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FESTSCHRIFT

DEUTSCHE SCHULE ATHEN
Dorpfeld-Gymnasium

Feierlidie Einweihung des 

Schulneubaues
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Geleitwort
Mit dieser Festsdirift legt die Deutsche Schule in Athen ein alien 
ihren Forderern zugedadites Dokument zu einem der wichtig- 
sten Ereignisse ihrer Gesdiichte vor. Das seit vielen Jahren er- 
strebte Ziel ist nadi Oberwindung zahlloser Schwlerigkeiten er- 
reidit: Ein neues, vorbildlidi zweckmafiiges und zugleidi sdio- 
nes Gebaude ist vollendet und "wird nun dazu beitragen, der 
verantwortungsreidien Aufgabe der gemeinschaftlidien Erzie- 
hung griediischer und deutsdier junger Menschen im Geiste wah- 
rer Humanitat zu dienen.
Die uberaus tiefen und deshalb durdi Zeitereignisse nie anders 
als oberfladilich gestorten geistigen Beziehungen zwisdien Grie- 
dienland und Deutschland, hier getragen von der Wertschat- 
zung deutsdier Leistungen und Eigensdiaften, in unserem Lande 
gespeist aus den Idealen, die, von griechischen Denkern und 
Kvinstlern geschaffen, Grundlage der abendlandischen Kultur ge- 
worden sind, verpfliditen zur Aufrechterhaltung dieser frudit- 
baren Tradition. Wie konnte dies wirksamer gesdiehen als 
durch das Hinfiihren der jeweils nachwadisenden Generation zu 
den gemeinsamen Werten? Das ist der Sinn dieser Deutschen 
Schule, der sich nun in ihren neuen Raumen ohne Zweifel nodi 
besser wird erfiillen lassen als in dem in den letzten 12 Jahren 
unter Opfern aller Beteiligten durdistandenen Provisorium.
Im Namen der Bundesregierung, die den neuen Bau unter Auf- 
wendung erheblidier Mittel ermoglicht hat, spredie idi meine 
aufriditigen Wiinsche fur eine weitere gliicklidie Entwicklung 
dieser fur das deutsch-griedhisdie Verhaltnis so widitigen und 
niitzlichen Institution der Deutschen Schule in Athen aus.

----

Oskar Sdilitter 
Deutsdier Botschafter



Zum Geleit
SeitWiederbeginn derBildungs- und Erziehungsarbeit der Deut- 
schen Schule Athen im Herbst 1956 sind von der Schulleitung 
in regelmafiiger Folge Jahresberichte herausgegeben worden, die 
liber Struktur, Aufgaben und geleistete Arbeit dieser bekannten 
deutschen Auslandsschule Zeugnis ablegten.
Die instruktiven Abhandlungen und Mitteilungen in diesen Hef- 
ten erschienen, um nidit in Diskrepanz zu den bisher gemieteten, 
fiir Sdiulzwecke nur mangelhaft nutzbaren Wohnhausern zu ge- 
raten, in schlichter aufierer Form. Nadi zwolf langen Jahren, in 
denen uns alien ein modernes, grofiangelegtes Sdiulhaus immer 
wieder nur als Fata Morgana ersdiien, ist das Ziel jetzt end- 
gultig erreidit; Der erste, weitaus groBte und funktionswichtig- 
ste Bauabsdinitt wurde fertiggestellt und seiner Bestimmung 
iibergeben! Zu diesem von Lehrern und Schiilern gleichermafien 
herbeigesehnten Augenblick ist die vorliegende Festsdirift er
schienen.
Sie ist die erste Visitenkarte der neuen Deutschen Schule Athen 
und wurde auf die grofizugige, klare Linie ihres modernen Flau- 
ses abgestimmt. Moge die im Schuljahr 1968/69 zusammen- 
gestellte Festschrift ein Zeitdokument fiir alle werden, die durdi 
Planung, Gestaltung und Arbeit am Fortbestand und Aufbau 
der Deutschen Schule Athen in dankenswerter Weise Anted hat- 
ten, und audi den grofien Kreis derjenigen erreidien, die sich 
mit dieser von dem Gedanken der besonderen Verantwortung 
fiir die ihr anvertraute Jugend getragenen Bildungsanstalt stets 
innerlich verbunden fiihlen.

Karlhans Hofflinghaus 
Vorsitzender des Schulvereins 
der Deutschen Schule Athen





Joachim Zeidler

Die Deutsche Schule Athen heute

Die Deutsche Schule Athen hat Grund zu feiern: Am 1. Oktober 
1968 konnten wir unser neues Schulhaus in Amaroussion-Para- 
dissos, an der nordlichen Peripherie der Stadt Athen gelegen, 
beziehen. Es sei uns zu diesem in der Geschichte der Schule mar- 
kanten Zeitpunkt gestattet, unseren geistigen Standort zu be- 
stimmen und uber unsere Aufgabe zu sprechen, wie wir sie 
selbst sehen.
Das enge kulturelle und menschliche Band zwischen Griechen 
und Deutschen hat in der Geschichte beider Volker Wirkungen 
hervorgebracht, die unser Gastland zu keiner Zeit den Blick vom 
Zentrum unseres Kontinents abwenden liefien und die anderer- 
seits in Form eines griediisch-humanistischen Bildungsideals das 
Menschenbild in Deutschland jahrhundertelang mit gepragt ha- 
ben. Wir sind uns dieser fruchtbaren Wechselwirkung bewufit 
und sehen in der Deutschen Schule Athen einen konkreten Aus- 
flufi soldier geistigen und menschlichen Beziehungen. Damit ist 
die innere Aufgabe der Schule schnell umrissen: Griedien und 
Deutsche wollen dutch eine gemeinsame Bildungsarbeit dieses 
Band zum Guten beider Volker erhalten und festigen. Beide 
Teile wollen die Gebenden und Nehmenden zugleich sein und 
wollen an dieser Stelle zusammen mit einer ganzen Reihe von 
anderen Nationalitaten, denep unsere Sdiuler angehoren, zu 
dem grofien Werk unserer Zeit beitragen, Europaer zu werden 
und daruber hinaus Menschen, die sich der Gemeinsamkeit der 
Verantwortung ihres Wirkens und Strebens auf dieser Welt be- 
wufit sind. So erscheint uns die Deutsche Schule Athen nicht 
nur als ein Geschenk der τύχη, sondern als ein notwendiger 
und wirkungsvoller Bestandteil einer schopferischen Arbeit fiir 
die Zukunfl.
Nach den bitteren Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges gibt 
es seit 1956 wieder eine Deutsche Schule Athen. Alle, die sie 
damals aus der inneren Uberzeugung der Notwendigkeit ihrer 
Aufgabe wiedererstehen liefien, gingen mit viel Idealismus und

Liebe an das schwierige Werk heran. Es gelang ihnen, nach we- 
nigen Jahren raschen Wiederaufbaus aus dem Provisorium eine 
in Griechenland und Deutschland angesehene Institution zu ma- 
chen. Es sei mir gestattet, an dieser Stelle der besonderen Ver- 
dienste der beiden ersten Direktoren der Deutschen Sdiule 
Athen nach dem Kriege, der Herren Dr. Flume und Beckmann, 
zu gedenken. Das alle Krafte weckende Bewufitsein des Wag- 
nisses kann ihnen, meine ich, wahrend ihrer Amtszeit nie ganz 
gefehlt haben. Der innere Wert der Arbeit und die Anerken- 
nung, die sie allgemein fand, liefien alle Beteiligten in diesen 
Jahren des Aufbaues, Lehrer wie Schuler, vergessen, unter wie 
schwierigen aufieren Umstanden die taglidhe Schularbeit in am 
Ende drei gemieteten Privathausern im Zentrum der Stadt ge- 
leistet werden mufite. Das Improvisieren war zum notwendigen 
Bestandteil des Unterrichts geworden, denken wir hier nur an 
Facher wie die angewandten Naturwissenschaften, Kunst, Mu- 
sik und Sport. Trotzdem konnte sidi die Qualitat der Leistun- 
gen stets mit der solcher messen, die anderswo unter gunstigen 
aufieren Umstanden erzielt wurden. In verschiedenen Fachern 
sind zu jeder Zeit Spitzenleistungen erreicht worden.
Da die Struktur der Schule zwei unterschiedlichen Bildungs- 
systemen geniigen mufi, um ihren Absolventen die besten Chan- 
cen in ihrer jeweiligen Heimat zu bieten, werden Griechen und 
Deutsche oder Schuler anderer Nationen, deren Mutterspradie 
gleichfalls Deutsch ist, in getrennten Klassen unterrichtet. So 
ist das griechische Gymnasium nach dem Gesetz 6stufig (7. bis 
12. Schuljahr), verbunden mit der Moglichkeit, die deutsdie 
Studienreife zu erreichen, wahrend in der deutschen Abteilung 
eine 4jahrige Grundschule, darauf aufbauend Hauptschule, 
Realschule (mit dem Gymnasium weitgehend integriert) und ein 
9stufiges neusprachliches Gymnasium mit drei Fremdsprachen 
(Englisch, Latein, Franzosisch, zusatzlich Neugriechisch in Kurs- 
form) in der mit einer Gesamtschule vergleichbaren Gestalt bis



zur Reifepriifung zur Verfiigung stelien. Insgesamt beherbergt 
die Deutsche Schule Athen in diesem Schuljahr iiber 800 Jungen 
und Madchen.
Das Kollegium der Sdiule, das z. Z. aus 62 Damen und Herren 
besteht, ist aus Griedien wie Deutschen gebildet, wobei der 
deutsche Bestandteil entsprechend der Struktur der Sdiule iiber- 
wiegt. Deutsch ist in alien Teilen der Sdiule grundsatzlich Unter- 
riditssprache, wahrend eine Gruppe von Fachern im griedii- 
sdien Gymnasium in griediischer Sprache von unseren griedii- 
sdien Kollegen unterriditet wird. Dazu gehoren im wesentlidien 
Altgriediisch, Neugriediisch, Religion, Geschidite und Erdkunde. 
Die Bildungsarbeit der Schule umfafit heute aufierdem iiber 40 
Sprachkurse in Deutsch fur iiber 1100 griechische Schiiler. Der 
eine Teil dieser Schuler wird in zwei Jahren auf den Unter- 
ridit an der Deutschen Sdiule Athen vorbereitet, der andere 
Teil besteht aus Gymnasiasten anderer griediischer Gymnasien, 
die die deutsche Sprache in 5 Jahresstufen erlernen wollen. Na- 
tiirlich kann dieser Teil der Schule nur am Nachmittag und am 
Abend arbeiten.
Nach der Zeit des stiirmischen Aufbaues in den vergangenen 12 
Jahren stellt derEinzug in denNeubau eine natiirlicheZasur dar. 
Unsere Aufgabe besteht jetzt darin, das Bestehende aufierlich 
und innerlich zu konsolidieren und zu erganzen.
Wir denken hierbei z. B. an den Wunsch, auch die griechische 
und deutsche Sdiiilerschaft innerhalb der uns durch den Lehrplan 
gesetzten Grenzen zu integrieren. Das geschieht im neuen Schul- 
haus durch eine Reihe von Arbeitsgemeinschaften wie Archaolo- 
gie, Chor, Orchester, Kunst, Sport und andere. Ebenso werden 
gemeinsame Veranstaltungen und besonders dereii Vorbereitung 
zur Forderung dieses Gedankens beitragen. Wir wollen in Zu- 
kunft jede Moglichkeit wahrnehmen, die beiden Komponenten 
der Sdiule auch im internen Schulbetrieb zusammenzufuhren, 
wie es auf der Seite des Kollegiums schon immer selbstverstand- 
lich ist. Wir denken im Sinne einer Konsolidierung gewifi auch 
an die erweiterten Moglichkeiten der Unterrichtsgestaltung, wie 
moderne Fachraume mit einer entsprechenden Ausstattung sie 
uns nunmehr bieten. Fur die deutsche Seite gilt es die einmalige 
Chance wahrzunehmen, an Ort und Stelle die Statten altgrie- 
chischer Kultur und Geschidite kennenzulernen und sicli inten- 
siver mit dem Ursprung abendlandischen Denkens auseinander- 
zusetzen.



Das Kollegium ist jetzt so zusammengesetzt, dafi der Gymnasial- 
unterridit in jeder Klasse fadigerecht erteilt werden kann. Auf 
der deutsdien Seite wird eine fast vollstandige ,,Entzerrung 
des Unterridits in den einzelnen Klassensmfen den Erfolg stei- 
gern, wie es in den griechischen Klassen schon vorher moglichwar. 
Den deutsdien Schiilern kommt die Struktur der Schule inso- 
fern sehr zugute, als ein Hochstmafi an „Durdilassigkeit“ inner- 
halb ihrer einzelnen Teile erreicht werden kann. Sdiliefilidi wird 
die grofizugige Anlage des Neubaues mit viel Licht und Luft da- 
zu beitragen, dafi das Arbeitsklima gunstiger ist und die Lei- 
stungsfahigkeit der Schuler wadist. Dazu kommt das vielfadi 
neu verstandene und erlebte Gefiihl der Arbeitsfreude, das un- 
seren Jungen und Madchen den langen Schulvormittag erleich- 
tern wird und ihnen die Schule zu einer personlichen Heim- 
statt werden lassen kann. Im Sinne der inneren Konsolidie- 
rung des Schulganzen mufi sdiliefilich der Wunsch verstan- 
den werden, Elternschaft und Schiilerschaft selbst an der Ver- 
antwortung fur die Schule in mannigfacher Beziehung teilhaben 
zu lassen.
Mit dem Neubau hat die Schule einen Schulkindergarten er- 
halten, der die Kleinsten auf die erste Grundschulklasse vor- 
bereiten soil. Aber erst dann werden wir eine komplette Schule 
haben, wenn in der zweiten Halfte dieses Jahres auch die mo- 
derne Turnhalle und das Lehrschwimmbecken auf unserem 
Schulgrundstuck vollendet sein werden.
Die Bewohner der Schule, Lehrer und Schuler, sind dankbar fiir 
das Erreichte. Wir sehen in unserem Schulneubau einen Ansporn 
fiir unsere kiinftige gemeinsame Arbeit und eine Chance, im 
Sinne der volkerverbindenden Idee der Deutschen Schule Athen 
noch erfolgreicher zu wirken. -Es sei mir gestattet, an dieser 
Stelle unserem Gastlande den Dank fur die wohlwollende For- 
derung und Hilfe auszusprechen, die uns stets zuteil geworden 
sind. Ebenso wollen wir nicht versaumen, alien denen in der 
Bundesrepublik Deutschland und in Griechenland zu danken, 
die den Schulneubau ermoglicht haben, sei es dadurch, von der 
Notwendigkeit zu uberzeugen, oder dadurch, ihn zu planen, zu 
entwerfen und schliefilich zu erstellen.
Dabei gilt unser Dank ebenso den Entwurfsarchitekten, den Her- 
ren Dipl.-Ing. Graf Praschma und Dipl.-Ing. Morgenroth, wie 
der Bundesbaudirektion mit ihrem Bauleiter, Herrn Dipl.-Ing. 
Eckhardt, dem griechischen Kontaktarchitekten, Herrn Profes

sor Mylonas, sowie dem griechischen Generalunternehmer „Hel- 
lenic Technodomiki" mit den Mannern vom Bau.
Wir sind uns dessen bewufit, dafi die Bundesrepublik Deutsch
land betrachtliche Mittel aufwenden mufite, um die neue Schule 
erstehen zu lassen, und es auch in Zukunft zu ihrer Unterhaltung 
— wie in der Vergangenheit — tun wird.
Mochten in unserem Neubau recht viele Schiilergenerationen, 
Griechen, Deutsdie und Schiller anderer Nationalitaten, eine 
Bildung erhalten, die sie bestmoglich auf ihre spatere Lebens- 
aufgabe vorbereitet. Mochte der Geist menschlicher Gesittung, 
wie sie in Freundschaft,Toleranz und Volkerverstandigung ihren 
Ausdruck findet, immer bei uns lebendig sein. Mochten die jun
gen Menschen in diesem Hause zu echten „Athenern“ werden, 
wie Thukydides sie mit den Augen des Perikles sah:
„Indem ich alles zusammenfasse, so sage ich, dafi unsere Stadt 
im grofien eine hohe Schule fiir ganz Griechenland ist und dafi 
im einzelnen jeder von uns vollkommen fiir jegliches Tun anmu- 
tig und sicher sich menschlich bewahren wird." (Thukydides II, 
41,1 iibersetzt von Rudolf G. Binding.)
Die vorliegende Festschrift anlafilich der offiziellen Einweihung 
des Schulneubaues stellt sich die Aufgabe, einen Uberblick iiber 
die gegenwartige Gestalt der Schule unter Berucksiditigung ihres 
historischen Wachstums zu geben. Dazu gehoren ebenfalls wis- 
senschaftliche Aufsatze der zur Zeit an ihr tatigen Damen und 
Herren des Kollegiums sowie eine Auswahl von Aufsatzen aus 
einzelnen Bereichen der Padagogik und des Unterrichts.





Reinold Μ. Finger

Wilhelm Dorpfeld

„ . . .  Die Deutsche Sdiule in Nauplia ging auseinancier, weil man 
in der Not einen protestantischen Lehrer hineingesetzt; mit un- 
saglicher Muhe wurde das Gymnasium daselbst wenigstens auf 
dem Papier fertig, aber als die Lehrer ernannt waren, wollten sie 
ihr Amt nicht antreten. Die wenigen Griechen, die zu Lehrern 
taugten, traditeten namlidi alle nach anderen Stellen, weil diese 
besser bezahlt wurden. Audt ein weiblidies Erziehungsinstitut 
ward gegrundet, aber die griediisdien Mutter wollten ihre Toch- 
ter nicht frankisdi erziehen lassen. Glaubte man alles beisammen 
zu haben, so fehlte das Lokal. Und so ging es weiter in jeder 
Riditung . .
Diese Satze aus der Autobiographie Ludwig Steubs, des fiir 
Schulfragen zustandigen Mannes, beziehen sich auf die erste 
Deutsche Schule in Griechenland, die 1834 unter der Regierung 
Konig Ottos in Nauplia gegrundet und 1840 nach Athen ver- 
legt wurde. Diese erste Schule loste sich in den folgenden Jahren 
ganz auf.
Eine Festschrift, herausgegeben anlafilich des Einzugs in das neue 
Schulgebaude, hat Grand genug, den Mann zu ehren, dem die 
Griindung einer ganz anders gearteten Deutschen Schule Athen 
zu verdanken ist: Professor Wilhelm Dorpfeld.
Der erste Chronist unserer Schule,· Wilhelm Barth, erzahlt von 
derNeugriindung: Am 1. April 1895 feierte die deutsche Kolonie, 
festlich versammelt in der Gesellschaft Philadelphia, Bismardks 
80. Geburtstag. In seiner eindrucksvollen, unpathetischen Art 
stellte Dorpfeld in dieser Feierstunde den Plan einer Schulgrun- 
dung vor Augen. Begeistert stimmten die Mitglieder der Phil
adelphia ihm zu und baten ihn um die Obernahme der Paten- 
schaft. Denn man hatte Dorpfeld in den vergangenen 13 Jahren 
seiner Tatigkeit in Athen schon als aufierst tatkraftigen und 
zielbewuftten Mann kennengelernt. 1882 war er von Olympia 
als Architekt des Deutschen Archaologischen Institutes gekom- 
men, schon 1886 war er zweiter und 1887 erster Direktor des

Instituts geworden. In dieser Eigenschaft sollte er diese Institu
tion bis 1912 lei ten.
Obwohl nach dieser Feier noth niemand wufite, woher man das 
Geld fiir einen Schulbau nehmen sollte, schlossen sich altein- 
gesessene Deutsche unter Dorpfelds Vorsitz zu einem Zwedk- 
verband zusammen. Keine Zeit war Dorpfeld zuviel fiir die 
Sdiule, fiir die Werbung um Mittel zum Kauf eines geeigneten 
Grundstiicks und zum Schulbau. Auch Kaiser Wilhelm II., der 
bedeutendste Mazen Dorpfelds, stellte einen namhaften Betrag 
zur Verfiigung. Der Energie Dorpfelds war es zu verdanken, 
daft er bereits 1896, also ein Jahr nach dieser Feier, zu bauen 
beginnen und 1898 die Schule mit Lehrerwohnung und etwas 
spater den Kindergarten vollenden konnte. Dorpfeld hat zu- 
nachst als zweiter, spater als erster Vorsitzender des Schulvor- 
stands die Schule lange Jahre hindurch betreut. Als er 1912 die
ses Amt abgab, weil er nach Deutschland zuriickkehrte, schrieb 
W. Barth: „Er war von Anfang an die Seele der Schule; ohne 
ihn ware sie nicht ins Leben getreten, ohne ihn hatte sie nicht ge- 
deihen konnen."
Die Verbindung Dorpfelds mit der Schule ist nicht abgerissen. 
Auch die Schliefiung der Deutschen Schule wahrend und kurz 
nach dem Ersten Weltkrieg konnte daran nichts andern. Dorp
feld hat auch nachher bei seinem regelmafiigen Aufenthalt in 
Hellas oder von Deutschland aus lebhaftesten Anteil an der 
Arbeit und dem Leben der Schule genommen. Das zeigt sidi 
auch in dem Schreiben Dorpfelds vom 16. April 1934 an die 
Schule, mit dem er ankiindigt, er werde seine Werke uber Ilias 
und Odyssee jedes Jahr der Schule als Pramien fiir tiichtige 
Schuler iibersenden. Er fahrt fort: „Ich mochte dutch die Pra
mien die Kenntnis der Homerischen Epen fordern und die 
Liebe zu ihnen steigern, denn nach meiner Ansicht sind diese 
Epen nicht nur die altesten Gedichte Europas, sondern gehoren 
auch zu den schonsten Kunstwerken der Welt. Das Studium



und die Aufklarung dieser Gedichte habe ich zu einer meiner 
Lebensaufgaben gemacht und bin daher gliicklich, eine der 
Friichte meiner Arbeiten der Deutsdien Schule stiften zu kon- 
nen.“ Dieser Dorpfeldpreis wurde seitdem jedes Jahr verliehen, 
bis die Schule infolge der Ereignisse im Zweiten Weltkrieg ge- 
schlossen wurde.
Man konnte fragen: Warum griindete Dorpfeld, der Baufiihrer, 
der Architekt und Archaologe, eine Schule? Warum setzte er sich 
so nachdriicklich fiir sie ein und hielt ihr zeitlebens die Treue? 
Sidier war das auch ein Erbteil: Dorpfeld war der Sohn eines 
Schulmannes, des Hauptlehrers Friedrich Wilhelm Dorpfeld. Als 
eines von sechs Kindern wurde er am 26. Dezember 1853 in 
Barmen, im Stadtteil Wupperfeld, geboren. Der Vater hatte sich 
damals schon einen Namen alsPadagoge gemacht: Er warwissen- 
schaftlich tatig und schrieb mehrere Bucher, die eine fest im Chri- 
stentum verwurzelte Erziehungsauffassung vertreten.
Dieses auch durch die Tat bekundete Christentum, Bescheiden- 
heit und zaher Fleifi ebenso wie das padagogische Geschick, 
etwas klar, lebendig und bildhaft darzustellen, das alles zeich- 
nete den Vater wie sparer den Sohn aus. Man hat Friedrich 
Wilhelm Dorpfeld „den bedeutendsten Volksschullehrer des 19. 
Jahrhunderts" und „einen Konig unter den Sdiulmeistern" ge- 
nannt.
Mit sechs Jahren kam Wilhelm in des Vaters Volksschule in 
Wupperfeld und blieb dort fiinf Jahre. Dann besuchte er drei 
Klassen der Zahnschen „Erziehungsanstalt mit Internat", an der 
einst Diesterweg unterridhtet hatte und auch der Vater als Schil
ler und Lehrer gewesen war. Obwohl er in Latein und Griechisch 
noch zuriick war, trat er im Flerbst 1868 ins Barmer Gymna
sium ein. Diese Schule sollte 60 Jahre sparer seinen Namen tra- 
gen. Das gleiche Gymnasium, mit dem Dorpfeld ebenfalls sein 
Leben lang in enger Verbindung stand, ubernahm nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Patenschaft uber unsere Athener Deutsche 
Schule, die ja auch Dorpfelds Namen erhalten hat.
Im Marz 1872 bestand er das Abitur in alien Fachern mit „Gut“, 
in Mathematik mit „Vorziiglich'‘.
Nach einem Jahr Tatigkeit als Praktikant begann er sein Stu- 
dium an der Technischen Hochschule Berlin. Wahrend er zu 
dieser Zeit noch die Absidit hatte, sparer Eisenbahnbaumeister 
zu werden, sollte jetzt die grofie Wende seines Lebens kommen; 
er wurde Schiller von Prof. Adler, dem bekannten Architekten

und Bauforscher, der sich auf archaologischem Gebiet durch 
seine Untersuchungen zur Stoa des Attains in Athen und zum 
Mausoleum von Halikarnafi einen Namen gemadit hatte. Dorp
feld selbst schreibt darilber im „Generalanzeiger der Stadt Wup
pertal" (1. Oktober 1937): „Wie ich Altertumsforscher wurde". 
Adler habe seine Horer dazu aufgefordert, ilber die Haupt- 
und Nebenachsen der Propylaen nachzudenken. Mit seinem 
Freund und Kommilitonen Siebold zusammen habe er dann in- 
tensiv den Grundrifi und die Schnitte studiert und so eine ge- 
naue Kenntnis der unvollendet gebliebenen Anlage gewonnen. 
Dieses griindliche Studium des Propylaenplanes kam ihm nicht 
nur in der Priifung bei Adler zustatten, sondern ebnete ihm 
sogar den Weg zu einer Anstellung im Privatbilro Adlers 
und zu lebenslanger Zusammenarbeit mit ihm. In Adlers Bilro 
machte man ihm noch 1877 das Angebot, Assistent des Bau- 
meisters Bohn, des technischen Leiters der Ausgrabungen in 
Olympia, zu werden. Mit grofier Freude nahm Dorpfeld diese 
Gelegenheit wahr. Damit war endgilltig sein Lebensweg ent- 
schieden: die Beschaftigung mit der Archaologie. Besonders das 
Thema Olympia sollte ihn zeitlebens fesseln. Durch einen gliick- 
lichen Zufall fanden sich hier die aufiergewohnlichen Manner 
zusammen, die zur richtigen Zeit am richtigen Punkt eingesetzt 
wurden. Der geistige Urheber der Grabung in Olympia, Ernst 
Curtius, „als Historiker ein nicht immer kritischer Idealist, 
. . . ware nie imstande gewesen, etwas Brauchbares aus den Fun- 
den zu machen". Auch der leitende Architekt, F. Adler, „erman- 
gelte des genialen Zuges, der zur Bewaltigung der Funde notig 
war, . . .  wahrhaft genial hingegen . . .  war W. Dorpfeld". So 
urteilt A. Rumpf in seiner „Archaologie" S. 96. Dorpfeld ent- 
deckte durch seine Untersuchung des Heraions auch den Lehm- 
ziegelbau als Vorlaufer der dorischen Ordnung. Dorpfelds Bio
graph schreibt deshalb mit vollem Recht: „Das hohe Verdienst 
Dorpfelds um die Erforschung von Olympia, womit sein Name 
und seine Personlichkeit aufs engste verbunden bleiben . .  ., steht 
obenan in der Geschichte der Archaologie und der Altertums- 
wissenschaft . .  . Ohne Olympia ist Dorpfeld schlechterdings nicht 
zu denken und umgekehrt Olympia nicht ohne ihn."
Zwei sehr wichtige Ereignisse fiir Dorpfelds Zukunft beschlie- 
fien seine Tatigkeit in Olympia: Dorpfeld bittet um die Hand 
der Tochter Anne bei Vater Adler; Dorpfelds und Schliemanns 
Wege vereinigen sich. Am 17. Marz 1881 schreibt er an Adler:
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„Gestern war Herr Sdiliemann und Frau hier; idi habe ihn den 
ganzen Tag in den Ausgrabungen herumgefiihrt. Von ihnen war 
er sehr begeistert. .
Bei diesem Besudi in Olympia war Schliemann von der exakten 
und sauberen Art der Grabung Dorpfelds so beeindruckt, dafi 
er alles daransetzte, Dorpfeld als Ardiitekten fur seine Aus- 
grabung des alten Troja zu gewinnen. Man hat spater scherz- 
weise gesagt, die beste Entdeckung Schliemanns sei Dorpfeld ge- 
wesen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit: Wahr insofern, als 
erst etwas fiir die Wissenschaft Brauchbares bei den Schliemann- 
schen Grabungen herauskam, nachdem Dorpfeld sidi ihrer an- 
genommen hatte; unwahr, als nidit Sdiliemann es war, der 
Dorpfeld entdeckte, sondern — wie schon erwahnt — Friedridi 
Adler.
Von Mitte Marz bis Ende Juli 1882 war Dorpfeld zum ersten- 
mal bei den Ausgrabungen Schliemanns auf dem alten Burg- 
berg von Troja, dem heutigen Hissarlik, als Architekt tatig; er 
hatte das zweite groEe Thema seines Lebens gefunden. Nach 
seiner Erfahrung am Heraion in Olympia mit der Lehm- und 
Holzbauweise, von der man sonst noch nirgends eine Ahnung 
hatte, fand Dorpfeld in Troja sehr rasch, dafi die harte kalzi- 
nierte Masse, in der z. B. der grofie Schatz gefunden wurde, 
nichts anderes sei als eine riesige fiinf Meter dicke Mauer aus 
Lehm mit Holzeinlagen, die die ganze Burg umzog. In der 
Mitte der Burg schalte er grofie, rechteckige Gebaude heraus, de- 
ren Wande ebenfalls aus Lehmziegeln mit dicken Holzbohlen 
dazwischen bestanden.
Dorpfelds spatere erfolgreiche Grabungen in Tiryns trugen auch 
sehr zur genaueren Deutung der Funde von Troja bei.
So wurden die ergebnisreichen, aber wissenschaftlich unbrauch- 
baren Grabungen Sdiliemanns durch Dorpfeld zur einzigartigen 
Quelle fiir die vorgriechische Baukunst, in der man die Vor- 
stufen mancher klassischen Form fand.
Bald nachdem Dorpfeld die Berufung ans Ardiaologische In- 
stitut in Athen angenommen hatte, widmete er sich mit grofitem 
Eifer der Topographie Alt-Athens. Mit seinen Grabungen ent- 
schied er auch den langen Kampf um die Frage, ob Alt-Athen 
im Westen oder im Siiden der Burg gelegen habe: Die alte Stadt 
lag im Westen. Seinen Scharfblidt und seine Kombinationsgabe 
hatte er schon an den Propylaen bewahrt, an denen er aus den 
eigenartigen und einzigartigen Spuren des unvollendet gebliebe-

nen Baues den urspriinglichen Bauentwurf rekonstruieren konn- 
te. Als nun 1885 bis 1891 die Akropolis bis auf den gewachse- 
nen Fels freigelegt wurde, war er es, der die Grundmauern eines 
alten „vorpersischen“ Tempels erkannte.
Das Gewirr von Mauern, das die Grabungen in Eleusis 1882 
bis 1890 an den Tag brachten, wufite er zu deuten. Von den 
vielen Ruinenstatten, die in dieser ereignisreichen Periode in 
Griechenland aufgedeckt wurden, gibt es wohl keine, bei der 
man nicht Dorpfelds reiche Kenntnis zu Rate gezogen hatte. Es 
wiirde hier zu weit fiihren, auch nur die Namen all dieser Unter- 
nehmungen anzufiihren. Besonders soil nur noch der Anted her- 
vorgehoben werden, den Dorpfeld an dem spateren Abschnitt 
der Erforschung von Pergamon hatte, und seine Arbeiten am 
Dionysostheater in Athen, wo Dorpfeld 1886, 1889 und im 
Winter 1894/95 grub. Die hier bereits 1862 aufgedeckten Bau- 
reste fanden erst dutch ihn ihre wissenschaftliche Deutung und 
Auswertung. Diese Grabungen erfolgten vor allem im Hinblick 
auf die Beendigung seines Theaterbuches, das dann im Jahre 
1896 unter dem Titel „Das griechische Theater" erschien. Dock 
diese bedeutende Leistung Dorpfelds — sein drittes Lebens- 
thema — soil in einem anderen Beitrag iiber Dorpfeld gewiir- 
digt werden.
Unmittelbar nach der Herausgabe seines Theaterbuches — 
gleichzeitig mit seinen Arbeiten in Athen — beschaftigte ihn sein 
letztes grofies Thema: „Alt-Ithaka“.
Schon in Tiryns 1884 hatte Dorpfeld mit Schliemann Grabun
gen auf Ithaka in Aussicht genommen und 1890 mit ihm einen 
bestimmten Plan erwogen. Nach dem Besuch der lonischen In- 
seln 1897 sprach er in einem Institutsvortrag erstmals seinen 
Zweifel an der Identitat des Homerischen mit dem heutigen 
Ithaka aus. Er sah in der nordlicher gelegenen Insel Levkas die 
Insel des Odysseus; denn nach seiner Meinung treffen Homers 
Angaben iiber die Insel viel mehr auf Levkas zu. Nur wenige 
Fachgelehrte aber schlossen sich dieser Auffassung an, und Dorp
feld schreibt in seinen Aufzeichnungen: „Die Zentraldirektion 
des Instituts war gegen meine Arbeit auf Leukas und hielt 
es fiir unwissenschaftlich, aufgrund der Angaben des Dichters 
Homer nach dem Palast des Odysseus zu suchen, . . .  und ich 
habe auch in den folgenden Jahren die Urlaubszeit meist zur 
Fortsetzung der Grabungen auf dem Homerischen Ithaka ver- 
wendet.“ Aus diesem Grunde hat er auch niemals amtliche Mittel



fur diese Grabungen erbeten, ja nicht einmal Kleinigkeiten da- 
fiir in Ansprudi genommen. Zahlreiche Mazene haben ihm aber 
die Weiterfiihrung seiner Forschungen ermoglidit. Trotz jahr- 
zehntelanger Erorterungen und heftiger Polemik konnte diese 
wissensdiaftlidie Streitfrage nicht geklart werden.
Im Jahre 1911 trat Dorpfeld in den Ruhestand. Das bedeutete 
fiir ihn den Absdiied von Athen, nadidem er 30 Jahre hier ge- 
wirkt hatte. Sein Biograph bemerkt dazu: „In Athen hat er . . . 
eine schwere, schmerzliche Liicke geschaffen, aber auch viel zu- 
riidcgelassen an Dankbarkeit und Anerkennung bei den Vertre- 
tern der Wissenschaft und zahllosen Schulern sowie . . .  in alien 
Kreisen der Bevolkerung . . . und vor allem in der deutschen 
Kolonie, . . .  wo ihn alle kannten als Vertreter des besten 
Deutschtums, insbesondere bei der Deutschen Schule, die in ihm 
den Griinder, Erbauer und Vorsitzenden, die Seele der Schule 
im Rat und Vorstand seit ihrer Grundung vor iiber 15 Jahren 
verehrte. Nicht minder bedauerte die Gesellsdiaft Philadelphia 
den Weggang ihres langjahrigen Vorsitzenden."
Die nun folgenden drei Jahrzehnte bis zu Dorpfelds Tod waren 
kein „Ruhestand“ im iiblichen Sinne, sondern ausgefiillt mit dem 
Einbringen der reichen Ernte seiner Arbeit. Alle seine wissen- 
schaftlichen Hauptthemen brachte er zum Abschlufi. Aufierdem 
nahm er noch unermiidlich in Wort und Schrift regen Anted an 
neuen archaologischen und althistorischen Problemen. Dank sei
ner unerschopflichen Arbeitskraft erledigte er auch nodi im hohen 
Alter ein bewunderungswiirdiges Pensum an erfolgreicher Arbeit. 
Dieser achtunggebietende Mensch und Gelehrte erfuhr sdion zu 
Lebzeiten die ihm gebiihrenden Ehrungen. Er war siebenfadier

Ehrendoktor deutsdier, amerikanischer, englisdier, belgisdier 
und griechischer Universitaten. Er war Mitglied von 14 Akade- 
mien Europas, und ein amerikanischer Fachkollege aufierte 1929 
bei der Jahrhundertfeier des Archaologisdien Instituts in Berlin: 
„Wenn Deutsch die Muttersprache der Archaologie ist, dann hat 
Dorpfeld vor allem dazu beigetragen."
Dorpfeld starb am 25. April, dem griechischen Griindonnerstag 
des Jahres 1940. Seinem Wunsch entsprechend hat man ihn, 
„den Griechen aus Barmen", am Nordeingang der Vlidiobudit 
von Levkas, seinem „Alt-Ithaka", bestattet.
Aus den vielen ehrenden Gedaditnisreden und Nachrufen seien 
hier nur wenige Satze zitiert. Der Pfarrer der evangelischen 
Gemeinde Athen, Ernst Schafer, sagte damals: „Treu hat er 
sich an Gottes Wort undFiaus gehalten. Sooft er nach Athen kam 
und sooft es ihm moglich war, sahen wir ihn in unserer Kirdie. . .  
In ihm war das alte humanistische Ideal von Antike und Chri- 
stentum noch lebendige Wirklichkeit."
Im Archaologischen Jahrbuch 1940 ist Dorpfelds mit folgenden 
Worten gedacht: „Troja, Olympia, Athens Bauwerke kennen 
wir hauptsachlich durch ihn: folgerichtig, eindeutig, anschaulich 
und lebensnahe hat seine Lehre bei Zunftigen und Laien nie- 
mals ihre tiefe Wirkung verfehlt, zumal wenn sie aus seinem 
eigenen Munde, unter dem Zauber seiner klaren Sprache, seiner 
aufrechten Gestalt, seiner leuchtenden Augen vernommen wer
den konnte. Durch seine leidenschaftliche Flingabe an seine Wis
senschaft ebenso wie durch seine achtunggebietende, gerechte und 
giitige Personlichkeit gait Wilhelm Dorpfeld weitesten Kreisen 
als edelster Vertreter seines Fachs."



Zeittafel zur Geschichte der Schule

1895 Anstofi zur Sdiulgrundung
1896 Griindungsbesdilufi
1897 Beginn des Unterridits mit 11 Kindern
1898 Einweihung des Schulhauses (1. Dorpfeldbau) in der 

Arachovisstrafie
Einriditung eines Kindergartens 

um 1900 Die ersten griediisdien Sdiiiler
1908 Beginn der Abendkurse fiir Erwadisene
1910 Einweihung des zweiten Gebaudes (2. Dorpfeldbau)
1917 Sdiliefiung der Schule

1921 Wiedereroffnung 
seit 1922 Aufbau zur Mittelschule 
seit 1925 Aufbau zum Gymnasium

1928 Erste Priifung der mittleren Reife
1929 Einweihung des grofien Neubaus in der Arachovis- 

strafie
1930/31 Krise durdi das neue griechische Sdiulgesetz 
1931 Erstes griechisches Abitur

Beginn der Nadimittagskurse 
1933 Erstes (aufierordentliches) deutsches Abitur 
1935 Anerkennung der Schule als Vollanstalt durch die 

deutschen Behorden 
Erstes regulates deutsches Abitur 

1937 Feierliches vierzigjahriges Jubilaum 
1940/41 Voriibergehende (halbjahrige) Schliefiung wegen 

der Kriegsereignisse 
1944 Schliefiung der Schule

1954 Beginn deutscher Oberschulkurse im ev. Gemeinde- 
haus

1956 Wiedereroffnung der Deutschen Schule Athen in der 
MetsovoustraBe

1957 Feier des sechzigjahrigen Jubilaums; Beiname „Dorp- 
feld-Gymnasium“

1959 Erstes deutsdies Abitur nach dem Kriege 
1966 Grundsteinlegung fiir den Neubau

1968 Einzug in den Neubau in Amaroussion, Paradeisos
1969 Feierliche Einweihung des Schulneubaues

Eine zusammenfassende Darstellung der Geschichte 
der Deutschen Schule Athen ist in Vorbereitung.





Jens Godber Hansen

Neuer Anfang: 1954—1956

Nadi dem Ersten Weltkrieg hat die Deutsche Schule Athen schon 
1921 nach einer Zwangspause von nur vier Jahren ihre Tore 
einer freudig hereindrangenden groβen Schar deutscher und vor 
allem griediisdier Kinder wieder ofinen konnen. Man wird es 
mit den grofieren politisdien und psydiologisdien Sdiwierigkei- 
ten erklaren miissen, dafi der Wiederanfang nadi dem zweiten 
grofien Krieg sehr viel sparer, stiller und vorsichtiger erfolgt.
Erst im September 1954 ersdieint im Gemeindeblatt der Evan- 
gelischen Gemeinde Deutscher Sprache in Athen folgende An- 
zeige: „Deutschsprachige Oberschulkurse in Athen. Es besteht 
der Plan, in absehbarer Zeit private Schulkurse fur deutsch- 
sprediende Sdiiiler in Athen einzurichten. Es wiirde — wenn die 
nodi bestehenden Sdiwierigkeiten bald iiberwunden werden 
konnen — zunadist die Unterstufe der Oberschule (d. h. fiir 
Kinder im Alter von 11—14 Jahren) eroffnet werden. In diese 
Kurse konnen vorerst nur niditgriechische Staatsbiirger aufge- 
nommen werden (Deutsche, Schweizer, Oesterreicher u. a.). Alle 
interessierten Eltern werden am 8. Sept, um 20 Uhr zu einer 
Besprechung in das Gemeindehaus (Odos Sina 66) gebeten."
Drei Jahre zuvor hat die Schweizer Kolonie Athens, die auch 
1896 an der Grundung der Deutschen Schule wesentlidi betei- 
ligt ist und ihr seither immer einen festen Stamm ihrer Sdhul- 
kinder zugefiihrt hat, das dutch das Fehlen einer deutschen 
Schule entstandene Vakuum fiir ihre eigenen Angehorigen dutch 
die Grundung einer Schweizer Schule zu fiillen unternommen. 
Von deutscher Seite sind ahnlidie Initiativen seit dem Sommer 
1954 zu beobachten: Eltern schulpflichtiger Kinder scharen sich 
zusammen und treiben unter Federfuhrung des Pfarrers der evan- 
gelischen deutschsprachigen Gemeinde Athens die verschiedenen 
Fragen voran, die sich vor der Erofinung einer eigenen Schule 
stellen. Die deutsche Botschaft gesellt sich diesen Bestrebungen 
fordernd hinzu, lafit sich im Juli dieses Jahres vom Auswartigen 
Amt in Bonn ermachtigen, eine deutsche hohere Schule von

Quinta bis Obertertia zu eroffnen, und bemiiht sich datum, dafi 
zwei dutch das Auswartige Amt vermittelte Lehrkrafte aus der 
Bundesrepublik entsandt werden.
Mit der Werbung bleibt man, wie zitiert, zunachst im privaten 
Kreise. An die Aufnahme griechischer Kinder kann man noch 
nicht denken. Freilidi erwarten und erstreben auch griechische 
Eltern, denen der gute Ruf der „alten“ Deutschen Schule wohl 
bekannt ist, schon damals in grofierZahl ihre WiedererofTnung. 
Schon am 3. November 1954 und noch bevor sich ein Schul- 
trager richtig und rechtlich konstituiert hat, konnen „Deutsche 
Oberschulkurse" ihren Unterricht eroffnen. Vier Lektoren des 
Goethe-Instituts sammeln als „vorlaufige Lehrkrafte" adit deut
sche Kinder in den Raumen des Instituts, Omiroustrafie 13, um 
sich. Sie bilden eine Kombination aus Sexta und Quinta mit 17 
Wochenstunden, eine zweite aus Quarta und Untertertia mit 
21 Stunden.
Bereits einen Monat spater, am 5. Dezember, iibernehmen die 
zwei dutch Vermittlung des Auswartigen Amtes aus der Bundes
republik entsandten Lehrer — Dr. Graf von Westphalen und 
seine Frau — den Unterricht in den meisten Fachern und losen 
damit die Lektoren des Goethe-Instituts ab; nur Frau Kappos 
bleibt als dritte Lehrkraft. Stunden in evangelischer und katho- 
lischer Religion werden von ortsansassigen Pfarrern erteilt. Die 
Kombination Sexta/Quinta kann aufgelost werden.
Im Januar 1955 konstituiert sich nun auch die „Schulvereinigung 
deutscher Eltern in Athen", wahlt ihren Vorstand und beginnt 
eine eifrige, ernste Arbeit (im Jahre 1955 neben zwei Mitglieder- 
versammlungen allein 13 Vorstandssitzungen). Ihr Vorsitzender 
ist der evangelische Gemeindepfarrer Mockel, der einer alten 
Pfarrer- und Lehrerfamilie aus dem Siebenbiirger Deutschtum 
entstammt. Dort ist ihm das tatige Interesse nicht nur der Eltern- 
schaft, sondern der ganzen deutschen Lebensgemeinschaft an ihrer 
deutschen Schule, von der die Erhaltung ihres Bestandes wesent-



lich abhangt, selbstverstandlidi geworden. Diese Haltung sudit 
er audi in der Athener Sdiulvereinigung zu wecken. Ausdruck 
dieses Bemiihens ist die Satzung, die sich die Vereinigung im 
Marz des Jahres gibt. Freilidi wird deutlich, dafi dabei an eine 
kleine, einigermafien homogene deutsdie Gemeinschaft gedadit 
ist und an einen ebenso kleinen, gut iiberschaubaren Sdiulbetrieb. 
So ist etwa auch der Gedanke zu verstehen, der Schule keinen 
Sdiulleiter voranzustellen, sondern das Kollegium im ganzen 
der Elterngemeinschaft verantwortlich zu madien, die dabei tat- 
kraftig mitwirkend und im besten Sinne demokratisdi gedadit 
wird. Der blofi funktionierende Apparat soli auf jeden Fall 
vermieden werden.
Die deutsdie Botsdiaft hat durdi ihr Kulturreferat sdion vor 
der Konstituierung des Sdiultragers dessen Aufgaben treuhande- 
risdi verwaltet. Sie hat dabei offenbar von Anfang an mehr und 
anders als die „Sdiulvereinigung“ eine kiinftige grofie Deutsdie 
Sdiule Athen im Sinn, gestaltet wie die ehemalige, also mit 
einem grofieren deutsdien Gymnasialzug und einer deutsdien 
Volkssdiule und vor allem audi mit einer griechisdien Abtei- 
lung. Diese grofie Sdiule aber wiirde organisatorisdi, finanziell, 
politisdi und reditlidi einen anderen Rahmen fordern als den 
von der „Sdiulvereinigung“ gesetzten.
Diese zwei Aufgaben, die Fiirsorge fur den kleinen, geradezu 
intimen Bereidi der Deutsdien Obersdiulkurse und die Vorberei- 
tung der grofieren, deutsdien und griechisdien Kindern gleicher- 
mafien offenstehenden Sdiule, bleiben weiterhin bestehen. Sie 
miteinander zu verbinden und die daraus erwachsenden Pro- 
bleme zu losen kostet die Beteiligten noch manche Anstrengung.

Inzwisdien werden die Schulkurse (am Ende des ersten Flalb- 
jahres, Marz 1955) von 14 Kindern besudit. Von ihnen sind 
fiinf Jungen und neun Maddien. Zwolf der Schiller sind Deut
sche, einer ist osterreidiisch, einer staatenlos (die Sdiweizer haben 
ja ihre eigene Schule); vier gehoren der Sexta an, drei der Quinta, 
drei der Quarta, zwei der Untertertia, und zwei sind als Volks- 
schiiler Gaste der Kurse.
Die Schulerschaft erlebt in den zwei Jahren bis 1956 starke Ver- 
anderungen, wobei der Zuzug deutschsprachiger Eltern nach 
Athen ihre Zahl bis zum Juni 1956 auf 21 (16 deutsch, 2 oster- 
reidhisch, 2 schweizerisch, 1 staatenlos) ansteigen lafit. Mit dem 
Beginn des zweiten Sdiuljahres wird eine Obertertia und eine

Untersekunda aufgebaut, eine Untertertia besteht dagegen in 
diesem Jahre nicht.
Im Sommer 1955 beantragt die „Schulvereinigung“ bei dem Se- 
kretariat des standigen Ausschusses der Kultusminister deutscher 
Lander, die Schulkurse als sogenannte hohere deutsche Schule im 
Ausland anzuerkennen. Der Antrag wird abgelehnt, weil dieser 
Titel nur an Anstalten verliehen werden darf, die bis zum Ab- 
itur fuhren.
Die Spradienfolge wird durch Beschlufi der Elternversammlung 
mit Englisch ab Sexta, Latein ab Quarta und Franzosisdi ab 
Untertertia festgelegt. Doch werden alle Sprachen in Kursen — 
jeweils ein Unterkurs und einer fiir Fortgeschrittene — unter- 
richtet. Doch auch in anderen Fachern miissen Kinder oft sehr 
unterschiedlichen Alters zusammengefafit werden. Die unter- 
richtlichen Sdiwierigkeiten werden dadurch noch vergrofiert, 
daE eine Reihe von Fachern von Nichtfachleuten betreut wer
den muE, so Latein, Franzosisch, Biologie, Erdkunde, aber 
auch Sport und die musischen Facher. Immerhin konnen die 
Kinder aufgrund der Kombinationen und weil die Lehrkrafte 
durchweg iiber das „Normalsoll" hinaus unterrichten, im all- 
gemeinen eine angemessene Stundenzahl erhalten.
Die Unterbringung im Goethe-Institut geniigt sehr bald nicht 
mehr. Vor allem gibt es dort keinen Schulhof. Datum stellt — 
ab 1. Februar 1955 — die evangelisdie deutschsprachige Kir- 
chengemeinde im ObergeschoE ihres Gemeindehauses drei, sparer 
fiinf Raume zur Verfiigung, die die Erfordernisse hinreidiend 
erfiillen. Die Mobel gehoren freilidi einer amerikanischen Sonn- 
tagssdiule. Das Eigentum besteht zunachst nur aus einer Tafel 
und einem Schrank.
In vielen Dingen miissen Lehrer und Schiller geradezu Pionier- 
arbeit leisten. So gibt es, bis auf das letzte Halbjahr, keine 
Schulbiicher. Im Spradienunterricht werden Texte abgesdirieben, 
in den iibrigen Fachern die Lehrstoffe diktiert. Fiir die Physik 
ist (im ersten Halbjahr) die Anschaifung von Glasern und Ther- 
mometern fiir 29,20 DM, fiir die Mathematik von Zeidien- 
geraten fiir 21,40 DM notiert. Es gibt keine Turnhalle und 
keine Sportgerate, keine Musikinstrumente, weder Karten noch 
Atlanten noch anderes Ansdiauungsmaterial.
Doch man ertragt das Provisorium, weil es nicht lange dauern 
und weil es GroEeres, Besseres vorbereiten soil.
Um weitere Voraussetzungen fiir die kiinftige deutsche Schule



zu sdiaffen, um vor allem einen Stamm von griechisdien Kin- 
dern mit ausreidienden Vorkenntnissen im Deutsdien zu sidiern, 
beginnen am 11. Oktober 1955 im Rahmen des Goethe-Instituts 
und in seinen Raumen Deutsdikurse fur griediisdie Kinder, ge- 
lenkt von Angehorigen des Kollegiums, gehalten von zwei neu 
angeworbenen ortsansassigen Lehrkraften, unter ihnen als erste 
Griediin Frau Karvela-Papastavrou. Obwohl das Vorhaben 
kaum bekannt ist und nicht dafur geworben wird, ist der An- 
drang jetzt schon erstaunlidi grofi und hoffnungerweckend. 58 
Kinder werden fiir drei Anfanger- und einen Fortgeschrittenen- 
kurs eingesdirieben. Aus der Akademiestrafie und der Omirou- 
strafie zieht man bald um in zwei gemietete Raume der Sdiule 
Philtsou, Milioni 8.
So erwarten im Friihling 1956 ein kleiner, aber ausreichender 
Stamm von deutsdispradiigen und griechisdien Kindern und 
ihre Eltern die Eroffnung einer grofieren Deutsdien Sdiule 
Athen, die besser unterstiitzt wird und in einem eigenen, moder- 
nen Gebaude ihre einzelnen Teile zusammenfiihren kann, die 
daraufhin ihren Unterridit besser gestalten und durch ihre Lei- 
stung die Anerkennung beider Partnerlander erringen kann.
Im Dezember 1955 — in einer innenpolitisdi gunstigen Kon- 
stellation — gelangen der griediisdie Kultusminister und der 
Botschafter der Bundesrepublik in einer Unterredung zu der 
Dbereinstimmung, dafi der Trager einer neuen Deutsdien Sdiule 
Athen wie friiher der „Deutsdie Schulverein" sein solle. Die 
Botschaft betreibt jetzt also die Wiederbelebung dieses Vereins 
durdi seine in Athen ansassigen Mitglieder. Er soil das grie- 
diische Kultusministerium von seiner Absidit unterriditen, die 
Deutsche Schule Athen wieder zu eroffnen, und dazu um die 
Genehmigung des Ministeriums nachsuchen. In dieser Phase lei- 
stet der ehemalige Gymnasiarch der Deutsdien Schule, Professor 
Bonis, damals Generaldirektor im Kultusministerium, der Schule 
entscheidende Hilfe. Ihm wird spater in Anerkennung seiner be- 
sonderen Verdienste das Grofie Bundesverdienstkreuz mit Stern 
durch den Bundesprasidenten verliehen.
Die Vorbereitung der Eroffnung der regularen Deutschen Schule 
Athen erhalt im Mai 1956 einen weiteren entscheidenden Im- 
puls: Anlafilich des Besuchs des deutschen Bundesprasidenten 
wird das Kulturabkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Konigreich Griechenland abgeschlossen. 
Die Aufienminister beider Staaten bestatigen sich daraufhin in

wechselseitigen Briefen, dafi Kindergarten, Grundschulen und 
hohere Schulen wiedereroffnet werden sollen, die wahrend des 
Schuljahres 1938/39 bestanden haben.
Der „Deutsche Schulverein" lebt also wieder auf, und zwar noch 
ehe sich die „Schulvereinigung deutscher Eltern in Athen" wegen 
der auf langere Frist eingegangenen Verpflichtungen rechtlich 
auflosen kann. Alle Mitglieder der Vereinigung treten auch dem 
Schulverein bei. Vorsitzender wird der Kaufmann Karlhans 
Hofflinghaus. Seine Vettern gehorten 1896 zu den ersten Schii- 
lern der Deutschen Schule Athen, wahrend gleichzeitig der 
Onkel als Mitglied des Vereinsvorstandes den ersten Schulbau 
uberwachte. Die Mutter besuchte die Schule, der Vater gehorte 
dem Vorstand an, wahrend er selbst an dieser Schule das Abitur 
ablegte. So verbindet sich in ihm von Anfang an mit der Tatkraft 
des Mannes der Wirtschaft die stetig gewachsene Liebe zur Sache. 
Nun strebt alles energisch auf die Eroffnung der grofieren Schule 
zu. Ein Vertreter des Kollegiums arbeitet Vorschlage und Auf- 
stellungen aus fiber ihre Ziele, ihre endgiiltige Gliederung und 
ihren vorlaufigen Aufbau, fiber Lehrplan-, Methode- und Stun- 
denplanfragen, weiterhin fiber den Bedarf an deutschen und 
griechischen Lehrkraften, an Raumen und an alien Dingen des 
Schulbetriebs. Vieles von diesen Planungen ist in der heutigen 
Schule verwirklicht, manches hat sich inzwischen anders ergeben 
oder ist langst fiber sie hinausgewachsen. Aus technischen Grfin- 
den stellt man sich damals zunachst nur auf drei Klassen der 
griechischen Abteilung, sechs der deutschen und auf sechs bis acht 
Nachmittags- und Abendkurse, im ganzen damit auf 120 bis 150 
regulate und 100 Kursschfiler ein.
Lange Verhandlungen um die Rfickgabe der alten Schulgebaude 
in der Arachovisstrafie ffihren zu dem Ergebnis, dafi die Bundes
republik gegen die Oberlassung eines Ersatzgrundstfickes — fiir 
das sie freilich noch ein Viertel des geschatzten Wertes zu zahlen 
hat — auf die Rfickgabe der alten Schule verzichtet, natfirlich 
in der Absicht, in absehbarer Zeit einen Neubau zu errichten. 
Das ehemalige Hauptgebaude ist auch inzwischen im Innern fiir 
die staatliche Zentralstelle fiir Rontgenuntersuchungen umge- 
staltet worden. (In der Ecke des Hofes stapeln sich noch heute 
die alten Schulbanke. Das Nebengebaude wird noch taglich von 
etwa 2000 Schfilern griechischer Gymnasien benutzt.) So mufi 
der Schulvereinsvorsitzende im Sommer 1956 in wochenlangen 
Bemfihungen ein geeignetes Flaus fiir die neue Schule suchen.



Endlich findet er in der Metsovoustrafie 4, nur 150 Meter vom 
Nationalmuseum entfernt, mitten im engsten und lautesten 
Grofistadtgetriebe, das dreigesdiossige Stadthaus eines Grofi- 
grundbesitzers. Es hat freilidi mit einer Schule nicht viel zu tun, 
sondern ist ganz auf den privaten Gebraudi wohlhabender Be- 
wohner abgestimmt, jetzt aber ziemlidi verkommen. Ende Au
gust, als die Entscheidung iiber die SchulerofFnung endlich ge- 
fallen ist, wird eine regelrechte Baustelle daraus, auf der der 
Schulvereinsvorsitzende zugleich als Bauherr und Architekt 
wirkt. Mauern werden heruntergerissen, neue gezogen. Der 
dsdiungelhafte Garten wird zum Sdiulhof, ein Kohlenschuppen 
in grofiziigiger Auslegung der baupolizeilichen Vorschriften zu 
Schiilertoiletten, ein Brunnen wird abgedeckt. Die Tische fiir 
die Klassenraume mussen nach eigenen Angaben angefertigt 
werden.
Wir wissen zur Genuge, wie schlecht dieses Haus und die beiden 
anderen, in den folgenden Jahren hinzugemieteten Hauser den 
Dienst einer Schule erfullen konnten. Dodi das Provisorium 
sollte ja nur bis zum baldigen Einzug in einen Neubau dauern! 
Im September 1956 unterziehen sich die griechischen Kinder, die 
seit 1955 die nadimittaglichen Sprachkurse besucht haben, und 
manche andere, die privat in deutscher Spradie unterrichtet wor- 
den sind, einer Aufnahmeprufung. Zum erstenmal bewahrt sich, 
wenn audi im Augenblick noch etwas neuartig, die Zusammen- 
arbeit der Deutschen Sdiule mit einer griechischen Priifungs- 
kommission. Die Forderungen an die Deutschkenntnisse der 
Priiflinge miissen freilich nodi bescheiden bleiben und konnen fiir 
die ersten drei Gymnasialklassen kaum differenziert werden. 
Eine Sekretarin ubernimmt ihr Amt, Frau di Lernia, die sdion 
25 Jahre zuvor in den Dienst der Schule getreten war und ihr 
lange Jahre gedient hat. Vor allem aber fallt die widitige Ent
scheidung, wer als erster Direktor die komplizierte Verwaltung 
organisieren, mit dem neuen Kollegium — Griedien und Deut
schen — die Lehrplane und methodisdien Prinzipien entwickeln, 
Kontakt mit vielen Behorden und Privatpersonen aufnehmen 
und deren Vertrauen gewinnen und damit erst eigentlich die 
Schule aufbauen und pragen soil. Die Wahl fallt auf den Ober- 
studiendirektor Dr. Flume. Er hat fruher einmal als Leiter der 
Zweigstelle der Deutschen Akademie in Volos gewirkt und ist 
dem Schulvereinsvorstand — uber diese Erfahrungen und seine 
Tatigkeit im Schulkollegium Munster hinaus — in seiner Liebe

zur Antike wie zum heutigen Griechenland, weiterhin durch 
seine Beschaftigung mit der neugriechisdien Literatur bekannt 
geworden.
Alle Voraussetzungen fiir den Neuanfang sind nun gegeben. 
Aber mehr als zwei Jahre lang haben viele unermiidlidie Heifer 
in jenem kleinen, fast privaten Vorraum der Obersdiulkurse 
ihre Arbeit geleistet, bis sich am 1. Oktober 1956 wieder die 
Tiiren der „richtigen" Deutschen Schule Athen offnen konnen, 
die nun beitragen will und kann (wie es im Kulturabkommen 
heifit), „durdi freundsdiaftliche Zusammenarbeit . . .  das Ver- 
standnis fiir das kulturelle Leben und die Kenntnis der kiinst- 
lerischen und wissenschaftlichen Leistungen des anderen Landes 
im eigenen Lande zu vertiefen".



Alfred Eckhardt — Bauleitung Athen

Die Entstehung des Neubaues

Wenn die Bundesrepublik Deutschland im In- oder Ausland 
Bauaufgaben durdhzufiihren hat, dann bedient sie sich dazu der 
Bundesbaudirektion. Diese Fachbehorde hat daher, aufier ihren 
zahlreidien inlandischen Bauaufgaben, audi einen Wirkungs- 
bereich, der sidi auf alle Erdteile erstredtt. Unter den Auslands- 
projekten nehmen Botschaften, Kulturinstitute und Schulen den 
ersten Rang ein. Dazu kommen Bauaufgaben im Rahmen der 
Entwiddungshilfe und eine Vielzahl von weiteren baufadilidhen 
Tatigkeiten in der gesamten Welt.
Eine Bautatigkeit im Ausland ist fur den Ausfiihrenden zwar 
interessant und anregend, sie ist aber auch meist sdrwieriger als 
in den gut eingefahrenen Gleisen des Inlandes. Zunachst fehlen 
die Kontakte zu Fadileuten des eigenen beruflichen Kreises, zu 
zuverlassigen Firmen, zu Behorden, und es fehlen haufig audi 
genauere Kenntnisse der ortlichen Verhaltnisse, die erst miih- 
sam erworben werden miissen.
Beim Neubau der Deutschen Schule Athen sind aufiergewohn- 
liche Sdiwierigkeiten jedodi nidit aufgetaucht.
Das Projekt begann mit der Einladung mehrerer Architekten zu 
einem Wettbewerb, der Anfang des Jahres 1963 in Berlin aus- 
gewertet wurde. Den 1. Preis erhielt dk Ardritektengemeinschaft 
Dipl.-Ing. Hans Graf Prasdima und Dipl.-Ing. Erich Morgen- 
roth.
Nadi Genehmigung des Vorentwurfes und Bereitstellung der 
Mittel begannen Mitte des Jahres 1965 die Vorbereitungen fur 
die Durdifiihrung der Baumafinahme.
In einer Bearbeitungszeit von zehn Monaten sind die Bauzeich- 
nungen, die statischen Beredinungen, die tedmisdien Projektie- 
rungen und die Vertragsunterlagen fertiggestellt -worden. Das 
Biiro des Herrn Professor Mylonas, der von der Bundesbau
direktion mit den Aufgaben eines Kontaktardiitekten betraut 
worden war, arbeitete in diesen Monaten in vollem Einsatz. Es 
gait den Entwurf der deutschen Architekten den ortlichen Be-

dingungen anzupassen und im Einklang mit landesiiblichen Ma- 
terialien und Gewerken zu einer auch im Rahmen der finan- 
ziellen Mittel tragbaren Ausfiihrungsreife zu bringen.
Als die Firmenangebote vorlagen, entsdilofi sich die Bundesbau
direktion, der Baufirma Hellenic Technodomiki, deren Angebot 
als das wirtschaftlichste ermittelt wurde, den Generalunterneh- 
merauftrag zu erteilen.
Jetzt, nach Fertigstellung der Baumafinahme, kann gesagt wer- 
den, dafi dieser Entschlufi richtig war. In einer 27monatigen 
Bauzeit hat der Generalunternehmer nicht nur ein korrektes Ge- 
schaftsverhalten gezeigt, er hat audh fachtechnische Leistungen er- 
bracht, die den Erwartungen des Auftraggebers entsprachen. Dar- 
iiber hinaus hat er Verstandnis fur Schwierigkeiten, die unver- 
meidbar waren und in dieser oder jener Form bei jedem Bau- 
vorhaben auftreten, bewiesen und sie in guter Zusammenarbeit 
mit der Bauleitung iiberwunden.
Es wurden iiber vierzig Auftrage an Subunternehmer und an 
deutsdhe Lieferfirmen erteilt. Aluminiumfenster, Heizungsanla- 
gen, Transformatoren, Fachklassen- und alle ubrigen Einrich- 
tungsgegenstande, Anstrich-, Installations- und Dachdeckungs- 
materialien, Fufibodenbelage, keramische Fliesen, Vorhange, 
Sdiliefianlage, um nur einiges zu nennen, wurden aus Deutsch
land bezogen. Jede dieser Lieferungen warf immer dieselben 
Fragen auf: Wird alles zueinander passen? Werden die Termine 
gehalten und die Transporte wohlbehalten eintreffen? Wird die 
Sendung vollstandig sein? Werden bei der Zollabfertigung keine 
Schwierigkeiten auftreten? Jede Storung dieses Ablaufes hatte 
neue Storungen und Zeitverluste sowie zusatzliche Kosten ver- 
ursacht.
Der Fertigstellungstermin lag zunachst fest, der Generalunter
nehmer hatte ihn genamit. Aber der Zeitplan anderte sich, als ent- 
schieden wurde, dafi Fenster und Heizungsanlage aus Deutsch
land kommen werden. Fenster konnen erst gefertigt werden.



wenn der Rohbau steht, weil die vorhandenen DfFnungen genau 
aufgemessen werden mussen. Zum Aufmafi, welches eine verant- 
wortungsvolle Aufgabe ist, wenn ein Auftrag von 550 000 DM 
dahintersteht, kamen zwei Techniker aus Deutschland.
Nach weiteren drei Monaten trafen die Fenster auf der Baustelle 
ein und konnten montiert werden. Einige Anschlufiarbeiten 
mufiten bis nach der Fenstermontage zuruckgestellt werden.
Auch die Koordination fiir die Montage der Fleizungsanlage, 
die ebenfalls von zwei Tedinikern aus Deutschland durchgefuhrt 
wurde, kostete anfanglich etwas Zeit.
Da es nicht zumutbar war, samtliche Ersdiwernisse dem Gene- 
ralunternehmer allein aufzubiirden, wurde von der Bundesbau- 
direktion ein Kompromifi vorgeschlagen; Die Bauzeit wurde 
verlangert, jedoch war zu erreichen, dafi dennodi die Schule 
mit Beginn des neuen Unterrichtsjahres am 1. Oktober 1968 in 
den Neubau einziehen kann.
Zwar wird es noch ein paar kleine Storungen durdi Restarbeiten 
geben, aber die Deutsche Sdiule hat ihr neues Haus!
Wahrend dieser Bericht geschrieben wird, sind die Arbeiten noch 
nicht beendet, die Schlufirechnungen noch nicht beglichen. Es 
kann aber schon gesagt werden, dafi dieser Neubau in Athen 
mit Befriedigung abgeschlossen werden wird, nicht zuletzt, weil 
die genehmigten Baukosten ausgereicht haben. Allen, die zum 
Gelingen des Werkes beigetragen haben, mochte der Bauleiter 
an dieser Stelle besonders danken: den Vorgesetzten und Kol- 
legen bei der Bundesbaudirektion in Berlin, der Deutschen Bot- 
schaft in Athen fur die Miihen, die sie mit der Abwicklung des 
Neubaues hatte, der Schulleitung, dem Kontaktarchitekten und 
seinen Mitarbeitern und vor allem der griechischen Baufirma 
Flellenic Technodomiki, in deren Flanden die Durchfiihrung 
aller Bauarbeiten an der neuen Deutschen Schule Athen lag.
Alle Bauleute sind sich einig in dem Wunsch, dafi sich Lehrer 
und Schuler in diesem neuen Hause wohlfiihlen mogen und dafi 
deutsche und griechische Kinder hier gemeinsam und mit Freude 
lernen und sich fur das Leben vorbereiten konnen.



Hans Werner

Schulstatistik

Das letzte Schuljahr in den alien Hausern (1967/68) 
1967

1. 9. Offizieller Beginn des Schuljahres (Wiedereinsdireibung
und Neuanmeldung der Schuler)

15. 9. Aufnahmepriifungen fur griechische Schuler verschiede-
ner Klassenstufen — Nachpriifungen bisheriger Schuler 

22. 9. Erste Konferenz aller Lehrkrafte mit Amtseinfuhrung 
des neuen Schulleiters Dr. Joachim Zeidler. Ins Kolle- 
gium treten neu ein die Damen und Herren Gerhard 
Hilbredit, Rosemarie Kyris, Christel Lampropoulou, 
Gerd Saretzki, Ursula Schmitz, Hans-Jurgen Wolff von 
Gudenberg.

2. 10. Beginn des Unterrichtes (aufier 1. Grundschuljahr)
3. 10. Feiertag: Stadtheiliger von Athen
9. 10. Einfiihrung des 1. Jahrgangs der Grundschule

12. 10. Konferenz zum Beginn der Deutschkurse
13. 10. Exkursion der Arbeitsgemeinschaft fur Altgriechisch zur

Akropolis
20. 10. Klassenelternversammlung fiir die Grund- und Haupt- 

schule
27. 10. Feierstunde der griechisdien Schiiler zum Nationalfeier-

tag
28. 10. Nationalfeiertag — Eine Abordnung der Sdiule betei-

ligt sich an der Schulparade
5. 11. Archaologische Exkursion des Kollegiums nach Akroko- 

rinth und zur Basilika von Lechaon 
9.11. l.Wandertag

16. 11. Klassenelternversammlungen fiir Gymnasium und Real-
schule mit Wahl der Klassenelternvertreter

17. 11. Wahlen der Elternvertreter fur die Klassen der griechi-
schen Gymnasialabteilung (bis 24. 11.)

25. 11. Richtfest des Schulneubaues: Festakt und Besichtigung 
des Rohbaues

1.12.

3. 12.

7. 12.

9. 12.
14.12.
20.12.
22.12.

8. 1.
14. 1.

18. 1.
23. 1.

25. 1.

30. 1.

1. 2.

4. 2.

21. 2.
28. 2.

29. 2.

4. 3.

Exkursion der Arbeitsgemeinschaft fiir Altgriechisch zum 
Kerameikos
Weihnachtsbasar der Evangelisdien Gemeinde Deutscher 
Sprache in Griechenland in Raumen der Schule 
Sitzung der deutschen Elternvertretung mit dem Kolle- 
gium — Wahl der Sdiulelternvertretung 
Tanzabend des Kollegiums im Hotel Cecil/Kifissia 
Zensurenkonferenzen 
Weihnachtsfeiern fiir die jiingeren Schuler 
Zeugnisausgabe — Beginn der Weihnaditsferien

1968
Wiederbeginn des Unterrichtes
Archaologische Exkursion des Kollegiums zu verschiede- 
nen Zielen in Attika 
Allgemeine Konferenz
Der Prasident des Auftenamtes der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, Herr D. Adolf Wischmann, besucht die 
Schule
Sitzung der Elternvertreter fiir die griechische Gymna
sialabteilung mit dem Kollegium
Sdiulfeiertag — Gottesdienst fiir die griechischen Schii
ler
Beginn der schriftlichen Priifungen fiir das 1. Halbjahr 
(bis 15. 2., nur griechische Abteilung)
Archaologische Exkursion des Kollegiums zu Alter- 
tiimern in Theben und zum Kabirion bei Theben 
Elternabend fiir das 1. Grundschuljahr 
Zensurenkonferenzen fiir die deutsche Realschul- und 
Gymnasialabteilung
Zensurenkonferenzen fiir die griechische Gymnasialab
teilung



9. 3. Ausgabe der Zeugnisse
10. 3. Archaologische Exkursion einer Schulergruppe (Leitung 

Herr Dimopoulos): Klassisdier Markt mit Museum
17. 3. Ardiaologisdie Exkursion des Kollegiums zum Ptoion

und nadi Gla
18. 3. Schriftliche deutsdie Reifepriifung (bis 23. 3.)
23. 3. Feierstunde der griedi. Abteilung zum Nationalfeiertag 

im Theater Poria
25. 3. Nationalfeiertag — Eine Abordnung der Sdiule betei- 

ligt sidh an der Sdiulparade
28. 3. 2. Wandertag (dabei zweitagige Fahrt von griediisdien 

Primen nadi Delphi und Osios Loukas)
4./5. 4. Sdiriftliche deutsdie Feststellungspriifung fiir die griedi. 

Primen
4. 4. Eine Klasse des Sdiillergymnasiums in Munster besudit 

die Sdiule
7. 4. Ardiaologisdie Exkursion einer Sdiiilergruppe nadi 

Daphni und Eleusis 
12. 4. Beginn der Osterferien
28. 4. Ardiaologisdie Exkursion einer Sdiiilergruppe nadi Ne-

mea, nadi Mykena und zum Heraion von Argos
29. 4. Wiederbeginn des Unterridites
15. 5. Elternversammlung fiir das 4. Grundsdiuljahr wegen

des Obertrittes in -weiterfuhrende Sdiularten
16. 5. Allgemeine Konferenz
19. 5. Ardiaologisdie Exkursion einer Sdiiilergruppe nach

Brauron
20. 5. Die griediisdie Gymnasialabteilung besudit die Ausstel-

lung „Kriegsgesdiidite der Griedien"
21. 5. Sdiulfrei: Konstantin und Helene
22. 5. Miindlidie deutsdie Reifepriifung unter Vorsitz von

Herrn Obersdiulrat Dr. Moller
23. 5. Beginn der mundlidien Feststellungspriifung fiir die

griediisdien Primen unter Vorsitz des Priifungsbeauf- 
tragten Herrn Dr. Moller (Fortsetzung am 24. und 
25. 5.)

25. 5. 3. Wandertag (Badetag)
27. 5. Entlassungsfeier fiir die deutsdien Abiturienten 
29. 5. Die Konferenz der Lehrer in den V 2-Kursen entsdieidet 

iiber die Aufnahme in die neuen griechisdien Quarten — 
Der Chor unserer Sdiule singt in Thessaloniki

1. 6.
4. 6.

5. 6. 
11. 6.

13. 6.

18. 6.

21. 6.

22 . 6 .

28. 6. 

1. 7.

3. 7.

4. 7.

5. 7. 
7. 7.

Absdiiedsfest der griediisdien Abiturienten 
Die Chore der Deutsdien Sdiule Thessaloniki und der 
Deutsdien Sdiule Athen singen im Theater Kentrikon 
Konferenz zur Festsetzung einer Versetzungsordnung 
Beginn der sdiriftlidien Priifungen fiir das 2. Halbjahr 
(bis 25. 6.; nur griediisdie Abteilung)
Beginn der griediisdien Reifepriifung vor einer staat- 
lidien Kommission (bis 30. 6.)
Zensurenkonferenz fiir die deutsdie Realsdiul- und 
Gymnasialabteilung
Die Quarta des deutsdien Gymnasiums besiditigt die 
Akropolis
Zeugnisausgabe in samtlidien Klassen der deutsdien Ab
teilung (Grundsdiule, Hauptsdiule, Realsdiule, Gymna
sium) — Ende des Unterridites in diesen Klassen 
Zensurenkonferenzen fiir die Klassen der griediisdien 
Gymnasialabteilung
Zeugnisausgabe fiir die griediisdie Gymnasialabteilung 
— Absdiiedsessen des Kollegiums mit dem Sdiulvor- 
stand in Kifissia. Verabsdiiedet werden die sdieidenden 
Kollegen Herr Oberstudienrat Hartwig, Herr Oberstu- 
dienrat Dr. Krafft, Herr Oberstudienrat Oelsner und 
Herr Musiklehrer Becker
Beginn der griediisdien Aufnahmepriifungen fiir die 
Quarten (bis 5. 7.)
Feierlidie Ausgabe der Zeugnisse an die griechisdien Pri- 
maner (griechisches Reifezeugnis, gegebenenfalls Zeug- 
nis uber die bestandene Feststellungspriifung)
Offizielles Schuljahrsende
Eine Sdiiilergruppe unter Fiihrung des Gymnasiarchen 
Herrn Dr. Dimitrakos fahrt zum jahrlichen Schuleraus- 
tausch nach Hannover ab.
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Der Vorstand des Deutschen Schul- Das Lehrerkollegium im Festjahr 
vereins Athen im Festjahr 1968/69

Karlhans Hofflinghaus
Joachim-Hans Freiherr von Reibnitz
Helmut Baumann
Erich A. Huesch
Burkhard Meyer
Richard Schnabl
Dr. Gert Ziegler

1. Vorsitzender 
Stellv. Vorsitzender

(Bild links)

Das KoIIegium im Festjahr *■
Von hinten nadi vorn und von links nadi redhts:

5. Reihe: Papageorgiou Heller Schmitz Weber Frau Schmitz Pejas Daniel 
Marczinski Sakellarakis Dimopoulos Assonitis Taufer

4. Reihe: Lenk Midil Frau Kritikos Giolmas Saretzki Frau Stathakopoulou-
Neumann Peter Frau Triantaphyllidou Wolff von Gudenberg Frl. Doge 
Hahnemann

3. Reihe: Lampsidis Frau Roupakias Hansen Frau Michl Papachrysanthou 
Hagen Frau Tersaki-Iliopoulou Papadakis Frau Frantzi Laub 
Birkenstock Hilbrecht

2. Reihe: Frl. Lehenherr Faust Frau Kanellaki Andronikos Klos Frl. Kyris 
Oertel Frl. Dahnhardt Vassilopoulos Frl. Muster Hermjakob

1. Reihe: Frau Meidani-Rochontzi Frl. Gunther Dimitrakos Zeidler Werner 
Frau Anastasiadou Frl. Sdimidt Frau Karvela-Papastavrou

Im Schuljahr 1968/69 unterrichten an der Deutschen Schule 
Athen folgende Damen und Herren:

Zeidler, Joachim, Dr., Oberstudienrat, Leiter der Schule (Berlin)
Latein, Griechisch

Werner Hans, Oberstudienrat, Stellvertreter des Schulleiters 
(Bayern) Mathematik, Physik

Dimitrakos, Georg, Dr., Gymnasiarch, Leiter der griech. Gym- 
nasialabteilung griech. Philologie

Dimopoulos, Timoleon, Gymnasialprof., stellv. Leiter der griech.
Gymnasialabteilung griech. Philologie

Anastasiadou, Ritsa, Gymnasialprofessorin griech. Philologie

Andronikos, Panajotis, Dipl.-Deutschlehrer 

Assonitis, Nikolaus, Gymnasialprof.

Deutsch 

griedi. Philologie

Birkenstock, Klaus, Lehrer (Nordrhein-Westfalen) Hauptschule

Dahnhardt, Adelheid, Lehrerin 

Daniel, Johannes, Gymnasialprof. 

Delvisonis, Christos, Dr., Schularzt

Grundschule 

griech. Philologie 

Hygiene

Doge, Helga, Oberstudienratin (Hessen)
Chemie, Biologie, Geographic, Mathematik, Kurzschrift



Faust, Horst, Realsdiullehrer (Rheinland-Pfalz)
Mathematik, Musik

Finger, Reinold, Oberstudienrat (Bayern)
Latein, Griechisch, Geschichte, Deutsdi

Frantzi, Panajiota, Gymnasialprofessorin griech. Philologie

Galitis, Georg, Dr., Gymnasialprof. orth. Religion

Giolmas, Panajiotis, Gymnasialprof. griech. Philologie

Gunther, Elisabeth, Oberstudienratin (Hessen)
Deutsch, Franzosisch, Sport

Hagen, Rudolf, Realschullehrer (Schleswig-Holstein)
Deutsch, Englisch, Religion

Hahnemann, Gert, Studienrat (Nordrhein-Westfalen)
Deutsdi, Erdkunde

Hansen, Jens Godber, Dr., Oberstudienrat (Schleswig-Holstein)
Latein, Griediisch, Deutsch

Heller, Walter, Studienrat (Hessen)
Geschichte, Deutsch, Sozialkunde

Hermjakob, Gerd, Oberstudienrat (Nordrhein-Westfalen)
Biologie, Englisch, Deutsch, Sport

Hilbrecht, Gerhard, Oberstudienrat (Bayern)
Sport, Englisch, Erdkunde, Deutsch

Kanellaki, Helga, Realschullehrerin
Erdkunde, Biologie, Chemie, Deutsch

Karvela-Papastavrou, Dimitra, Gymnasialprofessorin
griech. Philologie

Kipouros, Christos, Dipl.-Mathematiker
Mathematik, Himmelskunde

Klos, Helmut, Dr., Oberstudienrat (Schleswig-Holstein)
Englisch, Deutsdi, Erdkunde

Kritikos, Gertraud-Sophia, Realschullehrerin
Mathematik, Physik

Kyris, Rosemarie, Hauptlehrerin (Baden-Wiirttemberg)
Grundschule

Lampsidis, Odysseus, Dr., Gymnasialprofessor
griech. Philologie

Laub, Jens-Peter, Studienrat (Hamburg)
Latein, Griechisch, Geschichte, Deutsch

Lehenherr, Marianne, Kindergartnerin Kindergarten

Lenk, Peter, Studienrat (Bayern) Chemie, Biologie, Erdkunde

Marczinski, Meinhardt, Realschullehrer (Schleswig-Holstein)
Physik, Chemie, Mathematik, Sport

Meidani-Rochontzi, Alexandra, Gymnasialprofessorin
griech. Philologie

Meyer, Burkhard, Pfarrer evang. Religion

Michl, Siegfried, Studienrat (Bayern) Musik

Michl, Wendula, Studienratin Musik, Franzosisch

Muster, Charlotte, Jugendleiterin (Bremen) Kindergarten

Oertel, Manfred, Studienrat (Niedersachsen)
Deutsch, Geschichte, Englisch

Papachrysanthou, Vassilios, Gymnasialprofessor
Erdkunde, Hygiene, Physik, Chemie

Papadakis, Idomeneus, Gymnasialprofessor
griech. Philologie



Papageorgiou, Alexander, Gymnasialprofessor
griech. Philologie

Pejas, Oswald, Oberstudienrat (Hessen) Kunsterziehung, Sport

Peter, Gerhard, Dr., Studienrat (Baden-Wurttemberg)
Physik, Mathematik, Biologie

Piskopos, Panajiotis, Gymnasialprofessor orth. Religion

Roupakias, Lisa, Lehrerin Grundschule

Sakellarakis, Vassilios, Gymnasialprofessor Sport

Saretzki, Gerd, Oberstudienrat (Nordrhein-Westfalen)
Mathematik, Physik

Schaal, Gaston, Gymnasiallehrer Franzosisch

Schmidt, Gisela, Dr., Oberstudienratin (Nordrhein-Westfalen)
Franzosisch, Englisch, Erdkunde, Deutsch

Schmitz, Heinz Werner, Lehrer (Nordrhein-Westfalen)
Grundschule, kath. Religion

Schmitz, Ursula, Lehrerin Grundschule

Stathakopoulou, Ingeborg, Kunsterzieherin
Kunsterziehung, Biologie

Taufer, Oswin, Studienrat (Bayern) Mathematik, Physik

Tersaki-Iliopoulou, Helene, Gymnasialprofessorin Sport

Triantaphyllidou, Jutta, Hauptlehrerin
Kunsterziehung, Werken 

Vamvakaris, Pater Antonios, Domvikar kath. Religion

Vassilopoulos, Christodoulos, Gymnasialprofessor
orth. Religion

Weber, Dietrich, Oberstudienrat (Bremen)
Deutsch, Gesdiichte, Sozialkunde

Wolff von Gudenberg,Hans-Jurgen, Oberstudienrat (Nordrhein- 
Westfalen) Biologie, Chemie, Mathematik

Bei den vom Auswartigen Amt vermittelten Lehrkraften ist in 
Klammern das Bundesland angefiihrt, aus dessen Dienst sie be- 
urlaubt sind. Die Mitglieder des griechischen Lehrkorpers tragen 
einheitlich die Amtsbezeichnung Gymnasialprofessor. Die iibri- 
gen Damen und Herren wirken als Ortskrafte.
Die Lehrbefahigung fiir griechische Philologie umfafit folgende 
Facher: Altgriechisch, Neugriechisdi, Geschichte, Philosophic, 
Staatsbiirgerkunde.

Nur in den Nachmittags- und Abendkursen erteilen Spradi- 
unterricht:

Dimoula, Margarit 
Hermjakob, Marianne 
Malis, Helge 
Peter, Gertrud 
Tetsis, Valerie

Timonidou, Katherina 
Tsakona, Marlene 
Weber, Rosemarie 
Wolff von Gudenberg, Sigrid



Schulverwaltung 1968/69

In der Verwaltung der Sdiule arbeiten im Festjahr folgende 
Damen und Herren:

di Lernia, Maria 
Sdimidt, Ursula 
Koujoumtzoglou, Mizzi 
Krumbholz, Johanna 
Tsakona, Marina 
Strecker, Philipp 
Margaritis, Mitsos

Kassenleiterin C
Erste Sekretarin
Sekretarin y
Telefons^kretarin ^  V
Sekretarin (
1. Hausmeister
2. Hausmeister

j c . y : i  - y

Die Nachmittags- und Abendkurse betreuen;

Malikiossi, Dorothea 
Goros, Stephanos

Sekretarin
Hausmeister



Das Lehrerkollegium seit 1956

In den zwolf Jahren nadi der Wiedereroffnung wirkten an der 
Deutschen SchuleAthen aufierdem folgendeDamen undHerren:

Als Schulleiter: Dr. Helmut Flume (1956—1961)
Helmut Beckmann (1961—1967)

Als Vertreter des Sdiulleiters:
Fritz Kattiofsky 
Richard Thomas 
Bernhard Greve

Im Unterricht:

Eberhard von Ammon
Ursula Bareuther
Gunther Becker
Erwin Birnmeyer
Horst Breckwoldt
Nikolaos Brousos
Martha Bruchhauser
Dr. Gunter Dietz
Dr. Hans-Peter Drogemiiller
Hansgeorg Dumkow
Irmgard Endres
Georg Endres
Dr. Walter Franzmeier
Erika Frauer
Dela Gerke
Heinke Greve
Margot GriBhammer
Siegfried Grifihammer
Roland Hartwig
Werner Heimer
Clara Hohne
Hansjorg Hohne
Dr. Emil Horing
Elke Holl
Spyros Karavajas
Dr. Wolfgang Kese
Viktoria Kielmann
Fritz Klemm
Lieselore Koschei
Herbert Koschei

Ingeborg Krafft 
Dr. Gunther Krafft 
Hadwig Kramer 
Margret Kramer 
Christel Lampropoulou 
Else Loder-Petropoulou 
Helmut Merkes 
Dr. Luise Michaelsen 
Gerhard Mockel 
Marga Muhmelt 
Dr. Martin Muhmelt 
Siegfried Oelsner 
Christina Pashou-Toufexi 
Helga Paulsen 
Werner Ricken 
Dr. Peter-Jiirgen Rieckhoff 
Willi Roder 
Friedrich Sauerwein 
Helmut Schaab 
Hannelore Schneider 
Ingeborg Sckwarzer 
Dr. Sunhilt Stephani 
Dr. Alfred Stroedel 
Barbara Ulmer 
Dr. Carl Wefelmeier 
Dietmar Wegener 
Ruth Grafin von Westphalen 
Dr. Ludger Graf von 
Westphalen



Schulerstatistik — Schuljahr 1968/69
(Stand vom 1. November 1968)
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Kindergarten 32 15 17 22 2 1 — 7 17 10 3 2
Grundschule;
1. Klasse 29 13 16 22 3 2 — 2 16 9 4 _
2. Klasse 23 13 10 18 — 2 — 3 13 7 2 1
3. Klasse 19 10 9 15 1 — — 3 11 7 1 _
4. Klasse 19 9 10 16 2 1 — 11 5 2 1
Hauptschiile 12 9 3 8 1 — 2 1 5 3 4 —

102 54 48 79 7 5 2 9 56 31 13 2

Deutsche
Gymnasialabt.
Sexta 12 7 5 10 1 1 ________ 5 6 1 ___

Quinta 13 11 2 12 — — — 1 11 ___ 2 ___

Quarta 15 6 9 9 1 1 — 4 8 3 2 2
Untertertia 14 6 8 11 — ___ — 3 9 1 3 1
Obertertia 11 5 6 5 1 1 2 2 5 3 2 1
Untersekunda 9 3 6 3 — 1 1 4 2 4 2 1
Obersekunda 5 3 2 5 ___ ___ ___  ___ 3 2 _
Unterprima 6 3 3 3 1 — — 2 2 2 1 1
Oberprima 5 1 4 2 1 1 1 — 4 — 1 —

90 45 45 60 5 5 4 16 49 21 14 6

Griechische
Gymnasialabt.
Quarten 102 58 44 — — — 99 3 1 1 100 ___

Untertertien 111 57 54 — — — 109 2 1 1 109 _
Obertertien 100 52 48 — 1 ___ 99 — 1 1 97 1
Untersekunden 102 59 43 — ___ ___ 100 2 _ _ 101 1
Obersekunden 90 45 45 — — — 88 2 2 ___ 88 _
Primen 82 44 38 — — — 79 3 — — 81 1

587 315 272 — 1 — 574 12 5 3 576 3

Gesamt-
Schiilerzahl: 811 429 382 161 15 11 580 44 127 65 606 13

verteilen sidi wie

4 Franzosen 2
1 Hollander 7
7 Spanier 5
1 Tiirken 13
4

Die 44 „sonstigen Staatsangehorigkeiten'' 
folgt:

Agypter 
Albaner 
Amerikaner 
Brasilianer 
Englander

Nachmittags- und Abendkurse 
zur Erlernung der deutsdien Sprache 

Scbuljahr 1968/69 
(Stand vom 1. 11. 1968)

12 V 1-Kurse mit 345 Sdiiilern 
10 V 2-Kurse mit 269 Schiilern
3 A 1-Kurse mit 78 Schiilern
4 A 2-Kurse mit 87 Schiilern 
6 B 1-Kurse mit 148 Schiilern 
4 B 2-Kurse mit 95 Schiilern 
4 C 1-Kurse mit 85 Schiilern

Insgesamt 43 Kurse mit 1107 Schiilern

Die V-Kurse dienen in erster Linie der sprachlichen Vorberei- 
tung auf den Eintritt in die griechische Gymnasialabteilung der 
Deutschen Schule Athen. In den A-, B- und C-Kursen konnen 
Schuler griediischer Gymnasien die deutsche Sprache erlernen. 
Die Schiilerzahl in den B 1-Kursen liegt deshalb besonders hodh, 
•weil dort Kinder, die V 2 besuchten, aber nicht in die Deutsche 
Schule aufgenommen werden konnten, den Sprachunterricht 
fortsetzen.



Entwicklung der Schule und der Sprachkurse seit der Wiedereroffnung 1956

Sdiuljahr

Schiilerzahl Gliederung nach Reife-
Abteilungen priifun-
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1956/57 201 120 81 — 22 36 143 — — 183 8

1957/58 l/ 350 198 152 — 32 44 274 — — 322 12

1958/59 431 245 186 35 52 344 3 — 750 27

Ϊ959/60 ν ' 492 273 219 — 42 56 394 7 10 795 30

1960/61 \/ 556 300 256 — 45 51 460 — 21 902 30

1961/62 638 337 301 — 61 66 511 — 63 955 38

1 9 62/ 6 3 t / 660 332 328 — 71 64 525 8 78 950 38

1963/64 y  654 342 312 — 82 58 514 6 73 980 38

1964/65 684 349 335 — 91 58 535 3 67 986 38

1965/66 y 742 395 347 — 92 76 574 3 73 1040 39

1966/67 740 383 357 — 90 88 562 6 74 1025 39

1967/68 753 399 354 — 85 93 575 7 83 1020 42

1968/69 811 ,4 2 9 382 32 102 90 58 7 (5 82) 1107 43

Ein Blick auf die Zahl der eigentlichen Sdiiiler zeigt langfristig 
einen dauernden Anstieg, der von kurzen Haltepausen unter- 
brochen wird.
In der deutschen Abteilung (Volksschule, Gymnasium) wudis 
die Schiilerzahl, weil die deutsche Kolonie in Athen infolge ver- 
starkter Handelsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik und 
Griechenland seit 1956 erheblich zunahm. Ebenso kamen immer

mehr Eltern aus anderen Nationen nadi Athen, die in der 
Deutschen Schule eine geeignete Ausbildungsstatte fiir ihre Kin
der sahen. In Zukunft kann hier der Ruckstrom von Gastarbei- 
tern, deren Kinder ihre deutsche Schulbildung fortsetzen modi- 
ten, bedeutsam werden.
Die griechische Gymnasialabteilung zeigt ein recht gleidimafii- 
ges Wachstum in den ersten sechs Jahren, den Jahren des Wie- 
deraufbaues. Ohne grofie Vorbereitung muBte die Sdiule 1956 
eroffnet werden, und doth sollte Deutsch die Unterrichtssprache 
in wichtigen Sachfachern sein. Obwohl keine zu strengen Mafi- 
stabe angelegt wurden, fanden sich nicht viele Kinder, mit denen 
der Versuch gewagt werden konnte: Drei Quarten sowie je eine 
Unter- und Obertertia wurden gebildet. Jedes Jahr kamen nun 
drei neue Quarten hinzu (einmal sogar vier), und 1960 wurde 
erstmals die griechische Reifepriifung abgenommen. Doch gab 
es nur eine Abschlufiklasse, ebenso 1961. Erst mit dem Schuljahr 
1961/62 war der Aufbau vollendet: drei Parallelklassen auf jeder 
der sechs Stufen des griechischen Gymnasiums. Die weitere Er- 
hohung der Schiilerzahl muEte mit einer VergroEerung der Klas- 
senfrequenzen erkauft werden. Da hier die padagogische Grenze 
erreicht, versuchsweise sogar uberschritten wurde, wird sich die 
Schiilerzahl in der griechischen Gymnasialabteilung auf der jet- 
zigen Hohe, eher etwas darunter, einpendeln. Darauf ist auch 
das neue Schulhaus zugeschnitten.
Die Zahl der Teilnehmer an den Sprachkursen hat sich ebenfalls 
fast dauernd gesteigert, im dritten Jahr sogar sprunghafl erhoht. 
Damals wurden auf breiter Front die A-, B- und G-Kurse auf- 
genommen, gleichzeitig die V-Kurse konsequent geordnet. In 
den folgenden Jahren fanden sich immer mehr Schuler aus grie
chischen Gymnasien, die in den Sprachkursen Deutsch lernen 
wollten. Hier scheint jetzt eine Grenze erreicht. Hingegen 
brachte das laufende Jahr einen starken Anstieg der Meldun- 
gen fiir V 1: Das neue Schulhaus lodct!



Schulerfolg der einzelnen Jahrgiinge des griechischen Gymnasiums
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1956/57 — — 96 — 84 88 73 71 39 14 41 1964
1957/58 106 202 83 41 76 92 67 81 36 14 43 1965
1958/59 295 213 93 44 91 98 73 78 39 14 42 1966
1959/60 212 169 98 18 95 97 74 76 51 69 12 1967
1960/61 265 210 96 46 91 91 83 86 61 74 64 1968
1961/62 260 222 97 44 90 93 82 81 — — — 1969
1962/63 242 218 104 48 92 89
1963/64 261 210 106 n 102 96
1964/65 248 237 96 40
1965/66 259 235 107 46
1966/67 295 267 102 38

Die Obersidit zeigt — zeilenweise gelesen — an einzelnen Sdiu- 
lerjahrgangen den Andrang zur Deutschen Sdiule Athen, die 
notwendige Auslese vor dem Eintritt sowie den Erfolg, mit 
dem die Schule durchlaufen wird. Allerdings konnen erst 4 Jahr- 
gange vollstandig uberblickt werden, zwei andere recht weit- 
gehend.
Zunadist ist in jeder Zeile das Jahr angefiihrt, in dem die 
Gruppe mit der Sdiule in Beriihrung kam: Die Kinder wurden 
zum V 1-Kurs angemeldet. Die Zahl der Meldungen lafit er- 
kennen, wie viele Eltern ihre Kinder gerne als Schuler unserer 
Schule gesehen hatten. 1957/58 kann dabei aufier Betracht blei-

ben, well damals die Kurse noch nicht in vergleichbarer Art 
durchgefiihrt wurden. Zwei Enttauschungen verursachten den 
Ruckgang 1959: Viele Schuler hatten in den Jahren vorher die 
Deutsche Schule wieder verlassen miissen, da ihre Fahigkeiten 
nicht ausreichten, und vor allem riickte der Schulneubau, den 
man rasch erwartet hatte, in weite Feme. Doth hielt der Ruck- 
schlag nicht an, das Vertrauen kehrte bald wieder. In den 
letzten Jahren befliigelte der wachsende Bau die Wiinsche zahl- 
reicher Eltern.
Die nadiste Spake gibt die Zahl der Anwarter fiir die Aufnahme 
in eine der Quarten an, also die Zahl der Schuler in V 2 zu- 
ziiglich der sogenannten Externen, die sich aufierhalb unserer 
Kurse auf die Priifung vorbereiten. Hier wirkt bereits die Vor- 
auslese durch die V 1-Kurse; viele Kinder verlassen rechtzeitig 
einen falschen Weg. Die Wirkung ist nodi grofier, als ein Ver- 
gleich der zwei ersten Spalten vermuten lafit, denn in V 2 wer- 
den bis zwei Dutzend Kinder aufgenommen, die V 1 nicht be- 
sucht haben.
Die folgende Zahl der Quartaner schwankt nur aus innerschuli- 
schen Griinden; wegen des beschrankten Raumes konnten nicht 
immer gleich viele Schuler aufgenommen werden. Knapp die 
Halfte der Anwarter — doch nur ein gutes Drittel derjenigen, 
die es urspriinglich erstrebt hatten — erreichte im Sdinitt das 
erste Ziel, den Eintritt in die griechische Gymnasialabteilung 
der Eleutschen Schule Athen.
Die niichsten Spalten zeigen absolut und in Prozenten, wie viele 
dieser Schuler bis zur Untersekunda bzw. Prima durdihielten. 
Dabei bedeutet die Zahl der Primaner praktisch audi die der 
Abiturienten, weil letztlich jeder griechische Primaner das Reife- 
zeugnis erhalt, gegebenenfalls mit einer Nachpriifung in einigen 
Fachern. Etwa ein Fiinftel der in Quarta Angetretenen verlafit 
also unsere Sdiule vorzeitig, und zwar meist wegen nicht aus- 
reichender Leistungen in Deutsdi. Diese Kinder sind nicht in der



Lage, den schweren Weg an einem zweisprachigen Gymnasium 
zu Ende zu gehen. Das Abitur erreidien sie stets an einer griechi- 
schen Sdiule, oft mit gutem Erfolg.
Es muft nodi gereditfertigt werden, warum der direkte Ver- 
gleidi von Schiilerzahlen des gleichen Jahrgangs in Quarta und 
Prima, also iiber sedis Jahre hinweg, an unserer Sdiule sinnvoll 
ersdieint. Einerseits ist die Fluktuation gering; nur wenige Schu
ler ziehen von Athen weg oder nadi hier zu. Andererseits wie- 
derholen sehr selten Sdiiiler bei uns eine Klasse. Somit ist bei 
dem einfadien Vergleidisverfahren nur ein kleiner Fehler zu er- 
warten. Vollig anders liegen die Verhaltnisse in der deutschen 
Abteilung, auf sie bezieht sidi daher diese Obersidit nicht.
Die drei letzten Spalten betreffen die „Empfehlung der Zulas- 
sung an deutschen FFochsdiulen und Universitaten“. Sie kann 
von Abiturienten mit einer Durdisdinittsnote von mindestens 15 
durdi eine zusatzliche Priifung vor dem Beauftragten der Kul- 
tusministerkonferenz erworben werden und ermoglidit die so- 
fortige Aufnahme vollgiiltiger Studien in Deutschland. Gut die 
Fialfte der Abiturienten erhielt anfangs die „Empfeklting“ ; nun 
stieg dieser Anted auf fast drei Viertel. Allerdings erleichterte 
im letzten Jahr eine neue Priifungsordnung diesen Erfolg. Da- 
bei ist zu bedenken, daft die „Empfehlung" nicht von alien 
Schiilern angestrebt wird, obwohl sie als der kronende Abschluft 
des Besuches der Deutschen Schule erscheint.





ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ

Ή ερμηνεία αρχαίων Ελληνικών 
κειμένων εις τάς άνωτέρας 
γυμνασιακάς τάξεις

Τό μάθημα των ’Αρχαίων Ελληνικών ώς τό κατ’ εξοχήν εθνι
κόν μάθημα ετυχε πάντοτε, δπως ήτο φυσικόν, ιδιαιτέρας προσο
χής κατά την σύνταξιν των άναλυτικών προγραμμάτων. Περί 
τούτου πείθει καί άπλή άντιβολή των προγραμμάτων, τά όποια 
ίσχυσαν κατά καιρούς εις την Μέσην ήμών Έκπαίδευσιν. Είς τά 
προγράμματα αυτά προτάσσονται κατά κανόνα οί γενικοί σκοποί 
καί ή μορφωτική άποστολή έκάστου μαθήματος, παρέχονται δ’ ενί
οτε καί τινες μεθοδικοί όδηγίαι διά τήν γόνιμον καί άποδοτικήν 
πραγμάτωσιν αύτών.
Κατά ταΰτα γενικόν μέν σκοπόν τοΰ μαθήματος των ’Αρχαίων 
Ελληνικών αποτελεί ή ένεργητική-δημιουργική βίωσις υπό τών 
μαθητών τοΰ πνευματικού καί άξιολογικοϋ περιεχομένου τών 
δι’ έκάστην τάξιν καθοριζομένων κειμένων τής αρχαίας Ελλη
νικής γραμματείας, μορφωτικήν δέ αύτοΰ άποστολήν ό φρονη- 
ματισμός καί ή παίδευσις αύτών είς ήθικώς, πνευματικώς καί 
έθνικώς υπευθύνους προσωπικότητας. ’Αξίζει νά σημειωθή, δτι, 
δσον άφορφ είς τούς γενικούς αυτούς στόχους, οί όποιοι επανα
λαμβάνονται σχεδόν στερεοτύπως, συμφωνούν απολύτως τά μέ
χρι τούδε ίσχύσαντα άναλυτικά προγράμματα. Διαφωνίαι τινές 
παρατηρούνται μόνον ώς πρός τήν μεθοδικήν πορείαν καί τούς 
μερικούς σκοπούς τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου μαθήματος.
Έ ν τούτοις ή πραγμάτωσις τοΰ γενικού σκοπού έξαρταται κατά 
κύριον λόγον έκ τής επιτυχούς διεκπεραιώσεως τών επί μέρους 
σκοπών, οί όποιοι κλιμακούμενοι μεθοδικώς εντός τοΰ πολυετούς 
προγράμματος τών γυμνασιακών σπουδών συγκλίνουν προοδευ- 
τικώς πρός τόν γενικόν αύτόν σκοπόν. Ή  μεθοδική αυτή πορεία 
διαγράφεται πράγματι έν γενικαϊς γραμμαΐς είς τά άναλυτικά 
προγράμματα. Οϋτω καθορίζεται ώς επί μέρους στόχος διά μέν 
τάς κατωτέρας γυμνασιακάς τάξεις ή έξοικείωσις καί ή επαρκής 
κατάρτισις τών μαθητών είς τήν άρχαίαν Ελληνικήν γλώσσαν, 
διά δέ τάς άνωτέρας, μετατιθεμένου βαθμιαίως τοΰ βάρους άπό 
τής γλωσσικής καί πραγματικής είς τήν αισθητικήν καί λογικήν 
επεξεργασίαν καταλλήλων κειμένων τής άρχαίας Ελληνικής

γραμματείας, ή κατανόησις καί βίωσις τών μορφωτικών άξιών, 
αί όποϊαι εμπεριέχονται είς αύτά.
Είναι οφθαλμοφανές δτι έκ τών έπί μέρους αύτών σκοπών, οί 
όποιοι διαβαθμίζονται έν στενή πάντοτε άναφορφ πρός τήν ώρι- 
μότητα καί τάς λοιπάς προϋποθέσεις τών μαθητών, ό πρώτος 
άφορρ είς τήν έκμάθησιν τής άρχαίας ήμών γλώσσης μέχρι τοι- 
ούτου βαθμού, ώστε νά είναι ούτοι είς θέσιν νά συλλαμβάνουν 
τήν ίδιόμορφον εσωτερικήν αυτής δομήν καί νά συνειδητοποι
ούν έπαρκώς τά θαυμαστά έπιτεύγματά της είς τά διάφορα είδη 
τοΰ έντέχνου γραπτού λόγου. Έν συνεχεϊ συσχετισμφ προς το 
μάθημα τών Νέων Ελληνικών οί μαθηταί πρέπει νά έχουν 
συχνάς ευκαιρίας νά διαπιστώνουν κατά τρόπον άμεσον και 
σαφή, δτι ή μητρική των γλώσσα έχει τάς ρίζας καί τάς πηγάς 
αυτής είς τήν άρχαίαν Ελληνικήν καί δτι ώς ενιαίος φορευς 
ύπερτρισχιλιετούς πολιτισμού άποτελεΐ ζώντα καί διαρκώς εξ- 
ελισσόμενον όργανισμόν, διά τοΰ όποιου τό έθνος μετουσιωσε 
κατά τρόπον μοναδικόν δχι μόνον τά σπουδαία γεγονότα τής 
ιστορικής του ζωής, άλλά καί τά διανοήματα, τά βουλήματα καί 
τά συναισθήματά του είς άντικείμενα τής συνειδήσεώς του. 
Ούσιαστικώτερος άπό άπόψεως μορφωτικής καί παιδαγωγικής 
είναι άναμφιβόλως δ δεύτερος έπί μέρους σκοπός τοΰ μαθήματος 
τών ’Αρχαίων Ελληνικών. Πέραν τής φρονηματιστικής καί 
εθνικής του άποστολής έπιδιώκεται άκόμη διά τής συστηματικής 
τριβής τών μαθητών μέ τά μοναδικά είς τό είδός των μορφωτικά 
άγαθά τής άρχαιοελληνικής ήμών παραδοσεως η αισθητική, 
ήθική καί λογική μόρφωσις αύτών. Διά τής ερμηνευτικής επεξερ
γασίας καί τής διεγέρσεως τού ένδιαφέροντός των πρός τό λογο- 
τεχνικώς ώραΐον, τό ήθικώς υψηλόν καί τό λογικώς ορθόν, ώς 
καί διά τής έξοικειώσεώς των πρός αύτά, άποσκοπεΐται σύν τοΐς 
αλλοις, δπως οί μαθηταί ένστερνισθοΰν τάς άρετάς τής καλλιε
πούς, ύψηλής καί λογικής διατυπώσεως τών διανοημάτων αύτών.

Τά άναλυτικά προγράμματα διευρύνουν τούς στόχους τοΰ μαθή-



ματος τών ’Αρχαίων Ελληνικών εις τάς άνωτέρας τάξεις διά 
τής Ιδιαιτέρας σημασίας, τήν οποίαν παραχωρούν εις τήν λογι
κήν επεξεργασίαν καί γενικώτερον εις τήν φιλοσοφικήν έμβά- 
θυνσιν επίλεκτων κειμένων προσφερομένων διά τόν ειδικόν 
αυτόν σκοπόν. Καί πολύ όρθώς, διότι έχουν πλέον δημιουργηθή 
αί άναγκαϊαι προϋποθέσεις, διά νά έλθουν εις επαφήν οΐ μαθηταί 
τόσον μέ κείμενα φιλοσοφικού περιεχομένου, δσον καί μέ νέαν 
μέθοδον εργασίας, ή οποία εξασφαλίζει είς αυτούς προσλήψεις 
τύπου έννοιολογικού. Ό  έφηβος τών άνωτέρων τάξεων πλήν τής 
φυσικής αυτού ώριμότητος διαθέτει ήδη καί άξιόλογον φιλοσο
φικήν προπαιδείαν διά τής άναστροφής αύτού μέ τά λεγάμενα 
φιλοσοφικά μαθήματα, τήν Ψυχολογίαν καί τήν Λογικήν, καί 
είναι συνεπώς είς θέσιν νά συλλαμβάνη ένορατικώς καί νά στο
χάζεται δι’ άφαιρέσεως.
Καλόν είναι έν τούτοις νά έχη προκαταβολικώς ύπ’ δψει του ό 
διδάσκων, δτι τό μάθημα τών ’Αρχαίων Ελληνικών εις τάς άνω
τέρας τάξεις έπ’ ούδενί λόγφ επιτρέπεται νά μεταβληθή είς μά
θημα φιλοσοφίας. Τό μάθημα τούτο είναι κατά κύριον λόγον 
γλωσσικόν καί μορφωτικόν καί συνεπώς οφείλει νά έξασφαλίση 
τήν έκμάθησιν τής αρχαίας Ελληνικής γλώσσης καί δι’ αυτής 
τήν κατανόησιν καί βίωσιν τών σπουδαίων εκείνων άξιών, τάς 
οποίας έκληρονόμησεν ό σημερινός μας πολιτισμός άπό τήν 
Ελληνικήν άρχαιότητα. ’Επειδή τά κείμενα, τά όποια θά χρησι- 
μοποιήση ό συνάδελφος είς τάς άνωτέρας γυμνασιακάς τάξεις, 
είναι κατά κανόνα λαμπρά δείγματα λογοτεχνικής δημιουργίας 
καί φιλοσοφικού στοχασμού, πρέπει διά καταλλήλου ερμηνείας 
νά ύπογραμμίση τόσον τήν αίσθητικήν των άξίαν, δσον καί τήν 
λογικήν των συγκρότησιν.
Είναι αυτονόητον δτι ό φιλόλογος, ό όποιος θά έπωμισθή τήν 
διπλήν αυτήν άποστολήν, πρέπει νά διαθέτη επαρκή αίσθητικήν 
καί φιλοσοφικήν μόρφωσιν ως καί τριβήν μέ κείμενα προσφερό- 
μενα διά τήν διπλήν αυτήν ερμηνευτικήν επεξεργασίαν. Είς 
ώρισμένας χώρας, ίδίως δέ είς τήν Γαλλίαν, δπου τό μάθημα τής 
Φιλοσοφίας διδάσκεται ευρύτατα ύπό είδικών καθηγητών, τό 
θέμα τούτο τής διπλής ερμηνείας άντιμετωπίζεται συχνότατα 
διά συνεργασίας τών φιλολόγων μετά τών καθηγητών τής φιλο
σοφίας. Είς τήν Ελλάδα, δπου δέν υπάρχει ή είδικότης τού γυ
μνασιακού καθηγητού τής φιλοσοφίας, ή άμφίπλευρος αύτή εργα
σία διεκπεραιώνεται ύπό τού φιλολόγου. Τό άναλυτικόν μας πρό
γραμμα άφήνει έν πάση περιπτώσει νά έννοηθή, δτι ό συνάδελ
φος πρέπει νά έχη έκάστοτε σαφή συνείδησιν τού είδικού χαρα-

κτήρος τής διδασκαλίας του καί κατά τάς δύο φάσεις της καί 
άκόμη νά είναι είς θέσιν νά διακρίνη τόσον τό διάφορον πνεύμά 
των, δσον καί τά κοινά των σημεία.

Διά νά μή προδοθή ούτε ή λογοτεχνία ούτε ή φιλοσοφία, πρέπει 
ή ερμηνευτική έπεξεργασία τών ’Αρχαίων Ελληνικών κειμένων, 
τών διδασκομένων είς τάς τάξεις αύτάς, νά συντελεσθή κατά 
τρόπον ορθόν καί σύμιρωνον πρός τούς ίδιαιτέρους σκοπούς, τούς 
οποίους επιδιώκει τόσον ή φιλολογική-αίσθητική, δσον καί ή 
λογική-φιλοσοφική ερμηνεία. Πρός τούτο οφείλει ό διδάσκων νά 
λαμβάνη ύπ’ δψιν του, δτι θά έχη νά άντιμετωπίση δύο είδών 
προβλήματα, γλωσσικά-αίσθητικά καί λογικά-φιλοσοφικά, άπαι- 
τούντα έκάστοτε διάφορον πνευματικήν στάσιν καί άντιμετώ- 
πισιν έκ μέρους του, καί έπί πλέον δτι, διά νά άνταποκριθή είς 
τάς άνωτέρω άπαιτήσεις, δέν θά πρέπη νά είναι ούτε άποκλειστι- 
κώς αίσθητικός, ούτε άποκλειστικώς λογικός ερμηνευτής.
Έ ν πρώτοις ό διδάσκων θά φροντίση διά καταλλήλου γλωσσικής 
έπεξεργασίας νά φέρη είς έπαφήν τούς μαθητάς του μέ τόν λεξι
λογικόν καί φραστικόν πλούτον τού άνά χεϊρας κειμένου καί άκο- 
λούθως δι’ αίσθητικής έρμηνείας θά έπισημάνη τόν άμεμπτον 
καί καλαίσθητον τρόπον, μέ τόν όποιον ή εύαισθησία τού συγ- 
γραφέως παρουσιάζει μίαν σπουδαίαν έμπειρίαν. ’Έργον του δη
λαδή κατά τήν πρώτην φάσιν θά είναι, νά σπουδάση έν συνεργα- 
σίφ μετά τής τάξεώς του τό λεξιλόγιον άπό άπόψεως γραμματι
κής καί σημασιολογικής. Σπουδή τής γραμματικής ύπό τήν εύρυ- 
τέραν της έννοιαν σημαίνει πλέον μελέτη τής γλώσσης καί τού 
χειρισμού αύτής ύπό έκλεκτών λογοτεχνών, σημαίνει άκόμη προ
εργασίαν διά τήν μελέτην τού ύφους αύτών. Μεταξύ άλλων ό 
διδάσκων θά πρέπη νά έπισύρη μεθοδικώς τήν προσοχήν τών 
μαθητών έπί τών σπουδαιοτέρων ρηματικών καί ονοματικών τύ
πων, ίδίως έπί ώρισμένων μεστών περιεχομένου έπιθέτων καί 
συνθέτων, καί νά έπισημάνη ίδιομορφίας τής συντάξεως καί συν- 
δέσεως τού λόγου, τής θέσεως τών λέξεων, τών έμπροθέτων καί 
τών λοιπών προσδιορισμών καί γενικώτερον τήν χρήσιν δλων 
τών απλών καί λιτών έκείνων μέσων, διά τών οποίων ό συγγρα- 
φεύς-λογοτέχνης έπιτυγχάνει σπουδαΐον έκφραστικόν άποτέ- 
λεσμα.
Ή  αίσθητική έπεξεργασία προβάλλει άναντιρρήτως ύψηλοτέρας 
άπαιτήσεις είς τόν φιλόλογον, έφ’ δσον ούτος φιλοδοξεί νά άνα- 
συνθέση τήν προσωπικότητα τού λογοτέχνου, έπισημαίνων διά 
καταλλήλου έρμηνείας έκλεκτού μέν, άλλά συντόμου δείγματος



έκ τοΰ έργου του, την πλουσίαν ιδιοσυγκρασίαν του, την σπινθη- 
ροβόλον ιδιοφυίαν καί τό περίτεχνον ϋφος του. Θά ύποχρεωθή 
ασφαλώς νά διερευνήση καί μάλιστα με φακόν μεγεθυντικόν 
δλας τάς λεπτάς αποχρώσεις τοΰ λόγου καί τάς λεπτομερείας, θά 
προσπαθήση μετά των μαθητών του νά άνευρη καί νά αξιολό
γηση τά στοιχεία τοΰ καλοΰ καί τά σπουδαιότερά του εκφραστικά 
μέσα, τάς μεταφοράς, τάς παρομοιώσεις, τάς προσωποποιήσεις, 
τάς εικόνας, θά σχολιάση δεόντως την μεστότητα καί την ακρί
βειαν τής έκφράσεως, την χάριν καί την ποικιλίαν καί τέλος θά 
ύπογραμμίση την μουσικότητα τής φράσεως καί τόν ρυθμόν τοΰ 
κειμένου, διά τών οποίων ό λογοτέχνης υποβάλλει ενίοτε ώρι- 
σμένα συναισθήματα. ’Ασφαλώς θά παραστή ανάγκη κατά τήν 
πορείαν τής διδασκαλίας του νά καταδείξη μέ πόσην δύναμιν 
εκφράζεται τοΰτο ή εκείνο, άν έχη έπιλεγή ό κατάλληλος ρημα
τικός ή ονοματικός τύπος ή άκόμη νά άντιπαραθέση καί τινα 
συνώνυμα, διά νά ύποδείξη, δτι τοΰτο ή εκείνο έχρησιμοποιήθη 
μέ ειδικήν σημασίαν.

Ή  λογική-φιλοσοφική επεξεργασία προϋποθέτει συνήθως τήν 
γλωσσικήν-αίσθητικήν, χωρίς έν τούτοις αυτό νά άποτελή κα
νόνα υποχρεωτικόν. ’Εάν διά τής αισθητικής έρμηνείας έπιζη- 
τοΰμεν νά παρουσιάσωμεν τόν λογοτέχνην καί νά φωτίσωμεν τήν 
προσωπικότητά του μέσφ τών ιδεών του, διά τής φιλοσοφικής 
τό ενδιαφέρον μας συγκεντροΰται άποκλειστικώς εις τάς ιδέας 
του καί είς τήν κίνησιν τοΰ στοχασμοΰ του. Είναι φανερόν, δτι 
εις τήν πρώτην περίπτωσιν τόν σπουδαιότερον ρόλον παίζει ό 
υποκειμενισμός καί ή ευαισθησία τοΰ έρμηνευτοΰ, ένφ είς τήν 
δευτέραν πας υποκειμενισμός πρέπει νά έξοστρακίζεται. Ή  νέα 
αύτή φάσις τής ερμηνευτικής εργασίας τοΰ συναδέλφου απαιτεί 
αλλαγήν προσανατολισμοΰ καί άληθή μεταστροφήν είς τό πνεΰ- 
μα τών μαθητών. Διά νά άνοιχθή ή νέα προοπτική, ή οποία θά 
έπιτρέφη είς τόν μαθητήν νά στοχάζεται βαθύτερον, πρέπει 
ούτος νά άντιληφθή, δτι πλήν τής λογοτεχνικής υπάρχει καί άλ
λος τύπος έκφράσεως, ό όποιος αποδίδει άκριβώς μόνον δσα θέ
λει νά εϊπη ό συγγραφεύς καί τίποτε περισσότερον ή όλιγώ- 
τερον.
Τό άμεσώτερον καί προσφορώτερον θέμα διά τήν λογικήν-φιλο- 
σοφικήν επεξεργασίαν είναι αύτή αυτή ή γλώσσα καί ή λογική 
αυτής συγκρότησις. ’Εάν είς τόν κατώτερον γυμνασιακόν κύκλον 
ή έκμάθησις τής γραμματικής καί τής συντάξεως νοήται κυρίως 
ώς μέσον πρός έξοικείωσιν τών μαθητών μέ τήν άρχαίαν ήμών

γλώσσαν, είς τόν άνώτερον πρέπει οί γραμματικοί τύποι καί ή 
συντακτική πλοκή νά αποτελούν άντικείμενον φιλοσοφικού στο
χασμοΰ. Καί ή άπλουστέρα λογική άνάλυσις ενός κειμένου δι’ 
ερμηνευτικής επεξεργασίας τών γραμματικοόν τύπων καί τής 
συντακτικής πλοκής φέρει τόν ερμηνευτήν πλησιέστερον πρός τό 
βαθύτερον νόημα αύτοΰ. Τοΰτο συμβαίνει, διότι διά τής νέας 
αυτής θεωρήσεως άνοίγεται αυτομάτως ή προοπτική τοΰ βάθους, 
ή όποια χαρακτηρίζει πάσαν φιλοσοφικήν θεώρησιν. Μέ τήν 
διάστασιν τοΰ βάθους, ή όποια προστίθεται είς τό λεξιλογικόν 
υλικόν, είτε καθ’ έαυτό μέ τήν « μονοδιάστατον» γραμματικήν 
του πολυτυπίαν, είτε έν συντάξει μέ τήν « δισδιάστατον » πλοκήν 
του, μεταπλάσσεται τοΰτο είς «τρισδιάστατον» έννοιολογικήν 
ουσίαν. Ή  βαθμιαία αύτή μεταφορά τοΰ μαθητοΰ άπό τής λέξεως 
είς τήν έννοιαν, άπό τής είκόνος είς τήν περιοχήν τής ιδέας, απο
τελεί δι’ αύτόν τεραστίαν πνευματικήν κατάκτησιν, διότι τοΰτο 
σημαίνει μετάβασιν άπό τής έμπειρικής είς τήν φιλοσοφικήν 
θεώρησιν τών πραγμάτων.
Άντικείμενον τής φιλοσοφικής επεξεργασίας είναι έν πρώτοις 
ή σύνθεσις μιας έννοιας, μιας κρίσεως, ενός συλλογισμού. Κατά 
τό πρώτον τοΰτο στάδιον τής ερμηνευτικής του έργασίας δ δι
δάσκων πρέπει νά αποσαφήνισή καί νά διευκρινήση τό σπου- 
δαίον έννοιολογικόν υλικόν τοΰ κειμένου, νά ύπογραμμίση τούς 
στοχασμούς καί τά ιδιαίτερα προβλήματα, τά όποια θίγει ό συγ
γραφεύς. Είναι αύτονόητον, δτι ή έπεξεργασία αΰτη δέν πρέπει 
νά λάβη τήν μορφήν σχολαστικής έννοιολογικής άναλύσεως καί 
νά λησμονήση τόν συγγραφέα-στοχαστήν καί τούς ιδιαιτέρους 
του σκοπούς. ”Ας εχη έξ αρχής ύπ’ οψει του, δτι έρμηνεύει εργον 
προσωπικόν, ίσως ίστορικώς μοναδικόν, έντός τοΰ όποιου ζή, 
αγωνίζεται καί θριαμβεύει ό ίδιος ό στοχαστής εύρίσκων λύσεις 
θαυμαστός σπουδαιοτάτων προβλημάτων. Συνεπώς οφείλει κατά 
τήν πορείαν τής έπεξεργασίας του νά παρουσιάση τόν αγώνα 
αύτοΰ είς δλην του τήν εκτασιν καί τό βάθος του, νά άναλύση 
τάς ιδέας του, νά έπισημάνη τά ποικίλα ευρήματα καί μέσα, τά 
όποια χρησιμοποιεί ούτος, διά νά φθάση είς τόν σκοπόν του.
Ή  φιλοσοφική έπεξεργασία έχει ώς αφετηρίαν καί τέρμα τήν 
«θέσιν ζητήματος» καί τήν λύσιν αύτοΰ. Αιώνιον υπόδειγμα 
φιλοσόφου-έρμηνευτοΰ παραμένει δ Σωκράτης, δ όποιος διά τοΰ 
εύσυνειδήτου, καλόπιστου καί άνευ επιφυλάξεων κριτικού διαλό
γου μετά τών μαθητών του έχάραξε καί νέαν μεθοδικήν πορείαν. 
’Αρκεί αληθώς νά σπουδάση τις τήν θαυμαστήν αύτοΰ ερμη
νείαν τοΰ περί αρετής ποιήματος τοΰ Σιμωνίδου τοΰ Κείου πρός



Σκόπαν τόν Θετταλόν διά νά πεισθή περί τούτου (Πλάτωνος 
Πρωταγόρας 338 Ε—347 Α).
Ή  γόνιμος εν τούτοις εφαρμογή τής Σωκρατικής μεθόδου είς 
την σχολικήν πρδξιν προϋποθέτει επαρκή φιλοσοφικήν κατάρτι- 
σιν των μαθητών. Επειδή a priori μόνον ό φιλοσοφικός στοχα
σμός είναι νοητός καί ούδεμία μαιευτική είναι είς θέσιν νά έκ- 
μαιεύση τι έκ τοΰ μηδενός, πρέπει κατά τήν λογικήν-φιλοσοφι- 
κήν έπε|εργασίαν νά συντονισθή κατά τινα τρόπον ή άπό καθέ- 
δρας διδασκαλία μετά τής Σωκρατικής μαιευτικής. Πρός τοΰτο 
ορθόν είναι νά προηγήται ή παροχή υπό τοΰ διδάσκοντος ποικί
λων πληροφοριών περί τοΰ συγγραφέως καί τής εποχής του πρός 
διαφωτισμόν τών μαθητών. Ή  μεθοδική του πορεία κατά τήν 
συστηματικήν έξέτασιν καί συζήτησιν τοΰ κειμένου δύναται νά 
θεμελιοΰται επί τριπλής βάσεως: Τί λέγει ό συγγραφεύς, διατί 
τό λέγει, πώς τό λέγει; Ουσιαστικός στόχος είναι δχι μόνον νά 
άντιληφθοΰν οί μαθηταί, άλλά καί νά κρίνουν. Είς τοΰτο θά 
βοηθήση άποφασιστικώς ό διδάσκων, ό όποιος πρέπει νά κατευ- 
θύνη τήν συζήτησιν παρεμβαίνων ενίοτε πρός αρσιν άμφιβο- 
λιών καί συγχύσεως, πρός έξιχνίασιν καί ορισμόν τών εννοιών 
καί ιδιαιτέρως τών φιλοσοφικών δρων καί τέλος πρός συστη- 
ματοποίησιν τών επί μέρους άπόψεων. Διά τής έπισημάνσεως 
ώρισμένων αποκαλυπτικών εννοιών καί κρίσεων τοΰ κειμένου 
θά ύποδείξη ακόμη τήν ιδιαιτέραν οπτικήν γωνίαν τοΰ στοχα- 
στοΰ, τόν τρόπον καθ’ δν ούτος αίρεται ύπέρ τήν εμπειρίαν καί 
θέτει εν φιλοσοφικόν ζήτημα ή συνθέτει ενα στοχασμόν. Κατά 
τήν συζήτησιν επί θεμελιωδών ζητημάτων, ιδίως δταν διαπι- 
στοΰνται ξέναι επιδράσεις, σκόπιμον είναι νά άποσπάται καί νά 
χάνη φαινομενικώς τήν επαφήν του μέ τό κείμενον έπιδιώκων 
νά άνευρη τήν πραγματικήν άφετηρίαν διά τήν ζήτησιν τής αλή
θειας. Ύπό τόν άπαράβατον δρον, δτι δεν θά προδώση τό κείμε
νον, τό όποιον ερμηνεύει, κάθε σχετική προσπάθεια προάγουσα 
τήν φιλοσοφικήν έρμηνείαν πρέπει νά είναι εύπρόσδεκτος. Έν 
τούτοις, διά νά είναι γόνιμος καί νά μή προκαλέση τήν άποστρο- 
φήν τών μαθητών, πρέπει νά είναι βατή, ποικίλη, ουσιαστική καί 
■ψυχολογημένη.

Είναι αυτονόητον δτι δι’ ενα γόνιμον συντονισμόν αισθητικής 
καί φιλοσοφικής ερμηνείας απαιτούνται πλήν τής αμφιπλεύρου 
καταρτίσεως τοΰ διδάσκοντος καί κατάλληλα κείμενα, προσφε- 
ρόμενα διά τόν διπλοΰν αυτόν σκοπόν. Οΰτω πολλά κείμενα δοκί
μων λογοτεχνών καί ποιητών, τά όποια κρίνονται ως έξοχα πρός

φιλολογικήν-αίσθητικήν επεξεργασίαν, ελάχιστα προσφέρονται 
διά τήν λογικήν-φιλοσοφικήν άνάλυσιν. Καί άντιστρόφως, κεί
μενα πλούσια είς φιλοσοφικήν σκέψιν, ανευ δμως λογοτεχνικής 
πνοής, είναι τελείως ακατάλληλα δι’ αισθητικήν έρμηνείαν. 
Μολονότι είναι βέβαιον, δτι κείμενα κατάλληλα διά τήν διπλήν 
αυτήν κατεργασίαν (οί Γάλλοι τά όνομάζουν textes frontaliers) 
διαθέτει καί ή νεωτέρα Ευρωπαϊκή λογοτεχνία, βεβαιότερον έν 
τούτοις είναι, δτι ούδεμία λογοτεχνική παράδοσις διαθέτει είς 
τοσαύτην ποικιλίαν καί είς τοιοΰτον βαθμόν καί πληρότητα 
κείμενα προσφερόμενα διά τούς ύψηλούς μορφωτικούς σκοπούς 
τών άνωτέρων τάξεων τής Μέσης Παιδείας, δσον ή αρχαία 
Ελληνική.
Πράγματι τά επίλεκτα κείμενα τοΰ Πλάτωνος, τοΰ Δημοσθέ
νους, τοΰ Θουκυδίδου, τής αρχαίας λυρικής καί δραματικής 
ημών ποιήσεως, τά όποια διδάσκονται είς τόν άνώτερον γυμνα
σιακόν κύκλον, δέν είναι απλώς γραπτά μνημεία σπουδαία, διά 
τής ερμηνείας τών όποιων καλούνται οί μαθηταί ημών νά γνω
ρίσουν τάς ιδιομορφίας μιας μεγάλης εποχής ή τό ιδιαίτερον, 
πολιτικόν, κοινωνικόν, πνευματικόν καί ηθικόν της κλίμα, άλλ’ 
ακόμη καί μορφωτικώς άριστα, διότι προσφέρονται κατ’ εξοχήν 
τόσον πρός αισθητικήν επεξεργασίαν, δσον καί πρός φιλοσοφι
κόν προβληματισμόν. Κατά γενικήν όμολογίαν τά κείμενα αύτά 
διακρίνονται διά τήν περίτεχνον σύνθεσίν των, τά εξαίρετα 
ποιητικά των στοιχεία, τήν ποικιλίαν τών ρυθμών καί τήν μου
σικότητα τής φράσεως, τήν εσωτερικότητα τών αισθημάτων, 
τήν πηγαίαν συγκίνησιν καί τό άσύγκριτον πάθος των, άλλ’ επί
σης καί διά τούς βαθείς στοχασμούς καί τούς ουσιαστικούς 
προβληματισμούς των επί τής ζωής καί τής μοίρας τών ανθρώ
πων. ’Δναμφιβόλως δ ειδικός αυτός ανθρωποκεντρικός προσανα
τολισμός καί ή έντονος παρουσία τοΰ λογοτέχνου-στοχαστοΰ 
συγγραφέως μέ τήν βαθεϊάν του εμπειρίαν είς τά κείμενα αύτά 
εξασφαλίζουν τήν απεριόριστον γοητείαν των καί προκαλοΰν 
πλήν τής αισθητικής καί ηθικήν συγκίνησιν είς τάς ψυχάς 
ήμών.
Ή  λεπτομερής καί συνολική αύτή επεξεργασία άπό τής σκοπιάς 
καί τής αισθητικής καί τής φιλοσοφίας δέν είναι πάντοτε άπα- 
ραίτητος, πολλάκις μάλιστα είναι άκαιρος καί ενίοτε αδύνατος. 
Καί άσφαλώς δέν αποκλείονται καί άλλοι τρόποι ερμηνείας τών 
άρχαίων Ελληνικών κειμένων, έφ’ δσον δι’ αύτών επιτυγχάνεται 
δ συστηματικός παραμερισμός τών εμποδίων, τά όποια δυσκο
λεύουν τήν έπικοινωνίαν μεταξύ αναγνώστου καί συγγραφέως.



Έν πάση περιπτώσει δεν είναι ανάγκη νά χρησιμοποιήται πάν
τοτε ό αυτός βηματισμός. Εϊς τινας μάλιστα περιπτώσεις καί μία 
καλή άνάγνωσις ενός χωρίου άά ήτο άρκετή, διά νά διεγερθή ό 
στοχασμός τοϋ μαθητου. Μία καλή άνάγνωσις ενός κειμένου 
άποτελεϊ, όπως έτόνισεν ό MONTAIGNE, είδος συνομιλίας με 
τόν συγγραφέα.
Άπό μεθοδικής άπόψεως δεν φαίνεται νά ύπάρχη αυστηρά δια- 
χωριστική γραμμή μεταξύ αισθητικής καί φιλοσοφικής ερμη
νείας. ”Αν καί ζητούνται κατ’ άρχήν διά τής διπλής ερμηνευτι
κής προσπαθείας διαφορετικά πράγματα, έν τούτοις καί εις τάς 
δύο περιπτώσεις ή μεθοδική πορεία είναι περίπου ή αύτή. Κατά 
τήν πρώτην φάσιν ή προσπάθεια τού διδάσκοντος τείνει νά δια- 
πιστώση τήν παρουσίαν τού συγγραφέως καί νά συλλάβη τόν 
ρυθμόν τού κειμένου, άλλ’ υπάρχει καί λογικός τις ρυθμός, τόν 
όποιον ό έμπειρος ερμηνευτής δέν θά παραλείψη νά έπισημάνη 
κατά τήν λογικήν-φιλοσοφικήν επεξεργασίαν τού κειμένου. 
Πάντως ούτε κατά τήν λογικήν-φιλοσοφικήν ερμηνείαν θά 
καταφρονήση τήν κομψότητα τού λογοτεχνικού ύφους, ούτε

κατά τήν φιλολογικήν-αισθητικήν θά άδιαφορήση διά τό βάθος 
των ιδεών ενός κειμένου. Άντιθέτως μάλιστα καί κατά τήν 
πρώτην φάσιν θά χρησιμοποιηθή, δπου άπαιτεϊται, ή αισθητική 
άνάλυσις διά τόν άκριβέστερον καθορισμόν τού στοχασμού, καί 
κατά τήν δευτέραν δέν θά παραμερισθή ή βαθυτέρα έννοιολο- 
γική θεώρησις, διά νά όλοκληρωθή ή αισθητική ερμηνεία. 
"Οταν ό μαθητής των άνωτέρων γυμνασιακών τάξεων άσκηθή 
κατά τόν προσήκοντα τρόπον είς τήν διπλήν αύτήν θεώρησιν 
τών κειμένων, τότε πλέον είναι είς θέσιν «νά  συλλάβη μέ δύνα- 
μιν ό νούς (του) κι’ έπειτα ή καρδιά (του) θερμά νά αίσθανθή 
ο,τι ό νούς έσυνέλαβε». Τό νόημα τού περιφήμου αυτού άφο- 
ρισμού τού Σολωμού είς τήν προκειμένην περίπτωσιν είναι δτι 
είς τό πνεύμα καί τήν ψυχήν τών μαθητών έχει πλέον όλοκλη
ρωθή ή θαυμαστή εκείνη μορφωτική κατεργασία, ή όποια φωτί- 
ζουσα τόν νούν καί θερμαίνουσα τήν καρδίαν των καθιστφ 
δυνατήν τήν ένεργητικήν-δημιουργικήν βίωσιν ύπ’ αύτών τού 
πνευματικού καί άξιολογικού περιεχομένου τών κλασσικών Ελ
λήνων συγγραφέων καί τών άρετών τού άρχαίου Ελληνικού 
λόγου.



TO APXAIOTATON ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙκ. 1. Τό Θέατρον τοϋ Διονύσου, ώς εχει σήμερον, σχεδιασθέν έν 
κατόψει ύπό Ε. Fiediter.

ΕΙκ. 2. Τό Θέατρον τοϋ Διονύσου καί τό Ώδεΐον τοϋ Περικλεούς κατα 
σχέδιον τοΰ W. Β. Dinsmoor, επί τό έποπτικώτερον τροποποιηύέν. 
I, II καί III τά κέντρα τών ορχηστρών, ήτοι τής αρχαιότατης, τής 
τοϋ « Περικλείου θεάτρου » καί τής νϋν σιρζομενης.



ΙΔΟΜΕΝΕΥΣ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Τό Άρχαιότατον Θέατρον 
των
ΆΌηνών

Eig την νοτίαν πλαγιάν τής Άκροπόλεως, κατά τό ανατολικόν 
μέρος αυτής, εκτείνεται εν των σεβαστοτάτων λειψάνων τής 
ελληνικής άρχαιότητος, τό Διονυσιακόν — ή έν Διονύσου — 
θέατρον, κείμενον εντός τοΰ Ίεροΰ Διονύσου τοΰ Έλευθερέως. 
Εις αυτό τό θέατρον, κατά τήν λαμπροτάτην εορτήν των Μεγά
λων ή έν αστει Διονυσίων, παρουσίασαν τά πλεϊστα καί σπου
δαιότατα των έργων των ό Αισχύλος, ό Σοφοκλής, ό Ευριπίδης 
καί ό ’Αριστοφάνης· τοΰτο σημαίνει δτι εδώ ή δραματική ποίησις 
διά πρώτην φοράν έλαβεν άνωτέραν καλλιτεχνικήν διαμόρφωσιν, 
δι’ έξελίξεως δέ συνεχούς άλματωδώς προκόπτουσα παρήγαγε 
τήν σειράν εκείνην των αριστουργημάτων, τά όποια κατέχουν 
έκτοτε τάς κορυφάς τού παγκοσμίου δραματολογίου. Έπί πλέον 
τό Διονυσιακόν θέατρον είναι τό μόνον εις τοΰ όποιου τά ερεί
πια δύναται νά άνιχνευθή ή έξέλιξις τοΰ θεατρικού χώρου άπό 
τοΰ αρχικού πυρήνος μέχρι τής πλήρως ώλοκληρωμένης μορφής, 
κατά τήν χρονικήν περίοδον άπό των αρχών τοΰ Ε' π. X. αιώνος 
μέχρι τών χρόνων τοΰ ρήτορος Αυκούργου (περ. 330 π. X.). 
Πιθανώτατον δέ τυγχάνει δτι κατά τήν αυτήν περίοδον τό Διο
νυσιακόν έχρησίμευσεν καί ώς πρότυπον διά τά αλλα έλληνικά 
θέατρα, τά μέχρι τοΰ τέλους τοΰ Δ' π. X. αιώνος οίκοδομηθέντα. 
Υπήρξε λοιπόν τοΰτο κατά τόν Ε' καί Δ' π. X. αιώνα τό σπου- 
δαιότατον θέατρον τοΰ ελληνικού κόσμου, είναι δέ κατά ταΰτα 
ή σπουδαιότης του άπό τήν άποψιν τής ιστορίας τοΰ θεάτρου έν 
γένει μοναδική. Σημειωθήτω πρός τούτοις δτι τό Διονυσιακόν 
είναι τό μόνον καί άρχαιότατον διασωθέν, έν έρειπίοις βεβαίως, 
έκ τών εντός τοΰ άστεως τών ’Αθηνών θεάτρων, ίσως δέ καί τό 
πράγματι άρχαιότατον θέατρον αυτών*).
Κατά τούς άπό τής δύσεως τοΰ άρχαίου πολιτισμού διαρρεύ- 
σαντας αιώνας, ή νοτιά πλαγιά τής Άκροπόλεως είχε καλυφθή 
υπό χωμάτων, υπέρ τά όποια μόνον ολίγα λείψανα τοίχων έξεΐ- 
χον. Έκ τούτων περισσότερον εΐλκυον τήν προσοχήν οί ανω 
τοίχοι καί τά τόξα τοΰ Θεάτρου — καί δχι ’Ωδείου — τοΰ 
Ήρώδου, πρός τά όποια έταυτίζετο ενίοτε τό Θέατρον τοΰ Διο

νύσου. Τούτου καί τοΰ Ίεροΰ τοΰ Διονύσου τήν θέσιν πρώτος 
όρθώς άνεγνώρισεν ό περιηγητής R. CHANDLER, έπισκεφθείς 
τάς ’Αθήνας τώ 1765. Ή  Ελληνική ’Αρχαιολογική Εταιρία, 
όλίγον μετά τήν ϊδρυσίν της, έπεχείρησε, τφ 1841 ήδη, τήν 
πρώτην άνασκαφήν τοιαύτη δμως ύπήρξεν ή άτυχία τής πρώ
της ταύτης άποπείρας, ώστε ό ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΙΖΟΣ ΡΑΓ- 
ΚΑΒΗΣ έδήλου ; «τό άρχαΐον Θέατρον δέν υπάρχει πλέον»^). 
Ή  έργασία έπανελήφθη ύπό τήν καθοδήγησιν τοΰ ΑΘΑΝΑ
ΣΙΟΥ ΡΟΥΣΟΠΟΥΑΟΥ κατά τά έτη 1858 καί 1859, περιο- 
ρισθεϊσα εις τήν ύψηλοτέραν περιοχήν τοΰ Θεάτρου, ύπό τό 
χορηγικόν μνημεϊον τοΰ Θρασύλλου. Ή  άνασκαφή ώλοκληρώθη 
ύπό τής Ελληνικής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας κατά τά έτη 
1862 καί 1863, κατ’ άρχάς μέν ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Γερμα
νού άρχιτέκτονος J. Η. STRACK, έπειτα δέ ύπό τήν καθοδή- 
γησιν καί πάλιν τοΰ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΥΣΟΠΟΥΑΟΥ· άπεκα- 
λύφθησαν τότε τό κοϊλον, ή ορχήστρα καί τό πρός νότον αυτής 
σύμπλεγμα κτισμάτων, έν συνεχείφ δέ καί ή δλη περιοχή τοΰ 
Ίεροΰ. Ύπό τών αύτών έγένοντο καί αί πρώται πρόχειροι άνα- 
κοινώσεις®), ό δέ Ε. ZILLER έξεπόνησε τό πρώτον σχέδιον τοΰ 
Θεάτρου^), συμπληρώσας αυτό κατά τά έτη 1870 καί 1877. Άπό 
άπόψεως ερμηνείας τών άποκαλυφθέντων ερειπίων, δσον άφορδ 
εις τό κοϊλον καί τήν ορχήστραν είχεν ήδη ριφθή άρκετόν φώς, 
ούδείς δμως έπεχείρει άκόμη τήν ερμηνείαν τών πρός νότον 
τής ορχήστρας κτισμάτων, μέχρις δτου τό έργον τοΰτο άνετέθη 
ύπό τοΰ Γερμανικού Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, τφ 1882, εις 
τόν WILHELM DDRPFELD. Ούτος διεξήγαγε κατά τά έτη 
1886, 1889 καί 1895 συμπληρωματικάς άνασκαφάς, άφοΰ είχεν 
εκθέσει ήδη διά πρώτην φοράν κατά τήν Winckelmannsfeier τοΰ 
έτους 1884 τήν βασικήν, επαναστατικήν τότε, περί άρχαίου ελλη
νικού θεάτρου αποψιν αύτοΰ, δτι έξ άρχής καί καθ’ δλην τήν 
ελληνικήν άρχαιότητα κοινός χώρος παραστάσεως καί διά τόν 
χορόν καί διά τούς ύποκριτάς ήτο ή κυκλική ορχήστρα, ένφ ή 
άνυψωμένη σκηνή άποτελεΐ ρωμαϊκήν διαρρύθμισιν τοΰ έλληνι-



κοΰ θεάτρου. Είς την οριστικήν καί έμπεριστατωμένην διατύπω- 
σιν των άπόψεών του ό W. DDRPFELD προέβη τφ 1896 διά 
τής μνημειώδους, έν συνεργασίςι μετά τοΰ EMIL REISCH, 
εργασίας του®), διά τής όποίας ήνοιξε νέαν εποχήν είς τήν επι
στημονικήν μελέτην τοΰ ελληνικού θεάτρου. "Εκτοτε μέγας 
αριθμός ερευνητών ήσχολήθησαν μέ τό Διονυσιακόν θέατρον 
των ’Αθηνών ή μέ αλλα θέατρα ή μέ τό δλον περί ελληνικού 
θεάτρου θέμα· ή ΰπάρχουσα σήμερον εις τήν διάθεσιν τοΰ 
μελετητοΰ βιβλιογραφία είναι λίαν εκτεταμένη· ώς είναι εΰνόη- 
τον, προκειμένου περί θέματος περί τοΰ όποιου αΐ εξ αρχαιο
λογικών καί φιλολογικών πηγών ειδήσεις είναι λίαν ελλιπείς, 
πλεϊσται διαφωνίαι καί αμφισβητήσεις υφίστανται μεταξύ τών 
άρχαιολογούντων, είς επουσιώδη άλλά καί ουσιώδη σημεία, 
πλήν δμως ούδείς επιτρέπεται νά άγνοή δσα τφ 1896 καί πολ- 
λάκις έκτοτε είς μικρότερα δημοσιεύματα ύπεστήριξεν ό W. 
DDRPFELD· χαρακτηριστικώς άναφέρομεν ένταΰθα τήν γνώ
μην έγκυροτάτου συγχρόνου έρευνητοΰ τής αρχαίας έλληνι- 
κής αρχιτεκτονικής, είδι'κώς άσχοληθέντος μέ τό Διονυσιακόν 
θέατρον, τοΰ W. Β. DINSMOOR, δτι « . . .  ίσως τό κύριον απο
τέλεσμα αυτής τής μελέτης®) είναι ή έπιβεβαίωσις τοΰ τρόπου 
μέ τόν όποιον ό D’ORPFELD διέκρινε τά δεδομένα είς τό μέγα 
έργον αύτοΰ τοΰ 1896 καί είς τήν άδρομερή άνασκόπησιν τοΰ 
1925».
Τό άρχαιότατον εντός τοΰ Ίεροΰ τοΰ Διονύσου κτίσμα, τοΰ 
όποιου λείψανα διεσώθησαν, είναι ό παλαιός ναός τοΰ Διονύσου, 
άπλοΰς έν παραστάσι δικιόνιος, έκ τοΰ οποίου είναι λίαν πιθανόν 
δτι προέρχεται τό έν τφ Έθνικφ Μουσείω ’Αθηνών, ύπ’ αριθ. 
3131, έκτιθέμενον πώρινον τύμπανον αετώματος μετ’ άναγλύφου 
παραστάσεως μαινάδος μεταξύ δύο σατύρων. Εικάζεται δτι έντός 
αύτοΰ τοΰ ναοΰ έκειτο τό έξ Έλευθερών κομισθέν ξόανον τοΰ 
Διονύσου, χρονολογείται δέ ούτος είς τόν ΣΤ' π. X. αιώνα, είς 
εποχήν δχι πολύ πρό τοΰ 534 π. X., έτους κατά τό όποιον 
ό Θέσπις έδίδαξε διά πρώτην φοράν τραγφδίαν έντός τοΰ 
άστεως, κατά τά Μεγάλα Διονύσια. Ό  ναός εύρίσκεται κατά τό 
δυτικόν ακρον τής πρός νότον τοΰ Θεάτρου κτισθείσης άργό- 
τερον στοάς καί έν επαφή πρός αυτήν’ ). Πριν δμως προχωρή- 
σωμεν είς τήν έξέτασιν τοΰ Διονυσιακοΰ θεάτρου, όφείλομεν νά 
πραγματευθώμεν έν άλλο θέμα, τό όποιον προκύπτει άφ’ εαυτού, 
εφόσον έμνημονεύσαμεν τόν Θέσπιν, δηλ. ποΰ έκειτο καί ποιον 
ήτο τό Θέατρον τοΰ Θέσπιδος. Τούτο θά συνίστατο έκ κυκλικής 
ορχήστρας, μέ τήν θυμέλην είς τό μέσον, περί τήν ορχήστραν

δέ καί πατά τά περίπου τής περιφέρειας αυτής θά έστήνοντο 
ξύλιναι έξέδραι διά τούς θεατάς, τά λεγάμενα ϊκρια. Διά τά περί 
τήν παλαιοτάτην όρχήστραν ΐκρια έχομεν ειδήσεις μόνον έκ 
μεταγενεστέρων λεξικογράφων καί σχολιαστών®), οί όποιοι συμ
φωνούν δτι ταύτα έχρησιμοποιοΰντο πρό τής κατασκευής τοΰ 
«θεάτρου» ή έτι άκριβέστερον τοΰ « έν Διονύσου θεάτρου»®). 
Διά τήν θέσιν τοΰ παλαιοτάτου αύτοΰ θεάτρου μόνον ό Φώτιος 
παρέχει ένδειξιν, λέγων : « ϊκρια· τά έν τή άγορφ άφ’ ών έθεώντο 
τό παλαιόν τούς Διονυσιακούς άγώνας πριν ή κατασκευασθήναι 
τό έν Διονύσου θέατρον». Έκ τής ένδείξεως ταύτης καί έκ τής 
όλιγώτερον σαφούς παρά Φωτίφ, Ήσυχίω καί έν τή Σούδφ, έν 
λ. αίγείρου θέα“ ), οί πλεΐστοι, θεωρήσαντες δτι ή θρυλική αύτη, 
έν τή βιβλιογραφία, αϊγειρος εύρίσκετο έν τή άγορφ, συνήγαγον 
δτι έν αύτή έκειτο τό Θέατρον τοΰ Θέσπιδος. Έκεϊθεν, κατόπιν 
καί έξ αίτιας τής έτι θρυλικωτέρας καταρρεύσεως τών ίκρίων 
κατά τινα παράστασιν, χρονολογουμένην μεταξύ τών άρχών τοΰ 
Ε' π. X. αίώνος καί τοΰ 470 π. X., είς τήν έποχήν δηλαδή τοΰ 
Αισχύλου πλέον, μετεφέρθησαν οί δραματικοί αγώνες είς τό 'Ιε
ρόν τοΰ Διονύσου, προφανώς διότι έδώ, λόγω τής φυσικής κλισεως 
τοΰ έδάφους, ήτο δυνατόν νά στερεωθούν άσφαλέστερον τα ϊκρια, 
ουτω δέ έξεμηδενίζετο ό κίνδυνος παρομοίου ατυχήματος. Αν 
τό Θέατρον τοΰ Θέσπιδος έκειτο έν τή άγορφ, ή θέσις του πρέ
πει νά ήτο κατά τήν περιοχήν δπου άργότερον εκτισθη το Ωδεϊον 
τοΰ Άγρίππα, παρά τό κέντρον τής πλατείας τής αγοράς. 
Ούδέν ίχνος δμως ορχήστρας ή θεάτρου εύρέθησαν εν αυτή 
κατά τάς άνασκαφάς τής ’Αμερικανικής ’Αρχαιολογικής Σχο
λής, δπερ ούδόλως είναι περίεργον δι’ εύνοήτους λόγους. Δεν 
είναι βεβαίως δυνατόν νά έξαντλήσωμεν τό περί τό Θέατρον τοΰ 
Θέσπιδος θέμα. Έ ν τούτοις θά μνημονεύσωμεν έν όλίγοις, διότι 
διά σοβαρωτάτων έπιχειρημάτων καί υπό άξιολογωτάτου συγ
χρόνου έρευνητοΰ έχει ύποστηριχθή, τήν αποψιν τοΰ Τ. Β. L. 
WEBSTER’’), δτι τούτο έκειτο έν τώ 'Ιερφ Διονύσου τοΰ Έλευ- 
θερέως πρό τοΰ άναφερθέντος παλαιού ναοΰ τοΰ Διονύσου, δτι 
συνίστατο έκ κυκλικής ορχήστρας μέ ϊκρια περί αύτήν καί δτι 
αύτά είναι τά κατά τήν παράδοσιν καταρρεύσαντα. Τής άπό- 
ψεως ταύτης έλκυστικώτατον πλεονέκτημα είναι, οτι εν τοι- 
αύτη περιπτώσει είς τό άθηναϊκόν θέατρον ύπήρχεν ήδη έξ  
αρχής καί αύτομάτως σκηνικόν φόντο διά τα παριστανομενα 
έργα, τούτο δέ ούδέν άλλο ήτο ή ή πρόσοψις τοΰ ναοΰ.
Άλλ’ είναι πλέον καιρός νά προχωρήσωμεν από τήν περιοχήν 
τών άμφισβητουμένων εικασιών είς έδαφος δπου δύναταί τις νά



στηριχΌ'ϋ επί Φετικωτέρων πως δεδομένων. Τά παλαιότατα έν 
τω Ίερφ Διονύσου τοΰ Έλευθερέως λείψανα κατασκευής, ή 
όποια είναι δυνατόν νά ερμηνευθή ώς χρησιμεύσασα διά θεα
τρικός παραστάσεις, είναι τά SM 1, J  3 καί SM 3, σημειούμενα 
ούτως ύπό τοΰ Ε. FIECHTER*^), καί τό V, οΰτω σημειωθέν υπό 
τοΰ DDRPFELD. ’Ά ν είσέλθωμεν εις την περιοχήν των ερει
πίων τής Λυκουργείου σκηνής, κτισθείσης περί τό 330 π. X. καί 
άνηκούσης εις την τρίτην φάσιν τοΰ Διονυσιακοΰ θεάτρου, θά 
άνεύρωμεν τό SM 1 άνατολικώς, τό J  3 βορειοδυτικώς τής έκ 
τοΰ τοίχου τής στοάς προβαλλούσης ορθογωνίου έκ breccia θε- 
μελιωσεως Τ̂ ”). Τό SM 1 αποτελεί τμήμα τοξωτοΰ άναλημματι- 
κοΰ τοίχου πολυγωνικής τοιχοδομίας έξ ασβεστόλιθου τής 
Άκροπόλεως, σύγκειται σήμερον από έξ λίθους — άρχικώς ήσαν 
κατά τήν περιγραφήν τοΰ DDRPFELD^^) επτά —, εκτείνεται δέ 
εις μήκος 4 μ. Τό J  3 είναι τμήμα τοίχου εύθύγραμμον, συγκεί
μενον κυρίως έκ τριών λίθων, έκ των όποιων ό είς είναι ασβε
στόλιθος, οί άλλοι πωρόλιθοι. Τό SM 3, τμήμα τοίχου ολίγον 
διαφόρου τοιχοδομίας ή τό SM 1, κεϊται είς μικρόν άπόστασιν 
από τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τής στοάς, έξω των ερειπίων τής 
Λυκουργείου σκηνής. Τό V περιγράφεται ύπό τοΰ DDRPFELD 
ώς σκάμμα έν τφ βράχφ κατά τήν ανατολικήν πάροδον τοΰ Λυ
κουργείου θεάτρου, πρός υποδοχήν θεμελίου. Ό  DDRPFELD 
έθεώρησε τά SM 1, J 3 καί V ώς κείμενα επί τής περιφέρειας 
κύκλου, τόν όποιον άνεγνώρισεν ώς τήν παλαιοτάτην, ύπό αρχαι
ολογικών δεδομένων μαρτυρουμένην, κυκλικήν ορχήστραν θε
άτρου, έχαρακτήρισε κατά ταΰτα τό SM 1 ώς ένα τών πολυτι- 
μοτάτων τοίχων τών ’Αθηνών, ύπελόγισε δέ άρχικώς είς 24 μ 
τήν διάμετρον τής όρχήστρας, τής έκτοτε συχνά ώς « ορχήστρας 
DDRPFELD » άναφερομένης.
Έπί πεντήκοντα περίπου έτη ή πίστις είς τήν ΰπαρξιν τής κυ
κλικής όρχήστρας τοΰ DDRPFELD ύπήρξεν ακλόνητος. Βε
βαίως δεν είναι περίεργον δτι άλλοι υπολογισμοί έδωσαν άλλο 
μήκος — μεγαλύτερον, έως 27 μ — είς τήν διάμετρον. Έ ν συν
εχείς ό FIECFITER^®) διεχώρισε τό J  3 από τό SM 1, θεωρήσας 
τό μέν πρώτον άνερμήνευτον, τό δέ δεύτερον ώς τμήμα τοξωτοΰ 
άναλημματικοΰ τοίχου ύποστηρίζοντος άνδηρον, έπί τοΰ όποιου 
έκειτο ορχήστρα κυκλική, διαμέτρου μικροτέρας από τήν τοΰ 
DDRPFELD, περίπου τής αυτής πρός τήν τοΰ Λυκουργείου 
θεάτρου. Πρός τόν FIECFITER συνετάχθη μεταξύ άλλων καί ό 
Α. W. PICKARD-CAMBRIDGE'O). Έν συνεχείς ό CARLO 
ΑΝΤΡ’) ύπεστήριξεν δτι ή ορχήστρα δέν ήτο κυκλική αλλά τρα

πεζοειδής μετά τοξωτής μόνον τής νοτιάς πλευράς. Παρ’ δλα ταΰ
τα ό DDRPFELD παρέμεινεν ακλόνητος ύπερασπιστής τής «όρ
χήστρας του », σταθερώς δέ ύπεστήριξαν τήν άποψιν του καί άλ
λοι έξοχοι έρευνηταί. Ό  DINSMOOR^®) κατόπιν έλέγχου καί 
τών άρχαιολογικών δεδομένων καί τών διαφόρων έξενεχθεισών 
εικασιών έπιβεβαιοϊ βασικώς τήν άποψιν τοΰ DDRPFELD, δτι 
δηλ. ή παλαιοτάτη αυτή όρχήστρα ήτο κυκλική· ό αυτός συμ- 
περιλαμβάνων, δπως ό DDRPFELD, είς τήν αυτήν περιφέρειαν 
κύκλου τά SM 1 καί J  3, υπολογίζει τήν διάμετρον είς 25, 50 μ, 
70 δωρικούς πόδας, τοποθετεί δέ τό κέντρον αύτής είς άπόστα- 
σιν 12,60 μ νοτιοανατολικώς τοΰ κέντρου τής όρχήστρας τοΰ 
Λυκούργου, πρός τήν όποιαν ταυτίζεται βασικώς ή νΰν σφζο- 
μένη όρχήστρα, καί 2,90 μ άνατολικώς τοΰ άξονος τοΰ Λυκουρ
γείου θεάτρου. Περαιτέρω, άνευρίσκων είς τά SM 3 καί V ίχνη 
τής δυτικής καί άνατολικής παρόδου, συμπεραίνει δτι ό άξων 
τοΰ πρώτου αύτοΰ θεάτρου ήτο, έν σχέσει πρός τόν τοΰ Λυκουρ
γείου, κεκλιμένος πρός τά βορειοδυτικά· κατά τόν DINSMOOR, 
έλαβε καί τό ’£?δεϊον τοΰ Περικλεούς, κτισθέν άνατολικώς τοΰ 
Διονυσιακοΰ θεάτρου πατά τά έτη 446—442 π. X., παράλληλον 
πρός αυτό άξονα. Ό  DINSMOOR χρονολογεί τήν παλαιοτάτην 
αυτήν κατασκευήν είς τάς άρχάς τοΰ Ε' π. X. αίώνος καί τήν 
όνομάζει «Θέατρον τοΰ Αισχύλου καί τοΰ Σοφοκλέους». Τήν 
αυτήν χρονολογίαν δέχονται οί πλεΐστοι τών έρευνητών, λαμβά- 
νοντες ώς terminus post quern τήν κατάρρευσιν τών ίκρίων είς 
τό « Θέατρον τοΰ Θέσπιδος ».

Διά τούς θεατάς είχεν άσφαλώς διαρρυθμισθή καταλλήλως δ 
περί τήν όρχήστραν χώρος, ίσως περίπου κατά τά αύτής, 
άκριβέστερον δέν γνωρίζομεν. Τοΰτο βεβαιοΰται έκ τής διαπι- 
στώσεως ύπό τοΰ DDRPFELD χωματουργικών έργασιών κάτω
θεν τοΰ κοίλου τοΰ Λυκουργείου θεάτρου, κατά τήν κεντρικήν 
περιοχήν αύτοΰ, χρονολογουμένων έκ τών άνευρεθέντων όστρά- 
κων είς τάς άρχάς τοΰ Ε' π. X. αίώνος. Φαίνεται δτι ή πλαγιά 
τής Άκροπόλεως είχε διαμορφο^θή είς διαδοχικώς ύψηλότερα 
άνδηρα, έπί τών όποιων έτοποθετοΰντο έκάστοτε κατά τάς παρα
στάσεις ξύλινα έδρανα, τά ϊκρια, μή κινδυνεύοντα πλέον νά 
καταρρεύσουν. ’Αριθμός τις θεατών ίσως έκάθηντο είς τό χώμα 
ή παρηκολούθουν δρθιοι.

Ή  επομένη χρονικώς διαρρύθμισις τοΰ Διονυσιακοΰ θεάτρου 
περιλαμβάνει νέαν όρχήστραν βορειοδυτικώς τής πρώτης, μονι- 
μωτέρας κατασκευάς είς τό κοίλον, λίθινον μόνιμον — ή μαλ-



λον ήμιμόνιμον — σκηνικόν κτίσμα πρός νότον τής ορχήστρας, 
την νοτίως τοΰ θεάτρου στοάν καί τόν νεον ναόν τοΰ Διονύσου. 
Αυτή χρονολογείται οπωσδήποτε μετά τήν οίκοδόμησιν τοΰ 
’^δείου τοΰ Περικλεούς (446—442 π. X.), μετ’ αρκετής πιθανό
τητας περί τό 430 π. X., καί μετά ετι μεγαλυτέρας πιθανότητας 
εις τήν εποχήν τής Νικιείου ειρήνης (421—415 π. X.), άποκα- 
λεϊται δέ συμβατικιδς « Περίκλειον θέατρον », παρόλαν δτι είναι 
μάλλον βέβαιον οτι ό Περικλής, καί αν τό ήρχισεν, δμως δεν 
είδε τό εργον του τοϋτο άποπερατωμένον. Πάντως ή ζωή τοΰ 
« Θεάτρου τοΰ Αισχύλου καί τοΰ Σοφοκλέους» ύπήρξεν αρ
κούντως μακρά, κατά τήν διάρκειαν δέ ταύτης έδιδάχθησαν εν 
αύτφ δλα τά σφζόμενα έργα τοΰ ΑΙσχύλου, ό Αίας καί ή ’Αντι
γόνη τοΰ Σοφοκλέους, ή "Αλκηστις τοΰ Εύριπίδου· αί Τραχίνιαι 
καί ό Οΐδίπους τύραννος τοΰ Σοφοκλέους, ή Μήδεια καί ό 'Ιππό
λυτος τοΰ Εύριπίδου υπήρξαν ή έκ των τελευταίων ’ε'ργων, πού 
έδιδάχθησαν εις τό « Θέατρον τοΰ Αισχύλου καί τοΰ Σοφο
κλέους », ή έκ των πρώτων τοΰ « Περικλείου θεάτρου ».
Έ ν τοΐς ανωτέρω έπραγματεύθημεν μόνον περί τής ορχήστρας 
καί τοΰ κοίλου τοΰ παλαιοτάτου θεάτρου, στηριχθέντες άποκλει- 
στικώς είς τά αρχαιολογικά δεδομένα. Έ ν τοΐς εξής θά έπιχει- 
ρήσωμεν, άδρομερώς μόνον, νά πραγματευθώμεν καί τά περί 
« σκηνής» έν αύτφ. ’Ενταύθα θά στηριχθώμεν άναγκαστικώς 
έπί φιλολογικών μαρτυριών, αΐ πλεΐσται τών όποιων είναι έν- 
δείξεις παρεχόμεναι ύπ’ αύτών τών σφζομένων έργων, καθόσον 
σκηνικού κτίσματος άνήκοντος είς τό « Θέατρον τοΰ Αισχύλου 
καί τοΰ Σοφοκλέους» ούδέν ίχνος διεσώθη μέχρις ήμών, δι’ 
εύνοήτους λόγους, ως θά γίνη έν τοΐς αμέσως έπομένοις αντι
ληπτόν. Είναι λογικόν νά δεχθώμεν, ώς πράττουν πολλοί τών 
έρευνητών, δτι άρχικώς τά παίζόμενα έργα ώς « φόντο » ούδέν 
άλλο διέθετον παρά τό φυσικόν τοπίον ή τά κατά τύχην έντός 
τοΰ οπτικού πεδίου τών θεατών ύπάρχοντα κτίσματα· τοΰ πα
λαιού ναού τοΰ Διονύσου μόνον μέρος τής βόρειας πλευράς καί 
τής στέγης αύτοΰ τώρα έφαίνετο, καθόσον ή ορχήστρα έκειτο 
είς έπίπεδον ύφηλότερον άπό τό τοΰ ναού. Πιθανόν κάπου είς 
τό έντός τοΰ 'Ιερού άλσος έστήνετο άρχικώς μία σκηνή, δηλ. 
« τσαντίρι» ή πρόχειρον ξύλινον παράπηγμα, οπού ήτο δυνατόν 
νά άλλάσσουν ένδυμασίαν οί ύποκριταί καί νά φυλάσσωνται τά 
άναγκαιοΰντα διά τήν παράστασιν σκεύη. Τήν σκηνήν ταύτην, 
έχουσαν τόν ανωτέρω προορισμόν, δέν ήτο ανάγκη νά βλέπουν 
οί θεαταί· δέν άπετέλει επομένως αΰτη σκηνικόν. Δέν παρέμει- 
ναν, βεβαίως, τά πράγματα είς αύτήν τήν κατάστασιν. ’Ήδη είς

τούς Πέρσας τοΰ Αίσχύλου (472 π. X.) οί θεαταί έβλεπαν τόν 
τάφον τοΰ Δαρείου πρό τής προσόψεως δημοσίου οικήματος, είς 
τάς βαθμίδας τοΰ όποιου έλάμβανε θέσιν ό χορός. Παρόμοιον 
θά ήτο τό σκηνικόν είς τούς Επτά έπί Θήβας (467 π. X .) : πρό- 
σοψις τοΰ ανακτόρου τοΰ Έτεοκλέους μέ βαθμίδας, βωμός, 
άγάλματα θεών. Είς τάς 'Ικέτιδας’®) δέν φαίνεται απαραίτητον 
συνθετώτερον σκηνικόν φόντο πλήν βωμού έπί βάθρου μετά 
βαθμιδών καί άγαλμάτων θεών. Είς τόν Προμηθέα δεσμώτην*") 
τό σκηνικόν άσφαλώς ήτο πολυπλοκώτερον καί παρουσιάζει 
πολλά προβλήματα. Παραμερίζοντες πάντως τήν αμφιβολίαν, είς 
ποιαν έκτασιν άραγε ήρκεϊτο ό ποιητής νά ύποβάλλη απλώς διά 
τοΰ λόγου είς τήν φαντασίαν τών θεατών όλιγώτερα ή περισσό
τερα, χωρίς καί νά προσφέρωνται πράγματι ταΰτα διά καταλλή
λων κατασκευών είς τήν θέαν, έκ τοΰ ποιητικού κειμένου μετά 
πιθανότητος συνάγομεν τά εξή ς: ό Προμηθεύς, πρώτον, προσ- 
δένεται έπί ύψηλής κατασκευής είκονιζούσης άπόκρημνον βρα
χώδη τοποθεσίαν αί ίπτάμεναι Ώκεανίδες ίσως ένεφανίζοντο 
έπί άρματος ή άρμάτων πτερωτών, κυλιομένων έπί έπιπέδου κει
μένου ύψηλότερον τοΰ βράχου τοΰ Προμηθέως, έπί τής αύτής 
κατασκευής ή άλλης προβαλλούσης έκ τών πλαγίων (παρασκή
νια;)· ό ’Ωκεανός έμφανίζεται ιπτάμενος διά μηχανήματος, τοΰ 
γερανού. Είς τήν Όρέστειαν (458 π. X.) τό αύτό βασικώς σκη
νικόν παριστάνει, είς τόν Άγαμέμνονα καί τάς Χοηφόρους, 
άνάκτορον, είς τάς Εύμενίδας, τόν ναόν τοΰ ’Απόλλωνος είς τούς 
Δελφούς καί τόν ναόν τής Άθηνάς έπί τής Άκροπόλεως τών 
’Αθηνών. Βαθμίδες οδηγούν είς τήν κεντρικήν θύραν, ή όποια 
πρέπει νά είναι αρκούντως εύρεΐα, ώστε δταν άνοίγη, τό έσωτε- 
ρικόν νά είναι όρατόν δύο πλάγιαι θύραι, ένδεχομένως είς παρα
σκήνια, θά έξυπηρέτουν καλύτερον τήν δράσιν έπί τής στέγης 
πρέπει νά ύπάρχη θέσις καταλλήλως διεσκευασμένη διά τόν φ ύ 
λακα, είς τόν Άγαμέμνονα· είς τάς Χοηφόρους, θά προστεθη 
πρό τοΰ ανακτόρου ό τάφος τοΰ Άγαμέμνονος· είς τάς Εύμενί
δας, θά τοποθετηθούν έδρανα, δ ναός θά λησμονηθή, καί θ ά  
εύρεθώμεν οΰτω πρό τοΰ Άρείου Πάγου. Έκ τών έργων τοΰ 
Σοφοκλέους, είς τόν Α’ίαντα (460—450 π. X.) έχομεν προβλή
ματα : βασικώς τό σκηνικόν φόντο παριστάνει τήν σκηνήν τοΰ 
Αΐαντος μέ άλσος δένδρων παρ’ αύτήν, δπου κρύπτεται ή  
Άθηνά, είς τήν αρχήν, καί αύτοκτονεΐ κατόπιν, άόρατος δ ιά  
τούς θεατάς, δ Αίας. Τά δένδρα τοΰ άλσους παριστάνοντο ίσ ω ς 
μέ ζωγραφικούς πίνακας έπί ξύλου ή ύφάσματος. Τό σκηνικόν 
τής ’Αντιγόνης (442 π. X.) ήτο άπλούστατον, πρόσοψις άνακτό-



ρου μέ βαΰ^μίδας. Έκ τής άνωτέρω συντόμου έπισκοπήσεως®*) 
προκύπτει μετά βεβαιότητας δτι τό « Θέατρον τοΰ Αισχύλου καί 
τοΰ Σοφοκλέους», τουλάχιστον από τής τρίτης δεκαετίας τοΰ 
Ε' π. X. αιώνας, έχρησιμοποίει σκηνικάς κατασκευάς, at όποϊαι 
από τοΰ 460—458 καθίστανται ήδη αρκούντως σύνθετοι. Ή  
ποικιλία αυτών δεν είναι βεβαίως μεγάλη· φαίνεται δτι μάλλον 
περιωρίζοντο είς ώρισμένας τυπικάς κατασκευάς, at όποϊαι διά 
καταλλήλων διαρρυθμίσεων προσηρμόζοντο είς τάς έκάστοτε 
άνάγκας. Είναι λίαν πιθανόν, δχι μόνον διότι μαρτυρεϊται ύπό 
τής παραδόσεως, δτι είχεν είσαχθή ήδη είς αύτό καί ή σκηνική 
ζωγραφική, ή σκηνογραφία. Αί ως σκηνικόν φόντο χρησιμεύ- 
ουσαι κατασκευαί θά έτοποθετοΰντο είς τήν άπέναντι τών θε
ατών πλευράν τής ορχήστρας, είτε καταλαμβάνουσαι μικρόν 
τμήμα αυτής είτε εκτός αυτής καί είς γραμμήν έφαπτομένην. 
Κατά ταΰτα επιτρέπεται νά δεχθώμεν δτι πρός στήριξιν τών 
σκηνικών κατεσκευάζετο ξύλινον κτίσμα, τό όποιον έξηκολού- 
θησε νά όνομάζηται σκηνή. Τοΰτο ήτο προσωρινόν, άνενεοΰτο 
δέ κατ’ έτος διά τούς δραματικούς άγώνας τών Μεγάλων Διονυ
σίων. Δυνατόν, εις προχωρημένον πως στάδιον έξελίξεως, νά 
άπέβη τοΰτο ήμιμόνιμον, στηριζόμενον επί λίθινης βάσεως. Τής 
σκηνής ταύτης, παν ίχνος, λόγφ τής προχειρότητος τής κατα
σκευής προφανώς, έξηφανίσθη ύπό τά κτίσματα τά όποια τήν 
διεδέχθησαν είς τήν αυτήν θέσιν® )̂.
Εϊδομεν ήδη δτι τό παλαιότατον «έν Διονύσου» θέατρον, πλήν 
τοΰ άρχικοΰ πυρήνος, τής μονίμου κυκλικής ορχήστρας, έ|ελι- 
χθέν παραλλήλως πρός τήν πρόοδον τής δραματικής ποιήσεως 
καί άναλόγως πρός τάς απαιτήσεις αύτής, ήτο πλέον, κατά τήν 
άρχαίαν βεβαίως άντίληψιν, ώλοκληρωμένον, διαθέτον καί τά 
άλλα δύο μέρη τοΰ άρχαίου θεάτρου, ήτοι κοϊλον ή θέατρον, διά 
τούς θεατάς, καί σκηνήν. Ταΰτα ήσαν κατασκευαί προσωριναί ή 
ήμιμόνιμοι· ή σκηνή, κατά τό εσωτερικόν μέν αύτής, έχρησί- 
μευεν ως χώρος άμφιέσεως τών υποκριτών καί ώς σκευοθήκη, 
κατά δέ τήν βορείαν, τήν πρός τούς θεατάς έστραμμένην, πλευ
ράν, καθ’ έαυτήν ή έπενδυομένη διά σκηνογραφιών, ώς σκηνι
κόν φόντο τής παραστάσεως, ίσως δέ καί ώς άνακλώσα καί 
ούτως ένισχύουσα τήν φωνήν τών υποκριτών επιφάνεια. Προ
σέτι δέ, ενδεχομένως καί είς ώρισμένας περιπτώσεις, δύο εκατέ
ρωθεν μιας κεντρικής θύρας προβολαί, όνομασθεΐσαι διά τοΰτο 
παρασκήνια, διηυκόλυνον περισσότερον τήν θεατρικήν δράσιν 
καί έπλαισίωνον αυτήν όπτικώς, παρεϊχον δέ καί άλλας δυνατό
τητας περαιτέρω διαμορφώσεως τής δλης σκηνικής δψεως.

Τοιοΰτον ήτο έν γενικαϊς γραμμαϊς τό «Θέατρον τοΰ Αισχύλου 
καί τοΰ Σοφοκλέους». Έν τοΐς έξής θά θίξωμεν δι’ όλίγων τό 
πολυθρύλητον καταστάν πρόβλημα, άν τοΰτο ή γενικώτερον τό 
ελληνικόν θέατρον τής κλασσικής περιόδου είχεν ή δχι άνυψω- 
μένην σκηνήν, αν δηλ. οί ύποκριταί ένεφανίζοντο επί επιπέδου 
ύφηλοτέρου τής όρχήστρας ή δχι. Μέχρι τής τελευταίας δε
καετίας τοΰ παρελθόντος αίώνος, παρόλον δτι είχον ήδη διατυ- 
πωθή βάσιμοι αντιρρήσεις^®), ϊσχυεν ή επί τοΰ Βιτρουβίου κυ
ρίως στηριζομένη άποψις, δτι οί ύποκριταί ένεφανίζοντο έπί 
άνυψωμένης σκηνής ή λογείου, ό δέ χορός έπί τής ορχήστρας® )̂. 
Οί DDRPFELD-REISCH ύπεστήριξαν τφ 1896, δτι καθ’ δλην 
τήν ελληνικήν, καί τήν ελληνιστικήν δηλαδή, περίοδον τοΰ άρ
χαίου θεάτρου δέν ύπήρξεν ανυψωμένη σκηνή, στηριχθέντες καί 
έπί τής απουσίας σχετικών άρχαιολογικών δεδομένων®®) καί έπί 
τών έσωτερικών, έκ τών αρχαίων δραματικών έργων παρεχομέ- 
νων ένδείξεων. Τό τελευταϊον βαρύνει περισσότερον, διότι ή 
απουσία άρχαιολογικών δεδομένων δύναται νά άποδοθή, ώς έ|- 
ηγήσαμεν άνωτέρω, είς τήν προχειρότητα τών κατασκευών. 
’Αλλά τά διασωθέντα δραματικά έργα τής κλασσικής περιόδου 
είναι τοιαΰτα, ώστε άπαιτεϊται πράγματι άμεσος, ένίοτε δέ άμε- 
σωτάτη έπικοινωνία, σχεδόν έπαφή, μεταξύ χοροΰ καί ύποκρι- 
τών, τήν όποιαν θά ήμπόδιζεν ή τοποθέτησις τών τελευταίων έπί 
ιδιαιτέρου ύψηλοτέρου επιπέδου. Επομένως άνυψωμένη σκηνή, 
διά τήν κλασσικήν τούλάχιστον περίοδον τοΰ έλληνικοΰ θεάτρου, 
φαίνεται άποκλειομένη, ό δέ Βιτρούβιος έκ πλάνης μετέφερε 
πράγματα τοΰ ρωμαϊκοΰ θεάτρου τής έποχής του είς τό ελληνι
κόν θέατρον. Πάντως είς τήν έκθεσιν τών άπόψεων τών DDRP
FELD-REISCH έπηκολούθησεν άληθής έρις περί τό θέμα 
τοΰτο, ήτις καί συνεχίζεται. Έκ τών νεωτέρων έρευνητών ό 
PICKARD-CAMBRIDGE®»), ή MARGARETE BIEBER®") 
καί άλλοι άκολουθοΰν τήν άποψιν τοΰ DDRPFELD, άλλά μό
νον διά τήν κλασσικήν περίοδον, μέχρι καί τοΰ « Αυκουργείου » 
θεάτρου, δεχόμενοι δτι άπό τής ελληνιστικής περιόδου®®) ύπάρ- 
χει είς τό άρχαιον θέατρον άνυψωμένη σκηνή, καί μάλιστα πολύ 
υψηλή, περ. 4 μ, τό λεγόμενον προσκήνιον μετά τοΰ έπ’ αύτοΰ 
λογείου, έπί τοΰ όποιου ένεφανίζοντο οί ύποκριταί, ένφ ό χορός, 
καθιστάμενος είς τά νεώτερα έργα®°) όλονέν καί όλιγώτερον ση
μαντικός, έξηκολούθει νά κατέχη τήν όρχήστραν, μέχρις δτου, 
άργότερον, έξέλιπεν οΰτος εντελώς. Ό  DDRPFELD δέν ύπεχώ- 
ρησεν ούτε βήμα είς τάς άπόψεις του, μέχρι τέλους τοΰ βίου του. 
’Άλλοι έρευνηταί®") ύποστηρίζουν μέσην τινά λύσιν, δτι δηλαδή



κατά τήν κλασσικήν περίοδον, καί είς αυτό τό « Θέατρον τοΰ 
Αισχύλου καί τοΰ Σοφοκλέους», ύπήρχεν άvυ^ )̂ωμέvη σκηνή, 
άλλά ολίγον υψηλή, είδος χαμηλής εξέδρας, υψους 1 μ περίπου, 
συνδεόμενη διά 2—3 βαθμίδων μετά τής ορχήστρας, ούτως 
ώστε νά μήν έμποδίζηται ή απαραίτητος μεταξύ χορού καί υπο
κριτών επικοινωνία.
Ό  άναγνώστης μας Μ  έσχημάτισεν, φοβούμεύα, τήν έντύπω- 
σιν, δτι ή προσπάθεια των ερευνητών νά άναπαραστήσουν τήν

σύστασιν, τήν δψιν καί τήν λειτουργίαν τοΰ άρχαιοτάτου θε
άτρου τών ’Αθηνών ομοιάζει πρός θήραν φαντάσματος. Άλλά 
τά φαντάσματα δεν είναι πάντοτε τρομακτικά καί επικίνδυνα· 
ενίοτε μάλιστα δεν αποκλείεται νά είναι καί κατά τινα τρόπον 
έλκυστικά. Τούτο ’ισχύει, πιστεύομεν, διά τήν προκειμένην περί- 
πτωσιν, δπου τό φάντασμα είναι τό σπουδαιότατον όιπό ιστορι
κής άπόψεως θέατρον δι’ δλον εκείνον τόν κόσμον, τοΰ όποιου ό 
πολιτισμός θεμελιοΰται επί τοΰ κλασσικού ελληνικού πολιτισμού.

*) Βλ. κατωτέρω τάς απόψεις τοΰ Τ. Β. L. WEBSTER περί τοΰ 
Θεάτρου τοΰ Θέσπιδος.
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ΑΛΕΚΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ό GOETHE και ό νεώτερος 
Ελληνισμός
(Στοιχεία δι’ εύρυτέραν ερευνάν)

« IMMER HDHER MUSS ICH STEIGEN !
IMMER WEITER MUSS ICH SCHAUEN! »

« Πάντα ψηλότερα ν’ ανεβαίνω !
Πάντα μακρΰτερα νά κοιτάζω ! »

FAUST, Β' μέρος, 3η πραξις, στ. 9821—22

Ή  παρουσία τοϋ GOETHE αποτελεί σημαντικώτατον όρόσημον 
εις την ιστορίαν τοϋ εύρωπαϊκοΰ πνεύματος. Ή  άκτινοβολία τής 
δαιμονικής μεγαλοφυΐας του υπήρξε τεραστία καί ευεργετική. 
Θά ήτο ματαία προσπάθεια νά έπιζητήστ) κανείς νά περικλείση 
την πολυμερή διάνοιάν του μέσα εις τά πλαίσια μιας πλήρως 
αντικειμενικής είκόνος. Ούδείς ποτέ τό κατόρθωσε.
Ό Τιτάν αυτός τοΰ Πνεύματος, ό όποιος έμοιράσθη — συμφώ- 
νως πρός παρατήρησιν ξένου κριτικού —, μαζί μέ τόν Ναπολέ- 
οντα καί τόν BEETHOVEN, τό Σύμπαν, είναι ό ώλοκληρωμέ- 
νος, δ ιδανικός τύπος τοϋ « HOMO UNIVERSALIS », καί μας 
διδάσκει τόν χρυσοΰν κανόνα τοΰ μέτρου καί τής ισορροπίας. 
Δικαίως ό Ναπολέων, ό εφήμερος κατακτητής τοϋ κόσμου, προσ
φωνεί τόν αιώνιον μονάρχην τοΰ πνεύματος: « MONSIEUR 
GOETHE, VOUS ETES UN HOMME! » Πράγματι, είναι 
’Άνθρωπος, μέ δλην τήν καθαρότητα καί καθολικότητα τής έν
νοιας, ή όποια περιέχεται εις τήν λέξιν άνθρωπος.
Μέ σιδηράν θέλησιν καί άπαρομοίαστον δραστηριότητα, μέ 
ερευνητικόν καί διεισδυτικόν πνεύμα ένέκυψεν είς δλα τά προ
βλήματα τής εποχής του καί έστάθη όρθόκορμος ε’ις τό σταυρο- 
δρόμιον τόν ίδεων. Αογοτέχνης, καλλιτέχνης, κριτικός, επιστή
μων πολυμερέστατος, φιλόσοφος — έκαλλιέργησεν δλα τά είδη 
τοΰ λόγου —, πολιτικός, είσέδυσε βαθύτατα είς τήν ουσίαν των 
πραγμάτων καί συνεδύασε τήν φιλοσοφίαν καί τήν επιστήμην μέ 
τήν άπαράμιλλον ποιητικήν έξαρσιν καί τό κάλλος. Βαθύς γνώ
στης τής πνευματικής κληρονομιάς τής άνθρωπότητος — ίδιπός 
του είναι ό δρος WELTLITERATUR —, μέ τό άέτειον βλέμμα 
του είχε καθολικήν έποπτείαν τόσον τής ελληνικής καί λατινικής

γραμματείας, οσον και τής των μετεπειτα αιωνων, και κατωρ- 
θωσεν, αύτός «δ πολυόμματος ’Άργος τής αρχαίας έλληνικής 
μυθολογίας », νά έξισορροπήση τόν πληθωρισμόν των πνευματι
κών του δυνάμεων είς μίαν άξιοθαύμαστον άρμονίαν. "Ο,τι έξ- 
αίρετον έκληροδότησε τό άνθρώπινον πνεύμα από τοΰ γενάρχου 
τής παγκοσμίου ποιήσεως 'Ομήρου μέχρι τής εποχής του μετου- 
σιώνεται καί αντικατοπτρίζεται είς τό πολύμορφον έργον του.

"Αν δμως, διά τήν άνθρωπότητα, ό GOETHE άποτελεί μίαν 
άπό τάς φωτεινοτέρας διανοίας, δι’ ήμας τούς "Ελληνας έχει 
δλως ιδιαιτέραν αξίαν. Ελληνολάτρης καί ούμανιστής ήγάπησε 
μέ αληθινόν πάθος τόν άρχαίον έλληνικόν πολιτισμόν καί έρρι- 
ψεν είς τά θολά ΰδατα τοΰ Ρήνου τά « πεντακάθαρα νερά » τοΰ 
Ίλισσοΰ. Τό πνεύμα του, κατά τόν έξοχον χαρακτηρισμόν τοΰ 
πνευματικού του συνοδοιπόρου SCHILLER, «ώρίμασεν ύπό τόν 
ήλιον τοΰ μακρινού ελληνικού ουρανού».
Είς ηλικίαν τριάκοντα περίπου ετών τόν κατέθελξε τό πνεύμα 
τοΰ μεγάλου έρμηνευτοΰ τής αρχαίας έλληνικής τέχνης WINK- 
KELMANN καί ή λαμπρά χορεία τών νεοανθρωπιστών τοΰ 
ήνοιξε νέους δρίζοντας. Ό  HERDER τοΰ ύπέδειξεν, έκτδς άπό 
τήν μελέτην τών προϊόντων τής λαϊκής μυθοπλαστίας, τήν Βί
βλον, τόν "Ομηρον καί τούς τραγικούς. Οΰτω, άπό τάς θυελλώ
δεις συγκινήσεις τής εποχής του άνεζήτησε καί εύρε σωτήριον 
καταφύγιον είς τήν ελληνικήν σκέψιν. Προσεγγίζων τό έλληνι
κόν ιδεώδες τής θεωρίας γίνεται ιχνηλάτης «τών αιωνίων 
μορφών», άναγνωρίζει πλέον ώς ϋψιστον σκοπόν τής ζωής του 
νά άντικρύζη τό κάλλος τοΰ κόσμου καί νά τό έκφράζη είς άπα- 
ραμίλλους πλαστικός μορφάς. Τέλος δδηγεϊται είς τήν έπίγνω- 
σιν δτι είς τόν κόσμον δέν βασιλεύει ή διονυσιακή μέθη καί δ 
σπαραγμός άλλά ή μορφική νομοτέλεια, καί καταλήγει είς τόν 
παροιμιώδη άφορισμόν του: « ’Ονομάζω κλασσικόν δ,τι είναι 
ύγιές, καί ρομαντικόν δ,τι είναι άρρωστημένον».
Είς τήν άρχαιότητα βλέπει εκείνο, τό δποϊον θαυμάζει περισσό-



τερον εις τό ατομον: τό κάλλος, τήν ευγένειαν, τήν άνεξαρτη- 
σίαν καί τήν Ισορροπίαν. Ό  "Ομηρος είναι ή φωνή διά τής 
οποίας είχεν δμιλήσει ή θυελλώδης ορμή ή τεκμηριοΰσα τήν 
παρουσίαν τής μεγαλοφυΐας. Τά ηθικά παραγγέλματα τοΰ υψι
πετούς Πινδάρου (γένοι’ οΐος έσσί, έπικρατεΐν δΰνασθαι) γίνον
ται έμβλημά του. Ό  τραγικός δγκος τής άρχαίας δραματουρ
γίας τόν αιχμαλωτίζει. Εις τάς ιδεώδεις μορφάς τής έλληνικής 
τραγφδίας αναζητεί τά πρότυπα διά τήν δημιουργίαν ενός άνω- 
τερου άνθρωπίνου τύπου. Ό Προμηθεύς είναι δ τύπος, δ όποιος 
άσκεϊ τήν μεγαλυτέραν γοητείαν εις τό πνεύμα του. ΕΙς τήν 
« Ίφ ιγένειάν» του επιζητεί νά ένσαρκώση τήν καλωσύνην καί 
τήν άνθρωπίνην κατανόησιν, τά όποια αποτελούν τήν άποθέω- 
σιν παντός εύγενούς ιδανικού. Ή  γνώσις τής άρχαίας τέχνης 
τόν δπλίζει μέ μεγαλυτέραν αϊσθησιν τής σαφηνείας, τού μέτρου 
καί τής ισορροπίας καί τού αφυπνίζει τόν πόθον διά τήν μορφι
κήν εντέλειαν.
Γέρων ήδη (1826) προβαίνει εις τήν εξής εκπληκτικήν άποκάλυ- 
ψ ιν : « "Αν έγνώριζον άρχικώς τά αρχαία έλληνικά, ώς γνωρίζω 
τώρα αύτά μέ τά άθάνατα έργα των, δέν θά έγραφον ποτέ ούτε 
μίαν γραμμήν, άλλά θά έτρεπόμην άλλην δδόν ».

Ή  ελληνολατρία τοΰ GOETHE είναι βεβαίως γνωστή εις δλους, 
υπάρχει δέ εκτεταμένη βιβλιογραφία*), σχετική μέ τήν άρχαιο- 
γνωσίαν του, από τήν δποίαν έξεπήγασε μέγα μέρος τής έξόχου 
ποιητικής δημιουργίας του. Άλλ’ δσον άφορρ είς τήν δλην στά
σιν, τήν όποιαν έτήρησεν δ δημιουργός τοΰ « FAUST» έναντι 
των τυχών τού νεωτέρου Ελληνισμού καί είδικώς τής Έπανα- 
στάσεως τού 21, παρ’ δτι πολλά έχουν ήδη γραφή, ελλείπει ή 
συνθετική εκείνη μονογραφία, ή όποια θά μας άποκαλύψη κατά 
τρόπον αντικειμενικόν, έστηριγμένον είς αυθεντικός πηγάς καί 
μαρτυρίας, τάς απόψεις καί διαθέσεις τοΰ ποιητοΰ έναντι τής 
νεωτέρας Ελλάδος. Διότι, δμολογουμένως, πολλοί — ιδίως ξέ
νοι — έκ τών άσχοληθέντων μέ τόν γερμανικόν φιλελληνισμόν 
έσπευσαν νά τόν χαρακτηρίσουν ώς επιφυλακτικόν, ψυχρόν ή 
καί άδιάφορον έναντι τοΰ άγωνιζομένου έλληνικοΰ λαού, μερικοί 
δέ ώς ουδόλως έμφορούμενον υπό φιλελληνικών αισθημάτων, καί 
απέδωσαν τούτο, άφ’ ενός μέν είς τήν προβεβηκυίαν ήλικίαν, τήν 
μή συμμεριζομένην πλέον επαναστατικούς ενθουσιασμούς, άφ’ 
ετέρου δέ είς τήν επίσημον θέσιν του ώς πρωθυπουργού τοΰ δου- 
κός τής Βαίμάρης.
Ή  στάσις τοΰ GOETHE έναντι τής νεωτέρας Ελλάδος δύναται

νά ένταχθή είς τό πανευρωπαϊκόν ρεύμα τού φιλελληνισμού, τής 
εύγενούς εκείνης ιδεολογίας, ή όποια κυριολεκτικώς ήχμαλώτισε 
τάς ψυχάς τών κλασσικιστών καί ρομαντικών Γερμανών κατά 
τήν διάρκειαν τής Έπαναστάσεως τού 21.
Ό  GOETHE, από τής νεαράς ακόμη ηλικίας του μέχρι τού βα- 
θέος γήρατος, ποτέ δέν έπαυσε νά έκδηλώνη ποικιλοτρόπως 
άμείωτον τό ενδιαφέρον του διά τόν νέον Ελληνισμόν. Κατά τά 
φοιτητικά του έτη άπεθαύμαζε τούς ιρουστανελλοφόρους "Ελλη
νας είς τάς έμποροπανηγύρεις τής Αιψίας. Είς τήν ώριμον ήλι
κίαν του συνανεστρέφετο είς τάς λουτροπόλεις τής Βοημίας τόν 
Ί . Καποδίστριαν καί τόν Άλέξ. Στούρτζαν καί έδέχετο μέ άνυ- 
πόκριτον χαράν τούς υποτρόφους "Ελληνας σπουδαστάς τών 
πανεπιστημίων τής Ίένας καί Αιψίας. Γέρων ήδη, ολίγον πρό 
τοΰ θανάτου του, έξέφρασε τήν βαθυτάτην πικρίαν του διά τήν 
αύτοπυρπόλησιν τοΰ ελληνικού στόλου είς τόν λιμένα τού Πό
ρου (1831).
’Εντελώς δμως ιδιαιτέρας σημασίας είναι τό ενδιαφέρον καί ό 
ενθουσιασμός, τόν όποιον έξεδήλωσεν δ ’Ολύμπιος ποιητής διά 
τά δημοτικά μας τραγούδια. Τό θέρος τοΰ 1815 δ Βεστφαλός 
λόγιος ιατρός WERNER V. HAXTHAUSEN συνήντησε τόν 
GOETHE είς τό WIESBADEN καί τοΰ παρουσίασε μεταφρά
σεις μερικών τραγουδιών, τά όποια, εξόριστος είς ’Αγγλίαν κατά 
τούς ναπολεόντειους πολέμους, ηύτύχησε νά καταγράψη από τό 
στόμα Ελλήνων ναυτικών νοσηλευομένων εκεί εις τι νοσοκο- 
μεϊον. "Εκτοτε τό ενδιαφέρον τοΰ ποιητοΰ παραμένει συνεχές 
καί άμείωτον. Συνιστφ έκθύμως τήν έκδοσίν των, υποσχόμενος 
μάλιστα νά γράψη τόν πρόλογον είς αυτήν, διαμαρτύρεται έντό- 
νως διά τήν συνεχή άναβολήν τής δημοσιεύσεώς των, άλληλο- 
γραφεϊ πρός τούτο μέ τούς άδελφούς GRIMM καί τούς Γάλλους 
BUCHON καί COUSIN, δημοσιεύει γερμανικήν μετάφρασιν 
επτά έξ αύτών μέ διαφωτιστικά σχόλια (1822) καί τέλος προ
κηρύσσει διαγωνισμόν ζωγραφικής συνθέσεως διά τήν εικόνα 
τοΰ μοιρολογιού τοΰ Χάρου, παρέχων λεπτομερείς καλλιτεχνικάς 
όδηγίας σχετικώς μέ τήν παράστασιν καί βραβεύων έξ έπτά 
ύποβληθέντων τό πλέον επιτυχές σχεδίασμα τοΰ ζωγράφου 
KARL LEYBOLD.
Ποιαν έντύπωσιν προεκάλεσαν ταΰτα είς τόν ποιητήν μανθάνο- 
μεν άπό έπιστολάς, σημειώματα καί συνομιλίας του. Είς επι
στολήν του (5. 7.1815) πρός τόν υιόν του Αύγουστον καταλήγει 
ώς εξή ς : « Είπέ είς τόν RIEMER, δτι μέ έπεσκέφθη είς φίλος 
τών νεωτέρων Ελλήνων, δ όποιος έχει μαζί του τραγούδια



δημοτικά τοΰ λαοΰ τούτου, τά νοστιμώτερα έξ δσων γνωρίζομεν, 
εν τή έννοίρ: τής λυρικής, δραματικής καί επικής ποιήσεως (καί 
έν τούτοις τραγούδια δημυτικά !). Σκέπτομαι νά έλθω εις στενο- 
τέρας σχέσεις μαζί του καί νά συνεργασθώ». Την ιδίαν ημέ
ραν εγραφεν είς τόν φίλον του Η. MEYER : « Ό  Αύγουστος θά 
σας εΐπη κάτι διά τό < εύρημα > αύτό των νεοελληνικών δημοτι
κών τραγουδιών. Είναι τό καλύτερον έ| δσων μοΰ παρουσιάσθη- 
σαν κατά τάς τελευταίας εβδομάδας. Πρέπει νά ανήκουν είς την 
τελευταίαν έκατονταετηρίδα. Είναι ισάξια πρός δ,τι αριστον 
εχομεν τοΰ είδους αύτοΰ». Εις τά « ANNALEN» επίσης τοΰ 
1815 σημειώνει τά ακόλουθα: «Ό λίγα ξένα μέ έχουν συγκινή- 
σει· έν τούτοις πολύ μέ εΐλκυσαν ελληνικά τραγούδια τών νεω- 
τέρων χρόνων, τά όποια μοΰ άνεκοινώθησαν έν πρωτοτύπφ καί 
μεταφράσει καί τά όποια εύχομαι νά ΐδω δημοσιευμένα τό ταχύ- 
τερον. Οί κύριοι V. NATZMER καί V. HAXTHAUSEN έχουν 
άναλάβει τήν ώραίαν αυτήν εργασίαν». Τό φθινόπωρον τοΰ 
ίδίου έτους, διερχόμενος έξ 'Αιδελβέργης καί εύρεθείς μεταξύ 
κύκλου λογίων καί καθηγητών, ώμίλησεν, ώς αναφέρει ό φίλος 
του BOISSEREE, έκτενώς περί τής νεοελληνικής δημοτικής 
ποιήσεως, διά τό πνεΰμα καί τά δραματικά της στοιχεία, έκθειά- 
ζων συνάμα τάς άπαραμίλλους ποιητικάς εικόνας της. Έ ξ δλων 
τών δημοτικών τραγουδιών τό μοιρολόγι τοΰ Χάρου είναι έκεϊνο, 
τό όποιον ήσκει έκτακτον έπενέργειαν καί άφύπνιζεν δλας τάς 
ψυχοπνευματικάς καί ήθικάς δυνάμεις. Ιδιαιτέρως δέ τήν δύνα- 
μιν τής φαντασίας τοΰ ποιητοΰ. Πολύ τόν έντυπωσίαζεν «δ 
αϊτός πού καθισμένος πάνω στό βράχο κουβεντιάζει μέ τό κομ
μένο κεφάλι τοΰ Κλέφτη, ό Χάρος πού σέρνει καβαλάρης τις 
"ψυχές τών αποθαμένων, τό άλογο πού μοιρολογεί τόν σκοτω
μένο αφέντη του, χτυπώντας τον μέ τό πόδι του, ό αρραβω
νιαστικός πού, ένώ ξεψυχάει άπό τό βόλι τοΰ Τούρκου, παρα- 
καλεϊ νά μήν τό ποΰν στή μνηστή του». Διά τοΰτο καί τό 
άπήγγελλε συχνά είς ίδικήν του μετάφρασιν ενώπιον φιλικών 
συγκεντρώσεων μέ διαυγή, ευκρινή καί ζωηρόν τρόπον, προκα- 
λοΰντα συγκλονιστικήν έντύπωσιν είς τό άκροατήριον.
Ή  ανωτέρω συλλογή τοΰ V. HAXTHAUSEN, πλουτισθεΐσα 
καί δι’ άλλων τραγουδιών άπό “Ελληνας ιδίως σπουδαστάς τής 
Βιέννης, θαμμένη επί 120 έτη είς κάποιο άρχεΐον τής Βεστφα
λίας, έδημοσιεύθη τό 1935 )̂ καί συνέβαλε σημαντικώς είς τήν 
διαφώτισιν ιστορικών καί τεχνικών ζητημάτων, σχετικών μέ τήν 
γνησιότητα φσμάτων τινών. Άπό τοΰ 1815 έκυκλοφόρει χειρό
γραφος είς τούς γερμανικούς φιλολογικούς κύκλους· δι’ αυτήν

έδειξαν ζωηρόν ένδιαφέρον οί αδελφοί GRIMM, οί NIEBUHR, 
SAVIGNY, TIERSCH, WELCKER, BOISSERfiE κ. ά., καί 
αυτήν έφιλοδόξει νά προλογίση δ GOETHE^).
Τό ένδιαφέρον τοΰ GOETHE διά τήν δημοτικήν μας ποίησιν 
έξεδηλώθη επίσης, δταν έκυκλοφόρησεν ή περίφημος συλλογή 
τοΰ C. FAURIEL. Γράφων (11.7.1824) είς τήν σύζυγον τοΰ 
υίοΰ του Αύγούστου, Όττιλίαν, ένθουσιώδη κρίσιν περί αυτής, 
σημειώνει τά εξή ς : « ’Ίσως νά μοΰ συγχωρήσης νά σοΰ εϊπω 
πόσον ή συμπάθεια, τήν όποιαν αίσθανόμεθα διά τήν τύχην καί 
διά τόν αγώνα τών Ελλήνων, οφείλεται είς τήν έκτίμησιν, τήν 
όποιαν άπονέμομεν είς τήν δημοσίευσιν ταύτην, διότι είναι 
δύσκολον νά χωρισθοΰν τά δύο αύτά αισθήματα». Τέσσαρα έτη 
βραδύτερον (1828) κρίνων δ GOETHE τά «Νεοελληνικά Δη
μοτικά Τραγούδια» τοΰ ΤΗ. KIND εκφράζει καί πάλιν τόν 
άνυπόκριτον θαυμασμόν του δι’ αύτά ; « ’Αλλά τοΰτο ήμπορώ 
πλέον τώρα νά δμολογήσω, δτι τίποτε δέν είσεχώρησεν είς τήν 
ψυχήν μου, τό όποιον νά δύναται νά συγκριθή ώς πρός τήν 
ποιητικήν αξίαν μέ τόν < Χάρον>». 'Ως άποκορύφωσις τοΰ θαυ- 
μασμοΰ του πρός τήν νεοελληνικήν δημοτικήν ποίησιν δύναται 
νά θεωρηθή ή μίμησις τής δημοτικής παραλογής είς τό έλεγεΐον 
του «Διά τήν ευγενικήν γυναίκα τοΰ Άσάν ’Αγά». Ούτω δ 
GOETHE άπέβη δ ουσιαστικός αρχηγός τοΰ έν Γερμανίφ λογο- 
τεχνικοΰ φιλελληνισμοΰ.
’Αλλά τό ένδιαφέρον τοΰ ποιητοΰ διά τήν Ελλάδα εκτείνεται 
καί πέραν τών δημοτικών της φσμάτων καί έκδηλοΰται ποικιλο- 
τρόπως πρό καί κατά τήν διάρκειαν τής Έπαναστάσεως. Είς τό 
« Ήμερολόγιόν » του, είς τάς συνομιλίας του μέ φιλικά καί αλλα 
πρόσωπα, τάς όποιας διέσωσαν δ ECKERMANN καί δ καγ- 
κελλάριος V. MULLER, καί είς τήν αλληλογραφίαν του μέ 
γνωστούς φιλέλληνας ήμπορεϊ κανείς νά παρακολουθήση τό 
άδιάλειπτον ένδιαφέρον του διά τάς τύχας τοΰ νεωτέρου Έλλη- 
νισμοΰ. Κατά τά έτη 1817—18 δέχεται ευχαρίστως καί έπανει- 
λημμένως τήν έπίσκεψιν τών είς Ίέναν καί Αιψίαν υποτρόφων 
Ελλήνων φοιτητών καί τούς καμαρώνει διά τήν έπιμέλειάν των, 
διά τόν ζωηρόν πόθον των νά έγκολπωθοΰν τήν γερμανικήν 
κουλτούραν καί διά τόν άκοίμητον ζήλον των νά χρησιμοποιή
σουν κάποτε τάς γνώσεις των είς τήν διαφώτισιν καί άφύπνισιν 
τής χειμαζομένης πατρίδας των. Μέ τόν νεαρόν Ζακύνθιον 
Αούντζην συζητεϊ διεξοδικώς διά τάς μετόπας τοΰ ναοΰ τής 
Φιγαλείας καί δυσανασχετεί, δταν μέ νοσταλγικήν λαχτάραν 
βυθίζη τό βλέμμα του είς τάς εικόνας τών ύπό τοΰ λόρδου



’Έλγιν άφαιρεθέντων τμημάτων τής ζφφόρου τοϋ Παρθενώνος. 
Άπό τόν νεαρόν Κ. Σχιναν, γαμβρόν τοΰ νομοδιδασκάλου 
SAVIGNY, ό όποιος τόν έπεσκέφθη κατόπιν συστατικής επι
στολής τής ΒΕΤΤΙΝΑ VON ARNIM, ζητεί νά ένημερωθή διά 
τά πράγματα τής Ελλάδος. Μέ ιδιαιτέραν εόμένειαν καί με εκ- 
πλήσσουσαν πολυμέρειαν κρίνει εις τό περιοδικόν του « KUNST 
UND ALTERTUM» τό βιβλίον τοΰ Δανού BRDNDSTED 
«Ταξίδια καί ερευναι είς την Ελλάδα», τήν «HISTOIRE DE 
LA GRECE» καί τό «COURS DE LA LITTERATURE 
GRECQUE MODERNE » τοϋ Ί . Ρ. Νερουλού, καθώς καί τήν 
«EUNOMIA» καί «LEUKOTHEA» τοΰ ΙΚΕΝ. ’Αξιοθαύ
μαστος καί προδρομική όντως δύναται νά θεωρηθή ή απσψις, 
τήν οποίαν διετύπωσεν είς τήν βιβλιοκρισίαν τοΰ δευτέρου 
βιβλίου τοΰ Νερουλού, δτι ό νεώτερος Ελληνισμός εύρίσκεται 
είς άμεσωτέραν σχέσιν μέ τό Βυζάντιον παρά με τήν άρχαίαν 
Ελλάδα καί δτι τό βυζαντινόν στοιχεΐον επιβιώνει είς τόν νεο
ελληνικόν πολιτισμόν, ό όποιος δμως έχει αυθυπόστατον άξίαν. 
Ή  χάρις, ή κομψότης καί ή ώραιότης τής νεοελληνικής γλώσ- 
σης τοΰ προξενεί τόσην έντύπωσιν, ώστε είς μικρόν μελέτην του 
επιζητεί λίαν εύστόχως νά έξηγήση, πώς άπό τόν άρχαϊον τύπον 
Χ ά ρ ω ν  προήλθον οί νεώτεροι Χ ά ρ ο ν τ α ς  καί Χ ά ρ ο ς .  
Τόν τελευταϊον δέ τούτον δημοτικόν τύπον επιλέγει ως τίτλον 
τοΰ φερωνύμου δημοτικού μοιρολογίου αντί τοΰ άρχαΐζοντος 
Χ ά ρ ω ν .  Είς τήν Ελένην επίσης τοΰ « FAUST» άπαντρ ό 
νεολογισμός Π υ θ ώ ν ι σ σ α ,  πλασμένος κατ’ αντιστοιχίαν 
πρός τό Β α σ ί λ ι σ σ α ^ ) .

’Εξαιρετικόν ενδιαφέρον παρουσιάζει ή πρώτη νεοελληνική 
μετάφρασις τής «Ίφ ιγενείας εν Ταύροις» τοΰ GOETHE άπο 
τόν Ί . Παπαδόπουλον. ’Ανήκει ούτος είς τόν προαναφερθέντα 
κύκλον των έν Γερμανίφ σπουδαζόντων Ελλήνων φοιτητών, 
έχει κατ’ έπανάληψιν έπισκεφθή τόν Όλύμπιον ποιητήν καί έχει 
κερδίσει τήν έκτίμησίν του. Τήν μετάφρασιν αύτήν, τήν πρώτην, 
δσον γνωρίζω, έργου τοΰ GOETHE είς τήν νέαν έλληνικήν, 
έκδοθεϊσαν τό 1818 είς Ίέναν μέ τήν έξής ενδεικτικήν άφιέρω- 
σ ιν: «DEM GROSSEN DICHTER DEUTSCHLANDS 
J. WOLFGANG VON GOETHE ALS ZEICHEN TIEF- 
GEFUHLTER VEREHRUNG GEWIDMET», έσχολίασε λίαν 
εύμενώς ό ποιητής τόσον είς τό « Ήμερολόγιόν» του, δσον καί 
είς τάς μετά τοΰ ECKERMANN « Συνομιλίας » του. ’Αφού τήν 
χαρακτηρίση ως «αρκετά θαυμασίαν», προσθέτει τά έξής:

« "Οταν παρατηρήση κανείς τό έργον είς τήν γλώσσαν αύτήν 
καί άπό αυτής τής άπόφεως, θά Ιδη δτι εκφράζονται είς αύτό 
κατά τρόπον έντελώς χαρακτηριστικόν τά περιπαθή αίσθήματα 
ενός ξενιτευμένου ή ένός έξορίστου "Ελληνος. Διότι ο γενικός 
πόθος διά τήν πατρίδα εκφράζεται εδώ έντελώς είδικώς άπό τόν 
πόθον διά τήν Ελλάδα ως τήν μοναδικήν είς τόν κόσμον πολι- 
τισμένην χώραν». Αί κρίσεις αύταιτοΰ GOETHE άποκαλυπτουν 
δτι έγνώριζεν ούτος, ποιος ήτο ό σκοπός ό ύπαγορεύσας τήν 
μετάφρασιν καί έκδοσιν τής «Ίφ ιγενε ίας». Πράγματι, τόσον εκ 
τοΰ είς τήν γερμανικήν γλώσσαν προλόγου, δσον και εκ τής 
«Πρός τούς "Ελληνας» προσλαλιάς τοΰ νεαρού μεταφραστοΰ 
διαφαίνεται καθαρά δτι έθνικοπατριωτικά και οχι φιλολογικά 
ήσαν τά ελατήρια άπό τά όποια άφωρμήθη ούτος είς την έκδοσιν 
τοΰ έργου®). Εκατόν περίπου έτη άργότερον ό Κ. Παλαμάς, 
όμιλών άπό τοΰ βήματος τοΰ «Παρνασσού», έξιδανικεύει την 
μορφήν τοΰ μεταφραστοΰ διά τών έξής λόγων: « Ό  νέος αυτός 
Παπαδόπουλος μοΰ φαίνεται πώς συμβολίζει μέ τά ενθουσια
στικά του ξεφωνήματα τή νέα έλληνική φυχή ».

'Ο φιλελληνισμός τοΰ GOETHE εξακολουθεί να εκδηλοΰται, 
καί δταν άντήχησεν ή κλαγγή τών δπλων εις τα βουνά τής 
σκλαβωμένης Ελλάδος. "Εκτοτε καί μέχρι τής νικηφόρου έκ- 
βάσεως τοΰ Άγώνος τό ενδιαφέρον του είναι άδιάπτωτον, θερ
μόν καί ευμενές. Ή  κάθοδος είς τήν άγωνιζομένην Ελλαδα 
τοΰ βάρδου τής Άλβιόνος φλογίζει τήν γεροντικήν του φυχην. 
"Οταν άπό τό βρίκιον « Ηρακλής» ό BYRON απευθύνει θερ
μήν επιστολήν « πρός τόν άδιαφιλονίκητον κυρίαρχον τής ευρω
παϊκής λογοτεχνίας», ό GOETHE τοΰ άπαντφ (22.6.1823) με 
ποίημα, τό όποιον άρχίζει ώς έξής :
ΕΙΝ FREUNDLICHES WORT ΚΟΜΜΤ EINES NACH

DEM ANDERN
VON SUDEN HER UND BRINGT UNS FROHE

STUNDEN,
ES RUFT UNS AUF, ZUM EDELSTEN ZU WANDERN, 
NIGHT 1ST DER GEIST, DOCH 1ST DER FUSS

GEBUNDEN. . .
Ό  άδόκητος θάνατος τοΰ Κύκνου τοΰ Ταμέσεως εις την λιμνο
θάλασσαν τής ίεράς πόλεως συνεπαίρνει τήν ψυχήν τοΰ ποιητοΰ, 
δπως άκριβώς συμβαίνει καί μέ τόν εθνικόν μας ποιητήν Σολω
μόν. Συλλαμβάνει καί συνθέτει τήν τραγφδίαν τής Ελένης είς 
τόν Β' « FAUST ».



Ή  μεγαλόπνοος αυτή φαντασμαγορία, εις τήν όποιαν — κατά 
τήν φράσιν τοΰ GOETHE — διαβαίνει γοργή ή τρισχιλιετής 
ελληνική ιστορία από τής πτώσεως τής Τροίας μέχρι τής πτώ
σεως τοΰ Μεσολογγίου, « είναι ό τελειότερος ύμνος είς τήν συνο
λικήν καί ένιαίαν ελληνικήν ιδέαν»®). Ό  ήρως τής σκηνής 
Εύφορίων, τό έφήμερον τέκνον τής Ελένης καί τοΰ FAUST, 
ό όποιος αιρόμενος είς έξιδανικευμένην μορφήν ύπεράνω τοΰ 
καιομένου Μεσολογγίου εκστομίζει τά αθάνατα λόγια: « Πάντα 
ψηλότερα ν’ ανεβαίνω ! Πάντα μακρύτερα νά κοιτάζω ! », « είναι 
ό Βύρων καί ή ποίηση ή ευρωπαϊκή, αλλά κι δλος ό πολιτισμός 
τής Ευρώπης, ό όποιος έγεννήθηκε άπό τόν πόθο τοΰ βορείου 
ανθρώπου πρός τήν άθάνατη ελληνική όμορφιά »’).
Ή  αυτοθυσία των «Ελευθέρων Πολιορκημένων», οί όποιοι 
υποτάσσονται είς τήν προσταγήν τοΰ ήθικοΰ χρέους, άπαθανατί- 
ζεται κατ’ άπαράμιλλον τρόπον.
“Εν έτος ακριβώς μετά τόν θάνατον τοΰ ποιητοΰ παρεστάθη 
ό « Δραματικός διάλογος είς τό βασίλειον τοΰ “Αιδου », ανωνύ
μου συγγραφέως. Είς τό έργον εμφανίζεται ή σκιά τοΰ GOETHE 
νά διηγήται είς τούς νεκρούς τά περιστατικά τοΰ έλληνικοΰ 
Ά γώνος!
Δέν θά έπρεπε επίσης νά παραλειορθή ή εκπληκτική πρόβλεψις 
τοΰ GOETHE διά τήν τραγικήν μοίραν τοΰ Καποδίστρια. “Αμα 
τή άναλήψει τών καθηκόντων του είχεν έκφράσει τήν ίκανο- 
ποίησίν του καί έπεθύμει νά ίδη τούς Φαναριώτας καί τούς 
άλλους μορφωμένους “Ελληνας συσπειρουμένους πέριξ τοΰ 
Έθνικοΰ Κυβερνήτου. Έν τούτοις, δπως μάς πληροφορεί ό 
ECKERMANN, δέν είχε καμμίαν αυταπάτην ώς πρός τό «δτι 
ή διπλωματική του ίκανότης δέν θά ήρκει, διά νά έπιβληθή είς 
τούς άτιθάσους προμάχους τής έλλήνικής ελευθερίας». Καί ή 
διορατική δσον καί άπαισιόδοξος αύτή προφητεία του δέν 
ήργησε νά έπαληθεύση®).

Ή  έπίδρασις τοΰ GOETHE είς τήν νεοελληνικήν γραμματείαν 
αποτελεί γόνιμον κεφάλαιον τής πνευματικής μας ζωής, καί τό 
δλον θέμα άναμένει είσέτι τόν αξιον μελετητήν®).
Άπό τά τέλη ήδη τοΰ ΙΗ' αίώνος ό Ζακύνθιος Φώσκολος, πρίν 
ή γράψη τό βιβλίον του « ULTIME LETTERE DI JACOPO 
ORTIS», είχε γνωρίσει τόν « Βέρθερον» τοΰ GOETHE*®), 
ιταλικήν μετάφρασιν (τήν πρώτην!) τοΰ όποιου είχε πρός χάριν 
του φιλοτεχνήσει ή Άντουανέττα Άρέζε. Άντίτυπον τοΰ Α' 
τόμου τοΰ «ORTIS»,  συνωδευμένον μέ αποκαλυπτικήν επιστο

λήν τοΰ Φωσκόλου (15.1.1802), σφζεται είς τό έν Βαϊμάρη 
«Άρχεϊον GOETHE». Σταθμός είς τήν ιταλικήν γραμματείαν 
τοΰ ΙΘ' αίώνος τό έργον τοΰτο, έχει ώς πρότυπον τόν « Βέρθε
ρον », σπαρταρφ άπό πατριωτικήν έξαρσιν καί ρομαντικόν αισθη
ματισμόν καί συγκιρνφ τό άναγεννητικόν μέ τό καταστροφικόν 
πάθος.
Τό πρόβλημα τής έπιδράσεως, τήν όποιαν ήσκησεν ό αστερι
σμός τών GOETHE-SCHILLER, καθώς καί ή γερμανική ίδεα- 
λιστική φιλοσοφία — κυρίως ή αισθητική τοΰ SCHILLER καί 
τοΰ HEGEL — είς τό έργον τής ώριμου περιόδου τοΰ έθνικοΰ 
μας ποιητοΰ Σολωμοΰ, άπετέλεσε καί έξακολουθεϊ άκόμη νά 
άποτελή σημεϊον άμφιλεγόμενον τής νεοελληνικής κριτικής.
Ή  ακτινοβολία τοΰ γερμανικοΰ πνεύματος είς τήν σκέψιν τοΰ 
Σολωμοΰ ύπήρζε βεβαίως ζωηρά καί ευεργετική. Διά τής έπα- 
φής του μέ τήν γερμανικήν φιλοσοφίαν καί ποίησιν διηύρυνε 
τούς φιλοσοφικούς καί αισθητικούς του όρίζοντας, μολονότι 
ούτος, κατά τήν έγκυρον γνώμην τοΰ Πολυλά**) καί τοΰ Δαλ- 
ματοΰ ποιητοΰ Ν. TOMMASEO*®), κατώρθωνε διά τής ιδίας 
του σκέψεως νά διαυγάζη καί σχεδόν νά άναμορφώνη πρός ίδιαν 
του χρήσιν τούς Γερμανούς φιλοσόφους καί ποιητάς.
Άπό τούς Γερμανούς ποιητάς τό ένδιαφέρον του προσείλκυσε 
μεταξύ άλλων καί ό GOETHE (τόν μνημονεύει είς τόν «Διά
λογόν» του), πρός τόν όποιον, ώς αναφέρουν ό Ν. ΤΟΜΜΑ- 
SEO*®) καί ό λόγιος έπίσκοπος Ζακύνθου Ν. Κατραμής*®), 
ώμοίαζε πολύ είς τά έξωτερικά χαρακτηριστικά. Αί σφζόμεναι 
άλλωστε προσωπογραφίαι του όμιλοΰν άφ’ έαυτών περί τής έμφα- 
νοΰς ταύτης όμοιότητος.
Βεβαιωμένη είναι έπίσης ή ζωηρά έπιθυμία τοΰ Σολωμοΰ νά 
φθάση τό κείμενον τοΰ « “Υμνου είς τήν ’Ελευθερίαν» είς χεϊ- 
ρας τοΰ GOETHE*®). Άνεφέρθη άκόμη, χωρίς έν τούτοις νά 
έχη έξακριβωθή, δτι ό GOETHE άπεκάλεσε τόν Σολωμόν 
« Βύρωνα τής Ανατολής »*®).
Πολλοί είναι οί όμιλήσαντες περί τής έπιδράσεως τοΰ GOETHE 
είς τό έργον τοΰ Σολωμοΰ, άλλοι μέν διά νά τόν κατηγορήσουν, 
άλλοι δέ διά νά τόν έπαινέσουν. Παρ’ δτι έχουν ήδη συσσωρευθή 
άρκετά στοιχεία, αί ένδείξεις περί έπιδράσεως — διότι μόνον 
περί ένδείξεων πρόκειται — καί μεμονωμέναι είναι καί πρό 
παντός ούχί έπαρκώς τεκμηριωμέναι.
'Υπεστηρίχθη**) δτι τό τετράστιχον έπίγραμμα τοΰ Σολωμοΰ 
« Γαλήνη », τό όποιον υποβάλλει μίαν ήρεμον διάθεσιν, έχει τό 
ίδιον νοηματικόν περιεχόμενον καί τόν ίδιον στιχουργικόν



ρυθμόν μέ τό ομώνυμον όκτάστιχον τοΰ GOETHE, τό δημοσιευ- 
θέν είς τό « Ήμερολόγιον τών Μουσών» τοΰ SCHILLER 
(1795).
Ό  Γ. Άποστολάκης^*) συσχετίζει την περίφημον 16ην στροφήν 
τής « Τρελής μάνας » μέ τόν ύμνον τοΰ αρχαγγέλου Ραφαήλ είς 
τόν πρόλογον τοΰ Α’ « FAUST ». 'Ο R. JENKINS*®) παραλληλί
ζει επίσης τήν ωδήν « Είς Μοναχήν » μέ τόν χορόν τών αγγέλων 
τοΰ Α' « FAUST», ένφ ό Π. Σπανδωνίδης®") διατείνεται οτι τό 
ποίημα «Χριστός Άνέστη» τοΰ «Αάμπρου» ενθυμίζει αντί
στοιχον τμήμα τοΰ Α' « FAUST » καί δτι οί στίχοι τών « Ελευθέ
ρων πολιορκημένων »
« ’Αραπιάς άτι, Γάλλου νοΰς, βόλι Τουρκίας, τόπ’ ’Ά γγλου! 
Πέλαγο μέγ’, αλίμονο ! βαρεϊ τό καλυβάκι»
«φανερά βαίνουν πάνω στά ίχνη τών στίχων τοΰ Α' «FAUST». 
Σοβαρώτεραι είναι αί διατυπωθεΐσαι απόψεις σχετικώς μέ τούς 
« Στοχασμούς » τούς συνοδεύοντας τούς « ’Ελευθέρους Πολιορ- 
κημένους». Ό  Γ. Άποστολάκης®*) παραβάλλει τήν σκέψιν τοΰ 
Σολωμοΰ «εφάρμοσε είς τήν πνευματική μορφή τήν ιστορίαν 
τοΰ φυτοΰ . . . »  μέ τό ποίημα «DIE METAMORPHOSE DER 
PFLANZEN » τοΰ GOETHE, ένφ ό Ζ. Αορεντζάτος®®) διαβλέ
πει μακρινήν άπήχησιν από τήν περί Βοτανικής διατριβήν τοΰ 
GOETHE, μεταφερμένην είς τήν ποίησιν. Άντιθέτως ό Ν. Τω- 
μαδάκης®®), άρνούμενος τήν μεταμόρφωσιν τής Βοτανικής τοΰ 
GOETHE είς ποιητικήν τοΰ Σολωμοΰ, ύποστηρίζει οτι αι αντι
λήψεις περί εφαρμογής τής ιστορίας τής έζελίξεως τοΰ φυτοΰ 
άπό τοΰ σπόρου μέχρι τοΰ καρποΰ, τήν άδιάκοπον εφαρμογήν 
τής όποιας είς τήν τέχνην ζητεί ό Σολωμός, είναι έγελιαναί. 
Έ| άλλου ό Φ. Μιχαλόπουλος®*), επιχειρών νά έρμηνεύση ώρι- 
σμένους « Στοχασμούς » τοΰ Σολωμοΰ ως άπηχοΰντας τό μορφι- 
κώς τέλειον τοΰ GOETHE καί τό ηθικώς τέλειον τοΰ SCHIL
LER, καταλήγει είς τό συμπέρασμα δτι αυτά άκριβώς έστάθη- 
σαν ανυπέρβλητα εμπόδια είς τήν όλοκληρωσιν τής ποιητικής 
του δημιουργίας.
Τήν «Μορφήν» τοΰ Σολωμοΰ θεωρεί δ Κ. Γεωργουλης®®) αντί
στοιχον πρός τήν GESTALT τών GOETHE—SCHILLER και 
αποκρούει ώς πλάνην τόν συσχετισμόν της πρός τήν « ’Ιδέαν» 
τοΰ HEGEL. Είς παλαιοτέραν επίσης μελέτην του®®) είχεν 
άρνηθή κατηγορηματικώς τήν έξάρτησιν τοΰ Σολωμοΰ άπό τήν 
γερμανικήν ίδεαλιστικήν φιλοσοφίαν, με το επιχείρημα οτι η 
ποίησίς του καταυγάζεται άπό τήν καθαρότητα τής γλωσσικής 
μορφής καί μορφοποιεϊται είς πλαστικά περιγράμματα, άντιθετα

πρός τήν ομιχλώδη καί άκαθόριστον μορφήν τοΰ γερμανικού 
πνεύματος.
’Έχω τήν γνώμην δτι αί μέχρι τοΰδε διατυπωθεΐσαι άπόψεις 
συνεσκότισαν μάλλον παρά διεφώτισαν τό ζήτημα. Διά τούτο 
επιβάλλεται πλέον, ιδίως μετά τήν άποκάλυψιν τών κωδίκων τής 
’Εθνικής Βιβλιοθήκης®*) καί τής Ζακύνθου®®), νά έξετασθή τό 
δλον πρόβλημα έξ ύπαρχής, καί προβάλλει ή άπαίτησις μιάς 
ιδιαιτέρας μελέτης, ή όποια θά δώση άπάντησιν είς τά εξής 
ερωτήματα: α) Ή  καλλιτεχνική αύθυποστασία τοΰ Σολωμοΰ 
ήτο τόσον ισχυρά, ώστε νά κατορθώση ούτος νά θέση είς τό 
έργον του (τής Κερκυραϊκής περιόδου) τήν ίδικήν του σφραγίδα, 
χωρίς νά αίχμαλωτισθή άπό ξένας επιδράσεις; β) Ένήργησε 
κινούμενος άπό κάποιαν έκλεκτικήν συγγένειαν πρός τά γερμα
νικά καλλιτεχνικά ρεύματα τής εποχής του καί εύρεν είς αυτά 
τήν πλέον κατάλληλον διά τήν ιδιοσυγκρασίαν καί τήν μόρφω- 
σίν του αισθητικήν προσαρμογήν; γ) Τί οφείλει εις την αισθητι
κήν τοΰ HEGEL καί τοΰ SCHILLER καί τί είς τήν δημιουρ
γίαν τοΰ GOETHE (άπόλυτος ιδανισμός, μορφολογία, κλασσι- 
κορρομαντικόν είδος);

Ή  περαιτέρω έπίδρασις τοΰ GOETHE είς τήν νεοελληνικήν 
λογοτεχνίαν καί σκέψιν συμβαδίζει παραλλήλως προς τας μετα
φράσεις τοΰ έργου του είς τήν νέαν ελληνικήν, καθώς καί πρός 
τήν άπό τών μέσων ’ιδίως τοΰ παρελθόντος αίώνος άρξαμένην 
στενοτέραν πνευματικήν επαφήν μέ τήν Γερμανίαν.
Ή  πρώτη, καθ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζω, μνεία τοΰ GOETHE 
γίνεται είς τά εν Βιέννη έκδιδομενα ελληνικά περιοδικά « Ερ
μής δ Αόγιος» καί «Φιλολογικός Τηλέγραφος». Είς τό πρώτον 
(20.4.1816, σσ. 210—211) παρατίθεται ποίημα τοΰ GOETHE 
μέ νεοελληνικήν μετάφρασιν. Είς τό δεύτερον (28. 1. 1818, σ. 19), 
δ λόγιος Κ. Σκούφος, άπαντών είς άρθρίδιον τοΰ Έλληνόφρο- 
νος Σαλαμινίου («Ερμής δ Αόγιος», 1817, άρ. 16, σσ. 399 
400) δμιλοΰντος περί τών Φαναριωτών στιχοπλόκων τής Κων
σταντινουπόλεως, προβάλλει τήν άξίαν τών δημοτικών τραγου- 
διών καί επιστρατεύει τήν έγκυρον γνώμην τοΰ GOETHE: 
« . . .  τοιαύτη είναι ή κρίσις τοΰ περιφημότερου τών ζωντων 
ποιητών τής Ευρώπης καί τοΰ κλέους τοΰ γερμανικού Παρνασ
σού, Κυρίου Γέτε (GOETHE). Ό  περίφημος ούτος ποιητής, 
άναγιγνώσκων τήν συλλογήν τών σημερινών τοΰ ελληνικού λαού 
φσματίων, γενομένην ύπό τοΰ Βαρώνου Άξτάουζεν [ . . . ]  εκφώ
νησε πρός τόν φιλέλληνα Κύριον Θήρσιον, πρός δν χρεωστώ καί



έγώ τό άνέπδοτον τοΰτο, δτι, κατ’ αυτόν, τά ^σμάτια ταΰτα είναι 
τό εΰφυέστερον μίγμα των ελεγείων, λυρικής ιτοιήσεως καί επο
ποιίας. ’Αρκεί ή μαρτυρία τοΰ περικλεούς τούτου άνδρός πρός 
δόξαν τοΰ ελληνικού πνεύματος, καί οί ταλανίζοντες τά σαφέ
στατα τεκμήρια τής κοινής ημών δυστυχίας κάλλιον δεν ήτο νά 
ταλανίζωσι την απειροκαλίαν τω ν ;»
Άργότερον, εις τά πρώτα μετά την άνασύστασιν τοΰ έλληνικοΰ 
κράτους έκδοθέντα αξιόλογα περιοδικά, « Πανδώρα» ,« Ευτέρ
πη » καί « Άύήναιον», δημοσιεύονται, ψευδωνύμως ή άνωνύ- 
μως, βιογραφίαι τοΰ ποιητοΰ καί μετάφρασις άπό τόν ’Άγγελον 
Βλάχον τής τραγωδίας «Κλαβίγιος». Έ ξ άλλου ό νεαρός τότε 
Ί . Παπαδιαμαντόπουλος είς τά περιοδικά «ΠαρΦενών» καί 
« Χελιδόνες » παρουσιάζει μεταφράσεις ποιημάτων του καί πεζήν 
τοιαύτην τοΰ «Έρμάννου καί Δωροθέας». Έ ν συνεχείφ Φανα- 
ριώται καί καθαρολόγοι λόγιοι έπιχειροΰν νά κάμουν γνωστόν 
τό έ'ργον τοΰ ποιητοΰ (ύπό τά ονόματα: Γοέθης, Γοοίθιος, 
Γοίθ[ε]ιος, Γοΐτε, Γοίτθης, Γκέτ, Γέτης, Γαΐτε) διά μεταφρά
σεων, αί όποΐαι όλονέν πληθύνονται. Άντιθέτως, οί Έπτανήσιοι 
λόγιοι (Λ. Μαβίλης, Στ. Μαρτζώκης, Κ. Θεοτόκης, Ν. Κογεβίνας 
κ. α.), συνεχίζοντες μακράν μεταφραστικήν παράδοσιν αρχαίων 
καί νεωτέρων κλασσικών, παρουσιάζουν είς λίαν δοκίμους μετα
φράσεις κατά προτίμησιν μόνον ποιητικά έργα του είς δημοτι
κήν γλώσσαν. Μέχρι σήμερον πολλοί σημαντικοί λογοτέχναι καί 
λόγιοι μετέφρασαν έργα τοΰ GOETHE, ώστε οίτος νά είναι έκ 
τών πλέον γνωστών συγγραφέων έν Έλλάδι.
Έκ τών έργων τοΰ GOETHE εκείνο, τό όποιον ήσκησε τήν 
σημαντικωτέραν έπίδρασιν είς τήν ρομαντικήν μυθιστορηματι
κήν παραγωγήν τής περιόδου 1830—1880, είναι ό «Βέρθε- 
ρος »®*). ’Αλλά καί είς τήν νεοελληνικήν ποίησιν ή έπίδρασις τοΰ 
λυρικοΰ λόγου τοΰ GOETHE — άλλοτε κλασσικοΰ, άλλοτε ρομαν- 
τικοΰ καί άλλοτε συνθέτου — δέν είναι μικρά. Μέγα μέρος τοΰ ποι- 
ητικοΰ του έργου, μεταφρασθέν, έπιτυχώς ή δχι, έγινεν ευρύτατα 
γνωστόν. Ό  Γ. Βιζυηνός’") μετέφερεν είς τήν γλώσσαν μας 
ξένας μπαλλάντας (βαλλίσματα τάς ονομάζει) καί πρώτος αυτός 
μας έμύησεν είς τήν γοητείαν τών LIED τοΰ ομιχλώδους Βορρά 
(GOETHE, HEINE, UHLAND). Ό  Ί . Παπαδιαμαντόπουλος, 
πρίν ή έγκαταλείψη τήν Ελλάδα καί γίνη διάσημος ώς JEAN 
MOREAS είς Γαλλίαν, ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ νεοελληνικού 
ρομαντισμού έπεχείρησεν, είς ήλικίαν 18 έτών, μετάφρασιν τοΰ 
« Βερθέρου καί είς τήν μοναδικήν συλλογήν του «Τρυγόνες 
καί έχιδναι» συμπεριέλαβε μαζί μέ αλλας μεταφράσεις καί τό

« ’Εξωτικό» τοΰ GOETHE. Αί μεταφράσεις αύταί, αί όποΐαι, 
κατά τόν Παλαμάν® )̂, « σά νά αποχαιρετούσαν κάτι πού έσβηνε », 
έφεραν έν νέον ρίγος είς τήν ποιητικήν άτμόσφαιραν τών ’Αθη
νών καί προητοίμασαν τήν έμφάνισιν τοΰ Ν. Καμπά, δ όποιος, 
κατά μαρτυρίαν τοΰ Παλαμά®®), είχε διαβάσει τόν GOETHE. 
Ό  Δ. Βικέλας μαζί μέ τήν μετάφρασιν τοΰ ζ τής « ’Οδύσσειας» 
παρουσιάζει αποσπάσματα άπό τόν Α' « FAUST » καί τόν « Έρ- 
μάννον καί Δωροθέαν ». Διά τόν Ά . Προβελέγγιον — τοΰ οποίου 
ή μετάφρασις τοΰ Α' « FAUST » εξακολουθεί νά θεωρήται κλασ
σική — «ό GOETHE άποτελοΰσε τό ιδεώδες του. Στή μορφή 
του έβλεπε τήν ιδανική σκιά τοΰ εαυτού του»®·*). Ό  Γ. Δροσίνης 
μέ τάς συλλογάς του « ’Αμάραντα» (1891) καί «Γαλήνη» (1902) 
«σημειώνει πρόοδο στήν καλλιέργεια τοΰ στίχου μέ απηχήσεις 
άπό τόν GOETHE καί τόν HEINE μέ θέματα άπό τή φύση καί 
τού λαϊκούς θρύλους»®’). Ό  Γ. Καμπύσης, έπιζητών διά τών 
περιοδικών «ΉΤέχνη»  (1898—99) καί «Ό  Διόνυσος» (1900— 
1902) νά μεταφέρη είς τά νεοελληνικά γράμματα τά ξένα πνευ
ματικά ρεύματα καί κατά προτίμησιν τών λογοτεχνιών τοΰ 
Βορρά®®), έκφράζει τόν θαυμασμόν του πρός τόν GOETHE διά 
μελετών καί μεταφράσεων ποιημάτων του καί χάρις είς αυτόν 
έπανευρίσκει τήν ελληνικήν αϊσθησιν τής ζωής. Αί μεταφράσεις 
τής « ’Ιφιγένειας » καί τοΰ « FAUST» άπό τόν Κ. Χατζόπουλον 
καί τοΰ « Έρμάννου καί Δωροθέας » άπό τόν Κ. Θεοτόκην άπο- 
τελοΰν σταθμόν είς τήν προσπάθειαν τής διαμορφουμένης είσέτι 
τότε δημοτικής γλώσσης, νά δαμάση τά άριστουργήματα τής 
ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.
’Ιδιαιτέρως δμως έγοήτευσε τό πνεύμα πολλών νεοελλήνων λογο
τεχνών καί λογιών ό Α' καί Β' « FAUST », « ή τραγικώτερη καί 
συνθετώτερη σύλληψη τοΰ ευρωπαϊκού πνεύματος »®̂ ). Εκτός 
τών Α. Προβελεγγίου καί Κ. Χατζοπούλου μετέφρασαν αυτόν καί 
οί Α. Ραγκαβής, Α. Κάσδαγλης, Στ. Βουτυράς, Γ. Στρατήγης, 
Μ. Αύγέρης, Θρ. Σταύρου, Κ. Μέρμηγκας, Δ. Αάμψας, Ν. Κα- 
ζαντζάκης καί I. Θεοδωρακόπουλος. ’Αποσπάσματα επίσης αύτοΰ 
μετέφρασαν οί Α. Μαβίλης, Στ. Μαρτζώκης, I. Γρυπάρης, Μ. 
Μαλακάσης κ. ά.
'Ωσαύτως ό πολυδιάστατος στοχασμός τοΰ GOETHE έπηρέασεν 
ίδίως τόν Γ. Άποστολάκην — τοΰ άφιέρωσεν οΰτος δύο μελε- 
τήματα — είς τά αισθητικά του δοκίμια καί τόν Φ. Πολίτην είς 
τήν κριτικήν του έπιφυλλιδογραφίαν.
Έ ξ άλλου ό εορτασμός τής έκατονταετηρίδος άπό τοΰ θανάτου 
τοΰ ποιητοΰ (1932) παρέσχε τήν ευκαιρίαν νά έκφωνηθοΰν άπό



τοΰ βήματος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών έμπνευσμένοι λόγοι των 
καθηγητών Α. Βουρνάζου, I. Καλιτσουνάκι καί Σ. Κουγέα’®) 
καί νά γραφούν πολυάριθμα άρθρα καί μελετήματα είς τόν 
ημερήσιον καί περιοδικόν τύπον. ’Από τό ίδιον επίσης βήμα 
ήκούσθη τότε ό ρωμαλέος κριτικός στοχασμός τοΰ εθνικού μας 
ποιητοΰ Κ. Παλαμά®®), τοΰ όποιου ό απέραντος θαυμασμός πρός 
τήν μεγαλοφυΐαν τοΰ GOETHE είχε κατ’ έπανάληψιν έκδη- 
λωθή καί είς παλαιότερα άρθρα του. (Μελετών τις τά « "Απαντά » 
του θά διαπιστώση, πόσον βαθέως έγνώριζε τό έργον του καί 
πόσον γονίμως είχεν επενεργήσει ή διάνοια τοΰ GOETHE είς 
τήν διαμόρφωσιν τής κριτικής του σκέψεως).
Τέλος, διά νά όλοκληρωθή ή άδρομερής αυτή έπισκόπησις, θά 
έπρεπε νά άναφέρη τις τήν κατ’ έπανάληψιν από σκηνής διδασκα
λίαν τοΰ Α' « FAUST» καί ακόμη δτι δ ελληνικός λαός έγεύθη 
καί γεύεται τόν γνήσιον καί άδολον λυρισμόν τών τραγουδιών 
τοΰ GOETHE, μελοποιημένων από φημισμένους Ευρωπαίους 
μουσουργούς.

Δέν υπήρξε λοιπόν μόνον τοΰ αρχαίου πολιτισμού θερμός 
λάτρης, εμπνευσμένος θαυμαστής καί μεγαλόστομος υμνητής ό 
GOETHE. Μέ στοργικόν ενδιαφέρον έκυψεν επίσης ούτος είς 
τά προβλήματα τοΰ νεωτέρου Ελληνισμού καί σχεδόν μέχρι τοΰ 
θανάτου του παρηκολούθησε τάς τύχας καί τάς εκδηλώσεις τοΰ 
πολιτισμού του μέ βαθεΐαν γνώσιν καί άμέριστον συμπάθειαν.

Τό πνεύμα του δέν « έχρησίμευσεν ως έν είδος ζύμης »“ ) μόνον 
διά τήν γερμανικήν καί ευρωπαϊκήν κουλτούραν έγονιμοποίησεν 
έπίσης καί τήν νεοελληνικήν λογοτεχνίαν καί σκέφιν.

Τώρα, οπότε τό έργον του έχει παραδοθή είς τοΰ Χρόνου τάς 
εμπίστους χεϊρας, θά ήδυνάμεθα νά έπαναλάβωμεν τούς στίχους 
του από τόν Β' «FAUST»:  «ES ΚΑΝΝ DIE SPUR VON 
ΜΕΙΝΕΝ ERDENTAGEN NIGHT IN AONEN UNTER- 
GEHN! », καί μελαγχολικώς νά άναλογισθώμεν δτι ήτο έκ τών 
«τελευταίων μιας έποχής, ή όποια θά άργήση νά έπιστρέψη
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ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ

Άνδρέας Λιβαδινάριος, λόγιος 
δημιο'υργη'θεις έκ παραναγνώσεως

Ό Μ. Παρανίκας έν tf) είσαγωγχί*) τής ΰπ’ αύτοΰ έπδόσεως τής 
Περιηγήσεως τοΰ Άνδρέου Λφαδηνοΰ γράφων περί τοϊ5 συγ- 
γραφέως τούτου^) αναφέρει τόν Άνδρέαν Λιβαδινάριον ώς 
έξής:
« ’Άλλως δέ τουνομα φέρεται μικρόν παραλάσσον, εί δέ βούλει, 
καί πρός Λιβαδηνόν τόν ήμέτερον τοΰτον τρόπον δή τινα άνα- 
φερόμενον έν γάρ τφ καταλόγφ τών Ελληνικών χειρογράφων 
τής έν Φλωρεντίφ Λαυρεντιανής καλουμένης βιβλιοθήκης, δς 
Βανδίνη συντέτακται, ωδε σεσημείωται (σελ. 417, κώδ. LXXXV, 
ρ1. LXXXIV)· «Εις κριτήν στίχοι Άνδρέου χαρτοφύλακος τοΰ 
Λιβαδιναρίου·
« Τό τής δίκης πΰρ ένορών πρό τής δίκης 

λόγοις, δικαστά, μή προληφθής τήν φρένα· 
πΰρ γάρ πέφυκε τών λόγων ή λαμπρότης 
τούς τήν δίκην κλέπτοντας ένδίκως φλέγον.»

’̂ Αρ’ έ'στιν ό χαρτοφύλαξ, ώς δέ δοκεΐ, καί νομικός οΰτος Ά ν 
δρέας ό Αιβαδινάριος ό αυτός τφ Αιβαδηνώ χαρτοφύλακι καί 
τούτφ καί δικολόγφ;»
Μετά ταΰτα ό Κ. Krumbadier, καίτοι γνωρίζων τήν απορίαν 
τοΰ Παρανίκα, έν τούτοις διαχωρίζει τόν Αιβαδινάριον τοΰ 
Αιβαδηνοϋ καί ούτως έν τή ίστορίφ τής Βυζαντηνής Αογοτε- 
χνίας αναγράφει'*) οτι έν κώδικι Ααυρεντιανφ 89 SUP. 85 κεΐται 
ή Έξάβιβλος τοΰ Άρμενοπούλου « έν αρχή έχουσα έπίγραμμα 
τοΰ χαρτοφύλακος Άνδρέου Αιβαδιναρίου», δπερ έξέδωκεν ό 
Α. Μ. Bandini, Catalogus codicum bibl. Laurentianae, 3 (1770), 
417.
Τέλος ό N. Βέης έν τφ Τόμφ Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου 
γράφων περί τοΰ Άρμενοπούλου αναφέρει^) δτι ούτος καί ό 
Άνδρέας Αιβαδηνός «υπήρξαν σύγχρονοι καί ώς φαίνεται καί 
φίλοι»*). Πρός τοΰτο φέρει ώς άπόδειξιν τό ανωτέρω έπί
γραμμα, τό όποιον άποδίδει είς Άνδρέαν Αιβαδηνόν, καί έπι- 
λέγει: « Προφανώς κατά λάθος τοΰ βιβλιογράφου ό έπιγραμμα- 
τοποιός ώνομάσθη Αιβαδινάριος.»

Τήν ύπόθεσιν ταύτην μετατρέπει είς πλήρη βεβαιότητα ή άνά- 
γνωσις τοΰ κώδικος, έν φ κεΐται τό έπίγραμμα. Πράγματι ό 
Bandini έκ παραναγνώσεως έγραψε Α ι β α δ ι ν α ρ ί ο υ  αντί τοΰ 
όρθοΰ Αιβαδηνοϋ®).
Τοιουτοτρόπως είς τόν Άνδρέαν Αιβαδηνόν δέον νά άποδίδηται 
τοΰ λοιπού τό έπίγραμμα «Είς κριτήν» καί ό έκ παραναγνώ
σεως δημιουργηθείς Άνδρέας Αιβαδινάριος πρέπει νά παύσηται 
ζών.

') Άνδρέου Αιβαδηνοϋ Περιήγησις. Νΰν πρώτον έκ χειρογράφου 
τής έν Μονάχφ βασιλικής βιβλιοθήκης δαπάναις Γ. Συμβουλίδου, 
Ιατροΰ, Τραπεζουντίου, έξέδωκε Μ. Παρανίκας διδ. φιλ. Ά δείφ  τοΰ 
'Υπουργείου τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως. Έν Κωνσταντινουπόλει 
1874. Τύποις Βουτυρά καί Σ/ας. Προλεγόμενα σελ. δ'—ε' (Τό βιβλίον 
τοΰτο, άνεύρετον εις τάς βιβλιοθήκας τών Αθηνών, τή προθύμφ 
βοηθείφ τής Δίδος Δημητρακοπούλου τής Γενναδείου Βιβλιοθήκης 
καί τή εύγενεΐ υποδείξει τοΰ κ. Μαυρή άνεκάλυψα είς τήν βιβλιοθή
κην τοΰ Δήμου Κοζάνης. Ό  φιλεπιστήμων δήμαρχος τής πόλεως 
ταύτης μοί έπέτρεψε τήν φωτογραφικήν άντιγραφήν σελίδων τινών. 
Ευχαριστώ πάντας καί έκ τής θέσεως ταύτης.).



Έκτεταμένην Ιρευναν τόσον έπί τοΰ βίου δσον καί έπί των έργων 
Άνδρέου τοΰ Λιβαδηνου έδημοσίευσα έν Ά ρχείφ  Πόντου, τόμ. 29 
(1968), σελ. 163—279, ύπό τόν τίτλον «Συμβολαί είς τόν βίον καί 
τά ίργα Άνδρέου τοΰ Λιβαδηνοΰ». ΈκεΙ ό αναγνώστης ΰά εΰρη καί 
την σχετικήν βιβλιογραφίαν.

Κ. Krumbaώer, Ο ε$ώ ίώ ίε der byzantinis0en Literatur, 1897^, 
§ 327, καί έν τή Ελληνική μεταφράσει ύπό Γ. Σωτηριάδου, τόμ. Β', 
σελ. 770.

Άρμενοπουλικά Άνάλεκτα « Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου 
έπί τή Έξακοσιετηρίδι τής Έξαβίβλου αΰτοΰ (1345—1945), έκδιδό- 
μενος ύπό τής Σχολής Νομικών καί ΟΙκονομικών Επιστημών (τοΰ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)», Επιστημονική Έπετηρίς, τόμ ΣΤ', 
Θεσσαλονίκη 1952, σελ. 345—396 στ.
®) Έν σελ. 366 ύπό τόν ύπότιτλον « Δ' Κωνσταντίνος ό Άρμενόπου- 
λος καί ό Πόντιος Άνδρέας ό Λιβαδηνός». Ό  Ν. Βέης προφανώς 
άπατηύείς έκ τής έν Τραπεζοΰντι δράσεως τοΰ Λιβαδηνοΰ έπέγραψε 
τοΰτον Πόντιον. Ίδέ Ό6. Λαμψίδου, Συμβολαί . . . ,  ένύ’ άν., σελ. 
213—216.
®) Ώ ς τό πανομοιότυπον τοΰ φύλλου τοΰ κωδικός έμφαίνει, τό έπί- 
θετον Λιβαδηνός, ώς αύτός ούτος ό συγγραφεύς έν τφ  αύτογράφφ 
κώδικι τής βιβλιοθήκης τοΰ Μονάχου ύπ’ άριθμ. 525 πολλάκις γρά
φει, γράφεται Λιβαδινός. Ή γραφή αΰτη, ή λανθασμένη, είναι εύεξή- 
γητος καί δέον νά άποδοθή είς τόν άντιγραφέα τοΰ κώδικος.



ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Η. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ή τέχνη τής Ανατολικής ΌρΌΌδό|ου 
Εκκλησίας

Ή  τέχνη τής Ανατολικής Όρθοδόξου Εκκλησίας άνταποκρί- 
νεται πρός τόν μυσταγωγικόν καί υπερβατικόν χαρακτήρα τής 
λατρείας της. Αισθητικός σκοπός αυτής δεν είναι ή άπεικόνισις 
τοϋ πραγματικού, άλλ’ ή έ|αΰλωσις, ή μετουσίωσις τής ύλης είς 
πνεύμα. Ή  τέχνη αύτη, δπως διεμορφώθη πατά τήν Βυζαντι
νήν, κυρίως, περίοδον, έχει τάς ίδικάς της άρχάς καί τούς ίδι- 
κούς της κανόνας, τελείως διαφόρους εκείνων τής αντιστοίχου 
τέχνης τής Δύσεως, τής όποίας άλλος είναι ό αισθητικός σκο
πός.

Ό  τόπος λατρείας τού Θείου, ό ναός, οίκοδομεΐται είς πολλούς 
τύπους καί παραλλαγάς. Είς τάς κυρίας γραμμάς του είναι σταυ
ρικός, μετά τρούλλου είς τό κέντρον, καί αποτελεί μίαν συμβο
λικήν μικρογραφίαν τού σύμπαντος (τού τρούλλου νοουμένου ώς 
τού ουρανού καί τού δαπέδου ώς τής γής). Ό  Βυζαντινός ναός 
θεμελιούται μέ βάσιν τήν άνθρωπίνην κλίμακα. Ό  πιστός εισερ
χόμενος είς τόν ναόν, άσχέτως των διαστάσεων τούτου, δοκιμά
ζει τήν ίδιαν συγκίνησιν καί αισθάνεται τήν ιδίαν άνάτασιν πρός 
τον Θεόν, διότι αί όπτικαί γωνίαι αί όποϊαι δημιουργούνται, αί 
καμπυλότητες, τά διάφορα ανοίγματα καί γενικώς ή αρχιτεκτο
νική ύπόστασις τού ναού αντιστοιχούν είς τά ανθρώπινα μέτρα 
καί καθιστούν τόν πιστόν κύριον τού χώρου, εντός τού όποιου 
δέν χάνεται, ούτε μηδενίζεται, άλλ’ αισθάνεται τόν Θεόν περισ
σότερον πλησίον του, περισσότερον φίλον του. Ούτως εκφράζε
ται κατά τόν καλύτερον τρόπον τό άποτέλεσμα τού μυστηρίου 
τής θείας ένσαρκώσεως, ή γεφύρωσις τού χάσματος μεταξύ 
Θεού καί ανθρώπων, δπως συνοψίζεται είς τήν διδασκαλίαν τής 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας διά τών πατερικών λόγων: «Ό  Θεός 
έγινε άνθρωπος, διά νά γίνη ό άνθρωπος Θεός».

Ή  εσωτερική διακοσμητική διάταξις τού ναού (τοιχογραφίαι- 
ψηφιδωτά) βασίζεται επί παραδεδεγμένου κανόνος, ό όποιος 
διεμορφώθη μετά τάς είκονομαχικάς έριδας (8ος—9ος αιών)

καί διακρίνεται είς ώρισμένους είκονογραφικούς κύκλους (δο- 
γματικόν-λειτουργικόν-έορταστικόν).

Ή  συμβολική σημασία τού ούρανού, ή οποία αποδίδεται είς τόν 
τρούλλον, καί ή θρησκευτική άντίληψις δτι ό ουρανός είναι 
θρόνος τού Θεού καί ή γή ύποπόδιον τών ποδών Αύτού (Ήσαΐου 
66,1), προσφέρει τήν θέσιν αυτήν διά τήν μορφήν τού Χριστού 
είς τόν τύπον τού Παντοκράτορος, περιβαλλομένου ύπό αγγέ
λων, συμφώνως πρός τό γνωστόν δραμα τού Ήσαΐου (Ήσαΐου 
6 ,1 -3 ).

Είς τό τύμπανον τού τρούλλου είκονίζονται ολόσωμοι μορφαί 
προφητών, έξ έκείνιον οί όποιοι έπροφήτευσαν διά τήν έλευσιν 
τού Κυρίου. Ούτοι κρατούν είλητάρια μέ αποσπάσματα έκ τών 
προφητειών των.

Είς τά σφαιρικά τρίγωνα, κάτωθεν τού τρούλλου, τοποθετούνται 
οίτέσσαρες Εύαγγελισταί (συμβολικόν τετράμορφον: Ματθαϊος- 
αγγελος, Μαρκος-λέων, Αουκας-Μόσχος, Ίωάννης-άετός). Είς 
δέ τούς οκταγωνικούς ναούς επί τών τεσσάρων μεγάλων κογ
χών τίθενται συνθέσεις Δεσποτικών εορτών, δπως π. χ. είς τό 
Δαφνί, τόν "Οσιον Αουκαν καί αλλαχού.

Είς τήν κόγχην τού Ιερού, ή όποια, κατά τινα τρόπον συνδέει 
τήν όροφήν μετά τού δαπέδου, καί ιδίως είς τήν επάνω θέσιν, 
είκονίζουν τήν Παναγίαν ώς μεσάζουσαν μεταξύ ούρανού καί 
γής, ώς τήν συμβολικήν κλίμακα τού ’Ιακώβ. Κάτωθεν αυτής, 
δταν προσφέρεται ό χώρος, ζωγραφίζουν τήν παράστασιν τής 
θείας Αειτουργίας, χαμηλότερον δέ όλοσώμους μορφάς ‘Ιεραρχών, 
οί όποιοι έγραψαν λειτουργίαν ή Πατέρων τής ’Εκκλησίας.

’Επί τού θόλου τής άνατολικής κεραίας τού Σταυρού σχεδιάζουν 
τήν Άνάληψιν καί άνωθεν τής 'Αγίας Τραπέζης τήν Πεντη-



κοστήν, διότι ή κατακόρυφος γραμμή ή όποια εκκινεί έκ τής 
περιστεράς, εις την σύνθεσιν τής Πεντηκοστής, συναντρί τό 
κέντρον τοΰ θυσιαστηρίου, δπου τελείται τό μυστήριον τής 
θείας Ευχαριστίας, τοΰ οποίου τελετουργός είναι τό Πνεύμα τό 
“Αγιον συμβολιζόμενον διά τής περιστεράς.

Είς τάς αλλας κεραίας καί έπιφανείας τοΰ ναοΰ είκονίζονται 
παραστάσεις έκ τής ζωής τοΰ Κυρίου ή τοΰ βίου τής Θεοτόκου, 
ειλημμένοι είτε έκ τών τεσσάρων Εΰαγγελίιον, είτε έκ τών άπο- 
κρύφων. Επίσης είκονίζονται είς τάς έπιπέδους έπιφανείας 
στηθάριοι, συνήθως, μορφαί 'Αγίων. Κατά τήν Παλαιολόγειον, 
ιδίως, έποχήν, όταν διά λόγους οικονομίας, δέν έκάλυπτον δι’ 
όρθομαρμαρώσεως τάς κατώτερος έπιφανείας τών τοίχων, έσχε- 
δίαζον όλοσώμους μορφάς στρατιωτικών 'Αγίων μετά πανοπλίας, 
ως φρουρών τοΰ ναοΰ καί τών πιστών.

Είς τόν νάρθηκα έπικρατεϊ αΰστηρότερον πνεΰμα, διότι άπό έκεϊ 
παλαιότερον παρηκολούθουν οί κατηχούμενοι καί οί μετανοοΰν- 
τες τήν θείαν Αειτουργίαν. Έκεϊ συνθέτουν σκηνάς έκ τής 
έξορίας τοΰ Άδάμ, τής δευτέρας παρουσίας καί κρίσεως, σκηνάς 
μαρτυρίων 'Αγίων, ακόμη δέ καί συνθέσεις Δεσποτικών καί 
Θεομητορικών έορτών, κατ’ έπέκτασιν τών παραστάσεων τοΰ 
κυρίως ναοΰ.

“Ανωθεν τής εισόδου, ή όποια συνδέει τόν νάρθηκα μετά τοΰ 
κυρίως ναοΰ, ζωγραφίζουν, έντός τοΰ νάρθηκος, τόν Ίησοΰν 
Χριστόν ή τήν παράστασιν τής Δεήσεως, ήτοι τόν Κύριον έν- 
θρονον, δεξιά Αύτοΰ τήν Θεοτόκον καί αριστερά τόν Πρόδρο
μον, δεομένους διά τούς είσερχομένους είς τόν ναόν. Έπί τής 
αντιστοίχου θέσεως, έντός τοΰ κυρίως ναοΰ, είκονίζουν τήν 
Κοίμησιν τής Θεοτόκου.

Παρά τήν ποικιλίαν τών συνθέσεων καί τάς τεχνοτροπίας τών 
διαφόρων σχολών, αί όποΐαι συντελοΰν, ώστε έκαστον μνημεϊον 
νά έχη ίδιον, προσωπικόν χαρακτήρα, ό ορθόδοξος άγιογράφος 
παραμένει πάντοτε πιστός είς τήν γραμμήν τής παραδόσεως. 
Είς τάς συνθέσεις αύτάς — τοιχογραφίας ή φηφιδωτά — παρα- 
τηροΰμεν δτι ό τρόπος μέ τόν όποιον ό καλλιτέχνης έργάζεται, 
είναι ανάλογος πρός τήν αισθητικήν άντίληψιν, περί τής όποιας 
έγένετο μνεία κατ’ άρχάς. 'Ο άγιογράφος δέν προτίθεται νά 
παρουσιάση μορφάς τοΰ κόσμου τούτου, γηΐνας, συμμετρικός.

ρεαλιστικάς. ’Επιδιώκει αί μορφαί του νά μετέχουν καί τοΰ 
αίσθητοΰ καί τοΰ νοητοΰ κόσμου, μεταξύ γής καί ούρανοΰ. Διά 
τής συνθέσεώς του δέν έπιθυμεϊ μόνον νά είκονίση έν ιστορικόν 
γεγονός τής Βίβλου, θέλει καί νά διδάξη, νά φωτίση. Αί εικό
νες, έλεγεν ό “Αγιος ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός (7ος—8ος αιών) 
είναι τά βιβλία τών αγραμμάτων. « 'Η Βυζαντινή εικονογραφία 
είναι μία Θεολογία, ή όποια έκφράζεται μέ σχήματα καί μέ 
χρώματα, τών όποιων είναι άμεσος ή οπτική έντύπωσις. Είναι 
ένας καθρέπτης, ό όποιος άντανακλφ τήν πνευματικήν ζωήν τής 
’Εκκλησίας », γράφει ό Α. Ούσπένσκυ.

Διά τοΰτο ό άγιογράφος ζωγραφίζει είς δύο διαστάσεις καί δχι 
είς τρεις, διότι ή τρίτη διάστασις δίδει δγκον είς τάς μορφάς, 
τάς καθιστφ άπτικάς. Άντιθέτως, μέ τάς δύο διαστάσεις παρου
σιάζονται αί μορφαί έπίπεδοι καί μέ τό έπιδέξιον χρωματικόν 
πλάσιμον τών γυμνών μερών τοΰ σώματος καί τήν γωνιώδη 
πτυχολογίαν τών ένδυμάτων είκονίζονται αύται άποπνευματο- 
ποιημέναι. Είς μίαν Βυζαντινήν τοιχογραφίαν τά πρόσωπα δέν 
παρουσιάζονται έντός τοΰ χώρου είς τάς φυσικός των διαστά
σεις, ούτε μέ κανονικός συμμετρικός αναλογίας. Τοΰτο είναι 
άδιάφορον διά τόν καλλιτέχνην, διότι μέ τήν τεχνοτροπίαν του 
θέλει προπάντων νά έκφράση τήν ιδέαν, τό δόγμα ή άκόμη τήν 
έσωτερικότητα καί τόν μυστικόν κόσμον, ό όποιος κρύπτεται 
ύπό τάς μορφάς. 'Η Βυζαντινή τέχνη, διά νά χρησιμοποιήσω- 
μεν τόν σύγχρονον δρον, είναι έξπρεσσιονιστική. Καί τά αλλα 
στοιχεία, τά όποια συμπληρώνουν τήν σύνθεσιν, άντικείμενα, 
οίκίαι, βράχοι, ή φύσις γενικώς, παρουσιάζονται μέ τήν ίδιαν 
αισθητικήν άντίληψιν, αλλά καί τόσον έπιδεξίως, ώστε ό θεα
τής, χωρίς προοπτικός αναζητήσεις, έχει τήν αϊσθησιν τοΰ 
χώρου κατά τρόπον έντελώς πρωτότυπον.

Τά αύτά γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής μνημειακής 
ζωγραφικής ισχύουν καί διά τήν τέχνην τών φορητών εικόνων. 
Διαφέρει δμως ή τεχνική των.

“Οσον άφορφ είς τήν προσκύνησιν τών ιερών εικόνων, είρήσθω 
έν παρόδφ, δτι ή συνήθεια αυτή δέν άποτελεϊ είδωλολατρικήν 
έκδήλωσιν, διότι δέν έχει λατρευτικόν πρός τήν εικόνα χαρα
κτήρα, αλλά σημαίνει τιμήν είς τό είκονιζόμενον πρόσωπον καί 
βοηθεϊ τούς πιστούς νά υψωθούν άπό τής είκόνος είς αυτό. Αί 
κανδήλαι, πάλιν, αί όποΐαι άνάπτονται πρό τών εικόνων, συμβολί-



ζουν την θυσίαν, σωματικήν ή πνευματικήν, των εικονιζομένων 
προσώπων καί τήν φωτεινήν ζωήν των, πέραν τοϋ δτι δημιουρ
γούν μίαν ατμόσφαιραν προδιαθέτουσαν τήν ψυχήν διά προ
σευχήν.

Τέλος, ή γλυπτική περιορίζεται μόνον είς τό διακοσμητικόν άνά- 
γλυφον — αί ανάγλυφοι εικόνες είναι περιωρισμέναι —, διότι 
τό αγαλμα ενθυμίζει τήν παγανιστικήν λατρείαν καί είναι ξένον 
πρός τήν ’Ορθόδοξον Παράδοσιν. Ή  τεχνοτροπία τού αναγλύ
φου είναι συνήθως έπιπεδόγλυφος καί προσδίδει περισσότερον 
γραφικήν παρά πλαστικήν έντύπωσιν, διότι ούτως εξυπηρετεί 
καλύτερον τόν αισθητικόν της σκοπόν.

Έκ των ανωτέρω έκτεθέντων καθίσταται εμφανές, οτι ό σπου
δαιότερος σκοπός τής μεγάλης αύτής τέχνης είναι νά ανύψωση 
τούς πιστούς πέραν τής αίσθήσεως τού κόσμου τούτου, είς τάς 
αοράτους πραγματικότητας καί νά συνδέση αυτούς διά τής 
λατρείας μέ τό πλήρωμα τής Θεότητος καί τήν θριαμβεύουσαν 
’Εκκλησίαν των 'Αγίων. Καί τόν αντικειμενικόν τούτον σκοπόν 
επιτυγχάνει αύτη άπολύτως.





Διάλογος παι σχολειον

Ό διάλογος είναι βασική μορφή ζωής καί γνώσεως. ’Ανήκει εις 
τά δυσκολώτερα καί αναγκαιότερα Μματα. Πρό πάντων είναι τό 
φλέγον θέμα τής εποχής μας επί παντός επιπέδου. Ή  προσφυγή 
εις τόν διάλογον άποτελεϊ καί τό αιώνιον πρόβλημα τής δυάδος 
διδάσκοντος-μαθητοΰ. Είναι κατ’ εξοχήν ελληνικόν προϊόν καί 
κληρονομία (δημηγορία, φιλοσοφία, δράμα). ’Αρχίζει από τήν 
απλήν έρώτησιν, μεταβαίνει εις τήν παρέμβασιν — κριτικήν, 
έπεκτείνεται εις τήν έκ περιτροπής άνακοίνωσιν, εξελίσσεται είς 
τήν διαπαιδαγωγημένην συζήτησιν καί κορυφοϋται είς τήν φιλο
σοφικήν άναζήτησιν. Είς τό σχολειον εμφανίζει δύο πλευράς, 
ώς μέθοδος διδασκαλίας τήν « διδακτικήν», καί ώς έκφρασις 
ζωής τήν «βιωματικήν». Ή  άναγκαιότης του αποτελεί ζήτημα 
ύποστάσεως διά τήν παιδείαν.

Ή  μορφωτική διαδικασία τής άγωγής περιλαμβάνει τόν προφο
ρικόν λόγον, τήν νοεράν πνευματικήν εργασίαν καί τόν γραπτόν 
λόγον. Διεξάγεται είς τό σχολειον καί είς τό σπίτι, μέ υποκεί
μενα ένεργείας τόν διδάσκοντα καί τούς μαθητάς. Ό  προφορι
κός λόγος είναι, κατά τό μεγαλύτερον μέρος, μονολογικός καί 
αφηγηματικός. Ή  νοερά πνευματική εργασία, κυρίως είς τό 
σπίτι, είναι πολύωρος καί συνήθως μηχανική. Ό  γραπτός λό
γος, ώς καθημερινόν καθήκον, ενίοτε είναι φορτικός καί τυπι
κός, ώς προσωπική δέ δημιουργία — τό άντιπροσωπευτικώτερον 
είδος τής συνθέσεως — είναι περιωρισμένος είς τό έλάχιστον. 
’Αποτέλεσμα: ό ρηχός εγκυκλοπαιδισμός, ή μηχανική άπομνη- 
μόνευσις, ή κούρασις πέραν των φυσιολογικών ορίων, ή απώ
λεια, κατά γενικόν κανόνα, διπλού χρόνου (σχολεΐον-σπίτι). Οί 
πολλοί δέν φθάνουν ποτέ είς τήν ουσίαν τής γνώσεως. Οί ολίγοι 
τό επιτυγχάνουν ύπό έξαιρετικάς περιστάσεις. Άπόδειξις: ή 
πνευματική στάθμη των ύποψηφίων Άνωτέρων Σχολών. Ή  
απώλεια χρόνου, κόπου, εξόδων έχει σοβαρός συνεπείας διά τό 
πνευματικόν δυναμικόν τής χώρας. Μερικά έκ τών α ίτίω ν: τό 
πλήθος τών γνώσεων, τό εκτός τής ζωής υλικόν, τά πολυπληθή

τμήματα, ό φόρτος τών καθηκόντων, ή πρόσθετος εξωσχολική 
άπασχόλησις (ξενόγλωσσα ίνστιτοΰτα, φροντιστήρια). 'Οπωσδή
ποτε ύφίσταται καί θέμα μεθόδου. Τό Γυμνάσιον, ύπό τάς άνω- 
τέρω συνθήκας, εμφανίζει πολλάκις τήν είκόνα τού παθητικού 
σχολείου. Τά πάντα φορτώνονται είς τήν μνήμην. Τό παιδί 
συνήθως ακούει, άπομνημονεύει, άποδίδει, στηριζόμενον, σχε
δόν άποκλειστικώς, είς τήν μνημονικήν του ικανότητα. Καί δμως, 
ή άνάλυσις καί ή σύνθεσις τής γνώσεως προϋποθέτουν τήν συμ
μετοχήν δλων τών νοητικών λειτουργιών, ή δημιουργικότης τήν 
ψυχικήν ευφορίαν, ή εποχή μας τήν πολυμέρειαν, πρακτικότητα 
καί ταχύτητα, ή δέ εφηβική ήλικία τά δρια άντοχής.
Κατά τήν διδασκαλίαν δεσπόζει είς έκτασιν καί ουσίαν ό προ
φορικός λόγος. Έκ τούτου έξαρτώνται ή νοερά πνευματική ερ
γασία καί ό γραπτός λόγος. Κυριαρχούσα μορφή τού προφορι
κού λόγου είναι συνήθως ή μονολογική, άντιδιαστελλομένη πρός 
τήν διαλογικήν. Βασικόν πλεονέκτημα τής μονολογικής είναι ή 
διατήρησις τής ένότητος τής ύλης. ’Απεναντίας, μειονέκτημα 
τής διαλογικής είναι ή διάσπασις τής ένότητος, πλεονέκτημα δέ 
ή συμμετοχή τού συνόλου τής τάξεως καί ή αυτενέργεια. Ό 
συνδυασμός τών δύο κρίνεται προσφορώτερος. Καί δμως άπο- 
δοτικωτέρα είναι ή διαλογική μορφή, ή οποία δέν αποκλείει, 
αλλά περιορίζει τήν μονολογικήν, άνταποκρινομένη καί είς τήν 
φύσιν τής γνώσεως (διαλεκτική) καί είς τήν άναγκαιότητα τής 
εποχής (αυτενέργεια είς τήν σκέψιν καί πράξιν) καί είς τό στά- 
διον τής εφηβείας (δίψα άληθείας). Ή  ένότης τής μονολογικής 
μορφής ούσιαστικώς είναι εξωτερική, ένότης έκτάσεως ή έπιφα- 
νείας τής ύλης, μέ τήν μονοσήμαντον συμμετοχήν τού ένός. Ή  
μονολογική περιορίζεται, συνήθως, είς πληροφοριακά στοιχεία, 
καλύπτει πολλάκις μέγα μέρος τής διδασκαλίας, χωρίς τήν συμ
μετοχήν τής τάξεως, μέ αποτέλεσμα τήν ανίαν, τήν διάσπασιν 
τής προσοχής, τήν αδιαφορίαν καί τήν κόπωσιν τών μαθητών. 
Ή  διαλογική, χωρίς νά άποκλείη τόν έλεγχον τής εξωτερικής 
ένότητος, συνδυάζει τήν οργανικήν ένότητα τού βάθους τής



ϋλης καί τοΰ συνόλου τής τάξεοος. “Ενας καλά ώργανωμένος 
διάλογος, κατευδυνόμενος με ευστροφίαν, είναι δυνατόν νά ύπο- 
καταστήση τήν ενότητα τοΰ ενός προσώπου μέ την ενότητα 
όλοκλήρου τής όμάδος.
Μέ τήν διαλογικήν μορφήν εξασφαλίζεται ή όμαδική, ουσια
στική καί ταχεία έπεξεργασία τής ύλης. Ό  διδάσκων παύει νά 
άποτελή τόν πόλον. Ή  άπόστασις μεταξύ αύτοΰ καί των μαθη
τών γεφυρώνεται. ’Αρχίζει νά συμμετέχη ολόκληρος ή τάξις. 
’Απελευθερώνεται ή αυτενέργεια τών μαθητών καί καταξιώνε
ται ή δεσμευμένη ένεργητικότης των. Περιορίζεται ή άqρήγησις 
καί ένισχύεται ή κριτική. Ή  γνώσις παύει νά είναι έπαναλαμβα- 
νομένη πληροφορία. Ή  έπεξεργασία τής ύλης διεκπεραιώνεται 
μέ έλεγχον τής εξωτερικής ένότητος (ερωτήσεις καθέτως) καί 
μέ τομήν-έπιλογήν (ερωτήσεις όριζοντίως) άναφορικώς πρός τό 
βάθος. (Σαφής καί λιτός προσδιορισμός εννοιών, γενετική καί 
αξιολογική πλευρά, βαρύνοντα σημεία, έπαγωγή-συμπερά- 
σματα-άρχαί, σύγκρισις-παράλληλα, έποπτεία ενοτήτων τοΰ αύ
τοΰ κλάδου, αναφορά εις συναφείς κλάδους-γενίκευσις. Προφο
ρική διαδικασία αλλά καί γραπτή ύπόμνησις: ερωτήσεις, άπα- 
ριθμήσεις, συνόψεις, πίνακες, σχεδιαγράμματα). Κατορθώνεται 
πολλάκις εις τά δρια τοΰ δυνατοΰ ή συναίρεσις τών δύο πεδίων 
(σχολείον-σπίτι), από άπόψεως τόπου, χρόνου, ένεργείας, εις 
ένα. Βασικόν αίτημα τής εποχής μας: ή άξιοποίησις τής σχολι
κής ώρας, ή επί τόπου εργασία (παράδοσις-έποπτεία-έμπέδω- 
σις). Τοΰτο πολλάκις είναι εφικτόν εις τά γλωσσικά καί θετικά 
μαθήματα, μέ άποτελέσμα τόν περιορισμόν τοΰ ενίοτε στείρου 
κόπου τής εξωσχολικής εργασίας. Ή  τάξις άποκτφ καί ενδια
φέροντα καί κριτήρια. Ό  νόμος τοΰ ενδιαφέροντος είναι ή βά- 
σις τοΰ μηχανισμοΰ τής μνήμης. Τά κριτήρια είναι ή βάσις τής 
μεθόδου. "Οταν ό μαθητής κατακτήση τήν μέθοδον, τότε ό δι
δάσκων δέν έχει νά άντιμετωπίση τούς μαθητάς, ούτε οί μαθη- 
ταί τόν διδάσκοντα αλλά καί οί δύο μαζί τήν γνώσιν. Τά απο
τελέσματα είναι αμεσα καί διά τήν νοεράν πνευματικήν εργα
σίαν καί διά τόν παρημελημένον γραπτόν λόγον. Μέ τήν μέθο
δον φθάνομεν εις τήν ουσίαν καί άπό τήν ουσίαν εις τήν δη
μιουργίαν. Ή  τάξις άποκτφ ζωντάνια, πνευματικότητα, όμαδι- 
κότητα. Ό  τρόπος παρουσιάσεως ζωντανεύει καί καταξιώνει καί 
τό πλέον ανιαρόν μάθημα.
Ό  διάλογος είναι διά τόν διδάσκοντα μία δύσκολος αλλά καί 
γόνιμος διανοητική πάλη. ’Απαιτεί καί μεθόδευσιν καί ταλέντον. 
Χρειάζεται πρόγραμμα καί αύτοσχεδιασμός, αϊσθησις τοΰ ορίου

τοΰ θέματος καί τής παρρησίας, τοΰ χρόνου καί τοΰ περιττοΰ, 
επιβολή καί τάκτ, ατμόσφαιρα καί έξαρσις. Μέ τήν ασκησιν ό 
διάλογος αποβαίνει μέθοδος ευχερής. 'Ο μαθητής, σύν τφ χρό- 
νφ, προσαρμόζεται. Ό  λόγος του αρχίζει νά χαρακτηρίζεται 
άπό ευχέρειαν καί επιχειρηματολογίαν, παρρησίαν καί αύτο- 
πεποίθησιν, ευπρέπειαν καί ανοχήν. Τοιουτοτρόπως καταξιώνε
ται ή θέσις τοΰ μαθητοΰ εντός τής τάξεως, δρος θεμελιώδης 
διά τήν περαιτέρω έξέλιξίν του, δεδομένου δτι ή τάξις αποτελεί 
τήν πρώτην καί βασικήν εμπειρίαν κοινωνικής όμάδος. 
Εύρισκόμεθα είς περίοδον ραγδαίας έξελίξεως τής επιστήμης 
καί τής τεχνικής. Είς τόν τομέα τής θεωρίας αί γνώσεις διευρύ
νονται καί επιμερίζονται, είς τόν τομέα τής πράξεως αί έμπει- 
ρίαι πολλαπλασιάζονται, αί δέ εύθΰναι καί αί υποχρεώσεις τής 
συγχρόνου ζωής αυξάνονται. Οί νέοι ωριμάζουν ένωρίτερον 
άπό φυσιολογικής, πνευματικής καί ψυχικής πλευράς, καί ένδια- 
φέρονται διά θέματα επιστημονικά καί κοινωνικά. Καί δμως ή 
μόρφωσις έν γένει παρουσιάζεται, κατά μέγα μέρος, ελλιπής, 
συγκεχυμένη καί ενίοτε αντιφατική. Γενικώτερον είναι αναγκαία 
ή βαθμιαία προσαρμογή τοΰ πνευματικοΰ τομέως πρός τάς συγ
χρόνους εξελίξεις. ’Άλλως τε ένα άπό τά σοβαρώτερα θέματα 
τής διεθνοΰς έπικαιρότητος είναι ή σημερινή πολιτιστική έξέλι- 
ξις καί ό ρόλος τής παιδείας. Ή  εποχή μας είναι κατ’ εξοχήν 
ύπερκριτική, μέ άπεριόριστον πίστιν είς τήν επιστημονικήν 
έρευναν. Διά τούς σημερινούς μαθητάς είναι σοβαρά ή έλξις τής 
ευφυΐας, τής πειθοΰς, τής άληθείας. Μέ τόν διάλογον είς τό σχο- 
λείον, εντός ή καί εκτός τής τάξεως, κρίνονται ό διδάσκων, οί 
μαθηταί, ή εργασία άλλά καί ή άλήθεια. Ό  διδάσκων παύει νά 
έπιβάλλη πάντοτε καί οπωσδήποτε τάς άπόψεις του. Είς κατά 
περιστάσεις δημιουργικήν συζήτησιν, ή παρουσία του είναι δυ
νατόν νά περιορίζεται είς άπλήν κατεύθυνσιν ή διόρθωσιν λα
θών. Μία δυναμική τάξις είναι δυνατόν νά άποτελέση τό μαθη
τικόν forum, δπου οί μαθηταί έρωτοΰν, διαφωνούν, λαμβάνουν 
θέσιν. Είς τοΰτο ύποβοηθεί ή ήγετική όμάς τής τάξεως, ή όποια 
καί διαμορφώνει τήν κοινήν της γνώμην. Μέ τήν διαλογικήν δυ
νατότητα άναλύσεως καί συνθέσεως, κυρίως είς τάς άνωτέρας 
τάξεις, άποσαφηνίζεται καί συναρμολογείται ή συγκεχυμένη καί 
κατακερματισμένη γενική γυμνασιακή μόρφωσις, μέ σαφείς ορι
σμούς, μέ συγκρότησιν βασικών εννοιών τών διαφόρων τομέων 
τοΰ συγχρόνου πολιτισμού καί μέ γενίκευσιν (άπό τής δομής τοΰ 
άτόμου μέχρι τής φιλοσοφικής θεωρήσεως). Είναι δυνατή, έν 
συνεχείφ, ή έπεξεργασία έλευθέρων θεμάτων έκ τής γυμνασια



κής ΰλης η συναφών, έκ τής συγχρόνου πραγματικότητας, μέ 
έναρμονισμόν τής έπιστημονικής-τεχνολογικής έξελίξεως πρός 
τήν παραδοσιακήν κλασσικήν μόρφωσιν. Οί μαθηταί τής χώρας 
μας διαθέτουν τήν εκφραστικότητα καί ευστροφίαν τής μεσο
γειακής ιδιοσυγκρασίας, τόν προβληματισμόν τής ελληνικής κοι
νωνίας, τάς αξίας καί τήν μέθοδον τής παραδόσεως. Ό  γόνιμος 
« διδακτικός » διάλογος εμπνέει τό επιστημονικόν καί κοινωνικόν 
πνεύμα εις τάς μαθητικάς συνειδήσεις καί 'ψυχάς.
Ή  έπενέργεια τού διαλόγου είναι αμέσως ευεργετική καί είς 
σχολικός εκδηλώσεις κοινωνικότητος, π. χ. είς έορτάς, έκδρομάς 
κλπ. (Όμιλίαι, άπαγγελίαι, θέατρον, προσφωνήσεις, ξεναγήσεις, 
διάλογος μέ μαθητάς άλλης πόλεως ή χώρας, σχολική αΰτοδιοί- 
κησις, συνεδρία τάξεως ή όμάδος). Μερικαί έκ τούτων, επειδή 
ελλείπει ό « αέρας » τής εν γένει έκφράσεως, άποτελοΰν τυπικόν 
καί αχαρι έργον, μολονότι δέν παύουν νά αντιπροσωπεύουν ενώ
πιον τού κοινού τό σχολεϊον. Καί δμως, είς παρομοίας εκδηλώ
σεις, ή αυθόρμητος μαθητική πρωτοβουλία, ύπό αλλας συνθήκας 
καί χωρίς τήν συμπαράστασιν τού διδάσκοντος, είναι ικανή νά 
έπιτελέση θαύματα.
Τό παιδί άποτελεΐ ένα κόσμον φυσιολογικόν, ψυχικόν καί δια
νοητικόν. Συνήθως αξιολογείται ή τρίτη πλευρά. Βασικός δια
χωρισμός εντός τής τάξεως: οί «καλοί» καί οί «κακοί» μαθη- 
ταί. "Αγνοια ενίοτε ή καί αδιαφορία διά τάς δύο αλλας πλευράς. 
Καί δμως ή ψυχική πλευρά (κοινωνικός παράγων) επηρεάζει σο- 
βαρώς καί αυτήν τήν οντότητα τής διανοητικής (φυσικός παρά
γων). Ή  άπόκλισις είς τήν κοινωνίαν είναι μεγαλυτέρα από τήν 
άπόκλισιν είς τήν φύσιν. Πολλάκις βαρύνει επί τής παιδικής 
προσωπικότητας μία κληρονομικότης, ένα οικογενειακόν δράμα, 
μία οργανική πάθησις, ή κακή άνατροφή. ’Απαραίτητος δθεν ό 
ψυχικός σύνδεσμος διδάσκοντος-μαθητών. Τούτο άποτελεΐ θέμα 
« βιωματικού » διαλόγου. Ό  διδάσκων πρέπει νά είναι δεκτικός, 
φιλοφρονητικός, φίλος καί σύμβουλος των παιδιών. Νά είναι είς 
θέσιν νά διακρίνη είς τό παιδικόν βλέμμα τήν επιθυμίαν, τήν 
έπιφύλαξιν, τήν αδυναμίαν, τήν φυγήν. Νά έξευρίσκη ευκαιρίας 
επαφής μετά τών μαθητών καί νά παρέχη είς αυτούς τήν δυνα
τότητα έξομολογήσεως. Ή  τάξις πρέπει νά πεισθή διά τήν αγά

πην, τήν δικαιοσύνην καί τήν άξιοπιστίαν του. ’Ιδιότυπος, δύσ
κολος καί διαφωτιστικός είναι ό διάλογος διδάσκοντος-γονέων. 
’Αποτελεί γέφυραν άλληλοσυνδέσεως σχολείου — οικογένειας καί 
συντελεί είς τήν από κοινού άντιμετώπισιν τού προβλήματος τής 
σχέσεως σχολικής — εξωσχολικής ζωής. Προβλήματα, διαπιστώ
σεις, ανταλλαγή πείρας, προσπάθειαι έξαλείψεως άρνητικών πα
ραγόντων είς τήν διαπαιδαγώγησιν.

Αί ώφέλειαι τού διαλόγου είς τό σχολεϊον είναι κοιναί. 'Υποχω
ρεί δ γνωστικός καί ψυχολογικός εγωκεντρισμός τού διδάσκον
τος. 'Ο ίδιος προβληματίζει καί προβληματίζεται. Κρίνει καί 
κρίνεται. ’Ελέγχει τά αποτελέσματα τής διδασκαλίας του, δχι 
μέσφ τρίτων άλλ’ άπ’ εύθείας, μέ αποκλειστικόν μεσάζοντα τόν 
διάλογον. Ή  φοβερά « ρουτίνα » τής έπαναλήψεως διαφοροποι
είται μέ τήν δημιουργικήν έπενέργειαν τού διαλόγου. Ό  διδά
σκων ζή τά προβλήματα τών νέων καί διατηρείται νεανικός. Οί 
γονείς, κατά γενικόν κανόνα, προσγειώνονται, ενίοτε διαπαιδα- 
γωγούνται καί οπωσδήποτε συνεργάζονται. Ό  μαθητής άπο- 
δεσμεύεται από τυχόν στατικούς κανόνας συμπεριφοράς, άποκτφ 
τήν άγωγήν τού άτόμου μέ τούς συνομηλίκους του, οίκειώνεται 
μέ τήν συλλογικήν ζωήν καί δραστηριότητα καί επιστρέφει, πολ
λάκις, είς τό σπίτι παράγων νηφαλιωτέρου διαλόγου εντός τής 
οικογενειακής άτμοσφαίρας. 'Ο σχολικός διάλογος έν γένει είναι 
ιδιότυπος: κατά τό μεγαλύτερον μέρος κατευθυνόμενος, κυρίως 
μέσον καί δχι σκοπός, επί τής ύλης τής γνώσεως καί δχι τόσον 
τής αμέσου ζωής, σχεδόν χωρίς τούς σοβαρούς περιορισμούς τού 
κοινού ανθρωπίνου διαλόγου, τόν εγωισμόν καί τό προσωπικόν 
συμφέρον. ’Αρχίζει έκ τής ζωής, χαρίζει γνώσιν, μέθοδον, ήθος, 
καί έπιστρέφει είς τήν ζωήν. ’Αποτελεί θετικήν προπαιδείαν διά 
τό περαιτέρω πλησίασμα τής αλήθειας, τής θεωρητικής καί τής 
πρακτικής. Συμβάλλει, τέλος, σοβαρώς είς τήν μετάβασιν από 
τού συνήθους βιωματικού διαλόγου είς τόν μεγάλον καί δντως 
ανθρώπινον διάλογον, ό οποίος αμβλύνει τάς άντιθέσεις, προάγει 
τήν κατανόησιν καί θεμελιώνει τήν συνεργασίαν. Τούτο άλλως 
τε είναι καί τό πνεύμα τού ούμανισμού, δχι τού τυπικού καί δια- 
κοσμητικού αλλά τού ουσιαστικού.





Γένεσις παι έ|έλι|ις χ ο ν  

Γνωστικισμοί)

Ύπό τόν γενικόν δρον Γνωστικισμός ή Γνώσις δεν νοείται μία 
θρησκεία ή αϊρεσις, άπηρτισμένη εις συγκεκροτημένον δλον. 
Ό  Γνωστικισμός ένεφανίσθη κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους, 
μάλλον ώς θρησκειακή κίνησις, αποτέλεσμα τής άναμίξεως παν
τοειδών φιλοσοφικών καί θρησκειακών στοιχείων, κατά την γε
νικήν τής εποχής εκείνης τάσιν τοΰ λεγομένου συγκρητισμού. 
Ή  σύγκρασις αυτή δέν έγένετο έν ώρισμένω τινί τόπφ, ούτε ύπό 
ώρισμένου τινός ίδρυτοΰ ή αρχηγού, άλλ’ ό Γνωστικισμός έξεπή- 
δησεν, ούτως είπεΐν, ταυτοχρόνως σχεδόν καί είς πολλά σημεία. 
Ή  όμοιότης τών προϋποθέσεων τής άναμίξεως ταύτης καί ή 
κοινή τάσις τοΰ συγκρητισμού έξηγοΰσι τά κοινά χαρακτηρι
στικά, ή δέ διαφορά τής προελεύσεως τών ώς άνω στοιχείων ερ
μηνεύει τήν πολυμορφίαν τοΰ γνωστικού κινήματος.
Εντός τών στενών πλαισίων τοΰ παρόντος άρθρου είναι άδύνα- 
τον νά έπεκταθώμεν είς τήν περιγραφήν τών στοιχείων τούτων, 
πολύ δέ περισσότερον είς τήν έκθεσιν τής διδασκαλίας τών Γνω
στικών. “Οθεν περιοριζόμεθα έν τοϊς εφεξής είς μόνην τήν έξ- 
έτασιν τής γενέσεως καί τής έξελίξεως τού Γνωστικισμού.

"Αμα τή εμφανίσει αύτού ό Γνωστικισμός ύπέστη τήν έπίδρασιν 
συστημάτων καί ιδεών, προερχομένων έκ διαφορωτάτων κατευ
θύνσεων. Αίγυπτος, Περσία, Συρία, Ιουδαϊσμός, Ελληνισμός, 
Σαμαρεϊται καί επί τούτοις ό Χριστιανισμός, έθεσαν τήν σφρα
γίδά των έπ’ αύτού. Ούτως έδημιουργήθη πληθύς συστημάτων, 
διαφερόντων άπ’ άλλήλων έν πολλοϊς καί συνδεομένων μετ’ άλλή- 
λιον διά τών βασικών ιδεών τής Γνώσεως.
Γνωστικά στοιχεία άπαντώμεν κατ’ άρχήν έκτός τοΰ Χριστιανι
σμού. Είναι χαρακτηριστικόν τού γνωστικού συγκρητισμού ή 
ύπαρξις έν τή βιβλιοθήκη τού NAG HAMMADI οΰ μόνον βι
βλίων, ών τό περιεχόμενον άναμιγνύει στοιχεία χριστιανικά μετά 
έξωχριστιανικών, αλλά καί βιβλίων σαφώς έξωχριστιανικών, 
περιληφθέντων αύτουσίων είς τήν βιβλιοθήκην, ώς τά πέντε ερ
μητικά έκ τών έξ τού κώδικας XI. ’Αλλά καί είς τόν ’Ιουδαϊσμόν

είσέδυσεν ό Γνωστικισμός. Γνωστικά στοιχεία άπαντώιμεν καί 
παρά τοϊς Έσσαίοις. Γνωστικοί ήσαν καί οί κατά τόν a  μ. X. 
αιώνα έμφανισθέντες Μανδαϊοι (μάνδα = γνώσις). ’Επίσης κατα 
τινα θεωρίαν ύπήρχον ίσως Γνωστικοί καί μεταξύ τών μαθητών 
τού Ίωάννου.
Κατά τούς άντιαιρετικούς συγγραφείς τών πρώτων χριστιανι
κών αιώνων, ίδρυταί τής χριστιανικής Γνώσεως έγένοντο, διά 
τής εισαγωγής είς τόν γνωστικόν χώρον τού προσώπου τού 
’Ιησού Χριστού, οί Σαμαρείται Σιμών ό Μάγος, κυρίως, περί 
ού γίνεται λόγος έν Πράξ. 8, 6 κ. έ., άλλά καί ό διδάσκαλος αυτού 
Δοσίθεος καί ό Μένανδρος. Κυρίως είπεΐν ούτοι. Γνωστικοί υπάρ
χοντες, έγνώρισαν τόν Χριστιανισμόν καί, αντί νά έγκολπωθώ- 
σιν αυτόν, έπλούτισαν άντιθέτως δι’ αύτού τό γνωστικόν των 
σύστημα, δπερ, ιδίως τό τού Σίμωνος, γιγνώσκομεν εκ τών αντι- 
αιρετικών συγγραφέων. Ή  ύπό τούτων γιγνομένη άναγωγη τής 
«χριστιανικής» Γνώσεως είς Σίμωνα τόν Μάγον τυγχάνει mV 
μερον γενικώς αποδεκτή.
'Ως έγένετο διά τών ανωτέρω σαφές, τό πολυπλόκαμον κίνημα 
τής Γνώσεως ήρχισε νά μορφούται πολύ πρό τής έμφανίσεως 
τού Χριστιανισμού, κατά τούς αλεξανδρινούς χρόνους, νά κα
τακτά έδαφος διά τής άφομοιώσεως πολυποίκιλων θρησκευτι
κών καί φιλοσοφικών στοιχείων, νά έπεκτείνεται διαβιβρώσκον 
διά τών κοινών σημείων τάς θρησκείας καί νά ύποσκάπτη αυτας 
διά τού συγκρητισμού. 'Ως ήτο επόμενον, δέν ήδύνατο νά άγνο- 
ήση ή Γνώσις τό μέγα κίνημα τού Χριστιανισμού, διό και αμα 
τή εμφανίσει αύτού έσπευσε νά παραλάβη έκ τούτου και να ρίψη 
είς τήν χοάνην τού ύπ’ αύτής άσκουμένου συγκρητισμού, οσα 
στοιχεία έκρινε πρόσφορα, ήτοι τό πρόσωπον τού ’Ιησού Χρι
στού καί τά κυριώτερα σημεία τής Χριστιανικής σωτηριολογιας. 
Δυνάμεθα δέ, τή προσφυεϊ είκόνι τοΰ G. QUISPEL χρωμενοι, 
νά παρομοιώσωμεν τήν ιστορίαν τής Γνώσεως πρός μέγα ρεύμα, 
δπερ έξικνεϊται από τοΰ λαϊκού άρχεγόνου Γνωστικισμού προς 
τόν Μανιχαϊσμόν, καί ου αί διακλαδώσεις διασχίζουσιν έδαφος



χριστιανικόν. Έπεκτείνοντες τήν εικόνα ταύτην δυνάμεθα νά 
εϊπωμεν, δτι ό ποταμός οΰτος ευθύς άπό των πηγών έξεδήλωσε 
τάσεις ύπερεκχειλίσεως έκ τής κοίτης αύτοΰ. Τό χριστιανικόν 
έδαφος διέτρεξε τόν έσχατον των κινδύνων έξ αύτοΰ. Διό καί ό 
Χριστιανισμός, εύθύς έξ αρχής έλθών άντιμέτωπος πρός τόν 
Γνωστικισμόν, ήγωνίσθη πάση δυνάμει, ΐνα έμποδίση τήν πλημ
μυρίδα καί διατηρήση άνόθευτον τήν άποστολικήν παράδοσιν. 
Αύτοί οί άπόστολοι άντεμετώπισαν σθεναρώς πάσαν απόπειραν 
διεισδύσεως τής Γνώσεως ύφ’ οίανδήποτε μορφήν εις τήν εκκλη
σίαν, άντικρούοντες καί καταπολεμοΰντες τούς Γνωστικούς καί 
τάς διδασκαλίας αύτών, προφορικώς τε, ώς ό Πέτρος τόν Μάγον 
Σίμωνα (Πράξ. 8, 9 κ. έ.), καί γραπτώς, ώς συμβαίνει έν τοϊς 
συγγράμμασι τής Κ. Διαθήκης.
Πολλαχοΰ έν τή Κ. Διαθήκη βλέπομεν τόν αγώνα τούτον τής εκ
κλησίας κατά τής Γνώσεως. Άλλαχοΰ ό αγών ούτος είναι κατά 
μέτωπον, σκληρός, σώμα πρός σώμα· άλλαχοΰ απηχήσεις μόνον 
τοΰ άγώνος τούτου ύπάρχουσιν άλλαχοΰ δέ θεώμεθα τά τρό
παια τοΰ άγώνος, λέξεις ή ιδέας τών Γνωστικών, ας οί συγγρα
φείς έσκύλευσαν παρ’ αύτών, ποιούμενοι νΰν χρήσιν αύτών ύπό 
τελείως διάφορον, χριστιανικήν πλέον έννοιαν.
Κατ’ άρχήν, έν αύταϊς ταϊς Πράξεσι τών ’Αποστόλων βλέπομεν 
άνάγλυφον τήν άντίθεσιν τής έκκλησίας πρός τούς Γνωστικούς 
έν τή πολεμική τοΰ Πέτρου κατά τοΰ Μάγου Σίμωνος, φ κατά 
τόν Αουκάν άπεδίδετο ύπό τών Σαμαρειτών ό τίτλος « ή δύναμις 
τοΰ Θεού ή καλουμένη μεγάλη » (Πράξ. 8, 10)· προφανώς ό συγ- 
γραφεύς τών Πράξεων δέν ήννόησε πλήρως τήν έννοιαν τοΰ 
τίτλου, δστις ύπό τήν μορφήν αύτοΰ « ή μεγάλη δύναμις » άποτε- 
λεϊ γνωστικόν δρον.
’Αλλά καί οί στίχοι τών Πράξεων 20, 29—30 άφορώσιν είς τούς 
Γνωστικούς, οΰς ό πρός τούς πρεσβυτέρους τής έν Έφέσφ έκ
κλησίας όμιλών Παύλος είχεν ήδη γνωρίσει, καί ών τήν είς 
"Εφεσον έλευσιν καί τήν έκ τής έλεύσεως άπειλήν άνέμενεν. 
Περαιτέρω, έν ταϊς πρός Κορινθίους έπιστολαΐς, παριστάμεθα 
μάρτυρες τής σφοδράς έπιθέσεως τοΰ Παύλου κατά τών Γνω
στικών τής Κορίνθου, ών μάλιστα τόν τρόπον ομιλίας καί 
σκέψεως πολλάκις παραλαμβάνει καί διερμηνεύει συμφώνως 
πρός τήν γραμμήν τοΰ κηρύγματος αύτοΰ. Ή  καταπολέμησις

γνωστικών ιδεών καί μετατροπή αύτών είς χριστιανικός διά τής 
κατά τό πνεύμα τοΰ χριστιανικού κηρύγματος ερμηνείας αύτών 
συνεχίζεται καί έν τή πρός Κολοσσαεΐς έπιστολή, καταπολε- 
μούση προφανώς Ιουδαίους Γνωστικούς, ώς καί έν τή πρός Έφε- 
σίους καί τή πρός Εβραίους. Τό αύτό συμβαίνει καί έν ταϊς λοι- 
παίς έπιστολαΐς τοΰ Παύλου, ώς καί έν ταϊς καθολικαϊς έπιστο- 
λαϊς, άλλά καί έν αύτοϊς τοϊς εύαγγελίοις καί τή Άποκαλύψει. 
Ή  τελευταία αΰτη συγγραφή ποιείται λόγον περί άλΗΙρώπων έν 
Θυατίροις, ύπερηφανευομένων καί περιφρονούντων έκείνους, 
« οΐτινες ούκ έγνωσαν τά βαθέα τοΰ σατανά » (2, 24), ώς οί ίδιοι. 
"Οτι πρόκειται περί Γνωστικών είναι προφανές. Οΰτω σύνολος 
ή Κ. Διαθήκη άποτελεϊ βοώσαν μαρτυρίαν περί τοΰ άγώνος τής 
έκκλησίας κατά τών έτεροδιδασκαλιών τής έν έξελίξει εύρισκο- 
μένης καί κατά τοΰ Χριστιανισμού μετά συγκρητιστικών διαθέ
σεων έπιτιθεμένης Γνώσεως.
Ταχέως ό Γνωστικισμός έξηπλώθη είς εύρέα στρώματα έντός 
καί έκτός τοΰ ρωμαϊκού κράτους, είς τήν διάδοσιν δέ ταύτην 
συνετέλεσεν ούκ όλίγον καί ό προσηλυτισμός. Τά κύρια κέντρα 
αύτοΰ ήσαν ή Αίγυπτος, δπου έκυριάρχησαν έπί ένα αιώνα, ή 
Ρώμη, ή ’Αντιόχεια καί αί άνατολικαί έπαρχίαι τής Συρίας, δπου 
έπίσης έδέσποσαν κατά τόν Β' καί έν μέρει τόν Γ' μ. X. αιώνα. 
"Εκτοτε αρχεται ή παρακμή καί διάλυσις τών γνωστικών ομά
δων. Ούχ ήττον δμως αί γνωστικαί ίδέαι έπεβίωσαν κατά διαφό
ρους τρόπους μέχρι σήμερον. Έ ν ταϊς αίρέσεσι τών Μασσαλια- 
νών, τών Παυλικιανών, τών Βογομίλων, τών Καθαρών διακρίνο- 
μεν τήν έπίδρασιν τοΰ Γνωστικισμού. Έ ν τή ιουδαϊκή Καββάλφ, 
τφ μουσουλμανικφ Σουφιτισμφ, τή Χριστιανική Επιστήμη, ταϊς 
θεοσοφικαϊς καί άνθρωποσοφιπαϊς κινήσεσιν άπαντώμεν ομοίως 
όλίγα ή πολλά ίχνη γνωστικών ιδεών.
Ούτως ό Γνωστικισμός, συνταράξας τήν έκκλησίαν κατά τούς 
πρώτους χριστιανικούς αιώνας, σκληρώς πολεμήσας αύτήν καί 
σκληρώς ύπ’ αύτής πολεμηθείς, μεγίστην άπειλήν διά τήν ύπό- 
στασιν αύτής άποτελέσας, έξεφυλίσθη όλίγον κατ’ όλίγον, έως 
ου έξηφανίσθη έκ τοΰ προσκηνίου τής ιστορίας. Ή  έπιβίωσις 
ώρισμένων ιδεών αύτοΰ ούδέν έτερον μαρτυρεί ή τάς βαθείας 
ρίζας, ας ό Γνωστικισμός έσχε κατά τήν περίοδον τής άκμής 
αύτοΰ.



Helmut Bedtmann

Griechenknd—Betrachtung und Erinnerung

Seit einigen Jahren hat sidi der Internationale Tourismus, jenes 
hodist eigenartige Begleitphanomen der modernen Zivilisations- 
unrast, fur ein Land zu engagieren begonnen, das noch im Zeit- 
alter der Franzosisdien Revolution und Napoleons vollig an den 
Randern des Europaisdien Bewufitseins lag. Als z. B. der junge 
Goethe in Leipzig studierte, benotigte ein gewisser Freiherr von 
Riedesel, zweifellos der erste deutsdie Griechenlandfahrer von 
Rang, einen tiirkisdien Ferman, also eine Art Einreisevisum 
hinter den muselmanisdien Eisernen Vorhang, um nadi Athen 
und auf die Peloponnes zu kommen: 1768!
Zwei Jahre spater kam es im Taygetosgebirge, der Bergmauer 
zwischen Messenien und Lakonien, Kalamata und Sparta, zu 
ersten Unruhen. Untertanen der Pforte seit rund drei Jahrhun- 
derten, besannen sich die Griechen endlich auf ihre verlorene 
Freiheit und kampften bis zur Wiedererlangung ihrer Freiheit 
in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts mit einer Hingabe ohne 
Beispiel.
Die Pasdias und Agas des Morgenlandes hatten sie nicht selten 
erbarmungslos ausgeplundert und — verhangnisvoller als das — 
bewufit ihren hoheren Fortschritt gehemmt.
Es bleibt fiir jeden Akropolisbesucher unserer Tage eine selt- 
same Vorstellung, wenn er sich erinnert, dafi einst die moham- 
medanischen Gouverneure von Athen zwischen den Marmor- 
saulen ihren Harem unterhielten und der Parthenon nach dem 
tiirkischen Abzug zunachst die eingefugte Moschee abschiitteln 
mufite. Im iibrigen, so erzahlen die einheimischen Ciceronen, 
sei dieses Bauwerk, das die gebildete Welt inzwischen fur den 
Inbegriff architektonischer Ausgewogenheit und Reife halte, 
jahrhundertelang geradezu von niemandem gekannt gewesen. 
Sie haben recht.
Erst um 1846 verschwand aus dem Stadtbild Athens der rote 
Fez, den bis dahin jeder, glaubig oder unglaubig, getragen hatte. 
Zwischen 1832 und 1836 war dieses Athen gewifi dutch die Tat-

kraft des ersten griechischen Konigs, eines Wittelsbadiers, form- 
lich aus dem Boden geschnellt. Dessen Vater, Ludwig I. von 
Bayern, mag in der Inthronisation seines Sohnes Otto, die Eng
land, Frankreidi und Rufiland gemeinsam betrieben, etwa die 
Erfiillung romantischer Traume vom ewigen Hellas erlebt ha
ben. Er war spater selbst in Athen, vom Herbst 1835 bis zum 
Mai 1836, nicht nur aus philhellenischer Reiselust, sondern vor 
allem, um dem politischen Prestige seines koniglichen Sohnes 
einigen Auftrieb zu verschaffen. Immerhin, die Eindriidke, die 
Ludwig an Ort und Stelle gewann, schienen nachhaltig genug, 
denn seine poetische Schopfergabe wurde dutch sie, wie man 
lesen kann, aufierordentlich befliigelt.
Die Griechen indes, schon eh und je ein mobiles, unterneh- 
mungslustiges Volk, anderten bereits 1862 ihre Sympathien und 
schidcten ihren Bayernkonig nach Miinchen zurudt. Doch blieb 
er in ihren Herzen lebendig; und so mancher Hellene besucht 
noch im 20. Jahrhundert die Fiirstengraber in der Theatiner- 
kirche, die man ihm im Schulgeschiditsunterricht nicht vorent- 
halt.
Als die Wittelsbacher das Land verliefien, war in Verwaltung 
und Politik manches anders geworden, europaischer. Auch die 
Altertiimer schienen interessanter und attraktiver, jedenfalls 
fiir den spatromantischen Zeitgeist und die ihm so sehr gemafie 
Geschichtsglaubigkeit. Ernst Curtius beispielsweise, der spater 
die Ausgrabungen von Olympia anregte, erzahlt in seinen 
Briefen bereits um 1840 von den auf der Athener Akropolis 
beginnenden archaologischen Arbeiten, die, wie wir heute wis- 
sen, eine Epoche altertumskundlicher Entdeckungen von aufier- 
ordentlicher Fruchtbarkeit einleiteten. Inzwischen graben alle 
bedeutenden archaologischen Institute der Welt in griechischem 
Boden, und ich habe mir sagen lassen, die Museen seien langst 
aufierstande, die Fiille zutage geforderter Antiquitaten in Vi- 
trinen zu stellen.



Die Zahl der Hellasfahrer stieg an. Goethe, der von Neapel aus 
mit dem Fiirsten von Waldeck selber gern nach Korfu iiberge- 
setzt ware, kannte seinerzeit nur den Bericht jenes bereits er- 
wahnten Freiherrn von Riedesel. Sparer liefi er sich nocb die 
Reisescbilderungen des baltischen Barons Otto von Stackelberg 
vorlegen. — Strapazen und Unannehmlichkeiten, ja Gefahren 
soldier Unternehmungen konnen nicht gering gewesen sein. 
Das Land schien auf Besudier keineswegs vorbereitet; seine 
Berge, bis heute zum grofiten Teil abweisend und ungastlidi, 
entzuditen zwar den romantischen Sinn, bargen aber nicht sel- 
ten allerlei diisteres Volk und Gesindel hinter den zabllosen 
Felsbrocken am Rande der Maultierpfade. Der aus dem iibrigen 
Europa anreisende Griedienlandenthusiast mufite auf manches 
gefafit sein, wenn er iiber Athen ins Landesinnere vorstiefi, et- 
wa nadi Bootien, Thessalien oder siidwarts bis zur Mitte der 
Peloponnes nadi Arkadien, Messenien und Lakedamon. Im 
Norden der Landeshauptstadt, heutzutage mit einem Stadtbus 
bequem in weniger als 30 Minuten zu erreidien, zeigt man nodi 
eine ArtSchloEdien, dessenBesitzerin um 1900 mit einem Rauber- 
hauptmann des nahe gelegenen Pentelikonberges eine Romanze 
hatte, wie sich die Leute von dort auszudriicken belieben.
Der osterreichische Dramatiker Grillparzer fuhr zu den Statten 
seiner Altertumssehnsucht bereits in der Fessel seiner Hypo- 
diondrie; Gerhart Hauptmann sah Korfu, Athen, Sounion, 
Olympia und Delphi intensiv dionysisch. Binding stark exal- 
tiert und gekiinstelt. Nur Hugo von Hofmannsthal, ein Be- 
trachter voll erlesener Bildung und differenziertem Feinempfin- 
den, fixierte Augenblidte iiberzeugender Erlebnisreife.
Im Jahre 1908 betrat er griechisdien Boden. Damals war das 
junge Hellas knapp 90 Jahre alt und bei allem Interesse der 
Poeten und Astheten, der Archaologen und Philologen nodi 
durchaus kein internationaler Touristentreffpunkt. Das hat sich 
im letzten Jahrzehnt entscheidend geandert. Das griechische 
Volk kam uns naher, und die Frage nadi seinem Wesen, seiner 
Gesdiichte und nationalen Eigenart wurde mehr als einmal ge- 
stellt. Die politischen Ereignisse der vergangenen Jahre gaben 
diesem Interesse einen neuen Aspekt, fugten zu der allgemei- 
nen Wifibegierde und Erfahrenslust eine Art aktueller Auf- 
merksamkeit, so dafi es keinesfalls abwegig erscheint, Charakter 
und Vergangenheit dieser Neohellenen einmal gewissenhafter 
zu untersudien.

„Glauben die heutigen Griedien selbst, Abkommlinge der sog. 
alten Griedien zu sein“? Darauf gab der Schriftsteller und 
Reditsanwalt Georgios Theotokas aus Athen folgende Ant- 
wort: „Es ware einigermafien schwierig fiir midi nadizuweisen, 
dafi idi in gerader Linie beispielsweise vofi einem Marathon- 
kampfer oder Platonsdiiiler aus der Akademie abstamme. Offen 
gestanden, meine Neigung zu dieser Genealogie reidit nicht 
weit. Andererseits, vom Himmel gefallen sind wir Griechen so- 
wenig wie jedes andere Volk. Auch wir kommen aus der Ge- 
sdiidite und spredien unsere eigene Spradie, zwar nicht mehr 
den altattisdien Dialekt der Perikleszeit, dodi ein echtes Grie- 
chisdi in neuer, historisdi gewordener Gestalt. Wir bewahren 
eine Fulle altertiimlidier nationaler Oberlieferungen, ohne 
Zweifel. Idi kenne z. B. auf der Insel, wo idi geboren bin, 
Dorfgemeinden mit Standesamtsregistern bis weit ins 15. Jahr- 
hundert hinein. Familien von einfadien Bauern konnen dort 
ihren Stammbaum, wenn audi nicht bis in die Antike, dodi ohne 
weiteres bis in die Epoche des Byzantinischen Kaiserreidies ver- 
folgen.“ Das sagte der Literat und Jurist Theotokas, dessen Pra
xis mitten im Herzen Athens lag.
Viele Faktoren scheinen an der Auspragung des neugriechischen 
Volksdiarakters beteiligt: geographische und okonomische, vor 
allem aber geistlich-geistige, z. B. die Uberlieferung des klassi- 
schen Altertums und die Tradition der griechisch-orthodoxen 
Kirche, Erinnerungen an das Reich von Byzanz, ein wirklich 
tausendjahriges Reich, von dem wir Menschen im Westen so 
blutwenig wissen, und nicht zuletzt eine Jahrhundertsehnsucht 
nach nationaler Wiedergeburt. Hinzu kommen exoterische Ein- 
fliisse, besonders der Tiirkenzeit von 1453 bis 1821, und spatere 
Beriihrungen mit den Kulturen und Zivilisationsstrukturen des 
iibrigen Europa, vor allem Frankreichs.
Das Ergebnis dieser mannigfachen historischen Garungsprozesse 
analysiert sich nicht leicht. Es bietet sich diiferenziert, nuan- 
cenreich, widerspruchsvoll und als komplettes Ganzes schwer 
darstellbar.
Beginnen wir mit der Geographie! Zwar kann man den Einflufi 
der natiirlichen Umwelt auf Seele und Geist eines Volkes nie- 
mals prazisieren. Hier handelt es sich um etwas durchaus Unbe- 
standiges, das sich moglicherweise verschieden und gelegentlich 
iiberhaupt nicht direkt enthiillt; doch in Griechenland beriihrt 
der Zauber der Landschaft das Dasein der Menschen so innig.



dafi sich bewuEt oder unbewufit ihre Seek darunter verwan- 
delt. Die Intensitat des Lidites und die Durdisichtigkeit der At- 
mosphare, Glanz uber sonnenbesdiienenen Meeren, Linienfuh- 
rungen der Bergriicken von formlich subtiler Strenge, Vielfalt 
des Schweigens, das sich unablassig veriindert, alles formt bereits 
den voruberziehenden Besucher des Landes. Er empfindet den 
geistigen und moralischen Wert einer Natur ohne Unmafi und 
Verworrenheit, ohne zerfliefienden Dunst und Entgrenzung. 
Meer und Gebirge, Klima und Elemente in Griechenland saugen 
den Menschen nicht auf oder machen ihn kleiner, im Gegenteil, 
sie geben ihm Lebensmut und Selbstzuversidit. Natur bildet 
mit ihm eine Harmonie.
Das Volk, das in diesem Raum lebt und sich ihm angewohnt 
hat, ist zwar der naturgegebenen Bedingungen seiner Umwelt 
nicht immer gewi£, doch es neigt, sooft es Personlichstes aus- 
driickt, zu Klarheit, Feingefuhl und verniinftigen Formen. Das 
Kolossale, Oberdimensionale weist der Grieche in der Regel 
nicht weniger von sich als das Phrenetische, Dumpfe und Ver- 
worrene. Seine seelische Konstitution vermag darin nicht zu 
existieren. Kunstwerke aller Epochen auf griechischem Boden 
bezeugen diese Geisteshaltung: vorklassisdhe Statuen, Tempel 
der Flochantike, byzantinische Kirchen und die moderne In- 
selarchitektur mit ihren vielen folkloristischen Elementen. Ex- 
klusiv indes verhielt sich die hellenische Kunst niemals. Im Ge
genteil, seit ihrer Friihzeit nahm sie, weltoffen und gelehrig, 
Methoden und Techniken, Stile und Ausdrudtsformen der 
Nachbarvolker an, assimilierte sie der eigenen Art und brachte 
sie vor allem in Harmonie mit dem griechischen Mafi.
Zwei weitere Merkmale der Landschaft verdienen, dafi man sie 
nennt: Mehr als die Halfte des griediisdien Bodens bedecken 
Gebirge und lassen nur schmale Ebenen zu. Wie gewaltige Bar- 
rieren durchziehen sie das Land von Norden nach Siiden und 
Osten nach Westen. Ferner: einen wesentlichen Teil des griechi
schen Lebens- und Wohnraums bilden die Inseln. Selbst die Pe- 
loponnes liegt im Meer. Doth auch das eigentlich kontinentale 
Hellas mit seinen Vorgebirgen, Buchten und Hafen wird in einer 
Weise vom Wasser bestimmt, dafi es insularen Charakter an- 
nimmt, vor allem, wenn hohe Berge hinter den Kiisten die 
Landstreifen von der iibrigen Welt isolieren. Wenigstens zwei 
Bezirke, die Provinz Mani in der Siidpeloponnes und Sphakia 
auf Kreta, konnten sich aus diesem Grunde jedem Okkupator

mit Erfolg widersetzen und ihre Freiheit durch die Jahrtausende 
retten.
Meere in ihrer standigen Gegenwartigkeit — keine Siedlung des 
Landes liegt weiter als rund 150 km vom Strande entfernt — 
befliigeln die Krafte der Phantasie, wecken den Drang nach der 
weiten Welt und schaffen zu ihr einen ununterbrodienen Kon- 
takt. Das Meer scharft und pflegt den Verstand, macht Menschen 
mit unruhigen Herzen zu Abenteurern und hat den Griechen 
seit des Odysseus Tagen immer wieder gerufen.
Aber nicht nur die See zog die Menschen nach drauEen, auch 
ihre Armut zwang sie haufig dazu auszuwandern. Eine der alte- 
sten hellenischen Sagen ist die Gesdiichte von Jason und seinen 
Gefahrten, die auf ihrem Schiff „Argo" in die Feme segelten, 
um das Goldene Vlies zu finden, d. h. den Reichtum, der den 
kahlen, schimmernden Felsen ihrer Heimat fehlte. Und diese 
Argo horte niemals zu fahren auf, stets demselben Ziel entgegen, 
bis an die Enden der Welt. Griechenland vermodite seinen Men
schen kein behagliches, auskommliches Leben zu schenken, auch 
im Zeichen des unbestreitbaren technischen Fortschritts der letz- 
ten dreifiig Jahre noch nicht. Zwar wurden vor etwa einer Ge
neration die Gutsherren enteignet und ihre Landereien an be- 
sitzlose Bauern verteilt; man iibernahm moderne Anbaumetho- 
den und schuf zivilisatorische Einrichtungen; dennoch leben viele 
Menschen recht einfach.
Herausforderungen solcher Daseinsunzulanglichkeiten maditen 
im iibrigen den Griechen erfinderisdi — wie schon vor Jahr- 
tausenden den „Dulder Odysseus" —, gaben seinem Verstand 
Wendigkeit und Geschick und lehrten ihn, nach einer neugriechi- 
schen Redensart, „auch dem Felsgestein der Gebirge Saft abzu- 
gewinnen". Gleichzeitig halt sidi in seinem Lande, wie bereits 
zur Zeit des Thukydides, eine immerwahrende Rastlosigkeit. 
Daher das Auf und Nieder der griechischen Geschichte seit den 
Tagen Solons, den man den „Weisen“ nannte.
Die Erinnerung an die Antike blieb in Griechenland immer 
lebendig. Wahrend der byzantinisdhen Zeit wurde das klassisdie 
Kulturgut systematisch gepflegt und von Generation zu Gene
ration weitergereicht. Unter den Turken lag im Wissen um die 
Vergangenheit eine standige Vergegenwartigung einstiger Ruh- 
mestitel, ein unversiegbarer Quell nationaler Gefiihle und Hoff- 
nungen auf politische Wiedergeburt. Bewufit befafiten sich da- 
mals die Sdiriftkundigen mit den alten Texten und der alten



Historie, um das moralische Gewissen zu sdiarfen und die Hei- 
matliebe zu steigern. Marathon, die Thermopylen, Salamis: das 
waren heilige Symbole, kann man sagen, und Homer, Aschylus 
und Platon wurden irgendwie zu Vorlaufern des Unabhangig- 
keitskampfes. Davon ging zwar bis ins 20. Jahrhundert man- 
dies verloren, doch idi modite meinen, es babe sich aus der 
antiken Tradition bis heute eine bestimmte Lebenshaltung, eine 
Art humaner Vorstellung vom Dasein des Menschen in der Welt 
bei den meisten Griechen erhalten. Beispielsweise fehlt ihnen 
weitgehend alles Fanatische, jede Neigung zu doktrinarem Auf- 
trumpfen, alles Tyrannische weltanschaulicher Besserwisserei. 
Sehr viele besitzen in diesem Land ein sensibles Gespiir fiir In- 
dividualitat und Personlidikeit, ihr SelbstbewuEtsein scheint un- 
gebrochen und unkompliziert, Freiheit und Gliick sind identisdi. 
Viele Weisheiten der alten Schriften gehen immer nodi von 
einem zum andern und kiinden auf diese Weise von der Kon- 
tinuitat ihrer sittlidien Substanz. „Mafihalten, das ist immer das 
beste!“ „Nicht in der Menge liegt das Gute beschlossen!" „Gluck 
bedeutet Freiheit!“ Hinter soldien und ahnlidien Aussagen wird 
eine Denk'sveise und Lebensauffassung transparent, die seit Jahr- 
hunderten die Seele des griediisdien Volkes genahrt hat.
Das Christentum verdrangte diese klassisdie Bildung niemals, 
wollte sie weder verformen nodi beseitigen. Im Gegenteil, es be- 
diente sich der antiken Dberlieferung als eines legitimen Mittels 
geistig-geistlidier Differenzierung und Erleuditung. So entstand 
aus der Korrespondenz von heidnisdiem und fruhdiristlidiem 
Altertum die sog. griechische Orthodoxie. Das gesamte Leben 
des hellenisdien Menschen vollzieht sich in ihrem Bereich.
Diese Kirche, voller Klarheit, Warme und Freiheitsliebe, birgt 
durdi und durdi demokratisdie Strukturformen. Ihre Lehren 
klingen rein und verstandlidi, ihre sittlidien Postulate griinden 
auf Menschenliebe, ihre Sinnbilder gehoren dem vertrauten all- 
taglichen Dasein an. Eine Reihe froher symbolreidier Festtage 
im Rhythmus der Naturvorgange gliedern und bestimmen das 
geistlidie Jahr mit dem Hohepunkt der osterlidien Auferste- 
hung, dem Triumph des Lebens und der Negation des Sterbens. 
Kein Griedie, der die Anastasis Christi nidit wie eine Art eigener 
Wiedergeburt in geradezu unmittelbarer, naiver Wortlichkeit 
um die Mitternachtsstunde zum Ostersonntag mitvollzieht.
Eine andere geistige Macht voll Einflufi auf Wesen und Ver- 
halten des griechisdien Volkes bildet die stets gegenwartige Er-

innerung an das 1453 zusammengebrochene byzantinische Kai- 
serreidi. Wie eine Art verlorenes Paradies lebt Konstantinopel 
in der nationalen Phantasie der Hellenen, jene Stadt, die einst 
den Kreuzrittern wegen ihrer Pracht und GroEziigigkeit form- 
lich den Atem verschlug. Das Heimweh nach Byzanz wurde in 
der Seele des Griechen zur Idealvorstellung und bekam den 
Namen „Grofie Idee“, Megali Idea. Gelegentlich verstand man 
darunter z-weifellos die Erneuerung des Kaiserreiches in seinen 
ehemaligen naturlichen Grenzen, also dem groEten Teil der Bal- 
kanhalbinsel und Kleinasiens. Aber nadi der militarischen Nie- 
derlage in Anatolien, 1922, verlor dieser Traum seine Bedeu- 
tung. Die Griechen suchten endgiiltig Frieden mit ihren Nach- 
barn und gleichzeitig den Ansdilufi an den Zivilisationsfort- 
schritt des ubrigen Europa. In ihren Herzen allerdings blieb das 
Ressentiment, die Geschichte habe sie vernachlassigt und ihnen 
z. B. die kulturelle Blutezeit vorenthalten, die die Volker Ita- 
liens, Spaniens, Frankreidis usw. im 16., 17. und 18. Jahrhun
dert erlebten. Und so kamen sie sidh noch Anfang des 19. Jahr- 
hunderts, als sie in die europaische Familie zuriickkehrten, wie 
„verarmte Verwandte" vor und wurden im wahrsten Sinne des 
Wortes das Gefiihl einer Frustration nicht los.
All diese schmerzhaften Spannungen und Auseinandersetzungen 
zwisdien dem aufzehrenden Zauber des Vergangenen und der 
Notwendigkeit eines neuen, eigenen Lebensstils spiegeln sich in 
der neugriechischen Literatur der letzten 100 Jahre, und man 
begegnet nicht selten der Auffassung, dafi die Gewifiheit einer 
Kollektivbenachteiligung einerseits und die Befangenheit in ver- 
gangenem Ruhm andererseits bestimmte Ausdrucksformen des 
griechischen Nationalcharakters erklarten.
Infolge seiner geographischen Lage und der geschilderten histo- 
rischen Voraussetzungen wurde Griechenland bereits im Alter
tum zum Umschlagplatz der Kulturstrome von Europa in den 
Orient und umgekehrt. Es gehorte stets zur westlichen Welt, 
deren fundamental Wertbegriffe es schuf: den freien philoso- 
phischen und wissenschaftlidien Gedanken und seinen Trager, die 
selbstverantwortliche Personlichkeit. Allerdings wurden die 
Jahrhunderte turkischer Okkupation eine gnadenlose Prufung. 
Sie trennten das griechische Volk zeitweilig von Europa und 
lieferten es der Willkiir aus. Bis heute vermochten die 150 Jahre 
zuriickgewonnener Freiheit manchen damals entstandenen Wi- 
derspruch im Wesensganzen der Griechen nidit zu versohnen.



Unzahlige Generationen hatten in den Stadten des Landes und 
iiber die Dorfer verteilt als Untertanen gelebt, ruhelos und 
sdiwermiitig durch die dauernde Prasenz fremder, launisdier 
Herren. Efwas davon blieb im Inneren der Griechen erhalten 
als tiefgegriindetes Mifitrauen gegen Fremdherrsdiaft in jeglicher 
Form.
Seit einigen Jahren treibt sie die neue Leidenschaft, zeitgemafi zu 
sein und ihren Lebensstil dem Daseinsrhythmus der westlidien 
Gesellschaft anzupassen; politisdi, technisch, okonomisch und 
kiinstlerisch. Dock das sdiwere Gepack der Vergangenheit wirft 
sidi nicht leicht ab. Aufierdem hat ihr Volkscharakter auffallend 
konservative Neigungen. Dennoch unternahmen sie alles, um 
eine moderne Nation zu werden, empfingen von Frankreich und 
England staatstheoretische Anregungen, juristische Organisa- 
tionsformen und Verwaltungsprinzipien und von der Bundes- 
republik aufier der kulturellen die wirtsdiaftliche Zusammen- 
arbeit und Forderung.
Kein Zweifel, dafi dabei mancher Fehler in der Vergangenheit 
unterlaufen ist. Haufig geschah nidits als oberflachlidie Nach- 
ahmerei und wurden Denkgewohnheiten und Denkmodelle, die 
dem Volkscharakter widersprachen, kritiklos adoptiert. Systeme 
und Institutionen kamen nach Griechenland und funktionierten 
dort schlecht. Geistige und materielle Energien schienen ver- 
schleudert. Doch in vielen anderen Fallen entstand aus der Ver- 
bindung des Neohellenischen und Europaischen gegenwartiger 
Pragung etwas sehr Naturliches und Fiarmonisches, besonders 
in den Bereichen der Rechtsprechung, Wissenschaft und Literatur. 
Ich fasse zusammen;
Das griechische Volk sieht auf eine lange, ereignisreiche Ge- 
schichte zuriidt, deren Oberlieferungen z. T. noch in der Gegen- 
wart fortbestehen oder aber in den Tiefen des Unterbewufit- 
seins schlummern. Wer sich mit den Problemen seiner Existenz 
in irgendeiner Weise beschaftigt, mufi, ob er will oder nicht, den 
Zeitraum von ungefahr 3 Jahrtausenden ins Auge fassen. Trotz- 
dem scheint dieses Volk jung, freilidi auf eine recht eigenwillige 
Art. Seine Empfindungen und Phantasien gleichen denen von 
Junglingen, als befande es sich noch im Zustand einer internen 
Entwicklung. Es wirkt spriihend spontan. Gleichzeitig reichen 
Erinnerungen in diesen Seelen bis in die Anfange unserer Ge- 
schichte zuruck und bedingen BewuEtseinsinhalte, von denen 
man glauben mochte, sie gehorten anderen Epochen an. Das

macht den Griechen nicht immer zu einem leichten Partner, trotz 
seiner Gastlichkeit und Kordialitat. Er ist ununterbrochener Re
generation fahig und von bemerkenswerter Vitalitat. „Wir sind 
ein Volk von Mannern.“ Sein Vorrat an Argumenten und Ge- 
genargumenten in der Diskussion, die er formlich sudit, scheint 
unersdiopflich; seine Leidenschaft, Recht und Wahrheit zu finden, 
erlischt erst an der Grenze, wo Ideologic und Fanatismus, Starr- 
sinn und Unverbindlichkeit anfangen. Er liebt das sinnbezogene 
Dasein und ist fahig, bei all seiner einfadien Lebensweise, sich 
der Schonheit der Welt von Herzen zu freuen. Die Natur aller- 
dings hat iiber ihn auch einen groBen Reichtum und Segen, zwar 
nicht der nutzlichen Schatze, doch der heiteren Annehmlichkeiten 
ausgeschuttet, die er tagtaglich dankbar geniefit.
Die Fahigkeiten der Griechen treten besonders dort hervor, wo 
Einzelinitiative und Improvisationsgeschick den Erfolg bringen. 
Jeder ist dort ein Freund von geistigen Dingen. Das moderne 
Hellas unternimmt gegenwartig neue, groEe Anstrengungen wis- 
senschaftlich-geistiger Assimilation an den europaischen Raum, 
um innerhalb des Zivilisationsbereichs, dem es historisch ange- 
hort, zu bestehen und voranzukommen. Bleibt zu hoffen, dafi 
die Tugenden, aus denen leben zu konnen die Griechen bis heute 
immer wieder bewiesen haben, ihre weitere Entwidklung fordern; 
Menschlichkeit, Edelsinn, Intelligenz und MaE.



Die Skizze zeigt den Gebaudekomplex des bulgarisdien Klosters 
Zografos ohne Nebengebaude. In ihm lebten 1963 nodi 17 Mon- 
die. Heute werden verschiedene Aufgaben im Kloster von ruma- 
nisdien Patres wahrgenommen.



Hans-Jiirgen Wolff von Gudenberg

Vergangenheit und Gegenwart auf dem Athos

Auf dem Boden Griedienlands begegnen dem Besucher die Zeug- 
nisse dreier wichtiger Epochen abendlandisdier Kulturgeschichte, 
der kretisdi-mykenisdien Epocbe, des Zeitalters der Klassik und 
der byzantinisdien Kultur. Alle Epochen gehoren der Vergan
genheit an. Eine bemerkenswerte Besonderheit gibt es jedodi. 
Auf der Athoshalbinsel wird uns bis auf den heutigen Tag ein 
wesentlidier Aspekt der byzantinischen Vergangenheit im dor- 
tigen orthodoxen Monchstum lebendig iiberliefert. Die byzan- 
tinisdbe Zeit fand ihr aufieres Ende 1453 nach der Eroberung 
Konstantinopels durch die Tiirken. Die fast 500 Jahre wahrende 
Osmanenherrschaft hat jedoch nur wenig an der Substanz der 
Republik verandert.
Die Monchsrepublik "Αγιον "Ορος liegt auf dem nordostlichen 
Finger der Halbinsel Chalkidike. Das Gebiet umfafit etwa 
333 km  ̂ und ist damit kleiner als West-Berlin mit 481 km .̂ 
Bewohner der Republik sind Eremiten und Monche. Urspriing- 
lich kamen sie aus alien Teilen des weiten byzantinischen Rei
ches; Albaner, Bulgaren, Georgier, Griechen, Rumanen, Russen 
und Serben. Sie leben heute dort, wie sie vor mehr als tausend 
Jahren begannen; als Eremiten in primitiven Hohlen, in locker 
vereinigten Monchssiedlungen, den Skiten, oder in den streng 
geregelten kinowitischen und weniger streng organisierten idior- 
rhythmischen Klostern. Das Leben der Mondie und die litur- 
gische Form des Gottesdienstes in den alten byzantinischen Kit
chen verlaufen heute wie vor 500 Jahren in uberlieferten ortho
doxen Traditionen.
Auch die Zeugnisse byzantinischer Kunst sind an diesem Ort 
einzigartig konzentriert, denn trotz vieler Pliinderungen im 
Laufe der Jahrhunderte ist unschatzbarer Reichtum an Kunst- 
besitz den Klostern geblieben. Hier nur einige Beispiele.
Mosaiken aus dem 11. Jahrhundert haben sich noch uber der Tiir 
zum Esonarthex im Kloster Watopedi erhalten.
Fresken aus der Zeit um 1300, vermutlich von dem Meister

Manuel Panselinos, sind im Protaton in Karya freigelegt wor- 
den. Das Katholikon von Watopedi wurde 1322 ausgemalt. 
Viele alte Fresken gingen jedoch dutch spatere Obermalungen 
verloren.
Fast alle Kloster besitzen sehr wertvolle Handschriften, Buch- 
malereien und Kleinodien, die zum Teil alter als die Kloster 
selbst sind. Sie stammen von Stiftern und aus dem Besitz einge- 
tretener Monche.
Verehrt in der orthodoxen Christenheit und beriihmt sind die 
Ikonen des Athos. Alteste Stiicke aus dem 14. Jh. finden wir in 
Chilandar: Die dreihandige Maria und die Ikonenreihe der 
Ikonostase im Katholikon.
Mosaikikonen aus dem 13./14. Jh. haben sich nur noch erhalten 
in Watopedi (Kreuzigung, heilige Anna, Johannes Chrysosto- 
mos), in Lawra (heiliger Johannes), Esphigmenu (segnender 
Christus) und in Chilandar (Flodegetria, 12. Jh.).
Ferner sind nodi bekannt: Eine Staurothek (Reliquienbehalter) 
aus dem 11. Jahrhundert im Lawrakloster, ein Kelch in Wato
pedi mit Stifterinschrift vom Despoten Manuel von Mistras 
(1349—1380), die Schale der Pulcheria in Xeropotamu aus dem 
14. Jh., deren Inschrift eine Falschung aus dem 18. Jahrhundert 
ist, und eine Kreuzigungsdarstellung in Elfenbein aus dem Klo
ster Dionisiu (10. Jh.).
Viele Funde und Datierungen sind noch umstritten, und manche 
Schatze liegen noch unerforscht und unentdeckt in den Kammern 
der Kloster.
Die Flalbinsel ist der Jungfrau Maria geweiht. Daher darf kein 
weibliches Wesen den Boden betreten. Noch heute gilt das Ge- 
bot des Athoniten Athanasios, des Griinders des ersten GroE- 
klosters Megisti Lawra (963), der Frauen, Kinder, Eunuchen, 
bartlose Junglinge (1753 aufgehoben) und weibliche Tiere von 
der Athoshalbinsel verbannte. Regierungssitz ist der zentral ge- 
legene Ort Karya. Hier sitzt das Organ der inneren Selbst-



verwaltung, das Monchsparlament, das sich aus je einem Ver- 
treter der 20 Kloster zusammensetzt. Aus diesem Kreis bilden 
vier Epistaten die Regierung, von denen einer, der Protos, gleidi- 
berechtigt mit den anderen, den Vorsitz fiihrt. Staatsreditlich ist 
der Heilige Berg seit dem 10. September 1926 durch ein Regie- 
rungsdekret aus Athen ein autonomer Teil des griechisdien Staa- 
tes geworden. Er wird durdi einen Gouverneur in Karya ver- 
treten. In den inneren Angelegenheiten, z. B. in der Verwaltung 
der Kloster, sind die Mondie unabhangig. Die offentliche Ord- 
nung (Polizei) und die Regelung der aufieren Belange, wie z. B. 
die Einwanderung neuer Mondie, liegt in den Handen der Re
gierung in Athen. Alle Einwohner der Republik — ob Serben, 
Russen oder Rumanen — sind heute griediisdie Staatsbiirger. 
Wird das Athosmondistum seine Bedeutung als Bewahrer der 
orthodoxen Traditionen behalten konnen? Wie wird das Bild 
des Athos in der Zukunft sein?
Zur Beleuditung der heutigen Situation des Athos mufi ein kurzer 
geschiditlidier Riickblick uber die Entstehung und die Rolle der 
Athosrepublik in der byzantinischen Geschichte getan werden. 
Das wildzerkliiftete Bergland des Athos und die sdiwer zu- 
gangliche Kuste der Halbinsel — 492 v. Ch. sdieiterte die per- 
sische Flotte an dem Siidkap — zogen die diristlichen Einsiedler 
und Eremiten schon sehr friih an. Urkundlich werden Athos- 
monche im Jahre 843 erwahnt.
Die erste Klostergrundung Grofie Lawra geht auf den heiligen 
Athanasios aus Trapezunt 963 zuriick. Als Vorbild fur das 
Leben der Mondie ubernimmt er die Regeln des grofiten Klo- 
sters der Hauptstadt Konstantinopel, des Klosters Studios. Im 
Jahre 971 oder 972 erhalt das Kloster die offizielle Anerken- 
nung durch den Kaiser Tzimiskes: 1. Typikon (Klosterverfas- 
sung).
Wenige Jahre darauf werden weitere Kloster gegriindet, 980 
das Iwiron durdi Georg den Iberer (Georgier) und 985 Wato- 
pedi, das bekannte griediisdie Kloster an der Ostkiiste der Halb
insel. Aus alien Teilen des byzantinisdien Reiches traten Mondie 
in die Kloster ein. So wuchs ihre Zahl schnell an, und die Klo- 
stergriindungen nahmen zu. Im Jahre 1045 soil die Grofie Lawra 
bereits von etwa 300 Mondien bewohnt gewesen sein. Oftmals 
braditen die neu Eingetretenen ihren Besitz an Kunstsdiatzen, 
Biichern und audi Landereien in das Vermogen der Kloster ein. 
In diesem Jahrhundert erlebte das Mondistum auf dem Athos

seine hodiste Blutezeit. Es gab schon sehr friih Differenzen unter 
den Klostern und Einsiedlern. Um die Beziehungen der Kloster 
untereinander und ihre Rechte und Freiheiten gegeniiber ande
ren Gruppen auf dem Athos und gegeniiber kirdilidier und 
weltlicher Macht zu regeln und festzulegen, erliefi der Kaiser 
Konstantin IX., Monomachos, das 2. Typikon (1046).
Die Geschichte des Athos durchziehen bis auf den heutigen Tag 
Bedrohungen der geistigen und materiellen Substanz. Sie kon
nen hier nur kurz gezeigt werden. Der beachtliche Reichtum der 
Kloster und der reiche Zustrom von Monchen — nicht immer 
kamen sie aus religiosen Griinden — brachte schon um 1100 
eine Aufweichung der strengen Klosterregeln mit sich. Der vierte 
Kreuzzug fiihrte Lateiner und Bulgaren auf die Halbinsel, die 
pliindernd das Land verheerten.
Als sich viele Athosmonche der Aufgabe orthodoxer Glaubens- 
satze zugunsten des Papstes durch Michael VIIL, Palaologos 
(vergleiche auch sparer), widersetzten, wurden die widerstreben- 
den Kloster zerstort, die Monche verfolgt, gefoltert und getotet. 
Im Jahre 1307 pliinderten und mordeten Soldner aus Katalonien 
zwei Jahre lang auf der Halbinsel. Nur etwa 25 Kloster von 
etwa 200 iiberdauerten diese Zeit. 1282 nahm der Nachfolger 
Michaels die orthodoxe Kirchenpolitik wieder auf, und in der 
Folgezeit, bis auf den Ruckschlag im Jahre 1307, regte sich 
wieder das religiose und wirtschaftliche Leben auf dem Athos.
Im Jahre 1430 unterwarfen sich die Monche den Tiirken. Da die 
Osmanen sich wenig um die inneren Angelegenheiten der Re
publik kiimmerten, fiihrten sie ein fast ungestortes Leben in 
den folgenden Jahrhunderten. Damit aber konnten sie die 
byzantinische und griechisdie Tradition bewahren. Die Monche 
wurden zu einem geistigen Potential fiir den Widerstand und 
letztlich fiir die Befreiung von den Tiirken im 19. Jahrhundert. 
Im Jahre 1912 besetzten die Griechen die Halbinsel, und 1923 
erhielten sie durch den Vertrag von Lausanne die Sdiutzherr- 
schaft iiber den Athos.
Die beiden Weltkriege nahmen wenig Einflufi auf das Geschehen 
in der Athosrepublik.
Welche Bedeutung hatte das Athosmonchstum in der Geschichte 
des byzantinischen Reiches? Obwohl das Mondisideal auf die 
eigene Vervollkommnung und Rettung gerichtet war — es fehl- 
ten z. B. seelsorgerliche, soziale, politische und theologische Ziel- 
setzungen —, gewannen sie verschiedentlich bedeutsamen theo-



Abb. 1
Die Bevolkerungszahlen in 
den Jahren 1764 bis 1958. 
Der tiefe Einschnitt 1820 
war die Folge des mifi- 
gliickten Aufstandes gegen 
die Tiirken. Der Hochststand 
1913 mit fast 8000 Monchen 
fallt in die Zeit der Uber- 
gabe der Republik an 
die Griedien. 1760 1830 1850 1900 1913 1950 1963 Z E IT



1963 Zeit

Abb. 2 Das Kurvenbild zeigt die Abnahme der Athosbevolke- 
rung in der Zeit von 1900 bis 1963 nach amtlichen Zahlen. Audi 
der griechisdie Anted verzeidinet eine starke Abnahme.



Abb. 3 Das Skiti „Heiliger Andreas" in Karya. An der linken 
Seite des Gebaudekomplexes sieht man die Spuren beginnenden 
Verfalls.

Abb. 4 Das griechische Kloster Esphygmenos. Man erkennt deut- 
lich die fiir den Verteidigungsfall giinstige hofartige Anordnung 
der Gebaude. 2u: Wolff v. Gudenberg, S. 83



Temperatechnik; Farbabstufungen blau 
Griechische Quarta



Blute der Kretischen Ragwurz 
(O phrys cretica ssp. cretica), 
etwa fiinfmal vergrofiert.
12. April 1968 
Zu: Hermjakob, S. 93





logischen und politischen Einflufi. Oftmals waren Athosmonche 
polidsdie Berater der Kaiser. Standhaft verteidigten sie die 
orthodoxen Dogmen gegen die Unionsbestrebungen von Kaiser 
Michael VIII. Palaologos (1259—1282), der sich politischer 
Ziele wegen dem Papsttum unterordnete. Sie erduldeten dafiir 
Zwietracht in den eigenen Reihen und Verfolgung und Bestra- 
fung durch den Kaiser. Theologisch wurden sie wirksam, als im 
14. Jh. der Athosmonch Palamas (Palamismus) eine mystische 
Theologie, den Hesydiasmus, entwickelte. Seine auf das Innere 
des Menschen gerichtete Frommigkeit fand in der Bevolkerung 
Ostroms, welche unter den politischen und sozialen Wirren der 
Zeit — das Reich wurde von alien Seiten her bedroht (Serben und 
Tiirken) — litten, sofort grofien Widerhall.
Auf der Synode von Konstantinopel 1341 setzte sich diese Lehre 
durch. Die Athosmonche erhielten dadurch grofies Ansehen, und 
fiir einige Zeit wurden wichtige Bischofssitze nur mit ihnen be- 
setzt.
Besonders hervorgehoben werden mu£ die Rolle, die den Athos- 
monchen bei der Bewahrung des Griedientums und der ortho
doxen Glaubenslehre wahrend der 400jahrigen Besetzung durch 
die Tiirken zufiel.
In weldier Lage aber befindet sich die Republik heute? Die 
grofie Ausstrahlungskraft nach auBen ging verloren, ja selbst der 
Bestand der Monchsrepublik ist bedroht. Wirtschaftliche Verluste 
durch Enteignungen von Klosterlandereien aufierhalb der Halb- 
insel und das AusbIeiben des Nachwudises sind hierfiir verant- 
wortlich. Siehe Abb. 1.
Einstmals kamen standig junge Monche aus alien Landern ortho
doxen Glaubens in die Republik. Heute betreten nur noch sehr 
wenige Bewerber aus den nichtgriechischen orthodoxen Kitchen 
die Athoshalbinsel, und seiten auch entschliefien sich junge grie- 
chische Glaubige, Athosmonch zu werden. Woran liegt das? Zu-

(Bild links)
Friihbliihende Braune Ragwurz (O phrys fusca ssp. fusca); Blatt- 
rosette mit Knospe. 28. November 1968 
(Bild rechts)
Blattrosette des Schmetterlingsknabenkrautes (Orchis papiliona- 
cea) am 28. November 1968 
Zu: Hermjakob, S. 93

nachst ist die Bereitschaft allgemein geschwunden — besonders in 
den heute kommunistisch beherrschten orthodoxen Landern —, 
das entsagende Leben in den Klostergemeinschaften zu fuhren. 
Aber auch politisch begriindete Gegensatze zwischen den Grie- 
chen und den Slawen sind die Ursache. Sprachliche und bevol- 
kerungspolitische Differenzierungen gab es schon immer in der 
Republik. Wir erkennen sie an den verschiedenen Klostergriin- 
dungen. So waren die Kloster Watopedi griediische, Chilandar 
serbische, Iwiron georgische, Zografu bulgarische und Karakallu 
albanische Grundungen. Die Republik erhielt hierdurch ihr viel- 
gestaltiges Gesicht. Es verwundert nicht, dafi die nationale und 
sprachliche Vielfalt zu Gegensatzen zwischen den verschiedenen 
Teilen fiihrte. Hierbei ging es um die Sprache des Gottesdienstes, 
die Zahl der Monche einer bestimmten Nationalitat in einem 
Kloster und um die Herkunft des Abtes. So kam es vor, dafi 
einzelne Kloster im zahen Machtkampf die Nationalitat ander- 
ten. Zum Beispiel war das von der Griindung her serbische 
Kloster Chilandar eine Zeitlang bulgarisch, bis es sparer wieder 
serbisch wurde. Das Kloster Simon Petra wurde von Serben 
gegriindet, gehorte dann den Bulgaren und ist jetzt in griechi- 
schen Handen.
Folgenschwer fiir die heutige Situation wirkte sidi die Politik 
der russischen Zaren nach 1839 aus. Diese sahen in der Athos- 
republik eine Moglichkeit, ihre politisciie Einfluβsphare auch auf 
das Mittelmeer auszudehnen.
Sie liefien die russischen Kloster mit fast unbegrenzten Mitteln 
vergrofiern. Da die Zahl der Grofikloster nicht mehr erhoht 
werden durfte, bauten sie Zweigniederlassungen und Gastehau- 
ser derart grofiziigig aus, dafi sie oftmals grofier als die Mutter- 
kloster wurden (Abb. 3). Die Einwanderung russischer Monche 
nahm gewaltig zu. Zeitweilig stellten sie sogar die Mehrheit der 
Bevolkerung. Gleichzeitig erhoben die Russen als machtigstes 
orthodoxglaubiges Land einen geistlichen Fuhrungsanspruch. Die 
russische Revolution beendete zunachst diese Politik. Aus jener 
Zeit stammt nun bei den Griechen ein tief verwurzeltes Mifitrauen 
gegeniiber den Russen auf dem Athos. Die leidvollen Erfahrun- 
gen aus dem Biirgerkrieg gegen die Kommunisten in den Jahren 
1944 bis 1949 haben diesem Mifitrauen neue Nahrung und Be- 
rechtigung gegeben.
Nach der Obernahme der Oberhoheit dutch den griechischen 
Staat kam der Zustrom von russischen Mondien und nach dem



Zweiten Weltkrieg von Nachwuchs aus den kommunistisdi be- 
herrschten Landern fast vollstandig zum Erliegen. Es ist heute 
sehr sdiwer fiir Slawen, selbst wenn sie sidi als Emigranten aus 
westlidien Landern bewerben, in die Republik aufgenommen zu 
werden. Das Schaubild verdeutlidit die Entwicklung (Abb. 2). 
Die in alien Klostern spiirbaren Nadrwuchssorgen sind in ihrer 
Bedrohlidikeit fiir den Fortbestand des Mondistums auf dem 
Athos neu und einzigartig.
Zuerst sind die slawischen Kloster betroffen. Einige sind in der 
Gefahr, ihrer nationalen Kirdie verlorenzugehen. In den tveit- 
laufigen Anlagen der Russen, in denen friiher 5000 und mehr 
Mondie lebten, sind 1963 nur nodi 90 Russen registriert worden. 
Das bulgarische Kloster Zografu wahlte einen rumanisdien Abt, 
weil es wohl in den eigenen Reihen keinen mehr fand. Das 
Durchschnittsalter der Mondie in diesen Klostern ist aufierge- 
wohnlidi hodi.
Es wurde sdion erwahnt, da£ wirtschaftlidie Sorgen viele Kloster 
belasten.
Fast der gesamte, ehemals betrachtliche Landbesitz aufierhalb der 
Halbinsel, der sidi bis in die Agais, den Balkan und nadi Ru£land 
erstredtte, ging im Laufe der gesdiiditlidien Entwicklung verlo- 
ren. Eine moderne wirtschaftliche Verwaltung des Restbesitzes ist 
haufig aus personellen Griinden nicht mehr moglich. Viele grofie 
Anlagen, in denen friiher das religiose und wirtschaftlidie Leben 
von bis zu 1000 Monchen organisiert wurde, sind dem Nieder- 
gang preisgegeben. In zahlreidien Gebauden in Karya und auf

der gesamten Halbinsel verstreut, spielt sich in der Gegenwart 
ein beispielloser Verfall materieller Werte ab. Der Besucher sieht 
Hauser, die fiir viele hundert Mensdien dimensioniert waren, 
leerstehen und verfallen. Die Fenstersdieiben sind zerbrodien, 
die Decken fallen ein, und auf den grofien Hofen, iiber die in 
friiheren Zeiten das Leben hinwegpulste, wuchert das Unkraut. 
Urn sidi eine Vorstellung der Klosteranlagen zu madien, die 
heute vom Untergang bedroht sind, wurden die Ausmafie eines 
Klosters geschatzt. So betragt der Umfang der Aufienmauern 
des hofartig angelegten Gebaudekomplexes etwa 400 m und die 
Wohnfladie eines Stockwerkes, von denen es bis zu drei geben 
kann, etwa 2600 m̂ . Hinzu kommen noch Kitchen, Kapellen, 
Gastehauser, Altenhauser, Wohnraume fiir Arbeitskrafte und 
Hafenanlagen. In soldien Anwesen leben heute nodi 20—30 alte 
Monche, in einigen Jahren werden sie vielleicht leerstehen.
Im Jahre 1963 wurde das lOOOjahrige Bestehen des Mondistums 
auf der Athoshalbinsel feierlidi begangen.
In seiner Geschidite iiberstand die Republik viele ernste Bedro- 
hungen ihrer aufieren und inneren Existenz.
Niemals jedodi war in dieser Zeit die Bereitschaft der Glaubigen 
in der orthodoxen Christenheit erloschen. Month der Republik 
zu werden, nodi wurden ihnen die Moglichkeiten dazu genom- 
men. Heute sind diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben. 
Eine Anderung dieser Situation ist fiir die Gegenwart nicht ab- 
zusehen.



Gerd Hermjakob

Orchideen in Attika

A. Systematisdie Einordnung und Verbreitung

Die Ordiideen (Ordiidaceae) gehoren zur Klasse der Einkeim- 
blattrigen Pflanzen (Monocotyledones) und bilden mit etwa 
20 000 Arten die zweitgrofite Pflanzenfamilie.
Ihr Hauptverbreitungsgebiet ist der tropisdie Urwald; dort 
wachsen sie epiphytisch (auf anderen Pflanzen) oder saprophy- 
tisdi (auf Moderstoffen) und erreichen jene iippige Formenfiille, 
die sidi in unserer Vorstellung mit dem Wort „Orchideen“ ver- 
bindet.
Die auf dem Erdboden wachsenden Vertreter dieser Familie 
(„Erdordiideen“) sind auch in die gemafligten Zonen vorgedrun- 
gen; das Mittelmeergebiet kommt ihren Anspriichen gegeniiber 
Klima und Bodenbesdiaffenheit besonders entgegen.

B, Probleme der Ordhideensystematik

Im Laufe von Jahrtausenden haben sich die Erdorchideen des 
Mittelmeergebietes zu einer Vielfalt von Formen entwickelt. Da 
diese Formenbildung andauert, finden sich haufig Obergange 
von der einen zur anderen Art; so ist der Systematiker gezwun- 
gen, zu den Arten off noch Unterarten bzw. Variationen ein- 
zufuhren. Die Schnepfenragwurz, die die lateinische Bezeich- 
nung O phrys (Gattungsname) scolopax (Artname) fiihrt, weist 
z. B. in Attika vier Unterarten auf:

Subspecies scolopax =  die „Echte“ Schnepfenragwurz, 
Subspecies cornuta — die Gehornte Schnepfenragwurz, 
Subspecies heldreichii =  Heldreidis Schnepfenragwurz und 
Subspecies attica =  die Attisdhe Schnepfenragwurz,

Wenn man wie Nelson (8) diese vier Unterarten der Schnepfen
ragwurz zugrunde legt, dann hiefle also die Attische Schnepfen
ragwurz lateinisch Ophrys scolopax ssp. attica. Seit ein paar 
Jahren sind einige Orchideenforscher der Meinung, dafl letzt-

genannte Ordiidee eine eigene Art darstelle, weil niemals Uber- 
gange zu den anderen Subspecies zu beobachten seien. Sie nann- 
ten daher diese Ragwurz O phrys attica  = Attisdie Ragwurz 
und erhoben sie in den Rang einer eigenen Art.
Eigene Beobachtungen von der Insel Zypern zeigen jedodi, dafl 
es doch eine gewisse Variationsbreite der attica gibt; die fiir 
„bestandig“ gehaltene Grunfarbung der Bliitenhiille kann sich 
dort einerseits zum Weifl und andererseits zum Rosa hin ab- 
wandeln. Es gab Ubergange sowohl zur Subspecies scolopax als 
auch zur auf Zypern wachsenden Subspecies orientalis.

C. BlUtezeit und Wachstum

Die Flauptblutezeit der Orchideen Attikas liegt in den Monaten 
Marz, April und Mai, wobei der April die Spitze der Wachstums- 
kurve bedeutet.
Alljahrlich, meist im Oktober, erscheinen die Orchideen an der 
gleichen Stelle des Erdbodens; sie besitzen ein unterirdisches 
Vegetationsorgan, das Blatter und Bliiten treibt: die Knolle. 
Wahrend der Vegetationsperiode hat die durdi das Austreiben 
leergesogene Knolle eine Tochterknolle gebildet. Nach der 
Samenbildung im spaten Friihjahr vertrocknen die oberirdischen 
Teile der Pflanze. Die Tochterknolle ist jetzt prall mit Nahr- 
stoffen gefiillt und ruht wahrend des trockenen Sommers mit 
herabgesetzter Lebenstatigkeit im Erdboden.

D. Pflanzengesellschaften Attikas mit Orchideenvorkommen

Die nicht nur fiir Attika typischen Orchideenfundorte sind die 
mediterranen Pflanzengemeinschaften des Kiefernwaldes, des 
Buschwaldes (Macchie), der Garigue (Phrygana), der Felstrift 
und der Felsflur. Der „Laubwald“ Attikas, der Olivenhain, 
zeigt nur einen sparlidien Orchideenbewuchs, da der Erdboden 
bearbeitet und wohl auch gediingt wird. Dagegen ist der mon



tane Nadelwald (Tannen) des Parnes verhaltnismafiig orchi- 
deenreich.
Die Garigue oder Phrygana bededa den grofiten Teil der Hiigel 
und Berge Attikas. Wenn man von der Stadt Athen auf die 
Nordflanke des Hymettosberges sdiaut, so kann man den nied- 
rigen Bewuchs der Hange mit Zwergstraudiern und dornigen 
Kugelbiischen leidit beobachten. An einigen Stellen haben auch 
Kiefern (Pinus halepensis) und Zypressen (Cupressm semper- 
vivens, v a r. pyram idalis und horizontalis) durdi Samenverbrei- 
tung oder Aufforstung Fufi gefafit. In manchen Bereichen er- 
kennt man jedodi fast pflanzenfreie Fladien, an denen der Fels 
zutage tritt. Hier fiihrt der Mangel an Feinerde zur Pflanzen- 
gesellsdiaft der Felstrift und Felsflur (Sudhange vieler Berge).
Die rotliche Erdsdbidit, die das hauptsachlidi vorkommende 
Kalkgestein bedeckt, wird oft bei starken Regengussen fort- 
geschwemmt oder im Sommer als Staub vom Winde fortgebla- 
sen. Das Kalkgestein hat offenbar die Fahigkeit, audi im Som
mer eine gewisse Feuditigkeit zu bewahren, so daft tiefwurzelnde 
Pflanzen in den trockenen Monaten bestehen konnen. Orchi- 
deen lieben bis auf wenige Ausnahmen einen alkalischen Boden, 
d. h. sie gedeihen auf Kalkgestein.
Die widitigsten Feinde der phryganabewohnenden Pflanzen sind 
die Tiere; die Beweidung durdi Ziegen und Sdiafe laftt viele 
Pflanzen, audi junge Baume, verkiimmern oder vorzeitig ster- 
ben. Stellen, an denen die Beweidung nicht mehr erlaubt ist 
(z. B. im Hymettosgebiet), weisen ein erfreuliches Zunehmen 
der Flora, also audi der Ordiideen, auf. An beweideten Hangen 
wadisen die Ordiideen oft in der Nahe der Dornbiisdie oder 
stecken ihre Bliiten nach oben aus deren Zweigwerk heraus.
In Attika lafit sidi besonders gut beobachten, daft viele Ordii
deen wegen der Bodenverhaltnisse eine Nord- bzw. Nordost- 
hanglage bevorzugen (Ordiideensudie mit dem Kompaft!). Die 
beschriebene Hanglage scheint ihnen einen gewissen Winkel zur 
Sonneneinstrahlung und eine ausreichende Wasserfuhrung des 
Bodens zu gewahrleisten. Nidit zuletzt konnen die fiir ihre Er- 
nahrung und Samenkeimung so widitigen Pilzmyzele nur in 
einem geniigend feuditen Substrat wadisen. Verschiedene Moose 
helfen mit, Oberflachenwasser zu speichern und es an die dar- 
unterliegenden Erdsdiichten langsam abzugeben. Moosige Stel
len in der Nahe von Zwergstraudiern werden von vielen Ordii
deen bevorzugt.

E. Hymettoshang als Modell fur die Orchideenflora Attikas

1 . Lage

Der Hang, an dem idi in den Jahren 1966, 1967 und 1968 
Beobaditungen durdigefiihrt habe, befindet sidi etwa siidlidi 
des Athener Vorortes Agia Paraskevi. Den groftten Teil madit 
das riesige, eingezaunte Grundstiick einer amerikanisdien Schule 
aus. Die Westgrenze verlauft zunachst mit dem Zaun des College 
und fiihrt dann den Hang bis zur Hohe von ca. 330 m hinauf, 
biegt dort im rechten Winkel nach Osten ab und verlauft hori
zontal bis zum Kloster Agios Joannis Kynigos; der in Kurven 
vom Kloster hinabfiihrende Weg mit einem Randstreifen von 
ca. 50 m bildet die Ostgrenze; die Strafte, auf die der „Kloster- 
weg“ miindet, stellt die Siidgrenze der untersuchten Flache dar.

2. Pflanzenvorkommen

Fiir das beschriebene Areal ist die unter D erwahnte Garigue 
oder Phrygana kennzeichnend; stellenweise ist diese Pflanzen- 
gesellsdiaft jedoch von mittelgroften bis groften Kiefern (Pinus 
halepensis) durchsetzt, auch finden sich angepflanzte Saulen- und 
Horizontalzypressen (Cupressus sem pervivens v a r. pyram idalis  
und horizontalis) und der Phonizische Wacholder (Juniperus 
phoenicea).
Vorherrsdiend ist die Formation der „stechenden“ Zwergstrau- 
cher und Stauden, z. B. Kermeseiche (Quercus coccifera), Kahler 
Dornginster (C alycotom e spinosa), Dornige Bibernelle (Pote- 
rium  spinosum), Dornige Kugelwolfsmilch (Euphorbia acantho- 
thamnus). Wilder Olivenbaum oder Oleaster (O lea europaea 
ssp. oleaster), Macchiengeiftblatt (Lonicera im plexa), Lianen- 
spargel (Asparagus acutifolius).
Die haufigsten „niditstechenden“ Arten sind: Mastixbusdi(Tisia- 
cea lentiscus), Breitblattriger Lorbeerliguster (P h illyrea la tifo 
lia), Honigduftender Rutenstrauch (O syris alba), Zottige Zist- 
rose (Cistus villosus), Strauch-Kugelblume (G lobularia alypum ), 
Weidenblattriges Sonnenroschen (Helianthemum salicifolium ), 
Krahenbeerblattriges Johanniskraut (H ypericum  em petrifo li- 
um), Kopfthymian (Thymus capitatus), Quirlblattrige Heide 
(Erica vertic illa ta), Griediischer Gamander (Teucrium grae- 
cum). Der an den Zistrosenwurzeln schmarotzende Zistrosen- 
wiirger (C ytinus hypocistis) ist oft zu beobachten.
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Venusspiegelragwurz (O phrys speculum): 
Diese zierliche Ragwurz tragt auf der 
Bliitenlippe einen metallisch schimmernden 
„Spiegel“, der sich auf die Seitenlappen 
fortsetzt. Die Randpartien der Lippe sind 
auffallig behaart. Bliitezeit: Ende Marz 
bis Mitte April.
(Artenliste Nr. 34)

Rotes Waldvogelein
(Cephalunthera rubra):
Erst im Juni off net diese montane Orchidee 
ihre aparten Bliiten. Sie bevorzugt schattige 
Stellen und kommt in Attika nur auf 
dem Fames vor.
(Artenliste Nr. 16)
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Spinnenragwurz
(O phrys sphecodes ssp. spruneri): 
Kennzeichen dieser hiibschen Unterart der 
Spinnenragwurz ist neben dem H-formigen 
Mai die deutliche Auspragung von wenig 
Oder nicht gehockerten Seitenlappen 
der Lippe. Bliitezeit: Anfang April. 
(Artenliste Nr. 27)

Schmetterlingsknabenkraut
(Orchis papilionacea):
Dieses unverwechselbare Knabenkraut ofinet 
manchmal schon Ende Marz seine Bluten.
Die Bliitenlippe, die einem Schmetterlings- 
fliigel gleicht, tragt ein hiibsches Muster 
von roten Streifen.
(Artenliste Nr. 9)



Handelwurzartiges Knabenkraut
(Orchis quadripunctata):
Dieses zierliche Knabenkraut bliiht im A pril 
zu Tausenden vor allem auf dem Hymettos 
und Parnes bei Athen. Die Einzelbluten 
besitzen einen langen Sporn, und der 
Lippengrund ist mit 2 oder 4 dunkelroten 
Punkten gezeichnet.
(Artenliste Nr. 6)

Gehornte Schnepfenragwurz
(O phrys scolopax ssp. cornuta)·.
Die Seitenlappen der Bliitenlippe sind bei 
dieser Ragwurz zu langen „H5rnern“ 
umgebildet, die eine betrachtliche Lange 
erreichen kdnnen. Bliitezeit dieser Orchidee: 
Anfang A pril bis Anfang Mai.
(Artenliste Nr. 24)



Blattwespenragwurz
(O phrys tenthredinifera):
Diese Ragwurz gehort neben der Braunen 
Ragwurz (Ophrys fusca ssp. fusca) zu den 
friihbliihenden Ordiideen des 
Mittelmeergebietes. Sie offnet ihre schonen 
Bliiten oft schon Anfang Marz.
(Artenliste Nr. 26)

Hufeisenragwurz (O phrys ferrum -equinum ): 
Die Bliitenlippe tragt ein Mai, das den 
Trittsiegeln eines Pferdes ahnelt. Bei der 
abgebildeten Bliite sind die „Trittsiegel“ mit- 
einander verbunden; meistens erscheinen 
sie als einzelstehende Flecken auf dem samtig 
behaarten Lippengrund.
(Artenliste Nr. 30)



Ragwurzarten Attikas. Namen s. Artenliste F, S. 104. Nr. 21 etwa Vz nat. Grofie, 22-34 etwa Vs nat. Grofie.



An der Nordgrenze des Gebietes gibt es ein kleines Areal mit 
neutralem bis sauremGesteinseinsdilag: bier wadisen hauptsach- 
lich Baumheide (Erica arborea) und Erdbeerstraudi (Arbutus 
unedo).

3. Ordiideen

Den Reigen der Orchideenbliite erofinet Ende Februar/Anfang 
Marz das stattlidie Riesenknabenkraut (Barlia longibracteata  
= B. robertiana). Obwohl diese Orchidee in Attika recht haufig 
ist, fand ich sie im beschriebenen Gebiet nur in zwei Exemplaren. 
Die tulpenartigen, glanzenden Blatter ersdieinen schon im De- 
zember oder Januar, und die in dichter Traube sitzenden Bluten 
werden von einem kraftigen Stengel getragen. Wahrend sich die 
unteren Bluten geoffnet haben, wadist der Stengel welter in die 
Hohe, so dafi die Pflanze in Vollbliite eine Kobe von iiber 60 cm 
erreidien kann. Die fiinf Bliitenhullblatter sind rotviolett oder 
griinlicbbraun und bilden einen Helm, wahrend die in zwei 
Zipfeln auslaufende grofie Lippe tiefpurpurne Tupfen tragt 
(Abb. 12).
Am 22. Februar fand ich die ersten Exemplare der Blattwespen- 
ragwurz (O phrys tenthredinifera) in Bliite. Im allgemeinen 
schlieBt sich die Blutezeit dieser hiibschen Ragwurz an diejenige 
des Riesenknabenkrautes an; ihre Hauptbliitezeit liegt also in 
der Mitte des Monats Marz. Die zierlichen Pflanzen (10—20, 
selten 30 cm Hohe) iibersieht man leicht, doch ihre farbenprach- 
tigen Bliiten sind auffallend: die Blutenhiillblatter sind lilarot 
bis hellrot, die Lippe ist braun mit schwefelgelbem Rande und 
besitzt eine schone Zeichnung, die das mittelbraun gefarbte 
Basalfeld umrandet (Abb. 26). Diese Orchidee mit dem kom- 
plizierten Namen ist zweifellos eine der schonsten Ragwurz- 
arten des Mittelmeergebietes.
Dagegen wirkt die etwa gleichzeitig bliihende Braune Ragwurz 
(O phrys fusca ssp. fusca) sehr unscheinbar, denn gegen die griine 
Bliitenhiille steht eine braune Lippe, die ein hellbraun oder blau- 
lich gefarbtes Mai aufweist (Abb. 31).
Die Irisfarbene Ragwurz (O phrys fusca ssp. iricolor) ist eine 
Unterart der Braunen Ragwurz, weicht in ihrer Grofie (oft bis 
40 cm) jedoch betraditlich ab. Die Lippe ist in der Regel doppelt 
so grofi wie bei ihrer Verwandten und zeigt ein irisblaues, me- 
tallisch sdiimmerndes Mai auf braunem Grunde (Abb. 32). Die 
ersten bliihenden Pflanzen von irico lor fand ich am 6. Marz 1968.

Besonders aparte Bluten besitzt die Hufeisen-Ragwurz (O phrys  
ferrum -equinum ), die im Areal von Mitte Marz bis Mitte April 
bliiht. Die von der rosa Bliitenhulle umrahmte, schokoladen- 
braune Lippe weist als Mai zwei metallischblaue Flecken auf, 
die manchmal wie die Trittsiegel einesPferdes aussehen(Abb.30). 
Um diese Zeit, ofters auch friiher, erscheint auch die nur 10 cm 
hohe Gelbrand-Ragwurz (O phrys lutea v a r. minor), die in gro- 
flen Trupps wachst; jede Pflanze besitzt nur 2—3 kleine Bluten, 
deren braune Lippen leuchtendgelb gerandet sind. Bei der oft in 
der Nachbarschaft wachsenden O phrys lutea v a r. melena ist die 
gelbe Randzone ganz oder teilweise durch braune Farbe iiber- 
dedtt (Abb. 33a und b).
Nur jeweils ein Exemplar fand ich 1966 und 1968 von der hiib- 
sdien Venusspiegelragwurz (O phrys speculum), deren Lippe wie 
ein braunzottig umrandeter Spiegel von blauglanzender Farbe 
geformt ist. Diese kleine Orchidee ist gegen Ende Marz in Attika 
haufig zu finden, allerdings wachst sie oft versteckt unter Strau- 
chern, so daft man sie leicht iibersieht (Abb. 34).
Wenn der April ins Land gezogen ist, wird das Areal mit Hun- 
derten von Ordiideen iiberzogen, von denen jede eine rotlidie 
Bliitentraube besitzt. Die Einzelbliiten tragen 2—4 dunkelrote 
Punkte an der Lippenbasis. Es handelt sich um das sonst mon
tane Handelwurzartige Knabenkraut (Orchis quadripunctata. 
Abb. 6). Ab und zu begegnet man einem Albinismus: die Bluten 
sind rein weifi statt rotlich, nur die roten Punkte auf der Lippe 
bleiben erhalten.
Gegen Mitte April beginnt die Blutezeit der unter B erwahnten 
Sdinepfenragwurz (O phrys scolopax ssp. scolopax), die nur an 
einer Stelle im Gebiet zu finden ist. Die dunkelbraune, schon 
gezeichnete Lippe besitzt Seitenlappen; diese sind als Hodter 
nach vorn geriditet und geben der Bliite zusammen mit dem 
unregelmafiigen Lippenmal ein bizarres Aussehen (Abb. 22).
Bis zum Exzefi verlangert sind die Seitenlappen bei der Ge- 
hornten Schnepfenragwurz (O phrys scolopax ssp. cornuta); 
auf diese Weise entsteht an jeder Lippenseite je ein bis 1 cm 
langes „Horn“. C ornuta bliiht stets erst gegen Ende April im 
Areal und halt sich oft noch (z. B. 1967) bis in den Mai hinein 
(Abb. 24).
Die Attisdie Ragwurz (O phrys attica) wurde friiher (s. PunktB) 
als Unterart zur Schnepfenragwurz gestellt, ist von den beiden 
vorgenannten Arten jedoch im allgemeinen durch die griine Blii-



tenhiille untersdiieden. Sie ist besonders an der Ostgrenze des 
Areals in der Nahe des „Klosterweges“ haufig und bluht oft 
sdion vor der Schnepfenragwurz (Abb. 25).
Ebenfalls gegen Mine April erblickt man die verhaltnismaftig 
grofienBliiten der S p i n n e n r a g w u r z f sphecodes ssp. mam- 
mosa), deren Lippen statt Hornern kleine busenahnliche Gebilde 
(„mammosa“) tragen (Abb. 28). Ohne diese „Busen“ erinnert die 
Bliite entfernt an diejenige der Hufeisenragwurz, jedodi ist das 
Mai H-formig, oder es besteht aus zwei parallellaufenden Strei- 
fen von weifter Farbe. Der Bliitenstengel dieser eigentiimlichen 
Ragwurz sdiiebt sich meist aus Dornbiisdien heraus und erreicht 
eine Hohe von 40—60 cm.
Selten ist im Gebiet das sonst am Hymettos haufige Sdimetter- 
lingsknabenkraut (Orchis papilionacea), dessen Bliitenlippen je- 
weils unter einem Helm facherartig ausgebreitet sind. Die Blu- 
tenfarbe ist Rosa, der „Facher“ besitzt abgesetzte dunkelrote 
Streifen (Abb. 9).
Gegen Ende April erscheint das auffallige Gewelltblattrige Kna- 
benkraut (Orchis longicruris = O. italica). Dieses Knabenkraut 
kann man leicht mit dem Affenknabenkraut (Orchis simia) ver- 
wechseln (das im Gebiet und wohl auch in ganz Attika nicht 
vorkommt). Ein sidieres Kennzeichen von O. longicruris sind die 
rosettenartig ausgebreiteten, am Rande kraftig gewellten Blat
ter (Name!), die bereits im Februar erscheinen (Abb. 5).
Die Pyramidenordiis (Anacam ptis pyram idalis. Abb. 11) besitzt 
einen kegelformigen Bliitenstand mit kleinen, dichtgedrangt sit- 
zenden Bliiten. Die Einzelbluten sind fleischfarben, mitunter 
auch rein weifi. Die im Gebiet wachsenden Pflanzen gehoren zur 
Unterart hrachystachys und bluhen gegen Ende April. Wahrend 
die Bliiten sich offnen, sind die Blatter oft schon vollig vertrock- 
net.
Von Mitte April an lassen sich schlieftlich nodi zwei Zungen- 
stendel-Arten beobachten. Diese eigentiimlichen Vertreter der 
Orchideenfamilie besitzen Bliiten mit zugespitzten Lippen. Die 
Lippe oder Zunge hangt mit hodigesdilagenen Seitenlappen aus 
einem Helm heraus, der von den fiinf Bliitenhiillblattern gebildet 
wird. Der Sdilanke Zungenstendel (Serapias vom eracea, Abb. 
19) ist im Gebiet sehr haufig, wahrend der Kleinbliitige Zungen
stendel (Serapias parviflo ra) nur zerstreut vorkommt (Abb. 20).

F. Artenliste der in Attika vorkommenden Ordiideen 
(Mit Standortangaben)

Sdmtliche in der A rtenliste aufgefiihrten A rten  sind unter den 
gleichen Nummern au f den Seiten 9 5 , 9 6 , 1 0 1  abgebildet.

Der Raum Attika umfafit das dutch den Verwaltungsbezirk 
(Nomos) Attika gegebene Festlandsgebiet und die Inseln Sala- 
mis und Agina. Der sonst zum Nomos Attika gehorige Teil der 
Peloponnes (Methana) und die in der Nahe der Peloponnes lie- 
genden Inseln werden nicht beriicksichtigt.

1. D acty lo rώ is  rom ana =  Romisches Knabenkraut 
Lila-fleischfarbene Variante. Nordwesthang Hymettos 
Athen, auf neutralem bis saurem Boden.

2. Orchis (m orio) picta =  Sdilankes Knabenkraut 
Hymettos bei Voula.

3. O rώ is  tridentata =  Dreizahniges Knabenkraut
Berge siidlich von Porto Rafti, Nordhang des Penteli, zer
streut.

4. Orchis (coriophora) fragans =  Wohlriechendes Knabenkraut 
Hymettos bei Voula.

5. O rώ is  longicruris (syn. O. italica) = Gewelltblattriges Kna
benkraut
Oberall verbreitet im Gebiet des Hymettos, Penteli und Par- 
nes bei Athen. Siidteil des Festlandes bis Sounion. Agina.

6. O rS is  quadripunctata = Handelwurzartiges Knabenkraut 
Massenvorkommen im Gebiet des Hymettos und Parnes; 
sonst zerstreut (s. Farbtafel).

7. Orchis provincialis — Provencer Knabenkraut 
Nordwesthang Hymettos Athen, ca. 600 m Hohe.

8. Orchis (provincialis) pauciflora = Wenigbliitiges Knaben
kraut
Hohere Lagen des Hymettos und Penteli.

9. Orchis papilionacea — Schmetterlingsknabenkraut 
Zerstreut Hymettos Athen, Kiistengebiet Vouliagmeni, Ku- 
stengebiet Porto Rafti (s. Farbtafel).

10. Aceras anthropophorum  = Puppenorchis
Hohere Lagen des Hymettos, Penteli und Parnes bei Athen.

11. Anacam ptis pyram idalis ssp. hrachystachys = Pyramiden
ordiis
Hymettosgebiet, sonst zerstreut, Agina.



12. B arlia longihracteata = Riesenknabenkraut 
Hymettosgebiet (Kloster Kasariani).

13 . Epipactis la tifo lia  =  Breitblattrige Stendelwurz 
Hohere Lagen des Fames.

14. C ephalanthera alba =  Weifies Waldvogelein 
Hohere Lagen des Fames.

15. C ephalanthera longifo lia = Sdiwertblattriges Waldvogelein 
Kiefernwald bei Aleppochori.

16. C ephalanthera rubra  = Rotes Waldvogelein 
Hohere Lagen des Fames (s. Farbtafel).

17. N eotinea Intacta =  Kleinblutiges Knabenkraut
Fames, Hymettos Athen, Agina Nahe Aphaiatempel, Kama- 
rissa (Nahe Kap Sounion).

18. Lim odorum  abortivum  =  Dingelorchls 
Fenteli-Nordhang, Kiefernwalder bei Tatoi, Kamarissa 
(Nahe Kap Sounion). Agina.

19. Serapias vom eracea =  Schlanker Zungenstendel 
Zerstreut in ganz Attika, haufig Hymettosgebiet.

20. Serapias p arv iflo ra  = Kleinblutiger Zungenstendel 
Zerstreut Hymettosgebiet, Kiistengebiet bei Vouliagmeni.

21. O phrys cretica ssp, cretica — Kretisdie Ragwurz 
Agina Nahe Aphaiatempel.

22. O phrys scolopax ssp. scolopax — Sdinepfenragwurz 
Zerstreut in ganz Attika, Hymettos, Fenteli, Nahe Mara- 
thonstausee

23. O phrys scolopax ssp. h e ld re iώ ii = Heldreichs Sdinepfen- 
ragwurz
Hymettos bei Kasariani, Salamis, Agina.

24. O phrys scolopax ssp. cornuta = Gehornte Schnepfenragwurz 
Haufig im gesamten attischen Festlandgebiet; Salamis, Agina 
(s. Farbtafel).

25. O phrys (scolopax) attica =  Attisdie Ragwurz 
Fenteli, Hymettos, Gebiet um Kap Sounion, Agina.

26. O phrys tenthredinifera = Blattwespenragwurz 
Haufig in ganz Attika; Salamis, Agina (s. Farbtafel).

27. O phrys sphecodes ssp. spruneri = Spinnenragwurz 
Zerstreut; Kiistengebiet bei Varkiza (s. Farbtafel).

28. O phrys sphecodes ssp. mammosa = Spinnenragwurz 
Haufig in ganz Attika; Salamis, Agina.

29. O phrys sphecodes ssp. aesculapii =  Askulapragwurz 
Nordhang des Fenteli, Gipfel des Hymettos.

30. O phrys ferrum -equinum  — Hufeisenragwurz
Haufig in ganz Attika; Massenvorkommen bei Kamarissa 
Nahe Kap Sounion; Agina (s. Farbtafel).

31. O phrys fusca ssp. fusca =  Braune Ragwurz 
Haufigste Ragwurz in Attika neben O. lutea.

32. O phrys fusca ssp. irico lor = Irisfarbene Ragwurz 
Zerstreut in ganz Attika; Hymettos, Fenteli; Salamis, Agina.

33. a) O phrys lutea v a r. m inor = Gelbrandragwurz
Sehr haufig in ganz Attika; Agina, Salamis. 

b) O phrys lutea v a r. melena 
Fenteli, Hymettos, Agina.

34. O phrys speculum — Venusspiegelragwurz
Zerstreut Hymettos, Fenteli, Kustengebiete von Vouliagmeni 
und Varkiza; Agina (s. Farbtafel).

G. Sdilufibemerkungen
Die in der Artenliste F angegebenen Ordiideenarten und -unter- 
arten wurden von mir in den Jahren 1966, 1967 und 1968 im 
Raume Attika aufgefunden. Sicherlidi verbirgt sidi in den Ber
gen Attikas noch die eine oder andere Art, deren Vorkommen 
nur auf ein ganz kleines Areal besdirankt ist.
Vor einigen Jahren und Jahrzehnten war die Ordiideenflora 
wohl reidihaltiger als heute; in der alteren Literatur ist fur 
Attika z. B. Orchis laxiflo ra  angegeben, audi wurde mir das 
Vorkommen von Orchis palustris im Raume Marathon miindlich 
mitgeteilt. Ich konnte diese Vorkommen nicht bestatigen.
Viele Fundorte sind heute durdi die zunehmende Bewirtsdiaf- 
tung,Beweidung undDiingung des Bodens, durch die Ausdehnung 
der Stadte und Dorfer und durch den Bau von Ferienhausern 
und -siedlungen verlorengegangen. Nelson (8) gibt z. B. friihere 
Funde von O phrys reinholdii ssp. reinholdii am Hymettos und 
Fenteli an; hier konnte idi Fflanzen dieser Art nicht auffinden. 
Eine „Wiederentdeckung“ gelang mir indes auf der Insel Agina: 
Am 31. Marz 1968 fand ich unweit des Aphaiatempels in einem 
Kiefernwald eine bliihende Fflanze und mehrere in Knospen 
stehende Exemplare der Kretischen Ragwurz (O phrys cretica 
ssp. cretica).
Beziiglich der exakten Bestimmung der Zungenstendel-fierd- 
pias-)Arten  gab es bis vor kurzem grofie Schwierigkeiten. An- 
hand des in diesem Jahre ersdiienenen Werkes von Nelson (9) 
werden sich wahrscheinlich aufier den zwei erwahnten Arten



noch andere Serapiasurten oder -unterarten demnadist nachwei- 
sen lassen.
Bei der Ordiideenjagd ist man vor Oberrasdiungen niemals 
sidier: In mandien Jahren erscheinen Pflanzen einer Art nidit 
an der gewohnten Stelle, und man findet sie erst im nachsten 
oder ubernachsten Jahre an diesem Wuchsort wieder. Oder sie 
erscheinen besonders zeitig oder sehr spat, ohne dafi sich dafur 
ein Grund, z. B. in der Witterung, finden liefie. Kurz nach Neu- 
jahr 1968 berichtete ein Kollege, er babe bei Kamarissa (Nahe 
Kap Sounion) bliihende Orchideen gefunden. Das kaum Glaub- 
liche bestatigte sich: Bei einer Kollegiumsexkursion der Deut- 
schen Schule Athen am 7. Januar 1968 fanden wir an die 300 
Exemplare von O phrys fusca ssp. fusca in Hochbliite. Die ersten 
Pflanzen mussen also bereits um Weihnachten 1967 ihre Bliiten 
geoffnet haben! — Eine einzelne bliihende Ophrys-fusca-V?i.a.nzQ 
entdedcte ich am 7. Dezember 1968 am Nordhang des Hymettos. 
Albinismus, d. h. Weififarbung der Bliiten, tritt relativ haufig 
auf bei Orchis quadripunctata und Anacamptis pyram idalis 
(s. E 3). Sehr selten sind Verwachsungen von Bliitenteilen oder 
Bliiten; „Siamesische Zwillinge" aus zwei Bliiten beobachtete ich 
am 4. April 1967 im Gebiet von Varkiza bei der Hufeisenrag- 
wurz (O phrys ferrum-equirmm ) (s. Abb. 35).
Wirkliche Bastardierungen zwischen Ordiideen sind wegen der 
groflen Variationsbreite der Arten oft nicht eindeutig auszuma- 
dien. Bei der Gattung O phrys werden sie in der Literatur hin 
und wieder angegeben; ich konnte sie in den untersuchten Area- 
len bislang nidit feststellen.
Viele Fragen aus dem Leben der Orchideen, z. B. bliitenbiolo- 
gische, sind erst wenig geklart. Dieser Aufsatz soil dem Natur- 
freund eine Dbersidit vermitteln, welche Orchideen er unter der 
Sonne Attikas finden kann; er moge ihn anregen, mit den Augen 
des Argos zu beobachten, was sich ihm an verborgener Pflanzen- 
schonheit in Hellas bietet.
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(Zu Bild S. 107) Hymettos-Garigue im November 1968: unten 
zwei Blattrosetten des Handelwurzartigen Knabenkrautes (O r
chis quadripunctata), dariiber Fruchte der Kermeseiche (Quercus 
coccifera), ein Pilz und eine junge Griechische Landschildkrote 
(Testudo hermanni). Die Schildkrote befand sich etwa 2 m vom 
Ordiideenstandort entfernt auf Nahrungssuche.
Zu: Hermjakob, S. 93
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(Zu Bild S. 108 links) 
Wohlriechendes Knabenkraut 
(Orchis coriophora fragan s);
26. April 1967.

(Zu Bild S. 108 rechts)
Diese Braune Ragwurz (O phrys 
fusca ssp. fusca) bliiht zur 
Weihnachtszeit in A ttika; 7 .1 .1 9 6 8

Zu: Hermjakob, S. 93
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Dietrich Weber

Nikos Ka2ant2:akis

Nikos Kazantzakis ist vielen literarisdi interessierten Deutsdien 
bekannt, und er gilt als der wichtigste Vertreter neugriechischer 
Literatur. Dabei werden vor allem jene beiden Bucher einen 
groEen Leserkreis gefunden haben, die durch die Verfilmung be
kannt geworden sind, die „Griechisdie Passion" und „Alexis Sor- 
bas“. Beide Romane gehoren zu den Meisterwerken von Ka
zantzakis. Vielfach wird der deutsdie Leser dazu neigen, sich 
nach dieser Lektiire eine Vorstellung vom griechischen Men- 
schen zu bilden, so wie man aus siidamerikanischer oder israe- 
lischer Literatur etwas iiber die dort lebenden Menschen erfah- 
ren mochte. Das ist zwar ein berechtigter Vorsatz, aber man 
wird auf diese Weise Kazantzakis nidit geredht. Im Folgenden 
soli versucht werden, einige Gesichtspunkte herauszustellen, 
dutch die man den Diditer besser wiirdigen kann.
Nikos Kazantzakis ist Kreter. Kreta hat bis zur Befreiung von 
den Tiirken eine singulare Entwicklung durdigemacht und da
bei zwischen den Kulturen, den Kontinenten gestanden. So ent- 
wickelte sich hier ein Menschentyp, der im Werk von Kazant
zakis in besonderer Weise seinen Ausdruck gefunden hat. Ein- 
mal ist es der grofie, stolze einzelne, der seine Bestimmung 
sucht, und zum anderen ist es der von Spannungen und Anti- 
nomien geplagte Mensdh. Auch Kazantzakis ist auf Kreta von 
einem Gegensatz gepragt worden, der fiir ihn grundsatzliche 
Bedeutung hatte. Es ist der Gegensatz von dem geistig interes
sierten, in sich gespaltenen „Tintenkleckser“ und der kraftvol- 
len, in sich gesdhlossenen, kampferischen Natur seines Vaters. 
Daraus kann man das Phanomen ableiten, das ihn zeit seines 
Lebens beschaftigt hat, das ist der Kampf der beiden „Erbfein- 
de“ in seinem Inneren, Leib/Fleisch undGeist/Seele. Nodh ein an- 
deres Erlebnis seiner Kindheitsjahre auf Kreta hat ihn nadihal- 
tig bestimmt, der Freiheitskampf seiner Landsleute gegen die 
Tiirken. Flieraus entwickelte sich die Suche nach einem rechten 
Verstandnis des Freiheitsbegriffes. Natiirlich sind diese Probleme

nicht neu in der Literatur, aber die Art, wie Kazantzakis eine Lo- 
sung zu finden gesucht hat, ist eine ganz besondere, und zudem 
zeigen sie audi seine Zugehorigkeit zur europaischen Literatur. 
Kazantzakis hat es sich nie leidit gemacht in seinem Leben; er 
war nicht wie der Alte in „Alexis Sorbas", der unbeschwert von 
sich sagen kann: „Ich handle immer, als ware ich unsterblich" 
(1), sondern er war der Kampfer, der auf dem Grabrelief dar- 
gestellt ist, das ihm als Kind sein Vater geschenkt hatte: „Ein 
nackter Kampfer, der seinen Helm nicht einmal beim Tod ab- 
legte“ (2). So fafite Kazantzakis auch seine kunstlerisdie Aufga- 
be auf, er wollte nicht nur den griechisdien Menschen darstel- 
len — dazu lebte er in einer viel zu unruhigen Zeit —, sondern 
er beschaftigte sich mit den Problemen des modernen Men
schen: „Wir sind in einer interessanten Zeit geboren worden, 
die voller widersinniger Versudie, Abenteuer und Zusammen- 
stofie ist. Zusammenstofie nicht nur wie ehemals zwischen den 
Tugenden und Lastern, sondern — und dies ist das Tragischste 
— zwischen den Tugenden selbst. Die alten anerkannten Tugen
den beginnen ihre Autoritat zu verlieren, konnen nicht mehr 
der religiosen, ethischen, geistigen, sozialen Forderung der zeit- 
genossischen Seele geniigen" (3). So stellt er sich selbst in Frage 
und ist immer ein Suchender, der die Erlosung erringen will. 
„Mein Ziel beim Schreiben war nicht die Schonheit, sondern die 
Erlosung" (4). Symbolisch dafur — und bei Kazantzakis gibt es 
viele Symbole, die sich wie Zeichen dutch sein Werk ziehen und 
uns Markierungen und Richtungen weisen — kann sein Epos 
„Odyssee" sein. Der Dichter gibt sich nicht mit der Heimkehr 
des Odysseus zufrieden, er kann ihn sich nicht als braven Haus- 
vater vorstellen, der vergniiglich von seinen Abenteuern er- 
zahlt, sondern fiir ihn beginnt nun erst der Weg seines Odys
seus. Nachdem der nach Hause Gekehrte so vom Schicksal her- 
ausgehoben worden ist, mufi er sich auf neue Wanderschaft 
begeben, um nadi dem Wesentlichen des Menschen zu suchen. Da-



bei beschreitet er neue Irrwege und kommt seinem Ziel wohl 
nahe, wenn er es audi nidit erreicht. Audi der Diditer hat viele 
Stationen auf seiner Lebenswanderung durchschritten, sie hin- 
ter sich gelassen, neue gefunden und von alien efwas mitgenom- 
men, so dafi seine Ansdiauung von der Welt immer umfassen- 
der wurde. Die Ausgangsstation war Kreta. Hierher ist er audi 
immer wieder zuriickgekehrt, um erneut aufzubredien, bis er 
dort seinen letzten Ruheplatz auf dem sdionen Stiick Erde 
oberhalb Herakleions gefunden hat. Die anderen Stationen sind, 
dutch geistige Sdiopfer bestimmt: Chrisms, Buddha, Nietzsche, 
Lenin. In seiner Autobiographie „Rechenschaft vor El Greco“ 
kann man verfolgen, wie tief ihn jeweils die Ideen der Genann- 
ten beriihrt haben. Dabei hat sich Kazantzakis nicht nur mit 
den geistigen Gehalten besdiaftigt, sondern es war wohl der 
Versuch, sich mit den Ideen und der Person des Vorbildes zu 
identifizieren, sich in sie zu versenken und das von ihnen aufzu- 
nehmen und zu bewahren, was seiner Natur entsprach. Offen- 
sichtlich brauchte Kazantzakis solch eine unmittelbare Begeg- 
nung mit Ideen, die er nicht von den Personen trennte, die sie 
formuliert hatten. Die Verschiedenartigkeit der geistigen Fiih- 
rer verdeutlicht, dafi sich Kazantzakis ganz eigenwillig die Ideen 
angeeignet hat; dabei hat er sich auch nur das zu seinem Besitz 
gemacht, was seiner Bemiihung um Vervollkommnung entsprach. 
Das zeigt auch das Symbol, mit dem er den Weg des Menschen 
umschrieben hat, die Raupe, die Schmetterling wird. „Die Sehn- 
sucht des Wurmes, der Raupe, Schmetterling zu werden, war 
fiir mich immer die gebieterischste und gleichzeitig die legalste 
Pflicht des Wurmes und des Menschen. Dafi dich Gott als Wurm 
erschaffl und du dutch deinen Kampf Schmetterling wirst“ (5). 
Fiir Kazantzakis gehort die Wandlung, die sich in jedem Suchen- 
den vollzieht, zu den Wesensmerkmalen des Menschen; ob die- 
se Wandlung dutch Ideologien oder dutch Kampf vollzogen 
wird, ist letztlich gleichgiiltig. Die Helden seiner Bucher beschrei- 
ten beide Wege.
Bei Kazantzakis haben wir drei Problemkreise gefunden, mit 
denen sich der Dichter beschaftigt hat. Das ist zum ersten die 
oben genannte Antinomie, dann die Wandlung des Menschen 
dutch eigenes Bemuhen zur grofieren Vervollkommnung und 
schliefilich die Suche nach einem zureichenden Inhalt des Frei- 
heitsbegriffes. An zwei Personen seiner Dichtungen soli das bis- 
her Gesagte zur Verdeutlichung nachgewiesen werden.

In dem Roman „Mein Franz von Assisi" beschreibt Nikos Ka
zantzakis das Leben des Heiligen. „Mein“ Franz von Assisi, sagt 
der Dichter, und zeigt dadurch, wie eins er sich mit seinem Flel- 
den fiihlt, der auch — wie viele seiner Helden — sein ganzes 
Leben lang mit zwei Machten in sich — Gott und Satan — zu 
kampfen hat. An einer Stelle nennt er sie auch Geist und Fleisch, 
Gut und Bose, Licht und Finsternis. Franz von Assisi ringt um 
ihre Versohnung, die ihm nicht gelingen will. Datum leidet er, 
datum verlafit er sein reiches Elternhaus, datum kasteit er sei
nen Korper und segnet die, die ihn mit Steinen bewerfen, datum 
spielt er den „Hanswurst Gottes" und tanzt in Verziickung vor 
den Menschen bis zur volligen Erschopfung. „Im Mafi lebt der 
Mensch, jenseits des Mafies lebt Gott“ (6). Dorthin fiihrt sein 
Weg. Er geht ihn als Bettler, in Armut und volliger Besitzlosig- 
keit, weil er nur dann Gott naherkommt, wenn sein Herz zu 
den kleinen Freuden des Lebens nein sagen kann und sich frei 
gemacht hat, „das groEe Ja zu erreichen" (7). Immer wieder 
zieht er sich in die Einsamkeit zuruck und ringt mit Gott. Gott 
ist fur ihn „das hellste Gesicht der Hoffnung", aber auch „das 
hellste Gesicht der Verzweiflung. Zwischen diesen beiden An- 
spriichen flattert seine (unsere) Seele" (8). Am Ende seiner Tage 
aber kennt er nur noch Freude und Jubel dariiber, daE Gott sein 
Fleisch besiegt hat. Alles Belastende, alles Qualende ist von ihm 
abgefallen. Er ist nur noch eine Flamme, die zu Gottes Ehre 
brennt, er ist nur noth ein Vogel, der zu Gottes Ruhme singt, er ist 
ein Schmetterling, der seine Flugel entfaltet und zu Gott fliegt. 
Auch Manolios aus der „Griechischen Passion" tragt wie Franz 
von Assisi an dem Gegensatz zwisdien den Anspriichen des Le
bens und den Forderungen der Seele. Zu Beginn des Romans be- 
schlieEen die Gemeindealtesten von Likovrisi, fur die Osterzeit 
des nachsten Jahres die Spieler fiir das Mysterienspiel zu bestim- 
men. Zum Christusdarsteller wahlen sie den gottesfiirchtigen, 
stillen Hirten Manolios. Dieser Auftrag lost in ihm Verande- 
rungen aus, die ihn auf einen ganz besonderen Schicksalsweg 
fiihren. Haufig werden die Menschen von Kazantzakis — ahn- 
lich wie im literarischen Existentialismus — dutch einen Ruf von 
auEen auf den ihnen eigenen Weg gewiesen, den sie dann auch 
mit alien tragischen Verwicklungen zu gehen haben. Manolios 
begegnet am Abend dieses Tages der zweiten Herausforderung 
seines Lebens: Vor seinem Dorf trifft er auf eine geschlossene 
Fluchtlingsgruppe, die nach dem Ersten Weltkrieg aus ihrem



Dorf νοΓ den Tiirken hat fliehen miissen. Sie bittet um Auf- 
nahme, die ihr aber vom Gemeinderat unter Fuhrung des Priesters 
Grigoris verweigert wird. Es kommt im Laufe der Handlung zur 
Feindschaft zwisdien den beiden Gruppen, wobei die Eingeses- 
senen durch ihre Hartherzigkeit die Ursache geben. — Neben 
dem bier angedeuteten Problem wird bei der Gegenuberstellung 
der beiden Dorfer die Eionfrontation von Konservativen und 
Fortsdirittlicben durdi die Handlung sichtbar gemacht. — Wenn 
Manolios seinen neuen Auftrag ernst nehmen will, dann mufi er 
alles versuchen, den Fluchtlingen eine Heimstatt zu geben und 
eine Briicke zu schafien zwischen den beiden Dorfern. Echte 
christliche Liebe mufi ihn zum Aufienseiter, zum Einsamen ma- 
dien, um den sich zwar einige Freunde scharen, der aber alles 
allein zu beschliefien und zu ertragen hat. Der Weg fallt ihm 
nidtt leicht. Versuchungen muβ er Schritt fur Schritt iiberwinden, 
und so wandelt sich in ihm die Anschauung von seiner Aufgabe 
zur festen Verpflichtung, der christlicben Nachstenliebe und der 
Verwirklicbung des Christentums bis bin zur Selbstaufgabe treu 
zu bleiben. Seine grofite Versuchung besteht darin, das neue Le- 
bensgefiihl nur als Rolle zu begreifen. Das wird dem Leser deut- 
lich, als er sich zum Martyrer des Dorfes vor dem turkischen Aga 
macht und sich der Ermordung der Geliebten des Agas besdiul- 
digt. Durdi einen aufieren Zufall wird er vor dem nodi falsdi 
verstandenen Martyrertod bewahrt. Die Errettung ist ihm eine 
Lauterung von alien eitlen Reflexionen uber seine Aufgabe, und 
in steter Auseinandersetzung findet er den ihm gemafien Weg: 
Er kampfl gegen alle Anfeditungen in sich und wandelt sich zu 
einem „Heiligen“, der schliefilicb audi Fuhrer im Kampf gegen 
sein Heimatdorf werden mufi. Fiir seine Gegner wird er zum 
moskauhorigen Geheimagenten, in Wirklichkeit erstrebt er die 
christlidie Urgemeinsdiaft; er sdieitert an der Unerfiillbarkeit 
seines Auftrages und an der Gebredilichkeit der menschlichen 
Welt. Symbolhaft wie seine Wandlung und Vervollkommnung 
bis bin zur asketiscben, opferwilligen Christushaltung ist auch 
sein Tod in der Kirche, verraten von dem Judasdarsteller und 
vielen anderen Christen. Manolios ist seinen tragischen Weg zu 
Ende gegangen, eine unermefilidie Steigerung seines Idis hat ihn 
dorthin gelangen lassen. Von Stufe zu Stufe hat er sich ent- 
widtelt — in steter Auseinandersetzung mit den Forderungen der 
Umwelt und dem selbst gesetzten Pflichtbegriff. Manolios ist aus 
einer Raupe ein Sdimetterling geworden, oder er ist wie „der

Scbwalbenfisch, der aus dem Wasser emporspringt, indem er seine 
Natur iiberwinden will" (9).
Als letztes soil der Freiheitsbegriff von Kazantzakis geklart 
werden. Dabei muB gesagt werden, dafi es sich bier nur um das 
pbilosophische Verstandnis dieses Begriffes handeln kann, nicht 
um einen politischen konkreten Inhalt. Oberhaupt hat sich Ka
zantzakis wohl nie so tief um eine Interpretation sozialer Grup
pen bemiiht, ihm war der einzelne das Wesentliche. Wenn er sidi 
mit sozialen Verbiinden beschaftigt hat, dann geschah das meist 
in Form der Urgemeinde oder auch der Urkommune, wobei der 
ideologische Akzent unbedeutend ist. An mehreren Stellen 
(„Griechische Passion", „Freiheit oder Tod", „Alexis Sorbas", 
„Rechenschaft vor El Greco") spricht er von einer Gemeinsdiaft, 
der das Erlebnis der Gemeinsamkeit wesentlidier ist als eine 
praktikable Form der Gemeinschaft. Ihm ging es allein um die 
geistige Freiheit des einzelnen, die Umwelt bleibt dazu sekundar. 
Die Freiheit, nach der Kazantzakis gesucht hat, ist zunachst eine 
Freiheit von etwas, und zwar von allem Materiellen, woran der 
Mensch seine Seele gehangt hat. „Dann zog der Geizkragen sei
nen Geldbeutel, leerte in seine Schiirze die Goldstucke, die er den 
erschlagenen Tiirken bei der Pliinderung ihrer Hauser gestohlen 
hatte, und warf sie mit vollen Handen in die Luft . . .  Das ist die 
Freiheit" (10). Auch Michelis in der „Griechischen Passion" 
trennt sich von seinem Besitz, aber nicht in einem Rausch von 
Freiheit, sondern um sich durch das Befreien vom Materiellen 
frei zu machen fiir eine neue Aufgabe, die anderen Menschen 
dienen kann. Freiheit ist fiir Kazantzakis ein Befreien von allem, 
was den Menschen ablenkt von seiner Selbstverwirklidiung. 
Aber er geht noch einen Sdiritt weiter. Er modite sich audi vom 
Letzten befreien, was die Seele einengen konnte. Durch sein 
ganzes Werk zieht sidi wie ein Leitmotiv die Frage nach dem 
Verhaltnis zum Tod. Seine Liebe gehort in seinen Romanen den 
Menschen, die ohne Sentiment sich dann dem Tod iibergeben, 
wenn er an sie herantritt. Dazu gehoren Manolios, Alexis Sor
bas, die Grafin Eriketa in Assisi, Kapitan Michel in „Freiheit 
oder Tod", Franz von Assisi, Jesus in „die letzte Versuchung" 
und viele andere. Die Furcht vor dem Tod, vor dem Nichts hat 
Kazantzakis iiberwinden wollen, indem er sich von ihr befreite. 
Das sollte aber nicht durch eine mystifizierende Jenseitssehnsucht 
aufgehoben werden, sondern gerade die Hoffnung auf Erlosung 
war das Letzte und Scbwerste, wovon Kazantzakis den Men-



schen frei wissen νο ίΐιε . „Du bist erlost von der Erlosung, das 
ist die hochste Leistung des Mensdien, dein Dienst bei der Hofi- 
nung und Furcht ist zu Ende“ (11), sagt er in „Redienschaft vor 
El Greco" zu der Gestalt, die ihm -wohl am liebsten war, zu 
Odysseus. Fur sich selbst hat Kazantzakis diese Art von Freiheit 
angestrebt und wohl auch erreicht, wie der selbst gewahlte Grab- 
spruch zeigt: „Idi erhoffe nidits, ich fiirchte nichts, idi bin frei." 
Damit wird deutlich, dafi aus der Freiheit von etwas die Freiheit 
und Verpfliditung zu sich selbst geworden ist. Mag diese Art von 
Freiheit auch nicht ohne weiteres nachvollziehbar sein, so bleibt sie 
als Leistung eines Menschen und als Vorbild bewundernswert. 
Nikos Kazantzakis hat in seinen Romanen viele grofie Menschen 
gestaltet. Ihnen ist ein schwerer Weg vom Schidtsal zugewiesen, 
und sie besdireiten ihn. Dabei erleben sie die Antinomien des 
menschlichen Lebens, verspiiren in sich den immer strenger wer- 
denden Zwang, an sidi zu arbeiten und sich auf ihrem Weg zu 
entwidteln, zu lautern, zu vervollkommnen, um am Schlufi nicht 
nur ihr Schidksal und ein Stuck Welt gestaltet, sondern auch ihre 
Auffassung von der Freiheit gefunden zu haben und bereit sein 
konnen zu sterben. Seine Menschen bewaltigen die Aufgabe des 
Lebens und finden dabei ihren Weg. Sie sind alle in irgendeiner 
Weise Kampfer und iiberzeugen dutch ihre Lebensart. Auch Ka

zantzakis hat wohl, soweit man das aus seiner Selbstbiographie 
schliefien kann, sein Leben so gefiihrt. Er hat es nicht leiditneh- 
men konnen, weil er seine Zeit nidit fiir unbeschwert und freund- 
lidi gehalten hat. Wenn auch von den Bedrohungen, die heute 
um uns stehen, bei ihm nicht die Rede ist, so ist die Furcht vor 
der Bedrohung schlechthin alien Werken immanent. „Vielleicht 
war in anderen ausgeglichenen Zeiten das Schreiben ein Spiel; 
heute ist es eine sdiwere Aufgabe, und es hat nicht das Ziel, den 
Geist mit Marchen zu unterhalten und ihn zum Vergessen zu 
bringen, sondern die Mobilisierung aller lichten Machte zu ver- 
kiinden, die noch in unserer Obergangszeit am Leben sind, und 
den Menschen dazu anzutreiben, dafi er, so gut er kann, das Tier 
ubertriffl" (12). Diesem Bemiihen gait sein dichterisches Werk; 
er hat die Mensdien geliebt, das zeigen alle seine Werke. Ka
zantzakis ist ein wirklicher Fiumanist, der sich die Aufgabe ge- 
stellt hatte, mit den Mitteln des Wortes fiir die Menschen zu 
kampfen, ihnen bei ihrer Suche beizustehen und ihnen dutch 
seine Dichtungen zu dienen. In diesem Sinne ist Nikos Kazantza
kis nicht nur der bedeutendste Vertreter der neugriediischen 
Literatur, sondern er gehort auch zu den grofien Dichtern unserer 
Zeit.
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charlotte Muster

Der Schulkindergarten

Mit Sdiulbeginn 1968/69 wurde der Schulkindergarten der 
Deutschen Schule Athen erofinet. Damit besteht jetzt die Mog- 
lichkeit, die Deutsdie Schule vom Vorschulalter bis hin zum Ab- 
itur zu besudien. Der Kindergarten ist ausschliefilidi fiir die Kin
der gedacht, die im darauffolgenden Schuljahr schulpfliditig 
werden. Seine Aufgaben und Zielsetzungen unterscheiden sich 
damit von einem sonst ublichen Kindergarten.
Bei der Planungsarbeit war man von etwa 15 bis 20 Kindern 
ausgegangen. Drei Wochen nadi der Erofifnung des Kindergar
tens war die Zahl der Anmeldungen jedoch bereits auf 34 ange- 
wachsen. Die Nachfrage ist noch wesentlich grofier. Fast taglich 
wird dutch Telefonanrufe oder personliche Besuche der Wunsch 
ausgesprochen, ein Kind in den Kindergarten aufnehmen zu las- 
sen. Es fiihrt immer wieder zu Enttausdiungen, wenn deutsche 
Frauen, die mit einem Griechen verheiratet sind, erfahren miis- 
sen, dafi ihr Kind nicht den Schulkindergarten besuchen kann, 
weil es die griediische Nationalitat hat. Das Interesse fiir den 
Kindergarten ist auch bei den griechisdien Eltern, die ihr Kind 
sparer auf das deutsche Gymnasium geben wollen, erstaunlich 
groE.
Der Schulkindergarten wird.von einer vom Auswartigen Amt 
vermittelten Jugendleiterin geleitet. Die iiberraschend grofie 
Zahl der Kinder veranlafite den Schulvereinsvorstand und den 
Direktor, zusatzlich eine Kindergartnerin einzustellen. DieVor- 
aussetzungen fiir eine methodisch aufbauende Arbeit sind da- 
durch gegeben.
Das Gebaude des Sdiulkindergartens ist in Pavillonform erridi- 
tet worden und befindet sich auf dem Gelande der Deutschen 
Schule Athen. Es umfafit zwei grofie Raume, die dutch archi- 
tektonische Gestaltung dem skandinavischen Stil angeglichen 
sind, d. h. viel Licht durdi zum Teil bis zum Boden reichende 
Fenster, kontrastreiche Farben und modern gestaltete Schrank- 
wande. Die aus leichtem Kunststoff hergestellten, farbenfrohen

Tische und Stiihle geben den Raumen eine kindgemafie Atmo- 
sphare. Es gibt ausreichend Nebenraume und einen Atriumhof, 
der in absehbarer Zeit mit Klettergeraten und einer Sandkiste 
ausgestattet wird. Vor starker Sonnenbestrahlung soil eine Per
gola schiitzen. Ein grofier, quadratischer Flur kann bei Bedarf 
als zusatzlicher Raum fiir Bewegungsspiele herangezogen wer
den. Das Vorhandensein von grofien Raumen einerseits und klei- 
nen andererseits schaffl die Moglichkeit, neben der Gruppen- 
arbeit auch einmal einzelne Kinder ihren Interessen und Nei- 
gungen gemafi besonders anzuleiten.
Dieser Kindergarten hat die Aufgabe, Kinder zur Schulreife zu 
fiihren. Wahrend eines Schuljahres wird versucht, das einzelne 
Kind innerhalb der Gemeinschaft so zu fordem, dafi es den see- 
lischen, geistigen und korperlichen Anforderungen der kommen- 
den Schulzeit gewachsen ist. Diesem Ziel dient auch ein sorgfaltig 
ausgewahltes und reichhaltiges Spielmaterial. Es gibt dem Kind 
die Moglichkeit, seine Phantasie und seinen Gestaltungswillen 
zu entfalten. Gleichzeitig schult es das Konzentrationsvermo- 
gen, die Merkfahigkeit und die manuelle Geschicklidikeit. Diese 
Fahigkeiten werden auch noch bewufit gefordert dutch die An- 
leitung zum Malen, Kneten und Basteln. Einen breiten Raum 
nimmt die musikalisch-rhythmische Erziehung ein. Die Freude 
an der Bewegung ist in dieser Altersstufe in besonders ausge- 
pragter Form vorhanden. Auch Kinder, die sich sonst passiv und 
angstlich verhalten, geben sich ganz dem rhythmischen Bewe- 
gungsspiel hin und finden dabei oft zum erstenmal den Mut, Kon- 
takt zu anderen Kindern aufzunehmen. Andererseits werden 
allzu temperamentvolle Kinder indirekt dazu angehalten, sich 
positiv in die Gemeinschaft einzufugen.
Spiel und Beschaftigung losen so einander im Schulkindergarten 
in zwanglosem Wechsel ab, so daft der kontinuierliche Ober- 
gang zur Grundschule gegeben ist.
Ein besonderes Problem dieses Schulkindergartens ist die Mehr-



spradiigkeit. Nur ein Drittel der Kinder hat einen deutsdien 
Vater und eine deutsdie Mutter. Elf Kinder haben einen deut- 
sdien Vater und eine andersspradiige Mutter (Amerikanerin, 
Englanderin, Franzosin, Griechin, Hollanderin oder Sdiweize- 
rin). Fiinf dieser Kinder leben jedoch aus verschiedenartigen 
Griinden getrennt vom Vater und spredien zu Hause aussdiliefi- 
lich griediisdi. Zwolf Kinder schliefilidi haben einen nichtdeut- 
schen Vater, und nur drei Vater sind mit einer deutschen Frau 
verheiratet. Vielleicht sollte nodi darauf hingewiesen werden, 
dafi alle Kinder aufierdem in einer griechisdien Umwelt leben. 
Aus diesem Tatbestand ergibt sidi: Die deutschen Sprachkennt- 
nisse konnen keineswegs als selbstverstandlich vorausgesetzt wer
den, sondern sie sind in extrem unterschiedlichem Umfang vor- 
handen. Eine wesentliche Aufgabe dieses Schulkindergartens mufi 
es daher sein, den andersspradiigen Kindern bis zum Beginn der 
Einsdiulung die notwendigen Sprachgrundlagen zu vermitteln.

Mit gleidier Intensitat mufi aber auch versucht werden, den 
Spradibereich der rein deutschen Kinder zu erweitern und zu 
festigen. Daher hat der Erzieher eine verantwortungsvolle Auf
gabe.
Nidit unerwahnt bleiben sollte die Selbstverstandlichkeit, mit 
der die Kinder sich gegenseitig uber Verstandigungsschwierig- 
keiten hinweghelfen. Es haben sich schon nadi kurzer Zeit 
Freundsdiaften gebildet. Die Wahl des Spielgefahrten hangt 
keineswegs von seiner Sprache ab!
Wenn die Arbeit des hiesigen Schulkindergartens auch erst in den 
Anfangen steckt und in mancher Hinsicht noch improvisiert 
werden mufi, so zeichnet sich doch sdion jetzt ab, wie wichtig 
diese Einrichtung ist.
Wieviel Freude das Zusammenleben mit Gleichaltrigen auch den 
Kindern bereitet, zeigt sich beim Verabsdiieden: „Morgenkomm’ 
ich aber wieder!"



Klaus Birkenstock

Gfund- und Hauptschule

Im Herbst 1956 begann die Arbeit unserer Volksschule mit
22 Kindern, die vom ersten bis vierten Schuljahr in einem Klas- 
senraum von einem Lehrer unterriditet ■wurden. Die Scbiiler der 
Oberstufe waren unter Befreiung vom Lateinunterricbt als Gast- 
schiiler im Gymnasium untergebracht. In der Zwischenzeit ist 
die Schiilerzahl so gewadisen, dafi die Grundschule voll ausge- 
baut und die Volkssdiuloberstufe, unsere heutige Hauptsdiule, 
seit 1962 in einer Klasse zusammengefafit werden konnte. An- 
fangs waren die Realsdiuler nodi mit den Volkssdiulern der 
Oberstufe kombiniert, so dafi diese Klasse aufgrund ihrer Grofie 
und um des besseren Lerneffektes willen zeitweilig in ein 5./6. 
Schuljahr und 7 .-9. Schuljahr geteilt werden mufite.
Die Realsdiulabteilung wurde zu Beginn des Sdiuljahres 1966/67 
dem Gymnasium angegliedert, wahrend die Volkssdiuloberstufe 
als Hauptsdiulklasse mit meist fiinf Jahrgangen (5.-9. Schul
jahr) als Teil der Volksschule verblieb.
Heute haben wir nun endlich fur unsere vier Grundschulklassen 
und die Hauptschulklasse einen eigenen, freundlidien Trakt mit 
abgesondertem Hof im grofien Gebaudekomplex der neuen 
Deutschen Sdiule Athen. Zum erstenmal in unserer Sdiulge- 
schichte haben wir in diesem Jah r eine Klasse mit dreifiig Kin
dern, das 1. Schuljahr. In den anderen Klassen haben wir zur Zeit
23 Kinder im 2. Schuljahr, 19 im 3. Sdiuljahr, 20 im 4. Sdiuljahr 
und 12 in der Hauptschulklasse.
Jede Klasse hat ihren eigenen Klassenlehrer. Fachlehrer erteilen 
in einigen Grundschulklassen dazu noch Werk- und Zeichen- 
unterridit, Nadelarbeit, Leibesiibungen und katholisdien wie 
evangelischen Religionsunterricht. Die Hauptsdiiiler werden in 
samtlichen musischen Fachern und im Neugriediischen zusam- 
men mit den Gymnasialklassen unterrichtet. Beim Redien-, Eng- 
lisch- und Deutsdiunterricht sind diese Schuler in zwei Gruppen 
geteilt, um so dem unterschiedlichen Leistungsstand besser ge- 
recht werden zu konnen.

Samtlidier anderer Unterricht wird in moglidist ganzheitlichen 
Epochalthemen erteilt, meist nach dem gruppenunterrichtlichen 
Verfahren.
Gleidi mit dem 1. Schuljahr werden wir Lehrer vor die beson- 
dere Aufgabe gestellt, mit dem Problem der Mehrsprachigkeit 
fertig zu werden. Ein einheitliches Spradiniveau wird dabei an- 
gestrebt. Die Schwierigkeit beginnt schon damit, dafi sich unsere 
kleinen Schweizer und Dsterreicher oft erst mit Muhe an das 
Deutsdi ihrer Lehrerin gewohnen. Schwerer noch haben es etwa 
unsere kleinen Hollander, Spanier und Amerikaner. Einige be- 
herrsdien das Deutsche gut, andere kaum. Daneben sprechen sie 
oft eine, zwei, ja bis drei andere Spradien fliefiend. Bei manchen 
ist ein Elternteil deutschsprachig, ein Grund, das Kind in die 
Deutsche Schule zu schidcen. Sind die Kinder sdion ein paar 
Jahre in Griechenland, oder spricht einer der beiden Eltern 
griechisch, dann darf der Lehrer sich nicht wundern, wenn sein 
Schuler mehr griechisch als deutsch denkt und spricht. So mufiten 
vor ein paar Jahren zwei schulreife deutsche Kinder nur deshalb 
nach einigen Wochen aus dem 1. Schuljahr in einen deutsch- 
sprachigen Kindergarten ausgeschult werden, weil ihr Deutsch 
den Anforderungen der Klasse nicht entsprach.
Wir sind sehr dankbar, daft unsere Schule nun endlich einen 
eigenen Schulkindergarten hat. Den zukunftigen Schulanfangern 
werden dadurch manche Schwierigkeiten aus dem Wege geraumt. 
Der Kindergarten schaift fur das 1. Schuljahr in hohem Mafie 
einheitliche sprachliche Voraussetzungen. Aber es wird wohl im- 
mer schwerer bleiben als in Deutschland, denn die Sprachumwelt 
der Kinder ist griechisch. Daher entgehen ihnen viele Anregun- 
gen und Eindriicke, die Kindern in einer deutschsprachigen Um- 
welt selbstverstandlich sind.
Nach dem 4. Schuljahr geht erfahrungsgemaft der grofiere Teil 
unserer Schuler zum Gymnasium iiber. Fiir die bleibenden Kin
der ist dann die Umstellung von der ausgebauten Grundschule



in die Arbeit einer einzugigen Hauptschulklasse anfangs schwer, 
wobei die sprachlidien Sdrwierigkeiten hauptsachlich ins Gewidit 
fallen. Von den zwolf Kindern in diesem Jahr stammen nur drei 
aus rein deutsdisprachigen Familien. Die anderen (mit einer Aus- 
nahme) sprechen oder horen zu Hause mehr Griechisdi als 
Deutsdi, viele nur Griechisdi. Und vor allem fiir die letzteren 
bleibt das Deutsdi oft nur eine Fremdspradie.
Unser Unterricht riditet sich, soweit moglich, nadi den inner- 
deutsdien Richtlinien. Aber durdi den anderen Jahresrhythmus, 
den wir natiirlidi beriidksiditigen miissen, verschiebt sidi auch 
unsere Unterrichtsthematik. — In Griedienland nennt man den 
Marz den „narrischen Monat" und nidit den April. Im Gegen- 
satz zum griinen und fruditbaren deutsdien Sommer ist hier alles 
trocken und verdorrt. Mindestens drei Monate lang regnet es 
nicht. Blumen bliihen dann nur da, wo regelmafiig gegossen 
wird. Badeanstalten kennen die Kinder nidit, weil die Kiisten 
Griedienlands gleidi vor ihrer Haustur liegen. Wollten wir einen 
editen bunten Herbstwald erleben, miiftten wir an die 300 km 
nach Norden ins Pilion-Gebirge fahren. Der triibe, neblige No
vember des Nordens ist uns in Athen unvorstellbar. Weihnach- 
ten ist es oft nodi so warm, daft die Unentwegten sidi ein Bad im 
Meer nicht entgehen lassen. Schnee gibt es hier nur selten, und 
wenn, dann oft nur fiir wenige Stunden.

Vor allem aber bekommt das Fadi Heimatkunde eine andere 
Bedeutung. Fiir die wenigsten ist Athen die Heimat. Fiir viele 
ist der Begriff Heimat im deutsdien Sinne nidit definierbar, weil 
sie alle paar Jahre Wohnort und Land wediseln. So pragte eine 
Klasse einmal den treffenden Ausdruck „Gastheimat“. An die- 
ser lernen die Kinder die gesamten heimatkundlichen Grundbe- 
griffe kennen. Sie erobern sich, mit Sdiule und Elternhaus begin- 
nend, allmahlidi Athen und seine Umgebung und dringen mit 
Begeisterung in die antike Sagenwelt und Gesdiidite Griedien- 
lands ein, wie sie audi das heutige Griedienland in seiner ihm 
eigenen Lebensart, seinen Sitten und Braudien kennenlernen.
Ein besonderer Vorteil unserer Schule liegt darin, daft die Kin
der den versdiiedenstenNationen angehoren, andere Mutterspra- 
dien und Glaubensbekenntnisse haben. Es werden keinerlei Un- 
tersdiiede gemacht. Alle arbeiten gemeinsam an derselben Auf- 
gabe. Sie lernen, aufeinander zu horen, einander zu achten und 
fureinander Verantwortung zu iibernehmen. Hier werden prak- 
tisch schon die Wurzeln fiir die weltoffenen und demokratischen 
Personlidikeiten von morgen in einer Weise gelegt, wie sie sich 
kaum besser wunsdien laftt.



Meinhardt Marczinski

Realschulunterricht

Der Status eines Realsdiiilers am Gymnasialzweig unserer Schule 
war bisher allein dadurch gekennzeichnet, dafi dieser Schuler am 
Lateinunterricht nicht teilnahm und das Fach Franzosisch fur 
ihn wahlfrei war. Im ubrigen batten und haben Ober- und Real- 
schiiler gemeinsamen Unterricht.
Da wir der Meinung sind, dafi alle Schuler einer Klasse eine ein- 
heitliche Leistungsgruppe bilden sollten, um so die Klasse als er- 
zieherische Einheit und Gemeinschaft zu erhalten, wird die Be- 
notung fur Real- und Oberschiiler nach gleichem MaEstab vor- 
genommen. Diese gleichmafiige Beurteilung wird auch dadurch 
gereditfertigt, dafi der Lehrer durch geeignete Stoffauswahl und 
-darbietung die Verschiedenartigkeit der beiden Schiilergruppen 
beriicksichtigen wird. Aufierdem ergibt sidi fiir die Realschiiler 
eine Erleiditerung durch den Wegfall der zweiten, eventuell auch 
der dritten Fremdsprache, weshalb sie sich auf die Anforderungen 
der anderen Father intensiver konzentrieren konnen.
Die Unterrichtsgestaltung bietet dem Lehrer einige Moglichkei- 
ten, so verschiedenartigen jungen Menschen gleichzeitig gerecht 
zu werden. Er kann den Lehrstoff in einen fur alle verpflichten- 
den Grundkanon und daruber hinausgehende vertiefende Be- 
trachtungen einteilen, womit dem Gymnasiasten die Gelegenheit 
zu grofierer Leistung geboten wird und dem Realschiiler die 
Moglichkeit, dem Unterricht im grundsatzlichen zu folgen. Des- 
gleichen wird der Lehrer versuchen, dieUnterrichtsmethodik stan- 
i g  zu variieren, dafi er beiden Gruppen seiner Schuler moglichst 
gerecht wird. Er wird sich also sowohl auf die starker praktische 
Begabung seiner Realschiiler als auch auf die mehr theoretisch- 
abstrakte Denkweise der Gymnasiasten einstellen miissen.
Somit stellen die beschrankten organisatorisdien Moglichkeiten 
einer Auslandsschule besondere Anforderungen an Schuler und 
Lehrer, um die Probleme zu losen, die durch so inhomogene 
Klassen entstehen, und den Unterrichtserfolg zu sichern. Die be
sondere Sorge der Lehrersdiaft mufi es sein, beiden, den Ober-

und Realschiilern, eine Bildung zu vermitteln, die ihrem Schul- 
und Begabungstyp entspricht.
Da sich unsere Sdiule als Gymnasium natiirlicherweise weitge- 
hend auf die gymnasialen Unterrichtsplane und Erziehungsziele 
einstellen mufi, ersdieint es sinnvoll, neben alien oben geschil- 
derten Bemiihungen durch besondere schulische Mafinahmen die 
Bildung der Realschiiler in realsdiulgemafiem Sinne abzurunden 
und zu erganzen. Den Realschiilern der letzten zwei Jahrgange 
werden daher im laufenden Schuljahr zusatzlich einige Unter- 
richtsstunden angeboten, die speziell ihrer Schulart entsprechen. 
Dieser Unterricht soil nicht nur zur Vervollstandigung ihres 
sadilichen Wissens beitragen, sondern gestattet daruber hinaus, 
die starker praktische Begabung eines Realschiilers besonders zu 
beriidcsichtigen. Durch eine entsprediende methodische Unter
richtsgestaltung ergibt sich fiir diese Schuler die Moglichkeit, sich 
in einem Teilgebiet des Unterrichts durch gute Zensuren auszu- 
zeichnen, wozu ihnen der sonstige Unterricht mit seinen hohen 
Anforderungen an Denkvermogen und Abstraktionsfahigkeit 
und der „starken Konkurrenz" durch die Mitschiiler weniger 
Gelegenheit bietet. Ein Erfolgserlebnis jedoch wird immer dazu 
beitragen, die Arbeitsfreude und Leistungsbereitschaft allgemein 
zu vergrofiern. Ich halte die Mitarbeit eines Kindes in diesem auf 
die Realschule zugeschnittenen Unterricht fiir besonders geeig- 
net, um das allgemeine Urteil iiber sein Leistungsbild zu ergan
zen, da es hier unter Bedingungen arbeitet, welche innerdeut- 
schen Realschulverhaltnissen weitgehend entsprechen; deshalb 
sollten die hier gegebenen Leistungsnoten fur die Versetzung 
eine recht grofie Bedeutung erhalten. Schliefilich wird auf diese 
Weise die Eigenstandigkeit des Realschulzweiges unterstrichen, 
was Eltern und Schiilern zeigen mag, dafi an unserer Schule die 
spezielle Pragung der realschulgemafien Bildungsarbeit zum Be- 
sten der Schuler beriicksichtigt wird, soweit es die organisato- 
rischen Moglichkeiten gestatten.



Wie lafit sich dieser realsdiulgemafie Unterridit nun stofflidi am 
sinnvollsten ausfiillen? Da die Realsdiule eine lebensnahe, 
„reale“ Grundbildung vermitteln will, betont sie besonders die 
sadi- und weltkundlichen Fadier. Deshalb gibt es in den Lehr- 
planen der Realsdiule Stoffgebiete, die im Gymnasium gar nidit, 
nur am Rande oder vertieft in hoheren Klassen behandelt wer- 
den. Als Beispiele seien das kaufmannisdie Redinen, Zahlen- 
folgen, Reihen, Zinseszinsredinung, die Einfiihrung in die Che- 
mie, den Atombau und die radioaktive Strahlung genannt. Audi 
fur andere Fadier wiirden sidi ahnliche Beispiele finden lassen. 
Diese Stoffe bieten sidi sehr gut zur Besprediung an, well sie eine 
realsdiulgemafie Abrundung des sadilidien Wissens der Schuler 
geben. Da fur gesonderten Realschulunterridit wodientlidi vier 
Stunden zur Verfugung stehen, sollen in jeweils zwei Stunden 
mathematische und physikalisch-diemisdie Probleme behandelt 
werden. Die entsprechenden Unterriditsfadier gehoren zu den 
diarakteristischen der Realsdiule in unserer von Naturwissen- 
sdiaft und Tedmik abhangigen Zeit; aufierdem sind sie fur die 
Fortbildung in Fach- und Ingenieurschulen von Bedeutung. 
Zusatzlich werden den Realsdiulern in den zwei letzten Sdiul- 
jahren wochentlich zwei Stunden Stenographieunterridit ange- 
boten. Die Stenographie wird im allgemeinen mehr als Domane 
kaufmannisdier Fadischulen betrachtet, wird aber in vielen Be- 
rufsgruppen gebraucht, fiir die der Realschulabschlufi Vorausset- 
zung ist. An vielen innerdeutschen Realschulen werden Arbeits- 
gemeinschaften in Stenographie fiir interessierte Schuler ange- 
boten. Wie eine kleine Umfrage bei unseren Schiilern der Mittel- 
stufenklassen ergab, mochten auch fast alle Obersdiiiler gern 
Stenographie lernen. Das sdieint mir verstandlidi, weil die Steno
graphie eine Art von „Zivilisationstechnik“ ist, die zeitsparend 
in vielen Bereidien der Arbeitswelt und auch schon in Ausbildung 
und Studium angewandt werden kann.
In deutschen Inlandsschulen wird der Unterricht der letzten 
Klassen oft durch Arbeitsgemeinschaften erganzt. Ihr Sinn besteht 
darin, die Schuler ihren Interessen gemafi in solche Stoffgebiete 
einzufiihren, die im Klassenunterricht nicht behandelt werden 
konnen, weil sie zu grofie Anforderungen stellen, die jedoch 
gerade den Interessierten vertiefte Einblicke in die fachlichen 
Zusammenhange geben. In diesem Sinne kann der hier geplante 
Erganzungsunterricht nicht aufgefafit werden; denn sowohl die 
Zusammensetzung der Gruppe aus alien Realschiilern der letzten

zwei Jahrgange (audi den weniger Interessierten) als auch die 
Zielsetzung (Abrundung, nicht Vertiefung des Wissens) wider- 
sprechen dem Ziel einer Arbeitsgemeinschaft. Aufierdem scheint 
mir eine Vertiefung des Sdiiilerwissens im Sinne der Arbeitsge
meinschaften weniger angebracht, da schon der gewohnliche Un
terricht in dieser Hinsicht an die Realschiiler relativ grofie An
forderungen stellt.
Neben dem Lehrstoff ist auch die Unterrichtsmethodik den Er- 
fordernissen der Realschularbeit anzupassen, wenn der Ergan
zungsunterricht moglichst grofien Erfolg haben soil. Die Arbeits- 
weise der Realschule ist ans Konkrete gebunden. Sie soil den 
Schuler von der denkenden Bewaltigung der „realen“ Umwelt 
zu Einblicken in elementare wissenschaflliche Denkweisen und 
fachspezifische Zusammenhange fiihren. Die Unterriditsgrund- 
satze der Lebensnahe und Anschaulichkeit, die damit besonders 
betont werden, sind zwar im gesamten Bereich der moder- 
nen Padagogik anerkannt, jedoch beherrschen sie den Unterridit 
der einzelnen Schularten versdiieden stark. Unseren Realschii- 
lern, die weitgehend dem mehr theoretisdi-wissenschaftlichen Un
terridit eines Gymnasiums folgen miissen, wird diese starker im 
Gegenstandlidien verhaftete Arbeitsweise ein guter Ausgleidi
sein.
Ein weiterer Unterriditsgrundsatz der modernen Padagogik, 
namlich der der Selbsttatigkeit, ist geeignet, einem Unterricht 
besonderes Gewidit zu geben, der die Abrundung und Ergan- 
zung des Sdiiilerwissens zum Ziel hat. Die Freiheit des Lehrers 
bei der Stoffauswahl erleiditert eine entsprediende Arbeitsweise. 
Da aufierdem die Gruppe der Realschiiler redit klein ist, kann 
sidi der Lehrer dem einzelnen intensiv widmen und ihm An- 
regungen zur selbstandigen Auseinandersetzung mit dem StofF 
geben. Dazu wird er Arbeitsmittel und Experimente, Referate 
und Gruppenaufgaben einsetzen.
Selbsttatigkeit fiihrt zur Selbstandigkeit und schult kritisches 
Denken und Werten. Das sind Fahigkeiten, die fiir das Leben des 
einzelnen wie auch fiir die Lebensfahigkeit eines demokratisdien 
Staates grundsatzlidie Bedeutung haben. Wenn der geplante real- 
schulgemafie Unterridit auch in diesem Sinne wirksam werden 
kann, so wird er unseren Schiilern in zweifacher Hinsicht Lebens- 
hilfe geben: Er wird nicht nur ihre Kenntnisse und Fertigkeiten 
vermehren, sondern auch ihre Anlagen und Krafte schulen und 
damit zur Eormung ihres Weltbildes und ihrerHaltungbeitragen.



Burkhard Meyer

Die Behandlung der Passionsgeschichte im Religionsunterricht

„Der Antisemitismus auf re- 
ligioser Grundlage muB am 
allermeisten ernst genommen 
werden; er ist die einzige 
Spielart des Antisemitismus, 
die erforscht zu werden ver- 
dient.“ N. Berdjajew

Zwei Ereignisse des 20. Jahrhunderts wird man bereits zu Be- 
ginn seines letzten Drittels als einsdineidend und von kaum zu 
iiberschatzender Bedeutung fiir die weitere Gesdiichte der dirist- 
lidien Kirdie bezeidinen durfen: Das Zusammenwachsen der ge- 
trennten Kirchen in der okumenischen Bewegung, die alle Kon- 
fessionen erfafit hat, mit dem Ergebnis, dafi heute schon von 
einer Weltgemeinschaft christlidier Kirchen gesprochen werden 
kann, und die Neubesinnung und Neubestimmung des Verhalt- 
nisses von Israel und der Christenheit, in dem sich, einer koper- 
nikanischen Wende gleich, îne Revision von fast durch zwei 
Jahrtausende geiibten Denk- und Verhaltensweisen abzeichnet. 
Wahrend fiir die jiidisdie Seite auf Manner wie Franz Rosen- 
zweig, Schalom Ben-Chorin, Ernst Simon, Martin Buber und 
Hans-Joachim Schoeps hingewiesen werden mufi, indem Buber 
etwa Jesus als „seinen grofien Bruder empfindet" und Schoeps 
die Bedeutung Jesu fiir die Heidenwelt ausdriiddich anerkennt, 
miissen wir fiir die christliche Seite auf die Hervorhebung von 
Namen verzichten. Sie wiirde immer nur eine willkiirliche Aus- 
wahl aus dem kaum noch zu iiberschauenden Kreis der Ge- 
sprachspartner darstellen.
Im Folgenden wird nur von der Besinnung auf christlicher Seite 
die Rede sein.

Ausgelost wurde diese erstaunliche Bewegung im jiidisch-christ- 
lichen Verbaltnis einmal durch den Schodc im Gefolge der Juden- 
morde des Dritten Reiches, dessen „antisemitische“ Ideologic 
auch auf christliche, antijiidisdie Anschauung und Motivation, 
wie etwa die des verfluchten Volkes, zuriickgriff, zum anderen 
durch ein neues Horen auf das biblische Zeugnis, in dem man die 
Bedeutung des Alten Testamentes neu einsdiatzte und auf das 
paulinische Israelzeugnis des Romer-, aber auch des Epheser- 
Briefes aufmerksam wurde. Sowohl fiir den christlichen Anti- 
judaismus wie auch fiir die Neubestimmung des Verhaltnisses 
von Synagoge und Kirche ist das Verstandnis der Passionsge
schichte von ausschlaggebender Bedeutung. Christliche Juden- 
feindschaft hat sich immer auf sie berufen: „Die Juden“ batten 
sich durch die Kreuzigung Jesu ein religioses Volksverbrechen 
aufgeladen und Gottes ewigen Fludi zugezogen, der sich in dem 
unbegreiflichen Leiden dieses Volkes zeige. Ohne diese durch 
Jahrhunderte in Predigt und Unterricht propagierte Vorstellung 
von dem Juden als dem verworfenen Gottesvolk ist auch die 
Tiefe der Judenfeindschaft des nationalsozialistischen Deutsch
land nicht begreiflich. Die Behauptung, das Kreuz von Golgatha 
habe etwas mit Auschwitz zu tun, mutet zwar wie eine Blasphe- 
mie an, ist aber dennoch nicht ohne Wahrheit.
Auf der anderen Seite kann eine unkritische Lesart der Pas
sionsgeschichte, nach der Israel als Gottes erwahltes und geliebtes 
Volk verspielt und Gottes Fluch auf sich gezogen habe, jede Re
vision des Verhaltnisses von Israel und der Christenheit von 
vornherein unmoglich machen. Um es im schulischen Bereich zu 
exemplifizieren: Es gibt Beispiele aus deutschen Schulen, wie das 
gute und offene Verhaltnis zwischen christlichen und jiidischen 
Kindern plotzlich dadurch umgewandelt ist, daB im Religions
unterricht die Passionsgesdiichte ohne bose Absicht, aber unkri- 
tisch und isoliert vom Gesamtzeugnis des Neuen Testaments dar- 
geboten wurde.



Wir stimmen dem Satz Jules Isaacs uneingeschrankt zu: „Nur die 
Unterweisung ist fahig, das wiedergutzumadien, was die Unter- 
weisung angeriditet hat", und versuchen zu skizzieren, wie eine 
Behandlung der Passionsgeschidite im Unterridit aussehen mufi, 
weldie nidit nur die schreddidien Fehler aus Vergangenheit und 
Gegenwart vermeidet, sondern auch Verstandnis fiir ein sachge- 
mafies Verhaltnis von Juden und Christen weckt. Die Darbie- 
tung soil in vier Schritten erfolgen.
1. Zunachst wird der historisch-juristische Befund erhoben, wo- 
bei besonders der Prozefi Jesu zu untersuchen ist. Hierbei stofien 
wir sehr bald auf das juristische Kuriosum eines doppelten Pro- 
zesses, vor dem jiidischen Synhedrium und dem romischen Pro- 
kurator, in dessen Verlauf es jeweils zu einer Verurteilung Jesu 
gekommen ist. Diese Darstellung der Evangelien ist historisch 
unhaltbar. Es gilt als sicher, dafi das Synhedrium zur Zeit Jesu 
das „ius gladii" nicht besafi. Jesus kann also durch dieses jiidisdie 
Gremium nur verhort, nicht aber zum Tode verurteilt worden 
sein. Die These, „die Juden" hatten Jesus Christus ans Kreuz ge- 
bracht, entbehrt historisch jeder Grundlage.
In der heutigen Wissenschaft besteht fast vollige Obereinstim- 
mung darin, dafi fiir den Prozefi und das Todesurteil Pilatus 
allein verantwortlich zeichnet. Aber auch daran besteht kein 
Zweifel, dafi bestimmte jiidisdie Kreise am Auftreten Jesu sdiwe- 
ren Anstofi genommen haben und an seiner Liquidation inter- 
essiert sein mufiten. Sie haben zum mindesten das Verfahren 
gegen Jesus gebilligt, wenn nicht sogar ausgelost und unterstiitzt, 
so dafi eine Mitschuld der jiidisdien Autoritaten am Tode Jesu 
behauptet werden mufi. Als Resultat des ersten Sdirittes halten 
wir fest: Historisch-juristisdi mufi von einer Gemeinschafts- 
leistung der Juden und Romer beim Tode Jesu gesprochen 
werden. Die Behauptung des religiosen Antijudaismus, „die Ju
den" zur Zeit Jesu und damit „die Juden" aller Zeiten seien 
schuld am Tode Jesu, erweist sidi als vollig absurd.
2. Die Arbeit an den Quellen lafit sehr bald audi den Sdiuler er- 
kennen, dafi die Berichterstattung der einzelnen Evangelien wi- 
derspriichlich und in sich kaum zu harmonisieren ist. Die Ver- 
fasser gehen mit der Oberlieferung sehr frei um. Lukas und Jo
hannes etwa erwahnen die Verurteilung Jesu durch denHohen Rat 
nicht, Matthaus erst fuhrt die Pharisaer in die Passionsuberlie- 
ferung ein, der Sdiuldanteil der Juden wird verscharft, wahrend 
man den der romischen Seite ermafiigt etc. Man kann hier kaum

von Geschichtsklitterung sprechen, da unser heutiger Geschichts- 
begriff fiir diese Zeit nicht angewandt werden kann. Die Evan- 
gelisten werden vielmehr von anderen Motiven als denen eines 
heutigen Historikers geleitet, sie wollen keine Protokolle iiber 
Leben und Tod Jesu anfertigen, sondern zum Glauben an Jesus 
Christus und zum Ansdilufi an das neue Gottesvolk aus Juden 
und Heiden auffordern.
Missionarisch-katechetische Motive sind auch bei der Gestaltung 
der Passionstradition wirksam. Indem man den Sdiuldanteil der 
jiidischen Seite verscharft, will man die Juden zur Umkehr und 
zum Eintritt in die neue Gemeinschaft rufen. Ebenso finden apo- 
logetisch-polemische Motive ihren Niederschlag, weil die junge 
christliche Gemeinde sidi taglidi mit dem Ansprudi der Synagoge 
auseinanderzusetzen hat. Die Partien der Evangelien, welche 
die Schuld und den Unglauben der Juden sehr dunkel zeichnen, 
diirfen nicht als ontologische Aussagen, welche den Juden ma- 
teriell-dinghaft gottlose Qualitat zusprechen, interpretiert und 
ausgewertet werden, wenn anders man ihre auf Umkehr zie- 
lende Intention nicht vollig verkennen will.
Als Ergebnis der zweiten Stufe notieren wir: Die Passionsge- 
schichten bieten keine Prozefiprotokolle, sondern enthalten die 
Verkiindigung der urchristlichen Gemeinde, von deren Anliegen 
her auch die Aussagen iiber die Juden verstanden werden miis- 
sen.
3. Es ist gefahrlich, die Passionsgeschichten isoliert vom bibli- 
schen Gesamtbefund zu behandeln. Den Evangelien lafit sich mit 
einem gewissen Recht die Ansicht entnehmen, als habe Israel fiir 
seine Ablehnung Jesu seine Stellung als Eigentumsvolk, wie sie 
das Alte Testament bezeugt, verloren und sei zum Volk unter 
Volkern geworden. Paulus, der wie die Evangelien um die Hin- 
kehr Israels zu seinem Messias ringt, lehnt in den beriihmten 
Kapiteln des Romerbriefes (9—11) diese Ansicht ausdriicklich 
ab. Auch das seinen Messias ablehnende Israel behalt seinen 
Platz in Gottes Heilsokonomie. Der Name Jude wie der Name 
Israel bleibt ein Ehrenname fiir Paulus. Ebenso miissen die Er- 
wahlungsaussagen des Alten Testaments fiir die Besprechung der 
Passionsgeschichte fruchtbar gemacht werden.
Wir halten als Resultat des dritten Schrittes fest: Vom biblischen 
Gesamtbefund mufi die These, dafi Israel durch seine Beteiligung 
am Tode Jesu seine Prarogative eingebiifit habe, abgelehnt wer
den. Auch das Israel, das sich dem Gottesvolk aus Juden und



Heiden versagt, bleibt Gottes geliebtes Volk und behalt seinen 
Platz im Heilsplan.
4. Schliefilich wird der ganze Komplex der Passionserzahlungen 
noch einmal in das Licht dessen geriickt, was das Neue Testament 
als Sinn und Bedeutung des Todes Jesu von Nazareth fur das 
Leben der Mensdiheit als seine zentrale Botschaft verkiindigt. 
Von ihr her mussen audi einige Stiicke der Evangelien kritisch 
bewertet werden. Das gesamte Neue Testament bezeugt die Heils- 
bedeutung des Todes Jesu Christi. Bei der Interpretation bedient 
es sich verschiedener Anschauungen und Begriffe, um das „fur 
uns“ seines Sterbens deutlich zu machen: Jesu Tod ist letztlich 
durdi die Sunde der gesamten Mensdiheit verursadit, die darin 
ihren Ausdruck findet, dafi alle sich Gott versagen. Der ge- 
schichtlidie Befund, nach dem Juden und Heiden zu Urhebern 
des Kreuzes Jesu werden, ist Symbol dafiir, dafi die gesamte 
Mensdiheit das Kreuz Christi aufgeriditet hat und immer wie- 
der erriditet. Das ist allerdings kein empirisdies, sondern ein 
Urteil des Glaubens, der von Erfahrung begleitet wird. Die Be- 
troffenheit durdi das Kreuz eroffnet zugleidi die Moglichkeit 
eines neuen Weges, der Juden und Heiden zu einem Leben in der 
Nahe Gottes und im Einsatz fiir den nahen und fernen Nadisten 
befahigt.
Wir mussen feststellen, daE diese zentrale Botschaft in einigen 
Stiicken der Passionsgesdiichte und vor allem in einem sich ein- 
seitig auf diese Partien berufenden Antijudaismus, der die Ver- 
worfenheit des jiidisdien Volkes behauptet, verlassen wird. Hier 
wird gleidisam ante Christum crucifixum bzw. contra Christum 
crucifixum argumentiert. Nur ein Beispiel: Im Matthausevange- 
lium heifit es, dafi Jesus seir\ Leben „fur viele" hingibt (20, 28;

26, 28), fiir das jiidische Volk aber stellt er fest, dafi dieses Leben 
gegen alle lebenden und kommenden jiidisdien Gesdilechter ge- 
opfert wird (Matth. 27, 25). Diese Darstellung kann nidit ein- 
fach als verscharfter BuEruf an Israel verstanden werden, son
dern mufi von der Zentralverkiindigung des Neuen Testamentes, 
wie wir ihr ja auch im Matthausevangelium begegnen, einer 
Kritik unterzogen werden. Das zentrale Anliegen der Bibel mufi 
gegen einige Partien der Passionsgesdiichte und audi gegen einen 
Antijudaismus, der ihr seine Waffen entnimmt, zur Geltung ge- 
bracht werden.
Der vielzitierte Satz G. Heinemanns, „Christus ist nicht gegen 
Karl Marx, sondern fiir uns alle gestorben", zeigt die Riditung 
an, wie dieses „fiir uns“ in der sozialen und politisdien Ethik 
aktualisiert werden kann.
Es diirfte deutlich geworden sein, daft wir audi im Unterricht, 
etwa aus psydiologisdiem, padagogisdiem oder gar taktisdiem 
Interesse, um keine Handbreit von dem abweidien konnen, 
was heute zur Passionsgeschichte und zum Verhaltnis Israel— 
Christenheit gesagt werden muE. Es handelt sich tatsachlich um 
eine Revision der Kirdiengesdiidite, wie sie radikaler nicht aus- 
fallen kann. Sie geht nidit nur wie bei der okumenischen Be- 
wegung auf die ersten Jahrhunderte der Christenheit zuruck, 
sondern kniipft unmittelbar an die Botschaft des Kreuzes an und 
gewinnt die Freiheit zur Kritik neutestamentlicher Aussagen und 
weiter Partien der Kirchengesdiichte, zugleich aber schafft diese 
Revision die Moglichkeit zu einer neuen Begegnung mit dem 
Judentum, fiir die man sich kaum an der Geschichte der Kirdie, 
dafiir aber an Jesus selbst orientieren kann.





Walter Heller

Deutsche Lyrik in der griechischen Oberstufe

Das vergeblidie Suchen nadi ausgereiften, fiir Schiller konzipier 
ten Lehrbiichern der deutschen Sprache und mehr noch nach 
griindlich bearbeiteten Textsammlungen fiir die Lekture der ver- 
schiedenen Altersstufen auslandischer Schuler gehort fiir den 
Deutschlehrer im Ausland bei Beginn seiner Tatigkeit zu den 
eigentumlichsten Uberraschungen und im weiteren Verlauf der 
Zeit zu seinen deprimierendsten Erfahrungen.
Wir wollen hier nicht Eulen nach Athen tragen, indem wir den 
berechtigten Klagen iiber diesen Zustand lediglich eine weitere 
hinzufiigen. Solange dieses fiir unsere kulturellen Bemiihungen 
im Ausland wesentliche Problem nicht entsdiieden angefafit tvird 
— indem man z. B. Deutschlehrer aus verschiedenen Landern, 
mit ausreichender Erfahrung und Kenntnis der jeweiligen Ver- 
haltnisse, fiir eine weitere Zeit ausschliefilich zu dem Zweck be- 
urlaubt, sinnvolle Losungen in moglichst breiter Auswahl zu fin- 
den —, so lange bleibt den einzelnen Auslandsschulen nichts an- 
deres iibrig, als selbst immer wieder auf der Suche nach brauch- 
baren Moglichkeiten zu bleiben, zu experimentieren und positive 
Erfahrungen festzuhalten bzw. auszuwerten.
Auf diese Weise entstehen audi die Lehrplane fiir den Deutsch- 
unterricht unserer griechischen Schuler mit dem unbestreitbaren 
Verdienst, dafi der Lehrer — vor allem am Anfang des oft miih- 
samen padagogischen Geschafts an einer Auslandsschule nicht 
ganzlich von der Hand in den Mund leben mufi. Und so erhielt 
der Verfasser dieser Zeilen vor vier Jahren — nach freilich 
hochst unzureichender einjahriger Erfahrung — den Auftrag, 
als Erweiterung unserer Stoffauswahl fiir die Oberstufe eine 
knappe Zusammenstellung reprasentativer deutscher Lyrik von 
Goethe bis zur Gegenwart zu besorgen. Sie sollte gleichzeitig 
dem Lehrer die Moglichkeit bieten, exemplarisch auf wichtige 
Phanomene der neueren deutschen Geistesgeschichte einzugehen. 
Aufierdem war eine Reihe von Gedichten als Erganzung oder 
Vertiefung der sonstigen Oberstufenlektiire gedadit.

Diese Anthologie -  wenn auch anderungsbediirftig und keines- 
wegs ideal — hat sich mittlerweile als durchaus braudibar er- 
wiesen. Dabei besteht aber neben dem Problem einer standigen 
Uberpriifung der Gedicht-Auswahl die andere, wahrscheinlich 
grofiere Schwierigkeit: Wie kann man — wenn iiberhaupt — 
unsere griechischen Schuler zu einer wirklichen Begegnung und 
Auseinandersetzung mit deutscher Lyrik, auch mit modernerer 
Lyrik, hinfiihren?
Man wird hierfiir selbstverstandlich kein allgemein anwendbares 
Rezept verordnen konnen. Sdiliefilich diirfte gerade beim Dar- 
bieten von Lyrik das individuelle Verhaltnis des Lehrers zum 
Stoff fiir den padagogischen Erfolg eine besondere Rolle spielen. 
Der Verfasser hat in verschiedenen Klassen unserer griechischen 
Oberstufe mit der Behandlung von Lyrik gute Erfahrungen ge- 
macht. Wenn er hier den Versuch unternimmt, ein einfaches Bei- 
spiel aus seiner Unterrichtspraxis etwas ausfiihrlicher darzustel- 
len, so kann es ihm folglich nur darum gehen, einen moglichen 
Weg zu zeigen, den man mit unseren griechischen Schiilern be- 
schreiten kann, und damit vielleicht auch kiinftigen Kollegen 
eine gewisse Anregung zu geben.
Wir beginnen mit H. Hesse: Im Auto iiber den Julier (in: Deut
sche Lyrik der Gegenwart, Reclams UB 7884—86, S. 87 f.). 
Stein-Ode, Triimmerfelder tot, 
diinnfarbige Algen, griin, grau, rot,
Felsgipfel steil ins Graue drangend,
Gewolk die Grate iiberhangend, 
kaltfeindlich scharf der miirrische Wind,
Moorwasserlachen stumm und blind, 
an bleichen Wanden frische Wunden 
blutbraun und schorfig, felsgeschunden.
Miid, aber streng und scharfgeschnitten 
zieht lang der Strafte Band inmitten, 
einst Heer- und Pilgerweg, und jetzt



von sdmurrenden Masdiinen abgewetzt 
mit Mensdien drin, die alles hatten, 
sidi aus dem Larm ins Sommergliick zu retten, 
nur keine Zeit, nur keine Zeit.
Wir hasten mit, es ist nodi weit 
bis Bivio, bis Chur, Paris, Berlin,
■wir hasten auf der hageren Strafie bin, 
wir sehen gratentlang die Wolken ziehn, 
das Steingeroll mit blinden Wasserladien; 
die graue Kiihle will uns sdiauern machen, 
dock die Masdiine reifit uns ohne Gnade 
hinan, hinab, hinweg. Heroisch hart 
ins Grau empor die steile Steinwelt starrt.
Wir fliehen, fliehen, und wir fiihlen: „schade . .
Zunachst liest der Lehrer das Gedicht zweimal langsam vor. So- 
dann mufi er den Text (er ist in unserer Sammlung nidit enthal- 
ten) diktieren, was iibrigens auch noth in einer Oberstufenklasse 
von eigenem Wert sein kann; denn durdi das Schreiben — das 
Richtig-Sdireiben-Mussen! — wird der Schuler bereits intensiv 
an das einzelne Wort und die Wortzusammenhange herange- 
fiihrt. Unbekannte Worter miissen selbstverstandlich an der Ta- 
fel erscheinen und geklart werden.
Ein erster allgemeiner Eindrudt vom Thema des Gedichtes 
(Mensch — Auto — Natur) wird sehr bald von den Schiilern ge- 
aufiert werden. Der nachste Sdiritt soil uns zum Wesentlichen, in 
den inneren und aufieren Aufbau, fiihren. Wir fragen nach der 
Gliederung des Gedichtes. Schnell werden einige Schuler antwor- 
ten, es gebe keine. Wir mussen nachhaken: Konnen wir den In
halt vielleidht in bestimmte Abschnitte gliedern? Damit sind wir 
mitten in der Auseinandersetzung mit dem Text.
Das Ergebnis: Wir finden insgesamt vier Abschnitte, die im inne
ren Aufbau des Gedichtes eine ganz bestimmte Funktion ein- 
nehmen.
Der erste Abschnitt (Zeile 1—8) zeigt uns eine kiihle, unfreund- 
liche, ode, abweisende Hochgebirgslandschaft.Wir suchen im Text 
die entsprechenden stimmungstragenden Worter: Stein-CSde, 
Triimmerfelder, tot, kaltfeindlich, scharf, mvirrisch, stumm, blind, 
bleich. Und ein Zweites arbeiten wir noth anhand der Wortwahl 
heraus: Die Natur hat etwas vom Charakter eines lebendigen 
Wesens (murrisch, frische Wunden, blutbraun, schorfig).
Im zweiten Abschnitt (Zeile 9—12) wird nun in dieser urspriing-

lichen Natur ein anderes Element sichtbar: eine moderne Strafie. 
Sie wirkt wie etwas Fremdes, Unpassendes hier. Sie ist in diese 
Bergwelt „geschnitten“, und sie wird „abgewetzt“ von Maschi- 
nen. Strafie und Maschine, Zeichen der Zivilisation und Technik, 
sind die Vorboten des Menschen, der im d r i t t e n  Ab sc hn i t t  
(Zeile 13—18) erscheint. Und er erscheint nicht eigentlich als 
Mensch, sondern als Mensch in der Maschine, als Mensch der Ma
schine. Er „hatte alles“, um Mensch sein zu konnen („sich . . .  ins 
Sommergluck zu retten“) — „nur keine Zeit“ — Es ist der Mensch, 
der alles haben, alles sehen mochte („Bivio, Chur, Paris, Berlin") 
und doch nichts sieht, weil er „hastet“.
Der vierte Abschnitt (Zeile 19 bis zum Schlufi) bildet den Hohe- 
punkt des Gedichtes, das eigentliche Ziel des inneren Ablaufs. 
Ein Schuler hat einmal ganz richtig bemerkt, er steile eine dra- 
matische Situation zwischen Natur und Mensch dar. In der Tat; 
Der Mensch der Maschine begegnet dieser eigenwilligen Natur, 
und es kommt fur einen Augenblick, wenn man so sagen darf, 
zu einem stummen Dialog. Die Natur will den Menschen 
„schauern machen" — und die nachste Zeile lautet: „doch die Ma
schine reifit uns ohne Gnade . . . hinweg." Hier lafit sich eine 
genauere Untersuchung am einzelnen Wort anschliefien, die 
gleichwohl zum zentralen Gedanken vordringt. Warum heifit es 
„doch"? Doch zeigt im Deutschen einen Gegensatz an. Wir 
fragen uns aber: Ist es denn nicht gut, dafi die Maschine uns hin- 
wegreifit, wenn die Natur uns schauern machen will? Antwort 
gibt die letzte Zeile: „Wir fliehen, fliehen, und wir fiihlen; 
,schade‘ . . . "  Wir gehen auf die Bedeutung der Worter „schauern 
machen", „reifien" und „Gnade" ein. Schauern machen heifit 
hier: Die Natur will den Menschen aufriitteln, will ihm helfen, 
w ill ihn — und sei es nur fur kurze Zeit — von seinem Ma- 
schinendasein erlosen. Doch die Maschine reifit ihn hinweg. 
„Reifien" beinhaltet etwas Gewaltsames, Brutales. Das wird 
noch verstarkt durch den Ausdruck „ohne Gnade" (ohne Erbar- 
men, ohne Mitgefiihl). Da also der Mensch auf das Angebot der 
Natur nicht eingeht, wendet sich diese jah von ihm ab. Ihr Ge- 
sicht versteinert in Harte und Schroifheit: „Heroisch har t . . .  die 
steile Steinwelt starrt." Die Schlufizeile macht deutlich, dafi sich 
der Mensch des fiir ihn ungliicklichen Ausgangs dieser Begegnung 
bewufit ist. Das letzte Wort klingt wie Sehnsucht nach einem 
moglichen Paradies, aus dem sich der Mensch durch die Maschine 
selbst vertrieben hat.



An diesen Ausgang des Gedichtes lafit sidi leidit ein ergiebiges 
Unterriditsgespradi ansdiliefien. (Meistens erstreben mehr als die 
Halfte unserer griediisdien Schuler naturwissenschaftlidbe bzw. 
tedinische Berufe!)
Im Hinblick auf die aufiere Form eines Gedichtes sollte man 
auslandisdie Schiiler zwar nicht mit allzu speziellen Dingen uber- 
fordern oder langweilen; andererseits darf man diesen Aspekt 
dock nicht ganz vernachlassigen.
Stellen wir in unserem Fall die Frage nach spradilich-stilistischen 
Besonderheiten des Gedichtes, so werden die Schuler ganz sicher 
die sparsame Verwendung des Verbs zugunsten einer auffalligen 
Haufung der Substantive und Adjektive herausfinden. Und fra- 
gen wir weiter, ob dieser die Zeit und die Wahrnehmungen raf- 
fende Telegrammstil vielleicht vom Dichter kiinstlerisch beab- 
siditigt ist, so werden sie auch darauf kommen, da£ es ja hier um 
die Erlebnis-Situation des Autofahrers, also auch um die bilder- 
rafFende Sehweise durch das Autofenster geht.
An diesem Punkt konnen wir dann nodi einmal zum Ausgang 
unserer Untersuchung zuriickkehren, zu den ersten Schiilerant- 
worten: „Das Gedicht ist nicht gegliedert!" Warum nicht? Die 
aufiereGestalt entspricht der innerenSituation! Diese aber duldet 
keine Pausen, kein Verweilen, keine Strophen oder Einsdinitte. 
Damit haben wir immerhin — wenn auch vereinfacht — einen 
Grundsatz kiinstlerischen Gestaltens aufgespurt: die Uberein- 
stimmung von innerer und aufierer Form.
Sdiliefilich liegt es nodi nahe, die Schuler das in diesem Gedidit 
— an wichtigen Stellen gesteigert — verwendete kiinstlerisdie 
Mittel der Alliteration (Stabreim) entdecken zu lassen, wobei der 
Lehrer kurz auf die Verschiedenartigkeit der Metrik im Alt- 
griechisdien und im Germanisdien eingehen kann.
Im iibrigen sei noth eine kurze methodische Anmerkung gestat- 
tet, die uns beachtenswert zu sein scheint: Der Lehrer sollte dar
auf bedacht sein, die wichtigsten Ergebnisse einer solchen inten- 
siveren Textbetrachtung sdiriftlidi festhalten zu lassen. Dies kann 
aber nidit gut am Sdilufi alles auf einmal — oder gar als Haus- 
aufgabe — gesdiehen; damit waren die meisten Schuler eindeutig 
iiberfordert. Vielmehr ist es sinnvoll, nach jedem Sdiritt der 
Untersudiung, der ein Teilresultat erbracht hat, eine Pause zum 
schriftlichen Formulieren des im Gespradi Erarbeiteten und vom 
Lehrer Zusammengefafiten einzulegen. Damit gewinnen wir 
gleich zweierlei; erstensUbung im selbstandigen schriftlichen For

mulieren und zweitens im Ablauf des Unterridits einen gesun- 
den Wechsel zwischen gemeinsamer Aktivitat im Gesprach — das 
bekanntlich beim Temperament unserer griechischen Schuler leicht 
auch einmal zu aktiv werden kann — und einer produktiven 
Stille.
Nach dieser ausfiihrlicheren Darlegung unseres Vorgehens am 
Beispiel des Hesse-Gedichtes, das wir an den Anfang einer ins- 
gesamt drei Texte umfassenden thematischen Einheit stellen, soil 
der weitere Verlauf des Unterrichts nur noth skizziert werden. 
Wir vergleichen zunachst das Gedicht Flesses mit Eichendorff: 
Sehnsucht. (Dieses und das dritte Gedicht sind in der Anthologie 
der Schuler enthalten.) Die Schuler werden leicht neben der Ver- 
wandtschaft des Themas auch Unterschiede erkennen. Schon in 
aufieren Einzelheiten (Auto — Postkutsche!) wird der zeitliche 
Abstand derbeiden lyrischen Aussagen sichtbar. Aber auch innere 
Gegensatze fallen auf: vor allem die harmonische Verbundenheit 
des Menschen mit der Natur (Eichendorff) gegeniiber einer Ent- 
fremdung beim Menschen des technischen Zeitakers (Hesse). Ein- 
zelne Schuler aber vermogen vielleicht in der Deutung noch 
einen Schritt weiterzukommen, indem sie erkennen, daft sich die 
beiden Gedichte in ihrem lyrischen Grundton doch sehr ahneln; 
denn bei beiden bleibt die melancholische Sehnsucht nach einer 
den Menschen befreienden Natur, die aber aus irgendeinem Grund 
nicht erfahren und erlebt werden kann. (Hesse steht ja in der 
romantischen Tradition!)
Von hier aus betrachten wir schliefilich noch das Gedicht „Rei- 
sen" von G. Benn, in dem die Natur uberhaupt nicht, dafiir aber 
der moderne Mensch in seiner existentiell radikalen Isoliertheit 
und individuellen Grofie zugleich erscheint.
Von einer grundlichen Interpretation dieses Benn-Gedidites aus 
diirften sich dann auch einem Besprechen noch modernerer Lyrik 
keine uniiberwindbaren Schwierigkeiten mehr entgegenstellen. 
Allerdings wird man keine sprachlich allzu sperrigen oder in 
ihrer Verschliisselung bizarren Texte wahlen durfen.
Fassen wir unser Anliegen noch einmal zusammen: Es geht uns 
im Deutschunterricht datum, unsere griechischen Oberstufenschu- 
ler dutch das Medium der Sprache — neben anderen, mehr prak- 
tischen Unterriditszielen — auch zu einer Begegnung mit we- 
sentlichen Erscheinungen oder Tendenzen der deutschen Geistes- 
geschichte zu fuhren, und zwar nicht nur der vergangenen, son- 
dern auch der gegenwartigen. Lyrische Aussagen scheinen dafur



wegen ihrer Oberschaubarkeit und Dicbte einen guten, wenn 
audi nidit immer einfachen Ausgangspunkt zu bieten. Deshalb 
wollen wir es nodi einmal wiederholen: Rezepte des sicheren 
Erfolgs gibt es nidit — wo gabe es die uberhaupt in der Pad- 
agogik? Und wenn sidi der Lehrer bei diesem Unterfangen nicbt

selbst ein wenig anstecken lafit von der inneren Madit und dem 
aufieren Zauber einer kiinstlerisdien Aussage, dann durfte wohl 
alles unterriditlidie Bemiihen fragwiirdig bleiben, ware es auch 
formal-methodisch nodi so gekonnt.
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Manfred Oertel

Heitere Dichtung im Deutschunterricht

Es sdieint heute eine Selbstverstandlichkeit zu sein, dafi die 
heitere Dichtung ebenso ins Gymnasium gehort, wie die ernste 
Dichtung — „erhabene Dichtung", sagen die Klassiker — schon 
immer ihren gesicherten Platz im Lekturekanon des Deutsch- 
unterrichts besessen hat.
Bei dem Versuch einer begrifflichen Klarung dessen, was man 
eigentlich unter „heiterer Dichtung" zu verstehen hat, wird man 
lange in den Poetiken suchen miissen. Gern wird auf Friedrich 
Schiller verwiesen, der im Wallensteinprolog das Leben „ernst", 
die Kunst „heiter" sieht. Jean Paul beklagt in der Vorschule der 
Asthetik geradezu, dafi „das Lacherliche von jeher nicht in die 
Definition der Philosophen gehen wollte", und er spricht aus- 
fiihrlich fiber den Humor als dem „umgekehrt Erhabenen". Der 
Humor wird in den theoretischen Schriften der Dichter des 19. 
und 20. Jahrhunderts gewfirdigt, sei es, er wird als „gottlicher" 
oder „gesegneter" Humor (Goethe), „goldener“ oder „sonniger 
Humor (Morike) wertgeschatzt, sei es, der wahre Humor wird 
vom Galgenhumor und gar dem „Schwarzen Humor" abge- 
grenzt.
Weitgehend Einigkeit besteht darfiber, dafi der Humor im Ge- 
gensatz zum Ernst, Erhabenen, Pathetischen evident wird, er ist 
eine Haltung, besser: ein geistiges Klima, nicht zerstorerisch, 
selbstgerecht, kleinlich, bfirokratisch, sondern verzeihend, groE- 
zfigig, kurz; human. Humorvolle Dichtung vermag dem Leser 
oder Zuhorer ein Schmunzeln, Lacheln, Lachen abzuverlangen. 
Heiterkeit scheint mehr das Phanomen zu sein, welches i m Men- 
schen liegt. Die „heitere Stimmung" ist fibertragen vom heiteren, 
d. h. „leuchtenden" Himmel, sie kennzeichnet eher eine Atmo- 
sphare. So gesehen ist Heiterkeit die Voraussetzung, gar die 
Grundlage, auf der sich Humor erst entfalten kann, und demzu- 
folge mag der Begriif ffir die Poetik wenig geeignet sein,
Sehen wir einmal von der Komodie ab, so bietet gerade die in 
ihrem dichterischen Wert oft unterschatzte, ffir den Unterricht

aber kaum zu fiberschatzende Kleinkunst viele Beispiele heiterer 
oder humoristischer Dichtung, wie die Anekdote, die Glosse, der 
Witz, Schildbfirger-, Eulenspiegel- und Spitzbubengeschichten. 
Unterrichten ist eine ernste Angelegenheit — sagen die Padago- 
gen. Und wenn man ein heute gfiltiges Schulgesetz eines Bundes- 
landes nach der Aufgabe der Schulen befragt und vernehmen 
mufi, dafi die jungen Menschen „zu selbstandig denkenden und 
verantwortungsbewuEt handelnden Bfirgern" gebildet und er- 
zogen werden sollen, dann scheint der Humor in diesem ernst- 
haften Geschaft keine Existenzberechtigung zu haben. Weniger 
gefahrlidi sehen jfingere Richtlinien ffir den Deutschunterricht 
aus, die von der „sprachlichen und literarisdien Grundbildung" 
sprechen. Im Lektfirekanon regiert natfirlich das Element der 
ernsten Dichtung.
Es ist gewiE eine Phantasmagorie, daE das Kind heiter-be- 
schwingt taglich „furchtlos" (Leistungskontrollen!) die Schule be- 
sucht und spannungsgeladen den witzig gehaltenen Ausffihrun- 
gen des Lehrers folgt. Ebensowenig wfinscht man sich wohl einen 
jahraus, jahrein mit „tierischem Ernst" gehaltenen Unterricht, 
in dem jedes Thema erlesen ist, nuanciert erschlossen wird und 
der Gehalt leidenschaftslos und nur korrekt herausprapariert 
wird. SchlieElich beabsichtigt der Deutsdilehrer nicht, wenn er 
humorvolle Dichtung behandelt, eine Erziehung der ihm anver- 
trauten Kinder zu Humoristen oder gar zu Komikern. Denn 
auch der Kunstunterricht will nidit den Maler und der Musik- 
unterricht nicht in jedem Kind einen Star-Dirigenten bilden. 
Humor als Erziehungsprinzip dfirfte demnach ebensowenig wfin- 
schenswert sein wie als Unterrichtsfadi. Pladieren mochten wir 
jedoch ffir eine groEere Einbeziehung heiterer Dichtung in den 
Deutschunterricht: Die Schfiler sollten dutch die Beschaftigung 
mit heiteren Gegenstanden zu einer Klarung der Begriffe aus 
dem Bereich des Humors, des Komischen, der Ironie kommen — 
und sie auch anzuwenden wissen. Natfirlich muE aus der Text-



interpretation der Humor deutlich werden. Aber welcher 
Deutsdilehrer wollte sidi von einem wissenden Schmunzeln der 
Schuler oder von einem Ausbruch homerischen Gelachters nidit 
audi einmal anstecken lassen? Damit ist ja nidit gefordert, 
humorvoll an die Sache heranzugehen, im Sinne des Unernst- 
haften.
Neben dieser fadiunterriditlich betonten Absicht ist -wohl noch 
eine allgemeine padagogische Zielsetzung zu finden: Dem Schuler 
soil geholfen werden, auch einmal iiber sich selbst zu ladhen, und 
er mochte erkennen: Aufier den ernsten Lebenserfahrungen gibt 
esFragen, die nur von der humorvollen Seite beantwortet werden 
konnen. So ist Humor auch eine Lebenshilfe.
Wie sieht die Praxis aus? In einem Gymnasium mit einer grie- 
chischen Abteilung und einer deutschen — in der sich aber auch 
alle anderen nichtgriediischen Kinder zusammenfinden (in einer 
Sexta mit 14 Kindern sind z. B. sechs Nationen vertreten!) — 
werden spradiliche Kenntnisse und Fertigkeiten immer die Vor- 
aussetzungen fiir das Verstandnis heiterer Dichtung bleiben. Un- 
beriihrt ist davon in gewissem Grade die Ansprechbarkeit des 
Kindes fur Humor. Die Frage bleibt offen, ob der Deutschlehrer 
iiberhaupt selbst Sinn fur Humor hat und ihn bei einem sehr 
differenzierten Schiilerpublikum einzusetzen weifi. So lauert die 
Gefahr des MiBgriffs in Permanenz!
Aus der Diskussion um das Lesebuch im Deutschunterricht wird 
man in diesem Rahmen eine Frage ableiten diirfen: Haben die 
Herausgeber es verstanden, humorvolle Dichtung sinnvoll einzu- 
beziehen? Im Extremfall sieht es so aus, dafi etwa das Lesebuch 
fiir O III in vier gewichtige Themen gegliedert ist wie: „Arbei- 
ten, Forschen und Gestalten" — oder: „Anted und Schicksal". 
Armer, der Arbeit, dem Anted ausgelieferter Tertianer! Gliick- 
licherweise bieten andere Lesebuchreihen Kapitel wie „Von 
Schelmen und Kauzen", „Listig und lustig", „Von heiteren Leu- 
ten". Aber da scheint das Stadium des Experimentierens noch 
nicht iiberwunden zu sein. Die Zeiten, in denen man die wenigen

im Lesebuch vorhandenen heiteren Gedichte sorgfaltig fiir mog- 
licherweise zu vergebende Strafarbeiten aufbewahrte, sollten je- 
dodi passέ sein!
Einige Schulbuchverlage bemiihen sich seit einigen Jahren, in 
ihre Textreihen heitere, humorvolle Dichtung aufzunehmen. Lei- 
der sind dies Einzelfalle. Es diirfte audi kaum Schwierigkeiten 
hereiten, fiir deutsche Klassen der Mittelstufe und Oberstufe 
mehr Komodien oder satirische Erzahlungen auszuwahlen.
Im Fachkollegenkreis wird jedoch bedauert, dafi zu wenig gut 
brauchbare Literatur in sprachlich vereinfachter Form speziell 
fiir den Unterricht in griechischen Klassen im Druck vorliegt. 
Damit sod einer Simplifizierung der Sprache keineswegs das 
Wort geredet werden. Ich denke hierbei an eine Anzahl englisdier 
Textreihen, in denen bei aller sprachlichen Vereinfachung der 
literarisdie Gehalt des Originals weitgehend bewahrt ist.
Wenn der Humor auch Lebenshilfe sein soli, dann diirfte es 
nicht geniigen, den Schuler nur mit heiterer Dichtung vertraut zu 
machen, sondern seine Sinne sollten auch dafiir gescharft werden, 
dafi Humor seine Grenzen hat.
Die unfreiwillige Komik mag dem Menschen noch harmlos er- 
scheinen, obgleich auch hier die Fehldeutung verhangnisvolle 
Folgen haben kann. Eine gefahrliche Waffe ist der „Schwarze 
Humor" in seiner Freude, nicht nur weit iiber das Ziel hinaus- 
zuschiefien, sondern das Grauen an die Wand zu malen; der 
Spafi am Entsetzen.
In seinen Gespradien mit Eckermann hat Goethe vom „Gesetz 
des geforderten Wechsels bei den Farben" gesprodien und ge- 
folgert, dafi die heiteren Szenen in den ShakespeareschenTrauer- 
spielen auf diesem Gesetz des geforderten Wechsels vielleicht be- 
ruhen.
So werden wir wohl im Deutschunterricht zu einem besser aus- 
gewogenen Verhaltnis von heiterer und ernster Dichtung kom-
men mussen.



Dimitra Karvela-Papastavrou 
Alexandra Meidani-Rodiontzi

Neugriechisch in der deutschen Abteilung

Schon mit der Wiedereroiinung der Deutsdien Sdiule Athen im 
Jahre 1956 begann audi der neugriediisdie Unterridit fiir die 
Schuler der deutschen Klassen. Seither hat sich diese Einrichtung 
als praktisch und nofwendig erwiesen, besonders deswegen, weil 
den Kindern der deutschen Klassen die einmalige Gelegenheit 
geboten wird, Griechisch in Griechenland selbst und unter der 
Anleitung einer griechischen Lehrkraft zu lernen.
Am Anfang nahmen auch Grundschiiler vom 3. Grundschuljahr 
an diesem Unterridit teil. Es zeigte sich jedoch schnell, dafi es 
besser ist, die Kinder erst vollstandig mit ihrer eigenen Mutter- 
sprache vertraut werden zu lassen, bevor man sie in die griechi- 
sche Sprache — und damit ja auch in eine ganz andersartige 
Schrift und Grammatik -  einfiihrt. So wurden sechs Leistungs- 
gruppen gebildet, denen die Schuler und Sdiiilerinnen der ge- 
samten deutschen Gymnasialabteilung und der Hauptschule 
—ihrenGriediisdikenntnissen entsprediend—zugeteilt werden. 
Der Neugriechischunterricht ist also obligatorisdi fur alle diese 
Schuler, jedoch fallt ein Mifierfolg fiir die Versetzung nicht ins 
Gewicht. Falls ein Schuler wahrend des Schuljahres in die Schule 
eintritt oder innerhalb seiner Gruppe besondere Leistungen 
zeigt, kann man ihn ohne weiteres in die ihm gemafie Leistungs- 
gruppe einordnen. Dabei konnen sich das zuweilen sehr ver- 
schiedene Alter der Schuler innerhalb einer Gruppe (vomHaupt- 
sdiiiler und Sextaner bis zum Oberprimaner) und die sich daraus 
ergebende untersdiiedliche Aufnahmebereitschaft und -fahigkeit 
als Hindernis fiir den schnellen Fortgang der einzelnen Kurse 
erweisen. Auch das Interesse der Kinder an der Sprache ihres 
Gastlandes ist natiirlich verschieden grofi. Trotzdem mufi an die- 
ser Kurseinrichtung festgehalten werden, da ein grofier Teil der 
Sdiiiler iiber mehrere Jahre, andere nur voriibergehend in Grie
chenland weilen.
Wir lehren die „Volkssprache“ δημοτική γλώσσα, denn diese 
hort der Fremde im griechischen Alltag, und nicht die „Schrift-

sprache'" (καθαρεύουσα). Deshalb stiitzen wir auch unsere Unter- 
richtsarbeit auf die Grammatik der „Volkssprache und be- 
nutzen soweit wie moglich Satze und ausgewahlte Lehrstiiche 
daraus.
Man mufi — wie man sagt — die Grammatik dutch die Sprache, 
nicht die Sprache dutch die Grammatik lernen. Folglich bringt 
man auch den Schuler dazu, richtig zu sprechen, ohne ihn vorher 
mit Regeln belastet zu haben. Das beste ist es, eine Sprache nicht 
nur zum stillen Lesen, sondern zum Horen und Sprechen zu 
lernen. Dieser Grundsatz mufi aus der Theorie in die Praxis 
umgesetzt werden.
Nach zwolfjahriger Erfahrung haben wir uns fiir die folgende 
Unterrichtsmethode entschieden:
1. Wir bereiten das Lesestiick mit den unbekannten Wortern, 

bevor wir es in der Gruppe lesen, dutch Fragen und Ant- 
worten vor. So wird es lebendig.

2. Die elementaren grammatikalischen Formen werden zunachst 
in dieser Form der Fragen und Antworten gegeben.

3. Nach dieser Bearbeitung wird das Lesestiick erst vom Lehrer 
und danach vom Schuler gelesen.

4. Es folgt dann die Obersetzung schwieriger Satze ins Deutsche, 
ferner Fragen zum Lehrstiick und verschiedene Ubungen.

5. Die Rechtschreibung bildet fur Auslander meistens ein schwie- 
riges Problem, da sie im allgemeinen an das lateinische Alpha
bet gewohnt sind. Wir versuchen in den ersten zwei Unter- 
richtsjahren, diesen Schwierigkeiten elastisch zu begegnen. 
Nach Moglichkeit schreiben wir in fortwahrender Wieder- 
holung immer neu veranderte Satze aus dem Bereich des- 
selben Wortschatzes zur orthographischen Ubung an die Tafel.

6. Zur Ubung der Aussprache versuchen wir in ahnlichem Ar- 
beitsgang dutch dauernde Wiederholung mit dem deutschen 
Alphabet die besten Fortschritte zu erzielen.

Auf der Grundlage dieses Systems arbeiten wir an einem neuen



Lehrbudi, das den Schiilern und Sdiiilerinnen dieses Spradikur- 
ses die Arbeit erleichtern wird, da es z-weispradiig — Griechisch 
und Deutsdi — ersdieinen soli. Es konnte iiberhaupt fiir alle 
deutschspradiigen Auslander, die das Neugriechische erlernen 
wollen, nutzlidi sein.
Durch dieses darstellende und praktische Lehren erreichen wir, 
dafi die Schuler schliefilich fliefiend und mit guter Aussprache 
lesen konnen und gleichzeitig die Sprache schriftlich hinreichend 
beherrschen. Schliefilich iiben wir das griechische Gesprach, ja, 
wir verwenden das Deutsche nur, wenn es zu einer Einzelerkla- 
rung nicht umgangen werden kann. So horen die Schuler im 
Unterricht dieselben Gesprache und dieselbe Melodie der Spra
che wie in der Umwelt ihres Gastlandes.
Diejenigen Schuler, die langere Zeit in Griechenland bleiben, 
konnen auf diese Weise die Fahigkeit erwerben, Stucke aus der 
neugriechischen Literatur im Originaltext zu lesen.
Die unterrichtliche Arbeit weist allerdings auch eine Reihe von 
Schwierigkeiten auf. Wie bereits oben erwahnt, zahlt zunachst 
das oft sehr unterschiedliche Alter der Schuler innerhalb der Ar- 
beitsgruppen dazu.

Niitzlich ware weiterhin die allgemeine Unterstiitzung von sei- 
ten der Elternschaft. Manche Eltern mogen der Meinung sein, 
dafi der Neugriechisch-Unterricht nur eine zusatzliche Belastung 
fur ihre Kinder sei, da diese Sprache — im Vergleich zum Eng- 
lischen — im spateren Leben der Kinder kaum Verwendung 
finder. Wie sehr aber gerade eine lebende Fremdsprache mit einer 
vom Deutschen stark abweichenden Struktur das Denk- und Er- 
kenntnisvermogen der Kinder entwickelt und sdiult, wird da- 
bei — abgesehen von dem praktischen Nutzen in der Gegenwart 
— gelegentlich iibersehen.
Einige Schuler, deren Muttersprache nicht Deutsch war, konnten 
auch Neugriechisch fiir das Abitur wahlen, wenn sie es intensiv 
betrieben hatten, wie es in der Vergangenheit in mehreren Fal
len mit gutem Erfolg geschehen ist.
In jedem Falle werden wir — wie bisher, so auch in Zukunft — 
im Rahmen des Moglichen bestrebt sein, durch diesen Unter
richt den Kindern der deutschen Klassen so viel Freude und Ge- 
winn wie nur moglich an der neugriechischen Sprache zu ver- 
mitteln.



Helmut Klos

Die neueren Sprachen

Es kann nidit die Absicht dieses Berichts sein, etwas iiber den 
Bildungswert und die Aufgaben der neueren Sprachen im all- 
gemeinen auszusagen. Diese sind an der Deutschen Schule Athen 
die gleichen wie an jedem Gymnasium der Bundesrepublik. Es 
gilt vielmehr die Besonderheiten aufzuzeigen, die im neusprach- 
lichen Unterricht dieser Schule in methodischer und organisato- 
rischer Hinsicht deutlich -werden.
Die DSA ist zwar offiziell ein neusprachliches Gymnasium, es 
gibt aber keine Unterteilung in einen sprachlichen und natur- 
wissenschaftlichen Zweig. Bei der Darlegung der Verhaltnisse er- 
scheint es ratsam, auch hier die Trennung einzuhalten, wie sie 
an der ganzen Schule aus padagogischen und organisatorischen 
Griinden notwendig ist. Als erstes wird daher einiges iiber den 
neusprachlichen Unterricht in den griechischen Klassen gesagt 
werden. Danadi werden die neueren Sprachen in den deutschen 
Klassen behandelt.
A. Die neueren Sprachen in den griechischen Klassen 
Es mufi vorausgeschickt werden, dafi das Deutsche an der DSA 
nicht als moderne Fremdsprache im iiblichen Sinn betrachtet 
werden kann. Angesichts der hohen Stundenzahl, die dem 
Deutschunterricht selbst zur Verfugung steht (in der Quarta 8), 
und angesichts der vielen weiteren Stunden, die in deutscher 
Sprache erteilt werden (Quarta 14), geht das Deutsche iiber den 
allgemeinen BegrifF einer modernen Fremdsprache weit hinaus 
und wird daher bei den folgenden Betrachtungen nicht beriick- 
sichtigt.
In Anlehnung an das griechische Sdiulsystem ist an der DSA 
seit der Griindung der Schule bis zum Herbst 1967 Franzosisch 
als einzige moderne Fremdsprache gelehrt worden. Wenn bei 
insgesamt bis zu 46 Wochenstunden in einer Klasse fiir das Fran- 
zosische von Untertertia bis Unterprima nur je zwei Wochen
stunden zur Verfugung standen, so ist das zwar zu bedauern, 
aber angesichts des Ubergewichts des Deutschunterrichts und

auch des Altgriechischen, das bis 1965 z. B. in einer Quarta mit 
7 Stunden je Woche unterridrtet wurde, leicht zu erklaren. So 
hat sich das Franzosische leider immer etwas in einer Randstel- 
lung befunden, obgleich die Romanisten mit viel Einsatzwillen 
und Idealismus versucht haben, sich dagegen zu wehren.
Wenn von vielen Schiilern erheblich hohere Leistungen erreicht 
werden, als man aufgrund der geringen Zahl der Unterrichts- 
stunden erwarten sollte, so liegt das nicht zuletzt daran, dafi 
vide der Schuler, bedingt durch die Tradition und die Bildungs- 
freudigkeit des Elternhauses, schon vor Beginn des Franzosisch- 
unterrichts an der DSA privaten Unterricht in dieser Fremd
sprache erhielten. Im allgemeinen spricht etwa ein Viertel einer 
Unterprima das Franzosische vollig fliefiend und hat Priifungen 
am Institut Franjais abgelegt.
Der Beginn des Schuljahres 1967/68 brachte fiir die griechische 
Abteilung die Umstellung vom Franzosischen auf das Englische. 
Die Grunde dafiir waren verschiedener Art. Auch an griedii- 
schen Gymnasien hat sich seit Ende des Zweiten Weltkrieges das 
Englische als erste Fremdsprache in immer starkerem Mafie durch- 
gesetzt. Die DSA folgt mit der Umstellung auf das Englische 
also nur einer deutlich sichtbaren Tendenz des griechischen Un- 
terrichtswesens und nicht zuletzt dem oft ausgesprochenen Wunsch 
vieler griechischer Eltem.
Die Schule hofft, den Unterrichtserfolg in der Fremdsprache 
spiirbar heben zu konnen, da das Englische fur einen Griechen, 
zumindest am Anfang, leichter ist als das Franzosische. Da der 
Grieche alle Vokale often spricht, bereitet ihm die korrekte fran
zosische Aussprache aufiergewohnliche Schwierigkeiten (repeter 
wird zu rapata). Bei der Aussprache des Englischen dagegen 
erheben sich fiir den griechischen Schuler im allgemeinen sogar 
weniger Schwierigkeiten als fur den deutschen. Die Aussprache 
der Diphthonge, z. B. ei, ou und au, bereitet ihm keine Miihe, 
und das stimmhafte und stimmlose th hat er schon in seiner



Mutterspradie. Audi was Wortsdiatz und Grammatik anbetrifft, 
wird der griechisdie Schuler, nadidem er Deutsch schon relativ 
gut beherrsdit, im Englischen mandies leichter finden als im 
Franzosisdien.
Um den Unterrichtserfolg in der Fremdspradie mehr als bisher 
zu sichern, 1st beschlossen worden, zumindest in Unter- und 
Obertertia, nadi Moglichkeit aber audi in den folgenden Klassen, 
den Deutsch- und Englisdiunterricht in eine Hand zu legen. Aus 
dem gleichen Grunde glaubten wir, es verantworten zu konnen, 
von den Deutschstunden der Untertertia eine zugunsten des 
Englischen abzuzweigen. Man hofft, auf der nun besseren Grund- 
lage in den kommenden Jahren ziigiger und erfolgreicher weiter- 
arbeiten zu konnen.
Gewisse Sdiwierigkeiten bereitet nadi wie vor die Lehrbudi- 
frage, da es kein kindtumliches englisdies Unterrichtswerk fiir nur 
zwei Wochenstunden gibt. Die Schule arbeitet z. Z. mit Kletts 
„Eckermann-Piert: Einfuhrung in die englisdie Sprache“. 
Insgesamt betrachtet, befindet sich der fremdsprachliche Unter- 
richt in der griechischen Abteilung im Experimentierstadium. 
Man darf aber annehmen, dafi die Umstellung auf das Eng- 
lische eine sinnvolle und notwendige Mafinahme war.
B. Die neueren Sprachen in den deutschen Klassen 
In den deutschen Klassen der DSA wird Englisch als erste und 
Franzosisch als zweite moderne Fremdspradie unterriditet. Die 
Zielsetzung, die Lehrplane und die Durchfuhrung des Unter- 
richts in den Fremdsprachen sind, wie am Anfang schon ange- 
deutet, praktisdi die gleichen wie in den Landern der Bundes- 
republik, so dafi es sich eriibrigt, daruber Weiteres auszusagen.
Es mufi hier jedodi darauf hingewiesen werden, dafi sich die 
Spradienfolge mit Beginn des Sdhuljahres 1965/66 geandert hat. 
Galt bis dahin die Folge Latein (ab Sexta), Englisch (ab Quarta), 
Franzosisch (ab Obertertia), so ist seit Herbst 1965 die Spra- 
chenfolge Englisch, Latein, Franzosisch. Englisch als erste Fremd- 
spradhe ist vor allem in Anlehnung an die Verhaltnisse in der 
Bundesrepublik eingefiihrt worden. Dadurch wird den meisten 
der von Deutschland kommenden und nach Deutschland zuriick- 
kehrenden Schuler die Umschulung wesentlich erleichtert.

Jeder Neuspradiler sieht sich an der DSA einer Anzahl von 
Schwierigkeiten gegeniiber, die ungleich grofier sind als zuHause:
1. Der relativ starke Wechsel in den Klassen fiihrt zu einem sehr 
unterschiedlichen Leistungsniveau. Diese Unterschiede sind nicht 
zuletzt dutch Schuler mit einer anderen Sprachenfolge bedingt. 
Das Nachholen ganzer Schuljahre fremdsprachlichen Unterrichts 
fordert bekanntlich fast alien Schiilern ein sehr hohes Mafi an 
Einsatzwillen ab.
2. Bisher mufiten aus verschiedenen Griinden immer wieder ein- 
mal zwei Klassen zusammen unterrichtet werden. Wenn zu die- 
ser Klasse dann noch Schuler aus dem Realschulzweig, „Gaste“ 
aus der Hauptschule bzw. aus niedrigeren Klassen kamen, so 
ergaben sich fiir den Fachlehrer im extremen Fall vielleicht vier 
oder fiinf verschiedene Bewertungsmafistabe.
3. Da es an der DSA keine Unterteilung in sprachliche und na- 
turwissenschaftliche Klassen gibt, ist ein Eingehen auf die unter- 
schiedliche sprachliche Begabung der Schuler weitgehend er- 
schwert.
Diesen Schwierigkeiten stehen erfreulicherweise auch einige Vor- 
teile gegeniiber. Die geringe Frequenz der Klassen, audi auf der 
Unterstufe nur 10—20, ermoglicht es dem Fachlehrer, sich dem 
einzelnen Schuler in einem viel starkeren Mafie widmen zu kon
nen, als das zu Hause moglich ist. Die Folge davon ist, dafi 
mancher schwache Schuler so verstarkt gefordert werden kann, 
dafi er in der Fremdsprache das Ziel der Klasse doch noth er- 
reicht.
Es kommt hinzu, dafi manche Schuler, well sie die betreffende 
Fremdsprache als Muttersprache sprechen oder well sie aus 
einem englisch- oder franzosischsprechenden Land kommen, den 
Unterricht merklich beleben und fordern konnen.
Insgesamt verlangt der Unterricht an einer Auslandsschule von 
einem Lehrer der neueren Sprachen ein gehoriges Mafi an An- 
passungsfahigkeit und Experimentierfreudigkeit. Man sollte das 
Sichbewegen in erprobten und eingefahrenen Gleisen nicht unter- 
schatzen, aber die Tatsache, dafi man sich in starkerem Mafi als 
in Deutschland den sich stark wechselnden Unterrichtssituatio- 
nen anpassen mufi, hat ihren besonderen Reiz.



Gerd Saretzki

Der mathematisch-naturwissenschaftliche Unterricht

Eine neues Sdiulgebaude! Das bedeutet fur den in den Natur- 
wissenscbaften unterricbtenden Lebrer Facbraume und die sinn- 
volle Bereitstellung jener Unterricbtsmittel, obne die sein Unter
richt nicht lebendig werden kann. Freude war daher bei den Leh- 
rern und gleidiermafien audi bei den Scbiilern, als sie zum ersten- 
mal belle und freundliche Unterrichtsraume betraten, als das nun 
wieder im Mittelpunkt des Unterridits stehende Experiment auch 
tatsadilich von alien Platzen aus beobachtet werden konnte. Wer 
geht sdion gern in einen muffigen Kellerraum mit unzureicben- 
den Lichtverhaltnissen — vom Strafienlarm ganz zu schweigen —, 
der bisher als behelfsmafiiger Fachraum fur Physik und Che- 
mie dienen mufite und der zudem so belegt war, dafi dort 
nur ein Bruchteil des Fadiunterrichtes abgehalten werden konn
te? Es war ein anzuerkennender Behelf in den Jahren des Wie- 
dererstehens der Deutschen Schule, aber mit wachsender Sdiuler- 
zahl und mit steigenden Anforderungen des naturwissenschaft- 
lichen Unterrichts in den griechischen Reformplanen der letzten 
Jahre dock auf die Dauer unzumutbar. Grotesk, sick natktrag- 
lidi vorzustellen, dafi manche der Versuckseinrichtungen — an- 
gesckafft in der guten Absicht, den Unterricht eben nicht nur als 
Kreidephysik oder -chemie voranzutreiben — aus Raumgriin- 
den gar nicht in der gebiihrenden Weise genutzt werden konn- 
ten. Andererseits fehlte es an widitigen Geraten, fiir die es keine 
Moglichkeit einer sachgemafien Aufbewahrung gab.
Befreit aus der raumlichen Enge, stehen nun fiir Physik, Chemie 
und Biologie jeweils ein Lehr- und ein Sammlungsraum zur Ver- 
fiigung. Leider gibt es nur fiir die Physik einen weiteren Vor- 
bereitungsraum fur die Unterricbtenden, der zugleich als Schii- 
leriibungsraum fur kleine Sckiilergruppen verwendet werden 
kann.
In diesem aufieren Rahmen vollzieht sich nun der naturwissen- 
sckaftlidie Unterricht an der Deutschen Schule fiir ihre beiden 
Abteilungen. Die deutsche Abteilung wird dabei nach Stunden-

tafeln und Stoffplanen unterrichtet, wie sie an einem neusprach- 
lichen Gymnasium in Deutschland bestehen. In den Stunden- 
tafeln der griechischen Abteilung hat sich die Zahl der Wochen- 
stunden in Mathematik und den naturwissensdhaftlichen Fachern 
wiederholt geandert. Nach den letzten Planen ist ihr Anted er- 
neut verbessert worden. Zur Zeit wird an unserer Schule nach 
folgenden Stundentafeln unterrichtet:

a) im klassischen Zweig (Θεωρητικός Τύπος)
wochentl. Ge-

Klassenstufe Math. Physik Chemie Biologie samtstd.zahl 
aller Packer

Quarta 5 — — 3 40
Untertertia 4 1 2 1 43
Obertertia 5 2 1 1 43
Untersekunda 5 2 2 — 43
Obersekunda 4 3 1 1 44
Unterprima 5 3 1 1 46

Summe der 
Fachstunden 28 11 7 7 259

b) im naturwissenschaftlichen Zweig (Θετικός Τύπος)

wochentl. Ge-
Klassenstufe Math. Physik Chemie Biologie samtstd.zahl 

aller Packer

Quarta 5 — — 3 40
Untertertia 4 1 2 1 43
Obertertia 5 2 1 1 43
Untersekunda 6 3 3 — 43
Obersekunda 7 4 2 1 44
Unterprima 7 4 2 1 44

Summe der 
Fachstunden 34 14 10 7 257



Diese Stundentafeln sind durchaus mit denen spradilicher und 
naturwissenschaftlicher Gymnasien in Deutschland vergleichbar, 
wenn man von gewissen Sondereinrichtungen auf der Oberstufe 
(z. B. Wahlpflichtfachern) absieht. Mit Ausnahme der Biologic, 
deren Fachstundenzahl an naturwissenschaftlichen Gymnasien in 
Deutschland etwa doppelt so hoch ist, kann die Stundenzahl der 
ubrigen Facher als ausreichend angesehen werden. Sie gestattet 
einen Unterricht, in dem das Spezifische eines jeden Faches ent- 
widtelt werden kann.
Damit sind die aufieren Voraussetzungen fiir eine griindlidie 
Vorbildung in den Naturwissenschaften gegeben, die nicht zu- 
letzt jenem Grofiteil unserer Schuler zugute kommt, der sparer in 
Deutschland ein naturwissenschaflliches oder technisches Fach stu- 
dieren will. Diese Schuler diirfen nicht weniger vorgebildet sein 
als ihre deutschen Studienkollegen, die ohnehin ein Schuljahr 
mehr absolviert haben.
Man konnte nun zu dem Schlufi kommen, es kame bei der Fler- 
anbildung von jungen Menschen in den Naturwissenschaften le- 
diglich auf Fachraume an, auf ausreichende Stundenzahlen, auf 
eine Vielzahl von Unterrichtshilfen — wie Lehrtafeln, Modelle 
und Gerate mannigfachster Art — und auf jene Fachleute, die 
ihnen ausreichende Fertigkeiten, Methoden und Einsichten ver- 
mitteln. Zwar hatten wir dann — unter Umstanden — brauch- 
bare Techniker, aber keine Menschen, die einmal Fuhrungsauf- 
gaben innerhalb einer Gemeinschaft erfiillen konnen.
Ich mochte daher kurz aufzeigen, welche Erziehungswerte im 
naturwissenschaftlichen Unterricht gegeben sind und wie sie ent- 
wickelt werden konnen.
Das Arbeitsverfahren im naturwissenschaftlichen Unterricht ent- 
spricht letztlich dem Verfahren des Ubersetzens eines altsprach- 
lichen Textes. Fdier wie dort lassen sich verschiedene Skalen auf- 
stellen, die das Denkverfahren bei der Deutung eines fur die 
Schuler unbekannten Versuches (entsprechend einem unbekannten 
Text) verdeutlichen. Fiir den naturwissenschaftlichen Unterricht 
— und hier insbesondere fur den der exakten Naturwissen
schaften — lassen sich folgende Denkstufen nennen;
1. Es wird ein Vorgang beobachtet, der zu Fragen fiir den Be- 

obachter Anlafi gibt.
2. Vorlaufige Antworten geben Anlafi zu Vermutungen, die zu 

bestimmten Losungsversuchen (Experimenten) fiihren.
3. „Fiilfsexperimente‘‘ werden durchgefuhrt, alle Fachkenntnisse

im theoretischen und praktischen Bereich werden hinzugezo- 
gen.

4. Das Ergebnis wird in den Naturzusammenhang gebracht.
Diese Zusammenstellung, die im wesentlichen auf den Vorschla- 
gen Kerschensteiners fuftt, kann nun noch in Unterabteilungen 
aufgegliedert werden, die Vermutungen kann man Arbeits- 
hypothesen nennen, die Experimente, die zur Klarung des Sach- 
verhaltes dienen sollen, kann man als Verifikationen bezeich- 
nen, aber man verlaftt das Schema damit natiirlich nicht.
Das, was geschult werden kann, geht aus den vier Satzen hervor. 
Die Beobachtungsgabe fallt dabei als ein spezifisch naturwissen
schaftlicher Wert mit ab. Ihre Ubung ist fiir den Beginn aller na
turwissenschaftlichen Forschung unerlafilich.
Was aber gewinnt der Schuler sonst noch fiir sich und fiir sein 
Leben mit anderen Menschen im naturwissenschaftlichen Unter
richt?
Es wird im Schuler ein Gefiihl fiir die Gesetzmafiigkeit geweckt, 
wie sie in der Natur herrscht, mehr oder weniger durch den Men
schen herausgeschalt. Er begegnet der Natur nicht mehr mit be- 
wufitem Halbwissen und Nicht-zu-Ende-Denken. Er kann nach 
einer griindlichen ,,Schulung“ diese Eigenschaft seines Geistes nicht 
mehr ablegen. Er wird dadurch auch zu einer Objektivitat ge- 
zwungen, die im naturwissenschaftlichen Zweig ihre grofite Do- 
mane hat, teilweise aus fachlichen Griinden, aber auch teilweise 
aus Erziehungsgriinden durch den Umgang mit den Naturwis
senschaften. Der Lehrer mufi immer wieder eine klare und ein- 
deutige Formulierung fordern, ohne in eine nur platte Sach- 
sprache zu verfallen.
Es konnten noch einige Erziehungswerte genannt werden, die 
jedoch auch in anderen Fachern, die an der Schule gelehrt wer
den, zu finden sind, so daft an dieser Stelle darauf verzichtet 
werden kann.
Wie kann man nun mit den Mitteln, die an unserer Schule vor- 
handen sind, diese Erziehungswerte fordern?
Die aufieren Voraussetzungen wurden bereits genannt. Die noti- 
gen Unterrichtshilfen sind zu einem Teil vorhanden; weitere 
werden in Ktirze aus Deutsdiland erwartet. Mit Flilfe dieser 
Apparate konnen Versuche gemacht werden, bei denen das Ex
periment der Ausgangspunkt einer Betrachtung ist: z. B. Demon
stration eines unbekannten Versuches, Priifung von Vermutun
gen durch vorgeschlagene Experimente von seiten der Schuler,
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Aufstellen einer Mefireihe, Herleitung einer Formel usw. Diese 
Versudie mussen vom Unterriditenden ausgefiihrt werden.
Ganz anders ware die Situation im Ablauf sogenannter Schuler- 
tibungen. Hier befindet sidi der Schuler selbst am Gerat und 
kann seine Uberlegungen in beschranktem Umfang in die Tat 
umsetzen. Da meist mehrere Schuler an einem Versuch zusam- 
menarbeiten, erganzen sidi hier geistiges und handwerklidies 
Konnen in geradezu idealer Weise.

Diese wohl intensivste Form des naturwissenschaftlichen Unter- 
richts ist an unserer Sdiule in vollem Umfange leider nidit ge- 
geben. Doch lassen sich vielleicht in der Zukunfb audh Unterridits- 
veranstaltungen im naturwissenschaftlichen Bereich einrichten, die 
griechische und deutsche Schuler zu solcher gemeinsamen Arbeit 
zusammenfuhren.





Gerhard Hilbredit

Die Leibeserziehung

Mit dem Einzug in das neue Schulgebaude steht fiir die korper- 
liche Ertiiditigung der Sdiuljugend ein Obungsplatz zur Verfu- 
gung, auf dem sie sich bei Sport und Spiel nadi Herzenslust 
austoben kann. Zeitraubende und gefahrvolle Anmarschwege 
zum Sportplatz gehoren der Vergangenheit an, und in den 
knapp bemessenen Gymnastikstunden wird in Zukunft einschran- 
kungslos gespielt, geturnt und Sport getrieben werden konnen. 
Leibesubungen sind heute nidit mehr aus dem Leben des moder- 
nen Menschen -wegzudenken. Die fortscbreitende Tedinisierung 
und Medianisierung beraubt ihn einer gesunden korperlichen 
Betatigung. Zum Ausgleich gegen korperfeindlidies Verhalten 
auf der Schule und im spateren Berufsleben, dessen Grundlagen 
bereits im scbulischen Bereich gesdiaffen werden, bedarf der 
einer kaum nodi ertragbaren Reiz- und Larmbelastung ausge- 
setzte Mensch der Ausspannung und des Sammelns neuer Krafte. 
Ein Mittel dafiir sind Leibesubungen, die, von friihester Kindheit 
an geiibt, das Leben zu bereichern vermogen.
Die Erinnerung an das altgriechisdie Bildungsideal erleichtert 
die Aufgabenstellung an der Deutschen Schule Athen. Im Grie- 
chenland eines Sokrates oder Platon war eine Erziehung ohne 
Sport nidit denkbar. Nur der korpergebildete Mensdi gait als 
erzogen. Dieser Gedanke wurde zum Allgemeingut: „Ausbil- 
dung des Korpers zu Sdionheit und Kraft zur sittlidien Pflidit." 
Platon ging so weit, Gymnastik fiir die Menschen als unerlafilich 
zu halten, die hohe geistige Aufgaben zu erfiillen batten. In 
den zuriidtliegenden 12 Jahren seit der Wiedereroftnung der 
Deutschen Schule Athen ist die Bedeutung der Leibesubungen 
fiir die Gesamterziehung der jungen Menschen niemals unter- 
schatzt worden. Die Verwirklidiung der Aufgabe hing von Fak- 
toren ab, die manchmal aufierhalb der Einwirkungsmoglidikeit 
der Schule lagen. Zeitraubende Anmarschwege zum gemieteten 
Sportplatz, Besdirankung des Obens durdi Anwesenheit fremder 
Schulen, Ausfall zahlreicher Turnstunden aus witterungsbeding-

ten Griinden oder Zwangspausen, die epidemischen Erkrankun- 
gen vorbeugen sollten, verhinderten einen kontinuierlichen und 
fruchtbaren Unterricht.
Dennoch wurden bei Wettkampfen mit anderen griechisdien 
Sdiulen in der Leichtathletik, im Schwimmen und in den Spielen 
beachtlidie Erfolge errungen. Zielstrebige Ausbildung der vor 
allem in den Reihen der Maddien vorhandenen sportlichen Ta- 
lente machte diese Erfolge moglich.
Auf dem neuen Schulgelande erwartet die Jugend ein kleiner, 
mit alien notwendigen Anlagen ausgestatteter Sport- und Spiel- 
platz. Basket- und Volleyballspielfelder wurden einem Fufiball- 
platz vorgezogen. Weit- und Hochsprunggruben, dazu ein Ku- 
gelstofifeld mit 4 Abwurfkreisen und eine Rundbahn, sollen 
einer intensiven Leichtathletikschulung dienen. Nach Beendigung 
des ersten Bauabschnittes werden die fiir eine vielseitige und 
unterbrechungslose korperliche Erziehung notwendige Turnhalle 
und ein Lehrschwimmbecken errichtet. Die Praxis hat die Not- 
wendigkeit dieser Anlagen erhartet. Das griechisdie Klima er- 
laubt keinen ganzjahrigen Sportunterricht im Freien, weder im 
Sommer noch im Winter. Wahrend in der Turnhalle die Leiber 
kraftig und flink gemacht werden sollen, werden im Schwimm- 
becken auch die letzten Nichtschwimmer an unserer Sdiule die 
Scheu vor dem nassen Element verlieren.
Die korperliche Ertiiditigung und Leibeserziehung am Dorpfeld- 
Gymnasium wird ihre Aufgabe in der Vermittlung des physi- 
schen Riistzeuges sehen, das der junge Mensch zur hochstmog- 
lichen Erfiillung seiner Aufgaben in der mensdilidien Gesell- 
schaft und im krafteverzehrenden Daseinskampf braucht.
Spiel und Sport werden auch ethische Werte wecken, Verant- 
wortungsgefiihl und Gemeinsdiaftsdenken fordern. Der faire 
Sportsmann soil die in der Arena gewachsenen Tugenden auch 
im Bereich des taglichen Lebens anwenden lernen. So verstan- 
den, werden die Leibesubungen im Lehrplan einer neuzeitlichen



Schule in gleichbereditigter Partnerschaft zu den geisteswissen- 
schaftlichen und naturwissenschaftlichen Fadiern stehen und ihren 
wesentlichen Anteil an der Pragung des jungen Mensdien haben, 
der nadi einer editen Korper-Geist-Seele-Harmonie strebt.







Oswald Pejas

Kunstunterricht — nicht nur fxir Begabte!

„Neben den WerkstofFen, die in ihrer Eigenart das bildnerisdie 
Gestalten anregen und bestimmen, sind es vor allem die Bild- 
elemente, die durch ihre mannigfaltigen Ausdrucksmoglichkeiten 
und die Art ihrer Anordnung und Zusammenstellung zum Spiel 
herausfordern."
So beginnt Prof. Rottger seine Einfuhrung zu dem Budi: Das 
Spiel mit den Bildelementen. In dem Gesagten spiegelt sidi ein 
Teil der heutigen Aufgabenstellung im Kunstunterricht, der 
nicht mehr nur als die „Stunde der Begabten" betrachtet werden 
kann, sondern vielmehr jedes Kind zu freudiger Gestaltung an- 
regt.
Die besonderen Umstande an der Deutschen Schule in Athen, be- 
dingt durch die Trennung der griechischen und der deutschen 
Abteilung, bringen es mit sich, dafi hier der Kunstunterricht ge- 
wisse Variationen erfahren mufi, die auf der einen Seite das Mu- 
sisdie im Schiiler wecken und fordern, auf der anderen Seite — 
in der griechischen Oberstufe — dem Schuler die Grundzuge des 
technischen Zeichnens vermitteln.
Die folgende Betrachtung beginnt bewufit mit der Quarta und 
will dem Aufienstehenden einige Arbeiten des Kunstunterrichts 
vor Augen fiihren. Leider.konnen die Moglichkeiten, die jetzt 
durch unsere neuen Raume — geeignet fiir Holz-, Ton-, Stoff-, 
Metall- und Papierarbeiten — geschaffen wurden, in diesem Be- 
richt noch keine Beriicksichtigung finden.
Bei unseren griechischen Quartanern kann ein vorheriger ein- 
heitlicher Kunstunterricht nicht vorausgesetzt werden. In dieser 
Klasse, die den Beginn eines neuen Lebensabschnittes bedeutet, 
setzt bereits eine starke Selbstkritik ein, die sich hemmend auf 
die Gestaltungskraft sensibler Kinder auswirken kann. So wird 
im Kunstunterricht versucht, den urspriinglichen Spieltrieb des 
Kindes zu erhalten, um durch spielerisches Gestalten vorhandene 
Gestaltungskraft zu fordern.
Beispiel Seite 153 oben zeigt waagrechte und senkrechte Linien,

die von links nach rechts auf das Blatt gezeichnet werden. Durch 
die Uberschneidungen der Linien entstehen kubische Gebilde, die 
der Schuler „spielerisch“ in Hauser verwandelt! Eine erste Er- 
kenntnis: Nicht jede Oberschneidung gefallt! Ein zweites oder 
gar drittes Bild wird neu begonnen,mit dem Versuch, „unsdione“ 
Stellen zu vermeiden.
Solche Obungen lassen sich beliebig erganzen und verandern. 
Sie reizen auch den Oberstufen-Schiiler und fordern in starkem 
Mafie die Geschicklichkeit der Hand, ohne die eine gute Zeichnung 
nicht moglich ist.
Die Phantasie wird gefordert bei den Bildern auf Seite 22.
Es gibt keine Beschrankung. Die einzige Bedingung: Saubere 
Striche und Punkte mussen gezeichnet werden, denn nur so 
kommt der Gestaltungswille klar zum Vorschein. Beherrscht der 
Schuler den Strich, dann wird er ihn unterbrechen und auf- 
l6sen,wenn es der Aussage seiner Zeichnung dient (Seite lOu. 74). 
Linien konnen plastische Formen wiedergeben. Verdichtung und 
Auflockerung beleben das Bild (Seite 128).
Die folgenden Bilder zeigen Beispiele aus dem Naturstudium. 
„Eine Hand" (Seite 152) fordert die Obernahme gesehener Pro- 
portionen und die Einfiigung eines Objektes in einen Bildraum. 
Bei den Bildern Seite 117,153 u. 154 steht das Problem derStruk- 
tur im Vordergrund. Fiir das Erscheinungsbild mussen Zeichen 
gefunden, ja „erfunden“ werden, die dem Wesen des Materials 
entsprechen (Stein, Holz, Knodien, Blatt usw.).
Die Bilder Seite 70 u. 153 unten zeigen Beispiele aus den griechi
schen Oberstufenklassen. Neben der Parallelprojektion und der 
Schattenkonstruktion wird auch die Zentralperspektive mit 
einem und mit zwei Fluchtpunkten behandelt. Mit hewunderns- 
wertem Eifer arbeiten die „kommenden“ Architekten und In- 
genieure an Aufgaben mit perspektivischer Teilung oder einer 
perspektivischen Zeichnung eines Torbogens mit der Schatten
konstruktion bei einem bestimmten Sonnenstand! Der Entwurf



und dieDarstellung eigenerMobel oder freier zeidinerisdier Auf- 
bau kubisdier Formen spredien bier die musisdie, sdiopferisdie 
Seite an. Das gilt audi fur Bild Seite 146, „Aus der alten Sdiule". 
Die Aufgabe lautete: Von der Naturstudie zur tedinisdien Zeidi- 
nung. Das Bild zeigt eine Zwisdienstufe.
Wie sieht nun das „Spiel“ mit der Farbe aus?
Audi bier gilt es Freude am bildnerisdien Gestalten zu erbalten 
und einen Weg zu besdireiten, der den Scbiiler nicbt uberfordert. 
Die folgenden Beispiele zeigen einen von vielen moglidien We- 
gen. Wilder, ungeordneter Farbauftrag kann durdi Zufall Bild- 
qualitat besitzen — bleibt aber immer Zufall! Das Spiel mit 
dem Zufalligen gehort deshalb nidit in die Unter- oder Mittel- 
stufe, wie andererseits das „Buntmalen“ den Kleinsten im Kin
dergarten iiberlassen bleibt (ohne Vorbilder!).
Der Quartaner misdit scbon die Farben — spielt damit! Einiges 
iiber die Farben hat er so scbon erfahren, auf anderes mufi er in 
gleidier Weise aufmerksam gemacht werden. Der Untersdiied 
von „bunt“ und „farbig“ wird geklart, Farbklange werden auf- 
gebaut. Da „spielen“ alle mit!
Das Bild „Eulen“ zeigt Klebearbeiten, bei denen die Kinder aus 
farbigen Illustrierten die Farbtone wahlen konnten, die ihrer 
Vorstellung entspracben. Es stellt sidi die Frage: Wie kann man 
diese oder jene Farbe ermischen?
Farbiges Papier kann angelegt und scbnell ausgewechselt wer
den. Der schnelle Wecbsel, der Vergleich, sdiult den Farbsinn 
und erzieht zu einer Farbsidierheit. Die farbigen Seiten 149 und 
150 zeigen Arbeiten aus der Unter- und Mittelstufe.
M ittelstufe
Das Farb- und Formproblem tritt mehr und mehr in den Vor- 
dergrund. Farbige Flacben werden ausgeschnitten und zu einem 
Bildganzen zusammengestellt. Vereinfacbung der Form, Grau- 
stufungen und Grau neben Scbwarz und Weifi bieten ebenfalls 
unendlicb viele Moglichkeiten zum „gestaltenden Spiel", von 
dem dieBilderauf Seite 8, 42,118,157 zeugen.
Der Linolschnitt im Mehrfarbendruck bietet sicb in alien Alters- 
stufen an und nimmt durcb seinen tecbniscben Reiz audi den 
sonst weniger interessierten Schuler gefangen. Aquarell „Nafi in 
Nafi" oder Abdeckung mit Wachs, Monotypie und Material- 
druck sind Tediniken, bei denen der Scbiiler wahrend des Ge- 
staltens immer wieder vor neue Moglichkeiten gestellt wird, die 
ihn fordern.

Dieser innere Zwang zur Auseinandersetzung mit den Gestal- 
tungsmitteln — auch wenn sie zunachst spielerisch geschieht — 
tragt mit bei zur Reife und Sicherheit des jungen Menschen. Es 
hilft ihm, einen Standpunkt zu finden, der es ermoglicht, die 
Kunst der Vergangenheit und der Gegenwart zu verstehen, ein 
Anliegen, das dem kunstgesdiiditlichen Unterricht alleine nicbt 
gelingen kann. Leider mufi aber aucb bier gesagt werden, daE 
der Kunstunterricbt im Rabmen des Gesamtunterrichts nicbt die 
Beriicksicbtigung findet, die ibm hinsichtlicb seiner Bildungsauf- 
gabe zusteht.
Wie stark der Drang zum „gestaltenden Spiel" ist, beweist die 
Zahl der freiwilligen Teilnehmer an einer Arbeitsgemeinschafl 
„Kunst", deren Besucb fiir alle eine zusatzliche Belastung be- 
deutet. Weldie gestaltenden Krafte in jungen Menscben ruhen, 
das wollen die wenigen Beispiele zeigen.







Giinther Becker

Marginalien eines Musikerziehers

Praludium
Ut queant laxis / resonate fibris / 
mira gestorum / famuli tuorum, / 
solve polluti / labii reatum, /
Sancte Johannes!

Dieser jedem Chorsanger vertraute Hymnentext zur Vesper des 
Johannistags war es immer, der sidi mir iiber ein Jahrzehnt hin- 
weg vor jedem Musikunterridit in der ehemaligen, von Wasser- 
leitungen durchzogenen und mit den sanft herabgleitenden Gips- 
schneeflocken so anheimelnden Waschkuche des Hauses II nek- 
kisch und hinterlistig ins padagogische Gewissen drangte. Bei 
soldi ideal-aufierlidien Gegebenheiten fiir das Einbleuen der Sol- 
misationssilben hatte audi der selige Guido von Arezzo still- 
schweigend jene aus griechisdiem Schiilermund stammende Aug
mentation der Solmisationssilben gestattet, namlich an das He- 
xachord ut-re-mi-fa-sol-la noch ein „da“ anzuhangen. Auf den 
ersten Blids ist dabei nidits Verfanglidies, geht man jedodi der 
Phonetik dieser nunmehr zur siebenstufigen diatonisdien Leiter 
erweiterten Buchstabenreihe nach, dann endet sie mit den Tonen 
fa-sol-la-da. Guidos edle Absicht ist im Griechischen zur „Faso- 
lada“, im Deutsdien somit zur „Bohnensuppe“ geworden. Und 
war’s mal nidit die Fa-sol-la-da aus der Waschkuche, dann be- 
stimmt die Fasolada aus Stephanos’ Garkiiche, die iiberdies noch 
reichlich mit einem bekannten blutdrucksenkenden und leben- 
verlangernden Liliengewachs versetzt war. Spatestens nadi der 
dritten Unterriditsstunde blahten verwohnte Sdiiilernasen die 
Niistern und vielstimmig ersdioll es geringsdiatzig: „Ooooooh, 
aidia . . .  fasolada . . ."  Dieses Stidiwort wiederum animierte 
eine Reihe von Schiilern, mich darauf aufmerksam zu machen, 
daB wir eigentlich jetzt das allseits beliebte C-Dur-Lied auf 
Seite 56 unseres Liederbuches singen sollten. So wurde denn den 
immer hoher steigenden Bohnensuppegeruchsschwaden als sinn-

volle Komplettierung des Meniis „Das Loblied auf die Kartof- 
fel“ entgegengebriillt. . .  „Franz Drake hiefi der brave Mann“, 
. . . jjGebraten schmecken sie recht gut, gesotten nidit viel min
der; Kartoifelklofie essen gem die Eltern und die Kinder . . . “

Canon aenigmaticus
Als Musikerzieher sah ich meine Aufgabe darin, auf den Wegen 
eines geschulten Erkennens und intuitiven Erlebens die musi- 
kalisdien Krafte im Sdiuler zu wedten. Somit war mein Ziel 
abgesteckt: Es war nidit asthetisdi, sondern kiinstlerisdi-ethisch 
im Hinblick auf eine umfassende ganzheitliche Bildung. Danach 
hatte sich naturgemafi der Musikunterridit in zwei sich gegen- 
seitig durchdringende Vorgange zu gliedern: standiger Unigang 
mit den elementar musikalisdien Aufierungen wie Singen, Spie- 
len, Improvisieren und geistige Auseinandersetzung mit dem 
Kunstwerk. Aktives Tun und aktives Horen also! Und beide 
Erziehungsvorgange sollten zum Musikbild unserer Zeit fiihren.

Cantus tragicus
Ausgangspunkt und zugleich Grundlage des gemeinsamen Musi- 
zierens bildete das Lied. Und zwar das Lied in alien seinen 
Formen. Leider gibt es nieines Erachtens kein geeignetes Lieder- 
buch, das als grundlegendes Singbudi fur Gymnasiasten der 
Deutschen Sdiule Athen in Erage kommen konnte. Im Hinblick 
auf die Schwierigkeiten der griechischen Kinder im Umgang mit 
der deutschen Sprache scheiden von vornherein samtliche dia- 
lektgebundenen Lieder aus. Das gilt auch teilweise fiir geistliche 
Lieder mit altertiimlicher deutsdier Textunterlage oder die leider 
immer noch in deutschen Liederbiichern herumgeisternden na- 
tionalen Blut-und-Boden-Lieder. Voraussetzung alien richtigen 
Singens war die Erarbeitung der Liedertexte, oflmals Hand in 
Hand mit dem Deutsdilehrer. Durdi Befangenheit in den pho- 
netisdben Gegebenheiten der griechischen Vokal- und Konsonant-



bildungen waren reine und deutlidie Artikulation des Deutschen, 
tragender Stimmklang und sinngemafier Vortrag eines Textes 
fiir die griechisdien Schuler meistens mit erheblichen Schwierig- 
keiten verbunden. So gait es an einem Sdiaubild zuerst auf die 
grundlegenden Unterschiede beispielsweise zwischen der Artiku
lation von offenen und geschlossenen Vokalen hinzuweisen, auf 
die sprachliche Behandlung der oft fehlerhaften Reibe- und Ver- 
schlufilaute. Ich mochte das an zwei Beispielen mit den Vokalen 
e und o verdeutlichen und meine Obungshilfen dazu anfiihren.

Zu e
Die deutsche Sprache kennt funf e-Vokalfarben: das kurze, 
offene e; das halbgeschlossene e; das geschlossene oder gedehnte 
e; das tonlose e; das stumme, unhorbare e.
Da das griechische e (Epsilon) in seinem Lautklang dem deut
schen offenen e bzw. dem a nahekommt (weiter Schlundraum, 
Ansdhlagpunkt am vorderen harten Gaumen), werden vom grie- 
diischen Schuler das deutsche halbgeschlossene und das geschlos
sene e meistens falsch ausgesprodien, d. h., die Vokalfarbe ist 
gleich der des Epsilon. Das geschlossene e hat jedoch einen schar- 
feren, eindringlicheren Klangcharakter und kommt dutch seine 
Dehnung zu grofterer Klangentfaltung. Die Zunge wird mehr 
gehoben als beim offenen e, der Kieferwinkel verkleinert. Kehl- 
kopf und Zwerdtfell sind im Hochstand, Resonanz geschieht im 
Vorderkopf (Maskenklang!). Das halbgeschlossene e steht zwi- 
schen dem kurzen, offenen und dem gedehnten.
V bungshilfe: Man lasse auf mittleren Sprechton Vokalisations- 
silben sprechen, um den Vornesitz zu fordern, d. h. den Reso- 
nanzbereich vom geoffneten Schlundraum in den Vordermund 
zu verlegen. Dabei geht man am besten vom hellen i aus, das im 
Vorderkopf unter der Schadeldedte resoniert. Dutch langsames 
Herunterziehen und Eindunkeln zum e wird die Resonanz in 
die Unterkieferhohe verlegt.

Beispiele;

bi bi bi bi 
di di di di
mi mi mi mi
gi gi gi gi 
ki ki ki ki

bi(e) bi(e) bi(e) bi(e) 
di(e) di(e) di(e) di(e) 
mi(e) mi(e) mi(e) mi(e) 
gi(e) gi(e) gi(e) gi(e) 
ki(e) ki(e) ki(e) ki(e)

be be be be 
de de de de 
me me me me 
ge ge ge ge 
ke ke ke ke

Zu o
Sowohl das griechische Omikron als auch das Omega werden 
wie das deutsche offene o ausgesprodien. Dutch Befangenheit in 
dieser Lautbildung fallt es dem Schuler oft schwer, den Laut des 
geschlossenen o zu artikulieren. Beim gesdilossenen o steht der 
Unter kief er hoher als beim neutralen a, wodurch das Volumen 
des inneren Rachenraumes verkleinert wird. Die Zungenwurzel 
wird mehr angehoben und die Zungenspitze leicht aufgerichtet. 
Die oval zugespitzten Lippen formen das o dunkler als das a, 
so daft es in der Mitte der Brust resoniert.
Vbungshilfe: Man lasse ahnlich wie beim e auf mittleren Sprech
ton Vokalisationssilben sprechen, die den gesdilossenen o-Laut 
nadi vorne verlegen. Dabei gehe man vom dunklen u aus, das 
unmittelbar uber dem Zwerdifell resoniert. Dutch langsames 
Heraufziehen und Aufhellen zum o wird die Resonanz in die 
Brustmitte verlegt.

Beispiele:

lu lu lu lu 
nu nu nu nu 
tu tu tu tu 
su su su su

lu(o) lu(o) lu(o) lu(o) 
nu(o) nu(o) nu(o) nu(o) 
tu(o) tu(o) tu(o) tu(o) 
su(o) su(o) su(o) su(o)

lo lo lo lo 
no no no no 
to to to to 
so so so so

Obergangslaut

Ubergangslaut

Contrapunctus floridus
Die rhythmische Erziehung, verbunden mit Musikdiktaten, 
mufite sich auf Klatschen, Klopfen und Taktieren besdiranken. 
Sdireiten, Laufen und Hiipfen, die eine korperlidi belebte Dar- 
stellung der Rhythmen schaffen, waren aufgrund der beengten 
Raumverhaltnisse nicht moglich.

Vox organalis

Mit Chor und Ordiester, die im besonderen Mafie zum Gemein- 
sdiaftsleben einer Sdiule beitragen, lag es von jeher im argen. Erst 
im letzten Jahr meiner Tatigkeit an der Schule konnte ich dutch 
Einzel- und Sonderproben einen in seiner Qualitat besdieidenen 
Schulchor zusammenstellen. Dutch eine Art Arbeitsgemeinsdiaft 
hier sdion friiher Abhilfe zu schaffen war mir aufgrund der 
Struktur der Schule nicht moglich.



Gradus ad Parnassum
Voraussetzung fur eine Auseinandersetzung mit dem musikali- 
schen Werk bildete neben dem Musizieren in der Gemeinsdiaft 
die Erziehung zum bewufiten Horen. Hier war es zunadist das 
Erfassen einfachster melodischer, harmonischer, rhythmisdier 
und formaler Gestalten, in der Oberstufe das Erkennen von gro- 
fieren Zusammenhangen und stilistischen Merkmalen. Daran 
kniipfte die Vermitdung von elementar theoretisdien Gesetz- 
mafiigkeiten der Musik an, die den Schuler zu einem ganzheit- 
lichen Erlebnis eines musikalischen Kunstwerkes hinzufiihren 
hatte.

Postludium
Liebe Muse, wem bringst du den Korb voll kostlidier Lieder? 
Sprich, wer flocht diese Schar herrlicher Sanger zum Kranz? 
Dieser Vers von Meleagros in seiner Vieldeutigkeit soli mein 
Abgesang sein. Hierin mogen sidi in der Reihe der Jahre die 
vielen beflissenen Hymnoden und Rhapsoden wiedererkennen, 
die in Oden und Dithyramben zum Lobe der Muse Polyhymnia 
den Staub in der Waschkuche aufwirbeln liefien, nicht ohne zu- 
vor durch strenge Priifung in „Bruller“, „Verhaudier“ oder 
sdilichrweg unheilbar „Halskranke“ eingestuft worden zu sein. 
In den Anfangsjahren fand man sich noch zum gemeinsamen 
morgendlichen Lungen-Ausfegen im Schulhof I zusammen, „um 
das Gemeinschaftsgefuhl zu starken“. Doch als die Lungen der 
Sdiuler die vorgesdhriebene Mindesttonhohe nidit mehr erreich- 
ten, das Ganze in Gerauschnahe geriet und Streckers Kanarien- 
vogel zur ernsthaften Konkurrenz wurde, da dachte ein ein- 
sichtiger Schulleiter wohl an den angebrachten Spruch von der 
Morgenstund mit Gold im Mund und liefi den Sangerkrieg im 
Saale stattfinden.
Der Erinnerungen sind zu viele, und es ware nodi gar manches 
zu berichten, etwa die Geschichte vom schnurrbartigen Beetho
ven, vom bei Rachmaninows zweitem Klavierkonzert herunter- 
gebrodienen Stiick Deckenboden, von einer segelflugubenden 
Sdiulerin oder vom durch ein Kreuz erhohten c, das zu cis 
wird . . .  Ich will es dabei bewenden lassen und absdiliefiend 
meinem Kollegen Nachfolger von der Musik im neuen Schul- 
gebaude die raumlichen und technischen Gegebenheiten wiin- 
schen, die als Voraussetzung fur einen sinnvollen Unterricht er- 
forderlich sind.
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