concentrated on the late. classical and Hellenistic building remains with the scope 
of a better understanding of their original appearance, and of resolving the problems of 
their chronology which have been under discussion since they were first discovered. 
Thus, the dates of the stoa of Philip and the sanctuary of Zeus Soter can now, finally, 
be established to the third and fourth quarters, respectively, of the 4th century B.c. by 
stratigraphical, epigraphical and additional stylistic evidence. Large part of the stoa of 
Aristodamos (built 2p2 to 252 B.C. and completely restored about 200 B.C., ap
parently by Philopoimen) was uncovered for the first time, showing a two-room base
ment in its southern wing. On the west side of the square there came to light a pre
viously unknown, tripartite building complex consisting i.a. of a large council hall and 
a long and narrow pillar-court with rows of offices. It is identified as the 'Govern
ment's Palace' of the city-state, housing the different boards of the boule, the da

miorgoi and perhaps the polemarchos. Built shortly after the foundation of the town, it 
underwent an extensive rebuilding after the destruction by Kleomenes III in 222 B.c. 
Adjoining it was an annex-sanctuary of Zeus (Homarios?) including the state hearth of 
Megalopolis where a donation of the historian Polybios is testified by tile-stamps. 

Von 1991 bis zu ihrem einstweiligen Abschluss im Jahre 2002 fan den auf der 
antiken Agora von Megalopolis Ausgrabungen statt, die als deutsch-griechische 
Synergasia unter der Leitung von Th. Spyropoulos und H. Lauter standen; 2002 
vertrat A. Panagiotopoulou die griechische Seite. Die Finanzierung erfolgte 
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Das Deutsche Archaologische 
Institut ermoglichte durch Bereitstellung namhafter Mittel MaBnahmen zur 
Konservierung und denkmalsgerechten Prasentation der Ruinen einschlieBlich 
einer Teilanastylose; fUr diese UnterstUtzung sei K. Fittschen und H. Kyrieleis 
gedankt. 
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Ziel der Ausgrabung war die Re-evaluation der spatklassischen und hel
lenistischen Architekturen des Platzes. Dabei bezogen sich die Fragestellungen 
von Anfang an gleichmaBig sowohl auf den formalen Aspekt der Bauten, also auf 
ihre (verbesserte) Wiedergewinnung in Grund- und Aufriss, als insbesondere 
auch auI das Problem ihrer Datierung; gerade hierbei hatte die Forschung der 
letzten lahrzehnte in Ermangelung neuen oder auch nur zuverlassigen alten 
Materials zunehmend den Boden unter den FUBen verloren. SchlieBlich stellte 
sich als Drittes schon bald im Verlauf des Projekts ein speziell topografisches 
Interesse ein, das fUr die Erweiterung der Grabungsflachen z.B. am Westrand der 
Agora, aber auch im sUdostlichen V orIeld der Stoa des Aristodamos bestimmend 
wurde. 

Einer ersten flUchtigen Sondage, die L. Ross 1839 im Bereich der jetzt 
'Roman Stoa' genannten Spolienkonstruktion durchfUhrte,l folgte 1890-91 die 
groBraumige Exploration der Agora durch ein englisches Forscherteam mit R.W. 
Schultz als Architekt und W. Loring als Topograph.2 Die Uberaus schnelle und 
relativ pompose Veroffentlichung dieser Kampagnen wirkt eindrucksvoll, was 
aber nicht darUber hinweg tauschen darf, das die Raschheit mit einer ziemlich 
IUckenhaften, im Detail manchmal unzuverHissigen Dokumentation erkauft 
wurde. Die fachwissenschaftliche Auswertung der Befunde war unausgereift -
auch nach den MaBstaben ihrer Zeit.3 So hat die Publikation fUr mehr als hundert 
lahre den Blick auf die Bauwerke von Megalopolis tatsachlich eher verstellt als 
ihn geoffnet; diese spielen in der Literatur denn auch nur eine ganz marginale 
Rolle, die ihrer architekturgeschichtlichen Bedeutung gar nicht gerecht wird. 
1940 begann P. Knoblauch mit einer steingerechten Aufmessung des Zeus-Soter
Heiligtums, die wohl zu einer grUndlichen Neuveroffentlichung des Monuments 
fUhren sollte. Wegen der Kriegsereignisse kamen die Arbeiten aber nicht Uber 
das Anfangsstadium hinaus;4 indirekt wurden sie jedoch zum Anlass fUr die 
Wiederaufnahme der Untersuchungen auf der Agora 1991.5 

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Agora von Megalopolis in einem 
Zustand jahrzehntelanger fortgeschrittener Verwahrlosung. Die einst von den 
EngIandern ganz oder teilweise freigelegten Architekturen waren entweder bis 
zur Unkenntlichkeit Uberwachsen oder sogar wieder vollig eingeschwemmt und 

1. Ross 1841,81-2. 
2. Gardner et al. 1892. 

3. Deutliche Kritik etwa Martin 1951, 384 A. 2. Dabei muss hinzugefUgt werden, dass 
Uberhaupt nur die Philipps-Halle und das Zeus-Heiligtum mit einigem Detail besprochen 
wurden; zu den anderen, ebenfalls angegrabenen Bauten (Stoa des Aristodamos, Archeia, Bou
leuterion) finden sich bestenfalls wenige dUrftige Satze. 

4. Vg\. AA 1942, 148. 
5. Hierzu Lauter 2002a, 36. 
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verschtittet. Ihre 'Reinigung' bedeutete in der Regel, sie de facto neu auszugra
ben. Dabei wurde im Gegensatz zur aiten Grabung diesmal womoglich eine 
vollstandige und nachhaltige Freilegung der Ruine beabsichtigt: so etwa bei der 
Philippeios Stoa, die damals bloB durch Sondagegraben und SuchlOcher explo
riert worden war - anscheinend maximal bis auf Euthynterieniveau hinunter und 
nicht weiter. Inzwischen ist nicht nur die raumliche Ausdehnung dieses be
merkenswerten Gebaudes ein real erfassbarer asthetischer Wert; auch alle seine 
erhaltenen Oberreste liegen heute frei vor Augen. 

Die neuen Grabungen haben bald die Grenzen hinter sich gelassen, die 
unseren Vorgangern gesetzt waren. Sie gingen weiter in die Flliche, aber auch 
weiter in die Tiefe, urn - unter anderem - stratigrafische Informationen zu 
gewinnen. Ganzlich neu ins Blickfeld getreten sind die vorher unbekannten 
Staatsgebaude, die den Westrand der Agora saumen und aus der Grtindungsphase 
der Stadt im 3. Viertel des 4. Jhs. v. Chr. stammen. AIs einschneidende Eckdaten 
fUr die spatere Baugeschichte des Platzes heben sich zwei archaologisch deutlich 
fassbare Katastrophen heraus. Bei der ersten handelt es sich urn die auch lite
rarisch tiberlieferte Brandschatzung der Stadt durch den spartanischen Konig 
Kleomenes Ill. im Jahre 222 v. Chr. (Polyb. 2.55; Plut. C/eom. 23-25); besonders 
die eigentlich 'politischen' Gebaude und Denkmaler der Agora wurden damals 
offenbar grtindlich zerstOrt, wahrend sich die Schaden etwa am Heiligtum des 
Zeus Soter und an der Philippeios Stoa in Grenzen gehalten haben dtirften. Der 
Wiederaufbau, der sich tiber mehr als eine Generation hingezogen zu haben 
scheint, folgte nicht unbedingt den alten Vorgaben (Bouleuterion!). Die zweite 
Katastrophe muss ein verheerendes Erdbeben gewesen sein, das die Stadt in 
severischer Zeit urn 200 n. Chr. und also nicht sehr lange nach dem Besuch des 
Pausanias betraf. Damals sttirzten praktisch alle die von Pausanias genannten 
griechischen Bauten ein und wurden als solche auch nicht wiederhergestellt. Im 4. 
oder 5. Jh. erhob si ch auf der Ostseite der Agora eine relativ ausgedehnte 
Kirchenanlage, von der bei den neuen Grabungen allerdings nur Annexraume im 
Atriumbereich randlich angeschnitten wurden. 6 Bereits im 6. Jh. scheint das 
stadtische Leben in Megalopolis erloschen gewesen zu sein.7 

rm Folgenden soil en einige Angaben zu einzelnen Gebauden gemacht werden,8 
die aber schon aus Platzgrtinden nur unvollstandig sind und die Ftille der Gra
bungsergebnisse nicht reprasentieren konnen; ihre Auswahl ist im Detail not-

6. Sonst nur schemenhaft aus der geophysikaJischen Prospektion H. Stiimpel 1998 bekannt. 
7. Chronologisch gesicherte Artefakte des 6. Jhs. (justinianisch oder spater) fehlen nach wie 

vor (nicht zwingend Gans 1998). 
8. V gl. von den bisherigen Vorberichten besonders Lauter 1997; Lauter und Spyropoulos 

1998; Lauter 2002b. 
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wendig arbitrar. Die Bauten werden in chronologischer, nicht topografischer 
Reihenfolge angesprochen. 

'Demosia Oikia': der Bouleuterion-Prytaneion-Komplex am Westrand der 
Agora und zugehorige offentliche Gebiiude'1 

17 m sUdlich von der Philippeios bzw. 12,30 m vor den Fundamenten ihres 
Westrisalits Iiegt das von Pausanias 8.30.9 erwahnte und an seiner Grundriss
gestalt identifizierbare Bouleuterion - ein etwa quadratischer tetrastyler Saal mit 
einer saulengeoffneten Prostas im Osten. Im Jahr 2000 gelang zunachst der 
Nachweis, dass das Rathaus zwei Bauphasen besitzt. Sein sUdliches Drittel samt 
den vier Innensaulen stellt eine Erweiterung anlasslich eines radikalen Neubaus 
dar, der auf eine Brandkatastrophe gefolgt war. Vom Vorganger wurde der poly
gonale Mauersockel im Norden und Westen sowie die Prostasfundamente in den 
Neubau Ubernommen, die aIte SUdmauer mit Ausnahme der Bruchstein-Kie
selunterflitterung abgetragen; diese fand si ch direkt neben den spateren sUdlichen 
Innensaulen. (Abb. 1,2) Demnach hatte das Alte Bouleuterion, das bereits aus 
Saal und geoffneter VorhalIe bestand, eine langrechteckige Gestalt. Die Iichte 
Breite des Sitzungssaales bet rug 13,30 m bei einer Lange von knapp 24 m; 
tragende StUtzen flir seine Decke konnten mit groBer Wahrscheinlichkeit aus
geschlossen werden. Typologisch wird er zu den Vorlaufern romischer Curiae zu 
rechnen sein, woraus sich u.U. eine Hohe von weit Uber IO m ergibt (vg\. Vitr. 
108.5). 

An das AIte Bouleuterion schloss ein langer Gebaudetrakt an, dessen Kern 
ein Pfeilerperistyl bildete. Auch dieser Trakt war einem groBen Schadfeuer zum 
Opfer gefalIen; sein Nordende verschwand spater unter der SUderweiterung des 
Rathauses. Auf Abb. 2 sieht man die Zone, in der sich die Phasen Uberlappen. 
Ober dem Brunnen, der zur ersten Phase gehort und von dessen Plattform wenig 
mehr als der spinnenfOrmige Fundamentrost geblieben ist, legte sich die SUd
mauer des Neuen Bouleuterions (Spolien!). Dahinter die nordliche Schmalseite 
des Pfeilerhofes mit den vier StUtzenbasen. Der Kanal geht von der alten SUd
mauer aus. Wir vermuten in diesem Gebaudeabschnitt das Prytaneion (Da
miorgeion) der Stadt. Es verfUgte zusatzlich zum Pfeilerhof Uber zwei Fluchten 
von 'BUro-Appartements' sowie Uber eine pfeilerhalIe nach Osten zur Agora 
hin. Ein kurzer, aber durch ein betont reprasentatives Portal zuganglicher 
Gebaudetrakt mit Innenhof rundete nach SUden die Gesamtanlage ab. Der ganze, 
dreiteilige Komplex war einheitlich konzipiert und ausgefUhrt worden, wie u.a. 
die identische Arbeit an den Mauersockeln, den Fassadenfundamente etc. im 

9. VorHiufiger Plan Lauter 2002b, 379. 
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Norden und SUden beweisen. Die Gesamtanlage maB bei einer Breite von 28,05-
10 m eine Nord-SUd-Uinge von 67,70 m. 

Das Bauwerk vereinigte sozusagen unter einem Dach die Amtsraume der 
(drei?) entscheidenden Regierungsorgane Boule, Damiorgengremium und 
vielleicht Polemarch; weitere Verwaltungsbehorden hatten wahrscheinlich eigene 
Lokale (siehe Archeia!). Insofern kann dieses 'Staats- oder Regierungsgebaude' 
zukUnftig als eine Art Paradebeispiel fUr die in Theorie und Praxis ausgereifte 
'politische Urbanistik' der jUngeren Klassik gelten. Die Datierung der ersten 
Phase ist durch stratifizierte Keramik und MUnzfunde auf die lahrzehnte 360-340 
v. Chr. festgelegt. 

Die zarte, in ihrer fragilen Feinheit geradezu quattrocentesk wirkende 
Architektur des spatklassischen Regierungspalastes ist (wenigstens in Resten) 
wesentlich durch die Katastrophe erhalten geblieben, die man nach dem 
Fundmaterial mit Kleomenes Ill. und dem lahr 222 v. Chr. zusammenbringen 
muss. Der anscheinend bald erfolgte Wiederaufbau hat mit dem vergroBerten 
Bouleuterion selbst noch einmal eine respektable, zeitgemaBe Architektur 
verwirklicht. Auf die eher dUrftigen Neubauten im SUden des Sitzungssaales soli 
an dieser Stelle nicht eingegangen werden, noch auf eine letzte Restauration 
desselben Saales wohl nach dem Erdbeben im frUhen 3. lahrhundert. 

Unmittelbar im SUden an die Demosia Oikia angebaut war das Temenos des 
Zeus (Homarios?), das mit seinem (2002 aufgefundenen) Staatsherd den 
Regierungsorganen sozusagen als besonderes Staatsheiligtum diente. Seine 
GrUndung steht im Zusammenhang mit dem Bouleuterion-Prytaneion-Komplex; 
aus dieser Zeit stammen Reste eines Peristyls und ein ebenerdiger Altar von 
feiner Arbeit. Aus seiner spateren Baugeschichte ist die durch Ziegelstempel 
bezeugte Munifizenz des Philopoimen und dann des Polybios hervorzuheben. lO 

Einer Erwahnung wert ist die Tatsache, dass zumindest im Nordwesten der 
Regierungskomplex von einem weiteren offentlichen GroBbau gerahmt wurde, 
der sich jenseits der schmalen 'Rathausgasse' im Norden und der WeststraBe 
Uber Eck erstreckte. Er wurde 1999 mit wenigen Schnitten sondiert, die folgende 
Feststellungen erlaubten: Der Bau stammt aus der GrUndungsphase der Stadt; 
sein Dach wurde nach der kleomenischen Katastrophe emeuert (Ziegelstempel: 
oal1oolol!); es handelt sich urn einen Zweckbau mit groBen Langraumen, in dem 
man etwa ein Magazin, einen Speicher vermuten konnte. Der daran im SUden, 
nach einer schmalen (und verschlieBbaren) Brandgasse anschlieBende Bau zeigt 
zur WeststraBe hin auf die ganze Lange des Regierungsgebaudes eine tlirlose 

10. Die in Lauter 2002b gemachten Angaben konnten 2002 besonders hinsichtlich des 
Anteils beider Stifter prazisiert werden. Demnach hat Polybios vor allem den Raum mit dem 
Staatsherd nachtraglich nochmals restaurieren lassen. 
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Front. Seine Bestimmung ist unbekannt, wahrscheinlich aber auch offentlicher 
Natur. 

Wie es aussieht, dehnte sich demnach an der Westseite der Agora ein ganzes 
Quartier stadtisch-staatlicher Bauten unterschiedlicher Funktion aus. Zu Pau
sanias' Zeit mogen viele davon wUst gelegen haben (wie schon das Damiorgeion) 
oder zweckentfremdet gewesen sein. Pausanias kennt als Behorden im Wesent
lichen nur noch die Archeia im Nordosten des Staatsmarktes. 11 Dieses Gebaude, 
das uns bekanntlich nur in einer Emeuerung der mittleren oder spaten Kaiserzeit 
vorliegt, wird wohl auch in seiner ursprUnglichen Fassung ein offentlicher Bau 
gewesen sein; in ihm mogen einige der Amter niedrigeren Ranges ihre BUros 
gehabt haben, die Aristoteles, Pal. 1321 b 1-1322 a29, aufziihlt. 

Philippeios Stoa und HeiJigtum des Zeus Soter 

Diese beiden architektonischen Meisterwerke stehen sich formal nahe: Material, 
GroBenmaBe und Typenrepertoire der Bauglieder, stilistische AusfUhrung sind 
ahnlich, oft fast identisch. Sie gehoren auch zeitlich eng zusammen. 

Das Zeusheiligtum wurde von der dichten Macchia gesaubert, seine Ostfront 
samt Ostpropylon und Rampe erstmals ausgegraben und das Ganze konserviert. 
Die vollstandige Freilegung der Philippeios kam 1998 zum Abschluss; im 
gleichen Jahr besorgte der Steinmetz und Restaurator Frank Beuthan die 
hauptsachliche Wiederaufstellung der in Sturzlage angetroffenen Saulen im 
Ostteil der Halle. 12 (Abb. 3) 

Das dringendste Problem, die Datierungskontroverse, dUrfte fUr beide Bauten 
inzwischen gelost sein. Die stratifizierte, mit den Fundamenten verbundene 
Keramik weist in die Zeit nach der Mitte des 4. Jhs. und wirkt im Zeusheiligtum 
einen Hauch spater als in der Philippeios. Zusammen mit der Oberlieferung 
Pausanias, 8.30.6, die durch die 1996 gefundene Statuenbasis fUr PhiJipp n. 
gliinzend bestatigt wurde,13 steht damit als Fertigstellungszeit fUr die Stoa 338-
336 v. Chr. fest. 14 FUr einen durchgreifenden Neubau nach der kleomenischen 
Katastrophe, von den Saulen an aufwarts - was Coulton erwagt 15 - fehlen 
jegliche sachliche Anhaltspunkte im Baubefund. Das auch bautechnisch etwas 

11. Zu ihnen unverandert Lauter und Spyropoulos 1998, 438-44. 
12. Kleinere Erganzungen wurden bis 2001 vorgenommen. Die Saulenelemente sind weitest

gehend in ihrer ursprUnglichen Position zusammengefUgt. Das jetzt auf der Saule F sitzende 
ionische Kapitell ist ein Zementabguss der Ephorie nach dem in Orestio geborgenen Original. 

13. Lauter und Spyropoulos 1998,445. 
14. Der 8ezug auf Philipp V. (seit Dinsmoor 1950,292) erweist si ch schon von daher als 

bloBe Spekulation. 
15. Coulton 1976,51,256. 
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jUngere Zeusheiligtum muss ins letzte lahrhundertviertel (320-31O?) datieren, 
wobei die Nachricht Uber die KUnstler der Kultbildgruppe schon mit veranschlagt 
ist. Die hier tlitige BauhUtte, die aus der der Philippeios hervorgegangen sein 
dUrfte, scheint Ubrigens auch am Theater (Koilon, Skanothek) beschiiftigt 
gewesen zu sein. 

Als Beispiel fUr die Resultate, die sich auf dem Sektor der Bauforschung im 
engeren Sinn erzielen lassen, sei hier der rekonstruierte Grundriss des Zeushei
ligtums in seiner aktuellen Fassung abgebildet. (Abb. 4) GegenUber dem alten 
englischen Plan (Gardner et al. 1892, 58 Fig. 55) sind nicht nur Fehler wie die 
MaBvertauschung bei Nord- und Osthalle korrigiert; wichtigere Verbesserungen 
betreffen HauptzUge der Propyla, der Tempelvorhalle, der Hofsiiulenstellung, 
des als eigenen Trakt konzipierten NordwestflUgels etc. Sie basieren auf bisher 
Ubersehenen oder vernachliissigten Indizien (z.B. Setzlinien, Falze) oder neu 
aufgetauchten Baugliedern u.ii., z.T. aus Erweiterungsgrabungen. 

Stoa des Aristodamos (Myropo/is) 

Die ersten Ausgraber haben die einst wohl ungefiihr 130 m lange Saulenhalle auf 
der Ostseite der Agora bereits richtig als Stoa des Aristodamos identifiziert, die 
dieser aus der Beute einer Schlacht gegen Akrotatos von Sparta 262 v. Chr. 
gestiftet hatte. Zu Pausanias' Zeiten trug sie den Namen Myropolis (Paus. 
8.30.7). Eine nahere Beschreibung der englischen Sondagen existiert nicht. 16 

Inzwischen ist das sUdliche FUnftel der Stoa weitgehend ausgegraben und ihr 
Plan im Prinzip festgestellt. Demnach handelt es sich urn eine zweischiffige 
Halle, an die sich hinten zwei Reihen Kammern anschlossen. 17 Am SUdende 
sprang ein Risalit nach Westen vor; ein symmetrischer Risalit am Nordende, das 
unter und hinter der modernen StaatsstraBe unzuganglich verschUttet ist, darf 
analog zur Philippeios vermutet werden. Die aufgehende Saulenarchitektur 
bestand am Bau des Aristodamos aus Travertinit. Es gibt Anzeichen, dass die 
Stoa doppelgeschossig war. 

Ihre sUdliche Schmalseite war mit Ausnahme des Risalits selbst viereinhalb 
Meter weit nach inn en von einem Souterrain/Basement unterkellert; seine zwei 
Raume offneten sich mit je zwei TUren auf den davor liegenden Platz, dessen 
Westrand Ubrigens von der Fassade des Zeusheiligtums gebildet wurde. RUck
und Seitenwande des Souterrains aus raffiniertem, kleinpolygonalem Opus 
mixtum sind stellenweise 2 m hoch erhalten. (Abb. 5) Ostlich hinter der Stoa 
wurde eine 1,80 m breite, gepflasterte Gasse freigelegt, die am Austritt in 

16. Entsprechend auch keine substantielle Information bei eoulton 1976,255. 

17. Oder genauer: eine Reihe, der Uinge nach noch einmai unterteilte Kammem. 
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vorerwahnten Platz einen eigenartig gestalteten 'Kanalkopf' besitzt,18 der 
freilich erst hochhellenistisch ist. 

Die Bedeutung der Aristodameios liegt nicht zuletzt darin, dass sie mehrere 
Phasen aufweist, die sich Uberraschend genau datieren lassen. Ober sich selbst 
hinaus liefern sie einen SchlUssel fUr die urbanistische Geschichte des megalo
politanischen Stadtzentrums. Darauf kann hier nur noch stichwortartig einge
gangen werden. 

1. Keramik aus dem Fundamentgraben der GebauderUckwand: Sie reicht bis 
etwa in die Mitte des 3. Jhs. v. Chr. und sichert nochmals die Zuweisung des Ge
baudes. Seine Erbauung wird damit eng auf das Jahrzehnt 262-252 v. Chr. 
eingegrenzt, indem nunmehr die literarische Oberlieferung voU zum Zuge kommt. 
AUes Zugehorige (z.B. Dachterrakotten!) erhalt damit ein absolutes Datum. 

2. Die Architekturglieder des Erstbaus aus Travertinit wurden oft verstUm
melt und immer wiederverwendet angetroffen, was aut' mutwillige ZerstOrung 
weist. Andererseits konnten wir eine groBe Anzahl Saulentrommeln aus Kalk
stein (besonders aus dem sUdlichen Vorfeld) bergen, die zum Gebaude gehoren 
mUssen und einen Wiederaufbau - der einem Neubau gleichkam - bezeugen. 19 

Sie lassen sich hochhellenistisch datieren.20 

Demnach wurde die Halle von Kleomenes Ill. zerstOrt, der dafUr auch gute 
'personliche' GrUnde hatte.21 Der Wiederaufbau muss mit Livius 38.39 ver
bun den werden, wonach Philopoimen eine von den Lacedaemoniern zerstOrte 
Porticus ab 189 v. Chr. (wiederum aus Spartanerbeute!) neu errichten lieB.22 

3. Die von Philopoimen neuerbaute Aristodameios wurde durch ein Erdbe
ben niedergeworfen, das so heftig war, dass sich einstUrzende Mauerpartien der 
Souterrainfront noch in den Boden des Vorplatzes hineinbohrten. (Abb. 5, linke 
Bildmitte) Ob er dem Einsturz wurde spater und als allerletzte BaumaBnahme 
eine aus Spolien bestehende Freitreppe (3. Jh., oder zusammen mit der frUhchri
stlichen Basilica?) angelegt. Bei dem Erdbeben wurden die Souterrainraume 
durch einflieBende, erdrutschartige FUUungen verschUttet, die besonders in einem 
begrenzten Bereich des ostlichen Basements das reiche Inventar einer Kultstatte 
- oder eines Devotionaliengeschaftes? - aus dem Erdgeschoss der Myropolis 

18. BrUckenfCirmiger Steinriegel, rechts in Abb. 5, wo hI als AbsicherungsmaBnahme gegen 
Hineinfallen. 

19. Von LOring in Gardner et al. 1892 auf dem Plan Taf. I unter Nr. 31 verzeichnet. 
20. Vergleich mit Neubau des Thersilions und dem hochhellenistischen Theaterproskenion 

aus den Jahren kurz vor 190 v. Chr. Dazu befindet sich eine eigene Untersuchung in Arbeit. 
21. Akrotatos war nicht nur ein Amtsvorganger des Kleomenes, sondem auch sein Onkel 

2. Grades. 
22. Indem damit flir die Livius-Stelle ein pass ender Bezug gefunden ist, hat sich der 

Versuch, sie mit der Philippeios Stoa zu verbinden (vg\. supra Anm. 14) m.E. endgliltig erledigt. 
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transportierten. Vorbehaltlich einer endgUltigen Aufarbeitung dieses datierenden 
Materials lasst sich der Zeitpunkt der Katastrophe vorJaufig auf ±200 n. Chr. 
bestimmen. 

Das Beben, das offenbar sogar zu einer kleinraumigen tektonischen Verkip
pung der Platte unter der sUdlichen Agora gefUhrt hat, muss auch den Absturz des 
SUdteils der Terrasse des Zeusheiligtums in den Helisson, ebenso wie den 
Einsturz der Philippeios und des Neuen Bouleuterions verursacht haben. Trotz 
einiger Wiederbelebungsversuche (Roman Stoa Archeia?) ist damit urbanistisch 
die Geschichte des antiken Megalopolis am Ende, soweit sie Anspruch aut 
allgemeineres geistiges Interesse erhebt. Dieses konzentriert sich naturgemaB auf 
die jUngerklassischen und hellenistischen Perioden - gibt es doch kaum eine zweite 
Stadt in Altgriechenland, wo eine vergleichbar groBe Zahl genau datierter oder 
datierbarer Bauten hoher Qualitat das Studium der griechischen Architektur dieser 
Zeit so wie hier befOrdem konnen. 

Hans Lauter 

ArchlioJogisches Seminar, Universitlit Marburg 

Biegenstrasse 11 

D - 35032 Marburg/Lahn 

Germany 
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Abb. 1. Altes und Neues Bouleuterion von Osten; in der linken Bildhiilfte das Pfeilerperistyl des Prytaneions. (Photo: Verf.) 

s::: 
tTl 
a 
;l>
r 
o 
"0 
o 
r 
Vl 

;l>
e 
Vl 

a 
::0 
;l>
to 
e 
z 
a 
tTl 
z 
;l>
e ..,., 
o 
m 
::0 
;l>
a 
o 
::0 
;l>-

'0 
'0 

N 
o 
o 
N 

N 
.j:>. 
V1 



246 HANS LAUTER 

Abb. 2. Altes und Neues Bouleuterion von Sliden. Im Vordergrund das liberbaute Nordende 

des Alten Prytaneions (Pfeilerperistyl mit integriertem Brunnen). (Photo: Vert'.) 

Abb. 3. Philippeios Stoa, Ostrisalit von Slid (Zustand 2001). (Photo: Verf.) 
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Abb. 4. Heiligtum des Zeus Soter. Wiederhergestellter Plan. (Zeichnung: Heide Lauter Bufe). 
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