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Zur EinfUhrung Εισαγωγικά

«' ο άνεξέταστος βίος ού βιωτός άνθρώπω»

«Βη Leben, in dem man sich nichtstandig Rechenschaftablegt, ist 
nicht wert, gelebt zu warden.» (Platon Apologia 38a)

AnIaB zu dieser Schrift ist der 25. Geburtstag, 
den die Schule seit der Wiedereroffnung feiert, 
Ursache das BedUrfnis, Rechenschaft abzulegen 
vor der Offentlichkeit, vor uns selbst. Dieses Anlie- 
gen bestimmt den Charakter: Es ist keine Fest
schrift, die sich darauf beschrankt, nur positive 
Aspekte aufzuzeigen, kein Kompendium, das Uber 
SehenswUrdigkeiten und Schdnheiten Griechen- 
lands informiert, kein Buch der Erinnerungen, in 
dem Ereignisse aus der Geschichte des letzten 
Vierteljahrhunderts aufgezeichnet werden; es ist 
vielmehr eine Dokumentation, in der die Schule aus 
mdglichst vielen Perspektiven beleuchtet wird als 
eine deutsche Auslandsschule in Griechenland, als 
eine Begegnungsschule, als eine unverwechselba- 
re Institution mit besonderen Chancen und MOglich- 
keiten, Problemen und Ldsungen.

Dabei geht es urn die Gegenwart, ohne da5 die 
Vergangenheit um ihr Recht gebracht wUrde: Dr. 
Georg Dimitrakos beschwdrt die Erinnerung an den 
GrUnder der Schule, Wilhelm Dorpfeld, und erzahit 
von zwei Begegnungen, die er als Student in Delphi 
und in Hamburg mit ihm hatte, Dimitra Karvela- 
Papastavrou schildert, welcher Einsatzbereitschaft 
und Improvisationsgabe es 1956 bedurfte, um inner- 
halb von weniger als einem halben Jahr buchstab- 
lich aus dem Nichts einen Schulbetrieb ins Leben zu 
rufen. Und wenn wir am SchluB der Schrift alle dieje- 
nigen namentlich auffUhren, die in den vergangenen 
25 Jahren im Schulvorstand, im Vorstand der Eltern- 
schaft, in der Schulleitung, im Lehrerkollegium, in 
der Verwaltung gewirkt haben, so wollen wir damit 
nicht nur die Gegenwart an die Vergangenheit bin- 
den, sondern gleichzeitig Dank abstatten fUr alle 
MUhe, die aufgewendet, alle Arbeit, die geleistet 
worden ist.

Diese ersten Seiten fUhren in deutscher und 
griechischer Sprache in die Schrift ein. Sie sollen 
die LektUre selbst nicht UberflUssig machen, viel
mehr auch Lesern, die nicht beide Sprachen verste- 
hen, doch wenigstens einen Eindruck von dem 
Inhalt aller Artikel vermitteln.

Die Aufgaben, die der Schule gestellt waren und 
werden, umreiBt der Botschafter der Bundesrepu- 
blik Deutschland, Dr. Helmut Sigrist: Die schulische 
Versorgung von Kindern im Ausland lebender Deut
scher, die Eroffnung der Mdglichkeit fUr griechische

« 0  άνεξέταστος βίος ού βιωτός άνθρώπω»
(Πλάτων Απολογία 38 α)

Αφορμή γιά τήν έκδοση αύτοϋ του Τεύχους 
είναι τά είκοσιπεντάχρονα, πού γιορτάζει ή Σχολή 
άπό τήν επαναλειτουργία της, αίτια ή σφοδρή έπιθυ- 
μία νά γίνει ένας απολογισμός γιά τό κοινό καί γιά 
μάς τούς'ίδιους. ■ Η πρόθεοή μας αύτή καθορίζει καί 
τό χαρακτήρα του: Δέν είναι πανηγυρικό τεύχος, 
πού περιορίζεται στό νά παρουσιάσει μόνο θετικές 
θεωρήσεις, ούτε διδακτικό βιβλίο, πού δίνει σχετι
κές πληροφσρίες γιά τά άξιοθέατα καί τις όμορφιές 
τής ' Ελλάδος, ούτε άπομνημονεύματα, όπου περι- 
γράφονται γεγονότα άπό τήν ιστορία τής τελευταίας 
είκοσιπενταετίας, πρόκειται μάλλον γιά μιά συλλογή 
τεκμηρίων, πού φωτίζουν άπό όσο γίνεται περισσό
τερες άπόψεις τή Σχολή, σάν Γερμανική Σχολή τού 
■ Εξωτερικού στήν ' Ελλάδα, σάν μιά Σχολή φιλικής 
έπικοινωνίας, σάν "Ιδρυμα μέ σαφείς σκοπούς, μέ 
ξεχωριστές εύκαιρίες καί δυνατότητες, μέ πραβλή- 
ματα καί λύσεις.

■ Εδώ μάς ένδιαφέρει τό παρόν, χωρίς αύτό νά 
άφαιρεϊ άπό τό παρελθόν τά δικαιώματά του. ' Ο Δρ 
Γιώργος Δημητράκος άνακαλεϊ στή μνήμη του τόν 
ιδρυτή τής Σχολής, τόν Γουλιέλμο Δαϊρπφελντ, καί 
άναφέρεται σέ δυό συναντήσεις, πού είχε μαζύ του 
σάν φοιτητής στούς Δελφούς καί στό Αμβσύργο, -  
ή Δήμητρα Καρβελά - Παπασταύρου περιγράφει τήν 
προθυμία καί τόν αύτοσχεδιασμό, πού χρειάστηκε 
νά καταβληθεί στά 1956, γιά νά τεθεί σέ λειτουργία, 
μέσα σέ λιγότερο άπό μισό χρόνο, ένα Σχολείο ξεκι
νώντας κυριολεκτικά άπό τό μηδέν. Καί άναφέρον- 
τας όνομαστικά στό τέλος τού τεύχους όλους 
έκείνους, πού έδρασαν μέσα στά περασμένα 25 
χρόνια στό Πρσεδρείο τού ' Ιδρυτικού Συλλόγου τής 
Σχολής, στά Προεδρεία τών Συλλόγων Γονέων καί 
Κηδεμόνων, στή Διεύθυνση τής Σχολής, στό Σύλ
λογο τών καθηγητών καί στή Δισίκηση τής σχσλής, 
δέν έπιθυμούμε μ ’ αύτό άπλώς νά συνδέσουμε τό 
παρόν μέ τό παρελθόν, άλλά ταυτόχρονα θέλουμε 
νά έκφράσουμε καί τήν εύγνωμοσύνη μας γιά τόν 
κάθε μόχθο, πού καταβλήθηκε, γιά τήν κάθε έργα- 
σία, πού πραγματοποιήθηκε.

Αύτές οί πρώτες σελίδες σέ γερμανική καί έλλη- 
νική γλώσσα άποτελούν μιάν εισαγωγή στήν έκδοση 
αύτή. Δέν έχουν σκοπό νά κάνουν περιττά τά κεί
μενα τά ίδια, μάλλον θέλουν νά δώσουν καί στούς 
άναγνώστες, πού δέν καταλαβαίνουν καί τις δυό 
γλώσσες, μιά ιδέα τουλάχιστο άπό τό περιεχόμενο 
όλων τών άρθρων.

' Ο Πρεσβευτής Δρ Χέλμουτ Ζίγκριστ δίνει τό διά
γραμμα τών σκοπών, πού είχαν τεθεί άπό τήν άρχή



Schuler, die griechische und die deutsche ReifeprU- 
fung abzulegen, die Begegnung junger Menschen 
unterschiedlicher Sprache und Kultur, die Entwick- 
lung der Fahigkeit zur geistigen Auseinandersetzung 
mit anderen Kulturen, die Verbreitung der deut- 
schen Sprache.
Wie wird die Schule diesen Anforderungen gerecht?

Die schulische Versorgung von Kindern im 
Ausland lebender Deutscher

Die Versorgung beginnt vor der Schule, im Kin
dergarten. Charlotte Muster berichtet von den vielfal- 
tigen Mbglichkeiten, die Gelande und Spielmaterial 
bieten, aber auch von den besonderen Aufgaben, 
die sich stellen angesichts der Tatsache, daB nur 
etwas mehr als die Halite “ der Vorschulkinder auch 
in der Familie Deutsch spricht” . Das Problem kann 
nicht gelost warden, setzt sich fort in der Grund- 
schule: Wilhelm Kupper spricht von der “ Stagnation 
der Sprache” . “ Der kontinuierliche Umgang mit der 
deutschen Sprache... fehit im Gastland” , bei vielen 
nicht nur auBerhalb, sondern sogar innerhalb der 
Familie. Die auBeren Bedingungen in der Grund- 
schule, kleine Klassen und eine 'Lehrerfeuerwehr', 
die immer dann einspringt, wenn langerfristig vertre- 
ten warden muB, scheinen zwar ideal, erweisen sich 
aber angesichts der Schwierigkeit als dringend not- 
wendig. Aus der Sicht des Gymnasiallehrers wird 
dasselbe Problem noch einmal in Peter StUvens 
Aufsatz “ Deutsch als Fremdsprache in der deut
schen Abteilung” angesprochen. DaB Entfremdung 
nicht nur einen sprachlichen Aspekt hat, macht Dr. 
Eduard Huber an dem Deutschlandbild unserer 
deutschen SchUler deutlich. Ob nicht vielleicht ein 
Videorekorder und ein gut funktionierender Versor- 
gungsdienst mit Aufzeichnungen aktueller Fernseh- 
sendungen hier etwas gegensteuern konnten?

Schwer haben es HauptschUler, fUr sie gibt es 
keine eigene Abteilung. In meinen “ Aufnahmege- 
sprachen” wird das Thema angeschnitten. Auch die 
RealschUler besuchen keine eigene Abteilung, wohl 
aber einen besonderen zusatzlichen Unterricht, 
Uber den Eva-Maria Lindner schreibt. An ihm neh- 
men auch die HauptschUler tail. “ Dieser Kurs 
bemUht sich, UnterstUtzung und Hilfestellung zu lei- 
sten... Ebenso ist es sein Aniiegen, gewisse Fahig- 
keiten und Fertigkeiten zu vermittein, die den Schul- 
abgangern den Start in die Arbeitswelt erleichtern 
sollen” , eine doppelte Aufgabe also, die bewai- 
tigt warden muB. Mit welchen realen Perspektiven 
iedoch, wenn nicht die RUckkehr in die Bundesrepu- 
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Koi έξακολοοθοΰν νά ισχύουν γιά τή Σχολή; ' Η εξα
σφάλιση σχσλείου γιά τή φοίτηση τών παιδιών τών 
Γερμανών, πού ζοϋν στό Εξωτερικό, ή παροχή 
δυνατότητας σέ " Ελληνες μαθητές νά κλείσουν τίς 
εγκύκλιες σπουδές τους τόσο μέ τό Απολυτήριο 
τού ' Ελληνικού Αυκείου, όσο καί μέ τό ' Απολυτήριο 
τού Γερμανικού Γυμνασίου, ή φιλική έπικοινωνία 
νέων μέ διαφορετική γλώσσα καί πολιτισμό, ή άνά- 
πτυξη τών ικανοτήτων γιά πνευματική άναμέτρηση 
μέ άλλους πολιτισμούς, ή διάδοση τής γερμανικής 
γλώσσας. Πώς θά άνταποκριθεΤ ή Σχολή σ' αύτές 
τίς άπαιτήσεις;

Η σχολική εξασφάλιση τών παιδιών τών 
Γερμανών πού ζοϋν στό Εξωτερικό

' Η έξασφάλιση άρχίζει πριν άπό τό Σχολείο, μέ τό 
Νηπιαγωγείο. ' Η Σαρλόττε Μούστερ έκθέτει τίς 
πολύπτυχες δυνατότητες, πού παρέχουν ό κήπος 
καί τά παιδικά παιγνίδια, άλλά καί τά ιδιαίτερα καθή
κοντα πού μπαίνουν, όταν λάβει κανείς ύπόψη του 
τό γεγονός, ότι μόνο κάτι περισσότερο άπό τά μισά 
παιδιά τής προσχολικής ήλικίας μιλούν καί στό οικο
γενειακό τους περιβάλλον γερμανικά. Τό πρόβλημα 
είναι άλυτο καί συνεχίζεται στό Δημοτικό Σχο
λείο: Ο Βίλχελμ Κούπερ μιλάει γιά «λίμνασμα τής 
γλώσσας». ' Η έξακολουθητική τριβή μέ τή γερμα
νική γλώσσα λείπει στή χώρα πού φιλοξενεί σέ πολ
λούς, όχι μόνο έξω, άλλά άκόμη καί μέσα στήν 
οικογένεια. Οί έξωτερικές συνθήκες στό Δημοτικό 
Σχολείο, οί μικρές τάξεις καί ένα «Πυροσβεστικό 
Σώμα δασκάλων», πού πάντα παρεμβάλλεται, σέ στι
γμή άνάγκης, νά άναπληρώσει γιά μεγαλύτερο χρο
νικό διάστημα, φαίνονται μέν ιδανικές, άποδεικνύ- 
ονται ώατόσο, σχετικά μέ τή δυσκολία, σάν έπίμονα 
άναγκαίες. ' Από τήν άποψη τού γυμνασιακού καθη
γητή έξετάζεται άκόμη μιά φορά τό ’ίδιο πρόβλημα 
στό άρθρο τού Πέτερ Στύβεν «Γερμανικά σάν ξένη 
γλώσσα στό Γερμανικό Τμήμα». 'Ό τι ή άποξένωση 
δέν έχει μιά μόνο γλωσσική θεώρηση, αύτό τό ξεκα
θαρίζει ό Δρ Έντουαρντ Χούμπερ στήν εικόνα τής 
Γερμανίας τών Γερμανών μαθητών μας, Δέ θά μπο
ρούσε άραγε ένα Βίντεο καί μιά καλά όργανωμένη 
Προμηθευτική 'Υπηρεσία νά άντιμετωπίσει κάπως 
τά πράγματα μέ έγγραφές έπίκαιρων έκπομπών τής 
Τηλεόρασης;

Δυσκολίες άντιμετωπίζουν οί μαθητές τών άνώ- 
τερων τάξεων τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως 
(Hauptschuie), γιατί γιαύτούς δέν ύπάρχει ιδιαίτερο 
τμήμα στή Σχολή. Τό θέμα τίθεται στό άρθρο μου 
«Συνομιλίες γιά την είοαγωγή μαθητών». Επίσης 
καί οί μαθητές τού Πρακτικού ' Ημιγυμνασίου (Reai- 
schuie) δέ φοιτούν σέ ιδιαίτερο δικό τους τμήμα, 
άλλά παρακολουθούν κάποια ιδιαίτερα έπιπρόσθετα 
μαθήματα, γιά τά όποία γράφει ή Εύα-Μαρία Λίν-



blik in Aussicht steht? “ Die zahireichen Moglichkei- 
ten der betrieblichen Ausbiidung mit guten Weiter- 
bildungsangeboten, der schulischen fachbezoge- 
nen Weiterbildung und des Erwerbs der Fachhoch- 
schulreife kdnnen... oft nicht verwirklicht warden. 
Ausbildungswege, andere BiidungsabschlUsse und 
BerufseinmUndungen bleiben abstrakte Begriffe ohne 
Anschauung.”  (Karl Kerschgens in dem Aufsatz 
Uber Berufsberatung)

Vor- und Nachteiie der Neugestalteten Gymna- 
sialen Oberstufe stellt Natascha Roumeliotis aus 
der Sicht einer Abiturientin dar. Der Vorteii der klei- 
nen SchUlerzahl, bei der jeder noch jeden kennt, 
birgt den Nachteil, daB oft genug Kurse gar nicht 
Oder nur ais Kombination von Grund- und Leistungs- 
kurs eingerichtet werden konnen, weil zu wenige sie 
wahien und die Moglichkeit einer Zusammenarbeit 
mit benachbarten Schuien naturgemaB verschlos- 
sen ist.

Wahrend Heinz - JUrgen Berg, Vater zweier Toch- 
ter und langjahriger Vorsitzender der deutschen 

. Elternschaft, den Akzent mehr auf die Schwierigkei- 
ten der “ Kinder im Ausland’ ’ iegt, auf die Fluktua- 
tion, die Kontakte erschwerenden groBen Entfer- 
nungen in der GroBstadt, die Raumnot in dem 
Schulgebdude, steiit Michaeia Greve, eine Schule- 
rin der 10. Kiasse, test, “ daB es sich in Athen wirk- 
lich angenehm leben iaBt, ohne daB man auf 
schwerwiegende Probleme stoBt.”

Dieser Aufgabe also, die deutschsprachigen Kin
der schulisch zu versorgen, scheint die Schule 
offenbar gerecht zu werden trotz der Schwierigkei- 
ten.

Die Doppelqualifikation fUr griechische SchUler

Das griechische Schulsystem ist zentralistisch. 
Der Stoff ist bis in die kleinste Einheit vorgegeben, 
das Abitur wird wie z.B. in Frankreich zentrai abge- 
nommen, geprUft werden Kenntnisse, nicht verlangt 
werden kreatives Denken, Fahigkeit zum Transfer. 
Schon diese Verschiedenheit von Struktur und Ziel- 
setzung verbietet es - auBer vielen anderen GrUn- 
den -, deutsche und griechische Kinder gemeinsam 
in einer Kiasse zu unterrichten. Deswegen gibt es 
eine deutsche und eine griechische Abteilung.

Die Aufnahme in die griechische Abteiiung fUhrt 
Liber den erfoigreichen Besuch von Deutschkursen, 
die auf den Besuch der Schule vorberelten. Wel- 
chem Leistungsdruck die Kinder unterworfen wer
den, von denen ca. 400 jahrlich hoffnungsvoll 
beginnen und knapp 100 das Ziel erreichen, schil- 
dern Lothar Bering und Hartmut Schroeder. “ Die

τνερ. Στά ιδιαίτερα αύτά μαθήματα naipvouv μέρος 
καί οί μαθητές τών άνωτέρων τάξεων τής στοιχειώ
δους ' Εκπαιδεύσεως. «Τά μαθήματα αύτά σημαί
νουν μιά προσπάθεια γιά ύποβοήθηση καί έπικου- 
ρία.... Επίσης στόχο έχουν τή μετάδοση όρισμένων 
ικανοτήτων καί δεξιοτήτων, πού θά διευκολύνουν 
τούς άποφοίτους στό ξεκίνημά τους μέσα στόν 
κόσμο τής έργασίας, ένα διπλό στόχο, πού πρέπει 
νά έκπληρωθεΐ. Μέ ποιά ωστόσο πραγματική προσ
δοκία, έάν δέν ύπάρχει ή έλπίδα τής έπιστροφής 
στήν Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας; 
«Οί πολυάριθμες δυνατότητες τής Τεχνικής ’ Εκπαί
δευσης, μέ καλές προσφορές έπιμόρφωσης, τής 
σχολικής έπαγγελματικής έπιμόρφωσης καί τής 
άπόκτησης Άπολυτηρίαυ Μέσης Τεχνικής Σχολής- 
....συχνά μπορούν νά πραγματοποιηθούν. Μορφωτι
κές κατευθύνσεις, άλλοι τερματισμοί μόρφωσης καί 
έπαγγελματικοί προσανατολισμοί παραμένουν άφη- 
ρημένες έννοιες χωρίς άντίκρισμα (Κάρλ Κέρσγκενς 
στό άρθρο του:«' Επαγγελματικός προσανατολισμός 
στή Γερμανική Σχολή Αθηνών).

Τά πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα τής μεταρ
ρυθμισμένης άνώτερης γυμνασιακής βαθμίδας πα
ρουσιάζει ή Νατάσα Ρουμελιώτη άπό τή σκοπιά μιας 
τελειόφοιτου. Τό πλεονέκτημα τού μικρού άριθμοϋ 
τών μαθητών, όπου ό καθένας ξέρει τόν άλλο, κρύ
βει τά μειονεκτήματα, ότι συχνά άρκετά τμήματα 
είτε δέν μπορούν καθόλου νά δημιουργηθούν είτε 
μπορούν μόνο σάν συνδυασμός «βασικών τμημά
των» καί «τμημάτων έπιδόσεων», έπειδή τά έπιλέ- 
γσυν πολύ λίγοι καί ή δυνατότητα μιάς συνεργασίας 
μέ γειτονικά σχολεία φυσικά άποκλείεται.

Ενώ ό Χάιντς-Γιούργκεν Μπέργκ, πατέρας δυό 
μαθητριών μας καί Πρόεδρος έπί πολλά χρόνια τού 
Συλλόγου Γερμανών Γονέων καί Κηδεμόνων, τονί
ζει περισσότερο τις δυσκολίες τών «παιδιών στό 
Εξωτερικό», τις διακυμάνσεις, τις μεγάλες άπο- 
στάσεις πού δυσκολεύουν τήν έπικοινωνία σέ μιά 
μεγαλούπολη, τήν έλλειψη χώρου μέσα στό διδα
κτήριο, ή Μιχαέλα Γκρέβε, μιά μαθήτρια τής 10ης 
Τάξης, διαπιστώνει ότι μπορεί κανείς νά ζεϊ πραγμα
τικά εύχάριστα στήν ’ Αθήνα, χωρίς νά σκαλώνει σέ 
δύσκολα προβλήματα.

Συνεπώς ή Σχολή, παρά τις δυσκολίες, φαίνεται 
ότι έκπληρώνει τό σκοπό της έξασφαλίζοντας τή 
σχολική μαθητεία στά γέρμανόγλωσσα παιδιά.

Τά διπλά προσόντα τών ' Ελλήνων μαθητών

Τό έλληνικό έκπαιδευτικό σύστημα είναι συγκεν
τρωτικό. Η ύλη δίνεται προκαταβσλικά ώς τήν 
τελευταία λεπτομέρεια, οί άπολυτήριες έξετάσεις 
διεξάγονται, όπως λ.χ. στή Γαλλία, άπό μιά κεντρική 
Υπηρεσία, έξετάζονται γνώσεις, δέν άπαιτεϊται 
δημιουργικός στοχασμός, ικανότητα γιά μεταφορά.



Anstrengung war wirklich groB. Stundenlang saB ich 
wie angenagelt auf meinem Platz und habe gelernt. 
Stunden voller erschdpfender Anspannung,” schreibt 
Alexia lliadou aus der 8. Klasse riickblickend.

Die Erwartungen, mit denen die SchUler, die es 
schlieBlich geschafft haben, ihre Schullaufbahn in 
der Deutschen Schuie Athen beginnen, sind hoch 
gespannt. Der gute Ruf der Schuie, von der es heiBt, 
sie sei schwer, vermittele aber gute Zukunftschan- 
cen, der moderne Gebaudekomplex, die weitlau- 
figen Sportanlagen, ein breitgefachertes Angebot 
von Arbeitsgemeinschaften, Unterrichtsmethoden, 
die sich von den gewohnten unterscheiden: ail das 
trdgt dazu bei, groBe Hoffnungen zu erwecken. 
Darin stimmen die von Heinrich Becker zusammen- 
gesteilten Aussagen griechischer SchUler mit den 
AusfUhrungen von Aiexia liiadou Uberein.

Der Weg, der zu der Doppelquaiifikation des 
deutschen und griechischen Abiturs fUhrt, ist dor- 
nenreich. Deutsch ist nicht nur eine Fremsprache, 
die mit 6 bis 8 Stunden wochentlich zusatzlich zu 
den im griechischen Programm vorgeschriebenen 
Stunden unterrichtet wird, sondern auch Unter- 
richtssprache in Mathematik, Naturwissenschaften, 
Kunst, Sport (teilweise), Musik, Latein und (soweit 
methodisch erforderlich) Englisch. Darin iiegt einer- 
seits eine Chance: die SchUier erwerben sehr gute 
Sprachkenntnisse, und es bietet sich ihnen die 
Gelegenheit "zur Begegnung mit Vertretern eines 
groBen europaischen Sprachraums und dessen Kul- 
tur..., und ohne Zweifel erweitert die Auseinander- 
setzung mit fremder Eigenart, anderen Gewohnhei- 
ten, unbekannten Auffassungen die Perspektive der 
Jugendlichen" (Irene Vasos). Andererseits dUrfen 
die Belastungen, die sich fUr den SchUler aus dieser 
Zweisprachigkeit ergeben, nicht Ubersehen werden: 
Mathematik, Naturwissenschaften und Latein wer
den in deutscher Sprache unterrichtet, aber in grie
chischer Sprache geprUft. Mit diesem Nachteil setzt 
sich Irene Vasos auseinander. Die Schuie kompen- 
siert ihn, indem sie zusdtzliche Stunden in den 
genannten Fachern einrichtet, in denen griechische 
Kollegen unterrichten. Die Erfolge der gemeinsa- 
men Anstrengungen der deutschen und griechi
schen Koliegen sind ermutigend, wie von Nikolaos 
Vassiliou, loannis Pontikos und Nikolaos Katsenis 
an Hand von Vergleichstabellen nachgewiesen wird.

Auf einen weiteren Aspekt, der insbesondere 
wiederum den Unterricht in Mathematik und Natur
wissenschaften erschwert, weist Harisjdrg Baeuerie 
hin. Eine die Klassen 11 und 12 betreffende Ober- 
stufenreform kann dazu fUhren, daB ein SchUier in 
Mathematik, Physik und Chemie von je drei ver- 
schiedenen Lehrern unterrichtet wird. Eine vor 
einem Jahr ausfUhrlich begrUndete Eingabe der

Καί μόνο αύτή ή διαφορά τής συγκρότησης καί τής 
σκοποθεσίας απαγορεύει- εκτός άπό πολλούς άλ
λους λόγους- νά γίνεται κοινή διδασκαλία σέ μιά 
τάξη Γερμανών καί Ελλήνων μαθητών. Γι αύτό 
υπάρχει χωριστό Γερμανικό κ α ί' Ελληνικό τμήμα στό 
Σχολείο.

' Η εισαγωγή μαθητών στό ' Ελληνικό τμήμα γίνε
ται ύστερα άπό επιτυχή φοίτηση στά φροντιστηριακά 
μας τμήματα γερμανικής γλώσσας, πού προπαρα
σκευάζουν τούς ύποψήφιους γιά τή φοίτησή τους 
στή Σχολή μας. Ο Λόταρ Μπέρινγκ καί Χάρτμουτ 
Σρέντερ περιγράφουν τήν πίεση γιά ύψηλές έπιδό- 
σεις, πού ύφίστανται τά παιδιά, άπό τά όποια 400 
περίπου κάθε χρόνο ξεκινούν γεμάτα ελπίδες ότι θά 
είσαχθοΰν καί μόλις 100 επιτυγχάνουν τό σκοπό 
τους. Ή  'Αλεξία Ήλιάδου άπό τή Β' γυμνασιακή 
τάξη, άνασκοπώντας τό γεγονός, γράφει:«Ή επί
μονη προσπάθεια ήταν πραγματικά τεράστια. "Ωρες 
πολλές καθόμουν καρφωμένη στό κάθισμά μου καί 
διάβαζα. "Ωρες γεμάτες έξαντλητική ύπερένταση».

Οί προσδοκίες μέ τίς όποιες οί μαθητές, πού 
τελικά τά κατάφεραν, άρχίζουν τή σχολική τους στα
διοδρομία στή Γερμανική Σχολή Αθηνών, είναι 
πολύ ύψηλές. Τό καλό όνομα τής Σχολής, πού φημί
ζεται σάν δύσκολη, μεσιτεύει όμως καλές εύκαιρίες 
γιά τό μέλλον, τό μοντέρνο διδακτηριακό της συγ
κρότημα, οί πλούσιες άθλητικές της έγκαταστάσεις, 
ή προσφορά πλατιάς ποικιλίας σέ "Ομίλους ' Ελεύ
θερης ■ Εργασίας, οί διδακτικές μέθοδοι, πού διαφέ
ρουν άπό τίς συνηθισμένες: όλα τούτα συμβάλλουν, 
γιά νά ξυπνήσουν μεγάλες έλπίδες. Σ' αύτά συμφω
νούν καί οί ταξινομημένες άπό τόν Χάινριχ Μπέκερ 
γνώμες Ελλήνων μαθητών μέ τίς άπόψεις τής 
Αλεξίας Ήλιάδου.

Ο δρόμος, πού όδηγεϊ στήν άπόκτηση τών 
διπλών προσόντων τού Γερμανικού και ' Ελληνικού 

Απολυτηρίου, είναι γεμάτος άγκάθια.Τά Γερμανικά 
δέν είναι μόνο μιά ξένη γλώσσα, πού διδάσκεται μέ 
6 ώς 8 έπιπρόσθετες ώρες τήν έβδομάδα πλάι στις 
καθορισμένες ώρες τού Ελληνικού Ωρολογίου 
Προγράμματος, άλλά καί γλώσσα διδασκαλίας στά 
Μαθηματικά, τά Φυσικά, τά Καλλιτεχνικά, στή Γυ
μναστική (μερικώς), στή Μουσική, στά Λατινικά, καί 
(όσο άπαιτείται άπό πλευράς μεθόδου) στά ' Αγγλι
κά. Μ' αύτό τό γεγονός δίνεται άπό τή μιά μεριά ή 
εύκαιρία νά άποκτήσουν οί μαθητές πολύ καλή 
γνώση τής γλώσσας καί άκόμη καί ή εύκαιρία «τής 
έπικοινωνίας μέ έκπροσώπους ένός μεγάλου εύρω- 
παϊκού γλωσσικού χώρου καί τού πολιτισμού του καί 
χωρίς άμφιβολία ή σύγκριση μέ τή ξένη ιδιορρυθμία, 
με άλλες συνήθειες, μέ άγνωστες άντιλήψεις πλα
ταίνει τήν προοπτική τών νέων» (Ειρήνη Βάζου). 
' Από τήν άλλη πλευρά δέν έπιτρέπεται νά παραβλέ- 
ψει κανείς τίς δυσκολίες πού προκύπτουν γιά τούς 
μαθητές άπό αύτή τή διγλωσσία. Τά Μαθηματικά, τά



Schule an das griechische Unterrichtsministerium 
auf die Genehmigung zur Anderung der Organisa
tion ist bisher leider unbeantwortet geblieben. Be- 
denkt man die hohen Erwartungen, die am Anfang 
stehen, und Uberblickt die Belastungen, die den 
Weg begleiten, so ist es erstaunlich und erfreulich 
zugleich, daB, wie aus Heinrich Beckers Zusam- 
menstellung der SchUlerauBerungen hervorgeht, 
keiner am Ende bereut, die MUhen auf sich genom- 
men zu haben: “ eine sehr gute Schule” , “ eine inter- 
essante und vielfaltige Schule” , "ich liebe die 
Schule noch immer...” , Im gleichen Sinne auBert 
sich Theodores K. Sarantopoulos, der sechs Jahre 
lang Vorsitzender der griechischen Elternschaft 
war: ‘‘Es lohnt der MUhe, Schuler der Deutschen 
Schule Athen zu sein, man darf stolz darauf sein, ihr 
Absolvent zu sein.” Nicht zuletzt lohnt es der MUhe, 
well die Schule mit der Doppelqualifikation unmittel- 
bar den Weg ebnet zu einem Studium in der 
Bundesrepublik.

Begegnungsschule

Bei allem Lob, das die von Heinrich Becker 
zitierten SchUler fUr die Schule als Ausbildungs- 
statte finden, verschweigen sie ihre Enttauschung 
nicht Uber die zu geringen Moglichkeiten der Begeg- 
nung mit deutschen MitschUlern. Christos versteht 
es nicht, Marianne sieht die verschiedene Mentalitat 
als Grund. Vielleicht hat sie recht. Die durch die 
Sache erzwungene Trennung in Abteilungen, die 
verschieden starke, bei den Griechen ungleich 
hohere Belastung, die kaum Freizeit laBt, sind wei- 
tere Erklarungen. Silvia Schafer aus der Klasse 10 
der deutschen Abteilung versucht, die Sache ‘‘ein- 
mal realistisch” zu betrachten, und stellt test: ‘‘Es 
bieten sich fUr SchUler, die wirklich daran interes- 
siert Sind, die "anderen”  kennenzulernen,... an der 
Schule noch genUgend Moglichkeiten.”  Zu den Mog
lichkeiten gehoren die Arbeitsgemeinschaften (‘ ‘im 
Chor wirkten in den letzten beiden Jahren durch- 
schnittlich 150 SchUler aus beiden Abteilungen 
mit.”  Achim Bruggaier),diegemeinsamen Sport-und 
Spielmannschaften, die Veranstaltungen der SchU- 
lermitverwaltung (vgl. Florian Schmidt; Die Ar
beit der SchUlermitverwaltung). Von der Begeg- 
nung der griechischen SchUler mit der deutschen 
Sprache und den sie unterrichtenden deutschen 
Lehrern war schon die Rede. Der Begegnung und 
Auseinandersetzung mit der griechischen Umwelt 
kann sich ein deutscher SchUler ohnehin nicht ent- 
ziehen. Der von der Schule eingerichtete Neugrie-

cDuoiKd καί τά Λατινικά διδάοκονται στή γερμανική 
γλώσοα, άλλά εξετάζονται στην ελληνική.Αύτό τό 
μειονέκτημα εξετάζεται άπό τήν Ειρήνη Βάζοα. ' Η 
Σχολή τό συμψηφίζει, τακτοποιώντας επιπρόσθετες 
ώρες γιά τά πιό πάνω μαθήματα, κατά τις όποιες 
διδάσκουν "Ελληνες καθηγητές.

Οί έπιτυχίες τών κοινών προσπαθειών τών Γερ
μανών καί ■ Ελλήνων είναι ένθαρρυντικές, όπως 
άποδεικνύεται άπό τούς συγκριτικούς πίνακες, πού 
κατάρτισαν οί καθηγητές Νικόλαος Βασιλείου, ' Ιω
άννης Ποντικός καί Νικόλαος Κατσένης.

Σέ μιάν άκόμη θεώρηση, πού πάλι δυσκολεύει 
ιδιαίτερα τό μάθημα τών Μαθηματικών καί Φυσικών, 
παραπέμπει ό Χανσγιέρκ Μπόυερλε. Μιά άπό τις 
μεταρρυθμίσεις, πού άφορά στις Τάξεις Β' καί Γ" 
Λυκείου, μπορεί νά όδηγήσει στό νά διδάσκεται 
ένας μαθητής τά Μαθηματικά, τή Φυσική καί τή 
Χημεία άπό τρεις διαφορετικούς καθηγητές τό 
καθένα. Σχετική καί καλά θεμελιωμένη αίτηση τής 
Σχολής πρός τό ' Υπουργείο Παιδείας τής ' Ελλά
δος γιά έγκριση όργανωτικής άλλαγής έμεινε δυ
στυχώς άναπάντητη ώς τά σήμερα.

"Οταν λογαριάζει κανείς τις ύψηλές έλπίδες, πού 
έχει στό ξεκίνημά του, καί παρατηρεί τις έπιβαρύν- 
σεις, πού συνοδεύουν τήν πορεία, είναι άξιοθαύμα- 
στο καί ταυτόχρονα εύχάριστο, ότι, όπως προκύπτει 
άπό τήν συναρμολόγηση άπόψεων τών μαθητών, 
κανείς στό τέλος δέ μετανοεί, πώς είχε φορτωθεί 
τόσους κόπους: «ένα έξαίρετο σχολείο», «ένα ένδι- 
αφέρον καί πολύπλευρο σχολείο», «έξακολουθώ νά 
άγαπώ πάντα τό σχολείο». Μέ τήν ίδια έννοια 
έκφράζεται ό Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος, πού 
ήταν έπί έξι χρόνια Πρόεδρος τού Συλλόγου τών 
' Ελλήλων Γονέων καί Κηδεμόνων: «άξίζει τόν κόπο 
νά είσαι μαθητής τής Γερμανικής Σχολής Αθηνών, 
μπορεί νά είναι περήφανος κανείς, άν είναι άπόφοι- 
τός της». Καί προπάντων άξίζει τόν κόπο, γιατί ή 
Σχολή, έξασφαλίζοντας διπλά προσόντα, άνοίγει 
άμεσα τό δρόμο καί γιά άνώτερες σπουδές στήν 
' Ομοσπονδιακή Δημοκρατία.

Σχολή επικοινωνίας
Μ" όλους τούς έπαίνους τών μαθητών, πού άνά- 

φερε ό Χάινριχ Μπέκερ, γιά τή Σχολή σάν Ίδρυμα 
μορφωτικό, δέν άποσιωποΟμε τήν άπογοήτευσή 
τους γιά τις έλάχιστες δυνατότητες έπικοινωνίας, 
πού έχουν μέ τούς Γερμανούς συμμαθητές τους.
' Ο Χρήστος δέν τό καταλαβαίνει, ή Μαριάννα τό 
άποδίδει στή διαφορετική νοοτροπία. Ίσως έχει 
δίκιο. ■ Ο άναγκαστικός άπό τά πράγματα χωρισμός 
τής Σχολής σέ τμήματα, ή γιά διαφορετικούς 
λόγους βαριά, στοάς ' Ελληνες άσύγκριτα ύψηλό- 
τερη, έπιβάρυνση, πού δύσκολα άφήνει έλεύθερο 
καιρό, είναι άλλες έρμηνείες. ' Η Σίλβια Σέφερ, άπό 
τή 10η Τάξη τού Γερμανικού τμήματος, έπιχειρείνά



chischunterricht, den unsere griechischen Kollegen 
erteilen und Uber den Dimitra Karvela-Papastavrou 
und Alexandra Meidani-Rohontzi berichten, kann 
nur zusatzlich unterstUtzende Funktion haben.

Eine ganz groBe Chance schlieBlich fUr unsere 
griechischen Schuler, Deutsche und Deutschland 
kennenzulernen, bieten die Fahrten, Uber die Dr. 
Georg Dimitrakos unter dem Titei "25 Jahre Interna
tionale SchUlerbegegnungen’’ schreibt: Jahrlich rei- 
sen Schuler unserer Schule in die Bundesrepublik, um 
dort in Familien zu wohnen, und nehmen anschlieSend 
ihre deutschen MitschUler in ihren Familien auf. Flier 
werden EindrUcke auf beiden Seiten vermittelt, die 
lange und nachhaltig wirken. Erwahntsei schlieBlich 
der vierwbchige Aufenthalt in der Bundesrepublik, 
den der Deutsche Padagogische Austauschdienst 
jahrlich drei von der Schule wegen ihrer besonderen 
Leistungen ausgew/ahiten SchUlern ermdglicht und 
fUr den ein vielseitiges Programm zusammengestellt 
vi/ird.

Mag auch die Schule mit all diesen Aktivitaten 
der ihr gesteliten Aufgaben gerecht \werden: Auch 
die in den SchUlerauBerungen zum Ausdruck ge- 
brachte Enttauschung 1st ein Faktum. Sie zwingtzu 
Gberlegungen, wie vielleicht Moglichkeiten der Be- 
gegnung zwischen den SchUlern vermehrt und 
intensiviert werden konnten.

Die Verbreitung der deutschen Sprache

Die Schule hat sich nicht damit zufrieden gege- 
ben, nur den SchUlern, die in die Schule aufgenom- 
men werden, intensiv Deutsch beizubringen, sondern 
sie kUmmert sich auch um die viel groBere Zahl, die 
jahrlich abgewiesen werden muB. Sie hat im Laufe 
der Jahre Sprachkurse entwickelt, die alien denen, 
die die Deutsche Schule Athen nicht besuchen kon- 
nen oder wollen, die Mbglichkeit erdffnen, das 
Grund- und Mittelstufen-Sprachdiplom des Goethe- 
Instituts zu erwerben. Hans Georg Him berichtet 
Uber diese "Sprachkurse Deutsch", ihre historische 
Entwicklung und ihren jetzigen Stand.

Kulturelle Veranstaltungen

SchlieBlich versteht sich die Schule - und auch 
dies wird von Dr. Sigrist hervorgehoben - als Ort der 
Begegnung in dem Sinne, daB er in vielfSItigen 
Abendveranstaltungen griechische und deutsche 
SchUler und Eltern, G3ste und Freunde der Schule 
zusammenfUhrt. Da gibt es auBer den Angeboten 
der "Kleinen Volkshochschule" mit Kursen in Spra- 
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εξετάσει τό πράγμα «μιά φορά ρεαλιστικά», γιά νά 
διαπιστώσει ότι: γιά τούς μαθητές, πού άληθινά 
ένδιαφέρονται νά γνωρίσοσν τούς «άλλους», προ- 
σφέρονται άρκετές άκόμη δυνατότητες. Στις δυνα
τότητες αύτές άνήκουν οί Όμιλοι Ελεύθερης 
' Εργασίας (Στή χορωδία συνεργάστηκαν κατά τήν 
τελευταία διετία κατά μέσον όρο 150 μαθητές άπό 
τά δυό τμήματα». Αχίμ Μπρουγκάιερ), oi μεικτές 
ομάδες άθλητισμοϋ καί άθλοπαιδιών, οί έκδηλώσεις 
τών Μαθητικών Κοινοτήτων (πρβλ. Φλώριαν Σμίτ: ή 
έργασία τής Μαθητικής Κοινότητας). Γιά τήν έπικοι- 
νωνία τών ' Ελλήνων μαθητών μέ τή γερμανική 
γλώσσα καί τούς Γερμανούς καθηγητές, πού τή 
διδάσκουν, έγινε κιόλας λόγος. Από τήν έπικοινω- 
νία καί τήν άναμέτρησή του μέ τό ' Ελληνικό περι
βάλλον δέν μπορεί ώστόσο νά άποδεσμευθεϊ ένας 
Γερμανός μαθητής. Τό μάθημα τών Νέων 'Ελληνι
κών, πού είσήγαγε ή Σχολή καί διδάσκεται άπό τούς 
Ελληνες συναδέλφους καί γιά τό όποιο μιλούν ή 

Δήμητρα Καρβελά -  Παπασταύρου καί ή ' Αλεξάν
δρα Μεϊντάνη -  Ροχόντζη, μπορεί νά έχει μόνο σά 
συμπλήρωμα ύποβοηθητική ένέργεια.

Τέλος μιά εύτυχώς μεγάλη εύκαιρία γιά τούς 
"Ελληνες μαθητές μας προσφέρουν οί έκδρομές 
στό ' Εξωτερικό, γιά τίς όποιες ό Δρ. Γιώργος Δημη- 
τράκος μέ τόν τίτλο «25 χρόνια διεθνής μαθητική 
έπικοινωνία» γράφει: Κάθε χρόνο ταξιδεύουν οί 
μαθητές τής Σχολής μας στήν 'Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία τής Γερμανίας, γιά νά μείνουν έκεΤ 
φιλοξενούμενοι άπό οίκογένειες, καί κατόπι ύποδέ- 
χονται τούς Γερμανούς συμμαθητές τους στίς 
δικές τους οίκογένειες. ' Εδώ κι άπό τίς δυό πλευ
ρές μεταδίδονται έντυπώσεις, πού ή έπίδρασή τους 
είναι μακρόχρονη καί σταθερή. "Ας άναφερθεΐ, 
τέλος, ή διαμονή γιά τέσσερες βδομάδες στήν 
■ Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, πού έξασφαλίζει ή 
Γερμανική Παιδαγωγική 'Υπηρεσία ' Ανταλλαγώνσέ 
τρεις διαλεγμένους άπό τή Σχολή γιά τίς ξεχωρι
στές έπιδόσεις τους μαθητές, γιά τούς όποίους 
καταρτίζεται ένα πολύπλευρο πρόγραμμα.

Μπορεί κι ή Σχολή μέ όλες αύτές τίς δραστηριό
τητες νά πραγματώνει τούς καθορισμένους της 
σκοπούς: άλλά καί ή άπογοήτευση, πού έκφράζεται 
στίς έξωτερικεύσεις τών μαθητών, είναι ένα γεγο
νός. ' Υποχρεώνει σέ σκέψεις, γιά τό πώς θά μπο
ρούσαν οί δυνατότητες έπικοινωνίας μεταξύ τών 
μαθητών νά πολλαπλασιασθοϋν, ίσως καί νά έντατι- 
κοποιηθαΟν.

■ Η διάδοση τής Γερμανικής γλώσσας
Ή  Σχολή δέν περιορίζει τή δραστηριότητά της 

διδάσκοντας έντατικά τή γερμανική γλώσσα μόνο 
στούς μαθητές έκείνους πού πέτυχαν νά είσα- 
χθοϋν, άλλά ένδιαφέρεται καί γιά τούς πολύ περισ
σότερους μαθητές, πού κάθε χρόνο άποκλείονται



Chen (Neugriechisch, Englisch, Franzosisch), Grie- 
chischen Volkstanzen, EDV, Malen, Restaurieren, 
Photographieren Abende, in denen deutsche und 
griechische SchUlergruppen Theater spielen, Chor 
und Orchester der Schule ein Konzertgeben, Gaste 
musizieren Oder Vortrage halten, griechische Volks- 
tanze vorgefUhrt warden, eine Ausstellung von 
Arbeiten aus dem Kunstunterricht eroffnet wird, 
Filme gezeigt warden. Es sind tails Veranstaltungen, 
die - und das sei hier dankbar vermerkt -durch Ver- 
mittlung des Goethe-lnstituts Oder der beiden deutsch- 
sprachigen Gemeinden zustandekommen, tails Dar- 
bietungen, in denen sich die Schule darstellt und 
EInblick in ihre Arbeit gibt. Musik- und Kunstaus- 
Ubung, Theaterspielen und Volkstanz sind Tatigkei- 
ten, die ihren Sinn in sich selbst tragen. Von dem 
"spezifisch musikalischen ErlebnisgehaltdesOrche- 
sterspiels flir die AusUbenden” spricht Achim Brug- 
gaier. "Die eigene praktische Arbeit... vermittelt 
eine Bereicherung und Fdrderung von Sensibilitat, 
Rationalitat und Kreativitat, sie sollte also im Mittel- 
punkt des Kunstunterrichts stehen” , schreibt Theo 
Schickle, im Theater gelingt es den SchUlern, "Ant- 
worten auf wissenschaftliche Fragen zu finden, ihr 
verborgenes Talent zu entdecken, in einer ebenso 
ernsten wie angenehmen Beschaftigung sich zu 
unterhalten und innere Befriedigung zu finden” , 
heist es bei Jannis I. Mylonas, und daS sich dem 
Jugendlichen im Volkstanz, der Bewegung, Musik 
und Wort in sich vereint, eine besondere Ausdrucks- 
mdglichkeit bietet, betont zurecht Eleni Tersaki- 
lliopoulou. So sehr diese Tatigkeiten fUr alle, die sie 
ausUben, wertvoll in sich sind, so sehr sind sie aber 
auch darauf angelegt, eine Botschaft zu vermitteln. 
Wilhelm Reuther hat es In selnem "Theater” Uber- 
schriebenen Artikel auf die Formel gebracht: "Wir 
spielen, well es SpaB machf! In erster LInie fUr uns. 
In zweiter LInIe fur die Zuschauer, in drifter Linie fUr 
den Namen und das Renommee der Schule” .

DaB die Schule mit ihrem reichhaltigen Angebot 
an Entfaltungs- und Darstellungsmogllchkelten auf 
dem richtigen Wege ist, beweisen die AuBerungen 
der Schuler, wie man in dem Artikel von Michaela 
Greve und den von Heinrich Becker zusammenge- 
stellten Berichten nachlesen kann. Umso bedauerli- 
cher ist es, daB die Reformen des griechischen 
Schulwesens diesen Freiraum mehr und mehr ein- 
schranken, als ob Erziehung sich in Gedachtnistrai- 
ning erschdpfte. Wir werden uns jedenfails bemU- 
hen, wo immer es sich anbietet, diesen emotionalen 
Bereich zu pfiegen und all die genannten Aktivitaten 
ebenso als integralen Bestandtell unserer Erzie- 
hungsarbeit zu betrachten wie die Sport- und Som- 
merfeste, die Wandertage und Wanderfahrten, die 
ihren festen Platz im Ablauf des Schuijahres haben.

άναγκαστικά. Μέ τό πέρασμα τών χρόνων οργάνωσε 
φροντιστηριακά τμήματα γερμανικής γλώσσας, πού 
δίνουν τή δυνατότητα σ ’ όλους εκείνους, πού δέν 
μπορούν ή δέ θέλουν νά φοιτήσουν στή Γερμανική 
Σχολή ' Αθηνών, νά άποκτήσουν τό δίπλωμα κατώτε
ρης καί μέσης βαθμίδας τής γερμανικής γλώσσας 
τού 'Ινστιτούτου Γκαΐτε. ΓΓ αύτάτάφροντιστηριακά 
τμήματα τής γερμανικής γλώσσας, τήν ίσταρική 
τσυς έξέλιξη καί τήν τωρινή τους κατάσταση μάς 
πληροφορεί ό Γκέοργκ Χίρν.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Τέλος ή Σχολή νοείται -  καί αύτό τονίζεται άπό 
τόν Δρα Ζίγκριστ -  σάν τόπος έπικοινωνίας μέ τήν 
έννοια, ότι ό τόπος αύτός συγκεντρώνει στις πολυ- 
πσίκιλες βραδυνές έκδηλώσεις "Ελληνες καί Γερ
μανούς μαθητές καί γονείς, έπισκέπτες καί φίλους 
τής Σχολής. Εκτός άπό τις προσφορές τού «Μι
κρού Λαϊκού Πανεπιστημίου», μέ τά γλωσσικά τμή
ματα (Νέα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά), τούς 
έλληνικούς έθνικούς χορούς, τά κομπιούτερ, τή 
Ζωγραφική, τήν άποκατάσταση έργων τέχνης, τή 
Φωτογραφία, ύπάρχουν βραδιές, κατά τις όποιες οί 
Γερμανικοί καί 'Ελληνικοί θεατρικοί "Ομιλοι τών 
μαθητών παίζουν θεατρικά έργα, ή Χορωδία καί ή 
Ορχήστρα τής Σχολής δίνουν συναυλίες, οί καλε

σμένοι καλλιτέχνες καί έπιστήμονες παίζουν μου
σική ή δίνουν διαλέξεις, χορεύονται ' Ελληνικοί 
'Εθνικοί χοροί, άνοίγουν έκθέσεις μέ μαθητικές 
έργασίες άπό τό μάθημα τών Τεχνικών, προβάλλον
ται κινηματογραφικές ταινίες. Πρόκειται άπ' τή μιά 
μεριά γιά παραστάσεις, πού πραγματοποιούνται -  
καί αύτό άς σημειωθεί έδώ μέ εύγνωμοσύνη -  μέ τή 
μεσολάβηση τού ' Ινστιτούτου Γκαίτε ή τών δύο γερ- 
μανόγλωσσων κοινοτήτων, άπό τό άλλο μέρος γιά 
έκδηλώσεις μέ τις όποίες παρουσιάζεται ή Σχολή 
καί δίνει μιά ιδέα γιά τήν έργασία της. Μουσική καί 
άσκηση καλλιτεχνική, άνέβασμα θεατρικών έργων 
καί έθνικσί χσροί είναι δραστηριότητες, πού φέρουν 
μέσα τους τό νόημά τους. Γιά τό «περιεχόμενο τών 
καθαυτό μουσικών βιωμάτων άπό τό παίξιμο τής 

Ορχήστρας γιά ταύς έκτελεστές» μιλάει ό Αχίμ 
Μπρουγκάιερ. « Ή  άτομική πρακτική έργασία... με
ταδίδει πλουτισμό καί πρσαγωγή τής εύαισθησίας, 
τσύ όρθολογισμσύ καί τής δημιουργικότητας, γι 
αύτό θά έπρεπε νά βρίσκεται στό κέντρα τού καλλι
τεχνικού μαθήματος» γράφει ό Τέο Σίκλε' στό θέα
τρο καταφέρνουν οί μαθητές «νά βρούν άπαντήσεις 
σέ έπιστημονικά ζητήματα, νά άνακαλύψουν τό 
κρυμμένο τους ταλέντο, νά διασκεδάσουν σέ μιά 
σοβαρή όσο καί εύχάριστη ένασχόληση», άναφέρει 
ό Γιάννης Μυλωνάς, καί ή ' Ελένη Τερζάκη -  ' Ηλιο- 
πούλου τονίζει σωστά ότι μέ τούς έθνικούς χορούς, 
πού ένώνουν μέσα τους κίνηση, μουσική καί λόγο,



"Die Probleme sind vielseitig, die Interessen der 
im Schulleben integrierten Gruppen wie SchUier, 
Lehrer, Angesteiite, Eltern Oder Behorden oft vdllig 
kontrar” , schreibt Horst Vigener, der Vorsitzende 
des Vorstandes des Deutschen Schulvereins Athen, 
und er bringt in seiner Formulierung zum Ausdruck, 
daS die Interessen, so divergent sie sein mogen, die 
Integration im Schulleben, die Konzentration auf das 
uns alien gemeinsame Aniiegen der Erziehung und 
Bildung nicht hindern.

Wenn die Dokumentation zeigt, daS es trotz ver- 
schiedener Perspektiven einen Konsens im Wesent- 
lichen gibt, hat sie ein wichtiges Aniiegen erfUllt.

Ich danke alien, die der Schule geholfen haben 
und helfen, die ihr gestellten Aufgaben zu erfUllen, 
und alien, die dazu beigetragen haben, daB dieser 
Rechenschaftsbericht vorgelegt warden kann. Ein 
besonderer Dank gilt am SchluB Herrn Oberstudien- 
direktor Dr. Joachim Zeidler, der 12 Jahre lang die 
Geschicke der Schule vorbildlich geleitet hat. In sei- 
nem Sinne und im Sinne seiner beiden Vorganger- 
Herrn Dr. Helmut Flume und Herrn Helmut Beck
mann - weiterzuarbeiten, ist unser Aniiegen.

Kurt Roeske

δίνεται στόν νέο μιά ιδιαίτερη εκφραστική δυνατό
τητα. Όσο πολύτιμες είναι καθεαυτές οί δραστηρι
ότητες αύτές γιά όλους, πού τίς άσκοΰν, άλλο τόσο 
άποσκοποΟν στό νά μεταδώσουν ένα μήνυμα. ' Ο 
Βίλχελμ Ρώυτερ έδωσε τή διατύπωση στό άρθρο 
του μέ τήν επιγραφή «Θέατρο»: «Παίζουμε γιατί 
μάς άρέσει. Πρώτα -  πρώτα γιά μάς, ύστερα γιά 
τούς θεατές καί τέλος γιά τό όνομα καί τή φήμη τής 
Σχολής».

Οτι ή Σχολή μέ τήν πλούσια προσφορά της σέ 
δυνατότητες, έξελίξεις καί παραστάσεις βρίσκεται 
στό σωστό δρόμσ, άποδεικνύεται άπό τίς έκδηλώ- 
σεις τών μαθητών, πού μπορεί κανείς νά τίς διαβά
σει στό άρθρο τής Μιχαέλα Γκρέβε καί στις συνσ- 
πτικές έκθέσεις τσΰ Χάινριχ ΜπαΤκερ. Καί είναι 
άκόμη πιό λυπηρό, πού ή μεταρρύθμιση τής έλληνι- 
κής Παιδείας περιορίζει όλο καί περισσότερο αύτόν 
τόν έλεύθερο χώρο, σά νά έξαντλεΐται ή άγωγή σέ 
άσκήσεις τής μνήμης. Πάντως θά καταβάλουμε 
κάθε προσπάθεια, όπουδήποτε προσφέρεται αύτή ή 
δυνατότητα, γιά τήν καλλιέργεια τής συναισθηματι
κής αύτής περιοχής. Καί νά θεωρήσουμε έπίσης 
όλες τίς δραστηριότητες πού άναφέραμε σάν όλο- 
κληρωμένο συστατικό τής παιδαγωγικής μας έργα- 
σίας, όπως τίς αθλητικές έπιδείξεις καί τή γιορτή 
τού καλοκαιριού, τίς ήμερήσιες έκδρομές καί τά 
πολυήμερα ταξίδια, πού κατέχουν σταθερές θέσεις 
μέσα στό κύλημα τού σχολικού χρόνου.

«Τά προβλήματα είναι πολύπλευρα, τά συμφέ
ροντα τών κλειστών όμάδων μέσα στή ζωή τής Σχο
λής, όπως τών μαθητών, τών καθηγητών, τών 
γονέων ή τών Αρχών, είναι συχνά έντελώς άντί- 
θετα» γράφει ό Χόρστ Φίγκενερ, ό Πρόεδρος τού 
Συμβουλίου τού Γερμανικού Σχολικού Συλλόγου
Αθηνών καί διατυπώνει στό κείμενό του τή γνώμη, 

ότι τά συμφέροντα, όσο κι άν προκαλοϋν διαφορές, 
δέν έμποδίζουν ώστόσο τή σύμπνοια στή ζωή τού 
Σχσλείου καί τή συγκέντρωση στήν κοινή σέ όλους 
μας έγνοια τής άγωγής καί τής μόρφωσης.

"Αν τά τεκμήρια αύτά δείχνουν ότι, παρά τίς διαφο
ρετικές προοπτικές, ύπάρχει μιά συμφωνία έπί τής 
ούσίας, τότε έχει έκπληρωθεΐ μιά σπσυδαία έπιθυμία.

Εύχαριστώ όλαυς όσσι έχουν βοηθήσει καί βση- 
θσϋν τή Σχολή, γιά νά έκπληρώσει τήν άποστολή 
της, καθώς καί όλους όσοι έχουν συμβάλει, ώστε νά 
μπσρέσει νά έτοιμασθεϊ ή άπσλογιστική αύτή 
"Εκθεση. Ιδιαίτερες εύχαριστίες χρωστσΰμε, τέ- 
λσς, στόν κύρισ Διευθυντή Δρα Γισαχίμ Τσάϊντλερ, 
πσύ κατεύθυνε ύπσδειγματικά τίς τύχες τής Σχσλής 
έπί 12 χρόνια. ' Η έπιθυμία μας είναι νά συνεχίσουμε 
τήν έργασία σύμφωνα μέ τήν ένναια πσύ τής έδινε ό 
ίδιος καθώς καί οί δύο προκάτοχοί του, διευθυντές 
Δρ Χέλμουτ Φλούμε καί Χέλμουτ Μπέκμαν.

Κούρτ Ρέσκε



Oberstudiendirektor 
Kurt Roeske 
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Die Deutsche Schule Athen aus der Sicht der Botschaft

25 Jahre Sind seit der Wiedereroffnung der Deut- 
schen Schule Athen nach dem Kriege vergangen, 
und ihre Tradition reicht weit ins 19. Jahrhundert 
zurUck. Das Jubilaum gibt AnIaB zum Clberdenken 
der Frage, was diese Schule fur die Botschaft 
bedeutet, deren Aufgabe die Fbrderung der Bezie- 
hungen der Bundesrepublik Deutschland mit Grie- 
chenland ist.

DaB es dabei nicht nur urn die politischen und 
wirtschaftlichen Beziehungen geht, sondern auch 
urn die kulturellen, liegtauf der Hand. Das BemUhen 
um diese Beziehungen wird vom Auswartigen Amt 
als “ die 3. Saule” der AuBenpolitik angesehen. 
Zugleich besteht bei alien politischen Kraften in der 
Bundesrepublik Deutschland Einigkeit darUber, daB 
die auswartigen Kulturbeziehungen von dem Prinzip 
des Austauschs und der Zusammenarbeit mit dem 
Gastland beherrscht sein sollen.

In diesem Rahmen stellt die Deutsche Schule 
Athen ein wesentliches Element unserer deutschen 
kulturellen Prasenz in der Hauptstadt Griechenlands 
dar. Mit dem Goethe-lnstitut hat sie das BemUhen 
um die Verbreitung der deutschen Sprache gemein- 
sam. Auf eine lange erfolgreiche Tatigkeit kann 
auch das Deutsche Archaologische Institut in Athen 
zurUckblicken. Alle diese Institutionen - einge- 
schlossen die Lehrkrafte, die an die Germanistische 
Abteilung der Universitat Athen entsandt sind - Uben 
tagliche Zusammenabeit mit den Behdrden des 
Gastlandes und bauen BrUcken der Verstandigung 
zwischen den beiden Vbikern.

Innerhaib der groBen Zahl deutscher Auslands- 
schulen nimmt die Deutsche Schule Athen - wie 
auch die von Thessaloniki - eine hervorragende 
Stellung ein. Die Bundesregierung, die zur Zeit 45 
Begegnungsschulen und 36 deutschsprachige Aus- 
landsschulen fdrdert, hat in ihrem 1978 verabschie- 
deten “ Rahmenplan fUr die auswartige Kulturpolitik 
im Schulwesen’’ ihr Ziel definiert, neben einer ver- 
besserten schulischen Versorgung von Kindern im 
Ausland lebender Deutscher die Begegnung junger 
Menschen unterschiedlicher Sprache und Kultur zu 
fbrdern. In Europe dient dies nicht zuletzt auch der 
UnterstUtzung des politischen Einigungsstrebens.

Wir dUrfen das Dorpfeld-Gymnasium zu den 
Begegnungsschulen zahlen, wenn auch der Unter- 
richt in der griechischen und deutschen Abteilung 
getrennt erteilt wird. AuBer Deutschen und Griechen 
befinden sich noch 15 andere Nationaiitaten an die- 
ser Schuie. Gelegenheit zur Libung von Toleranz 
und Kameradschaft ist daher reichlich gegeben, die 
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Fahigkeit zur geistigen Auseinandersetzung mit 
anderen Kulturen kann hier entwickelt warden.

Wenn die Schule daruber hinausfUr ihre griechi
schen SchUler einen doppelten AbschluB anbietet, 
der sowohl in Griechenland wie in Deutschland den 
Zugang zu den Universitaten vermittelt, leistet sie fUr 
die Kinder des Gastlandes einen besonderen 
Dienst, der auch in erfreuiichem Umfang wahrge- 
nommen wird. Mit sichtbarem Erfolg: Seit Jahren 
liegt die Deutsche Schule Athen hinsichtlich der 
Zahl der Absolventen mit Staatsangehdrigkeit des 
Gastlandes, die eine direkte Hochschulzugangsbe- 
rechtigung fUr Deutschland erlangen, an der Spitze 
aller von der Bundesregierung gefbrderten Auslands- 
schulen!

Es sollte nicht unerwahnt bleiben, daB die Deut
sche Schule Uber den Schulunterricht und die 
Sprachkurse hinaus auch Veranstaltungen der 
Erwachsenenbildung, Theater- und Musikabende 
anbietet und damit einen Ort der direkten Begeg
nung zwischen Griechen und Deutschen bildet. Neu 
ankommende deutsche Familien konnen hier Kon- 
takte mit Landsleuten finden, die schon langer in 
Griechenland leben. Die Schule Ubt auch hierdurch 
eine wichtige integrierende Funktion aus, die sie mit 
den beiden deutschsprachigen Kirchengemeinden 
teilt.

Die bei der Botschaft arbeitenden Eltern von 
z.Zt. 33 Kindern, die die Schule Athen besuchen, 
Sind besonders zufrieden, am Dienstort Athen eine 
so gute Ausbildungsstatte gefunden zu haben.

Es Sind also genUgend Griinde vorhanden, daB 
die Botschaft nicht nur der Schule zu ihrem Jubila
um, sondern auch sich selbst zur Existenz dieser 
Institution gratulieren kann. In Zusammenarbeit von 
Schulleitung, Schuivorstand, Lehrerschaft, griechi
schen Schulbehorden und Botschaft wird auch in 
Zukunft ein erfolgreiches Wirken gesichert sein.

Dr. Helmut Sigrist 
(Botschafter)



Der Vorstand des Deutschen Schulvereins Athen

Gerne hat der Vorstand die Anregung der 
Schulleitung und des Kollegiums unterstiitzt, eine 
Publikation herauszugeben, die unsere Deutsche 
Schuie Athen Uber den begrenzten Rahmen der 
SchUier, Lehrer und Eltern hinaus noch ein wenig 
bekannter macht und jedem Interessierten einen 
Einbiick in das Schulleben, die Struktur, den Wir- 
kungsbereich und die Zielsetzung einer deutschen 
Ausiandsschule vermittelt.

Unsere Schuie ist keine neue institution, aber sie 
hat sich gewandeit und angepaBt an immer neue 
Forderungen der Umwelt, sowohl der deutschen 
auswartigen Kuiturpoiitik und padagogischen Neue- 
rungen folgend, als auch den jeweiligen Gegeben- 
heiten unseres Gastiandes Griechenland.

Im Zeichen dieser Anpassungen hat sich auch 
der Trager unserer Schuie neu formiert:

im Jahre 1975 wurde der Deutsche Schuiverein 
Athen ins Leben gerufen und damit die Phase der 
Betreuung der Schuie durch ein Gremium engagier- 
ter und in Athen iangansassiger Deutscher beendet, 
die mit bewundernswerter Energie und Ausdauer 
gemeinsam mit der deutschen Botschaft nach dem
2. Weltkrieg begonnen hatten, die Schuie wieder ins 
Leben zu rufen, aufzubauen und zu erhalten.

Der heutige Vorstand, jeweils auf Zeit aus dem 
Kreise der Mitglieder des Schulvereins gewahit und 
gebunden an die vom Auswartigen Amt genehmig- 
ten Satzungen, hat nunmehr die FortfUhrung dieser 
Pfiichten Ubernommen. Er betreut die Schuie nicht 
nur intern organisatorisch, personell Oder finanziell, 
sondern vertritt sie auch nach auBen hin sowohl 
dem Gastlande wie auch den deutschen Behorden 
gegenUber, so daB einerseits bewahrte und traditio- 
nelle Strukturen erhalten bleiben und die Wahrung 
der bikulturellen Aufgaben sichergestellt ist, ande- 
rerseits aber auch dafUr Sorge getragen wird, daB 
neue Ziele den wechseinden Umstanden entspre- 
chend zur Weiterentwicklung der Deutschen Schuie 
Athen gesteckt und verfoigt werden.

Die Probleme sind vielseitig, die Interessen der 
im Schulleben integrierten Gruppen wie Schuler, 
Lehrer, Angestellte, Eltern Oder Behorden oft vdllig 
kontrdr. Es ist daher nicht immer leicht, gegenseiti- 
ges Verstandnis bei alien Partnern zu erwecken; 
und dies auch fUr die manchmal unvermeidbaren, 
unpopularen Entscheidungen.

Die neun Damen und Herren des Vorstandes, 
unterstUtzt durch die fachkundigen Beisitzer der 
Deutschen Botschaft sowie den Schulleiter und 
dessen Stellvertreter, sind bemUht, den Problem-

kreisen die notige fachliche und zeitliche Bearbei- 
tung angedeihen zu lassen. So werden heute wie 
sicher auch zu frUheren Zeiten gar mancher Abend 
freiwillig den haufigen Vorstandssitzungen geopfert, 
in AusschUssen Spezialthemen untersucht, regel- 
maBig Mitgliederversammiungen abgehalten und 
viele Aussprachen mit involvierten Stellen gefUhrt.

Dennoch ist gemeinhin feststellbar, daB trotz 
alien Engagements die Kritik von vielen Seiten nicht 
erlahmt und die Zahl derer kaum abnimmt, die mit 
den Mdglichkeiten, die die Deutsche Schuie Athen 
bieten kann, nicht zufriedenzustellen sind. Das muB 
wohl so sein. Die Anerkennung und der Ruf jedoch, 
den unsere Schuie auch Uber die Grenzen Grie- 
chenlands hinaus genieBt, dUrfte rUckblickend die 
Arbeit all derer rechtfertigen, die sich urn diese 
Schuie, an welcher Stelle auch immer, bemUht 
haben.

Unsere Schuie ist darauf angewiesen, mit der 
Schulbeihilfe der Bundesrepublik Deutschland und 
den eingehenden Schulgeldern alle Ausgaben zu 
bestreiten. Angesichts der bundesdeutschen Spar- 
maBnahmen und gesetzlichen Schulgeldbeschran- 
kungen mUssen heute leider viele WUnsche uner- 
fUlIt bleiben. DarUber hinaus bedeutet das eine 
vorsichtige und langfristig angelegte Haushaltspoli- 
tik, urn zu erhalten, was in vielen Jahrzehnten aufge- 
baut wurde.

Ich bin der Uberzeugung, daB angesichts der 
sachlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit 
der mit der Leitung und FUhrung der Deutschen 
Schuie Athen derzeit betrauten Stellen dem weite- 
ren Gedeihen unserer Schuie beste Voraussetzun- 
gen gegeben werden und danke im Namen des 
Vorstandes all denen, die sich urn unsere Schuie, 
auf welche Art immer, direkt Oder indirekt, bemUht 
haben.

Horst Vigener



Der Vorstand des Deutschen Schulvereins Athen 
v.I.n.r. 1. Reihe : Frau Dombros, Frau Schafer

2. Reihe : Flerr von Busse, Frau Tsakona, Flerr Vigener, 
Flerr Dr. Fleidtmann, Flerr Schober



Vorbereitungen zur Wiedereroffnung der Deutschen Schule Athen

Im Sommer 1955 erhielt ich von der Deutschen 
Botschaft in Athen brieflich die Bitte, mich bei der 
Botschaft zu melden. Dort wurde mir mitgeteilt, daB 
man daran denke, die Deutsche Schule Athen wie- 
der zu erdffnen. Daraufhin wurde ich mit dem von 
der Bundesrepublik entsandten Lehrer Graf von 
Westfalen in Verbindung gebracht. Trotz aller 
Bedenken von deutscher Seite, ob man ein Inter- 
esse fUr den Besuch einer Deutschen Schule 
wecken kdnne, war ich der festen Dberzeugung, 
daB die Zeit reif war, griechischen Eltern die Mdglich- 
keit zu eroffnen, ihre Kinder wieder in die Deut
sche Schule zu schicken. So wurde der EntschluB 
gefaBt, Deutschkurse fiir die griechischen Kinder 
einzurichten, die am Anfang im Goethe-lnstitut, in 
der OmiroustraBe und bald danach in der Akade- 
miestraBe, abgehalten wurden. 58 griechische Kin
der meldeten sich, und so begann am 11. Oktober 
1955 der Unterricht. Es bildeten sich zwei Anfanger- 
kurse, die Frau Wokoff und ich Ubernahmen, und 
ein Kurs fiir Fortgeschrittene, den Herr Graf von 
Westfalen selbst Ubernahm. Bald zogen wir in die 
Raume der Filtzou Schule, Milioni 8.

Trager der neuen Deutschen Schule Athen sollte 
wie frUher der Deutsche Schulverein sein. General- 
direktor im Kultusministerium war damals gltickli- 
cherweise mein ehemaliger Lehrer und Gymna- 
siarch an der Deutschen Schule Athen, Professor 
Bonis, den ich sofort mit Graf von Westfalen in Ver
bindung brachte und der sich besonders fUr die 
Wiedererdffnung der beiden Deutschen Schulen in 
Griechenland einsetzte.

Danach lud der Deutsche Botschafter Dr. Theo 
Kordt die Eltern deutscher Staatsangehdrigkeit zur 
Bildung eines neuen Schulvereins in den Gemein- 
desaal der Evangelischen Kirche deutscher Spra- 
che in Griechenland ein. Wahrend dieser Versamm- 
lung wurde der deutsche Schulverein gegriindet 
und ein Vorstand gewahit, Zum Vorsitzenden wurde 
Herr Karlhans HOffiinghaus, ehemaliger SchUler der 
Deutschen Schule Athen aus der Vorkriegszeit, 
gewahit, der alles weitere Ubernahm.

Im Mai 1956 wurde das Kulturabkommen aus 
AnIaB des Besuches des Deutschen Bundesprasi- 
denten zwischen der Bundersrepublik Deutschland 
und dem Konigreich Griechenland abgeschlossen. 
Der Kulturvertrag besagte, daB die Deutschen 
Schulen innerhalb von 12 Monaten nach Unter- 
zeichnung des Kulturabkommens ihre Tatigkeit auf- 
zunehmen hatten. Es gait demnach, die Schule 
innerhalb der auBerst kurzen Zeit von 5 Monaten bis

zum Beginn des Schuljahres aus einem Nichts voll 
aniaufen zu lassen. Hinzu kam, daB die umfangrei- 
chen Vorbereitungen in den Sommermonaten 
getroffen warden muBten, in einer Zeit also, in der 
sich alles auf Uriaub befindet. Aus diesem Grunde 
fiel die meiste Arbeit auf den neu gewahiten Vorsit
zenden, der landes- und sprachkundig alle Verhand- 
lungen fUhrte: bei der Suche und Anmietung eines 
fUr den Schulbetrieb geeigneten Hauses, bei der 
Auswahl und Anstellung der deutschen und griechi
schen LehrkrSfte sowie bei der Beschaffung der 
kompletten Schuleinrichtung, und der sich bei die
ser Tatigkeit unermUdlich und verantwortungsbe- 
wuBt einsetzte.

Unsere BemUhungen, wieder in das alte 
Gebaude, Arachovisstr. 11 einzuziehen, hatten lei- 
der keinen Erfolg. Man versprach uns ledigiich ein 
Ersatzgrundstuck, auf dem die Bundesrepublik ein 
neues Gebaude errichten kdnnte. So fingen wir an, 
nach einem geeigneten Gebaude zu suchen. Es war 
aber nicht so einfach, eines zu finden, das den 
Anforderungen eines Schulgebaudes Rechnung tra- 
gen wurde. Nach langem Suchen entschloB sich 
der Vorsitzende fLir das Gebaude in der Metsovou- 
straBe 4, in der Nahe des Nationalmuseums.

Bei dem ausgewahiten Haus handelte es sich 
nicht um ein verlassenes Schulgebaude, das man 
mit wenig Kosten und Zeitaufwand wieder fUr Schul- 
zwecke hatte verwenden konnen, sondern um ein 
groBeres, altes Wohnhaus eines alten griechischen 
GroBgrundbesitzers. Es gait daher, die verschiede- 
nen Wohn- und Schlafrdume, KUchen, Badezimmer 
und Waschraume fiir den Schulbetrieb umzubauen. 
Aus dem verwilderten Garten hinter dem Haus 
wurde, nach dessen Umgestaltung - nur eine stattli- 
che Palme blieb stehen - ein Pausenhof. Aus einem 
langgestreckten Kohlen- und Abfallschuppen ent- 
standen (nach Uberwindung besonderer Schwierig- 
keiten) ordentliche SchUlertoiletten.

Um die Kosten fUr die Umbauten so niedrig wie 
mdglich zu halten, wurde kein Architekt mit der Pla- 
nung und DurchfUhrung beauftragt. Die Arbeit Uber
nahm der Vorsitzende selbst, und das Gebaude 
konnte te rm ingerecht zum Schulanfang am 
1.10,1956 seiner Bestimmung Ubergeben werden. 
Spater wurde noch das Haus in der Rethymnou- 
straBe und noch spater das Haus in der Patission- 
straBe dazuerworben.

Da das fUr den Schulbetrieb vorgesehene 
Gebaude noch eine Baustelle war, muBten Aufnah- 
meprUfungen und Einschreibungen der kUnftigen



griechischen SchUler der Deutschen Schule Athen 
provisorisch in den Raumen des Nebengebaudes 
des Goethe-lnstituts in der AkademiestraBe vorge- 
nommen warden. Dort batten wir das erste Sekreta- 
riat der Deutschen Schule Athen eingerichtet, das 
ich Ubernahm, zusatzlich zu dem Unterricht in den 
Deutschkursen, die ich den ganzen Sommer 1956 
erteilte. Mit dem Schulbeginn Ubernahm das Sekre- 
tariat Frau Di Lernia, die frUher in der ehemaligen 
Deutschen Schuie iange Jahre ais Sekretarin treue 
Dienste geleistet hat.

Die AutnahmeprUfungen im Deutschen wurden 
im September durchgefuhrt. Ebenfaiis iegten dieje- 
nigen SchUier, die Nachmittagskurse besucht hat- 
ten, ais auch diejenigen, die privat Deutschunterricht 
gehabt batten, die AutnahmeprUfungen fUr den Ein- 
tritt in das Gymnasion vor einer PrUfungskommis- 
sion des griechischen Kultusministeriums ab.

Erster Leiter der Deutschen Schule Athen wurde 
Herr Oberstudiendirektor Dr. Helmut Flume.

Die Auswahl und Ansteliung der griechischen 
Lehrkrafte war auBerst schwierig. Aus den bei mir 
eingereichten Antragen war zu ersehen, daB sich 
nur wenige fUr die Tatigkeit eigneten. Unsere BemU- 
hungen, den ehemaiigen Lehrer der Deutschen 
Schule Athen, Dimitrios Monojos, der in padago- 
gischen Fachkreisen besonders geschatzt wurde, 
ais neuen Gymasiarchen anzustellen, sind uns lei- 
der miBlungen, So wurde der EntschluB gefaBt, vor- 
erst die griechischen Lehrkrafte zu verpflichten und 
sich die letzte Enstscheidung in der Frage des Gym- 
nasiarchen vorzubehaiten.

So fand die Wiederdffnung der Deutschen 
Schule Athen im Oktober 1956 in der Metsovou- 
straBe 4 mit 201 griechischen und deutschen SchU- 
lern start. Seit 1968 fUhrt sie ihre Aufgabe in ihrem 
eigenen Gebaude in Paradissos Amaroussion wai
ter. Sie zahit zur Zeit 1167 deutsche und griechische 
SchUler.

Dimitra Karvela-Papastavrou

' Αναμνήσεις άπό τη γνωριμία μου μέ τόν W. Dorpfeld
“ Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem 

man nicht vertrieben warden kann”

Jean Paul - Maxime

' Ως τά μέοα του 1977 είχα τήν εντύπωση ότι τό 
πρώτο μου συναπάντημα μέ τό διάσημο αρχαιολόγο 
καί ιδρυτή τής Γερμανικής Σχολής ’ Αθηνών Wilhelm 
Dorpfeld είχε γίνει τό Μάιο τοΰ 1930 ατούς Δελ
φούς, τήν έποχή πού ετοιμάζονταν μέ πολλή φρον
τίδα οί δεύτερες Δελφικές γιορτές τού Αγγέλου 
καί τής Εϋας Σικελιανοϋ. Φοιτητής φιλολογίας τότε 
είχα τήν έξαιρετική τύχη νά πάρω μέρος, καί μάλι
στα γιά δεύτερη φορά, στό περίφημο έκεΐνο Festi
val, - είχα πάρει μέρος, μαθητής άκόμη, καί στις 
πρώτες Δελφικές γιορτές τό Μάιο τοϋ 1927 - γιά νά 
χορέψω μέ μιά όμάδα νέων άπό τή Θεσσαλονίκη τόν 
πυρρίχιο χορό στό άρχαΐο στάδιο τών Δελφών, "Ενα 
σύντομο όμως δημοσίευμα τοϋ φίλου Γ. Ζωγρα- 
φάκη, μέλους τότε τής χορευτικής μας όμάδας, 
πού άναφε ρόταν στά πενηντάχρονα τών πρώτων 
Δελφικών γιορτών, μέ ύποχρέωσε νά μεταθέσω τό 
πρώτο μου συναπάντημα μέ τόν Dorpfeld τρία χρό
νια νωρίτερα.

Αύτό πρέπει νά έγινε τήν τρίτη καί τελευταία 
μέρα τών Δελφικών γιορτών τοϋ 1927. Τό τριήμερο 
έκεΐνο ΕεεΙίνεΙ θά έκλεινε μέ δυό πυρρίχιους 
χορούς άπό μιάν άθηναϊκή καί άπό τή δική μας 
όμάδα στό Δελφικό Στάδιο. Ντυμένοι σάν άρχαϊοι

όπλίτες καί μέ συνοδεία τυμπάνων έκτελέσαμε μέ 
έξαιρετική έπιτυχία τό θεαματικότατο πολεμικό μας 
χορό, κι όταν τελειώσαμε, άντί νά άποχωρήσουμε 
άπό τό στάδιο, τραβήξαμε αύθόρμητα πρός τήν κερ
κίδα τών έπισήμων καί, άφοϋ καθίσαμε πάνω σέ 
μεγάλες άσπίδες τόν ιεροφάντη τής Δελφικής 
Ιδέας "Αγγελο Σικελιανό, τή γυναίκα του Εϋα καί 

ένα τρίτο πρόσωπο, πού δέ θυμόμουν τό όνομά του, 
τούς πήραμε στούς ώμους μας καί τούς περιφέ
ραμε θριαμβικά κάτω άπό τά ζωηρά χειροκροτήματα 
τού διεθνούς κοινού, πού είχε πλημμυρίσει τό στά
διο. Ή  μαρτυρία τοϋ Γ. Ζωγραφάκη, ότι τό τρίτο 
πρόσωπο, πού τιμήσαμε μ ’ αύτό τόν τρόπο, ήταν ό 
στενός φίλος καί συνεργάτης τοϋ ζεύγους Σικελια- 
νοϋ, καθηγητής Γουλιέλμος Δαΐρπφελντ, βεβαιώνει 
ότι ή πρώτη μου «έπαφή» μέ τόν ιδρυτή τοϋ Σχο
λείου μας έγινε τό άπόγευμα έκεΐνο τοϋ 1927 στό 
Δελφικό στάδιο καί μάλιστα μέ τόν ιδιαίτερο τρόπο 
πού άνάφερα. Γιατί έκεΐνο πού θυμάμαι καλά είναι 
ότι ή τετράδα μας δέν έσήκωσε ούτε τόν "Αγγελο 
ούτε τήν Εϋα Σικελιανοϋ, άλλά τό τρίτο πρόσωπο, 
πού δέν ήταν άλλο άπό τόν W. Dorpfeld.

Τό πραγματικό ώστόσο πρώτο μου συναπάντημα 
μέ τόν όνομαστό αύτόν άρχαιολόγο έγινε έντελώς



Majolika

(Madchen, 
19 Jahre)



άναπάντεχα τό Μάϊο τοϋ 1930, όπως είπα, στό 
Αρχαίο Θέατρο τών Δελφών. Τότε όμως ήμουνα 

πιά φοιτητής φιλολογίας καί ήξερα αρκετά γιά τόν 
ίδιο καί τό έργο του. Νά λοιπόν πώς έγινε ή «συνάν
τηση» αύτή.

’ Ηταν ένα ηλιόλουστο άπόγευμα καί γινόταν ή 
τελευταία πρόβα σέ ρυθμό παραστάσεως στό 
άρχαίο θέατρο μέ τόν «Προμηθέα Δεσμώτη» ή τίς 
«■ Ικέτιδες» τού Αίσχύλου - δέ θυμάμαι άκριβώς. Τό 
άραιό άκροατήρισ τό άποτελοΰσαν οί «συνεργάτες» 
τού Σικελιανοΰ, όπως συνήθιζε νά μάς άποκαλεί ό 
ποιητής. Ενώ ήμασταν όλότελα άπορρσφημένοι 
άπό τήν παράσταση, πού είχε κιόλας άρχίσει, 
πέρασε άθόρυβα άπό τό έπάνω διάζωμα στό θέατρο 
μιά όμάδα άπό ξένους τουρίστες καί πήρε θέση 
κοντά μας στίς έπάνω κερκίδες. Μ’ όλο πού δέν 
ήταν ή πρώτη φορά, πού έβλεπα νά παίζεται άρχαία 
τραγωδία μέσα στό φυσικό της περιβάλλον, ήμουν 
κυριολεκτικά γοητευμένος άπό τό άσύγκριτο βίωμά 
μου μέσα στό μοναδικό έκείνο σκηνικό τού Δελφι
κού τοπίου. Ίσως γ ι’ αύτό τό λόγο δέν πρόσεξα 
άμέσως κάποια έπιφωνήματα, πού διέτρεξαν τό 
θέατρο: ό κ. Dorpfeld, ό κ. Dorpfeld! ' Η παράσταση 
τελείωσε κι άκολουθώντας τό γκρούπ τών ξένων 
κατέβηκα κι έγώ στήν όρχήστρα, γιά νά δώ άπό 
κοντά τόν ξακουστό άρχαιολόγο, πού μιλούσε κιό
λας μέ τήν Εύα Σικελιανού καί τόν Μίκη Μελά γιά 
τήν ώραία παράσταση. ’ Ηταν τότε 77 έτών κι όμως 
δέν έδειχνε ούτε γιά έξηντάρης. ’ Εντύπωση μού 
είχαν κάνει τά έλληνικά του, καθώς μιλούσε μέ τούς 
ήθοποιούς. Ά ν  θυμάμαι καλά, τά χειροκροτήματα 
πού άκολούθησαν ήταν περισσότερο γΓ αύτόν παρά 
γιά κείνους. Ακολούθησα περίεργος τήν ξενάγηση 
τού Dorpfeld στό ναό τού" Απόλλωνα, άλλά σέ λίγο 
άποχώρησα, γ ιατί τό τε  δέν ήξερα καθόλου 
γερμανικά.'

' Η προσωπική μου πάντως γνωριμία μέ τόν W. 
Dorpfeld πραγματοποιήθηκε άκόμη πιό άναπάντεχα 
λίγα χρόνια άργότερα, τό θέρος τού 1936, στό 
' Αμβούργο. Συνέχιζα τότε τίς σπουδές μου σάν 
ύπότροφος τού Ιδρύματος «Όμηρος Πιζάνης» 
στή Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου τού 

Αμβούργου μέ ίδιαίτερους στόχους μου τήν 
■ Αρχαία ' Ιστορία, τήν Κλασσική Φιλολογία καί τήν 
Αρχαιολογία, όταν λίγο πρίν διακοπούν τά μαθή

ματα, πέρασε άπό τό ' Αμβούργο ό καθηγητής Dor
pfeld πηγαίνοντας κάπου στό Schleswig-Holstein, 
γιά νά περάσει τό καλοκαίρι του κοντά στούς συγγε-

1) Τελευταία ανακάλυψα μέ εύνόητη χαρά ότι τόίδιο περι
στατικό περιγράφεται άπό τόν Δρα ν. Oppen άπό τό 
DUsseldorf, ένα μέλος αύτής άκριβώς τής όμάδας τών 
ξένων, πού βρέθηκαν έκείνη τή μέρα στούς Δελφούς μέ 
ξεναγό τόν W. Dorpfeld, στό τεύχος άριθ. 24 τής 
1.12.1956, σελ. 6 καί 7, τής “Vereinigung der Freundedes 
Wilhelms-Dorpfeld-Gymnasiums zu Wuppertal e.V.”

νεϊς του. Τά τελευταία χρόνια περνούσε συνήθως 
τό χειμώνα του στό Νυδρί τής Λευκάδας, στό 
όμορφο σπιτάκι του, πού ήταν χάρισμα τού φίλου 
του αύτοκράτορα Γουλιέλμου τού Β ', συγγράφον
τας καί μελετώντας τήν έπιστήμη του. Τά καλοκαί
ρια έπαιρνε τό δρόμο πρός τήν Βόρεια Γερμανία 
δίνοντας διαλέξεις σέ διάφορα πανεπιστήμια προτού 
νά καταλήξει στό Doom τής ' Ολλανδίας, γιά νά έπι- 
σκεφθεϊ τόν έξόριστο Κάϊζερ. ' Από κεϊ συνέχιζε τό 
ταξίδι του μέ τελευταίο σταθμό τό ' Αμβούργο, όπου 
έδινε έπίσης μιά διάλεξη κι άκολουθούσε ένα δεί
πνο, πού όργάνωνε πρός τιμήν του ό Γερμανοελλη- 
νικός Σύνδεσμος.

Άκριβώς σ ’ ένα τέτοιο δείπνο προσκλήθηκα άπό 
τή σεβαστή οίκοδέσποινα καί τόν φιλέλληνα σύζυγό 
της κ. Fera, πού ήταν καί οί άμφιτρύονες έκείνης 
τής άξέχαστης βραδιάς, γιά νά άντιπροσωπεύσω 
τούς Έλληνες φοιτητές τού Αμβούργου. "Ημουν 
ό νεότερος άνάμεσα σέ έκπρσσώπους τριών 
γενεών, πού γέμισαν τό άρχοντικό τών Fera, γιά νά 
τιμήσουν τό βετεράνο άρχαιολόγο. Μέ παρουσίασε 
στόν Dorpfeld ό πρόεδρος τών Γερμανοελληνικών 
Συνδέσμων τής Γερμανίας καί καθηγητής μου τής 
' Αρχαίας ' Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο τού ' Αμβούρ
γου Erich Ziebarth. Ιδιαίτερα χάρηκε, όταν τού 
είπα, ότι σπουδάζω καί άρχαιολογία στόν νοη 
Mercklin καί ότι ήμουν μαθητής τού Κ. Ρωμαίου, 
πού ήταν άγαπητός του φίλος καί συνεργάτης στίς 
άνασκαφές του στήν Κέρκυρα.

Από κάποια άπόσταση παρακολουθούσα τούς 
έκπροσώπους τού πνεύματος καί τής τέχνης, 
κυρίως πανεπιστημιακούς, πού ήρθαν γιά νά τιμή
σουν τό θαλερό γέροντα, μέ πόσο σεβασμό τού 
φέρνονταν. Θυμάμαι τίς πολλές φιλοφρονήσεις 
τους, άλλά καί κάποια συγκαταβατικά μειδιάματα, 
όταν ό καθηγητής Dorpfeld, σχεδόν άνίδεος καί 
άνύποπτος γιά τήν έθνικοσοσιαλιστική κυριαρχία στή 
Γερμανία, δέν παρέλειπε νά τονίζει τό ‘ ‘Seine Maje- 
stat, unser Kaiser!” , όταν άναφερόταν στήν πρό
σφατη συνάντησή του μέ τόν έξόριστο αύτοκράτορα 
Γουλιέλμο τό Β '.

' Ο κ. Fera ήταν, όπως λέγαν, ό μεγαλύτερος κρα
σέμπορος τής Γερμανίας. Κατά κάποια παλαιά 
παράδοση τού σπιτιού έπρεπε οί συνδαιτημόνες νά 
κατέβουν στό ύπόγειο τού άρχοντικού καί νά διαλέ
ξουν μόνοι τους άπό τήν πλουσιώτατη «κάβα» του 
τό μπουκάλι τους. "Ετσι δέν ήταν περίεργο ότι σέ 
λίγο ήταν όλοι τους μισομεθυσμένοι, έκτός άπό τόν 
Dorpfeld, πού δέν έπινε γιά λόγους ύγείας, κι 
έμένα, πού σάν νεότερος έπρεπε νά είμαι Ιδιαίτερα 
κόσμιος. Μετά τό δείπνο, μέ τή βοήθεια καί τού 
Βάκχου, είχε κορώσει τό γλέντι κι άντηχούσαν κάτι 
παλαιά έλληνικά τραγούδια άπό τό μακαρίτη Δούκα 
Σαχίνη, έναν όνομαστό γλεντζέ καί τενόρα, άπό τά
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πιό δραστήρια μέλη τής ελληνικής παροικίας τοΰ 
Αμβούργου. Είχα άποτραβηχτεϊ στήν τζαμωτή 

βεράντα καί παρακολουθούσα άπό τή γωνία τής Bel
levue άρ. 8, όπου ήταν τό άρχοντικό τών Fera, τά 
κατάφωτα βαποράκια τής Alster, καθώς πλεύριζαν 
άντίκρυ στό Uhlenhorster Fahrhaus, όταν ένιωσα 
κοντά μου τόν Dorpfeld. Τόν βοήθησα νά καθίσει 
άναπαυτικά κι έσυρα τό κάθισμά μου κοντά του. Μ ’ 
όλο πού τά μάτια του ήταν ζωηρά, δέν έβλεπε καλά 
κι "ίσως γΓ αύτό, όταν συνομιλούσε μέ κάποιον, 
έστρεφε συνήθως τό βλέμμα του λίγο πρός τά πάνω 
βυθίζοντάς το στό κενό.

Ό τα ν  άντιλήφθηκε, ποιος ήμουν, λές καί 
ξύπνησε μέσα του ό δάσκαλος, γιατί ό Dorpfeld ήταν 
κι έμεινε ώς τό τέλος τής ζωής του ένας άσύγκρι- 
τος δάσκαλος. Μέ τά θαυμάσια έλληνικά του μέ 
ρώτησε γιά τίς σπουδές μου στήν ' Ελλάδα καί στή 
Γερμανία, γιά τά έπιστημονικά μου ένδιαφέροντα 
καί τή διδακτορική μου διατριβή, πού έτοίμαζα τότε, 
γιά τά μελλοντικά μου σχέδια. Πολύ χάρηκε, όταν 
τού θύμισα τίς Δελφικές γιορτές τού Σικελιανοϋ, 
όπου τόν είδα γιά πρώτη φορ». Θυμήθηκε τήν 
καταπληκτική έντύπωση, πού είχε κάνει ή παρά
σταση έκείνη στό άρχαϊο θέατρο τών Δελφών στό 
γκρούπ τών Γερμανών πού ξεναγούσε τότε. Ακόμη 
περισσότερο χάρηκε, όταν τού είπα ότι καί παλαιό- 
τερα ώς φοιτητής στή Θεσσαλονίκη είχα έντυπωσια- 
σθεϊ μέ τίς πρωτότυπες θεωρίες του γιά τή 
Λευκάδα - Ιθάκη καί τελευταία στό φροντιστήριο 
τού V. Mercklin είχα άσχοληθεϊ μέ τήν έπίσης ένδια- 
φέρουσα άποψή του γιά τό Δία "Αρειο τής Ολυμ
πίας. Δέ μού κακοφάνηκε καθόλου ότι άπέφυγε νά 
ρωτήσει τή γνώμη μου γιά τίς άπόψεις του. Γιατί 
είμαι βέβαιος ότι δέν τό έκανε άπό περιφρόνηση 
πρός τήν ταπεινότητά μου, άλλά μάλλον γιά νά μή 
μέ φέρει σέ δύσκολη θέση, έπειδή ήταν βέβαιος, 
ότι ήμουν κι έγώ, σάν φοιτητής καί άπειρος άκόμη, 
μπολιασμένος μέ τίς άπόψεις τών πανεπιστημιακών 
μου δασκάλων, πού είχαν δεϊ μέ πολύ σκεπτικισμό 
τίς τολμηρές του θεωρίες. Άλλο ι τόν άδικούσαν καί 
τόν έπίκραιναν συχνά, όπως ό κορυφαίος των 
έκπρόσωπος, ό Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf, 
πού τόν διέσυρε άνοιχτά καί προσπαθούσε νά τόν 
γελοιοποιήσει σέ κάθε εύκαιρία γιά τίς άντεπιστημο- 
νικές, όπως έλεγε, θεωρίες του.

Αύτά καί άλλα ένδιαφέροντα πράγματα άκουσα 
έκείνο τό βράδυ άπό τό στόμα του. ' Ο βετεράνος 
τών 83 έτών δέ θύμιζε έκείνο τό βράδυ τόν έριστικό 
καί μαχητικό Dorpfeld, πού είχε τόσο πρόχειρο τό 
σαρκασμό στά χείλη του, άλλά περισσότερο τόν 
ήμερο δάοκαλο, πού ένοιωθε τήν άνάγκη νά διδάξει 
καί νά μεταδώσει τον ένθουσιασμό του καί τήν πίστη 
του. Δέ θυμούμαι, πώς τόφερε ό λόγος κι άναφέρ- 
θηκε στη συνεργασία του μέ τόν Σλήμαν καί στίς 
πρώτες του άνασκαφές, πού έβγαλαν στό φώς τήν 
24

«πολύχρυσο Μυκήνη» τού ' Ομήρου καί θεμέλιωσαν 
τή θεωρία του γιά τόν "Ομηρο καί τά όμηρικά έπη.
Ο "Ομηρος καί ό Παυσανίας, ό περιηγητής, τού 

στάθηκαν ο ' όλες του τίς άνασκαφές οί πιό σίγουροι 
ξεναγοί.... "Υστερ· άπό τόσα χρόνια δέν μπορώ νά 
θυμηθώ, πόση περίπου ώρα πέρασα κοντά του ούτε 
πώς έκλεισε ή συνομιλία μας έκείνο τό βράδυ.

Ομως ό άπόηχος τού θερμού καί γοητευτικού του 
λόγου δέν μπόρεσε νά σβήσει άκόμη άπό τή μνήμη 
μου. Βναι πέρα άπό κάθε άμφιβολία ότι ή τυχαία 
έκείνη συνάντηση μέ τόν άναγνωρισμένο senior τών 
Γερμανών άρχαιολόγων τής έποχής έκείνης ήταν 
γιά μένα ένα άπό τά πιό έντυπωσιακά βιώματα τής 
ζωής μου.

Τέσσερα χρόνια άργότερα, τόν Απρίλιο τού 
1940, βρήκε κι αύτόν σέ ήλικία 87 έτών ή κοινή 
μοίρα τών άνθρώπων, καί κάποια Δευτέρα τού 
Μαΐου, μετά πίν πρωινή προσευχή, στήν αίθουσα 
τού Γυμναστηρίου τής Γερμανικής Σχολής Θεσσα
λονίκης, τόν νεκρολόγησα σύντομα μπροστά στούς 
συναδέλφους καί στό μαθητικό μας κοινό. " Από τό 
πρόχειρο σκίτσο τής νεκρολογίας, πού άκόμη δια
τηρώ, δέ φαίνεται νά ήξερα ότι ό φιλέλληνας 
αύτός είχε ταφεί κατά ρητή έπιθυμία του στό Νυδρί 
τής Λευκάδας, κοντά στό σπίτι του, κάτω άπό τόν 
ζεστό έλληνικό ήλιο. Αύτό τό πληροφορήθηκα 
δεκαέξι χρόνια άργότερα, στά 1956, όταν τό έφερε 
ή τύχη νά άναλάβω τή διεύθυνση τού έλληνικού 
Γυμνασίου τής Γερμανικής Σχολής Αθηνών. "Ετσι 
άνανεώθηκε αύτόματα ή έπαφή μου μέ τή μνήμη καί 
τό έργο του, πού σύμφωνα μέ τά καινούρια δεδο
μένα δέν ήταν μόνο έπιστημονικό, άλλά καί κοινω
νικό. Καί ένα άπό τά πιό σπουδαία έργα του στόν 
τομέα αύτόν ήταν ή'ιδρυση τής Γερμανικής Σχολής 
"Αθηνών.

" Η άναβίωση τού όνόματος τού μεγάλου άρχαιο- 
λόγου μ ’ έκανε νά προτείνω στό σύλλογο τών καθη
γητών τής Σχολής, ή πρώτη πολυήμερη έκδρομή 
τού Γυμνασίου μας νά περιλάβει στό πρόγραμμά της 
καί μιά έπίσκεψη στόν τάφο τού Dorpfeld, στό Νυδρί 
τής Λευκάδας. "Η έκδρομή αύτή πραγματοποιή
θηκε τήν έβδομάδα τής Διακαινησίμου τού 1957 μέ 
μεγάλη συμμετοχή τών μαθητών μας. " Η έντυπωσι- 
ακή σύμπτωση νά φτάσουμε έκεί έντελώς τυχαία 
στίς 26.4.1957, άκριβώς τήν έπέτεια ήμέρα τού 
θανάτου του, πού ήταν χαραγμένη πάνω στήν ταφό
πετρά του, έδωκε στή σύντομη τελετή πού έγινε 
γύρω άπό τόν τάφο του έναν Ιδιαίτερο τόνο. Είχαμε 
τήν έξαιρετική τιμή νά μάς ξεναγήσει στούς 
χώρους, όπου πέρασε πολλά χρόνια τής ζωής του, ό 
συνάδελφος καί στενός του φίλος. Γυμνασιάρχης 
κ. Σταματέλος, καί μαζύ νά μάς κατατοπίσει σέ πολ
λές λεπτομέρειες σχετικές μέ τίς άνασκαφές καί 
τήν όμηρική τοπογραφία τού νησιού. Είδαμε καί τό



σπίτι του, τό δωρισμένο άπό τόν Κάιζερ, σέ μιά 
ώραία τοποθεσία, κι άπέναντί του τήν κατάφυτη 
Μαδουρή, τό νησάκι τοϋ Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. 
Σέ μιά γραφική πλαγιά τού άντικρυνοΟ βουνού^ όπου 
ή ομηρική τοπογραφία τοϋ Dorpfeld τοποθετούσε τό 
άγρόκτημα τοϋ Λαέρτη, ήταν κιόλας στρωμένο κάτω 
άπό βαθύσκια πλατάνια πλουσιότατο τραπέζι γιά 
100 άτομα μέ άρνιά στή σούβλα καί γλυκό κρασί, 
όταν υστέρα άπό τό μνημόσυνο καί τήν ξενάγηση 
στό Νυδρί φτάσαμε πεινασμένοι γιά τό γεύμα. Οί 
παλαιότεροι μαθητές μας, άν δέ θυμούνται τούς 
λόγους καί τίς προσφωνήσεις τού δημάρχου τής 
Λευκάδας κ. Μελά καί τού Γυμνασιάρχη κ. Σταματέ- 
λου, δέ θά έχουν λησμονήσει σίγουρα τό όμηρικό 
έκεϊνο γεύμα ατούς κήπους τού Λαέρτη καί τού 
γιοϋ του, τοϋ πολύπαθου ’ Οδυσσέα. Καί θά θυμούν
ται άκόμη μέ πόση δυσφορία άναγκαστήκαμε νά δια- 
κόψουμε τό γλέντι, γιά νά πάρουμε μέ σημαντική 
καθυστέρηση τό δρόμο τής έπιστροφής.

Κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες, πού συμπλή
ρωσαν τίς άναμνήσεις μου, τίς όφείλω στήν παλαιό- 
τερη καί πρόσφατη έπικοινωνία μου μέ τήν άνεψιά 
καί ίδιαίτερη γραμματέα τοϋ Dorpfeld κυρία νοη 
Rohden. Ή  πρώτη μας συνάντηση έγινε τό καλο
καίρι τοϋ 1960, όταν δοκιμάζοντας γιά πρώτη φορά 
τό θεσμό των μαθητικών άνταλλαγών με γερμανικά 
σχολεία βρέθηκα μέ μιά όμάδα μαθητών καί μαθη
τριών τής Σχολής μας στό Schobiill, άνάμεσα στό 
Husum καί στή Βόρεια Γερμανική Θάλασσα. Βχαμε 
πάει μέ μιά τάξη τοϋ Wilhelm-Gymnasium τοϋ 
' Αμβούργου στό ιδιόκτητο έξοχικό σπίτι του (Schul- 
landheim), γιά νά περάσουμε 3 βδομάδες στήν 
ειδυλλιακή έκείνη περιοχή καί κατόπιν νά μείνουμε 
άλλες τρεις βδομάδες στό ' Αμβούργο. Τά άπογεύ- 
ματα έκάναμε περιπάτους μέσα στό γειτονικό 
δασάκι καί στά καταπράσινα λειβάδια μαζύ μέ τό 
φίλο Διευθυντή τοϋ Wilhelm-Gymnasium Fr. Bomer 
συζητώντας διάφορα θέματα. "Ενα άπόγευμα, 
καθώς βαδίζαμε πρός τήν κατεύθυνση ένός άλλου 
χωριού, τού HallebUII, κοντοστάθηκε μπρός σ ’ ένα

παγκάκι καί μοϋ είπε: Νά, έδώ καθόταν συχνά ό Dor
pfeld, όταν κουραζόταν ατούς μακρυνούς του περι
πάτους. Καί μοϋ έδειξε άντίκρυ τό HallebUII, όπου 
περνούσε τά καλοκαίρια κοντά στά άνήψια του.

Τήν άλλη μέρα έπισκέφθηκα τήν κα νοη Rohden 
μαζύ μέ τόν κ. Bomer καί μέ μιά άντιπροσωπεία άπό 
μαθητές καί μαθήτριές μας. Δέν ήξερε, πώς νά 
έκδηλώσει τή χα|3ά της γιά τήν τόσο άναπάντεχη καί 
τιμητική αύτή έπίσκεψή μας. Κουβεντιάσαμε πολύ 
γιά τόν θείο Wilhelm Dorpfeld, γιά τίς θεωρίες του, 
τίς έρευνές του, τίς έλπίδες καί τίς άπογοητεύσεις 
του καί τέλος γιά τήν άγάπη του πρός τήν ' Ελλάδα.
" Ηταν περήφανος, πού ήταν έπίτιμος δημότης Λευ
κάδας καί Κέρκυρας. Μπορεί νά ήταν καί άλλων 
πόλεων - δέν ξέρω -, σίγουρο είναι πάντως ότι σέ 
πολλές μεγάλες πόλεις τής ' Ελλάδας ύπάρχουν 
δρόμοι, πού φέρουν τό όνομά του. Φεύγοντας μάς 
χάρισε όρισμένα άνάτυπα άπό τό έργο τοϋ θείου 
της «Alt-Olympia».

Τήν άνταπόδοση τής έπίσκεψης αύτής τήν 
έκανε ή κυρία νοη Rohden τόν ' Οκτώβριο τοϋ 1974, 
όταν ήρθε στήν Αθήνα, γιά νά πάρει μέρος στίς 
γιορτές γιά τά ΙΟΟχρονα τοϋ Γερμανικού Αρχαιο
λογικού ■ Ινστιτούτου. Μιά άπό τίς πρώτες της φρον
τίδες ήταν νά έπισκεφθεί τή Σχολή μας. Τήν 
όδήγησα μπρός στήν άνάγλυφη προτομή τοϋ θείου 
της. "Ηταν πολύ συγκινημένη, καθώς τή σπούδαζε 
προσεχτικά. Ίδιαίτερη έντύπωση τής έκανε ότι ό 
καλλιτέχνης κατάφερε νά άποδώσει θαυμάσια τή 
μορφή του μέ τό πιό χαρακτηριστικό της ϋφος. " Η 
παρατήρηση τούτη μοϋ θύμισε άμέσως τή δική μου 
διαπίστωση, πού έκανα πρίν τεσσεράμιση περίπου 
δεκαετίες, όταν παρατηρούσα τό ϋφος του έκείνο 
τό βράδυ στοϋ κ. Fera: "Οτι δηλαδή έμοιαζε πολύ 
μέ τό ϋφος τού ' Ομήρου, τοϋ άγαπημένου του ποι
ητή, όπως τό άποτύπωσε ό άρχαίος καλλιτέχνης 
στίς γνωστές προτομές του, όπου τό βλέμμα του 
στρέφεται έλαφρά πρός τά πάνω καί βυθίζεται στό 
άπειρο.

Δρ Γ. Δημητράκος



Aufnahmegesprache

Fraulein Schmidt erinnert: “ Die Sprechstunde 
beginnt’’ ; sie tut das taglich, urn 11.00 Uhr - auBer 
samstags.
“ Ja, natUrlich, bitte.” “ Zunachsthatsich eine Dame 
angemeldet.’’ “ Worum geht es?’’ “ Ihr Mann soil 
kUnftig in der Athener Vertretung seiner Firma arbei- 
ten. Sie mdchte ihren Sohn anmelden.”  “ Deutsch?” 
“ Ja. Schuler einer Hauptschule.”  “ Sie mdchte bitte 
kommen."

Sie tritt ein. Den Jungen hat sie mitgebracht. Er 
ist groB und krattig; Hauptschuier? ich hatte ihn min- 
destens der zehnten Kiasse zugeordnet. Aber er ist 
erst vierzehn, wird demndchst fUnfzehn. “ Ja," sagt 
die Mutter, “ er ist groB fUr sein Alter. Alle schatzen 
ihn aiter ein.”
Nun gut, er mdge im Sekretariat warten. Ich bitte die 
Mutter in mein Zimmer.
“ In welche Kiasse geht der Junge?”  “ In die sie- 
bente.” “ In die siebente?” “ Ja, er ist erst in die 
Schule gekommen, als er schon fast sieben war, 
und eine Kiasse, die sechste, hat er wiederhoit. Er 
war in dem Jahr sehr viei krank. Die meisten Klas- 
senkameraden waren nicht viel jUnger ais er.” Bei 
uns dUrften die Kinder der siebenten Klassen in der 
Mehrzahl etwa dreizehn sein. Welche Rolle wird der 
“ Neue” , Klaus, spielen mUssen? Kinder sind hart. 
Wird er nicht gezwungen werden zu imponieren, 
wenn er nicht im Abseits stehen will?

“ Flaben Sie ein Zeugnis?”  “ Ja.”  Sie reicht mir 
ein Heft. Auf der letzten Seite steht das Haibjahres- 
zeugnis der siebenten Kiasse. Fast alle Facher sind 
mit “ ausreichend” bewertet; Rechnen mit “ mangel- 
haft” , Kunsterziehung und Leibeserziehung mit 
“ gut". Ich biattere zurUck. Mindestens seitderfUnf- 
ten Kiasse dasselbe Bild. Der SchUler wird als 
ruhig, kameradschaftlich charakterisiert, “ er 
bemUht sich nach Kraften” .

Was kdnnen wir ihm bieten? Zwei siebente Kias- 
sen, etwa 50 Kinder, 47 Gymnasiasten, 3 RealschU- 
ler. Alie nehmen noch am Unterricht der zweiten 
Fremdsprache teil, einen speziellen Realschulunter- 
richt gibt es folglich (noch) nicht. Und Klaus? Er wird 
dem Unterricht, der nach Lehrplanen und BUchern 
fUr Gymnasien erteiit wird, noch wenigerfolgen kon- 
nen als in seiner aiten Schuie. Und was nUtzt es 
ihm, in einer Mathematikarbeit von fUnf gesteiiten 
Aufgaben nur zwei Oder drei Idsen zu mUs
sen, wenn ihn der Unterricht insgesamt Uberfordert? 
Wird er nicht scheitern, wenn er im Deutschunterricht 
herausarbeiten soil, worin das spezifisch Satirische 
bei Kishon besteht? Oder stellen ihm die Lehrer 
jeweils in den Arbeiten besondere Themen? MUBten

sie sie aber nicht auch im Unterricht vorbereiten? 
Wann?

Ich rate dringend ab, den Jungen umzuschulen: 
“ Wir haben keine Hauptschule.”
Zu spat, wie es scheint, die BrUcken in die Hei- 

mat sind abgebrochen. “ Soilen wir uns von unse- 
rem einzigen Kind trennen, und gerade jetzt, wo der 
Junge in der Pubertat ist? Und die Kosten?” 

NatUrlich, sie haben die Problematik nicht 
gekannt - sonst hatten sie vieileicht das Angebot der 
Firma abgelehnt. Ich wehre mich - urn des Kindes 
willen - gegen die Aufnahme, die Mutter kampft. Der 
Ausiandsaufenthalt ist fUr ihren Mann die ErfUllung 
eines lang gehegten beruflichen Wunsches, soli sie 
zum Verzicht raten? Wir verabreden eine erneute 
Zusammenkunft, diesmal zusammen mit ihrem 
Mann, morgen, wiederum urn 11.00 Uhr. Vieileicht 
kdnnen Mutter und Sohn in Deutschiand bieiben? 
Ich nehme mir jedenfalls vor, nicht nachzugeben. 
Oder - vieileicht wenigstens ein Versuch - fUr eine 
begrenzte Zeit? Morgen sehen wir weiter!

“ Der nachste bitte.”

Frauiein Sohmidt informiert: Ein Grieche, er 
mdchte wissen, ob er seine Tochter fUr das nachste 
Schuljahr bei uns anmeiden kann. Er: seit 1965 in 
der Bundesrepublik; Helena: 14 Jahre, in Deutsch
iand geboren, besucht die achte Kiasse eines 
Frankfurter Gymnasiums mit zufriedenstellenden 
Leistungen, kann kaum Griechisch sprechen, Uber- 
haupt nicht schreiben; die Mutter: Deutsche. Dann 
sitzt er mir gegenUber. Ich lasse ihn erzahien, er 
spricht Deutsch mit starkem Akzent und fehierhaft. 
Er ist Facharbeiter, verdient gut, aber trotzdem: Hier 
ist seine Heimat, “ das Klima, verstehen Sie” , und 
“ ich will eine eigene Werkstatt aufmachen.”

Ja, ich verstehe, wer mdchte schon nicht gern 
“ Chef” sein. Er will also fUr immer nach Griechen- 
land zurUckkehren. Ich erkiare ihm, daB die Tochter 
eine AufnahmeprUfung fUr die neunte Kiasse der 
griechischen Abteilung machen muB, und rate ihm, 
Helena intensiv Griechisch lernen zu lassen. “ Die 
meisten Facher werden zwar von deutschen Leh- 
rern in deutscher Sprache unterrichtet, aber Reli
gion und Politik und natUrlich Alt- und Neugriechisch 
erteilen griechische Kollegen. Das muB so sein, das 
schreibt das Gesetz fUr Fremde Schulen vor. Und 
die zentralen PrUfungen, die sogenannten Panelii- 
nies Exetassis, werden natUrlich in neugriechischer 
Sprache abgenommen.”

Heienas Vater versteht offenbar nicht. Ich setze 
an:«Koιτάξτε», aber nein, er hat schon begriffen.



Studiendirektor Bernhard G reve  
Stellvertreter des Schulleiters



nur; “ Helena soli nicht auf eine griechische Schule, 
sondern auf eine deutsche” , und im Ministerium in 
Deutschland habe man ihm doch gesagt, daB der 
Schulwechsel problemlos sein. “ Gibt es denn hier 
nicht so eine Schule wie in Frankfurt?" “ Doch, natUr- 
lich, die deutsche Abteilung, fUr deutsche Kinder.” 
Er strahit, ja, diese Schule meine er, Helena sei ja 
deutsch. “ Und nicht Griechin?” “ NatUrlich, auch 
Griechin, eben beides."

“ Das bedeutet, daB sie in Deutschiand als Deut
sche und in Griechenland als Griechin gilt. Da sie in 
Griechenland als Griechin gilt, muB sie nach dem 
Gesetz griechisch erzogen werden, also in Ait- und 
Neugriechisch... ”  ich wiederhole mich, nun auf 
hoherer, komplizierterer Ebene.

“ Ich habe also keine freie Wahl?" "Nein, nicht, 
was auslandische Schulen angeht.” “ Aber ist nicht 
Griechenland gleichberechtigtes Mitglied der EG 
geworden?”  “ Das hat mit unserem Problem nichts 
zu tun." "Wieso nicht?” Ich weiche aus, argumen- 
tiere padagogisch: “ Das Kind kommt jetzt in eine 
griechische Umwelt, wird mit den Freunden und 
Freundinnen, den Verwandten Griechisch spre- 
chen, im Fernsehen und Rundfunk Griechisch 
hdren, griechische BUcher lesen; es wird immer 
schwerer, den Anforderungen in Klassen, deren 
Kinder Deutsch als Muttersprache sprechen, zu 
geniigen.” Ich rede von den groBeren Freiheiten, 
die deutsche Eltern ihren Kindern zu erlauben bereit 
sind und die gerade griechische Vater nicht akzep- 
tieren, zumal bei Tochtern, rede von den Konflikten, 
die sich daraus fUr das Kind ergeben,... Vergeblich. 
Das mag fUr andere gelten, fUr Helena nicht. Sie 
gehorcht ihrem Vater, mit der Mutter kann sie

Deutsch sprechen, und Fernsehen gibt es in ihrer 
Familie sowieso nicht. Ich mache einen letzten Ver- 
such: “ Und wenn sie in der deutschen Abteilung 
versagt?" Er schaut auf. Ich sehe eine Chance, 
mache ihm klar, daB der griechische Staat SchU- 
lern, die aus dem Ausiand kommen, eine Ubergangs- 
zeit von zwei Jahren einrdumt, daB seine Tochter in 
der griechischen Abteilung ein Schuljahr weniger 
hat. Das findet er gar nicht gut, daB die Griechen ein 
Schuljahr weniger haben. Ob sie dann wohl genug 
lernen? Helena jedenfalls soil so lange in die Schuie 
gehen als moglich, und von “ Versagen" hatte ich 
gesprochen? Ob ich denn wohl das Zeugnis gar 
nicht angesehen hatte? Aiie Lehrer loben Heiena. 
Sie wird Medizin studieren, in Frankfurt. Er hat 
genug Freunde, bei denen sie wohnen kann. Er sieht 
mich musternd an.

“ Woilen Sie nun meine Tochter aufnehmen?” 
Ich weiB, was er denkt: Er ist der Direktor. Wenn er 
will, kann er auch, dann weiB er Wege und Mdglich- 
keiten, Ausnahmeregelungen. Er hat nicht so 
unrecht. NatUrlich gibt es Ausnahmen, wenn sich 
z. B. jemand nur vorUbergehend in Griechenland 
aufhdlt, wieder nach Deutschland zurUckkehrt. Aber 
gibt es in dem vorliegenden Fall einen Grund fUr 
eine Ausnahme?
Er hat meine Antwort nicht abgewartet, ist aufge- 
standen. Im Hinausgehen erwahnt er - und alle 
Freundlichkeit ist aus seinem Gesicht gewichen -, 
daB er keineswegs gewiilt sei, eine ablehnende Ent- 
scheidung zu akzeptieren.
“ Ich werde wiederkommen, spatestens im Septem
ber, mit Helena!”

Kurt Roeske

Aus dem Tatigkeitsbericht des Schulleiters 

Schulleiter im In- und Ausiand

Im Vergleich zu meiner Tatigkeit als Schulleiter in 
Wiesbaden empfinde ich die Arbeitsbelastung hier 
als erheblich groBer. Wdhrend der Schulzeit bleibt 
so gut wie keine Freizeit; Die Vormittage sind tagiich 
bis 14.30 Uhr-samstags nicht ganz so lange-ohne 
Pause ausgefUllt, kaum ein Nachmittag und Abend 
bleiben ohne Verpflichtung. Einen Ausgleich bieten 
die je vierzehntagigen Oster- und Weihnachtsferien 
sowie die Sommerpause, in der der Schuileiter, 
anders als im Inland, vier zusammenhangende Wo- 
chen von alien Verpflichtungen befreit ist.

Die psychische Belastung ist von anderer Art. 
Schuie im Inland und damit auch der Schulleiter sind 
in ein vielfaltiges politisches Kraftefeld hineingestellt: 
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Da wirken die Krafte derer, die das Gymnasium 
erhalten, und derer, die es zum Zweig einer additiven 
Oder gar, gemeinsam mit anderen Schulen, zu einer 
integrierten Gesamtschule umfunktionieren woilen, 
die Krafte derer, die fUr die alten Sprachen kampfen, 
und derer, die sie abschaffen woilen, derer, die mei- 
nen, ihre Kinder wUrden durch Lehrer, Lehrplane, 
LehrbUcher zu links, und derer, die meinen, sie wUr
den zu rechts erzogen, derer, die fUr mehr Mitbe- 
stimmung von SchUlern, Eltern, Lehrern, und derer, 
die dagegen kampfen. Und sie alle bemUhen sich 
urn EinfluB in den Personalraten der Lehrer, den 
Gremien der Mitbestimmung von SchUlern und 
Eltern.



Oberstudiendirektor Dr. Joachim Zeidler, Leiter 
der DSA von 1967 bis 1979, im Gesprach mil 
der Sekretarin, Frauiein Schmidt



Die Deutsche Schule Athen ist dageg'en im Ver- 
gleich dazu entpolitisiert. Die Belastung erwdchst ihr 
und damit auch dem Schulleiter daraus, daB sich 
das Kollegium aus verschiedenen Gruppen mit ver- 
schiedenen Vertragen, verschiedenem sozialen Sta
tus, verschiedenen Einkommen zusammensetzt: 
aus der Bundesrepublik vermittelten Lehrern, deut- 
schen Ortskraften - Grundschul-, Realschul-, Gym- 
nasiallehrerinnen - und griechischen Lehrkraften - 
wiederum je nach Alter, Dienstzeit und Grad mit 
ganz unterschiediichen Gehaltern. Hinzu kommt ein 
differenziertes Personal vom Gartner bis zur Sekre- 
tarin im Vorzimmer des Schuileiters mit sehr unter
schiediichen Einkommen.

Mittler aller dieser Interessengruppen - mit Aus- 
nahme der vermittelten Lehrer - gegeniiber dem 
Arbeitgeber, dem Schulvorstand, ist der Schulieiter. 
Ihm kommt damit die sehr schwierige Aufgabe zu, 
das labile GefUge gruppenspezifischer und mensch- 
licher Beziehungen im Gleichgewicht zu halten und 
Forderungen gegeniiber der einen, notwendige 
Abstriche bei der Realisierung gegeniiber der ande- 
ren Seite zu vertreten. Hier ist menschliche Giaub- 
wUrdigkeit gefordert.

Die Tatsache, daB der Schulleiter weniger Kon- 
trollen durch Organe der Mitbestimmung und durch 
eine vielfach gestufte Verwaltungshierarchie - staat- 
liches und kommunales Schulamt, Regierungsprasi- 
dent, Ministerium - unterworfen ist, bUrdet ihm eine 
groBere Verantwortung auf. ich empfinde dies als 
eine Befreiung und Chance. Ich habe die Oberzeu- 
gung gewonnen, daB Schule auf diese Weise weni
ger stark sachfremden Zwangen unterworfen ist und 
sich in ihr eher padagogische Vorstellungen 
durchsetzen.

Ais eine besondere padagogische Schwierigkeit 
empfinde ich es, daB die Schule in einem aus Griin- 
den der SchUierzahl notwendig undifferenzierten 
Gesamtschulsystem in der deutschen Abteilung 
Haupt-, Realschiiler und Gymnasiasten betreuen 
muB. Sie wird dabei am wenigsten den Hauptschii- 
lern gerecht. Von der Belastung, die es darstelit, so 
vieien Kindern den Zugang zu der griechischen 
Abteilung verweigern zu rniissen, well die Kapazitat 
Oder die Rechtsiage es gebieten, ist an anderer 
Stelle gesprochen worden.

Kurt Roeske

Unser Kindergarten

Ein Besucher der Vorschulabteilung wird mei- 
stens schon beim Betreten des Schuigrundstdcks 
vom Stimmengewirr spielender Kinder begrUBt 
werden.

Auf einer etwa 200 m  ̂groBen RasenfiSche tum- 
meln sich etiiche Vorschulkinder an verschiedenar- 
tigen Klettergeraten, wahrend andere unter 
Schatten spendenden Platanen in einer Sandkiste 
“ buddein” , wieder andere hUpfen vergnUgtauf Kan- 
guruhballen urn die Wette. Neben einer Hecke 
haben Jungen und Madchen Tische und StUhle auf- 
gestelit und spielen gerade “ Schule” . Die kUrzIich 
erlernten Schreibvorubungen werden dort im Spiel mit 
groBerer Ausdauer geiibt, als der Padagoge dies 
den Kindern wahrend der Unterrichtssituation zuge- 
mutet hatte. Auf einer zweiten, von einer Hecke 
abgegrenzten Rasenfldche findet gerade ein 
FuBballspiel staff, dessen Spielregein die Jungen 
selbst bestimmen. Unter der Anieitung einer Kinder- 
gartnerin spieit eine Gruppe von Kindern "Fischer, 
wie tief ist das Wasser?” In der Diele des Vorschul- 
gebaudes sind einige Kinder emsig damit beschaf- 
tigt, eine Stadt mit vieien Hochhausern, Parkplatzen 
und einem Flughafen aus Bausteinen und erganzen- 
dem Belebungsmaterial zu bauen. Zwei Jungen 
streiten sich um einen neuen Tankwagen. Eine 
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kleine Gruppe von Kindern sitzt im Elternsprechzim- 
mer und betrachtet dort interessiert BUcher. In 
einem Gruppenzimmer versuchen die Kinder 
gerade, ein Kinderlied mit Orff-lnstrumenten rhyth- 
misch und musikalisch zu begleiten. Ein einzelnes 
Kind hat sich einen groBen Kasten mit logischen 
Bldcken geholt und versucht, allein eine "Merkmal- 
schlange”  zu legen. In einem anderen Gruppenzim
mer wird eine Aufgabe aus einer Sprachtrainings- 
mappe erarbeitet. Die Kinder sind eifrig am 
Ausmaien, Ausschneiden, Ordnen und Aufkieben 
der verschiedenen Abbildungen. Plotziich veriSBt 
ein kleiner Junge seinen Platz und ruft, wahrend er 
zur TUr geht, der Kindergartnerin zu; "Jetzt muB ich 
erst mal sehen, was mein Freund drauBen macht. 
Ich komme aber gleich wieder!”

Die Vorschulabteilung der Deutschen Schule 
Athen wurde im Herbst 1968 fUr deutschsprachige 
Kinder eingerichtet. Sie muBte bis zum Schuljahr 
1973/74 standig erweitert werden. Ab 1974/75 ver- 
minderte sich die Zahl der Vorschulkinder. Aus- 
schlaggebend dafUr ist der ailgemeine Geburten- 
riickgang und die Auswahl der Kinder im Hinblick 
auf deutsche Sprachkenntnisse.

Ihrem Alter entsprechend werden die Kinder in 
verschiedene Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe wird
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von einer Fachkraft geleitet.
Ein reichhaltiges Spiel- und Arbeitsmaterial konn- 

te wahrend der vergangenen Jahre erworben wer- 
den. Damit wurde die Voraussetzung fUr eine 
vielseitige und individuell angepaBte Spiel- und 
Beschaftigungsmdglichkeit gegeben.

Die padagogische Arbeit wird durch einen Rah- 
menplan festgelegt, der 1973 in Obereinstimmung 
mit Vorschulprogrammen vergleichbarer Einrichtun- 
gen in den verschiedenen Bundeslandern erarbeitet 
und auf die besonderen Gegebenheiten dieser Vor- 
schulabteilung zugeschnitten wurde. Er gliedertsich 
in die Einzelbereiche:

Soziales Verhalten
Sprachpflege
Spiel
Bildnerisches Gestalten 
Umwelt- und Sachbegegnung 
Musik
Kdrperbildung und Bewegungserziehung 
Mathematische Grundbildung

Die Einzelbereiche werden zum Uberwiegenden 
Anteil facherUbergreifend vermittelt, um der Mentali- 
tat von Vorschulkindern gerecht zu werden. Der 
Rahmenplan tragt dazu bei, Vorschulkindern systema- 
tisch zu einer optimalen Verwirklichung ihrer selbst 
in dieser Altersstufe zu verhelfen.

Dem Spiel wIrd ein breiter Raum an Zeit, finan- 
ziellen Milteln und padagogischem Einsatz gewid- 
met. Er bietet den Kindern Gelegenheit, eigenen 
Impulsen nachzugehen, Ideen zu verwirklichen, 
Erlebnisse nachzuvollziehen und in manchen Fallen 
auch Konflikte zu bewaltigen. Die Fahigkeit, Partner- 
schaften zu bilden und Toleranz zu Uben, wird im 
Spiel In der Gemelnschaft auf optimale Weise 
geubt.

Der Schwerpunki der didaktischen Arbeit llegt 
auf dem Gebiet der Sprachpflege. Wahrend der 
Sprachunterricht fUr Vorschulkinder in Deutschland 
nicht zuletzt soziale Schichtunterschlede kompen- 
sleren soli, muS er an einer Auslandsschule die 
Zweisprachigkeit vieler Kinder und die vorhandenen 
Spracherweiterungsmoglichkeiten auBerhalb der 
Familie und der Schule berUcksichtigen.

Eine altersgemaBe Beherrschung der deutschen 
Sprache kann auch bei Kindern, die nur die deut- 
sche Nationalitat besitzen, keineswegs als selbst- 
verstandlich vorausgesetzt werden.

Es hat sich gezeigt, daB in jedem Schuljahr etwa 
nur 56,8% der Vorschulkinder auch in der Familie 
deutsch sprechen, well beide Eltern Deutsche, 
Osterreicher Oder Schweizer sind. Etwa die 
Halfte der Kinder aber wird - abgesehen von der 
griechischen Umwelt - in der Familie teilweise Oder 
ganz mit einer Fremdsprache konfrontiert.

Fast all diese Kinder leiden unter Sprachproble- 
men. Sie Ubersetzen ins Deutsche und behalten 
dabei die Satzstellung der Muttersprache bei. AuBer- 
dem fallt es ihnen sehr schwer, deutsche Verben 
richtig zu bilden. Oft horen wir Formulierungen wie; 

Warte mich (περίμενέ με)
Hab’ ich das verllert (τό έχασα)
Hab' Ich gekriegt das klelne Hund (πήρα τό 

μικρό σκυλί)
Im Gegensatz zu eigenen Erwartungen konnte in 

den vergangenen Jahren nur in seltenen Fallen eine 
echte Zweisprachigkeit, d. h. das Beherrschen von 
zwei Sprachen in altersgemaBer Weise festgestellt 
werden.

Es darf behauptet werden, daB zweisprachig 
erzogene Kinder die Sprache der Mutter mehr Oder 
minder altersgemaB beherrschen, in der Sprache 
des Vaters aber erhebliche Schwachen aufweisen. 
Dies gilt besonders dann, wenn abgesehen vom 
Vater in der Familie niemand deutsch spricht. Aus- 
landische Kinder mit einer deutschen Mutter sind 
also zumindest bis zum 6. Lebensjahr in bezug auf 
deutsche Sprachkenntnisse deutschen Kindern mit 
auslandischer Mutter Uberlegen!

Mit didaktischen Mittein verschiedenster Art wird 
versucht, diese Benachteiligung deutscher Kinder 
im Hinblick auf die spatere Einschulung allmahlich 
zu vermindern.

Dies gelingt in erfreulicher Weise immer dann, 
wenn die Eltern mit ihrem Kind auch zu Hause 
zunehmend mehr deutsch sprechen.

Charlotte Muster



Kompressionen

(Bericht aus der Grundschulabteilung)

7.15 Uhr. Rush-hour. StoBverkehr. Jeden Mor
gen das gleiche. Immer das gleiche, es hort nie auf. 
Eine Autolawine, die sich nach Athen hineinwalzt. 
Auf der anderen Seite spuckt der Moloch Stadt eine 
ebensolche aus. Nachlaufen mit Autos. Wie auf 
dem Schulhof. Nur noch etwas riskanter. Manchmal 
fSngt einer den anderen. Beulen, Kratzer, Hande- 
gefuchtel. Der andere ist selbstverstandlich schuld. 
Und der Lehrer, sprich Polizist, hat nichts gesehen 
Oder meint, ob man sich nicht einmal selber einig 
werden kdnne. Aber natUrlich kann man, nur nicht 
so schnell, man muB es auskosten und vor allem 
eine Show daraus machen.

Drangelt nicht so! Jeder will der erste sein. Ich 
muB aus GrUnden des Clberlebens mitmachen in 
diesem Gerangel urn den ersten Platz. Mit prahisto- 
rischem Jagdeifer, die Keule in der Hand, erledige 
ich noch ein wenig Kleinwild, Uberhole, schneide, 
bremse scharf - ich sehe flUchtig den Clberholten 
fUnf Finger spreizen, er wUnscht miralles Gute beim 
Leibhaftigen - blinken, rechts ab, EinbahnstraBe (I), 
den perasi, gerettet, noch einmal davongekommen.

Eine der Pfiichten des Beamten, sein Leben und 
seine Gesundheit fUr Staat und Beruf zu erhalten, 
habe ich wieder erfUllt.

Noch einige hundert Meter - und da liegt sie, die 
Deutsche Schule Athen, in ihrer architektonischen 
und sonstigen Dreiteiligkeit und strahit im Glanze 
der attischen Sonne und der oft wirklich beeindruk- 
kenden Lobeshymnen derer, die ihre Kinder dort 
gebildet und erzogen wissen wollen. Deutsche 
Schule - beste Schule.

Also, heute ist nichts damit, ich meine mit der 
attischen Sonne. Es gieBt, als seien die Wasser- 
rohre des Himmels geplatzt. Seitdem ich die StraBen 
kenne, liebe ich die Schulhdfe, meinte neulich ein 
Kollege. Was die Wassermassen angeht, stehen sie 
jedoch heute einander nicht nach. Die eine Halfte 
Binnensee, die andere geeignetfUr Reisanpflanzun- 
gen. Den Kopais-See haben die alten Griechen 
schon mit einem raffinierten Entwasserungssystem 
trockengelegt. Von den Alten, und das nicht nur von 
den Philosophen, lieBe sich durchaus noch etwas 
lernen.

Ich habe es aufgegeben, als erster auf dem 
Schulgelande sein zu wollen. Die Busse haben 
langst Kinder aus weit entfernten Wohngebieten 
herangekarrt. Eine halbe Stunde stehen sie schon 
da. Oder sie laufen. Zunachst relativ groB, wird der 
Schulhof immer kleiner, schlieBlich erdrUckend und

beangstigend eng. 93 sich tummeinde Kinder stel- 
len das Naturgesetz, wonach kein Gegenstand dort 
sein kann, wo sich ein anderer befindet, in Frage. 
Da Sind die 43 Kinder in der "Villa” schon besser 
bedacht. Der parkahniiche Hof bietet genUgend 
Raum, mit hohen schattenspendenden Baumen und 
lebenden Hecken, durchzogen von Verstecken, 
Hohlen und Gangen. Eine Idylle. Bis sie in ihre Klas- 
senzimmer gehen, die auf Grund ihrer ehemaligen 
Funktion als Wohn- und Schlafgemacher natUrlicher- 
weise nicht dem DIN-Format eines Klassenraumes 
entsprechen.

Es klingelt. Aufstellen! Eine notwendige LIbung. 
Der Weg zur Klasse muB nicht auch noch zum Par- 
cours werden. Zwei Verletzte heute morgen 
geniigen.

Wir - meine Kolleginnen und ich (Guten Morgen! 
Ti kanete, kala? Niemand von den Kleinen zu Hause 
krank? Doch, Niko, aber meine Putzfrau versorgt 
ihn.) - fUhren unsere Kinder in die Klassenraume. 
Was wohl den Baumeister der DSA ehemals bewo- 
gen hat, die fUnf Klassen des Grundschultraktes in 
drei verschiedenen GrdBen zu erstellen? Folge; Die 
Frequenzen der Parallelklassen weichen stark von- 
einander ab.

Lipon, fangen wir an. - Eure Aufsatze... Herein, 
bitte! - Sie mdchten zum Telefon kommen. Anruf aus 
Deutschland. - Danke! Komme sofort. - Ich spurte in 
die Eingangshalle des Hauptgebaudes, nicht ohne 
vorher eine Kollegin gebeten zu haben, einen Blick 
in meine Klasse zu werfen. - Hallo, hier Deutsche 
Schule Athen, Grundschulabteilung, - Guten Tag! 
Ich werde nach Athen versetzt und mdchte, daB 
mein Sohn dort die deutsche Schule besucht. - Wel- 
che Klasse? - Zweite. - Welche Nationalitat haben 
Sie? - Horen Sie, meine Frau ist Griechin, ich bin 
Deutscher. Wenn Sie Schwierigkeiten machen - Sie 
kennen doch Herrn N.N. vom ...ministerium! - Den 
Herrn kenne ich nicht, und drohen lasse ich mir 
nicht. Kommen Sie doch bitte, sobald Sie in Athen 
Sind, in die Schule; wir werden dann in Ruhe Uber 
die Aufnahme Ihres Sohnes und eventuelle Schwie
rigkeiten sprechen.

Ich lege auf, gehe zurUck zur Klasse, denke an 
die Ruckwanderer, die jedes Jahr urn Aufnahme 
ihrer Kinder bitten. Innerdeutsche Schule besucht, 
Sprache stimmt, Nationalitat stimmt nicht; neben 
der deutschen hat das Kind auch die griechische. 
Veto des griechischen Erziehungsministeriums! 
Oder wir mUssen die Auflage erfUllen, Gesinnungs-



Die Aniaufstellen der DSA sii 
mit charmanten, hilfsbereiten 
Damen besetzt



facher von griechischen Lehrkraften unterrichten zu 
lassen. Und wie lassen sich die sechsjahrige grie- 
chische und die vierjahrige deutsche Grundschul- 
zeit unter einen Hut bringen? Sicher warden die 
Schuipolitiker bald eine Lbsung finden. Wie steht 
doch im Rahmenplan fUrdieauswartige Kulturpolitik 
im Schulwesen: Innerhalb Europas soil eine ver- 
starkte internationaie Zusammenarbeit im Schulbe- 
reich das Ziei der Annaherung der verschiedenen 
Schulsysteme... fordern. (Kurzfassung des Rah- 
menplans, Info 7/78.) Wohlan denn, im Augenblick 
ist die Grundschulabteiiung der DSA eine sog, 
“ Deutschsprachige Auslandsschuie” , in der nach 
innerdeutschen Lehrplanen in deutscher Sprache 
unterrichtet wird. Mdglich, da8 wir eines Tages eine 
sog. “ Begegnungsschule”  warden. Aber eigentlich 
Sind wir das doch schon. 57 unserer Kinder stam- 
men aus "gemischten”  Ehen. Bei ihnen stimmt das 
mit der Nationalitat. Bis auf wenige Ausnahmen. 
Und die konnten eine Ausnahmegenehmigung des 
griech. Erziehungsministeriums beibringen. Eines 
Tages gehen sie wieder nach Deutschland zurUck. 
So haben wir es wenigstens schriftlich...

Ich schlieBe die TUr hinter mir. Die Kinder legen 
ihre LesebUcher, Comics Oder auch Quartette weg. 
Aufpassen! Ich habe mir einige beispielhafte Fehler 
aus den Aufsatzen notiert, die besprochen und 
gemeinsam berichtigt warden. Falsche Kasusen- 
dungen, Relativsatze falsch angeschlossen - mit 
“ wo” , wie in der griechischen Sprache - falsche 
Stellung des Verbs Oder anderer Satzgiieder. Noch 
die Ublichen Angaben zur sinnvollen Berichtigung, 
und dann schreiben sie, fragen zwischendurch 
nach dem richtigen Ausdruck, und ob es so gut sei, 
freuen sich vorwiegend Uber die Note zum Inhait der 
Arbeit. Ich gehe von Tisch zu Tisch, schaue nach, 
zeige hier auf einen neuen Fehler, bin dort erfreut 
Uber den Ausdruck, den Roswitha gefunden hat - 
und denke. Gedanken sind sehr schnell. Und von 
Platz zu Platz und von Kind zu Kind sehe ich die 
Schwierigkeiten, die die SchUleran unserer "Deutsch- 
sprachigen Auslandsschuie" mit Deutsch als 
Muttersprache haben. Nicht alle. Aber viele. Die 
“ rein deutschen”  Kinder sind in der Minderheit. 
Ganze 52 in den acht Grundschulkiassen. Aber 
auch bei ihnen tritt oft eine Stagnation der Sprache 
ein. Der kontinuierliche Umgang mit der deutschen 
Sprache, auch auBerhalb der Familie, fehit im Gast- 
land. Die Spielgefahrten wohnen weit weg, treffen 
sich fUr ein paar Stunden auf Geburtstagspartys; 
Geschafte, Reklame, Radio und Fernsehen, Taxi 
und Stadtbus, sie alle verlangen eine Auseinander- 
setzung mit der Landessprache. Dies ist im Grunde 
gut, man soil Zugang zu den Menschen, zur Umwelt, 
zum alltaglichen Leben finden. Begegnung! Das

beabsichtigen wir noch zu fordern, indem wir die 
Kurse zur Eriernung des Neugriechischen schon in 
den beiden letzten Kiassen der Grundschuie begin- 
nen lassen wollen. (Rahmenplan: Alle “ Deutsch- 
sprachigen Auslandsschulen sind verpflichtet...” ) 
Kinder aus “ gemischten” Ehen haben es infolge 
ihrer verwandtschaftlichen Bindungen leichter mit 
der griechischen, schwerer mit der deutschen Spra
che. Grazismen schleichen sich ein. Haufig ware es 
angebracht, Deutsch ais Fremdsprache zu unter
richten.

Pause. Aiies stUrmt hinaus. Sie haben es eilig. 
Die Zeit fur Erholung und Spiel ist kurz, fiinfzehn 
Minuten. Und die mUssen genutzt werden. Fiir viele 
sind die Pausen die einzige Mdgiichkeit, miteinander 
zu spielen. Nachmittags ist man wieder ailein. Da 
staut sich einiges auf in den Kindern. Am nachsten 
Tag muB man es loswerden. Aggressionen. Ja, aber 
berechtigte. Wie war das doch in den beiden ietzten 
Stunden? Thema: Ein Mensch wie du und ich - 
BrUcken bauen von Mensch zu Mensch. Die Kinder 
haben verstanden, worum es da geht: soziaies Ver- 
haiten, Achfung vor dem Mitmenschen, Hilfsbereit- 
schaft. Artikel 3 des Grundgesetzes. Sie versuchen, 
es in ihren Alitag einzubauen. Sie, das sind die Kin
der mit pakistanischem, finniandischem und und 
Elternteil aus alien Bundeslandern, aus Europa, aus 
ailen Teiien der Weit. Diskriminierung? Nein, sie set- 
zen sich nicht gegenseitig herab, sie erkennen sich 
an, sind zur Hiife bereit. Manchmai muB die “ Auf- 
sicht” etwas Nachhiifeunterricht in sozialem Verhal- 
ten geben. Einen Streit schlichten, Recht sprechen. 
Soweit man das kann.

Ach, Gerechtigkeit. Jeder wiil gerecht behandelt 
werden, hat ein Anrecht darauf. Sind wir immer 
gerecht? In der Beurteilung der Leistung? Im Verste- 
hen dessen, was im Kinde vor sich geht? Haben wir 
Geduld - auch das ist ein Teii der Gerechtigkeit - 
Geduld mit all denen, die zu uns kommen, die sich 
einieben mUssen in ihre neue Umwelt, in ihre neue 
Heimat, die haufig nur eine Zwischenstation ist. 
Wanderer. Fremdiinge. "Darum nimmt sich jeder- 
mann ... aufs SuBerste in acht, daB er gegen Fremd
iinge und Landesangehdrige in seinem Leben keine 
SUnde begangen hat...”  sagt Platons “ Athener” . 
Wir bemiihen uns, nicht zu sUndigen.

Ende der Pause. Wir brechen unsere Unterhal- 
tung im Lehrerzimmer ab. Meine Kolleginnen gehen 
in ihre Kiassen. Frau N.N. hat einen Lehrgang in 
eine Tdpferei in Amaroussion vor. Sachunterricht ist 
umweltbezogen. Der Bauernhof im deutschen Sach- 
unterrichtsbuch kann nur in Dia-Reihen und Filmen 
erfahren werden, nicht realiter. Topferei, Marmor- 
werk, Keiterei, Backerei... und historische Statten, 
sie liegen in greifbarer Nahe und sind in unseren



Standortplan aufgenommen. - Seien Sie vorsichtig 
auf der StraBe! - Unnotig, daB ich das sage. Sie weiB 
selbst, daB die Verkehrsregein, vorailemfUrFuBgan- 
ger, hier etwas anders interpretiert warden mUssen 
ais in "Europa” . Die Kinder wissen es auch. Sie 
wissen auch, wie es richtig sein mUBte. Das haben 
sie gelernt.

Ich habe eine Springstunde, meine Klasse wird 
in Religion unterrichtet. Keine Freistunde, eine 
Springstunde. Oder Verwaltungsstunde. Irgend 
etwas wird sicher verwaitet werden mUssen. Ich 
ahne es. Telefon. Neuaufnahme. In der Halle warlen 
die Eltern mit ihrem Tochterchen. Ich welB, was sie 
denken, was sie bedrOckt. Aber diesmal lauft aiies 
reibungsios. Keine Probleme. Vielleichtkommendie 
spater einmal, jetzt noch nicht. Petra hat den Kinder
garten an der deutschen Ausiandsschuie in X-Stadt 
besucht und ist dort zu Beginn dieses Schuijah- 
res eingeschuit worden. Also 1. Klasse. Das Schul- 
jahr hat vor vier Wochen begonnen, wir konnen 
Petra noch aufnehmen. Neue BUcher, eine neue 
Lehrerin, eine neue Klassengemeinschaft. Ich 
mache ihr Mut. - Es wird dir sicher bald alles gefallen 
und SpaB machen. - Und ihre Augen schauen mich 
schon nicht mehr so angstiich an. Wir gehen 
gemeinsam zur “ Villa” . Ein Platz in Klasse IB  ist 
noch frei. Leider konnen wir die Wohngegend 
Petras nicht berdcksichtigen. Die im selben Stadtteii 
wohnen, sitzen in der Klasse 1A. Und die ist voil 
besetzt. Und die Kiasse IB  nun auch. Nachher 
werde ich in die Liste eintragen: Neuzugang am... 
19... Und einen roten Strich darunter ziehen. Auf- 
nahmestop fUr Klasse 1! Tendenz steigend. Das 
werde ich nicht schreiben, das werde ich nur den
ken; denn das kann morgen wieder anders sein.

Meinen Kolleginnen in der “ Viila” handige ich 
noch ein Rundschreiben an die Eltern aus, das 
zweite heute. Einladung zur Weihnachtsfeier - Oder 
zum FrUhlingskonzert - Oder zum Sommerfest. In der 
6. und 7. Stunde proben wir mit den Kindern der 
Orff-, Fioten- und Chor-Arbeitsgemeinschaft dafUr. 
Das erste Rundschreiben war eine Einiadung zur 
Elternversammiung der "AbschluBklassen”  der 
Grundschule. Tagesordnung: Ubergang in die 
Beobachtungsstufe der Gymnasialabteilung. Jedes 
Jahr werden die Eitern darUber informiert. Eine Kol- 
legin aus dem Gymnasium wird fiber Sinn, Zieiset- 
zung, Stundenpian und Arbeitsweise in dieser Stufe 
sprechen. Da es keine Alternative gibt, werden alle 
Kinder des vierten Schuljahres, die das Klassenziel 
erreicht haben, in diese Stufe eintreten. Als poten- 
tieile Abiturienten.

Aber nur als potentielle. Denn bald wird es auch 
einige RealschUler und Hauptschtiler geben, 
obwohl es diese beiden Schulformen gar nicht gibt. 
36

Aber den AbschluB, das AbschiuBzeugnis gibt es. 
Und das Bemuhen, diese Kinder stofflich und 
methodisch anders zu “ behandein” als die, die 
neben ihnen sitzen und zur "Reife”  gelangen wol- 
len. Wir hatten einmal eine Hauptschule, zehn Jahre 
iang. Und das ist schon acht Jahre her. Weshalb sie 
wohl aufgeldst wurde?

Auf dem Wege von der “ Villa” zum Hauptge- 
baude spricht mich eine Mutter an. Sie wiil ihr Kind 
abmelden. RUckkehr nach Deutschland. Drei Jahre 
haben sie hier geiebt, vorher in einem anderen 
Land. Wir regein die Formaiitaten. - Das Abgangs- 
zeugnis wird die Klassenieiterin ihrem Sohn morgen 
mitgeben. (N.N. veriaBt die Deutsche Schule Athen 
und kehrt mit seinen Eltern nach Deutschland 
zurUck. Wir wUnschen N.N. weiterhin guten schuli- 
schen Erfolg.) - Auch Riickwanderer.

Ich mache meine ietzte Eintragung fUr heCite; 
Abgang am... 19... Und ziehe einen blauen Strich 
durch den Namen. Tendenz failend. Das schreibe 
ich nicht, das denke ich nur. Die Fiuktuation an 
unserer Schule ist stark und laBt keine Vorhersage 
zu, weder durch eine Hochrechnung noch durch 
das deiphische Orakei. Die Planung einer Zusam- 
menlegung von Klassen wegen extrem niedriger 
Frequenzen am Schuljahresende kann sich bei 
Beginn des foigenden Schuljahres als utopisch 
erweisen. Wie in diesem Jahr.

13.45 Uhr. Ende der Unterrichtszeit fUr die 
GrundschOler. Ende der Arbeitszeit fUr das Koile- 
gium? Mitnichten. Wahrend die Reinemachefrau 
Papierschnitzel, Orangenschalen und vergessene, 
auf dem Boden liegende KleidungsstUcke zusam- 
menkehrt bzw. aufhangt, rUcken wir noch schneli 
einige Tische fUr die Konferenz am Nachmittag 
zurecht. Auch an eine Spielecke fur die Kinder der 
Kolleginnen muB gedacht werden. Einige haben 
sicher niemanden zur Aufsicht zu Hause. Sie brin- 
gen also ihre Kieinen mit. Fallende Baukidtze Oder 
rascheinde Malblatter storen uns nicht; sie erinnern 
uns daran, fUr wen wir da sitzen und uberiegen, wie 
man den Aufnahmetest noch effektiver machen 
kdnnte; welche SchulbUcher aus weichem Verlag 
noch besser sind als die, die wir im Augenblick 
benutzen; ob wir dem Beispiei der griechischen 
Schuien foigen konnen, die seit Beginn des Kalen- 
derjahres die FUnf-Tage-Woche eingefuhrt haben; 
welche WUnsche wir bezUgiich der Unterrichtsver- 
teilung fUr das nachste Jahr haben...

Es ist ruhig geworden. Fast zu ruhig. Fehit uns 
Lehrern nicht etwas, wenn die SchUler nicht da 
Sind? Der Morgen war anstrengend, hat Erfolge 
gebracht und MiBerfoige. Mit einigen Kindern waren 
wir nicht zufrieden. Ob sie es mit uns waren? Ich 
freue mich auf den nachsten Tag, auf den Unter-



Die Schulverwaitgng der Deutschen Schule Athen 
von links nach rechts

2. Reihe: Herr Strecker, Herr Nikos, Frau Ourania, Frau Tsacona, Fraulein Tomara, Fraulein Schmidt 
1. Reihe: Frau Strecker, Frau Marikka, Frau Frangis, Fraulein Eleni, Herr Mitsos, Frau Palieraki, 

Frau Himonaki
sitzend: Herr Stelios, Herr Jiorjos, Herr Jiannis



richt, auf gerade diese Kinder, auf das Wesentliche. 
DafUr lohnt es sich. Wenn man auch oft so richtig 
geschafft ist.

Cherete! Dann bis morgen. Und schonen Abend. 
Ich werfe mich in das Gewirr von Blech, das der 
Moloch noch immer erbricht. Hupen, z\«ei rechts, 
zwei links, nochmal zwei links, nochmal... seltsames 
Muster. Nach einer Viertelstunde atmet der Moloch 
einmal kurz durch, eine LQcke, blitzschnell hinein - 
und ich fahre einem Glaschen Retsina entgegen. 
Aber nur einem. Der Kopf mu3 klar bleiben fUr die 
Korrektur eines Sachunterrichtstests.

23.00 Uhr. Feierabend. Da schrillt das Telefon. 
Etwas zu laut fUr diese spate Stunde. Ich hebe ab. - 
Ich wollte nur fragen, ob morgen Unterricht ist. -

Warum nicht? - Weil sie streiken. - Wer ist “ sie” ? - 
Die Busfahrer, die Taxifahrer, die MUIIwagenfahrer, 
die Fakalientransporteure, die Telefongesellschaft, 
die griechischen Schulen, die... - Haben Sie gehdrt, 
daB wir auch streiken? - Nein, noch nie, aber... - 
Und weshalb sollte dann morgen kein Unterricht 
sein? - NatUrlich, eigentlich haben Sie recht. Wes
halb sollte kein Unterricht sein. Danke. Auf Wieder- 
hdren! -

Nach diesem ohne Zweifel logischen Gesprach 
trinke ich mein zweites Glaschen Retsina. Wie 
schnell doch so ein Tag, so eine Woche, so ein Jahr 
vergehen...

Wilhelm Kupper



V-Kurse: EinfUhrung in die deutsche Sprache Oder Schaltstelle fUr groBere
soziale Chancen?

Es ist zwanzig vor vier, als der Schulbus mit der 
Nummer 18 - fast auf Blechfuhlung mil parkenden 
Autos - sich in die enge Fahrrinne der Rethymnou 
schiebt und an deren Schnittpunkt mit der Metsovou 
vor der innerstadtischen Dependance der Deut- 
schen Schule anhalt. Hinler einer schwerfallig aus 
dem Vehikel kletternden Begleiterin hupfen Liber 
zwanzig Zehnjahrige auf den Gehsteig, und als letz- 
ter verschwindet der kleine Manoli in dem Hof, der 
so eng ist, daB sich Spiel-, Spring-, Lauf- und Rauf- 
lust bei den Kindern erst gar nicht regt.

Die raumlichen Verhaltnisse in dem zweistok- 
kigen ehemaligen Wohnhaus bieten fUr den Unter- 
richtsbetrieb nicht gerade ideale Vorausselzungen. 
Vor nunmehr 25 Jahren - im Zuge der Expansion der 
Deutschen Schule nach dem Kriege - wurde das 
reprasentative BUrgerhaus im Stil der GrUnderjahre 
in eine Schule umfunktioniert, wurden Kellerraume, 
KUche, Garderobe und Wascheboden in Kiassen- 
zimmer umgewandelt - Institution gewordenes Provi- 
sorium mit eigentUmlichem Charme. In seiner 
Substanz aber ist das Haus grundsolide. Es hat 
beachtliche Nehmerqualitaten, denn es verkraftet 
Liber 1800 SchUler wochentlich, ohne aus seinen 
Mortelfugen zu piatzen, und auf Erdbeben reagiert es 
lediglich mit ein paar Rissen im Putz. Es hat Wun- 
derlichkeiten: einen FuBabstreifer mit den groBen 
Lettern DSA, Baikons, die seit Jahren nicht mehr 
benutzt worden sind, und Medienboxen, die Kerzen 
und Streichhdizer enthalten - nicht zur Projektion 
von Schattenbildern, sondern ais Behelf bei Strom- 
ausfall. Es hat baulich Erhaltenswerles: Mosaik- 
boden und wunderschdne Stuckdecken. Es hat 
bereits Tradition: Zu seinen Lehrerinnen zahit eine 
der ersten SchUlerinnen in diesem Hause. Und es 
hat unbestreitbar Atmosphare - zwar atmet man 
nicht die einem richtigen Schulhaus eigne Luft, aber 
man riecht, was die Frau des Hausmeisters zu Mit- 
tag gekocht hat.

Kurz vor dem Klingein beziehtder Pedell Position 
neben dem Treppenaufgang. Ein Strom von tram- 
pelndeti, drangeinden und larmenden KursschUlern 
quilit durch das Portal Oder stampft, vom Hof kom- 
mend, eine schmale Holztreppe hinauf. Kyrios Ste- 
fanos liebt diese Situation. FUr wenige Minuten ister 
die Kraft, die das Getriebe in Schwung halt. Es ist 
ein elektrisches Feld von Autoritat und Energie urn 
ihn, das Beschleunigung bewirkt. Seinen Weisungen 
haftet etwas Unbedingtes an, kein Zweifel nistet in 
seiner Entschiedenheit. Mit dem Klingelzeichen urn 
zehn vor vier Ubergibt er an die Lehrer.

FUr Manoli beginnt der Deutschunterricht. Zwei- 
mal wochentlich hat er wie 370 Gleichaltrige eine 
Doppelstunde. VI - Kurse heiBen diese spatnachmit- 
laglichen Unterrichtsveranstaltungen, V2 die An- 
schluBkurse des zweiten Jahres, und man fragt sich 
unwillkUrlich, welches KUrzel wohl die Deutsche 
Schule in London fUr ihre Vorbereitungskurse ver- 
wendet. Rund 20% der GesamtschUlerzahl von Uber 
1800 entfallen auf die VI - Kurse. ErfahrungsgemaB 
Uberwinden etwa zwei Drittel der SchUler diese erste 
HUrde und rUcken in V2 auf.

Manoli hat zu diesem Zeitpunkt schon einen 
anstrengenden Schultag hinter sich. Urn halb drei ist 
er nach Hause gekommen, hat schnell gegessen, 
sich umgezogen und die Schultasche umgepackt. 
Seine Mutter hat sich beeilt, rechtzeitig mit ihm wie- 
der an der Haltestelle zu sein. Manoli hat heute GlUck 
gehabt, der Bus ist pUnktIich gewesen und schon 
nach 40 Minuten Fahrzeit am Kurshaus eingetroffen. 
Wahrend der Fahrt hat Manoli den Text “ In der Dro- 
gerie Schilling” wiederholt, es dann aber vorgezo- 
gen, mit seinen Freunden etwas herumzukalbern. 
DaB diese kleine Ablenkung nicht etwa in Ausgelas- 
senheit umschlagt, darUber wachen der Busfahrer 
und die Begleiterin. Nach dem Kurs wird Manoli mit 
dem Schulbus zurUckfahren, urn halb sieben zu 
Abend essen und dann bis neun seine Hausaufga- 
ben machen. Auch an den Ubrigen Wochentagen 
reicht der Stundenplan bis tief in den Nachmittag, 
denn neben Nachhilfe in Deutsch - schlieBlich hat 
jede Einzelnote in den Kursarbeiten ein erhebliches 
Gewicht - hat Manoli auch Englisch- und Gitarrenun- 
terricht, und am Freitag spielt er gar eine Stunde 
Tennis.

Hier muB man fragen, wieso eigentlich bereits 
zehnjahrige SchUler unablassig einer Leistungser- 
wartung und einem Leistungsdruck unterworfen wer- 
den, die - von Ausnahmen abgesehen - im 
Berufsieben nicht die Regel sind. Wie vertragt es 
sich, daB fUr einen GroBteil der Arbeitnehmer die 
40-Stunden-Woche verwirklicht ist, wahrend griechi- 
sche SchUler 50 und 60 Stunden arbeiten? Sind 
BUro- und Fabrikarbeit etwa anstrengender als 
Unterricht und Hausaufgaben? Geht man davon aus, 
daB Kinder und Jugendliche starker belastbar seien 
als Erwachsene? Oder stellt die Schule, von sinnlo- 
ser Leistungsmotivation ergriffen, maBlos hohe 
Anforderungen?

Kann die Antwort auf diese Fragen nicht darin 
liegen, daB eine den Prinzipien der Leislungsgesell- 
schaft verpflichtete Elterngeneration unter der Furcht
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leidet, der AusschluB von bestimmten Ausbildungs- 
wegen schalte auch bestimmte Aufstiegsmdglich- 
kelten endgUltig aus? Mehr denn je macht sich die 
Schreckvision breit von verbauten Zukunftschan- 
cen, von sozialem Abstieg. Gewinnen unterdiesem  
Aspekt die V I - Kurse nicht eher die Funktion einer 
ersten und entscheidenden Schaitsteile fUr soziale 
Sicherheit und sozialen Rang als die einer Mogiich- 
keit des Fremdsprachenerv\/erbs? Der Andrang zu 
den V I - Kursen ist doch wohi deshaib so stark, weii 
Uber sie und die sich anschiieBenden V2 - Kurse der 
Zugang zur Deutschen Schuie und mogiicherweise 
zur deutschen Hochschuireife fUhrt. Wegen ihrer 
begrenzten Aufnahmekapazitat geiangen jedoch nur 
etwa 100 SchUier an die Deutsche Schuie. Der 
Kampf urn diese Piatze erzeugt den Leistungsdruck, 
der in V I einsetzt. Das Prinzip der Ausiese gerade

nach sprachlichen Gesichtspunkten bringt HStlen 
mit sich. Andere Formen der Intelligenz werden nicht 
in ausreichendem MaBe erfaBt. Schuie und Lehrer 
wissen das. Sie konnen den Leistungsdruck besten- 
falls mildern, nicht aber beseitigen. Ist er damit nicht 
das Opfer, das eine dem Leistungsgedanken huldi- 
gende Gesellschaft ihren WUnschen nach sozialem 
Aufstieg ihrer Kinder bringt?

Sozialer Aufstieg fUhrt in erster Linie Uber die 
durch eine bessere Schulbildung vermittelte Chance 
jeweils hoherer Berufsausbildungen und Berufsein- 
tritte. Welche andere Moglichkeit der Ausiese bleibt 
da der Schuie als die der strikten schulischen Lei- 
stungsmessung - bei aller FragwUrdigkeit dieses 
Instruments. Eine praktikable Alternative konnte bis- 
her nicht aufgezeigt werden

Lothar Bering

Vorbereitungskurse der DSA - Impressionen und Informationen

Aus der TUr des Schulbusses. der aus den 10 
km entfernten Vororten hier Im Zentrum Athens ein- 
trifft, schwingen sich fUnf Herren, mit ungebroche- 
nem Elan trotz vormittaglichen Unterrichts und einer 
chronisch knappen Mittagspause, Koliegmappe und 
Inhalt test im Griff: V-Koliegen der Deutschen 
Schuie Athen in Amaroussion/Paradissos. Nach 
einem zUgigen Slalom zwischen eng geparkten 
Kraftfahrzeugen und Gruppen wartender Eltern 
erreichen sie das Ziel ihres Einsatzes: eine Villa in 
neoklassizistischem Stil, an deren EingangstUr ein 
Metallschild kUndet;

DEUTSCHE SCHULE ATHEN 
SPRACHKURSE

Παράρτημα Γερμανικής Σχολής Αθηνών 
Einen kurzen Blick noch werfen sie aus der larm- 

erfUllten Enge der Odos Rethymnou auf den Aus- 
schnitt blauen Himmels, der auch an diesem  
Nachmittag verheiBt, was Touristikwerbung ver- 
spricht und von dem diese Herren ebenfalls trau- 
men: "Entspannen in Griechenland” . Als V-Kolle- 
gen gehen sie zwar keiner nachrichtendienstlichen 
Tatigkeit nach, sind jedoch mit einer fast ebenso 
verantwortungsvollen Aufgabe betraut; hier in dem 
ehemaligen Gebaude der DSA in sog. Vorberei- 
tungskursen deutschen Sprachunterricht fUr grie- 
chische Kinder zu erteilen. So eilen die zu diesem 
unterrichtlichen Tun Auserwahiten das Treppen- 
haus empor, durch ein Spalier von MUttern, die auf 
den Marmorstufen hocken und strickend den Unter- 
richtsschluB erwarten, urn ihre Kinder in Empfang zu 
nehmen, die hier an vier Nachmittagen in der 
Woche zusammenstromen, urn sich in einem der 
zweijahrigen Vorbereitungskurse in die deutsche

Sprache einfuhren zu lassen, mit dem Fernziel, die 
AbschluBprUfung zu bestehen, die allein die Auf- 
nahme in die Klasse 7 der griechischen Abteilung 
der DSA in Athen-Amaroussion ermoglicht.

Diese Sprachkurse werden ab Mitte Oktober bis 
Ende Mai in Form von zwei Doppelstunden pro 
Woche angeboten Am Ende des ersten Vorberei- 
tungsjahres (V I) werden diejenigen SchUler in das 
zweite Vorbereitungsjahr (V2) Ubernommen, deren 
Leistungsstand die Erwartung rechtfertigt, daB sie 
dem weiteren Unterricht folgen konnen, Diejenigen 
SchUler, denen der Obergang von V I nach V2 Oder 
von V2 an die DSA nicht gelingt, konnen in parallel 
von der DSA angebotenen Sprachkursen ihre 
erworbenen deutschen Sprachkenntnisse welter 
ausbauen und eines der Sprachdiplome des 
Goethe-lnstituts erwerben.

Diejenigen Kinder, die in einen Sprachkurs des 
zweiten Vorbereitungsjahres (V2) aufgenommen 
worden sind, sitzen nun urn 15.50 Uhr erwartungs- 
voll auf ihren Platzen, Begleitet von dem mahnen- 
den Blick des GrUnders der DSA, dessen Bild die 
Eingangshalle schmUckt, enteilen die V-Kollegen 
in die Klassen. Ein noch an Vokallangen krankeln- 
des, skandiertes "G-u-t-e-n T-a-g, H-e-rr .... ist der 
kommunikative Auftakt zu den folgenden 85 Minu- 
ten. Der Klassenraum wirkt karg, ein Eindruck, der 
lediglich durch die Uppige Stuckornamentik gemil- 
dert wird. Raumliche Enge wird besonders zwischen 
Tafel und erster Bankreihe spUrbar und kann sich zu 
physischem Unbehagen steigern, wenn der Kollege 
in dem nur etwa 60 cm breiten Freiraum Motorik 
entfaltet und mit der Kreideablage Oder einem SchU- 
lertisch in Kollision gerat. Doch bereitwillig schiebt



hier schon Georgios seine Unterlagen etwas bei- 
seite, damit sein «καθηγητής τών Γερμανικών» Platz 
finde fUr "Vorwarts International” und die Hdnde frei 
habe fUr die Vorbereitung des Unterrichts im 
Medienverbund. Aus einer hdizernen Mediensaule 
im hinteren Teii der Klasse wird ein Projektor ent- 
nommen, mit einem gefUllten Diamagazin bestUckt, 
Kabel warden entwirrt, und vorne, neben der Tafel, 
wird ein im Dauereinsatz bewahrtes Tonbandgerat 
mit entsprechendem Material versorgt. Und wenn 
nach dem ersten audio-visuellen Durchlauf die 
Deckenbeleuchtung wieder erstrahit und der frisch 
aus der Bundesrepublik vermittelte Kollege sich urn 
einsprachige und situative Sinnerhellung des neuen 
Wortmaterials bemUht, dann sieht er sich einer Pha
lanx erhobener Arme gegeniiber und ist vielleicht 
erstaunt, da6 sein Vorgehen ein so spontanes 
“ feed-back” bei den SchUlern ausidst. DaB diese 
unerwartet schnelle Reaktion seiner Lerngruppe 
nicht nur auf eigene Unterrichtsarbeit zuriickzufQh- 
ren ist, merkt er spatestens dann, wenn Schiiler 
mit AusdrUcken und Satzstrukturen beeindrucken, 
die noch gar nicht Gegenstand bisher behandelter 
Lehrbuchlektionen waren, Oder mit umgangs- 
sprachlichen Wendungen und gelegentlich auch mit 
mundartlicher Einfarbung Kolorit in die Stunde 
bringen.

In der Tat warden die Deutschkenntnisse der Kin
der aus Quellen ergSnzt, die auBerhalb der Vorbe- 
reitungskurse zu suchen sind. Deutschunterricht 
wird an vielen griechischen Privatschulen ab der 1. 
Klasse erteilt, ab der 4. Klasse dann gezielt fUr dieje- 
nigen SchUler, die den zweijahrigen Vorbereitungs- 
kurs der DSA besuchen wollen Oder dies parallel zu 
ihrem Unterricht in den Klassen 5 und 6 schon tun. 
Vor allem jedoch sind es Privatlehrer, die den SchU
lern der Vorbereitungskurse zusatzliche Hilfe anbie- 
ten. Dann gibt es die Kinder, deren Mutter Deutsche 
sind, die mit ihren Eltern in der Bundesrepublik 
gelebt haben und auch zu Hause weiterhin deutsch 
sprechen und damit in der Ausdrucksfahigkeit ihren 
MitschUlern Uberlegen sind.

Die im Hinblick auf die Vorbereitungskurse 
besonders des zweiten Jahres erwahnten zusatz- 
lichen Unterrichtsangebote des freien Marktes war
den von den griechischen SchUiern reichlich 
genutzt. Daraus ergibt sich fUr den Unterrichtenden 
als erstes die Schwierigkeit, daB der Grad der 
Sprachbeherrschung in einer Lerngruppe haufig 
sehr unterschiedlich ist. Eine zweite fUr eine deut- 
sche Lehrkraft eher ungewohnte Erfahrung ist die 
Tatsache, daB die SchUler, die zusatzlich Unterricht 
in Deutsch bekommen, das dem Vorbereitungskurs 
zugrunde gelegte Lehrbuch so gut wie auswendig 
kennen. So sieht sich der V2-Kollege der Notwen- 
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digkeit gegenUber, seinen Unterricht so zu fUhren, 
daB einerseits diejenigen Kinder, die sich allein auf 
den Unterricht im Vorbereitungskurs verlassen, so 
gefdrdert werden, daB sie sich den Anforderungen 
der Klassenarbeiten stellen konnen und daB ande- 
rerseits die SchUler mit vorgelerntem Wissen sich 
nicht langweilen. Vor allem aber muB ein fUr alle 
Kurse gleichermaBen verbindliches Leistungsni- 
veau aufgebaut und gehalten werden. Dazu gehdrt 
Z.B., daB innerhalb des durch das Lehrbuch vorge- 
gebenen Rahmens LIbungsformen angeboten wer
den, die ein einfaches Herbeten auswendig 
gelernter Satzmuster verhindern und vielmehr die 
verstandnisvolle Anwendung sprachlicher Struktu- 
ren UberprUfen. Bei dieser Gelegenheit zeigt sich, 
daB Gelaufigkeit im Ausdruck von SchUlern, die in 
Deutschland waren Oder zu Hause mit einem Eltern- 
teil deutsch sprechen, nicht immer garantiert, daB 
sprachliche Erscheinungen durchschaut urid in 
Umformungen auch fehlerfrei angewandt werden. In 
dieser Hinsicht kann sich ein MitschUler ohne “ deut- 
schen Hintergrund” durchaus Uberiegen zeigen. In 
dem BemUhen, neben der Kommunikationsfahigkeit 
auch die kognitiven Fahigkeiten der SchUler zu for- 
dern und sie damit auf die besonderen Anforderun
gen des Deutschunterhohts an der DSA vorzube- 
reiten, wird der “ pattern d rill”  des Lehrwerks 
erganzt durch eine systematisierende Durchnahme 
einzuschleifender sprachlicher Einzelerscheinun- 
gen. So wird z.B. nicht nur die erste Person des 
Personalpronomens im Dativ (K2;L21) eingeUbt, 
sondern der SchUler muB in der Lage sein, in Reak
tion auf entsprechende Stimuli alle Personen situa- 
tionsgerecht zu verwenden. Wie schwierig und 
zeitaufwendig die Erstellung solch situativ angeleg- 
ter Obungsformen innerhalb des auf dieser Lern- 
stufe noch sehr begrenzten lexikalischen und 
syntaktischen Rahmens ist, kann jeder Kollege 
bestdtigen, der in den Vorbereitungskursen 
unterrichtet.

So vergehen die 85 Unterichtsminuten schneller 
als erwartet; nicht zuletzt auch deshalb, weil der Kol
lege im Vorbereitungskurs keine Motivationspro- 
bleme kennt. Spontaneitat und Mitarbeit der meisten 
dieser griechischen Kinder sind - das kann sicher- 
lich ohne Obertreibung gesagt werden - beein- 
druckend und bewundernswert; und das urn so 
mehr, wenn man bedenkt, daB diese Elf- bis Zwdlfjah- 
rigen schon einen Unterrichtsvormittag an griechi
schen Schulen hinter sich haben. Und wenn urn 
17.15 Uhr die Klingel schrill das Ende verkUndet, 
das Hupen der wartenden Schulbusse durch den 
Klassenraum drohnt und der Hausmeister den 
Strom der Kinder stimmgewaltig auf die StraBe kana- 
lisiert, dann gleiten noch Eltern durch die KlassentUr,



um Auskunft Uber den Leistungsstand ihrer Kinder 
einzuholen Oder um einfach den Deutschlehrer per- 
sonlich kennenzulernen.
Danach ergreift auch der V-Kollege hastig Mantel 
und Kollegmappe und versucht, durch die einlau- 
fende SchUlerflut der Foigekurse ins Freie zu gelan- 
gen, ein Unterfangen, das durch die Barriere eng 
geparkter Wagen und den Koulouri-Verkaufer direkt 
vor dem Flaupteingang zusatzlich erschwert wird. 
Und wenn der V-Koilege dann schlieBlich gegen 18 
Uhr in den heimatlichen Gefiiden eintriffl und durch 
die Abendluft der hauslichen Vorbereitung des nach- 
sten Unterrichtsvormittags entgegenstrebt, dann 
mag er sich fragen, warum griechische Eitern ihren 
Kindern diese Anstrengungen zumuten. Aus 
Gesprachen mit den Vatern und MUttern erfahrt 
man, daB vieie von ihnen einen Bezug zu Deutsch
land haben, sei es, daB der Vater in der Bundesre- 
publik studiert hat Oder dort beruflich tatig war, 
sei es, daB die Mutter aus Deutschland stammt. 
Andere Eitern wiederum haben bereits einen Sohn

Li e u t  s c h e S c h u It ·  R t  h e n 
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Oder eine Tochter auf der DSA. Alien gemeinsam ist 
der Wunsch, daB ihr Kind die AbschluBprUfung am 
Ende des zweiten Vorbereitungsjahres bestehen 
mdge, damit es in die Klasse 7 der DSA in Amarous- 
sion/Paradissos aufgenommen warden kann und 
die Moglichkeit erhait, die deutsche Flochschulreife 
zu erwerben. Doch dieser Wunsch kann nurfUr rund 
hundert, d.h. fUr nur etwa ein Drittel der SchUler und 
SchUlerinnen, die sich zur PrUfung melden, in ErfUI- 
iung gehen, da damit die Aufnahmekapazitat der 
DSA erschbpft ist. Diese Tatsache macht deutlich, 
daB besonders das zweite Vorbereitungsjahr eine 
erhebliche physische und psychische Belastung fUr 
die Kinder bedeutet. Dessen ist sich jeder V-Kollege 
bewuBt und versucht, im Rahmen des Mdglichen 
den Unterricht aufzuiockern, um neben aller Vorbe
reitung auf die Kiassenarbeiten und die AbschluB
prUfung ein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren: 
den SchUlern und SchUlerinnen der Vorbereitungs- 
kurse Freude am Umgang mit der deutschen Spra- 
che zu vermitteln. Hartmut Schroeder
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Sprachkurse Deutsch
Wenn von der Deutschen Schule Athen die Rede 

ist, meint man gemeinhin die Schule in Amaroussion. 
Nur wenige wissen, daB eines von den drei fUr den 
Schuibetrieb angemieteten Privathausern in der 
Stadt in der Odos Rethymnou 1968 mit dem Umzug 
von Lehrern und Schuiern in den Neubau nach 
Amaroussion nicht verwaiste, sondern daB bis heu- 
te an vier Tagen in der Woche von 15.50 bis 22.00 
Uhr die SchUler der Sprachkurse die alien Klassen-

zimmer mit Leben erfUllen.
Sprachkurse fUr SchUler griechischer Gymna- 

sien gibt es seit der Wiedereroffnung der Deutschen 
Schule Athen im Jahre 1956. Der heute Ubiiche 
AbschluB mit der Grund- bzw. MittelstufenprUfung 
des Goethe-lnstituts nach sechs bzw. neun Jahren 
war damals freilich unbekannt. Den Unterricht hiel- 
ten vermittelte Lehrkrafte einschlieBlich des Schullei- 
ters. Die Zahl der SchUler war gering. So gab es im



Schuljahr 1957/58 nur 12 Sprachkurse (und zwar 
ohne Differenzierung nach SchUlern, die die Auf- 
nahme in die Deutsche Schuie anstrebten, und sol- 
chen, diedasnichttaten). Unterrichtetwurdeausder 
Bereitschaft heraus, im Gastgeberland nicht nur die 
Kenntnis der deutschen Sprache, sondern auch das 
Wissen urn geseiischaftiiche und kuiturelie Gege- 
benheiten in der Bundesrepubiik zu vermittein, ein 
Aniiegen, das den Kursunterricht noch heute 
mitpragt.

1958/59 wurden die Sprachkurse neu geordnet:
1) Damais wurde alien SchUlern, die die Aufnahme in 
die Deutsche Schuie Athen anstrebten, in der Regel 
zur Auflage gemacht, zwei Jahre lang Sprachkurse 
zu besuchen (VI, V2 = Vorbereitungskurse).
2) Allen SchUlern, die die Deutsche Schuie Athen 
nicht besuchen wollten Oder auf Grund nicht ausrei- 
chender Leistungen in den Sprachkursen nicht besu
chen konnten, wurden anschlieBend an die V-Kurse 
vier weitere Kursjahre angeboten. Danach konnten 
sich die Schuler zur GrundstufenprUfung des 
Goethe-lnstituts Athen anmelden. Dieses Diplom ist 
in Griechenland sehr begehrt, well es seinem Besit- 
zer im Berufsieben Vorteile bringen kann. FUr den 
Zugang zu einer deutschen Hochschule ist das 
Diplom nicht geeignet.

Nach dieser Umgestaltung der Sprachkurse sah 
der Unterricht also fUnf Kursjahre, namlich VI, V2, 
dann B1, B2 und Cl an der Deutschen Schuie Athen 
vor, wahrend das 6. Kursjahr (C2) am Goethe-lnstitut 
absolviert wurde. Ab Schuljahr 1972/73 wurde auch 
dieses 6 Kursjahr von der Deutschen Schuie Athen 
unterrichtet. Die Schuler kommen seither nur noch 
zur Prufung ins Goethe-lnstitut. Die guten PrUfungs- 
ergebnisse dieser SchUler sprachen sich sehr 
schnell herum. Von Jahrzu Jahr stiegen nunmehrdie 
SchUlerzahlen an. wie aus der Statistik (s.S.43) zu 
ersehen ist.

Bald meldeten sich vermehrt SchUler an, die nicht 
die Deutsche Schuie Athen besuchen wollten, son
dern nur deren Sprachkurse, Ihnen wurde die Moglich- 
keit eingeraumt, statt der V-Kurse A1- und 
A2-Kurse zu besuchen. DarUber hinaus bot die 
Schuie auch SchUlern, die die Kurse nicht von 
Beginn an besuchen konnten, eine Moglichkeit zum 
Einstieg. In den letzten Jahren sind dies zunehmend 
Kinder von aus Deutschland zurUckkehrenden Gast- 
arbeitern Zu Beginn jedes Schuljahres wurden 
schriftliche AufnahmeprUfungen abgehalten, deren 
Ergebnisse fUr die Einteilung in die jeweiligen Kurs
jahre maBgebend waren. Damit hatten die Sprach
kurse fast ihre endgUltige Gestalt gefunden. Sie 
waren ein von den VI- und V2-Kursen getrennter 
Zweig geworden

Hatten zunachst noch vermittelte Lehrkrafte den 
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Unterricht erteilt, so Ubernahmen ihn im Lauf der 
Jahre mehr und mehr ortsansSssige Lehrkrafte. Im 
Augenblick unterrichten 32 Damen. Urn die Arbeit 
dieser vielen Lehrkrafte noch besser koordinieren zu 
kdnnen, Ubertrug 1972 der damalige Schulleiter, 
Herr Oberstudiendirektor Dr. Zeidler, Herrn Oberstu- 
dienrat Gert Hahnemann die padagogische Leitung 
der Sprachkurse. 1975 Ubernahm Herr Oberstudien- 
rat Dr. Heinrich Weber diese Aufgabe, und seit 
Beginn des Schuljahres 1977/78 betreut Herr Ober- 
studienrat Hans Georg Him dieses Amt.

Die letzte Erweiterung erfuhr der Kursbetrieb zu 
Schuljahresbeginn 1979/80 mit der Neuaufnahme 
der sog. “ Mittelstufenkurse” . Diese hatte bis dahin 
allein das Goethe-lnstitut Athen veranstaltet. Aus 
PlatzgrUnden aber konnte man dort nicht mehr alle 
Interessenten unterrichten. Der Unterricht wurde auf 
Erwachsene ab 16 Jahren beschrankt. Daher Uber
nahm in Absprache mit dem Goethe-lnstitut die 
Deutsche Schuie Athen - zumindest fUr die eigenen 
SchUler - die Ausbildung in den Mittelstufenkursen. 
SchUler, die die GrundstufenprUfung bestanden 
haben, warden in einem dreijahrigen Kursus (Ml, 
M2, M3) auf die MittelstufenprUfung des Goethe- 
lnstituts vorbereitet. Besteht der SchUler diese, hat 
er eine sprachliche Qualifikation erreicht, die ihm in 
Griechenland zusatzliche berufliche Mbglichkeiten 
verschafft und ihm in Deutschland unter Umstanden 
die Zuiassung zu einem Hochschulstudium 
erleichtert.

Die Edge dieser Erweiterung war eine erneute 
Zunahme der SchUlerzahl in den Sprachkursen: Im 
Schuljahr 1980/81 wurden die Rekordzahlen von 
1216 SchUiern und 52 Kursen erreicht. Damit war
den zur Zeit in der alten Schuie mehr SchUler als in 
der neuen in Amaroussion unterrichtet. Diese Ent- 
wickiung zwang Herrn Oberstudiendirektor Roeske 
zu einer letzten organisatorischen Anderung des 
Sprachkursbetriebs. Die bisherigen Leiter der 
Sprachkurse waren vermittelte Lehrer, die neben 
ihrer Haupttatigkeit am Dorpfeld-Gymnasium noch 
die Kurse betreuten. Die zahlenmaBige Entwicklung 
des Kursbetriebs in der MetsovoustraBe erfordert 
aber kUnftig eine stets prasente Leitung, eine Auf
gabe, die ein vermittelter Lehrer nicht erfUllen kann. 
Daher hat Herr Oberstudiendirektor Roeske fUr das 
Schuljahr 1980/81 eine ortsansassige Lehrkratt, 
Frau Anni Mitziviri, mit der padagogischen und orga- 
nisaforischen Leitung der Sprachkurse betraut. 
Damit Sind fUr den Kursbetrieb die optimalen Vor- 
aussetzungen geschaffen, daB die Deutsche Schuie 
Athen auch in Zukunft die kulturpolitisch wichtige 
Aufgabe des Angebots von Sprachkursen fUr grie- 
chische Kinder und Jugendliche gut ertUllen kann.

Hans Georg Him



Musik an unserer Schule - Probleme und Ldsungsversuche

Dieser Artikel Uber das Musikleben an der Deut- 
schen Schule soil einige grundsatzliche Gedanken 
Uber Musikpadagogik behandein und daruber hin- 
aus die augenblickliche Musikpraxis an der Deut- 
schen Schule dokumentieren.

Die Frage nach sinnvollen Aktivierungsmbglich- 
keiten im Musikleben einer Schule laBtzunachstdie 
Frage nach dem Sinn des Schulfachs Musik und 
nach dem Wesen von Musik und Kunst stellen. 
Immanuel Kant vergleicht in der "Kritik der reinen 
Urteilskraft”  die KUnste als Ausdruck des Men- 
schen mit der Sprache. Nicht von ungefahr sind in 
der Reformierten Oberstufe der Deutschen Schule 
die sprachlichen und kUnstlerischen Facher aus- 
tauschbar geworden. Die Musik gehdrtzu den wich- 
tigsten Kommunikationsformen unseres Lebens und 
kennt, verglichen mit den Sprachen, kaum politi- 
sche, geographische und soziale Grenzen. Viel- 
leicht kdnnte sie deshalb an einer Auslandsschule 
eine besondere Rolle spielen.

Bei der Erbrterung von Grundproblemen der 
MusikausUbung erweist sich die Analogisierung der 
Musik mit der Sprache als sehr praktisch. Eine Spra
che erlernen heiBt, ihren Gesetzen naherzukom- 
men. Den auBeren Gesetzen einer Sprache, der 
Grammatik, entsprechen in der Musik die Tonsatz- 
gesetze. Diese Gesetze konnten ausschlieBlich auf 
theoretischem Weg gelernt und als in sich abge- 
schlossenes logisches System richtig angewandt 
warden. Um jedoch den tieferen Gesetzen, dem 
Wesen einer Sprache, naherzukommen, muB sie 
gesprochen warden.

Die Zielsetzung beim Erlernen einer Sprache ist 
ambivalent:
1. Der Lernende will sich selbst ausdrUcken, das 
heiBt, er will seine eigenen Sprachmdglichkeiten 
finden,
2. er will Formuliertes verstehen lernen.
Was den ersten, selbstschdpferischen Aspekt 
betrifft, so sind bezUglich der Musik in der Schule 
auBerst enge Grenzen gesetzt. Wahrend im Kunst- 
unterricht jeder SchUler im selben Raum gleichzeitig 
seine Versuche unternehmen kann, ohne die ande- 
ren zu stbren, erfUllt die Musik jedes einzelnen den 
ganzen Raum, die verschiedenen Produkte mischen 
sich zu einem untrennbaren Ganzen. Aber auch 
wenn jeder einzelne SchUler einen Raum fUr sich 
hatte, waren die technischen Schwierigkeiten, die 
im Wesen der Musik begrUndet sind, erheblich 
groBer als im kUnstlerischen Bereich. Es sei nur 
daran erinnert, daB der Mensch ohne irgendeine 
Vorbildung mit den einfachsten Elementen der bil-

denden Kunst, wie den Farben “ Rot” , “ GrUn” , 
“ Blau” Oder den Formen “ Dreieck” , “ Kreis” , “ Qua
drat” , konkrete Vorstellungen verbindet, wahrend 
die Bestimmung einer Klangfarbe, die eindeutige 
Bezeichnung einer Tonhohe Oder die schriftliche 
Fixierung eines einfachen Rhythmus den meisten 
Menschen unmoglich ist.

Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, daB die 
Zeit integraler Bestandteil der Musik ist. Wahrend 
sich der bildende KUnstler zur Produktion eines 
Werkes beliebig Zeit lassen kann, bedeutet fUr den 
Musiker jede Verzogerung eine entscheidende An- 
derung der Substanz, es sei denn, er schreibt sein 
Werk auf. Dann entstehen jedoch Notationspro- 
bleme, die groBer sind als vergleichsweise die Pro
bleme der Rechtschreibung in der deutschen 
Sprache.

Alle Versuche einer selbstschdpferischen Tatig- 
keit im Musikunterricht, sei es mit Hilfe des Orff- 
Instrumentariums Oder mit moderneren Mittein, wie 
Tonbandgeraten und Alltags-Schall im Sinn einer 
“ musique concrete” , sind deshalb nicht Uber den 
Stand einer Baby-Sprache hinausgekommen und 
daher erzieherisch, das heiBt im Sinne der Weiterbil- 
dung des Menschen Uber seinen augenblicklichen 
Standort hinaus, kaum von Belang. Es kam im 
besten Fall zum Ausdruck einer primitiven Triebhaf- 
tigkeit ohne jegliche geistige Sublimierung (vergl. 
Pop-Musik), einer Sexualitat, die im allgemeinen 
jeden subtileren personalen Bezug ausschlieBt. Mit 
dieser von der Personlichkeit losgeldsten, nicht im 
Menschen integrierten, tierischen Triebhaftigkeit 
kann sich Musikerziehung aber nicht zufrieden 
geben.

Die Schulmusik muB sich also im wesentlichen 
auf Interpretation von Komponiertem beschranken, 
einer Interpretation im Sinne von geistiger Auseinan- 
dersetzung mit einem Kunstwerk und darUber hin
aus im Sinne von Darstellung des Werkes, die die 
geistige Auseinandersetzung mit dem Werk ein- 
schlieBt und auch zu einem gewissen Grade Selbst- 
darstellung sein kann.

Aber selbst die Darstellung von Werken muB in 
der Schule fast ausschlieBlich Arbeitsgemeinschaf- 
ten vorbehalten bleiben, denen daher im Fach 
Musik eine vergleichsweise groBe Bedeutung 
zukommt. Nur bei auBerst gUnstigen instrumentalen 
Oder vokalen Voraussetzungen einer Oberstufen- 
klasse kann die Wiedergabe eines Werkes durch 
SchUler Mittelpunkt des Musikunterrichts sein. Das 
Ziel des Klassenunterrichts wird also im Normalfall 
die geistige Auseinandersetzung mit Kunstwerken





sein,.Dazu mUssen in der Unter- und Miltelstufe die 
Voraussetzungen geschaffen werden, das heiBt, es 
mUssen die einfachsten grammatischen Gesetze 
und die Schrift geiernt werden, da die interpretation 
eines Textes fUr Anaiphabeten kaum moglich ist.

An der Deutschen Schule Athen geschieht das 
mit Hiife des obiigatorischen Biockfiotenspieis im 
Kiassenunterricht der deutschen Klassen 5 und 
griechischen Kiassen 7. Beim Eriernen des Instru
ments lernen die Schuler nicht nur die Namen von 
Zeichen. der Musikschrift, sie gewinnen auch eine 
Vorstellung von dem, was sie bedeuten. Sie konnen 
sich darin zu Hause einUben und an den Ergebnis- 
sen auch kontrollieren. Sie werden in die Lage ver- 
setzt, die Notenschrift selbstandig in Musik zu 
Ubertragen, das heiSt, die musikalische Schrift zu 
lesen. Wie viel schwieriger ist diese Aufgabe zu 
Ibsen fUr einen, der nur auf seine Stimme angewie- 
sen ist! Nach langerer Ljbung kann schlieBlich beim 
Lesen eines Textes auf das Instrument verzichtet 
werden, mit dem Notenbild verbindet sich direkt 
eine mehr Oder weniger genaue Musikvorstellung.

Die Blockflote ist also im Kiassenunterricht fast 
nur ein Mittel zum Zweck. FUr gemeinschaftliches 
Musizieren mit der Blockflote steht die Blockflbten- 
AG zur VerfUgung.

Bei der Darstellung von Kunstwerken kann man 
natUrlich am weitesten mit SchUlern kommen, die im 
Privatunterricht ein Musikinstrument eriernen. Auf 
diesem vielleicht wichtigsten Gebiet schulmusikali- 
scher Tatigkeit existieren an der Deutschen Schule 
Athen erhebliche Schwierigkeiten. Der Aufbau eines 
Schulorchesters erfordert von jedem beteiligten 
Instrumentalisten nach der erfolgreichen Gberwin- 
dung der Anfangsschwierigkeiten in der techni- 
schen Beherrschung des Instruments ein jahrelan- 
ges kontinuierliches EinUben im Zusammenspiel. In 
der deutschen Abteilung ist die starke Fluktuation 
und der vergleichsweise starke RUckgang der SchU- 
lerzahlen zur Oberstufe hin, in der die Instrumentali
sten am weitesten fortgeschritten sind, ein groBes 
Hindernis fUr ein leistungsfahiges Schulorchester. 
Durch Sprachprobleme kann die Vermittiung von 
qualifiziertem Privatunterricht fUr nichtgriechische 
Schuler schwierig sein. Bei den griechischen SchU
lern ist die schulische Belastung oft so groB, daB nur 
noch die Begabtesten Zeit fUr das Instrumentalspiel 
erUbrigen konnen.

Da der Stundenplan in manchen Klassen bis an 
die auBerst vertretbare Grenze ausgelastet ist, kann 
die regelmaBige Orchesterprobe nur von SchUlern 
der deutschen Abteilung besucht werden. Und 
selbst in der deutschen Oberstufe werden nur die 
Schuler berUcksichtigt, die Musik im Grundkurs 
gewahit haben. Alle anderen SchUler mUssen in

individuellen Sonderproben vorbereitet werden, 
bevor sie fUr die letzten Proben des Zusammen- 
spiels aus dem laufenden Kiassenunterricht beur- 
laubt werden.

Die groBen organisatorischen Schwierigkeiten 
Sind urn so bedauerlicher, als das Orchesterspiel 
Uber den spezifisch musikalischen Erlebnisgehalt 
hinaus den SchUlern eine allgemein erzieherische 
Schulung bietet, die in dieser Zielrichtung von kei- 
nem anderen Fach geleistet werden kann, Es reicht 
nicht, daB der Schuler die richtige Entscheidung 
trifft, er muB vielmehr seine Aktivitat standig und 
Uber einen langeren Zeitraum auf die Sekunde genau 
kontrollieren und einem von ihm unabhangigen 
Geschehen einordnen. Neben dieser Konzentra- 
tionsUbung bedeutet das Zusammenspiel eine ideale 
Schulung der Einordnung in eine Gruppenarbeit, bei 
der der einzelne sich zwar anpassen muB, anderer- 
seits aber seinem Leistungsvermdgen entsprechend 
FUhrungsqualitaten entwickein kann. Nicht umsonst 
stellt der Leiter der Studienstiftung des Deutschen 
Volkes in seinem Jahresbericht 1979 anIaBlich einer 
Untersuchung der Leistungsfahigkeit der Bewerber 
fUr alle Studienrichtungen test: “ Wer regelmaBig in 
einem Schulorchester spielte, hatte die 3-fache Aus- 
sicht, auch zu den 10 besten SchUlern zu gehoren, 
und die 4-fache Aussicht, im objektiven Test und 
Fachinterview zu den besten Bevverbern gerechnet 
zu werden.”

Welche Bedeutung das gemeinsame Musizieren 
fUr die Querverbindungen zwischen griechischer 
und deutscher Abteilung haben kann, liegt auf der 
Hand. Im Chor wirkten in den letzten beiden Jahren 
durchschnittlich 150 SchUler aus beiden Abteilungen 
mit. Vielleicht konnen nur noch im Sport die SchUler 
der beiden Abteilungen so intensiv und regelmaBig 
an einer gemeinsamen Aufgabe beteiligt sein und 
auch gemeinsam die FrUchte der BemUhungen 
ernten.

Wenn das Orchester zur Zeit trotz der groBen 
organisatorischen Schwierigkeiten aus 54 Mitglie- 
dern besteht, so ist das ein Beweis fUr das groBe 
Interesse an intensiver Beschaftigung mit guter 
Musik. Die Zusammensetzung des Orchesters sieht 
im Augenblick folgendermaBen aus: 14 Violinen, 2 
Bratschen, 2 Violoncelli, 13 Querfloten, 2 Oboen, 9 
Klarinetten, 6 Trompeten, 3 Horner, 2 Posaunen, 1 
Kesselpauke. Das Schlaginstrumentarium wird je 
nach Bedarf von guten Klavierspielern besetzt.

Bei einer solchen Zusammensetzung versteht es 
sich von selbst, daB die Literatur-Auswahl zu einem 
entscheidenden Problem wird. Dabei mUssen selbst- 
verstandlich bezUglich der Stilechtheit und der Wie- 
dergabequalitat Kompromisse geschlossen werden. 
Fehlende Instrumente mUssen durch andere ersetzt
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werden, ohne daB es zu einem stilistischen Bruch 
kommt. Nur verhaltnismaBig wenige Schuler sind in 
der Lage, eine Orchesterstimme so zu spielen, wie 
sie vom Komponisten geschrieben wurde. Die Stim- 
men mUssen haufig transponiert und dem Leistungs- 
stand der einzelnen SchUler angeglichen werden. 
Den Oberbesetzungen muB Rechnung getragen 
werden. Sehr schwierig ist die Befriedigung des 
Wunsches nach Mitwirkung der vielen Pianisten und 
Guitarre-Spieler.

Aus dem anfangs Gesagten geht hervor, daB der 
Sinn eines Schulorchesters nicht die Befriedigung 
der HorerwUnsche von Konzertbesuchern Oder gar 
die Reprasentation der Schule sein kann, sondern in 
erster Linie in der Moglichkeitderaktiven Auseinan- 
dersetzung der Mitwirkenden mit dem Kunstwerk zu 
suchen ist.

Die Literatur-Auswahl sollte daher Uber einen 
langeren Zeitraum moglichst alle Musikepochen 
berUcksichtigen. Eine Beschrankung auf die tech- 
nisch im allgemeinen nicht so anspruchsvolle Ba- 
rockmusik ware genauso wenig zu rechtfertigen wie 
die Einengung des Stoffes im Deutschunterricht auf 
die Literatur dieser Zeit.

Leider erfordert die Darstellung der eindrucks- 
vollsten Werke der Romantik und Spatromantik oft 
einen professionellen Leistungsstand derlnstrumen- 
talisten.

Die groBen Darstellungsschwierigkeiten der 
romantischen Musik sind musikerzieherisch umso 
bedauerlicher, als viele SchUler gerade Uber roman- 
tische Musik einen erlebnismaBigen Zugang zu guter 
Musik gewinnen konnen.

Noch viel groBer sind die Schwierigkeiten aller- 
dings in der modernen Musik. Seit Richard StrauB 
und Schonberg ist die Differenzierung der musikali- 
schen Mittel und die SensibilisierungderAussageim 
Detail so groB geworden, daB die meisten SchUler, 
bedingt durch ihren altersabhangigen inneren Reife- 
stand, diesen Fakten wedertechnisch nocherlebnis- 
maBig Rechnung tragen konnen. Aber gerade in der 
modernen Musik kdnnte die aktive Auseinanderset- 
zung mit dem Werk zu einem kritischen BewuBtsein 
fUhren. DemgegenUber werden die SchUler in den 
offentlichen Medien taglich mit Primitiv-Musik bom- 
bardiert, die ihnen weder geistig noch emotional 
etwas abverlangt, deren “ Konsum” nurdieFahigkeit 
des Sich-gehen-lassen-kdnnens und damit die Selbst- 
aufgabe voraussetzt. Hier liegen die schwierigsten 
Probleme der Musikerziehung.

Trotz des geringen Spielraums bei der Literatur- 
Auswahl wurde durch bestimmte Akzente eine Ein- 
heitlichkeit der Programme der letzten Schulkonzerte 
angestrebt. Es gab dabei folgende Schwerpunkte:

1975 Saint-Saens: Karneval der Tiere
1976 Orff: Carmina Burana
1977 Handel: Dettinger Te Deum
1978 Tanze und Marsche (u.a. StrauBwalzer 

“ An der schonen blauen Donau” )
1979 Bachkantaten, Haydn: “ Die Himmel 

erzahlen”
1980 Nationale Schulen der Romantik und 

Spatromantik
1981 Wiener Klassik, Romantik

Achim Bruggaier

Bildnerisches Gestalten unter ungleichen Voraussetzungen

“Die gewaltige Aufgabe der Erziehung ist die Integra
tion der zwei Arten von Weltzuwendung, der sinnenhaft- 
asthetischen und der verstandlichen, beide in uns erblich 
angelegt, beide zur Entfaltung drangend, wobei Mensch- 
tum als voll, als geglUckt bezeichnet werden darf, wenn 
die Integration der zwei Geistesfunktionen gelingt...”

(Prof. Dr. A. Portmann)
Fast schon ist es UberflUssig, vom Kunstunter- 

richt in der griechischen Abteilung der Deutschen 
Schule Athen zu berichten, denn die griechische 
Kultusbehorde ist gerade dabei, dem bildnerischen 
Gestalten an den hoheren Schulen des Landes den 
TodesstoB zu versetzen.

Der Kunstunterricht am Lykeion wurde mit der 
EinfUhrung der panhellenischen PrUfungen vor drei 
Jahren tUchtig amputiert: die wdchentliche Kunst-

stunde in den Klassen 11 und 12 wurde aus dem 
Stundenplan hinauskatapultiert.

Auch das Gymnasion muBte Federn lassen, die 
Kunststunde in der Klasse 9 verschwand ebenfalls 
vom Stundenplan. Nach der Uberhasteten EinfUh
rung der 5 - Tagewoche in der griechischen Abtei
lung wurde auf Empfehlung der Kultusbehorde der 
letzte Pfiicht-Kunstunterricht am Lykeion vorUber- 
gehend eingeschlafert. Zwar bietet die Schule nun- 
mehr eine zweistUndige freiwillige Arbeitsgemein- 
schaft fUr interessierte SchUler der Klassen 10 A, B 
und C an, doch die zum Bersten angefUllten Stunden- 
plane lassen den griechischen SchUlern wenig Mog- 
lichkeit zum Besuch solcher Arbeitsgemein- 
schaften.



Die von der Deutschen Schule angebotenen 
Arbeitsgemeinschaften in Werken, Malen und Gra- 
phik - die in den Nachmittagsstunden stattfinden - 
konnen auf Grund von Stundenplananderungen 
anIaBlich der 5 - Tage\A/oche von SchUlern der grie- 
chischen Abteilung teilweise nicht mehr besucht
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werden. Damit warden aber auch die letzten Begeg- 
nungsmoglichkeiten im gemeinsamen Unterricht 
von griechischen und deutschen SchUlern beseitigt!

Das griechische Kultusministerium steht dem 
Kunstunterricht in hbchstem MaBe gleichgUltig 
gegenUber. Die anfgezeigten kunstfeindlichen 
MaSnahmen dokumentieren dies drastisch. DaB 
dies in einem Lande geschieht, in dem KUnstler 
Uber Jahrhunderte hinweg Hervorragendesgeschaf- 
fen und mit den wichtigsten Beitrag zu den Hochkul- 
turen der Antike und der byzantinischen Epoche 
geleistet haben, stimmt besonders traurig.

Die Situation in der deutschen Abteilung ist den 
Umstanden entsprechend gut. Neben dem 2- 
stUndigen Kunstunterricht in Klasse 5 und 6 erhalten 
diese SchUler zusatzlich 2 Stunden Werkunterricht. 
In den Klassen 7, 8, 9 und 10 stehen ebenfalls 2 
Stunden Kunstunterricht zur VerfUgung.

Zwei Arbeitsgemeinschaften fUr die Klassen 5 
bis einschlieBlich 9 und eine fUr die Klassen 10 bis 
einschlieBlich 13 runden das Angebot ab. Alle 
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Arbeitsgemeinschaften stehen auch griechischen 
SchUlern often.

In der reformierten Oberstufe wird der Kunstun
terricht z.Z. nur in Grundkursen erteilt. Drei 
Wochenstunden stehen dafUr zur VerfUgung, dies 
bedeutet gegenUber der Vergangenheit den Gewinn 
von einer Wochenstunde, auch gegenUber vielen 
Bundeslandern, in denen nur 2-stUndige Kunst- 
Grundkurse bestehen.

Bei der Aufteilung dieser Stunden in eine Dop- 
pelstunde und in eine Einzelstunde lieBen wir uns 
von folgenden kunsterzieherischen LIberlegungen 
leiten:
1. Die eigene praktische Arbeit, also das bildneri- 
sche Gestalten des SchUlers, vermittelt eine 
Bereicherung und Forderung von Sensibilitat, Ratio- 
nalitat und Kreativitat, sie sollte also im Mittelpunkt 
des Kunstunterrichts stehen. Nichts kann die Selb- 
sterfahrung durch Eigentatigkeit ersetzen. Der 
SchUler, der zum ersten Mai ein MarmorstUck mit 
Spitzeisen und Hammer bearbeitet Oder seine erste 
Radierung druckt, erlebt eine Offenbarung, die ver
bal nicht mitteilbar ist. Das Erwerben der Kenntnisse 
von Techniken und Gestaltungsprozessen als eine 
der Voraussetzungen fUr Kunstverstandnis Uber- 
haupt ist ohne eigene Tatigkeit nur oberflachlich zu 
bewerkstelligen.

Zur Forderung von Fantasie und Kreativitat eig- 
net sich das bildnerische Gestalten in besonderer 
Weise, Alternativen wahrzunehmen und zu nUtzen. 
Alternativfahigkeit ist wiederum ein wichtiger Kreati- 
vitatsfaktor. FUr die praktische Arbeit wird deshalb 
die Doppelstunde zur VerfUgung gestellt.
2. Der andere wichtige Bestandteil des Kunstunter
richts in der NGO ist die Kunstbetrachtung und die 
Beschaftigung mit der Kunstgeschichte. Dieser 
Themenbereich ist nicht nur von einer geschichtli- 
chen Dimension bestimmt. Neben der Vergangen- 
heitsschau ist die Auseinandersetzung mit dem 
mannigfaltigen Kunstschaffen der Gegenwart ein 
wichtiger Bestandteil.

Gerechtfertigt ist diese mehr kunsthistorisch 
ausgerichtete Seite des Kunstunterrichts auch 
durch die Tatsache, daB bestimmte Epochen der 
Kunstgeschichte mit ihren Ideen und Formen die 
Gegenwart nicht nur stabilisiert, sondern auch veran- 
dert haben. Ein zutreffendes Beispiel ist hierfUr die 
Renaissance. Kunstbetrachtung ohne kUnstge- 
schichtliche Kenntnisse ist gefahrlich und fUhrt zu 
korrupten Ergebnissen (siehe Danikens “ Betrach- 
tung” von Hohlenmalerei und Mayakunst!).
Diesem theoretischen Teil des Kunstunterrichts ist 
die Einzelstunde gewidmet.

Somit sind praktisches Gestalten einerseits, Werk- 
analyse und Kunstgeschichte anderseits in einem





Kurs untergebracht, und es geht nur noch darum, 
daB beide Bereiche aufeinander abgestimmt 
warden.

Wird z.B. ein Kursthema aus dam Lernbereich 
Druckgraphik gewahit, bei dam der SchUler sich im 
praktischen Gestalten mit dam Hoch- und Tiefdruck 
auseinandersetzt, so bietet sich fUr die Einzelstunde 
eine Darbietung der Entwicklung das Holzschnittes 
und das Kupferstiches bzw. der Radierung an. Bild- 
nerische und technische Probleme, die in der eige- 
nen bildnerischen Aufgabe zu bewaltigen sind, 
warden mit geschichtlichen und aktuellen Problem- 
stellungen aus der bildenden Kunst verknUpft und 
zur Diskussion gestellt, und so entsteht eine frucht- 
bare Vertiefung. Praxis und Theorie bleiben so stets 
eng aufeinander bezogen.

Die Kursthemen werden aus den Lernbereichen 
Malerei, Handzeichnung, Druckgraphik, Architektur 
und Plastik gewahit,

Seit dem Schuljahr 1974/75 bietet die Deutsche 
Schule Athen Abendkurse fUr Erwachsene in Gra- 
phik, Malerei und plastischem Gestalten an. In

jedem Halbjahr findet ein aus 10 Doppelstunden 
bestehender Kurs start.

Diese Kurse sind in erster Linie dem praktischen 
Arbeiten gewidmet. Bildnerische Techniken und 
Formenlehre stehen im Mitteipunkt. Im Malkurs z.B. 
wird das Aufspannen und Grundieren einer Lein- 
wand durchgefuhrt. Es folgen Aufgaben, bei denen 
das Farbmischen und die Wirkungen von Farbkon- 
trasten ausprobiert werden. Im Mitteipunkt des rela- 
tiv kurzen Kurses steht dann ein bestimmtes 
bildnerisches Problem, etwa die raumliche oderfla- 
chige Wirkung der Farbe. In den Plastikkursen wer
den die Technik der Aufbaukeramik mit ihren forma- 
len Moglichkeiten und beim Glasieren das Problem 
von Farbe und Form angegangen.

Freilich ist die erfolgreiche Teilnahme ohne ent- 
sprechende Hausarbeit nicht moglich.

In jahrlichen Ausstellungen gibt die Deutsche 
Schule Athen auch der Offfentlichkeit einen Einblick 
in das bildnerische Schaffen alter Altersstufen.

Theo Schickle

Sport

Ein kritischer Bericht in einem Land, das als das 
Ursprungsland des abendlandischen Sportgesche- 
hens gelten darf, scheint auf den ersten Blick 
beglUckend fUr den Verfasser. Ist er das wirklich?

Utopie und Wirklichkeit

DaB der Sport in diesem Land eine gewichtige 
gesellschaftliche Rolle spielen muB, daB seine Wer- 
tung nicht frei von LIbersteigerungen ist und daB er 
als Verpflichtung alteingesessenen Traditionen 
gegeniiber zu gelten hat, ist immer noch eine kritik- 
los Ubernommene Selbstverstandlichkeit in den 
Kdpfen solcher, die es als persdniiches Verdienst 
ansehen, daB es in Griechenland einen Ort namens 
Olympia gibt.

Belege, die diese These erharten, sind zur Hand: 
Was hat man nicht alles in die Lehrplane hineinge- 
stopft! So wird z.B. im Gerateturnen ein Gerate- 
sechskampf im Lykeion gefordert, der mancher 
Sportakademie alle Ehre machen wUrde. Wer die 
Anforderungen in Leichtathletik in der Hand halt, die 
man erstellt hat fUr SchUler, die sich zu den panhel- 
lenischen Spielen qualifizieren wollen, wird sich fra- 
gen mUssen, ob er eine Nationalmannschaft auf 
olympische Spiele vorbereiten soil Oder in einer grie- 
chischen Schule unterrichtet.

Wie namlich sieht die Realitat aus? Der griechi- 
sche Sportunterricht findet oft nur auf Schulhbfen 
start; die Palette der Sportdisziplinen umfaBt haupt- 
sachlich Basketball und FuBball. Dazu kommt, daB 
es nur wenige Sportvereine gibt und die Zusammen- 
arbeit mit den wenigen, die es gibt, sehr schwer ist, 
daB griechische SchUler, die man zu einem Wert- 
kampf benotigt, nicht greifbar sind, es sei denn, der 
Sportkampf findet urn Mitternacht start, well sie zu 
jeder anderen Tageszeit pauken und bUffeIn mUssen.

Bedingungen an der Deutschen Schule Athen

Nach den Planen unseres Kollegen H i I b r e c h t 
wurde ein Sportplatz erstellt, der dem Schulsport in 
alien Belangen gerecht wird, wurde ein Lehrschwimm- 
becken angelegt. Die Turnhalle ist fUr Volieybail- 
und Basketballspieie gleichermaBen geeignet wie 
zur DurchfUhrung von Gerateturnwettkampfen. 
Wenn auch der Sportplatz im Winter unter Wasser 
steht, die Turnhalle manchmal im Staub eher einem 
Kartoffelacker g leicht und das Wasser des 
Schwimmbeckens manchmal “ nur” 20“C hat, so 
sollten manch murrende Sportlehrkraft, manch 
Ubersattigter SchUler und manch aufgebrachter 
Vater daran denken, daB die Bedingungen, die der 
Sport an der Deutschen Schule Athen vorfindet, im
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Vergleich zu anderen Schulen dieses Landes fast 
ideal genannt warden durfen.

Das s p o r t l i c h e  A n g e b o t  kann daher 
vielseitig sein.

Schulung von Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer 
(Leichtathletik), Kdrperbeherrschung (Geratetur- 
nen) und Schwimmen mUssen mit dem Training der 
Technik und Taktik bei den Spielen Basketball, 
FuBball und Volleyball einhergehen.

Soziales Verhalten bei den Mannschafts- 
sportarten und Dberwinden von korperlicher Trag- 
heit bei den Individualsportarten sind ethische 
Ziele, die sich der Sportunterricht ebenfalls setzen 
muB. DaB wir Sportlehrer uns dabei manchmal einer 
etwas harteren Gangart bedienen, sollte nicht 
Ursache wUtender Proteste sein.

Auf einige Veranstaltungen auBerhalb der Schul- 
bank sei, stellvertretend fUr vieles, hingewiesen:

Jahresbestleistungen
LEICHTATHLETIK

GYMNASION Deutsche Klassen 7-9
J u n g e n (Jahr) M a d c h e n (Jahr)

50 m 7,7 sec Petranzan (1980) 8,1 sec Klironomos (1980)
60 m 8,1 sec Tsekoura (1980)
75 m 10,7 sec Mutsis (1980)

100 m 11,9 sec Sideras (1981)
600 m 1:50,0 min Katsimboki (1981)

1000 m 
Hochsprung 
KugelstoEen

2:57,2 min 
1,80 m 

11,76 m

Karmakar
Sideras
Ainberger

(1980)
(1981) 
(1981)

LYKEION Deutsche Klassen 10-13
100 m 11,6 sec Vouzikas (1980) 12,2 sec Paleologou (1981)
200 m 24,3 sec Karwounopoulos (1981) 27,1 sec Tsekoura (1981)
400 m 58,3 sec Karwounopoulos (1980) 66,0 sec Vigener (.1981)
800 m 2:51,8 min Korre (1981)

1500 m 4,40,1 min Ventouris (1981)
Weitsprung 6,04 m Staikos (1980)

Hochsprung 1,85 m Graf (1980) 1,50 m Kostarakou
Spingos Sigrist (1981)

KugelstoEen 12,91 m Sissopoulos (1980)
11,29 m Sissopoulos (1980)

Bestehende Schulrekorde 
(nur manniich)

100 m 11,3 
400 m 52,9 

1000 m 2:44,9 
Weitsprung 6,24 

Hochsprung 1,85 
KugelstoEen 14,85 

(5 Kg)
Speerwurf 51,24 

(700 g)

sec Prittwitz (1971)
sec Prittwitz (1972)
min Wuhibeck (1970)
m Panjakis (1968)
m Graf/Spingos (1980)
m Mavridis (1974)

m Methenitis (1970)
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Der Vergleichskampf unserer Spielmannschaf- 
ten mil der Deutschen Schule Thessaloniki (zweimal 
pro Schuljahr) gehort ebenfalls so zum festen Pro- 
grammpunkt des Schulsportes wie die alljahrliche 
Durchfuhrung von Schulskikursen im Skigebiet des 
Parnassos (s.S.148).

Die hier oft zitierte Begegnung von griechischen 
und deutschen SchUlern findet in den Arbeitsge- 
meinschaften, die der Sport anbietet, schon lange 
ihre ErfLillung.

Ein jahrlich zweimal veranstalteter Segelkurs, 
den Herr Hilbrecht ins Leben gerufen hat und bei 
dem er seine Erfahrung auf dem Meer an die Schu
ler weltergibt, rundet das Sportprogramm ab.

Das letzte Wort soil an die gerichtet werden, die 
wir unterrichten.

Die Begeisterung, die der Sport unseren SchU
lern vermittelt, 1st gro3 - manchmal sogar zu groB.

NatUrllch gibt es hin und wieder auch hler jene 
von uns so sehr geschatzten erwachsenen Damen 
und Herren der Oberstufe, die uns durch lassiges 
Grinsen und arrogantes Desinteresse klarmachen, 
daB sie von dem, was wir von ihnen verlangen, 
nichts halten und wir doch dankbar sein mUBten, 
daB sie unserem Unterricht Uberhaupt die Ehre 
geben. So bleiben sie denn auch lieber dem Sport- 
geschehen fern; und wenn sie sich schon herablas- 
sen, sich zu entschuldigen, dann geschieht das auf 
einem Fetzen des Pausenbrotpapiers und mit einem 
Grund, den wir aufgrund unserer angeborenen 
Dummheit zu glauben haben.

GroBer ist die Anzahl derer, die es gar nicht 
erwarten kdnnen, bis es endlich losgeht. Und ehe 
der staunende Sportlehrer sich’s versieht, sind alle 
Hallen und Platze von “ der wilden Jagd” Uberflutet. 
Zur Witzfigur wird er vollends, unser Sportdompteur, 
wenn er jetzt versucht, das Chaos in Ordnung umzu- 
wandeln. Die Kunst des Zuhdrens ist keine, die hier 
erfunden wurde; wie sollte man sie auch beherr- 
schen, wenn alle zur gleichen Zeit ihre Meinung in 
den blauen attischen Himmel brUllen.

Doch - dankbar sei’s vermerkt - die weitaus 
groBte Zahl besteht aus SchUlern, die uns Sportleh- 
rern durch ihr Engagement, ihre Leistungsbereit- 
schaft und ihre Fairness zu verstehen geben, daB 
der Sport fUr sie etwas bedeutet. Sie sind letztend- 
lich der Grund, daB uns Sportlehrern die Arbeit an 
dieser Schule viel SpaB macht. Eine Aufstellung der 
Schulrekorde in der Leichtathletik (Stand 1. April 
1981) mag das verdeutlichen (s.S.54).

In eigener Sache

Schulische Arbeit und ihr Erfolg dart nicht nur 
von der Person des einzelnen Lehrers aliein abhan- 
gig sein, sondern ist oft begrUndet in dem Zusam- 
menwirken aller Fachlehrkrafte. Dies ist an dieser 
Schule weitgehend der Fall. DafUr ist alien meinen 
Kollegen zu danken.

Wilhelm Reuther

Realschulunterricht

Mit Beendigung der Beobachtungsstufe am 
Ende der 6. Jahrgangsstufe stellt sich fUr manche 
Eitern die Frage: Wird mein Kind als Gymnasiast 
Oder als RealschUler die Schule durchlaufen? Je 
nachdem, wie die Entscheidung ausfallt, werden 
dann die RealschUler der Klasse zugeteilt, die Fran- 
zdsisch als 2. Fremdsprache betreibt. Die Teil- 
nahme am Franzdsischunterricht ist dem RealschU
ler freigestellt, und seine erbrachten Leistungen 
konnen sich nicht negativ auf die Versetzung in die 
nachsthdhere Klasse auswirken.

Unter den 104 SchUlern und SchUlerinnen der 
Klassen 7 - 1 0  befinden sich zur Zeit 24 RealschU
ler. Die Tatsache, daB in jeder Klasse nur 5, hdch- 
stens 8 RealschUler zu finden sind, hat zur Folge, 
daB keine reinen Realschulklassen gebildet werden 
kdnnen. Ein Realschullehrer, der nur 5 - 8 SchUler

zu unterrichten hat, kdnnte zwar intensivste und 
individuellste Betreuung garantieren, kame der 
Schule aber zu teuer. Und so werden die RealschU
ler gemeinsam mit den Gymnasiasten unterrichtet.

“ Der Unterricht in den integrierten Klassen 
orientiert sich in erster Linie an den MaBstaben des 
Gymnasiums, soil aber durch innere Differenzierung 
mdglichst so gestaltet werden, daB SchUler auch 
den RealschulabschiuB am Ende der Klassenstufe 
10 erreichen kdnnen” , heiBt es in den Bestimmun- 
gen fUr die RealschUler an der Deutschen Schule 
Athen. Der Lehrer ist somit verpflichtet, seinen 
Unterricht sc zu gestalten, daB er sowohl dem Gym
nasiasten als auch dem RealschUler gerecht wird. 
Theoretisch gesehen, laBt sich das inscfern verwirk- 
lichen, als er den Lehrstoff in einen fUr alle verpflich- 
tenden Grundkancn und eine darUber hinausge-



hende vertiefende Betrachtung einteilt, womit dem 
RealschUler die Mdglichkeit, dem Unterricht zu fol- 
gen, und dem Gymnasiasten die Gelegenheit zu 
groBeren Leistungen geboten wird.

In der Praxis treten jedoch gerade hier einige 
Probleme auf. Der Lehrer, der in den integrierten 
Klassen unterrichtet, ist von seiner Ausbildung her 
gar nicht auf einen Realschulunterricht vorbereitet. 
Die Tatsache aber, daB er wahrend seines Unter- 
richts zwei verschiedenen Gruppen gegenUbersteht, 
verlangt von ihm, daB er einerseits die starkere 
prakfische Begabung der RealschUler, andererseits 
aber auch die theoretisch-abstrakte Denkweise der 
Gymnasiasten fordert und fdrdert.

Ein weiteres Problem bietet die zu verarbeitende 
Sloffmenge. Jeder Lehrer ist an einen bestimmten 
Stoffplan gebunden. Bei einem Vergleich eines 
gymnasialen Stoffplanes mil dem einer Realschule, 
z.B. fUr das Fach Englisch, v\/erden sofort zwei Merk- 
male offenbar. Der Stott fUr RealschUler ist 1) 
gekUrzt und 2) auf einen groBeren Zeitraum berech- 
net. Umgekehrt bedeutet das, die RealschUler mUs- 
sen mehr Stott in kUrzerer Zeit bewaltigen,

SchlieBlich ist auch das Problem unter den 
SchUlern selbst nicht zu vergessen. Innerhalb der 
Klassengemeinschaft ist genau bekannt, wer Real
schUler und wer Gymnasiast ist, und jeder wird auch 
als solcher anerkannt. Kommt es jedoch zur Beno- 
tung einer Leistung, treten Spannungen auf, inso- 
fern, als sich der eine Oder der andere benachteiligt 
fUhIt,

“ FUr RealschUler ist nur die Teilnahme am 
Unterricht der ersten Fremdsprache verpflichtend, 
am Unterricht der zweiten Fremdsprache, z.B. Fran- 
zosisch, kdnnen sie teilnehmen’’. Die dritte Fremd
sprache, in diesem Fall Latein, entfallt fUr den 
RealschUler ganz. Durch den Wegfall der zweiten 
und/ Oder der dritten Fremdsprache werden fUr den 
RealschUler je nach Jahrgangsstufe 3 bis 5 Stun- 
den frei. Urn diese Zeit moglichst nutzbringend 
anzuwenden, wird den RealschUlern ein Zusatzun- 
terricht angeboten. Er umfaBt in der 7. und 8. Klasse 
2 bzw. 1 Stunde Englisch und 1 bzw. 2 Stunden 
Mathematik, in der 9. und 10. Klasse 2 bzw. 1 
Stunde Englisch, 1 bzw. 2 Stunden Mathematik, 1 
Stunde Chemie und 1 Stunde Biologie.

“ Der Zusatzunterricht soil spezielle an den Be- 
dUrfnissen der RealschUler orientierte Stoffgebiete 
behandein’’ . Dies muB verschieden interpretiert 
werden. Aufgrund der Tatsache, daB RealschUler 
und Gymnasiasten gemeinsam unterrichtet werden, 
ist der RealschUler gezwungen, nicht nur mehr Stott 
in kUrzerer Zeit zu verarbeiten, sondern auch weit- 
gehend dem mehr theoretisch-wissenschattlichen 
Unterricht eines Gymnasiums zu folgen. Die hier

entstehenden LUcken konnen im Zusatzunterricht 
durch vermehrte Anwendung und weitere Obungs- 
moglichkeiten geschlossen werden.

Der Zusatzunterricht dart aber nicht als Nachhil- 
feunterricht verstanden werden. Er vermittelt den 
RealschUlern ebenso ein zusatzliches Wissen Uber 
Stoffgebiete, die im Gymnasium gar nicht Oder nur 
am Rande behandelt werden. Als Beispiele seien in 
Englisch das Schreiben von Bewerbungen und Stel- 
lengesuchen, in Chemie das Untersuchen von Stof- 
fen, deren Herstellung und ihre Verwendung im 
Alltag, in Mathematik die Prozent- und Zinsrech- 
nung bzw. das Losen von Sachaufgaben mit Hilfe 
der Flachen- und Strahlensatze genannt. Diese 
Stoffe bieten sich gut zur Bearbeitung an, da sie das 
sachliche Wissen eines RealschUlers abrunden. 
Ebenso kommt in ihnen das Prinzip der Selbsttatig- 
keit zum Tragen. Die kleine SchUlerzahl ermdglicht 
es, daB jeder SchUler mit den eigentlichen zu 
behandeinden Stoffen, Materialien und Gegenstan- 
den direkt in tatige Verbindung tritt. Ein selbst 
durchgefUhrter chemischer Versuch ist leichter 
durchschaubar und pragt sich besser ein, als wenn 
derselbe von der Lehrkratt vor der gesamten Klasse 
vorgefUhrt und erklart wird. Konzentration und Mitar- 
beit sowie die Freude an der eigenen Leistung sind 
viel hdher anzusetzen.

Durch die begrenzte Stundenzahl bedingt, verfU- 
gen weder Lehrer noch SchUler Uber ein Lehrbuch. 
Das hat zum Vorteil, daB die Auswahl des Stoffes 
vollig in der Hand des Lehrers liegt. Hier kann er 
sich stUndlich individuell auf die zu unterrichtende 
Gruppe und ihre Antorderungen einstellen. Die 
Erstellung der Arbeitsmaterialien ist allerdings etwas 
kostspielig, denkt man an die zahlreichen Fotoko- 
pien, die gemacht werden mUssen.

Der Zusatzunterricht wird innerhalb der Lehrer- 
schaft oft als StUtzkurs bezeichnet. Als solcher ister 
auch zu sehen. Dieser Kurs bemUht sich, dort 
UnterstUtzung und Hiltestellung zu leisten, wo es 
nbtig ist. Ebenso ist es sein Aniiegen, gewisse Fahig- 
keiten und Fertigkeiten zu vermittein, die den Schul- 
abgangern den Start in die Arbeitswelt erleichtern 
sollen. Sollte ihm dies gelingen, so hat er seinen 
Zweck ertUllt.

Eva-Maria Lindner



Der Deutschunterricht in der Griechischen Abteilung

Zuerst geht es "Vorwarts” , dann wird "Miteinan- 
der” geiibt, und am Ende wird an “ Aktuellen Tex- 
ten” alles “ Kritisch betrachtet” . So weisen die Titei 
der LehrbUcher im Each Deutsch ais Fremdsprache 
schon auf die verschiedenen Lernstufen bin: am 
Anfang die systematische Erarbeitung der sprachli- 
chen Grundiagen, dann die EinUbung und Festigung 
des Geiernten und zum SchluB die kritische 
Betrachtung der behandelten Unterrichtsthemen.

Wer sich in den Vorkursen zwei Jahre mit ‘‘Vor
warts I und II”  durch die StraBen von Cadoizburg 
gequalt und die Fahrplane von Cadoizburg nach 
NUrnberg auswendig gelernt hat, der darf dann den 
Deutschunterricht in der Deutschen Schule Athen 
besuchen. Doch hier steilt sich fCir den Schulanfan- 
ger und sprachlichen Neuling eine weitere Schwie- 
rigkeit: deutsch gesprochen wird nicht nur im 
Deutschunterricht, sondern auch in den Sachfa- 
chern Mathematik, Physik, Biologie u.a. . Deutsch 
ist also fUr die griechischen SchUier nicht nur erste 
Fremdsprache, sondern auch Unterrichts- und 
Arbeitssprache. Das fUhrt in den ersten Jahren 
manchmal zu Hor- und Verstehensschwierigkeiten 
auf Seiten. der SchUler, bei Lehrern teilweise auch 
zu Verstandigungsproblemen. Aus diesem Grunde 
muB der Deutschunterricht - BstUndig pro Woche - 
schneil und grUndiich die sprachiichen Vorausset- 
zungen fUr den erfolgreichen Besuch der Schuie 
erbringen.

Im Gymnasion (Klassen 7-9) wird durch das 
‘ ‘Vorwarts‘ ‘-Programm das an vorgegebenen 
Mustern orientierte, gelenkte Sprechen und Schrei- 
ben gefordert. Tonband und Dias helfen dem SchU
ler, sich in die jeweilige sprachiiche Situation zu 
versetzen und entsprechend zu reagieren. Die 
Beherrschung der Grundstruktur der deutschen 
Grammatik und die Erarbeitung eines Grundwort- 
schatzes stehen im Vordergrund.

In den Klassen 9 und 10 beginnt die allmahliche 
Hinfuhrung zu freiem, nicht mehr durch feste 
Modelle vorgegebenem Sprechen. Damit dennoch 
nicht zu viele Fehler beim Schreiben und Sprechen 
gemacht warden, bleibt die Spracharbeit darauf 
ausgerichtet, die SchUler weitgehend fehlerabgesi- 
chert zu ihren AuBerungen kommen zu lessen. Das 
neue Lehrbuch “ Miteinander” schlieBt hier die bis- 
herige LUcke, die zwischen der straffen Sprach
arbeit in der Unterstufe und dem freien Reden in der 
Oberstufe bestand. Auch die Obersetzung vom 
Griechischen ins Deutsche wird auf dieser Stufe an 
einfachen Texten eingeUbt.

Die begleitende LektUre - durch Vorwarts- 
Lesehefte vorbereitet - wird waiter verstarkt. Es war
den Kurzgeschichten und kieine Erzahlungen 
geiesen, und die FerieniektUre ais PrivatlektUre des 
Schulers soil dieses Programm erganzen.

In den ‘ ‘Aktuellen Texten” warden Themen der 
Deutschlandkunde behandelt: Die Texte geben 
einen Einblick in gesellschaftliche und politische 
Erscheinungen der Bundesrepublik Deutschland 
und behandein darUber hinaus allgemeine Fragen 
des menschlichen Zusammenlebens. An diesen 
Sachtexten haben die SchUler die Mdglichkeit, 
neben der sprachlichen Erweiterung ihre kritische 
Haltung zu Uben. Die Diskussion Uber diese The
men ermoglicht standig einen kritischen Vergleich 
zwischen dem deutschen und griechischen Lebens- 
bereich und verhilft somitzu einem tieferen Verstand- 
nis der eigenen Position. AuBerdem setzt dieses 
freie Gesprach im Deutschunterricht Gegenge- 
wichte zu dem strengen Lernsystem der griechi
schen Facher.

Neben der Beschaftigung mit Sachtexten liegt in 
den Klassen 11 und 12 der Schwerpunkt auf der 
Behandlung der deutschen Literatur. Die Auswahl 
der Literatur ist durch zwei Faktoren bestimmt: ein- 
mal muB die LektUre dem sprachlichen Niveau der 
SchUler angemessen sein, zum anderen muB sie 
durch ihre Thematik das Interesse der SchUler 
ansprechen. Von daher ist ein Llberblick Uber die 
deutsche Literaturgeschichte schon gar nicht mog- 
lich.

Ais bisherige LektUre Ist in alien Klassen auf der 
Oberstufe geiesen worden: von M. Frisoh, Bieder- 
mann und die Brandstifter und Homo Faber, von F. 
DUrrenmatt, Der Richter und sein Henker, und von 
B. Brecht, Leben des Galileo Galilei.

DarUber hinaus haben die jeweiligen Klassen 
eigene Schwerpunkte gesetzt, zum Beispiel wurde 
geiesen: H. Boil, Die verlorene Ehre der Katharine 
Blum, B. Brecht, Der Gute Mensch von Sezuan, A. 
Andersch, Sansibar, u.a.

Die FeststellungsprUfung ais AbschluB des 
Deutschunterrichts an der Schule erfordert vom 
SchUler im Schriftlichen eine Obersetzung vom 
Griechischen ins Deutsche und die Analyse eines 
Sachtextes, im MUndlichen die Bearbeitung eines 
unbekannten Textes und ein freies PrUfungsge- 
sprach. Ziel der PrUfung ist es, zu zeigen, daB der 
SchUler die deutsche Sprache in Wort und Schrift 
gut beherrscht und in der Lage ist, sich in den ver- 
schiedensten sprachlichen Situationen richtig zu



verhalten. Vor allem aber soil sich die Studlerfahig- 
keit des SchUlers erweisen, denn mitdem Bestehen 
der FeststellungsprUfung und dem ghechischen

Abitur erhalt der SchUler die Berechtigung, an deut- 
schen Hochschulen zu studieren.

Heinrich Becker

Vor- und Nachteile des zweisprachigen Unterrichts

Die SchUler der griechischen Abteilung der 
Deutschen Schule Athen kbnnen am Ende ihrer 
Schulzeit die griechische Hochschulreife erwerben 
und gleichzeitig die deutsche PrUfung zur Feststel- 
lung der Hochschulreife ablegen, die ihnen ohne 
vorherigen Besuch des Studienkollegs die Zulas- 
sung an deutschen Hochschulen ermbglicht. Die
ses zweifache Ziel wird dadurch erreicht, daB die 
Schuler sechs Jahre lang einen intensiven Unter- 
richt in deutscher Sprache erhalten und daB darUber 
hinaus der vom griechischen Lehrplan vorgeschrie- 
bene Staff der naturwissenschaftlichen Facher, der 
Sprachunterricht in Englisch und Latein sowie die 
musischen Facher von deutschen Lehrern in deut
scher Sprache erteilt werden. Somit erfoigt etwa 
50% des Unterrichts an der griechischen Abteilung in 
griechischer und etwa 50% in deutscher Sprache.

Welche Vorteile und welche Schwierigkeiten 
erwachsen unseren SchUlerinnen und SchUlern dar- 
aus, daB ihnen die Unterrichtsinhalte teilweise in 
ihrer Muttersprache und teilweise in einer Fremd- 
sprache vermittelt werden? Dabei ist zu beachten, 
daB Sprachvermittiung nicht im leeren Raum ge- 
schieht, sondern gepragt wird durch die Menschen, 
die miteinander lehren und lernen, wie auch durch 
die griechischen bildungspolitischen MaBnahmen, 
denen die Arbeit an der Deutschen Schule selbst- 
verstandlich unterliegt.

Dank ihrer intensiven Vorbereitung verfUgen die 
griechischen SchUlerinnen und SchUler bereits Uber 
recht gute Deutschkenntnisse, wenn sie in die 1. 
Gymnasialklasse aufgenommen werden. Zusatzlich 
zum griechischen Lehrplan werden sie in 8 bzw. 6 
Wochenstunden in deutscher Sprache unterrichtet; 
der Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse ist 
jeweils Voraussetzung fUr die Aufnahme in die 
nachsthohere Klasse. Auf diese Weise erwerben 
die SchUlerinnen und SchUler eine gute Sprachbe- 
herrschung und damit auch die Voraussetzungen, 
urn dem Unterricht in deutscher Sprache folgen zu 
kbnnen.

Die Probleme dieses Unterrichts stellen sich nun 
nach Fbchergruppen unterschiedlich dar. In den 
musischen Fachern und in Sport, der teilweise von 
griechischen, teilweise von deutschen Kollegen

erteilt wird, stellt die Unterrichtssprache Deutsch 
keine Schwierigkeit und auch keine Mehrbeiastung 
dar. Der Einsatz von deutschen Lehrkraften gewahr- 
leistet ein qualifiziertes Unterrichtsangebot auch in 
Fachern, fUr die es in der griechischen Lehrerausbil- 
dung keinen entsprechenden Ausbildungsgang gibt 
und die daher an bffentlichen Schulen vernachlas- 
sigt werden. Leider stellt das griechische Programm 
den musischen Fachern sehr wenige Stunden zur 
VerfUgung, und das Angebot an Arbeitsgemein- 
schaften wird seit kurzem durch die im Rahmen der 
FUnftagewoche notwendigen Stundenplananderun- 
gen beeintrbchtigt. Ohne diese Erschwernisse 
kbnnte die Unterrichtsarbeit der deutschen Kollegen 
wesentlich vielfaltiger sein.

Im Englisch- und Lateinunterricht fungiert das 
Deutsche sozusagen als MiUelglied zwischen der 
Muttersprache und der zweiten bzw. dritten Fremd- 
sprache, sofern das Unterrichtsgesprach nicht in 
der Fremdsprache selbst gefUhrt wird.

Im Zentrum der Diskussion Uber Vor- und Nach
teile des zweisprachigen Unterrichts stehen seit der 
Bildungsreform die naturwissenschaftlichen Facher, 
insbesondere Mathematik, Physik und Chemie, in 
denen die SchUlerinnen und SchUler ab der 3. Gym
nasialklasse sowohl die deutsche als auch die grie
chische Fachsprache beherrschen mUssen: die 
deutsche im Unterricht, die griechische fUr die Auf- 
nahmeprUfung ins Lykeion und fUr die beiden Pan- 
hellenischen PrUfungen.

Solange eine griechischsprachige PrUfung erst 
am Ende der Schulzeit abgelegt wurde, - was bis 
zum Schuljahr 1978/79 der Fall war -, konnten alle 
Ubrigen Leistungsnachweise in deutscher Sprache 
stattfinden. Die Benutzung von griechischen 
BUchern in der letzten Oberstufenklasse sorgte fUr 
die EinUbung in die griechische Fachsprache; wer 
sich auf die ZulassungsprUfung zu griechischen 
Universitaten vorbereiten wollte, besuchte zusatzlich 
auBerschulische Frontistiria - genauso wie SchU
lerinnen und SchUler anderer griechischer Schulen. 
Dadurch war es den deutschen Lehrern mbglich, 
den vorgeschriebenen Staff mit den von ihnen 
erlemten Methoden zu unterrichten, deren Ziel eine 
auf Anschaulichkeit und Eigentatigkeit der SchUler
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basierende Wissensvermittiung ist. Diese Methodik 
strebt die Vertiefung des Lernstoffs nicht durch jahr- 
liche Wiederholung fast aller Teilgebiete eines 
Faches an, sondern sieht einen Liber mehrere Jahre 
bin aufbauenden Unterricht vor. So wird z.B. das 
Stoffgebiet der Physik auf die Mittel- und Oberstufe 
verteilt. Arbeitsunterricht und experimentelles Ler- 
nen spielen neben der Darstellung des Stoffes 
durch den Lehrer eine wichtige Rolle.

Seit der Reform der Oberstufe mLissen griechi- 
sche und deutsche Sprache, griechische und deut- 
sche Unterrichtsmethoden sehr viel starker inein- 
andergreifen, da Stoffplane und Unterrichtsmittel, ja 
im Grunde der Inhalt jeder Stunde vom Erziehungs- 
ministerium verbindlich vorgeschrieben sind. DaB 
die zu groBe Stofflille des Analytikon Programma 
stures Auswendiglernen erforderlich macht, daB die 
Zeit nicht ausreicht, urn den Stoff in Ruhe mit den 
Klassen zu erarbeiten und um auf Fragen und Inter- 
essen der SchUler einzugehen - diese Probleme hat 
die Deutsche Schule mit den anderen griechischen 
Schulen gemeinsam. DaB die SchUler nur noch die 
Leistungsanforderungen im Auge haben (kdnnen) 
und daB der wiederholte PrUfungsdruck die Aufnah- 
mebereitschaft fUr nicht im PrUfungsstoff enthaltene 
Fragen beeintrachtigt, schadet einem Unterricht, 
der versucht, Uber das abzuprUfende Wissen hinaus 
Einsichten zu vermittein und Perspektiven zu 
erdffnen.

Die Deutsche Schule steht durch die detallllerte 
Festlegung auf griechische Stoffplane und BUcher 
vor welteren Problemen. Die deutschen Lehrer mUs- 
sen nach Methoden unterrichten, die sie nicht 
gewohnt sind und mit denen sie sich von ihrer Aus- 
bildung her kaum identifizieren konnen, und der 
deutschsprachige Unterricht orientiert sich bislang 
an griechischsprachlgen BUchern, die die Schuler 
auch zum Lernen benutzen. Die Schule bletet zur 
Prufungsvorbereltung schulinterne Frontistiria an, in 
denen griechische Kollegen unterrichten. Ab der 3. 
Gymnasialklasse bewegen sich die SchUlerinnen 
und SchUler also standig zwischen zwe\ Sprachen 
hin und her und mUssen gleichzeitig lernen, auf 
unterschiedllche Lehrmethoden zu reagleren. Das 
empfinden Insbesondere diejenigen als zu groBe 
und unlogische Mehrbelastung, die In Griechenland 
studieren wollen. Den Abiturienten jedoch, deren 
Ausbildungsgang nach Deutschland fUhrt, ver- 
schafft die zusatzllche MUhe wahrend der Schulzeit 
gUnstige Voraussetzungen fUr ein erfolgrelches Stu- 
dium Im Ausland.

Die Ubergangsphase, In der sich das griechi
sche Schulwesen in einer Zeit der Reformen befin- 
det, stellt die Deutsche Schule wegen Ihrer 
besonderen Elgenart also vor spezifische Probleme.

Warum halt sie In dieser Lage unbeirrt am zwelspra- 
chigen Unterricht test?

Die Aufgabe der Deutschen Sctiule besteht nicht 
nur darin, deutsche Sprachkenntnisse zu vermittein, 
sondern sie mdchte ebenfalls vielfaltige Gelegen- 
heiten zur Begegnung mit Vertretern eines groBen 
europaischen Sprachraums und dessen Kultur 
schaffen. Die tagliche Unterrichtsarbeit in deutscher 
Sprache ermdglicht diesen Kontakt innerhalb der 
vertrauten griechischen Umgebung, und ohne Zwei- 
fel erweitert die Auseinandersetzung mit fremder 
Eigenart, anderen Gewohnheiten, unbekannten Auf- 
fassungen die Perspektive der ·Jugendlichen. Der 
Wechsei der entsandten Lehrkrafte, die mit der 
jeweils jUngsten Entwicklung in der Bundesrepublik 
vertraut sind, fUhrt immer wieder zu neuen Begeg- 
nungen, kann allerdings auch Anpassungsschwie- 
rigkeiten mit sich bringen, wenn ein neu entsandter 
Lehrer z.B. die Lage seiner SchUler noch zu wenig 
Uberschaut, griechlscher Mentalitat und Lebens- 
welse noch zu fremd gegenUbersteht. Die Orts- 
krafte, die enger mit Land und Leuten verbunden 
sind, kdnnen haufig zwischen griechischer und 
deutscher Mentalitat besonders gut vermittein.

Durch den zweisprachigen Unterricht vermittelt 
die Deutsche Schule ihren griechischen SchUlerin
nen und SchUlern sprachliche Fahigkeiten und 
Erfahrungen im interkulturellen Bereich, die ihnen 
immer dann zugute kommen warden, wenn sie spa- 
ter Kontakte verschiedenster Art im deutschsprachi- 
gen Raum pfiegen: eine Chance, die den 
entsprechenden Einsatz fordert.

Irene Vasos



Der naturwissenschaftliche Unterricht im Lykeion

Zu Ende des Schuljahres 1979/80 wurde von der 
Deutschen Schule Thessaloniki ein Arbeitspapier 
erstellt, das die veranderte Situation des Unterrichts 
an der griechischen Oberstufe analysierte und ver- 
schiedene Moglichkeiten fUr den Lykeion-Unterricht 
vorschlug. In Auseinandersetzung mit diesem 
Papier sprachen sich die Lehrkrafte der Deutschen 
Schuie Athen zu Beginn des Schuljahres 1980/81 in 
mehreren Konferenzen eindeutig dafUr aus, mog- 
lichst viel Unterricht in deutscher Sprache beizube- 
halten und insbesonders den naturwissenschaft- 
lichen Unterricht nicht griechischen Kollegen zu 
iibertragen. Des\«egen wird der Oberstufenunter- 
richt weiterhin in der Form praktiziert, die mit der 
Gliederung “ Voraussetzungen” , “ Organisatohsche 
Folgen” , "Padagogische Folgen”  dargestellt v/er- 
den soli.

V o r a u s s e t z u n g e n :  Das Griechische 
Gesetz gibt dem SchUler zu Beginn der Klasse 11 
(2. Lykeionklasse, vorletztes Schuljahr) das Recht, 
seine Schulausbildung entweder mit einer festge- 
legten sprachlich orientierten Facherkombination 
Oder mit einer festgelegten naturwissenschaftlich 
betonten Facherkombination fortzusetzen und nach 
der Klasse 12 abzuschlieBen. Andrerseits verbietet 
das Griechische Gesetz, die Klassen entsprechend 
der SchUlerwahl neu zusammenzusetzen, was zu 
erheblichen organisatorischen Erschwernissen 
fUhrt. AuBerdem schreibt das Griechische Gesetz 
die Teilnahme an gesamtgriechischen Priifungen 
(Panhellinies) am Ende der 11. und 12. Klasse vor. 
Das Abschneiden des einzelnen SchUlers bei die- 
sen PrUfungen wird fUr die Anerkennung des Schul- 
abschlusses, fUr die Studienberechtigung und fUr 
die Notenbildung in bestimmten Fachern herange- 
zogen.

O r g a n i s a t o r i s c h e  F o l g e n :  Aus der 
Vorschrift, daB die Klassen nicht neu zusammenge- 
stellt werden dOrfen, foigt, daB die SchUler in den 
Stunden, die fUr beide Zuge gemeinsam sind, im 
Klassenverband (Kormos) unterrichtet werden. In 
den Fachern, die fUr die beiden Wahlmdglichkeiten 
differieren (Epilogiefacher), werden die Schuler aus 
den Parallelklassen neu zusammengesetzt. An der 
Deutschen Schule Athen gibt es pro Klassenstufe 
drei Parallelklassen. Seitdem die Wahimbglichkeit 
besteht, konnten jeweils die SchUler aus alien drei 
Klassen, die die sprachliche Variante gewahit hat- 
ten, zu einer Gruppe zusammengefaBt werden, die 
nur wenig mehr als ein Drittel der SchUler der 
gesamten Klassenstufe enthielt. In den naturwissen- 
schaftlichen Epilogiefachern jedoch muBten die 
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restlichen SchUler auf 2 Gruppen verteilt werden. 
Dadurch wurde eine weitere Teilung notwendig: In 
der Praxis werden die SchUler der Klasse 11C, die 
die naturwissenschaftliche Variante gewahit haben, 
geteilt. Die eine Halfte wird in den Epilogiefachern 
zusammen mit den Naturwissenschaftlern der 
Klasse 11 A, die andere mit den Naturwissenschaft
lern der Klasse 11 B unterrichtet. Damit ergibt sich 
z.B. fUr den SchUler loannis Kanellakopoulos aus 
Klasse 11 C im Schuljahr 1980/81 folgende 
Stundentafel:

4 Stunden Mathematik Kormos bei Herrn Dr. 
Renner

3 Stunden Mathematik Epilogie bei Herrn 
Baeuerle

2 Stunden erganzenden Mathematikunterricht in 
Griechisch bei Herrn Vassiliou

1 Stunde Chemie Kormos bei Herrn Birkenmaier
1 Stunde Chemie Epilogie bei Herrn Birkenmaier
2 Stunden Physik Kormos bei Herrn Dr. Renner
2 Stunden Physik Epilogie bei Herrn Dr. Schies
2 Stunden erganzenden Chemie-, Physikunter-

richt in Griechisch bei Herrn Pontikos
1 Stunde Erdkunde in Griechisch bei Herrn 

Vassiliou
P a d a g o g i s c h e  F o l g e n :  Aufgrund der 

organisatorischen Folgen ist das Lernklima ver- 
schlechtert. Aus Sicht der deutschen Kollegen liegt 
die Hauptbelastung jedoch darin, daB durch die 
Panhellenischen PrUfungen wir noch starker an den 
griechischen Stoffplan gebunden sind. Das zwingt 
uns, mit griechischen BUchern zu unterrichten. 
AuBerdem ist die StoffUlle so groB, daB keine Zeit 
zum Erlangen von Verstandnis des Stoffes gegeben 
ist und sich das Lernen zum Auswendiglernen redu- 
ziert. Auch fUr Versuche bleibt kaum Zeit (s. S. 80).

Durch Analyse der panhellenischen Aufgaben, 
exemplarisch breitere Behandlung der wichtigsten 
Stoffabschnitte, den erganzenden Unterricht in grie- 
chischer Sprache, den dauernden Erfahrungsaus- 
tausch zwischen den unterrichtenden Kollegen und 
Kontakte mit den SchUlern (die oft neue Informatio- 
nen besitzen, bevor diese den Schulen mitgeteilt 
werden) versuchen wir, die Problematik des natur- 
wissenschaftlichen Unterrichts an der griechischen 
Oberstufe im BewuBtsein zu halten und bestmoglich 
in den Griff zu bekommen. Die Ergebnisse, die 
unsere SchUler, auf Landesebene verglichen (s. 
unten), errelchen, sind ermutigend.

Hansjorg Baeuerle



Π ρ ό σ θ ε τ α  μ α θ ή μ α τ α  Μ α θ η μ α τ ι κ ώ ν  
κ α ί  Φ υ σ ι κ ή ς - Χ η μ ε ί α ς  σ τ ά  ' Ε λ λ η ν ι κ ά

Α' Μαθηματικά

Στή Γερμανική Σχολή τά Μαθηματικά διδάσκον
ται στά Γερμανικά. Τό πρόβλημα τής προσαρμογής 
τών μαθητών στά ελληνικά Μαθηματικά άντιμετωπί- 
ζεται ώς έξης:

1) . Γιά τό ΓΥΜΝΑΣΙΟ πρός ΛΥΚΕΙΟ:
Προστεθήκανε δύο ώρες Μαθηματικών στά 
■ Ελληνικά τήν εβδομάδα, μέσα στό ' Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα καί μέ ύποχρεωτική παρακολούθηση 
τών μαθητών.
Τά άποτελέσματα άγγίζουν τήν άπόλυτη έπι- 
τυχία 100%.

2) . Γιά τίς Πανελλήνιες Εξετάσεις Β' καί Γ' Λυ
κείου:
Προστεθήκανε τρεις ώρες Μαθηματικών στά 
' Ελληνικά (1 ώρα έντός τοΰ ' Ωρολογίου Προ
γράμματος καί δύο έκτός αύτοΰ άπό 1.45 - 
3.15 ). Ή  παρακολούθηση είναι προαιρετική μέ 
δήλωση τών κηδεμόνων τών μαθητών.

Τά άποτελέσματα κρίνονται ίκανοποιητικά, 
π.χ. έξετάσεις τού 1980 γιά τά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

Β
Άνω  τού 17 
άπό 14-16 
άπό 10-13 
κάτω τούτου

ΛΥΚΕΙΟΥ
38,7%
30,4%
12,1%
18,6%

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 
44%
16,9%
20,3%
18,6%

πίνακα πού άκολουθεΐάναγράφονται λεπτομερειακά 
τά ποσοστά στά % τών μαθητών καί οί άντίστοιχες 
βαθμολογίες τους (στήλες 1,2,3,4):

Σχολικό
έτος
1978/79
1979/80

Σύνολο
μαθητών

98
106

■ Εξέταση 
Φυσική

79
76

1
κάτω τοΰ 

10 
ο

2,6

10-12
7

5,2

13-15
13

29,2

16-20
80
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Β' Φυσική καί Χημεία

Όπως τά Μαθηματικά, έτσι καί ή Φυσική-Χημεία 
στή Γερμανική Σχολή διδάσκονται στά Γερμανικά. 
Γιά νά προσαρμοσθοΟν οί μαθητές στά έλληνικά 
δεδομένα καί ν ' άνταποκριθοΟν στίς άπαιτήσεις 
τών κάθε κατηγορίας έξετάσεων, ή Σχολή έλαβε τά 
παρακάτω μέτρα:

1). Γιά τίς είσιτήριες εξετάσεις στό ΛΥΚΕΙΟ

Προστέθηκε μιά ώρα τήν έβδομάδα στά ' Ελληνι
κά μέ ύποχρεωτική παρακολούθηση τών μαθητών. 
Τά άπατελέσματα ήταν πάντοτε έντυπωσιακά. Στόν

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς :  1 ).Κατά τό σχολικό έτος 
1978/79 οί ύπόλοιποι 19 μαθητές έξετάστηκαν στήν 
Ιστορία, ένώ κατά τό 1979/80 ό άντίστοιχος άριθ- 

μός είναι 30.
2). Κατά τό σχολικό έτος 1979/80 άπό τούς 

76 μαθητές πού προτίμησαν νά διαγωνισθοΟν στή 
Φυσική δύο έλαβαν τό βαθμό 09 -  ποσοστό 2,6% -  
πού θά θεωρείτο έπιτυχής, άν οί βαθμολογίες τους 
στά ' Ελληνικά καί Μαθηματικά ήταν μεγαλύτερες 
τού 10.

Πρέπει νά τονιστεί ίδιαίτερα τό γεγονός ότι στά 
περισσότερα Γυμνάσια (Δημόσια καί Ιδιωτικά) δέν 
προσέρχεται γιά είσιτήριες έξετάσεις στό Λύκειο τό 
σύνολο τών μαθητών τής Γ' Τάξεως, διότι πολλοί 
άπ’ αύτούς άποτυγχάνουν οτίς άπολυτήριες. "Ετσι 
τά ποσοστά έπιτυχίας είναι σχετικά. ' Υπήρξε περί
πτωση πού έδωσε είσιτήριες έξετάσεις στό Λύκειο 
μόνο ένα μαθητής άπό κάποια Γ' Γυμνασίου, ό 
όποίος μέ τήν είσοδό του άνέβασε τό ποσοστό 
έπιτυχίας στό 100%.

Στή Γερμανική Σχολή Αθηνών προσέρχονται 
κάθε χρόνο στίς είσιτήριες έξετάσεις τής περιόδου 

Ιουνίου όλοι σχεδόν οί μαθητές.
Αλλα έπίσης σχολεία, πού σέ προηγούμενα χρό

νια έσημείωοαν έπιτυχία 100%, είχαν αισθητά μικρό
τερο άριθμό μαθητών πού προσήλθαν σέ είσιτήριες 
Λυκείου. Κατά τό σχολικό έτος 1978/79 (περιόδου 
■ Ιουνίου) τά τρία σχολεία, πού σημείωσαν ποσοστό 
έπιτυχίας 100% έναντι 98 τής Γερμανικής είχαν 
άντίστοιχα 65,35 καί 14 μαθητές έναντι 98 μαθητών 
τής Γερμανικής. Τέλος δέν είναι λίγα καί τά σχολεία, 
πού παρουσιάζουν άποτυχία στίς παραπάνω έξετά- 
σεις 100%.

2). Γιά τίς Πανελλήνιες Β' καί Γ' Λυκείου

Προστεθήκανε 3 ώρες μαθημάτων Φυσικής- 
Χημείας στά ' Ελληνικά (1 ώρα έντός τού κανονικού
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προγράμματος καί 2 εκτός άπό 1.45’ έως 3.15 ). 
' Η παρακολούθηση στις ώρες εκτός τού κανονικού 
προγράμματος είναι προαιρετική. Τά άποτελέσματα 
τών Πανελληνίων ’ Εξετάσεων κρίνονται ικανοποιη
τικά, άν συγκριθοΟν καί μέ αύτά άλλων σχολείων, 
όπως δείχνει καί ό παρακάτω στατιστικός πίνακας 
γιά τά δύο χρόνια έ(ραρμογής τών έξετάσεων 
αύτών. Σημειώνεται ότι στίς στήλες 1, 2, 3, 4 καί 5 
άναγράφονται τά ποσοστά στά % τών μαθητών στίς 
διάφορες κλίμακες βαθμολογίας. Τέλος δέν είναι 
λίγα τά Σχολεία πού παρουσιάζουν άποτυχία στίς 
παραπάνω εξετάσεις 100%.

Β ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Σύνολο
Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η  Σχολείων
1 2 3 4 5
κάτω τού κάτω τού

Σχολ. έτος Μάθημα 10 10-12,5 13-15,5 16-20 10
1978/79 Φυσική 19,5 15,2 27,1 38,6 52,0

Χημεία 22,0 33,9 25,4 18,7 63,0
1979/80 Φυσική 24,6 10,1 37,6 27,7 54,8

Χημεία 27,5 7,2 17,4 47,9 60,5

Γ ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Σύνολο
Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η  Σχολείων
1 2 3 4 5
κάτω ■Γού κάτω τού

Σχολ. έτος Μάθημα 10 10-12,5 13-15,5 16-20 10
1979/80 Φυσική 37,3 18,6 23,7 20,4 58,6

Χημεία 13,6 10,2 20,4 55,9 50,4

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς :  1). Οί μαθητές πού παρα
κολούθησαν τά παραπάνω μαθήματα μπήκαν στό σύ
νολό τους σέ ’ Ανώτατα Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα 
(Γ  Λυκείου) ή έλαβαν άρκετά ύψηλή βαθμολογία.

2) . Τό γενικό ποσοστό έπιτυχίας τών ύποψη- 
φίων Β ' τύπου θά ήταν πολύ μεγαλύτερο, άν οί άπό- 
φοιτοι δήλωναν περισσότερες Σχολές προτιμήσεως.

3) . ' Η δυνατότητα τών άποφοίτων νά φοιτή
σουν σέ Πανεπιστήμια τής Γερμανίας, έφόσον συγ
κεντρώσουν έναν όρισμένο βαθμό, καί οί συνεχείς 
προσπάθειες γιά άνταπόκριση στίς άπαιτήσεις τών 
μαθημάτων τού έβδομαδιαίου προγράμματος μειώ
νουν κάπως τήν άπόδοση κατά τήν παρακολούθηση 
τών πρόσθετων μαθημάτων τής Σχολής.

4) . Τέλος θά πρέπει νά άναφέρουμε ότι ένας 
λόγος γιά τό μεγάλο ποσοστό άποτυχίας πού παρα- 
τηρεϊται στό σύνολο τών μαθητών (Δημοσίων καί 
■ Ιδιωτικών Λυκείων) πιθανόν νά είναι καί τό ότι ή 
έξεταστέα ύλη δέν είναι άπό τήν άρχή σαφώς καθο
ρισμένη καί ποσοτικά άφομοιώσιμη. Ποτέ σχεδόν ή 
έξεταστέα ύλη δέν ταυτίζεται μέ τή διδακτέα.

Τό γεγονός ότι άφαιρεΐται -  λίγες μόνο μέρες 
πρίν άπό τίς έξετάσεις -  όρισμένη ύλη (όχι καί λίγη) 
άπό αύτή πού ό ύποψήφιος έχει ήδη μελετήσει, 
δημιουργεί έκτός τών άλλων ψυχολογικών προβλη
μάτων καί πικρία γιά τό χρόνο πού χάθηκε διαβάζον- 
τάς την.

Νικόλαος Βασιλείου 
'Ιωάννης Ποντικός

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  ά π ό  τ ά  ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  π α ν ε λ λ η ν ί ω ν  έ ξ ε τ ά σ ε ω ν  
Γ '  Λ υ κ ε ί ο υ  τ ύ π ο υ  Α '  σ χ ο λ ικ ο ύ  έ τ ο υ ς  1 9 7 9 / 8 0

1. Στόν πίνακα παρουσιάζεται ή έπίδοση τών 
μαθητών τής Γερμανικής Σχολής Γ' Λυκείου τύπου 
Α ' καθώς καί ή έπίδοση μαθητών τής ίδιας τάξης 
■ Ιδιωτικού Λυκείου γιά σύγκριση. ’ Επίσης παρουσιά
ζεται τό ποσοστό άποτυχίας (κάτω τού 10) στή Γερ
μανική Σχολή, στό Ιδιωτικό Λύκειο καί ό μέσος 
όρος άποτυχίας σ ’ όλη τή χώρα τών μαθητών τής Γ' 
Λυκείου τύπου Α . ' Η βαθμολογική κλίμακα Γερμα
νικής Σχολής καί Ιδιωτικού Λυκείου διαφέρει.

2. Πρέπει νά έχει κανείς ύπόψη του ότι στίς 
πανελλήνιες έξετάσεις μετέχουν όλοι οί μαθητές 
τής Γ' Λυκείου άνεξαίρετα, ένώ στίς είσαγωγικές 
έξετάσεις γιά τά Α.Ε.Ι. μέ τό παλιό σύστημα ή συμ

μετοχή ήταν έθελοντική. Αρκετοί μαθητές, παρόλο 
πού δέν είχαν πρόθεση νά παρακολουθήσουν μαθή
ματα σέ Πανεπιστημιακές Σχολές τής Ελλάδας, 
ύποχρεώθηκαν νά προσέλθουν στίς πανελλήνιες 
έξετάσεις χωρίς ίδιαίτερο γιά τό άποτέλεσμα ένδια- 
φέρον.

3. Άπό τήν Γ ’ Λυκείου τύπου Α' τής Γερμανι
κής Σχολής άποφοίτησαν τό 1980 31 μαθητές. 
Κατέθεσαν σχετικά δικαιολογητικά γιά τήν είσαγωγή 
στά Ανώτατα καί Ανώτερα Εκπαιδευτικά 'Ιδρύ
ματα 28 μαθητές. Τελικά κατόρθωσαν νά είσαχθούν 
25 μαθητές, όλοι στά Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
■ Ιδρύματα.



Έπίδοσιι μαθτ|τών Γερμανικής Σχολής ■ Επίδοση μαθητών ’ Ιδιωτικού Λυκείου
στις πανελλήνιες εξετάσεις Γ ' Λυκείου τύπου A ' 1980 στίς πανελλήνιες εξετάσεις Γ Λυκείου τυπου A 1980

(Σύνολο μαθητών 31) (Σύνολο μαθητών 29)

Βαθμολογία ■ Εκθεση Αρχαία Ιστορία Λατινικά Βαθμολογία "Εκθεση Αρχαία Ιστορία Λατινικά

19 - 20 _ 1 6 18 - 20 - 4 7 10

16 - 18 ,5 5 10 7 9 15 - 17,5 8 13 7 6

13 - 15 ,5 15 5 11 7 12 - 14 ,5 12 8 5 5

10 - 12 ,5 10 10 6 2 9 - 1 1 , 5 9 4 5 5

κάτω τού 10 1 5 7 7 κάτω τοϋ 9 ”
■

5 3

Ποσοστό αποτυχίας Ποσοστό άποτυχίας
(κάτω τοϋ 10) 3 ,2% 16% 22,6%  22,6% Ιδιωτικού Λυκείου 3,5% 3,5% 28% 10%

Ποσοστό αποτυχίας 
σ' όλη τή χώρα 
(κάτω τοϋ 10)

25,6%  48 ,2%  52,5%  39,3%
(κάτω τοϋ 10)

Hans-Jurgen Spilzner 
Νικόλαος Κατσένης



SchUler bei der Arbeit im 
Zeichensaal und Werkraum



Aufbaukeramik

(Madchen, 17 Jahre)



Neugriechisch in der deutschen Abteilung 
und in der Kleinen Volkshochschule

Mit Wiedereroftnung der Deutschen Schule 
Athen im Jahre 1956 begann auch der neugriechi- 
sche Unterricht in der deutschen Abteilung und 1st 
seitdem kontinuierlich und in weitgehend unveran- 
derter Form erteilt worden.

Neugriechisch wurde zunachst in 3 Kursen fur 
Anfanger und in 3 Kursen fUr Fortgeschrittene erteilt. 
Im Laufe der Jahre stieg die Zahl der SchUler in der 
deutschen Abteilung und damit auch die Zahl der 
Kurse, die sich im Schuljahr 1980/81 auf insgesamt 
12 belauft. Der Unterricht in Neugriechisch wurde 
bisher von griechischen Kollegen an zwei Wochen- 
tagen (Do. u. Sa.) erteilt. Die SchUler waren je nach 
Kenntnisstand verschiedenen Kursen zugeordnet. 
Mit Beginn des Schuljahres 1980/81 ist das wochent- 
liche Unterrichts- und damit Stundenangebot in 
Neugriechisch fUr die deutschen SchUler erhdht 
worden. Gleichzeitig konnte eine neue Lehrkraft 
gewonnen werden, die sich verstarkt dem Unterricht 
in Neugriechisch widmet.

Die Teilnahme am Unterricht in Neugriechisch 
ist fUr die SchUler der deutschen Abteilung von 
Klasse 5 bis Klasse 10 drei Jahre lang obligatorisch, 
danach kann Neugriechisch als Wahifach weiterbe- 
trieben werden. Bis zur EinfUhrung der Neugestalte- 
ten Gymnasialen Oberstufe im Schuljahr 1977/78 
haben auch viele von dem Angebot Gebrauch 
gemacht. 21 SchUler und SchUlerinnen haben sogar 
im Fach Neugriechisch die AbschluBprUfung in der 
deutschen ReifeprUfung bestanden.

Neugriechisch gilt zwar nicht als versetzungsre- 
levantes Fach, kann jedoch als Ausgleich herange- 
zogen werden. Dabei ist uns bewuBt, da8 unsere 
Unterrichtsarbeit viel effektiver sein wUrde, wenn 
Neugriechisch fUr deutsche SchUler als Pfiichtfach 
den gleichen Stellenwert wie die anderen Fremd- 
sprachen hatte. Da viele SchUler auBerdem davon 
ausgehen, daB ihr Aufenthalt in Griechenland zeit- 
licn hegrenzt ist, ist ihre Motivation fUr das fUr sie 
zunachst “ unbequeme” Fach von vornherein nicht 
sonderlich hoch. Trotz der Grobeinteilung der SchU
ler in verschiedene Kurse je nach Vorkenntnissen 
bleiben bei den Kindern eines Kurses deutliche Unter- 
schiede hinsichtlich ihrer neugriechischen Sprach- 
kenntnisse, da die Kontakte zu der griechischen 
Umwelt verschieden stark ausgepragt sind.

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daB es fUr 
den Unterrichtenden besonderer Anstrengung 
bedarf, den SchUlern die Sprache ihres Gastlandes 
nahezubringen. Dieser Aufgabe fUhlen wir griechi-

sche Kollegen uns jedoch in besonderem MaBe ver- 
pflichtet. Dabei bliebe noch zu erwahnen, daB der 
Erfolg unserer BemUhungen auch von dem person- 
lichen Einsatz der Kinder und nicht zuletzt von der 
UnterstUtzung durch die Elternschaft abhangt.

Der Unterricht im Fach Neugriechisch tragt fol- 
genden Gegebenheiten Rechnung:
1. Das Wortmaterial einer neuen Lektion erscheint 

in einem syntaktischen Zusammenhang an der 
Tafel und wird im Frage- und Antwortspiel eingeUbt.

2. Die neuen grammatischen Erscheinungen werden 
an der Tafel verdeutlicht und in Sprechsituationen 
angewandt.

3. Erst nach dieser Vorarbeit wird der neue Text zuerst 
vom Unterrichtenden und danach vom SchUler ge- 
lesen.

4. Syntaktische Erscheinungen, die Verstandnis- 
schwierigkeiten bereiten, werden ins Deutsche 
Ubersetzt.

5. Danach wird der Inhalt der neuen Lektion einspra- 
chig durch Fragen erschlossen.

6. Weitere Llbungen konnen sich anschlieBen.
7. Die Rechtschreibung fallt den auslandischen SchU

lern im allgemeinen schwer, da sie an das latei- 
nische Alphabet gewohnt sind. In den ersten zwei 
Unterrichtsjahren versuchen wir darum verstarkt, 
die Orthographie dadurch zu festigen, daB wir in 
standiger Wiederholung immer wieder ver- 
anderte Satze aus dem Bereich des eingefUhrten 
Wortschatzes an die Tafel schreiben lessen.

8. In ahniicher Weise versuchen wir, die Aussprache 
der SchUler zu verbessern.
Wir unterrichten selbstverstandlich die Dimotike, 

da sie die lebendige Sprache des Volkes und auBer- 
dem als Unterrichtssprache durch die griechische 
Sprachreform offiziell eingefUhrt worden ist. Seit 
1975 verwenden wir im Unterricht das indemselben 
Jahr erschienene Buch “ Neugriechisch fUr 
Deutschsprachige’’ undzusatzlichesArbeitsmaterial.

Im Januar 1974 entschloB sich die Direktion der 
Deutschen Schule Athen, zum ersten Mai in Grie
chenland eine Kleine Volkshochschule zu grUnden 
und sie im Gebaude der Schule unterzubringen.

Der damalige Direktor, Herr Dr. Zeidler, hat uns 
gebeten, den Unterricht der neugriechischen Spra
che zu Ubernehmen und die Kurse zu organisieren. 
Die ProgrammankUndigung vom 1.2.1974 fand 
einen Uberraschend groBen Anklang, was kurze Zeit 
spater durch die Tatsache bestatigt wurde, daB 
zwei parallellaufende Anfangerkurse von jeweils 24



Teilnehmern eingerichtet werden konnten. Die 
Kurse teilen sich in Herbst- und FrUhjahrskurse und 
finden seitdem jeweils am Mittwoch nachmittag in 
10 Doppelstunden statt.

Als Grundlage benutzen wir ebenfalls das von 
uns verfaBte Buch “ Neugriechisch fUr Deutschspra- 
chige”  und weiteres Unterrichtsmaterial, das wir in 
vielen Jahren Unterrichtspraxis selbst entwickelt 
haben.

Wir versuchen, die Sprache mbglichst lebendig 
zu vermittein, so daB unsere Kurse sowohl den 
modernen Anspruch auf Spracherlernung in Situa- 
tionen erfiillen als auch die notwendigen Gramma- 
tikkenntnisse vermittein. Auf diese Weise hoffen wir, 
daB unsere deutschsprachigen Teilnehmer sich 
moglichst bald Im Alltagsleben hler in Griechenland 
zurechtfinden. Im groBen und ganzen wenden wir 
dieselben Unterrichtsmethoden an wie in den Gym- 
nasialklassen der deutschen Abteilung, jedoch 
mehr den BedUrfnissen der Erwachsenen angepaBt.

Da das Interesse der Erwachsenen groBer als 
das der Kinder ist, schreitet der Unterricht schneller 
voran. Hauptsachlich verfahren wir nach der direk- 
ten Methode und fUhren die Grammatik situativ ein; 
ferner versuchen wir, schon von der ersten Unter- 
richtsstunde an mbglichst durchgehend Einspra- 
chigkeit zu wahren. Zusatzlich bemiihen wir uns, 
den Unterricht aufzulockern, urn die Freude am

Erlernen einer neuen Fremdsprache zu erhalten.
Bis heute machen die Klassen der Volkshoch- 

schule befriedigende Fortschritte, obwohl die Lei- 
stungen selbstverstandlich von dem Einsatz des 
einzelnen abhangen. Wahrend des Unterrichts spre- 
chen wir besonders die Teilnehmer an, die von sich 
aus zu mUndlicher Oder schriftlicher AuBerung 
bereit sind. Wir bemUhen uns jedoch darum, alle 
Mitglieder der Lerngruppe aktiv am Unterricht zu 
beteiligen, was uns auch bisher weithin gelungen 
ist.

Der Unterricht in der Volkshochschule macht 
uns eine besondere Freude, denn abgesehen von 
der Sprachvermittiung kommen wir mit vielen Leu- 
ten aus den verschiedensten Berufszweigen zusam- 
men. FUr uns griechische Kollegen ware es reizvoll, 
fur eine kurze Zeit in Deutschland zu unterrichten. 
So hatten wir Gelegenheit, unsere Unterrichtsme
thoden in Deutschland zu erproben und neue Erfah- 
rung zu sammeln.

Durch den Beitritt Griechenlands in die Europa- 
ische Gemeinschaft (EG) mUssen wir damit rech- 
nen, daB das Interesse am Erlernen des Neugrie- 
chischen zunimmt. Diese Hinwendung zur Sprache 
unseres Landes mochten wir durch unseren Unter
richt ermutigen und fbrdern.

Dimitra Karvela - Papastavrou 
Alexandra Meidani - Rochontzi

Deutsch als Fremdsprache in der deutschen Abteilung

“ Fahrn Se die Kifissias immer schtrejt bis zu’n 
ersten Laits. Da machen Se’n Jutbrn, dann biegen 
Se rechts und dann wieder schtrejt, bis Se links’ n 
Haus mit grUnen Schatters sehn. Dann fahrn Se bit- 
wien se beiden Palmtries zwischendurch, und 
schon Sind Se da.”  So ahniich beschrieb mir einmal 
eine Dame der deutschen Kolonie den Weg zu ihrer 
Gardenparty. Und dieses Beispiel erhellt, daB der 
muttersprachliche Unterricht in der deutschen 
Abteilung der DS Athen an einem ganz anderen 
Punkt ansetzen muB als an einer innerdeutschen 
Schule. Was dort an Beherrschung der deutschen 
Sprache vorausgesetzt wird, muB hier meistens erst 
erarbeitet werden. Viele SchUler, im Ausland aufge- 
wachsen und oft erst nach Aufenthalten in anderen 
Landern nach Griechenland verschlagen, kennen 
Deutschland nur von gelegentlichen Besuchen her. 
Englisch ist in diesen Familien oft nicht nur die Spra
che, in der Vater Geschafte macht, sondern auch 
die Verkehrssprache bei geselligen Veranstaltun-

gen Oder beim Einkaufen in Geschaften, die auf 
internationales Publikum eingestellt sind. Zwar wird 
innerhalb der Familie in der Regel Deutsch gespro- 
chen, aber es ist ein insulares Deutsch, das von 
auBen kaum Impulse erhalt, das oft nicht nur stag- 
niert, sondern zu einer KUmmerform schrumpft. 
Kommunikation bleibt zwar auch hier die Funktion 
der Sprache und Okonomie das Prinzip, nach dem 
sie sich entwickelt, aber beides in der Orientierung 
auf die jeweiligen Bezugsgruppen. Und so werden 
konstitutionell vorhandene Oder sich erst im Laufe 
der Zeit einstellende Liicken im Wortschatz durch 
englische Oder einheimische Brocken ersetzt und 
die Syntax durch Angleichung an fremde Strukturen 
handlicher, weil konvertibler gemacht. Ich stieB ein
mal auf tiefste Unglaubigkeit, als ich jemandem ver- 
sicherte, daB “ enschoien”  kein deutsches Verb sei 
und der Satz "Ich habe die Party enschoit” minde- 
stens ‘‘Mir hat die Party gefallen” lauten miisse. 
Nicht nur das Verb "gefallen” , sondern auch seine



Das Kurshaus, in dem mehr als 
1800 Schuler Sprachunterricht erhalten Starker Andrang zu den Sprachkursen
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von der des englischen Verbes “ enjoy” abwei- 
chende Syntax erregte Betremden. Und wo korrek- 
tes Deutsch gesprochen wird, beschrankt es sich 
meistens auf den gering differenzierten Wortschatz 
und die verhaltnismaBig einfachen Strukturen, die 
fUr die Regeiung des hauslichen Zusammenlebens 
notwendig sind. Das ganze Sprachkompetenz fdr- 
dernde sozio-kulturelle Umfeld entfallt hier weitgeh- 
end. Kaum ein SchUler der Oberstufe liest 
regelmaBig eine Tages- Oder Wochenzeitung. Viel- 
ieicht bringt der Vater abends bin und wieder “ Die 
Weit” mit nach Hause - oft auch gleich die Clberset- 
zung dazu in Form von “ Bild” - und die “ Bunte” fUr 
die Frau Gemahlin. Und vielleicht liest sie der eine 
Oder andere SchUler auch bisweilen und erweitert 
seine Sprachkompetenz, aber damit kann man 
immer noch nicht Goethe interpretieren.

Eine andere Gruppe von SchUlern entstammt 
deutsch-griechischen Ehen und wdchst mehr Oder 
weniger zweisprachig auf, so daB sie keine der bei- 
den Sprachen richtig beherrscht. Und eine Reihe 
von SchUlern schlieBlich spricht zu Hause Uber- 
haupt kein Deutsch. FUr sie ist Deutsch eine echte 
Fremdsprache. Auf der anderen Seite gibt es aber 
auch eine kleine Gruppe von SchUlern, die aus was 
fUr glUcklichen Umstanden auch immer Uber ein 
Uberdurchschnittlich entwickeltes Sprachvermdgen 
verfUgen. So bietet sich dem Lehrer vor der Klasse 
ein enormes sprachliches Leistungsgefalle dar, 
dessen Endpunkte unvereinbar erscheinen. "Innere 
Differenzierung” heiBt da das padagogische Zau- 
berwort, aber wie ich es auch anstelle, bleibt doch 
der eine Teil der Klasse weitgehend Uberfordert und 
reagiert tells aggressiv, tells resignativ, und der 
andere Teil bleibt unterfordert und reagiert gelang- 
weilt Oder Uberheblich schmunzeind. Ich soil im 
Deutschunterricht der Oberstufe instrumentale, 
kognitive und affektive Lernziele erreichen, wie die 
Kenntnis fachspezifischer Kategorien und Metho- 
den, die Entwicklung von Arbeitsstrategien, die ijber- 
windung gruppen-, schichten- und funktionsspezifi- 
scher Kommunikationsgrenzen Oder die Fahigkeit, 
aus eigener Motivation divergierende Denkoperatio- 
nen vorzunehmen, wie es im neudeutschen Curricu- 
larjargon heiBt. Wenn aber meine Arbeitsanweisung 
“ Wo zeigt sich die Selbstbescheidung Fausts ange- 
sichts der Unmoglichkeit, die menschliche Erkennt- 
nis zu erweitern?”  mit der Gegenfrage “ Kon- 
nen Sie fUr “ Selbstbescheidung”  ein einfacheres 
deutsches Wort sagen?” quittiert wird, dann hat die- 
ser SchUler nicht nur auf ganz unvermutete Weise 
Fausts Erkenntnis nachvolizogen, ohne es bemerkt 
zu haben, dann siegt auch das soziale Gewissen 
des Lehrers Uber seine ohnehin unpopulare Nei- 
gung zur Elitefdrderung, und der Deutschunterricht 
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wird - Lernziele hin, Lernziele her - zur Vokabel- 
stunde. Da aber in Normenkatalogen und PrUfungs- 
ordnungen an den Deutschunterricht deutscher 
Auslandsschulen die gleichen Forderungen gestellt 
werden wie an den innerdeutscher Schulen, bleibt 
es nicht aus, daB ihm ein Hauch von Hochstapelei 
anhangt.

Der mangeinde Kontakt mit den kUnstlerischen, 
literarischen, philosophischen und politischen 
Ereignissen der deutschen Gegenwart fUhrt bei 
einer Reihe von SchUlern zu einer gewissen Neu- 
gier, bei vielen jedoch zu ziemlicher GleichgUltigkeit 
gegenUber der Beschaftigung mit ebendieser 
Gegenwart. Wen interessiert es schon, was in 
einem Land passiert, in dem man nicht lebt! Hinzu 
kommt eine gewisse hedonistische Tendenz inner- 
halb unserer SchUlerschaft, die sie die Schule ohne
hin lediglich als Kontrastprogramm zu ihren privaten 
Aktivitaten empfinden laBt. Und wehe dem Lehrer, 
dem es nicht gelingt, ihnen dieses Interim hinlang- 
lich unterhaltsam zu gestalten! Auch die entweder 
behUtendere Erziehung angesichts einer als fremd 
und mehr Oder weniger bedrohlich empfundenen 
Umwelt Oder die totale Freiheit, die von manchen 
immer noch als Erziehung zu Selbstandigkeit 
miBverstanden wird, beeintrachtigen die Bereit- 
schaft der SchUler zu Eigenverantwortlichkeit, ihr 
soziales Verhalten, ihre Motivation und ihre Fahig
keit zu selbstandigem Arbeiten und Denken. Das 
wirkt sich nicht nur direkt auf Methodik und Inhalte 
des Unterrichts aus, sondern auch indirekt Uber das 
sprachliche Verhalten der SchUler. Da sie eher kon- 
sumorientiert sind und ihre BedUrfnisse sich weitge
hend nichtverbal befriedigen lessen, erscheint 
ihnen der Erwerb einer mdglichst differenzierten 
Ausdrucksfahigkeit als unndtig. Die Kategorien, mit 
denen sie ihr Verhaltnis zur Wirklichkeit definieren, 
beschranken sich auf “ Das ist Spitze” und auf das 
Gegenteil dazu, das an dieser &elle aus GrUnden 
des Dekorums nicht zitiert werden kann, da es aus 
dem Fakalienbereich stammt. Dabei gibt es hier 
durchaus Beispiele fUr differenzierteren Sprachge- 
brauch, etwa wenn auf den Einladungen des 
Goethe-lnstituts sorgsam unterschieden wird zwl- 
schen der Anrede “ Frau” fUr die Ehefrauen des Kol- 
legiums und der Anrede “ Gemahlin” fUr die der 
Schulleitung. Wie die Ehefrauen von Nicht- 
Akademikern tituliert werden, entzieht sich meiner 
Kenntnis.

Wenn der Deutschunterricht streckenweise die 
Gestalt einer fremdsprachlichen Nachhilfestunde 
annimmt, geht das auf Kosten der Beschaftigung 
mit seinen eigentlichen Inhalten. Die gleiche Konse- 
quenz ergibt sich aus dem geringen Grad der Ver- 
trautheit der SchUler mit dem sozio-kulturellen



Umfeld, in das der Deutschunterricht eingebettet ist. 
Daher brauche ich nicht nur im Bereich der Refle
xion Uber Sprache zum Beispiel fUr eine Unterrichts- 
einheit Uber restringierten Code viel mehr Zeit als in 
einer innerdeutschen Klasse, weil die meisten 
Schuler ihn gar nicht als solchen erkennen, sondern 
auch im Bereich der Literatur geht es langsamer 
voran, weil ich auf Kosten wesentlicherer Dinge Hin- 
tergrundinformation geben muB, wenn Oberprima- 
ner "Hdlderlin” fUr eine physikalische MaBeinheit 
halten.

Der Deutschunterricht soil jedoch nicht nur 
Kenntnisse vermittein, sondern vor allem zu Kreati- 
vitat, Verantwortungsbereitschaft fUr andere und 
sich selbst und zu kritischer Refiexion der Umwelt 
und der eigenen Position in dieser Umwelt erziehen. 
Zwar nehmen unsere SchUler durchaus, wiewohl 
mit unterschiedlicher Intensitat, am Leben ihrergrie- 
chischen Umwelt teil. Aber Griechenland ist im 
Gegensatz zu anderen Landern nicht eben nur ein 
Land, Griechenland ist ein Glaubensbekenntnis. 
Und der Giaube ist unteilbar. Wer etwa behauptet, 
griechische StraBen seien mit Wegweisern verse- 
hene Aneinanderreihungen von Schlagldchern, der 
Ubertreibt nicht etwa einen fUhIbaren Tatbestand,

sondern der erntet entweder ungeteilte Zustim- 
mung, Oder er ist schlichtweg turkophil und damit 
indiskutabel, und er kann noch von GlUck sagen, 
wenn er nicht als CIA-Agent verdachtigt wird, der 
die Locher eigenhandig in die StraBen gebohrt hat. 
In solcher Atmosphare der Verdrangung und Ratio- 
nalisiererei gedeihen kritisches BewuBtsein und die 
Fahigkeit zu relativierender Stellungnahme und dif- 
ferenziertem Urteii nur kUmmeriich, dann schon 
eher Arroganz bei den einen und Schrulligkeit bei 
den anderen.

Urn fUr verunsicherte GemUter den Blickwinkel 
zum SchluB etwas zurechtzurUcken: Moglicher- 
weise ist der Unterschied zu innerdeutschen SchU- 
lern gar nicht so groB, wie er erscheint. Die Unter- 
schiede innerhalb unserer Schulerschaft in Bezug 
auf Leistungsfahigkeit und Bereitschaft zu geistigem 
und sozialem Engagement sind allerdings groBer als 
an innerdeutschen Schulen. Vielleicht liegt es ledig- 
lich in der Natur der Heterogenitat unserer Schuler, 
daB sich die oben skizzierten Tendenzen nur iautstar- 
ker auBern und daher mehr auffallen als die 
entgegengesetzten.

Peter StCiven



Schuler in einer Auffuhrung von G. Kaisers 
expressionistischem Drama "Gas”

"Der Gast beim Bauern” von N. 
(Auffuhrung der Theater-AG)

Ljeskov



Schuler in einer AuffUhrung 
von G. Kaisers 
expressionistischem 
Drama “Gas”

"Der Gast beim Bauern” 
von N. Ljeskov 
(AuffUhrung der 
Theater-AG)



Die Neugestaltete Gymnasiale Oberstufe aus der Sicht einer Abiturientin

Das auffalligste Merkmal der NGO ist die frUhe 
Spezialisierung. Dies ist jedoch nicht nur ein Kenn- 
zeichen des Systems, sondern ein Kennzeichen 
unserer gesamten Gesellschaft. Der durchschnittli- 
che SchUler - von dem hier immer nur die Rede sein 
soil - wird zwaf das Fehlen der Allgemeinbildung 
"zutiefst bedauern” , aber das System schlieBlich 
doch befUrworten, da es ihm auf Grund dereigenen 
Wahl der Facher einen leichteren Hochschuizugang 
sichert. In der Praxis allerdings kommen die Mangel, 
die das System in seiner jetzigen Form aufweist, 
deutlich zum Ausdruck, denn so frei, wie es zu 
Anfang scheint, ist der SchUler in Bezug auf die 
Wahl seiner Facher nicht. Denn natUrlich konnen 
Kurse erst von einer bestimmten Teilnehmerzahl an 
stattfinden, da nicht beliebig viele Lehrer zur VerfU- 
gung stehen. Die sogenannten “ Aufsetzerkurse" - 
drei Stunden haben SchUler der Grund- und Lel- 
stungskurse zusammen, die LeistungskursschUler 
erhalten zwei Stunden darUber hinaus -, mit deren 
Hilfe mehr Kurse zustande gebracht warden kon
nen, wirken sich in vielen Fachern nicht positiv 
aus, da in den Anforderungen nicht genUgend diffe- 
renziert werden kann,

Der frUhe Zeitpunkt der Spezialisierung, d.h. der 
frUhe Beginn der Orientierungsphase (Jahrgangs- 
stufe 11), ist eine Bestimmung der NGO, dessen 
Folgen nicht unbedeutend sind. Ein 16- bis 17jah- 
riger SchUler ist einfach noch nicht in der Lage, 
seine Fahigkeiten objektiv beurteilen zu konnen. 
Besonders dann nicht, wenn die jeweiligen Lehrer 
keine ausreichende Auskunft Uber den Lehrstoff 
bezUglich ihres Faches wahrend der NGO geben. 
Mehrere Schuler der Jahrgangsstufe 13 (1980/81) 
stellten nachtraglich test, daB sie sich bei der Wahl 
ihrer Leistungskurse grUndlich geirrthatten. Insofern 
waren entweder eine Verlangerung Oder ein spate- 
rer Beginn der Orientierungsphase angebracht. DaB

der SchUler dieses komplizierte System vollkommen 
verstanden hat, sollte dabei eine Voraussetzung 
sein. Zwei angesetzte Termine, an denen das 
System erklart wird, reichen dazu allerdings nicht. 
“ Wahlen Sie erst einmal - alles weitere ergibt sich 
schon” - den Rat sollte man lieber nicht befolgen. 
Hier zeigt sich die Bedeutung des Tutors fUr den 
SchUler. Der Tutor sollte die Wahikombinationen 
und Belegungen seines SchUlers UberprUfen und 
ihn von sich aus auf mbgliche Fehler aufmerksam 
machen. Eine andere Schwdche des Systems liegt 
vor, wenn nur ein Lehrer eines Leistungskurses als 
Tutor gewahit werden darf. FUr den SchUler bedeu- 
tet dies, daB er unter Umstanden gezwungen ist, 
einen Lehrer zu wahlen, dem er kein Vertrauen ent- 
gegenbringt. FUr den Lehrer bedeutet es eine Bela- 
stung, wenn er (gezwungenermaBen) von 15 Oder 
sogar mehr SchUlern gewahit wurde. Wie soil er 
sich da jedem einzelnen widmen?

Eine Bestimmung der NGO, die meiner Meinung 
nach UberflUssig ist und eher das Gegenteil von 
dem bewirkt, was ursprUnglich beabsichtigt war, ist 
die der 25%-Klausel, nach der Kurse nur dann ange- 
rechnet werden konnen, wenn die Gesamtzahl der 
Fehlstunden nicht 25% der stattgefundenen Stun
den Uberschreitet. Der EntschluB mancher Lehrer, 
diese Regel auf 20% zu reduzieren, geht am Kern 
des Problems vorbei, da die Verschiebung irgend- 
welcher Schranken im Endeffekt wohl kaum eine 
Rolle spielen wUrde. Die richtige Losung ist wohl viel 
einfacher: “ Anwesenheit ist Pflicht". So kann am 
leichtesten verhindert werden, daB der SchUler die 
“ Erlaubnis” zum Fehlen wahrnimmt, was unter 
Umstanden, d.h. durch falsche “ Kalkulation”  des 
SchUlers, ein boses Erwachen zur Folge haben 
kann.

Natascha Roumeliotis 
Jgst. 13

NGO-KurswahIprogramm fUr die Jahrgangsstufe 11

SchUler aus der ersten Generation der NGO an 
dieser Schule bemerkten in ihrem letzten Schuljahr 
ihr Wissen vom System der NGO und kombinierten 
dies mit ihrem Interesse am Computer: es entsprang 
ein Programm, das SchUler, die in 11.1 kommen, 
umfassend und schUlerspezifisch berat. Oberdies 
wurde diesem Programm eine externe Datendatei 
(Ubereinstimmend mit dem SchUlerbegleitbogen) 
zugeordnet, sowie eine Auswertung der Kursstarken 
der Jahrgangsstufe nachgeordnet.

Die Erweiterung auf alle anderen Semester zu 
einer entsprechenden NGO - Bibliothek ist vorge- 
sehen.

FUr das Programm wurden ekzessive Beschrei- 
bungen und Kommentare verfaBt, die eine Llber- 
nahme durch andere Personen erleichtert. Das 
Paket ist auf hp-Cassette (hp 9845) abgelegt und 
Interessenten zuganglich. Deshalb sind im folgen- 
den nur einige allgemein verstandliche Passagen 
daraus abgedruckt. ulrich Seidelmann



Zi 6-1 gr-uppe ; S c h u l e r ,  d i e  in d i e  N e u g e s t  a11 et e G y m n a s i a l e  O b e r s t u f e  iNGO)
e i n t r e t e n ;  hier: J a h r g a n g s t u f e  11.1

P r o g r a m m  be r a t  e i n e n  S c h u l e r ,  d e r  in die N G O  komm t,  so, 
er entSfj rec hen d s e i n e n  I n t e r e s s e n 1a g e n  au s  de m  K u r s a n g e b o t

Das 
daB
seirie Fa chkurse auswahlt.

Das Pr ogramm uberpruft dabei auch die Gultigkeit der Wahl.

E e m erkung: Die V e r e in ba ru ng der K u 1t u s m i n i s t e r k o n f e r e n z  uom 7.7.1972
stellt fur die Ober st uf en der einz el ne n Bund es la nd er eine ein- 
heitliche, gemeinsame O r g a n i s a t i o n s t r u k t u r  her.

Von da her messen uir dem Pr ogramm eine uberre gi on al e Bedeutung 
bei. Die Or g a n i s a t i o n s s t r u k t u r  ist leicht u n t e r s c h i e d 1ich bei 
deut sc he n Schulen im Plusland, fur die dieses Programm entuickelt 
u n d g e t e s t e t w u r d e . Fur den i n n e r d e u t s c h e n G e b r au c h m u B n u r 
eine kleine Modi fi ka ti on <Fach: Deutsche eingebracht werden.

MeT. h o d e : Der Schuler stellt i m D i a 1 oguerk ehr aus dem Fac hangebot
<F a c h $ - V e k t o r > seine Ku rs be l e g u n g  auf.

Diese i...iird im Kursp 1 a n $- Ve kt or f e st ge ha lt en (s-ueiter unten).
Der K u r s p l a n i - V e k t o r  enthalt also die Information des 

S c h u 1e r b e g 1e i t b o g e n s , da er spater erweitert werden kann, 
urn die Daten der na chsten Se me st er aufzunehmen.

Der K u r s p 1a n i- Ve kt or jedes Sc hulers wird mit dessen Namen 
auf die Datei dieser Ja hr g a n g s t u f e  g e s p e i c h e r t .

Rb sc hl i e B e n d  wird die Be le g s t a r k e  der Einz el fa ch er nach 
L e i s t u n g k u r s  und Grun dk ur s a u f g e s c h 1u s s e 1t ausgegeben.

t·*·**#·*·******#**·*·*# RBLfiUF einer Wahl eeeeee-intiHHHHHHteeeeeeJt»»»*·»**·»**

Dem Schuler wird die Art der Eingaben <1|0 CONT > sowie die 
Funktionen der benotigten SFK's e r k 1 a r t . Es erfolgt die Wahl der 
LeiStungskurse, wobei die einzelnen Facher angezeigt werden und 
der Schuler 1 bzw. Θ eingibt. Nach der Wahl der ersten zwei Lk 
kann ifalls moglich;' auch ein dritter gewahlt werden.

Nach der Eingabe der Lk uberpruft das Programm die Gultigkeit 
der Wahl und warnt e u t 1. uor Einseitigkeit.Uber eine Neuwahlmo- 
glichkeit kann die Wahl wiederholt werden.

DIALOG - Rntworten des Rechners »*»**#■*·*»*■»**»»*■*■*■****■*·**■*■

y s ti 
94Θ 
980  
9 9 0 
1840 
1 130 
1 140 
1210 
1220 
N E U U R H L !

IF S t u n d e n > = 2 8  T H E N  980 
D I S P " D u f au 1 e r H u n d , D u 
IF 31 un = n \ =3b THEN 1020

muBt m e h r  w a h l e n !  N E U W R H L !

D I S P  "Du sol 1t est et wa s weni g e r  w a h 1e n .O b e r n  i mm D i e h  ni cht !"
P R I N T  "Du ha st gut g e w a h l t  ! Vi el G l u c k  in de r  N G O  !"
IF L k 2 > l  T H E N  1130
D I S P  "Du mu Bt zwei L e i s t u n g s k u r s e  w a h l e n  !"
IF CF 1 a g = m i N D  CLk 1 > 1 > RN D  N O T  i Cb<L k 1 > A N D  <Lk 2< 12> ) T H E N  126Θ 
D I S P  "E in L e i s t u n g s k u r s  m u B  F r e m d s p r a c  he Oder Nat u r w  i s s e n s c  haft sein.

1280 DI S P "Du b
1 3 0 0 DI S P " 1st
1 3 '2. 0 D I S P " d i e
1 340 DI S P " D i e
1 390 IF V R L C K u r
1400 DI S P " R h a !

b i st aber e i nse i t i g b e g a b t !"
Dir kl ar,daB Du bis zum R B I "
beiden anderen Felder mit G r u n d k u r s e n  abdecken muBt?"
R b i t u r sf ac he r mussen auch aus den anderen Feldern sein!" 
=.plan$Cn[3I)>2 'THEN 1440
Ohne Deutsch! Das geht aber nichti NEUWRHL!"

IF VRL Oiursp 1 T n ’Γ S’’) C 3 ] > = 2 THEN 151Θ
DISP "Was?! Du hast kein Sport? Hast Du denn ein Attest?"
IN P U T  "W e n n  Du k e i n m~.l~st 

n e 1 n = 0 ", Rt t est 
1528  D I S P  "Was 
t! N E U W R H L ! "

1440  
1450 
14 70 _______________  last muB t Du n e u  wa h  1 en I Fittest'

Ke i ne e i n z i g e  F r e m d s p r a c  h e ? ! Du bi s t  wohl nicht

: ja = l  

g a n z  d i c h

1570  
1610 DI 
1630  DIS 
1630  Di;

P R I N T  
P 
P 
P

"Vergi B 
"O h n e  
"Tnj

nicht! Du b r a u c h s t  b i s  13.1 d o c h  2 m u s i s c h e  Note n!

m u ̂  t
"W.=

e s e 11 sc ha ft sw i s s e n s c  h a f 1 1 i c he s  Fac h ? D a s  geh t d o c h  n i c h t "

w e n i g s t e n s  am G r u n d k u r s  t e i l n e h m e n  !
n e u

I Ke 1 n
w ah 1e n 
RaitHe?

T P ^
Du muB t

nj0 DI S P  
"50 DI S P

"Du (II u B t n e u 
"Du Paul p e l z ,

w a h 1en !!"
Du muBt do c h a u c h  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  w a h l e n  !!



Malerei mit Deckfarben 

(Junge, 12 Jahre)

Malerei mil Deckfarben 

. (Madchen, 12 Jahre)





Die Begegnung mit Mathematik und Naturwissenschaften 
auBerhalb des Unterrichtes

Im zeitgenbssischen Schulunterricht dieses Fach- 
bereiches steht das Experiment an erster Stelle. Bei 
uns ist dem nicht so. An SchUierexperimente ist 
kaum zu denken: dies liegt ursachlich an der Raum- 
not und der Klassenfrequenz; in der griechischen 
Abteiiung kommt zudem durch das beispielsweise in 
Physik spiralcurricular sich jahrlich erweiternde 
Wissenspensum, gelegentlich sogar auf Stunden 
vorgeschrieben, gar kein Freiraum auf. Das Experi
ment hat eher Volizugscharakter denn einen wis- 
senschaftspropadeutischen Steilenwert.

Urn dennoch Selbsterfahrung durch eigenes 
Experimentieren in den Unterricht wirken zu lessen, 
wird in kleinen Gruppen eine Bildungsmdglichkeit 
ohne festen Lehrplan, d.h. schUlerspezifisch, ange- 
boten: die Arbeitsgemeinschaft. Sie ist gerade hier 
als Kontrastangebot zum reproduktiven Unterrichts- 
stil fUr das Oberleben notwendig. FUr SchUler wie fUr 
Lehrer. Das ist der Gegensatz zum innerdeutschen 
Schulbetrieb. Im naturwissenschaftlichen Bereich 
geht es also vornehmiich bis ausschlieBlich urn 
experimentelles Arbeiten von SchUlern. Seine Wert- 
schatzung ergibt sich aus den Schuleraussagen.

Als Beispiele selen die Chemie-, die Foto- und 
die Computer-Arbeitsgemeinschaft genannt. Die 
Chemie-AG orientiert sich in Versuchen und Ver- 
suchsreihen am Unterrichtsgeschehen. Die Foto- 
AG ist vollstandig losgelbst vom Unterricht. Sie allein 
bietet kUnstlerische und zugleich technisch- 
physikalische Aspekte, greift damit Uber Aufgaben- 
felder hinweg und hat einen unschatzbaren WertfUr 
den affektiven Bereich. Das Arbeiten am Basic 
sprechenden Computer im Dialogverkehr Uber den 
Bildschirm hat bislang auch noch nichts von seiner 
Attraktivitat eingebUBt; es ist das neueste Angebot. 
Auch deshalb wurden an einzelnen Beitragen dieser

Schrift (S.77 u.a.) einige Ergebnisse dieser AG 
exemplarisch gezeigt.

Inhaltlich unterscheiden sich die Arbeitsgemein- 
schaften nicht von denjenigen in der Bundesrepu- 
blik, die lerngruppenbezogen durchgefUhrt werden; 
deshalb sei hier auf weitere Darstellung verzichtet.

Wollen SchUler sich jedoch bffentlichem Lei- 
stungsvergleich stellen, so kommt es zu Benachtei- 
llgungen gegenUber SchUlern aus dem Inland. Dies 
muBten SchUler erfahren, die sich an dem Wettbe- 
werb "Jugend forscht” beteiligen wollten. In der 
Vorausscheidung auf Landesebene ist persbniiche 
PrSsenz Voraussetzung; diese fUhrt zu einer hohen 
finanziellen Last. (DarUber hinaus fehit die Zusam- 
menfassung aller Auslandsschulen zu einer Region). 
So erfreuten sich die SchUler an dem Laufen ihres 
elektrostatischen Motors start an einer Teilnahme 
am Junioren-Wettbewerb “ SchUler experimentie
ren” , wrthrend C. Kormann (Jahrgangsstufe 13) im 
Jahr 1979 mit seinem “ Gerat zur Erzeugung zufal- 
liger, gelegentlich harmonischer Tonfolgen; digitale 
Arbeitsweise” einen nominellen drirten Platz in 
einem Regionalwertbewerb von “ Jugend forscht” 
belegte.

Der weitere nationale Wettbewerb, "Bundes- 
wertbewerb Mathematik” , ist zentral angeiegt und 
von daher ohne organisatorische Schwierigkeiten, 
solange es nicht urn die Prasenz von PrUflingen 
geht, die freilich, da mit hohen Kosten verbunden, 
fUr SchUler von Auslandsschulen problematisch ist. 
Mit G. Schweeger (Jahrgangsstufe 13) stellte 1980 
jedoch die Deutschen Schule Athen unseres Wis- 
sens als erste und bisher einzige Auslandsschule 
einen der zwanzig Bundessieger.

Ulrich Seidelmann



Schuler und Lehrer 
der Diltheyschule 
in Wiesbaden bei 
einem gemeinsamen 
Austlug mit Klassen 
der DSA in Brauron



' Η  Γ ε ρ μ α ν ι κ ή  Σ χ ο λ ή  Α θ η ν ώ ν
κ α ί  ή  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η  ά π ό  τ ή  σ κ ο π ιά  ε ν ό ς  π α τ έ ρ α

Ή  Γ.Σ.Α., σάν εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατέχει μιά 
ξεχωριστή θέση μέσα στό χώρο τής μέσης έκπαι- 
δεύσεως.

Ξεχωριστή θέση όχι μόνο λόγω των άρτιων καί 
συγχρόνων κτιριακών της έγκαταστάσεων, ούτε λό
γω του έξοπλισμοϋ είς διάφορα έποπτικά όργανα 
πού διαθέτει είς έργαστήρια, γυμναστήρια, ούτε 
άκόμη λόγω τών ποικίλων πολιτιστικών έκδηλώσεων, 
πού λαμβάνουν χώραν είς τήν ύπάρχουσα κατάλλη
λον αίθουσαν, άλλά κυρίως λόγω τής ιδιαιτέρας 
δομής τού έκπαιδευτικοΟ συστήματος καί διότι 
είναι, μέ έξαίρεση τή Γερμανική Σχολή Θεσσαλονί
κης, ή μόνη ξένη σχολή, στήν όποια διδάσκονται όλα 
τά μαθήματα, πλήν τών φρονηματιστικών, άπό Γερ
μανούς καθηγητάς, δημοσίους λειτουργούς άπο- 
σπασμένους στήν ' Ελλάδα, καί άπό γερμανικά 
βιβλία.

Μέσα στις έπόμενες γραμμές θά προσπαθή
σουμε νά άναλύσουμε τή θέση τής Σχολής μετά τήν 
έκπαιδευτική μεταρρύθμιση καί νά έξετάσουμε τις 
θετικές ή άρνητικές έπιδράσεις πού είχε έπάνω στό 
πρόγραμμά της.

"Όταν μιά οικογένεια πριν έξι ή καί περισσότερα 
χρόνια έκαμε τή σκέψη νά στείλει τό παιδί της στή 
Γ.Σ.Α., είχε πάντα ύπόψη πόσο δύσκολο ήταν νά 
κατορθώσει νά έπιλεγεΤ τούτο. ' Ο τρόπος έπιλογής 
είναι σωστός καί δίκαιος μή έξαρτώμενος άπό τά 
άποτελέσματα μιας ή δύο έξετάσεων, άλλά άπό τήν 
έπίδοση τού ύποψηφίου κατά τά δύο χρόνια τής 
μαθητείας του στά προπαρασκευαστικά τμήματα.

' Η παρακολούθηση τών μαθημάτων πρέπει νά είναι 
άνελλιπής καί ή προσπάθεια τού ύποψηφίου συνε
χής, γιά νά μπορέσει νά άντεπεξέλθει στις άπαιτή- 
σεις πού προοδευτικά γίνονται μεγαλύτερες.

Έτσι μέ αύτούς τούς σωστά έπιλεγμένους μαθη- 
τάς, μέ τούς 'Έλληνας καθηγητάς, πού διδάσκουν 
τήν κλασική καί σύγχρονη έλληνική παιδεία, καί μέ 
τούς Γερμανούς συναδέλφους τους, πού διδά
σκουν μέ βάση τά γερμανικά διδακτικά βιβλία, ξεκι
νάει κάθε χρόνο ή Γ,Σ.Α.

Μέσα στό πλαίσια τού προγράμματος τής διδα
κτέας ύλης τού 'Υπουργείου Παιδείας, τόσο τών 
γερμανιστί, όσο καί τών έλληνιστί διδασκομένων 
μαθημάτων, όλοκληρώνεται μέχρι τώρα στά έξι χρό
νια ή έκπαίδευση γνησίων Έλληνοπαίδων μέ τή 
γερμανική μεθοδολογία καί μέ πρωταρχικό στόχο 
τήν άνάπτυξη τής κρίσεως καί τής δυνατότητας τής 
γόνιμης άξιοποιήσεως τών γνώσεων. Κατά τις άπο- 
λυτήριες έξετάσεις οί ώριμοι πιά μαθητές δέν είχαν 
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πρόβλημα νά άποδώσουν έλληνικά τή γνώση, πού 
είχαν όλοκληρώσει καί κάνει κτήμα τους.

Μέ τήν έφαρμογή τής έκπαιδευτικής μεταρρυθμί- 
σεως, πού σάν πρώτο μέτρο είχε τήν καθιέρωση τών 
εισαγωγικών έξετάσεων στά Λύκεια καί έν συνεχεία 
τών πανελληνίων έξετάσεων τής Β' καί Γ' Λυκείου, 
διαταράχτηκε σοβαρά τό πρόγραμμα έργασίας τών 
γερμανιστί διδασκομένων μαγμάτων.

Οί κύκλοι τής όλοκληρωμένης διδασκαλίας τών 
μαθημάτων μικραίνουν, ή έλευθερία διδασκαλίας καί 
άναπτύξεως τών θεμάτων περιορίζονται, οί δέ Γερ
μανοί καθηγηταί έχουν ένα άχαρο καί δύσκολο 
έργο, άφοϋ πρέπει νά διδάξουν άκριβώς σελίδα 
πρός σελίδα τήν ύλη τών έλληνικών βιβλίων, πολλές 
φορές χωρίς νά γνωρίζουν τήν έλληνικήν. Γι αύτούς 
τούς λόγους καθίσταται άναγκαία ή παράλληλη διδα
σκαλία τού αύτοϋ μαθήματος καί άπό "Ελληνας 
καθηγητάς καί τό πρόγραμμα τών μαθημάτων έπιβα- 
ρύνεται μέ πρόσθετα φροντιστηριακά μαθήματα 
έντός καί έκτός τής σχολής.

Γιά τήν εισαγωγή είς τά έλληνικά Α.Ε.Ι. χρειάζον
ται ύψηλοί βαθμοί καί ό άνταγωνισμός είναι μεγά
λος, οί δέ μαθηταί τής Γ.Σ.Α. έχουν έπί πλέον τις 
έπιβαρύνσεις πού έχουν θεσπισθεϊ γιά τά ιδιωτικά 
σχολεία, όπως άπολυτήριες έξετάσεις ένώπιον έπι- 
τροπής τού δημοσίου, περικοπές προφορικών βαθ
μών σέ όρισμένες περιπτώσεις κ.ά.

' Η Σχολή άναγνωρίζοντας τις δυσκολίες αύτές 
λαμβάνει όλα τά μέτρα, γιά νά βοηθήσει τούς μαθη- 
τάς καί άκόμη φροντίζει νά ικανοποιεί κάθε λογική 
πρόταση τού συλλόγου γονέων, πού έξυπηρετείτόν 
κοινό σκοπό, δηλ. τήν έπιτυχία τών μαθητών.

" Ισως στήν περίπτωση αύτή, δηλαδή μέ μόνο στόχο 
τήν εισαγωγή σέ έλληνικά Α.Ε.Ι., νά έξυπηρετεί 
περισσότερο ένα σχολείο μέ περιορισμένες άπαιτή- 
σεις κατά τή διάρκεια τής φοιτήσεως, όπότε ύπάρ- 
χει χρόνος γιά μεγιστοποίηση τής προσπάθειας 
έντατικοποιήσεως τών φροντιστηριακών μαθημάτων.

Δέ νομίζομε όμως ότι ή συγκέντρωση τής προ
σπάθειας στά τρία ή τέσσερα μαθήματα έπιλογής 
τού ένός ή τού άλλου τύπου Λυκείου άποτελεί μία 
σωστή λύση στό πρόβλημα τής μορφώσεως τών παι
διών μας. Μέ τή λέξη μόρφωση έννοούμε τή σφαι
ρική καί όλοκληρωμένη γνώση, πού κάνει τή σκέψη 
πιό πλατιά καί πού διευκολύνει τήν άντιμετώπιση 
όλων τών προβλημάτων τής ζωής. Πόσοι άπό μάς, 
πού σπουδάσαμε μηχανικοί ή χημικοί ή άρχιτέκτο- 
νες, άνοίγουμε κατόπιν βιβλίο, γιά νά έμβαθύνουμε 
στό μαγευτικό κόσμο τής κλασικής παιδείας, ή πόσοι



άπό μάς τούς δικηγόρους, οικονομολόγους ή φιλο
λόγους διαβάοαμε κατόπιν φυσική ή χημεία ή βιολο
γία, γιά νά εννοήσουμε, νά άναλύσουμε καί τελικά 
νά θαυμάσουμε τί γίνεται γύρω μας στόν κόομο τής 
φύσεως; Πάρα πολύ λίγοι. Ή  έξειδίκευση πρέπει 
νά γίνει όσο τό δυνατόν άργότερα καί άφοϋ τό παιδί 
ώριμάσει καί πάρει όλα τά γενικά στοιχεία, πού θά 
του επιτρέψουν άκόμη καί τήν κλίση του γιά τή μία ή 
τήν άλλη έπιστήμη ή τέχνη νά διαγνώσει καλύτερα 
καί μέ μεγαλύτερη σιγουριά.

Στήν περίπτωση πού, λόγω μή εισαγωγής είς τά 
έλληνικά Α.Ε.Ι. ή πσύ λόγω διαφορετικής άξιολογή- 
σεώς των, στρεφόμαστε πρός Α.Ε.Ι. τού έξωτερι- 
κοΟ, ύπάρχουν άλλα προβλήματα. ' Η εισαγωγή στά 
Α.Ε.Ι. του έξωτερικοΟ γίνεται όλοένα καί δυοκολό- 
τερη. Οί ύποψήφιοι πάρα πολλοί καί οί θέσεις περιο
ρισμένες. Απώλειες χρόνου γιά προπαρασκευαστι
κό έτος καί έκμάθηση τής γλώοσας άκόμη καί γιά 
άπόκτηση προσθέτων τίτλων σπουδών.

Οί μαθηταί τής Γ.Σ.Α. έχουν ένα τεράστιο πλεο
νέκτημα έναντι τών μαθητών όλων τών άλλων σχο
λείων, έχουν τό προνόμιο νά γίνονται δεκτοί γιά 
σπουδές είς Α.Ε.Ι. τής Γερμανίας καί είναι γενική ή

διαπίστωση, ότι ή Γ.Σ.Α. χαίρει μεγάλης έκτιμήσεως 
τόσο στή Γερμανία όσο καί σέ άλλες χώρες.

' Η άσφάλεια μιάς έναλλακτικής λύσεως δίνει στό 
μαθητή αύτοπεποίθηση καί τόν βγάζει άπό τό άγχος 
τής πιάινής άποτυχίας. Ψύχραιμα μπορεί νά άντιμε- 
τωπίσει τίς έξετάσεις του καί ή ψυχραιμία βοηθά 
στή μεγιστοποίηση τής προσπαθείας γιά τήν πραγ
ματοποίηση τών στόχων. Τότε ξεχνιώνται καί ή 
κόπωση γιά τό βεβαρημένο πρόγραμμα τής Γ.Σ.Α. 
καί ή μεγαλύτερη προσπάθεια γιά τήν παρακολού
θηση τών μαθημάτων σέ δύο γλώσσες.

'Επομένως χρειάζεται άπό τούς μαθητάς τής 
Γ.Σ.Α. έντατική καί προοεκτική παρακολούθηση 
όλων τών μαθημάτων μέ στόχσ τήν άπόκτηση τού 
Γερμανικού πιστοποιητικού σπουδών, πού σέ συνδυ
ασμό μέ τό άπολυτήριο έξασφαλίζει τήν εισαγωγή 
στά γερμανικά Α.Ε.Ι., ένώ θά διεκδικούν καί μία θέση 
στά Ελληνικά καί τά άπανταχού Α.Ε.Ι.

Αξίζει λοιπόν τόν κόπο νά είναι κανείς μαθητής 
τής Γ.Σ.Α. καί δικαιολογείται ή ύπερηφάνεια νά είσαι 
άπόφοιτός της.

Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος

Kinder im Ausland - EindrUcke eines Vaters

Samstag mittag, Paradissos, vor der Deutschen 
Schule Athen, so etwa gegen 12 Uhr.

VW-Busse, Kombis und Mittelklassewagen sind 
in bunter Reihe auf dem Lehrerparkplatz abgestellt. 
Dahinterliegt-leer-dergepflegte Schulvorhof, Uber- 
ragt vom marmorverkleideten Hauptgebaude.

Auf der ZufahrtstraBe stehen Pkw’s. MUtter, Vater, 
an ihre Autos gelehnt Oder in Gruppen miteinander 
redend, warten auf ihre Kinder.

Fahrrader, Mopeds und Motorrader, lassig an die 
Olivenbaume im Feld gegenUber Oder gegen Hecken 
gestellt, warten auf ihre jugendlichen Besitzer. Hin- 
ten im Hauptgebaude Bewegungenanden Fenstern, 
in den Raumen Stimmengewirr, das undeutiich her- 
Uberklingt. Dazwischen Gesprdchsfetzen und 
Lachen von kleinen Kindern, die zwischen den 
Autos Nachlauf spielen, urn sich die Zeit zu vertrei- 
ben, bis ihre Briider Oder Schwestern aus der 
Schule gerannt kommen.

Glelch werden die kleine Katja und der Sltere 
Matthias, Anna, Maria, Dimi und Kosta mappen- 
schwingend, rufend, einzein Oder in Gruppen aus 
dem Gebaude toben und fUr eineinhalb Tage ihre 
Schule vergessen.

Katja lebt seit zwei Jahren in Griechenland und

besucht die erste Klasse der Grundschuie. Ein Jahr 
hat sie hier im Kindergarten verbracht. Ihr Vater 
wurde vor etwas mehr als 24 Monaten von Deutsch
land nach Griechenland versetzt und leitet einen 
Textilbetrieb. Katja hat die Obersiedlung von ihrer 
Heimat in eine neue Umgebung ohne Schwierigkei- 
ten Uberstanden, und der Wechsel vom Kindergar
ten in die Grundschuie verlief nahtlos. Sie ist 
sprachlich sehr gewandt, denn sie erhielt in 
Deutschland eine gute Grundlage in einem Kreis 
nachbarlicher Freunde und Freundinnen, mit denen 
sie tagtaglich spielen konnte.

Nun wohnt sie, ohne Geschwister, in einem sUd- 
lichen Vorort Athens, in dessen Nahe sich auch die 
Arbeitsstatte ihres Vaters befindet. Spieikameraden 
“ urn die Ecke”  hat sie jetzt keine mehr. Die nach- 
sten deutschen Oder deutschsprechenden Familien 
mit gleichaitrigen Kindern wohnen weit entfernt in 
einem anderen Stadtteil. Versuche, mit griechi- 
schen Kindern ihres Aiters Kontakt zu bekommen, urn 
wenigstens an ein paar Nachmittagen herumzutol- 
len, sind ohne Ergebnis geblieben; neben der 
sprachlichen Barriere, die vielleicht noch hatte Uber- 
wunden werden konnen, scheiterten alle BemUhun- 
gen am unterschiedlichen Lebensrhythmus. Grie-
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chische Schuler sind auSerdem nachmittags mit viel 
Hausaufgaben und privatem Unterrlcht mehr als 
ausgelastet, Oder sie mUssen sogar noch zur Schule 
gehen. Es blieb und bleibt nichts anderes Librig, als 
ab und zu Spielnachmittage mit Klassenkameraden 
zu organisieren; kein leichtes Unterfangen ange- 
sichts der enormen Entfernungen und derchronisch 
schlechten Verkehrsbedingungen im Athener Stadt- 
gebiet. So steht Katjas Fall belspielhaft fUr viele ahn- 
liche Probleme, mit denen die meisten deutsch- 
sprachigen Familien konfrontiert warden.

Matthias, dessen griechischer Vateram Schultor 
wartet, besucht seit ein paar Monaten die siebte 
Klasse. Damals, als seine Eltern vor die Wahl 
gestellt wurden, Latein Oder Franzdsisch als eine 
weitere Fremdsprache zu belegen, entschieden sle 
sich fUr Franzdsisch und foigten dabei Empfehlun- 
gen der zustandigen Fachlehrer. Matthias tut sich 
noch etwas schwer in Deutsch, er hat Wortschatz- 
probleme - eine oft auftretende Schwierigkeit in 
“ Mischehen” . Kinder aus diesen Ehen wachsen 
vorwiegend in griechischer Umgebung auf und 
unterhalten sich zu Flause Oder im Kreise ihrer 
Freunde und Freundinnen im wesentlichen auf grie- 
chisch. Radio und Fernsehen, die Matthias noch 
nebenbei wahrend seiner Zeit in Deutschland vor 
vier Jahren sprachliche Anregungen - wenn auch 
unbewuSt - vermittelten, kdnnen hler diesen Zweck 
nicht mehr erfUllen. Kontakte mit deutschen Kindern 
beschranken sich hauptsachlich auf die Schule. 
Treffen an Nachmittagen lassen sich aus den GrUnden, 
die bei Katja schon geschiidert wurden, nur sehr 
schwer verwirklichen. Matthias' Deutschlehrer hat 
der Klasse kUrzIich eine Liste empfehlenswerter 
BUcher zusammengestellt; bei dem Jungen ist diese 
Hilfe auf fruchtbaren Boden gefallen: er ist zu einer 
Leseratte geworden und wird seinen Wortschatz 
erweitern kdnnen.

Matthias' Problem scheint auch bei manchem 
deutschen SchUler zu bestehen, wenn er seit vielen 
Jahren in Griechenland lebt. Es wird zumindest hSu- 
fig auf Elternabenden angeschnitten. Hier sind die 
Ursachen - nicht alle! - in den beschrankten Begeg- 
nungsmdglichkeiten mit der deutschen Sprache zu 
suchen. Die Schule kann diese Aufgabe nicht allein 
bewaltigen, und es wird ein starkeres Engagement 
von den Eltern erwartet.

Bernd sieht mit Bangen dem nachsten Zeugnis 
entgegen. FUr ihn sind gute Leistungen Vorausset- 
zung dafUr, daB er dieses Mai das Klassenziel 
errelcht, urn weiterhin an der Schule bleiben zu kbn- 
nen. Er bemUht sich zwar mit FleiB, sein Pensum zu 
bewaltigen, kommt aber in den sprachlichen und 
musischen Fachern nicht voran. Seine ganze Liebe 
gehdrt der Elektrotechnik und der Elektronik, der er

viel Zeit widmet. Sein Vater ist GeschaftsfUhrer 
einer deutschen Firma und soil noch einige Jahre in 
Griechenland bleiben. Wenn Bernd die Versetzung 
nicht erreicht, was dann? Die Deutsche Schule 
kann nur ein bestimmtes, wenn auch breit gefacher- 
tes Programm anbieten. Sie ist jedoch auBerstande, 
einen Unterricht zu geben, der Bernds Interessen 
gerecht wird. Der Vater ist wegen seiner beruflichen 
Karriere an Griechenland gebunden. Kann er, wird 
er zugunsten seines Sohnes verzichten, Oder wird 
die Familie schweren Herzens Bernd allein nach 
Deutschland schicken, damit er dort eine ihm 
gemaBe Lehranstalt besucht?

Inzwischen hat die Schule ihre Tore gedffnet, 
und die SchUler eilen auf die wartenden Autos und 
Omnibusse zu Oder machen sich zu FuB auf den 
Heimweg. Katja springt in die Arme ihres Vaters; sie 
freut sich auf den Sonntag, an dem die Eltern mit ihr 
einen Picknick-Ausflug ans Meer machen wollen. 
Klaus und Sabine nahern sich diskutierend dem 
Ausgang des Schulgelandes. Ihr Klassenlehrer, der 
sie in "Mathe" und Chemie unterrichtet, ist plotzlich 
erkrankt und wird wahrscheinlich fUr eine Woche 
ausfallen. Klaus, der zu diesem Lehrer noch immer 
ein “ leicht gestdrtes Verhaltnis” hat, fand dieses 
Ereignis ganz dufte, denn er war der Meinung, daB 
er einige unbequeme Stunden weniger absolvieren 
kdnnte. Er hatte jedoch sehr schnell gemerkt, daB 
die beiden Facher sofort wieder besetzt wurden und 
der Unterricht normal weiterlauft. Jetzt erklart ihm 
Sabine, daB diese umgehende Vertretung letztiich 
doch von Vorteil sei, und erwahnt dabei Erfahrun- 
gen, die sie noch bis vor kurzem in Deutschland 
gemacht hatte, wo oft genug Stunden unersetzt aus- 
fielen - und das konnte sich Uber ein Jahr hinziehen.

Nun gesellt sich Dieter zu den beiden, und sie 
schlendern gemeinsam zum Busparkplatz. Dieter 
erzdhlt, daB wahrscheinlich mit Beginn des neuen 
Schuljahres in ein paar Monaten ein frUherer Klas- 
senkamerad aus Deutschland nach Athen umzie- 
hen wird. Sein Vater war vor kurzem hier, urn sich 
geschaftlich und auch privat umzuschauen. Er hat 
bei der Gelegenheit die DSA besucht, um seinen 
Jungen gleich anzumelden. Leider konnte dem 
Vater zunachst nur eine unverbindliche Zusage 
gemacht werden, was mit akuter Raumnot begriin- 
det worden ist. Man mUsse erst das Ende des lau- 
fenden Schuljahres abwarten, um einen Uberblick 
zu erhalten, wieviele Kinder die Schule verlassen 
werden.

Dem Vater, der noch vor Sommerbeginn seine 
Tatigkeit in Athen aufnehmen soil, erwachsen aus 
dieser Unsicherheit natUrlich Probleme. Er versteht 
nicht, wieso fUr die deutsche Wirtschaft wichtige 
Auslandseinsatze an einer Schulfrage scheitern kon-



nen. Er hat erfahren, daB der dringend bendtigte 
Erweiterungsbau sich noch immer im Planungssta- 
dium befindet und daB - was noch wichtiger ist - 
noch keine Gelder fur dieses Projekt genehmigt 
worden sind, obwohl Schulleitung und Schulverein 
dieses Thema in den vergangenen Jahren standig 
verfoigt haben.

Er weiB allerdings nicht, daB auch die SchUler 
selbst von dieser Raumnot betroffen sind. Viele 
Klassenzimmer sind zu klein geworden, weil sie bis 
zum auBersten ausgenutzt warden, Aufenthaltsrau- 
me fiir Freistunden nicht verfUgbar sind, ja, man muBte 
sogar Wanderklassen einrichten, um dieser Situa
tion Herr zu warden. Auch im administrativen 
Bereich wirkt sich die Enge nachteilig aus. Beson- 
ders unangenehm zeigt sich die Raumnot in der 
griechischen Abteiiung. Hier steckt die Schule in 
einem Dilemma: einerseits hat sie gewisse Ver- 
pflichtungen im Rahmen des Kulturaustausches, 
andererseits kann sie diesen Forderungen nicht 
optimal entsprechen. Schule und Eltern hoffen wei- 
terhin auf eine baldige Besserung der augenblickli- 
chen Situation.

Ein paar Eltern warten noch vor der sich leeren- 
den Schule und diskutieren. Von einem der Erwach-

senen wird etwas kritisch bemerkt, daB die DSA 
zwar als Begegnungsschule eingestuft wird, daB sie 
aber eher als eine “ Vorbeilaufschule” bezeichnet 
warden sollte. Deutsche und Griechen unter einem 
Dach - aber Begegnung? Ihm wird von den anderen 
insofern Recht gegeben, als die Kontakte dieser 
Schuler untereinander ziemlich dUrftig sind, weil sie 
zwei grundverschiedenen Systemen unterworfen 
sind, die eher trennen als vereinen. Das beginnt mit 
der Schulkleidung fur die griechischen SchUler, 
greift in disziplinarische Bereiche Uber und endet 
schlieBlich bei den Hausaufgaben. Es liegt also 
nicht unbedingt an fehlendem beiderseitigen Wol- 
len, sondern an auBeren Umstanden. Eltern, SchU
ler und Schule versuchen, Trennendes zu Uberwin- 
den. Gemeinsame Aktivitaten wie Chor, Orchester 
und Theatergruppe bringen die jungen Menschen 
zusammen. Es bleibt zu hoffen, daB Kontakte Uber 
das Schultor hinaus fortgesetzt warden, damit man 
sich besser miteinander verstehen lernt.

Die Schule liegt leer und verlassen da, ein letztes 
Auto, vollgepackt mit lachenden Kindern, entschwin- 
det.

Heinz-JUrgen Berg

Statt eines Artikels 
Lehrer Uber Lehrer

Liber Lehrer kann man unendlich viel schreiben, 
heiBt es. Und wenn man ein wenig Uberiegt, findet 
man das Urteil schnell bestatigt. Man denkt an Hein
rich Manns Professor Unrat, an die Feuerzangen- 
bowle Oder an die "Lehrer, die wir hatten". Umso 
merkwUrdiger, daB wir in unserer Schrift das Thema 
beinahe hatten aussparen mUssen. Oderdoch nicht 
merkwUrdig? Es lag wohl daran, daB wir Lehrer 
selbst versucht haben, uns darzustellen. Und damit 
hatten wir Schwierigkeiten: es geriet entweder zu 
einer Satire Oder zu einer Darstellung an verschie- 
dene Adressen gerichteter Forderungen. Mit dieser 
fUhIten sich manche verletzt, jene wollte zu dem 
Sinn dieser vorliegenden Dokumentation nicht recht 
passen. Einig war man sich darUber, daB die Lehrer- 
schaft nicht einfach ausgeblendet werden dUrfe. 
Aber wer kdnnte etwas schreiben, das den griechi
schen Lehrkraften, den deutschsprachigen Orts- 
iehrkraften, den vermittelten Lehrern gleichermaBen 
gerecht wUrde?

Ich meine, es mUBten etwa folgende Gedanken 
zum Ausdruck gebracht werden: Alle Gruppen wir- 
ken gemeinsam an der Erziehung und Bildung der

SchUler mit, Griechen im Neugriechischunterricht 
der deutschen Abteiiung und Deutsche in vielen 
Fachern der griechischen Abteiiung, sie beraten 
gemeinsam in Gesamt- und Notenkonferenzen und 
fUhlen sich alle der Schule und ihrem Auftrag ver- 
pflichtet. Es gibt da keine Spannungen. Und trotz- 
dem sind es drei unterschiedliche Gruppen, um 
verschiedene Tische im Lehrerzimmer gruppiert, mit 
ihren je eigenen Problemen, Interessen, Neigungen. 
NatUrlich, denn da sind die Unterschiede des Alters 
- viele griechische Kollegen waren schon vor 25 
Jahren dabei, als die Schule wiedereroffnet wurde -, 
der Facher - unsere griechischen Kollegen unter- 
richten vornehmiich Alt- und Neugriechisch -, der 
Verschiedenheit des Lebensrhythmus und der Frei- 
zeitgestaltung derer, die hier ansassig sind und ihre 
Familie hier haben, und derer, die nur auf Zeit hier 
leben. Die Sprache spielt eine Rolle: wer wollte 
schon in der Pause mit seinem Nachbarn anders als 
in seiner Muttersprache sprechen?

Nicht unwesentlich ist schlieBlich, daB Rechts- 
stellung und Besoldung und alle sich daraus erge- 
benden Fragen unterschiedlich sind: Die Stellung
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der griechischen Lehrer ist durch das Gesetz gere- 
gelt, und wenn es Aktionen gibt, so richten sie sich 
gegen staatliche Regelungen, freilich bleibt die 
Schule davon nicht immer unbertihrt (wenn es sich 
zum Beispiei urn Streiks handeit). Dies kennzeichnet 
die Schwierigkeit dieser Koiiegen, die sich zur Leh- 
rerschaft der Deutschen Schule Athen ebenso 
gehdrig fUhlen wie zur Gruppe der griechischen Pri- 
vatschullehrer und zum Stand der griechischen Leh
rer Uberhaupt. So gilt es oft, der einen Seite 
klarzumachen, daB Solidaritat mit den anderen Oder 
der anderen Seite, daS Solidaritat mit den einen 
geiibt werden miisse. Der Konflikt mag manchmal 
schwer sein, er betrifft nicht das Wesen. Dieses liegt 
darin, daB sich alle vorbehaltlos und mit innerer 
Oberzeugung als Reprasentanten und Mittler des 
kulturellen Erbes sowohl Griechenlands als auch 
Deutschlands fUhlen. Sie sind Griechen, aber viele 
von ihnen haben eine der beiden deutschen Schu- 
len Griechenlands besucht und in Deutschland stu- 
diert, die meisten sprechen flieBend Deutsch. Sie 
reprasentieren, was Begegnungsschule, wenn sie 
GlUck hat, erreichen kann.

Die Rechtsstellung der vermittelten Lehrer ist 
zwar kompliziert - sie sind als Beamte beurlaubt und 
Angestellte des Schulvereins -, gibt aber weniger 
AnIaB zu Sorgen. Eine - freilich nicht unwesentliche- 
Frage ist, ob man drei, fUnt Oder gar sieben Jahre 
bleiben mochte Oder dart. Unsicherheiten gibt es 
am Anfang, im ersten Jahr, bis man sich eingelebt 
hat, die Sprache etwas versteht, das komplizierte 
Raderwerk, das die vielgliedrige Schule in Gang 
halt, durchschaut hat, seinen Platz im Kollegium, in 
der Gesellschaft der deutschen Kolonie in Athen 
gefunden hat. Die Manner haben es dabei eher 
noch leichter, FuB zu fassen, als die Ehefrauen: Sie 
sind oft aus ihrem Beruf herausgerissen und mUs- 
sen feststellen, daB neue Kontakte nur Uber die 
Manner geknUpft werden konnen. Irritation gibt es 
dann wieder am SchluB, im letzten Jahr, wenn man 
beginnen muB, die BrUcken ins Inland zu schlagen, 
und bangt, ob man auch dort wunschgemaB einge- 
setzt wird.

Einen schweren Stand hat gewiB die Gruppe der 
deutschsprachigen Ortslehrkrafte, fast alle Damen, 
die meistens mit Griechen verheiratet sind. FUr die 
Schule kdnnen sie gemeinsam mit dem griechi
schen Teil des Kollegiums eher als die vermittelten 
Lehrer ein Element der Kontinuitat darstellen. Ihre 
Rechtsstellung ist keiner der beiden anderen Grup- 
pen vergleichbar. Sie sind nicht Privatschullehrer im 
Sinne des griechischen Gesetzes: Ihre Examina 
werden nicht anerkannt, so konnen sie weder Gym- 
nasiarchen noch Lykeiarchen werden noch son- 
stige Bestimmungen Uber Stundenzahl Oder KUn-

digung auf sich beziehen. Sie sind zwar Angestellte 
des Schulvereins wie die vermittelten Lehrer, aber 
ohne eine Institution wie die Zentralstelle fUr das 
Auslandsschulwesen im Hintergrund, diejafUreben 
diese “ Vermittelten” eine Reihe von Verpflichtun- 
gen Ubernimmt, von der vollen Besoldung bis zur 
Beihilfe bei der Miete, dem Schulgeld der Kinder, bei 
Krankheit. Die einzige juristische Basis der Ortslehr
krafte ist ein Dienstvertrag, der von beiden Vertrags- 
partnern jahrlich neu bestdtigt werden muB. Ihre 
Qualifikation wird an innerdeutschen MaBstaben 
gemessen, die VergUtung richtet sich jedoch gemaB 
den fUr alle Auslandsschulen geltenden Bestimmun
gen nach der “ OrtsUblichkeit” , in der Tat eine 
schwer faBbare GrPBe (und folglich Quelle von Dis- 
kussionen), Uber die sich aber immerhin sagen laBt, 
daB sie im Vergleich mit der Bundesrepublik schlech- 
ter abschneidet (und folglich eine Quelle von Unzu- 
friedenheit darstellt). Und in noch einer Beziehung 
stehen diese Ortslehrkrafte zwischen den beiden 
anderen Gruppierungen: Wahrend es fUr die grie
chischen Lehrkrafte ab und zu Fortbildungsveran- 
staltungen am Ort gibt, die vermittelten Lehrer vor 
und nach ihrer zeitlich begrenzten Beurlaubung fUr 
den Auslandsschuldienst in jedem Bundesland ge- 
nug Moglichkeit haben, sich weiterzubilden, drohen 
die deutschsprachigen Ortslehrkrafte mit der Zeit in 
ein biidungspolitisches Abseits zu geraten. Es ware 
nicht nur wUnschenswert, sondern dringend erfor- 
derlich, daB sie in bestimmten Abstanden die Mdg- 
lichkeit hatten, an Fortbildungsseminaren in der 
Bundesrepublik teiizunehmen.

Drei so unterschiedliche Gruppen - und keine 
Spannungen? NatUrlich gibt es Spannungen wie Uber- 
all, wo so viele und noch dazu so viele verschiedene 
Menschen zusammenwirken, aber es sind keine 
nationalen, politischen, ideologischen Spannungen, 
keine Spannungen, die zu starren Fronten fUhren, 
keine, die sich auf die Erziehungsarbeit auswirken; 
es sind ephemere Spannungen, die oft ebenso 
schnell aufgebaut wie wieder abgebaut werden.

Dieses, denke ich, mUBte in dem Artikel Uber die 
Lehrer stenen und noch viel mehr, z.B. auch etwas 
Uber persdniiche Kontakte, gegenseitige Hilfsbereit- 
schaft, vielerlei Initiativen zu gemeinsamen Veran- 
staltungen und vor allem dies; Probleme, Sorgen, 
Unzufriedenheit, welcher Art und IntensitSt sie auch 
immer sein mogen, hindern niemanden, sich fUr die 
der Schule und ihm anvertrauten Kinder einzuset- 
zen. Ist das selbstverstandlich? Vielleicht, abertrotz- 
dem erwdhnens- und dankenswert.

Kurt Roeske



Die Arbeit der SchUlermitverwaltung (SMV)

Wenn man hin und wieder von den Schwierigkei- 
ten und Sorgen einer SMV einer Schule in der Bun- 
desrepublik liest, kann man darliber hier in Athen 
nur lachein: Die Situation an einer deutschen Aus- 
landsschule ist vergleichsweise viel schlechter.

Eine SMV gibt es in der deutschen Gymnasialab- 
teilung seit Oktober 1976, und seitdem fristet sie 
eher ein Schattendasein. Z\«ar wurde in einem 
Anflug von Euphorie eine Satzung verfaBt, die sich 
auf dem Papier recht gut ausnahm, die aber kaum 
praktische Konsequenzen zeitigte. Hauptgrund: Die 
SMV wird ignoriert und nicht ernst genug genom- 
men. Die meisten Entscheidungen werden von der 
Schulleitung, der Lehrerkonferenz Oder dem Schul- 
vereinsvorstand getroffen. Die SMV wird nicht zu 
Rate gezogen, auch wenn es sich dabei urn Ent
scheidungen handelt, die direkt die SchUler ange- 
hen. Es fehit das wichtigste Kriterium einer SchU
lermitverwaltung: die Mitbestimmung.

Beschrankungen bestehen auch in anderer Hin- 
sicht: Wir unterliegen sowohl deutschen als auch 
griechischen Schulbestimmungen, so daB Vorschla- 
ge der SMV leicht im Netz rechtlicher Auflagen 
hangenbleiben.

SchlieBlich ist der Kontakt zu den MitschUlern 
nur sehr locker, ein Manko, dessen Ursache in 
erster Linie am Desinteresse der SchUler liegt, aber 
vielleicht auch daran, daB es der SMV nicht gelingt, 
die SchUler anzusprechen und zu aktivieren.

Trotz dieser alles andere als optimalen Voraus- 
setzungen hat die SMV eine Reihe von Aktivitaten 
entwickelt, die Beachtung verdienen; Sie veranstal- 
tet jdhrlich eine SchUlerparty, die ihr dazu dient, eine 
finanzielle Basis fUr ihre Arbeit zu schaffen (die SMV 
muB sich selber finanzieren), die aber auch eine 
Gelegenheit bietet, deutsche und griechische SchU
ler zusammenzufUhren. Ein Rockkonzert, das eben- 
falls jahrlich stattfindet, gibt interessierten SchUler- 
gruppen die Mdglichkeit, vor einem Publikum zu 
spielen. Dieses Jahr reiste sogar eine Gruppe ehe- 
maliger SchUler aus Deutschland an, urn mitzuwir- 
ken. Alle zwei Jahre wird ein Sommerfest aus- 
schlieBlich von SchUlern organisiert, dessen Gewinn 
karitativen Organisationen zugute kommt. Der kUnst- 
lerische Bereich wird duroh einen Malwettbewerb 
abgedeckt, der sportliche durch ein Tischtennistur- 
nier.

Aber auch unabhangig von der SMV gibt es Akti
vitaten der SchUler, wie zum Beispiel zwei Theater- 
auffUhrungen zeigen, die von SchUlern ohne Hilfe 
von Lehrern Oder Eltern einstudiert wurden: Im Mai

1980 “ Die Blume’’ und im Januar 1981 “ Gas" von 
Georg Kaiser.

Der Kommunikation zwischen SchUlern und 
SMV dienen ein Schwarzes Brett in der Eingangs- 
halle der Schule, an dem u.a. Protokolle der SMV- 
Sitzungen aufgehangt werden, und ein Briefkasten, 
in den jeder seine Vorschlage und Anregungen ein- 
werfen kann.

Liber diesen Rahmen hinaus hatte sich es die 
SMV zum Ziel gesetzt, eine SchUlerzeitung heraus- 
zugeben und den Kontakt zu den griechischen 
SchUlern zu verbessern. Ersteres wurde zumindest 
teilweise erreicht: Die SMV veroffentlichte einige 
Zeitungen, wenn auch recht unregelmaBig. Dem 
zweiten Ziel dienen gemeinsame AusflUge, Taver- 
nen- und Diskussionsabende. Das steht noch in den 
Anfangen, der Erfolg wird sich zeigen.

Im Rahmen ihrer Mbglichkeiten hat sich die SMV 
also beachtlich geschlagen.

Hauptziel wird aber weiterhin die Etablierung im 
Kreis der GroBen und das Recht auf Mitbestimmung 
sein. Denn ohne dies ist die Aktivitat der SMV zu 
sehr auf das kulturelle Gebiet (im weitesten Sinne) 
beschrankt.

Florian Schmidt 
(SchUlersprecher)
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Klebearbeit mit 
farbigem Karton

(SchUler der Kl. 3, 
Grundschule)

Collage mit Staff

(Madchen,
10 Jahre, 
Grundschule)



Zeichnung mit Filzstiften

(Madchen, 5 Jahre, 
Kindergarten)

Zeichnung mit Filzstiften

(Junge, 5 Jahre, 
Kindergarten)



DSA -Begegnungsschule?

Ganz so einfach ist es nicht, griechischen SchU- 
lern in unserer Schule zu begegnen, d.h. sie besser 
kennenzulernen; man sieht sich zwar die ganze Zeit: 
die Klassenzimmer liegen nebeneinander, man hat 
denselben Pausenhof. Aber da hbrt bei einem GroB- 
teil der SchUlerschaft schon die Gemeinsamkeit auf, 
Die mangelhafte Beziehung zwischen griechischen 
und deutschen Schiilern wird beiden Seiten immer 
wieder vorgeworfen, aber wenn man die Sache ein- 
mal realistisch betrachtet, muB man zugeben, daB 
diese “ Begegnung” doch nicht so leicht realisierbar 
ist, wie sie in der Theorie aussieht. Einer der ein- 
ieuchtendsten GrUnde ist wohl der, daB es am natUr- 
lichsten ist, sich seine Freunde in der eigenen 
Klasse zu suchen. Es liegt nahe, daB Klassenkame- 
raden groBere gemeinsame Erfahrungen und Inter- 
essen haben, zumindest was den Unterricht angeht, 
als Leute aus verschiedenen Klassen. Aus dem 
Grunde wurde ja auch schon von verschiedenen 
Seiten vorgeschlagen, griechische und deutsche 
SchUler in einigen Fachern gemeinsam zu unterrich- 
ten. Aber das ist praktisch unmdglich, da die Lehr- 
plane und Unterrichtsmethoden so verschieden 
Sind, daB sie sich nicht auf einen gemeinsamen 
Nenner bringen lassen. Ein KompromiB sind die 
Arbeitsgemeinschaften, die beiden Abteilungen 
zuganglich sind, wo alle gemeinsam unterrichtet 
werden. So gibt es z.B. einen griechisch- deutschen 
Chor und eine Reihe von Sport - Arbeitsgemein
schaften. Und dieser KompromiB hat tatsachlich

schon zu manchen Freundschaften zwischen Grie- 
chen und Deutschen verholfen.

Ein anderer Grund fUr die so geringe Anzahl von 
griechisch-deutschen Freundschaften ist, daB auf 
beiden Seiten Vorurteile herrschen, die teils auf 
liickenhaften und falschen Informationen, teils auf 
schlechten Einzelerfahrungen, die dann verallgemei- 
nert wurden, beruhen. Aber solche Vorurteile gibtes 
auf fast jedem Gebiet, und sie werden wohl nie ganz 
aus der Welt geschafft werden kdnnen.

Ein paar SchUler nehmen auch an AuBerlichkei- 
ten wie der Schulkleidung AnstoB und fUhlen sich 
dadurch benachteiligt. Durch die Schulkleidung kOn- 
nen Griechen sofort von Deutschen unterschieden 
werden.

Aber alles in allem wird das Problem der 
griechisch-deutschen Beziehungen oft viel zu sehr 
dramatisiert. Es gibt viele SchUler, die mit den SchU- 
lern aus der anderen Abteilung befreundet sind, und 
es bestehen auch kein HaB und keine Feindschaft 
zwischen den beiden Abteilungen. Es bieten sich fUr 
SchUler, die wirklich daran interessiert sind, die 
“ anderen”  kennenzulernen, meiner Melnung nach 
an der Schule noch genUgend Moglichkeiten. Und 
die, die kein Interesse daran haben, die Bedeutung 
des Wortes “ Begegnungsschule" in die Tat umzu- 
setzen, werden auch trotz vieler MaBnahmen unter 
sich bleiben.

Silvia Schafer (KL. 10)

SchUlerin in Athen

Als Gast in Griechenland und als SchUlerin an 
der Deutschen Schule Athen laBt es sich wirklich 
angenehm leben, ohne daB man auf schwerwie- 
gende Problems stoBt. Ich bin SchUlerin der 10. 
Klasse und lebe jetzt seit S '/j Jahren in Athen. Die 
Schule nimmt hier natUrlich den gesamten Vormit- 
tag bis durchschnittlich 14 Uhr ein. Deshalb ist die 
Schule in den meisten Unterhaltungen unter den 
SchUlern Gesprachsthema Nr. 1. Allerdings glaube 
ich, daB es in Athen auBer der DSA noch genUgend 
andere Dinge gibt, die einen beschaftigen kbnnen. 
Zwar ist Athen sicherlich keine besonders schdne 
Stadt, sondern eher eine mit Hausern zugebaute, 
durch Abgase verpestete und mit Autos verstopfte 
Dreimillionenstadt. Eine GroBstadt, in der es oft 
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chaotisch zugeht, aber es geht doch anders zu als 
in deutschen Stadten. Deshalb finde ich es auch 
immer wieder ganz abwechslungsreich, in die Stadt 
zu fahren, dort die Leute zu sehen, wie sie sich ver- 
halten, wie sie handein, und es gefallt mir, mit den 
vollgestopften, etwas altersschwachen Bussen zu 
fahren, da sich hier eine ganz andere Lebensweise 
zeigt als die, die man aus der Schule kennt.

Wenn ich hier in so einem Bus sitze und die 
verschiedenen Leute ein- und aussteigen sehe, ist 
das schon interessant; zum Beispiel die schwarzge- 
kleideten Frauen, die das Kreuz schlagen, wenn der 
■Bus an einer Kirche vorUberfahrt. Unter den Men- 
schenmassen tauchen Losverkaufer auf, die mit viel 
Geschick den Leuten Hoffnung machen und beteu-



ern, daB ihre Lose auf jeden Fall Gewinneeinbrach- 
ten; genauso mochten Kinder einem Kaugummis 
verkaufen, Oder Bettler spielen etwas auf einem 
Instrument vor, mancbmal lessen sie auch nur das 
Radio lauten. Neben solchen Bildern kann es wah- 
rend der Fahrt noch zu einer lauten Auseinanderset- 
zung zwischen dem Busfahrer und einem Autofahrer 
kommen, und man staunt, welche rhetorischen 
Fahigkeiten sich da entfaiten. Wenn diese Stadt- 
busse auch ab und zu mal mit einem Defekt auf der 
Strecke bleiben und auch keinen genauen Zeitplan 
einhalten, haben sie doch eine besondere Wirkung 
auf mich.

Mich beeindruckt auch die griechische Volks- 
musik, da sie noch traditionell ist und etwas anderes 
ausstrahit als ein deutscher Schlager Oder Popmu-

sik. Daher gehe ich gern zu solchen Veranstaltun- 
gen mit griechischer Volksmusik Oder besuche 
Konzerte in der Stadt. Leider beschranken sich bei 
den meisten deutschen Jugendlichen die gemein- 
samen Unternehmungen, die sowieso nur aus Zeit- 
grUnden am Samstagabend gestartet warden, auf 
den Kinobesuch Oder das Feiern von Partys - ent- 
sprechend ist es mit den Cocktails der Erwachse- 
nen der “ deutschen Kolonie” .

Daneben gibt es auch von der Schule aus Thea- 
tervortuhrungen, Sportveranstaltungen, einen Bazar 
und Orchesterkonzerte, was ich recht gut finde, 
sowohl fur die Zuschauer als auch tUr die mitwirken- 
den SchUler, da die Schule auf diese Weise fUr Ver- 
anstaltungen im Interesse der Allgemeinheit sorgt.

Michaela Grave (Kl. 10)

Liber das Deutschlandbild von SchUlern 
einer deutschen Auslandsschule

Wie sehen deutsche AuslandsschUler Deutsch
land - falls sie uberhaupt einen Blick darauf werfen? 
Zwei Szenen, die mirgerade dazu einfallen, ermog- 
lichen vielleicht eine vorlaufige Antwort.

Szene 1: Geographie in einer zehnten Klasse. 
Thema ist die Landwirtschaft in Deutschland. Ich 
lasse die SchUler aus einer Karte der Bodentypen 
die fruchtbarsten Gebiete heraussuchen. Kaum 
jemand findet sich zurecht. SchlieBlich erklare ich; 
“ Die besten Bbden hat doch offensichtlich die Mag- 
deburger Bbrde.” Die SchUler suchen wieder auf 
ihren Karten herum, eine SchUlerin entdeckt sogar 
das gesuchte Objekt. Empbrte Reaktion: “ Das liegt 
doch gar nicht in Deutschland!”

Szene 2; Privates Gesprach mit einigen SchUlern 
der Dreizehnten. Ich erklare, daB ich zuhause einen 
kleinen Hof hatte Ubernehmen konnen und dazu drei 
Nachbarhofe, die von ihren Besitzern nicht mehr 
selber bewirtschaftet werden, wenn ich etwas von 
Landwirtschaft verstUnde und nicht bloB Schulmei- 
ster ware. Die SchUler - mit merklichen Tendenzen 
zum alternativen Leben - sind zunachst vori der Vor- 
stellung begeistert; “ Mensch, war doch ne dufte 
Sache” , bis plotzlich einer mit tiefer Resignation 
bemerkt; “ Ach was, auch wieder Mist. Das ist ja in 
Deutschland.”

Die vorlaufigen Folgerungen, die man aus sol
chen Bemerkungen ziehen darf, sind wohl: Erstens 
scheinen die SchUler keine klare Vorstellung zu 
haben, was Deutschland ist, und zweitens haben sie 
offenbar eine ziemlich negative Meinung von dieser 
mysteriosen Weitgegend.

Als Deutscher, der gerade aus Deutschland 
kommt, wundert man sich vielleicht Uber diese Ein- 
stellung. Wenn man langer hier lebt, beginnt man 
sie zu verstehen. Athen liegt einfach zu weit von 
Mitteieuropa entfernt. Das scheint eine sehr banale 
Erklarung, und doch besagt sie viel. Es gibt z.B. 
Kinder der deutschen Kolonie, die so gut wie me in 
Deutschland gewesen sind, jedenfalls nie lange 
genug, umeswirklich kennenzulernen. Die ReiseisUu 
weit und lockt viele auBerdem weniger alsetwa eine 
Fahrt durch die TUrkei Oder nach Agypten. Athen ist 
eben so ziemlich das Zentrum des bstlichen Mittel- 
meergebiets; Alexandria Oder Beirut sind hier naher 
als Hamburg Oder Berlin. Von hier aus geht der 
Blick nicht nach Norden, in Gegenden, die hinter 
den Bergen liegen; hier blickt man aufs Mittelmeer.

Und woher sollen deutsche Kinder hier etwas 
Uber Deutschland erfahren? Aus griechischen 
Zeitungen wohl kaum und aus dem Fernsehen 
auch nicht. Deutsche Tageszeitungen lesen sie 
nicht, das deutsche Fernsehen - bei alien Schwa- 
chen immer noch eines der informativsten Median, 
die es gibt - kriegen sie nicht herein. Da bleibt ihnen, 
falls sie Uberhaupt politisch interessiert sind, gerade 
noch ‘Der Spiegel’ , und dessen Objektivitat ist wohl 
auch nicht Uber jeden Zweifel erhaben.

Wenn sie aber doch irgendwann nach Deutsch
land kommen, geht ihnen da nicht auf, daB das Bild, 
das sie sich davon gemacht haben, nicht stimmt? - 
Nicht immer. Als ich einer Klasse klarzumachen 
suchte, daB die Bundesrepublik nicht der Polizei- 
staat ist, fUr den sie von manchen Leuten gehalten



Gestaltung mit Filzstitten (Junge, 16 Jahre



wird, hielt mir einer entgegen, er sei jetzt dort gewe- 
sen und ein Freund habe ihm erzahit, wie die Polizei 
bei einer Demonstration auf die Studenten eingeprU- 
gelt habe. - So werden Vorurteile erhartet. Ob die 
Demonstration Uberhaupt legai war Oder ob die 
Gewaittatigkeit nicht von radikalen Demonstranten 
ausging, wird da nicht mehr gefragt. Jeder sucht 
sich eben aus dem Datenwust und Faktenknauel 
den roten Faden heraus, den er schon kennt, und 
tastet sich daran weiter ins Dunkel, auch wenn er 
meint, ins Freie, d.h. zu einer Erkenntnis zu 
gelangen.

Das gilt seibstverstandlich nicht nur von jungen 
Deutschen in Athen; prinzipiell kann das jedem pas- 
sieren. Aber die Gefahr ist hier groBer, weil der 
Biickwinkei hier doch enger ist und der Gegenstand 
(in diesem Fall Deutschland) ferner llegt. Dazu 
kommt, daB das Deutschlandbild der griechischen 
Offentllchkeit (der Medien, der Parteien, der Intelli- 
genz) Immer noch Uberschattet Ist von einer fUr uns 
zwdifjahrigen, fUr die Griechen viereinhalbjahrigen 
Vergangenheit, von der kaum jemand loszukommen 
vermag. So ziemllch die einzigen, die (nach meiner 
Erfahrung) Deutschland unbefangener und im 
wesentllchen positiv sehen, sind die griechischen 
Gastarbeiter, die Inzwischen in ihre Heimat zurUck-

gekehrt sind. Aber die haben wohl kaum eine Stimme 
in der Offentiichkeit.

Seit ihrer frUhen Kindheit in Athen, wenn nicht 
gar hier geboren, sind viele deutsche SchUler in 
diese griechische Umgebung hineingewachsen, 
deren EinfluB sie sich nie so ganz entziehen kdnnen, 
auch wenn sie sich als Deutsche fUhlen. Und jene, 
die kUrzere Zeit hier sind und im wesentiichen im 
deutschen Ghetto leben, d.h. wenig Kontakt zu Grie
chen haben, sind im Grunde auch nicht viel besser 
dran; denn sie schlieBen alizu leicht von der Mentaii- 
tat dieses Ghettos auf die deutsche Mentalitat Uber
haupt, und dieser SchluB laBt dann Deutschland 
auch nicht gerade im besten Licht erscheinen.

Was tun? sprach Zeus... Aufkiaren, konnte man 
antworten. Aber man uberschatze die Mdglichkeiten 
einer solchen Aufkiarung nicht, denn in einem Alter, 
wo sie anfangen, ihr elgenes Weltblld zu entwerfen, 
nehmen die SchUler ihren Eltern wie ihren Lehrern 
nicht mehr so ohne weiteres alles ab. Da kann man 
nur behutsam fUhren und hoffen, daB sie eines 
Tages selbst hinter die Dinge kommen. Denn 
gerade hier gilt Immer noch die alte Welsheit, daB 
eben jeder seine Erfahrungen selber machen muB.

Dr. Eduard Huber

Erwartungen und Erfahrungen
Berichte griechischer SchUler Uber die Deutsche Schule Athen

An dieser Stelle sollen SchUler der griechischen 
Abteiiung der Deutschen Schule zu Wort kommen; 
Ihre Berichte Uber ihre Schule, im Deutschunterricht 
verfaBt, sollen zeigen, wie sie die Schule sehen, was 
sie von ihr erhoffen, was sie im Schulailtag erieben. 
SchUier der 7. Kiassen, die gerade in die Schuie 
eingetreten sind, haben ihre EindrUcke und Erwar
tungen von der Schuie formuliert; daneben stehen 
die Erfahrungen, die die SchUier der 12. Kiassen - 
kurz bevor sie die Schule verlassen - in 6 Jahren 
gemacht haben.

In den Augen der Anfanger sieht die Schule noch 
so aus:

“ Die Deutsche Schule ist eine gute, berUhmte 
Schule, und ich glaube, daB sie die beste ist. Ich bin 
an die Deutsche Schule gekommen, weil Ich wuBte, 
daB man dort drel Sprachen kennenlernen kann, viel 
Sport trelben und Musik splelen kann.

In dieser Schule kann man viele Traume verwirk- 
lichen.’ ’ (Elisa)

“ Die Deutsche Schule hat einen sehr schonen 
FuBballplatz und eine sehr schdne Turnhalle, in der 
die SchUler Gerateturnen, Basketball und Volleyball 
spielen kdnnen. Die Kiassen sind auch sehr schdn 
und groB, und so fUhlen sich die SchUler sehr wohl.” 
(Georgios)

“ Diese Schule hat viele Sachen, die die anderen 
nicht haben. Sie hat einen Sportplatz, Biologiesaal, 
Musiksaal, Physiksale und noch viele andere. In die- 
sen Raumen kann man das Fach besser verstehen 
als in einem normalen Klassenzimmer ; z.B. kann 
man im Biologiesaal besser Biologie verstehen.” 
(Eleni)

“ Mir gefallt auch, daB ich Kinder aus einem 
fremden Land kennenlernen kann und die Mdglich- 
keit habe, mit ihnen Freundschaft zu schlieBen.” 
(Dimitri)

“ ich wollte, daB die Griechen und die Deutschen 
Freunde werden. Ich will einen Freund aus einem 
fremden Land haben.” (Samara) ►





Majolika

(Madchen, 16 Jahre)

Majolika

(Madchen, 15 Jahre)

'i  \  ♦-« V » •;‘'',V|x;<rX'iV i;J^. V  ·,

·»  ̂ i  ■ i  Jk, V ' . ..■·*’ tT ' I *  \ > f* Λ■ . Λ . *• '» % I  » -  'λ > ■*'- I. J  ̂ V·· I · ' . ,  . · , ■’V. .‘ . \ a  V* fe- ., -2, , rA>'. '



Das Staunen uber die neue Schule und die 
Freude Uber neue Erlebnisse verdecken aber nicht 
die ernste Seite des Schullebens. Die Berichte las- 
sen erkennen, da3 es einige SchUler viel Muhe 
gekostet hat, auf die Schule zu kommen.

“ Ich habe mit Deutsch angefangen, als ich erst 
vier Jahre alt war, urn diesen Platz leicht zu bekom- 
men. Ich habe mir viel MUhe gegeben, um einen 
Platz in dieser Bank zu bekommen, und ich erwarte 
auch von der Schule, daS sie sich MUhe gibt, mich 
so aufzubewahren, daS ich ein guter und ordentli- 
cher Mensch werde” . (Nikos)

“ Am Anfang habe ich alles schwer gefunden. 
Aber als ich bessere Noten bekam, hatte ich nicht 
so viel Angst, und ich fand alles umso schoner und 
freundlicher.” (Manos)

“ Von Freunden habe ich oft gehdrt, wie streng 
und schwer die Deutsche Schule ist.”  (Kostas)

Trotz dieser Einschrankungen ist aber der 
Gesamteindruck, den die Anfanger von ihrer neuen 
Schule haben, positiv. Sie fUhlen sich wohl und 
sprechen es auch often aus:

“ Diese Schule gefallt mir, und ich hoffe, daS ich 
noch weitere fUnf Jahre hier verbringen werde.’’ 
(Eleni)

Die Aufsatze der SchUler der 12. Klasse bieten 
natUrlich ein differenzierteres Bild der Schule. Lob 
und Tadel, Anerkennung und Kritik finden sich hier 
nebeneinander, und die Urteile fallen je nach Eigen- 
art, Erfahrung und Einstellung des SchUlers vdllig 
verschieden aus. Daraus einige Beispiele:

“ Im allgemeinen kann ich nach sechsjahriger 
Erfahrung behaupten, daS die Deutsche Schule 
eine sehr gute Schule ist. NatUrlich hat sie Nach- 
teile, aber man kann von keiner Schule erwarten, 
da3 sie perfekt ist. Eine Tatsache ist, daS sie dem 
SchUler viele Mdglichkeiten bietet (Studium in 
Deutschland etc.), aber sie erfordert gleichzeitig viel 
MUhe von der Seite der Lernenden, Allerdings bietet 
sie mit ihren AusflUgen, Konzerten, Theater- und 
KinoauffUhrungen, dem Bazar und vielen anderen 
kulturellen Veranstaltungen dem SchUler viele 
Erlebnisformen.

FUr mich ist die Schule vor allem eine interes- 
sante und vielfaltige Schule. Das Zusammenleben 
griechischer und deutscher MitschUler ermoglicht 
enge Kontakte zwischen beiden Volkern. Der Unter- 
richt der naturwissenschaftlichen Facher in deut
scher Sprache macht uns nicht nur mit der Sprache, 
sondern auch mit den deutschen Fachbegriffen ver- 
traut. Die Organisation ist auSerdem sehr gut und 
die Schulordnung, obwohl sie ein biBchen streng ist, 
annehmbar.’ ’ (Thanos)

“ Es ist eine Tatsache, daB die Deutsche Schule 
vom SchUler viel verlangt. Die zwei Sprachen, in 
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denen er unterrichtet wird, sind eine sehr groBe 
Belastung. Der Leistungsdruck ist dadurch sehr 
hoch. Man wird mit unzahligen Hausaufgaben Uber- 
lastet und mit den vielen Klassenarbeiten unter 
Druck gesetzt. Abgesehen davon sind die SchUler 
dem griechischen und deutschen Schulgesetz 
unterworfen. Man darf das eine nicht tun, well es 
das griechische Gesetz nicht erlaubt, und man darf 
das andere nicht tun, well es vom deutschen Gesetz 
verboten ist.

Die Erfahrungen, die man an dieser Schule 
macht, sind natUrlich eng an die Lehrer gebunden, 
die man hier antrifft. Man muB mit zwei Arten von 
Lehrern zurecht kommen: den Griechen und den 
Deutschen. Jeder reprasentiert eine eigene Welt.

Eine Sache, die mich am meisten an dieser 
Schule beeindruckt hat, ist der Abstand und die 
Trennung, die zwischen der griechischen und deut
schen Welt besteht. Das Ist schon an der Verschie- 
denheit des griechischen und deutschen Schulge- 
setzes zu sehen, macht sich dann an der 
Verschiedenheit zwischen den Lehrern bemerkbar 
und ist schlieBlich an den Beziehungen der griechi
schen und deutschen SchUler zu sehen. Das letzte 
hat mich seit dem Beginn meiner Schulzeit am mei
sten beschaftigt, denn ich wurde taglich dieser Rea- 
litat gegenUbergestellt. Das ist, so glaube ich, ein 
HauptUbel, woran die Schule leidet.’’ (Sophia)

“ Heute, nach sechs Jahren, kann ich sagen, 
daB die meisten meiner WUnsche in ErfUllung 
gegangen sind. Im allgemeinen war ich mit meinen 
Lehrern sehr zufrieden. Ich Ubertreibe nicht, wenn 
ich sage, daB besonders die deutschen Lehrer mich 
gelehrt haben, gerecht und selbstbewuBt zu 
werden.

Allerdings bin ich mit den deutschen MitschUlern 
nicht in Kontakt gekommen. Das ist erstaunlich, 
denn ich kann nicht verstehen, warum ein solcher 
Abstand zwischen der griechischen und deutschen 
Abteilung besteht." (Christos)

“ Jetzt nach sechs Jahren sehe ich vieles 
anders; ich bin reifergeworden, denkeanders, sehe 
die Vor- und Nachteile. Aber eins stimmt. Ich liebe 
die Schule noch immer. Ich bin noch nicht auf die 
Idee gekommen, eine andere Schule, private Oder 
staatliche, besuchen zu wollen... Meiner Meinung 
nach ist der groBte Nachteil, daB die deutschen von 
den griechischen SchUlern getrennt sind, obwohl 
wir zusammen im gleichen Gebaude sind. Wir 
haben zueinander Uberhaupt keinen Kontakt, und 
ich glaube, daB das wohl auch mit der Mentalitat der 
SchUler zu tun hat. Wie ich gehort habe, halten uns 
die Deutschen fUr irgendwie “ rUckstandig” . Sie 
legen keinen Wert darauf, sich mit uns zu beschaf- 
tigen, sie interessieren sich nicht fUr uns. Na ja, Aus-



nahmen gibt es immer. In der griechischen 
Abteilung allerdings herrscht ein Snobismus, den 
ich auch nicht verstehen kann. Die meisten von uns 
wissen immer genau, was in der deutschen Abtei- 
iung los ist, obwohl sie das nicht zeigen. Wir kennen 
alle Namen der deutschen Schiller, kennen alle 
“ Parchen" genau, wissen auch, wem welches 
Motorrad Oder Mofa gehort usw. Ich glaube, daB 
dieses Verhaiten der griechischen SchUier auch ein 
wenig Eifersucht bedeuten kann, denn die Deut
schen haben viel mehr Freiheit. “ (Marianne)

Man kann deutlich erkennen, wie die Erwartun- 
gen und Hoffnungen der SchUler durch ein realisti-

scheres, abgewogeneres Urteil abgeldst werden. 
VorzUge und Schwachen der Deutschen Schule tre- 
ten klar hervor und weisen auf die Schwierigkeiten 
des Schulalltags hin. Insgesamt sind die SchUier mit 
ihrer Schuie zutrieden. Zum AbschluB soil noch das 
knappe Urteil einer SchUlerin zitiert werden : “ Kurz 
kann man sagen, daB die Deutsche Schule eine 
Menge Ausbildungsmoglichkeiten sowie Nebenbe- 
schaftigungen ihren SchUlern bietet, dazu als 
Besonderheit die Moglichkeit eines Studiums in 
Deutschiand, auf das die meisten SchUier groBen 
Wert legen.”  (Katharina)

Heinrich Becker

Oi προσδοκίες μου καί oi πρώτες μου εντυπώσεις 
γιά τό καινούριο μου σχολείο.

Όσο ή θητεία pou στό χώρο του δημοτικοϋ 
πλησίαζε στό τέλος της, οί σκέψεις μου μοιράζον
ταν σέ δυό αντίπαλα στρατόπεδα καί μάχσνταν 
πσιές θά ύπερνικήσσυν, Άπ τή μιά μεριά στέκον
ταν θλιμμένες, γερασμένες κι άνέλπιδες ο'ι άνα- 
μνήσεις μου άπ’ τά έξι άγαπημένα χρόνια τοϋ 
δημοτικού κι άπ' τήν άλλη δυνατές, γεμάτες θάρ
ρος κι αύτοπεποίθηση οί προσδοκίες μου γιά τό νέο 
στάδιο της σχολικής μου ζωής, ένα κομμάτι έξι χρό
νων έφηβικών άνησυχιών, πού θά πρεπε νά τίς 
ζήσω σ ένα, όσο τό δυνατόν, πιό σωστό κι ευχάρι
στο περιβάλλον.

Οί προσπάθειές μου νά πετύχω στό γυμνάσιο, 
πού χα βάλει σκοπό άπ' τίς άρχές των μαθητικών 
μου χρόνων, ήταν πραγματικά μεγάλες. Καθόμουν 
ώρες καρφωμένη σέ μιά καρέκλα διαβάζσντας. 
^Ωρες γεμάτες ένταση καί κούραση. Αύτή όμως 
ήταν ή δική μου θέληση, πού άρχικά μοϋ ύποβλή- 
θηκε άπ' τούς γονείς μου καί πού μετά συνδέθηκε 
μέ τίς ένθαρρυντικές πληροφορίες καί προτροπές, 
πού μάζευα γιά τό γυμνάσιο αύτό. Η προϋπόθεση 
πώς τά μαθήματα θά ήταν δύσκολα δέ μέ φόβιζε 
καθόλου. Είχα τήν πεποίθηση πώς θά τά καταφέρω, 
άν τό θελήσω. ' Ετσι γίνεται πάντα: δέν ύπάρχει δέ 
μπσρώ, ύπάρχει δέ θέλω."Ετσι μ αύτό τό πιστεύω 
κατόρθωσα νά φτάσω τό σκσπό μου καί νά νιώσω τή 
μεγάλη μου άνυπομονησία γιά τά άποτελέσματα 
αύτής τής έπιτυχίας. Καί δέ μοϋ μενε πολύς και
ρός γιά νά τ ’ άνακαλύψω. Μόνο ένα χαρούμενο, 
ξένοιαστο καλοκαίρι πού δέν άργησε νά περάσει. ..

■ Η πρώτη συνάντηση μέ τό καινσύρισ μσυ σχολείο 
μοϋ άφησε πσλλές έντυπώσεις, πού άκόμα καί τώρα 
τίς θυμάμαι καί πιστεύω πώς δέν έπεσα έξω στίς 
πρώτες μου αύτές κρίσεις γιά τή ζωή πού έπρόκειτο

νά ζήσω έδώ. "Ενα μοντέρνο κτίριο μ ’ έβγαλε άπ' 
τήν παραπλανητική ίδέα πού χα σχηματίσει γΓ 
αύτό, ξέροντας πώς ήταν πολλά χρόνια χτισμένο. 
Περικυκλωμένο άπό μιά μεγάλη έκταση μσΟ έπιφύ- 
λασσε πολλές όμορφες, άλλά καί άσχημες στιγμές.

Εκτός τοϋ κτιρίου καί τών μεγάλων άθλητικών 
έγκαταστάσεων μοϋ τράβηξε τήν προσοχή ή έμφά- 
νιση κι ή συμπεριφορά τών παλιότερων μαθητών. "Ο
ταν άργότερα γύρισα σπίτι μσυ καί διηγόμαυν στούς 
γονείς μου τήν ή μέρα, έλεγα καί ξανάλεγα πώς 
είχαν μαζευτεί έδώ τά ώραιότερα άτομα τής ’ Αθή
νας. Δέν ξέρω τώρα τί άκριβώς μοϋ χε κάνει τόσο 
μεγάλη έντύπωση πάνω τους άλλά ύποψιάζομαι ή 
ψηλόλιγνη κορμοστασιά τους καί ή συμπεριφορά 
τους, πού μοϋ φάνηκε διαφορετική, πιό ώριμη, πιό 
προβληματισμένη άπ’ τών παιδιών πού χα γνωρίσει 
ώς τότε.

Κάποτε όμως ένα κουδούνισμα μέ κάλεσε νά 
γνωρίσω καί τήν άλλη όψη τοϋ νομίσματος: τή ζωή 
μέσα στίς τάξεις- τσύς καθηγητές. "Ηταν πραγμα
τικά μιά μεγάλη άνακούφιση γιά μένα -  πιστεύω καί 
γιά τ ’ άλλα παιδιά -  ή οίκειότητα κι ή καλή διάθεση 
πού μάς έδειχναν. Η ώρα τής πρώτης ήμέρας 
πέρασε όμως πσλύ γρήγορα μέ τίς τυπικές συστά
σεις καί δέν προλάβαμε νά κάνουμε μάθημα. "Ετσι 
οί πρώτες-πρώτες μου έντυπώσεις ήταν αίσθητικές 
κι άγγιζαν μόνο τό ένα σκέλος τών προσδοκιών μου, 
άλλά μέ άπόλυτη έπιτυχία: τό καινούριο μου σχολείο 
ήταν, ύπέρ τοϋ δέοντος, εύχάριστο.

Τίς έπόμενες μέρες μπήκαμε στή ρουτίνα τής 
καθημερινής δουλειάς. Οί ώρες ήταν πολλές. ’ Ασύ
γκριτα πολλές σχετικά μέ τίς ώρες τών άλλων σχο
λείων μά άπροσδόκητα εύχάριστες. Κυλούσαν γρή
γορα, μαθαίνοντάς μας ένα σωρό πράγματα, χωρίς



καί ■ μεϊς oi ίδιοι νά τό παίρνουμε είδηση. "Εμοιαζαν 
μέ κάποιο παιχνίδι, ίσως μέ τό κυνηγητό, πού ’ ναι 
βέβαια μακρόχρονο καί κουραστικό, μά πάντα όλατά 
παιδιά τό παίζουν μ' εύχαρίστηση άψηφώντας.τήν 
κούρασή τους. Είναι πραγματικά δυσκολονόητο, πώς 
μερικά πράγματα σοΰ φαίνονται εύκολα, ενώ είναι 
δύσκολα ή σοϋ φαίνονται δύσκολα κι είναι εύκολα. 
Στην τάξη μας συνέβαινε πάντα τό πρώτο. Τά βιβλία 
μένανε γιά τούς καθηγητές άπλά βοηθήματα, δέν 
τούς περιόριζαν, άπλώς θέτανε κάθε φορά ένα 
θέμα συζήτησης, πού γινόταν στήν Τάξη μεταξύ 
έκείνων καί τών παιδιών. Μ’ αύτό τόν τρόπο μαθαί
ναμε νά μαστέ σωστοί συνομιλητές καί ν ’ άκοΰμε 
προσεχτικά τις γνώμες τών άλλων, γιά νά μπορέ
σουμε άργότερα νά έκφράσουμε καί ' μεΐς τή δική 
μας. Αναπτυσσόταν, χωρίς κούραση, ή κρίση μας, 
λαμβάνοντας μαζί τις άπαιτούμενες, άλλά καί άλλες 
πολλές έκτός μαθήματος, γνώσεις.

Κάτι πού δέ μοΰ άρεσε ιδιαίτερα στήνάρχή ήταν 
ή αύσπιρότητα τών κανόνων τού σχολείου. "Ομως 
μέ τόν καιρό μπήκα κι έγώ στις έπικίνδυνες άμφιτα- 
λαντεύσεις τής έφηβικής ήλικίας καί κατάλαβα τό 
νόημά τους. Δέν ξέρω τί έξέλιξη θά ’ χαν όλ’ αύτά 
τά παιδιά χωρίς τούς περιορισμούς αύτούς, άλλάδέ 
βρίσκω πώς έπαθαν καί τίποτα σοβαρό, έκτός άπό 
όρισμένες τιμωρίες πού στό κάτω-κάτω τής γραφής 
τις άξιζαν. ' Εκτός αύτοΰ δημιούργησαν κι ένα χαρα
κτήρα πολύ καλύτερο άπό παιδιά πού «τίποτε δέν τά

σταματά, τίποτε δέν τά περιορίζει». Παιδιά πού 
άμφιβάλλω άν θά μπορέσουν μεθαύριο νά ζήσουν 
μές στήν κοινωνία καί κάτω άπό όρισμένους νόμους.

Αύτές λοιπόν ήταν οί συνθήκες πού πρωτοσυ- 
νάντησα στό καινούρισ μου σχολείο, συνθήκες πού 
τις βρήκα ίσως άπαιτητικές, άλλά καί γόνιμες. Τό 
μέλλσν ένός άνθρώπου καί στή συγκεκριμένη μορ
φή ένός μαθητή έξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος 
άπ’ τό σχολείο πού φοιτά, μά, άν έκείνος δέν προ
σπαθήσει, δέ γίνεται τίποτα. Τό σχολείο ρίχνει τούς 
σπόρους καί σοϋ δείχνει τόν τρόπο νά τούς κάνεις 
νά καρποφορήσουν. "Ομως, άν έσένα δέ σοϋ άρέ- 
σει ό τρόπος αύτός, προσπάθησε νά βρείς κάποιον 
δικό σου. "Αν δέ μένεις εύχαριστημένος άπ’ τά 
έφόδια πού σού δίνονται γιά νά μπορέσεις νά δου
λέψεις, ψάξε κάπου άλλοϋ μήπως βρείς καλύτερα. 
Μά σάν κι αύτά πού θά σοϋ ύποδείξει ένα καλό σχο
λείο δέ θά βρείς, φτάνει νά τά χρησιμοποιήσεις μέ 
ζήλο καί ύπομονή. Γιατί ένα καλό αύριο άργεί νά 
■ ρθεί, θέλει γερά θεμέλια. Θεμέλια πού σοΰ δίνεται 
ή εύκαιρία νά χτίσεις στά μαθητικά σου χρόνια, στό 
σχολείο.

Τό δικό μου καινούριο σχολείο μοΟ τά πρόσφερε 
όλα όσα χρειάστηκα, δικαίωσε τις προσπάθειές μου 
καί ύπηρέτησε πιστά τις πρσσδοκίες μου: ήταν πρα
γματικά σωστό κι εύχάριστο μαζί!

’Αλεξία Ήλιάδου (Β1 Γυμνασίου)

Berufsberatung an der Deutschen Schule Athen

Seit dem Schuljahr 1975/76 komme ich als 
Berufsberater fUr Abiturienten und HochschUler aus 
Darmstadt im zeitlichen Abstand von 1 1/2 Jahren 
an die Deutsche Schule Athen, urn im Auftrag der 
Bundesanstalt fUr Arbeit die SchUlerderlO., 12. und 
13. Jahrgangsstufe und ihre Eltern in beruflichen 
Fragen zu beraten. Meine Tatigkeit ist nicht in erster 
Linie - wie man vermuten konnte - wegen der 
geographischen Lage des Beratungsortes reizvoll, 
sondern vor allem, weil ich hier (in erfreulichem 
Gegensatz zu manchen Schulen in der Bundesrepu- 
blik) erwartet werde, von SchUlern und Schulleitung 
gleichermaBen.

Dies macht meine Arbeit leicht und schwierig 
zugleich. Leicht, weil ich die Fragen nicht erst her- 
auszukitzeln brauche und nicht urn Mitarbeit bitten 
muB; schwierig, weil die InformationsbedUrfnisse 
selbst von einem wandeinden Berufsinformations- 
zentrum nicht befriedigt werden kdnnten und die 
Deutschen im Ausland ganz spezielle Probleme 
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haben, fUr die ich nicht immer direkte Hiife benen- 
nen kann. Beispiele mogen dies erlautern.

Da mochte eine SchUlerin der 10. Klassederdeut- 
schen Abteilung eigentlich mit der mittleren Reife 
abgehen, urn einen kaufmannischen Beruf zu erler- 
nen. Wie aber kann sie an eine Ausbildungsstelle 
kommen, wenn sie keine Verwandten in der Bun- 
desrepublik Deutschland hat, die ihr bei der Suche 
nach einer Ausbildungsstelle behilflich sind, Kontakt 
zu Betrieben aufnehmen und ihr eine Unterkunft bei 
sich gewahren konnen? Die Fortsetzung der Schul- 
laufbahn bis zum Abitur erscheint dann im Augen- 
blick weniger aufwendig als die Unterbringung in 
einem Internet, obwohl die Motivation fUr wichtige 
Facher und ein spateres Studium gering ist. Die von 
mir aufgezeigten zahlreichen Moglichkeiten der 
betrieblichen Ausbildung mit guten Weiterbildungs- 
angeboten, der schulischen fachbezogenen Weiter- 
bildung und des Erwerbs der Fachhochschulreife
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k5nnen in solchen Fallen oft nicht verwirklicht wer- 
den. Ausbildungswege, andere Bildungsabschlusse 
und BerufseinmUndungen bleiben abstrakte Begriffe 
ohne Anschauung.

Das gilt auch fUr den Abiturienten, der den 
Unterschied benachbarter Studiengange, wie z.B. 
Architektur, Stadtplanung, Bauingenieurwesen, 
Landschaftsplanung, Landespflege hinsichtlich der 
Studieninhalte und der spateren Berufsmbglich- 
keiten nur schwer einschatzen und die Angebote 
anderer Hochschulen als Universitaten wie Fach- 
hochschulen und Gesamthochschuien nicht einord- 
nen kann, weii die Erfahrung nicht vermittelt werden 
kann.

Die eingeengte Kenntnis von Berufen, die hier 
ausgeUbt werden, lenkt die Aufmerksamkeit zu stark 
auf Obersetzer/Doimetscher, Kaufieute, Reiseleiter, 
Beamte des Auswartigen Dienstes und bei interna- 
tionalen Behorden und auf einige Standardberufe.

Deutsche und griechische Abiturienten machen 
sich zu Recht insbesondere Sorgen Uber den 
Umgang mit den deutschen Zulassungsbehbrden. 
FUr aktuelle Fragen wahrend des Jahres sind die 
Informationsquellen kaum erreichbar, die rasch 
angerufen Oder angelaufen werden kdnnten. So bro- 
delt die GerUchtekUche, besonders wenn Veran- 
derungen in Zulassungs- Oder Bewerbungsfragen 
sich wieder einmal anbahnen.

Mit welcheim Notendurchschnitt kann man wo 
noch einen Studienplatz bekommen? In welchen

Landern wird das deutsche bzw. griechische Abitur 
nicht als gleichwertig anerkannt? Wo kann man Bio
logic mit dem Schwerpunkt Okoiogie studieren?

Sie haben recht, mit solchen Fragen nicht locker 
zu lessen, bis ich alles ausgepackt habe, was ich 
weiB.

Die Erwartungen an mich ais “ Kenner der Ver- 
haitnisse’’ sind hoch. “ Was konnen Sie empfeh- 
len” , werde ich manchmal gefragt. Einfache 
Ldsungen aber lessen sich nur seiten finden. Ein 
gutes GefUhi habe ich, wenn ich MiBverstandnisse 
ausraumen und informationsdefizite ausfUllen kann. 
Da haben auch die Schuier das Gefuhl, was Hand- 
festes erfahren zu haben.

Erscheint die Situation verfahren, muB ein neuer 
Ansatz gesucht werden. 1st das Probiem zu kom- 
piex, muB das BUndei aufgeschnUrt und zunachst 
mit einer Teiiaufgabe begonnen werden. Auch eine 
aktive Zwischenphase vor dem Studium bzw. der 
Ausbiidung kann empfehienswert sein. Fehiende 
Orientierungsmoglichkeiten konnen nachgeholt 
werden.

Mir ist wichtig, daB die Schuler selbst herausfin- 
den und sagen, was sie woilen. Dabei mochte ich 
ein wenig mithelfen, und wo es notig und moglich 
ist, Informationen vermittein und Zusammenhange 
einsichtig machen, eine BrUcke schiagen zu.den 
Bildungsangeboten in der Bundesrepubiik: eine Auf- 
gabe, die ich gern wahrnehme.

Karl Kerschgens



Ή  συμβολή τής Θεατρικής 'Ομάδας του ελληνικού τμήματος 
στό εκπαιδευτικό έργο τής Σχολής

Δέ χωράει αμφιβολία πώς ή Γερμανική Σχολή 
■ Αθηνών άπό τήν αρχή τής ίδρυσής της είχε δώσει 
ξεχωριστή σημασία στήν πολιτιστική μόρφωση καί 
πλατύτερη παιδεία τών μαθητών της, άφοΟ είχε 
θέσει σέ λειτουργία τό θεσμό τών ' Ομίλων ' Ελεύ
θερης Εργασίας - Arbeitsgemeinschaften.

Στις ομάδες αύτές μαθητές καί μαθήτριες μέσα 
σ' ένα κλίμα έλευθερίας καί δημιουργικού διαλόγου 
καί πάντα μέ τή διακριτική έπίβλεψη καί καθοδήγηση 
ένός καθηγητή κατάφεραν νά ικανοποιήσουν πνευ
ματικές άνάγκες τους, νά λύσουν έπιστημονικές 
άπορίες, ν ' άνακαλύψουν κάποιο κρυφό ταλέντο 
τους, νά ψυχαγωγηθούν καί νά βρούν διέξοδο καί 
ήρεμία ψυχική σέ κάποια σοβαρή μαζί καί εύχάριστη 
ένασχόληση - hobby.

Ή  Σχολή πολύ νωρίς έκρινε πώς ή θεατρική 
άγωγή τών μαθητών της θά βοηθούσε καθσριστικά 
στήν πνευματική τους όλοκλήρωση καί τή διαμόρ
φωση άκέραιων καί άρτιων χαρακτήρων καί θά έπέ- 
τρεπε νά καλλιεργήσει τόν έμφυτσ ιδανισμό τής 
έφηβικής ψυχής, έμπνέοντας στούς μαθητές της 
τόν έρωτα στις πάναγνες ήθικές καί πνευματικές 
άξιες, πού τόσο πολύ ή ύλοκρατική μας έποχή χρει
αζόταν. Βέβαια τό πρώτο θεατρικό τμήμα ύπάκουε 
σέ Γερμανό συνάδελφο καί ή γλώσσα πσύ παίζσνταν 
τά έργα ήταν ή γερμανική. Στήν άρχική δημιουργία 
γερμανόφωνης θεατρικής όμάδας άς μήν άναζητή- 
σει κανείς πονηρό λόγο. Απλούστατα, οί καιροί 
άκόμα δέν είχαν ώριμάσει καί ένα σωρό κληρονσμη- 
μένες κοινωνικές άναστολές άπότρεπαν τούς 
"Ελληνες μαθητές νά δημιουργήσουν έλληνόφωνη 
θεατρική όμάδα, άφοΰ ύποτιμητικά καί έπιτιμητικά 
βαφτίζονταν «θεατρίνοι». Μέ τή μεταφορά όμως 
τής Σχολής μας στό σημερινό χώρο, όπου οί συνθή
κες μέ τις όμορφες έγκαταστάσεις τής Αίθουσας 
Τελετών - Aula - ήταν ιδανικές γιά θεατρικές παρα
στάσεις, καί μέ τήν άποκατάσταση τής έλευθερίας 
στόν τόπο μας στά 1974 δημιουργήθηκε ή ' Ο μ ά 
δα Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  Θ ε ά τ ρ ο υ .  Εκτοτε τά δύο 
θεατρικά τμήματα τής Σχολής μας - έλληνικό καί 
γερμανικό - συναγωνίζονται μεταξύ τους παρέχον
τας άφειδώλευτα στό μαθητόκοσμό μας τή συνη
θισμένη τρσφή πού προσφέρουνε τά θέατρα.

' Αναντίρρητα στήν άρχή σί δυσκολίες ήταν μεγά
λες καί τά έμπόδια άξεπέραστα. Πρώτα-πρώτα 
έπρεπε νά μή συγκρουστούν, άλλά νά συνδυαστούν 
ή έλευθερία, πού είναι άπαραίτητη προϋπόθεύη γιά 
νά έκφραστεΤ σωστά καί νά κάνει τέχνη ό μαθητής, 
καί τό όμαδικό πνεύμα, πού άπαιτεϊ κάθε τέτοιας 
λογής συλλογική δραστηριότητα. Στό σημεία αύτό

θαρρώ πώς τά παιδιά μας διέψευσαν αύτούς πού 
πολλές φορές σέ παλλά κατηγοραύσαν τή νέα γενιά 
γιά άνευθυνότητα, άνωριμότητα καί άλλα ήχηρά 
παρόμοια. Βναι άλήθεια πώς ή νέα γενιά έχει προ
βλήματα καί μειονεκτήματα. Είναι όμως ύπεύθυνη 
αύτή; Μήπως οί εύθύνες πέφτουν πάνω στούς 
μεγάλους, στούς γονείς, σέ μάς καί στό καινωνικο- 
οικονομικό καί πνευματικό πλαίσιο πού οί "ίδιοι 
δημιουργήσαμε;

Θυμάμαι τό ξεκίνημά τους: Δειλά-δειλά άλλά 
σταθερά, μέ άνείπωτο κέφι καί πρωτόγνωρο μεράκι 
ό "Ομιλος λειτούργησε μέ θαυμαστό τρόπο καί 
πάντα πάνω στή βάση τής ισότητας καί τής άπότο- 
κής της συναδελφικότητας. Δούλεψε πραγματικά 
άψογα ώς όργανωμένο σύνολο. ' Ωστόσο δέν έλει- 
ψαν οτήν άρχή καί οί έντονες διαφωνίες καί οί άντα- 
γωνιστικές έντάσεις. Δέν είναι όμως βολετό νά 
άποφεύγει κανείς τέτοιες καταστάσεις, όταν μάλι
στα έχει νά κάνει μέ μαθητές άνήλικους καί συνε
πώς ψυχσλογικά, ήθικά καί πνευματικά διαφορετι
κούς. Τελικά όλα έπαιρναν τό δρόμο τους καί 
έφταναν στις σωστές λύσεις, έφόσον ό καλόπιστος 
διάλογος διευκόλυνε τόν "Ομιλο, ώστε μέσα άπό τις 
διαφωνίες, άντιθέσεις καί άντιρρήσεις νά βρίσκει 
τήν άλήθεια καί νά τήν ύπηρετεΤ.

"Ετσι ό Θεατρικός '"Ομιλάς τού έλληνικού τμήμα
τος, δουλεύοντας σοβαρά καί ύπεύθυνα, κατάφερε 
μέσα σέ τόσο άσήμαντο χρονικό διάστημα νά παρου
σιάσει μιά σημαντική καί άξισπρόσεχτη θεατρική 
παρσυσίαση, πού ικανοποιούσε άπόλυτα καί τούς πιό 
άπαιτητικούς:

1. «Οί ένοχοι» τού Χρήστου Σαμουηλίδη
2. « Ό  άρχιτέκτων» τής Φώβης Τρέζου
3. «Τό παραμύθι χωρίς όνομα» τού Ιάκωβου 

Καμπανέλλη
4. «Οί βλαβερές συνέπειες τού καπνού» τού 

"Αντον Τσέχωφ
5. « Ή  θαυμαστή Μπαλωματού» τού Φεντερίκο 

Γκαρθία Λόρκα
6. « Ή  χαρτοπαίχτρα» τού Δημήτρη Ψαθά. Νά 

σημειωθεί πώς τό έργο τούτο διδάχτηκε στά παιδιά, 
άλλά τελικά δέν παίχτηκε, γιατί στις άρχές "Απρι
λίου τό άρμόδιο γραφείο τού ' Υπουργείου Παιδείας 
έκρινε τό έργο άκατάλληλο... Εύτυχώς πού τήν'"ιδια 
χρονιά είχε πεθάνει καί ό Ψαθάς, γιατί πολύ θά 
στενοχωριόταν...
καί 7. «Οί Φυσικοί» τού Φρειδερίκου Ντύρρενματ.

Σήμερα, λοιπόν, πού ό Θεατρικός "Ομιλος έχει 
ώριμάσει πιά, ύστερα άπό μιά σύντομη ιστορία άλλά 
καρποφόρα προσφορά, έχει τό δικαίωμα καί τή χαρά



μαζί νά καυχιέται καί νά πιστεύει πώς δημιούργησε 
μιά σπουδαία πνευματική ζωή, μιά όμορφη θεατρική 
παράδοση. Θαρρούμε πώς όλη ή θεατρική όμάδα τό 
πιστεύει. Στήν πίστη τους αύτή πιότερο άπ' όλους 
πιστεύουμε έμεϊς. Πιστεύουμε ακράδαντα πώς 
κάνουν θέατρο, γιατί άνησυχοΟν πνευματικά καί έπι- 
ζητοΰν άνάλογες ικανοποιήσεις. Γιατί πιστεύουν 
πώς ή θεατρική σκηνή είναι τό καλύτερο βήμα, γιά 
νά κηρύξει κανείς ορισμένες ήθικές άξίες καί κοι
νωνικές άλήθειες. Τό δίχως άλλο, μέσα στή μηχανο- 
κρατούμενη καί ύλοκρατική κοινωνία μας ξέρουν 
πώς ή σκηνική έξέδρα τούς δίνει τήν εύκαιρία νά 
σπάσουν πολλά ψεύτικα είδωλα καί νά ξυπνήσουν 
μές στίς ψυχές τους σκέψεις, πού νά προχωρούνε 
πέρα άπό τή ρηχή συμβατικότητα. 'Έχουν σίγουρα 
συνειδητοποιήσει πώς μές στήν άντιπνευματικότητα 
τού καιρού μας είναι σοβαρή άπασχόληση καί 
συνάμα παρήγορο σημάδι ν ' άγαπάει κανείς τό θέα
τρο καί τήν τέχνη. Τώρα πιά νιώθουν καθαρά καί 
ξάστερα, γιατί ό Περικλής θεωρούσε τό θέατρο 
λαϊκό πανεπιστήμιο καί άνοιξε τίς πόρτες τού θεά
τρου νά περάσουν μέσα καί τά πιό λαϊκά καί πενέ- 
στερα στρώματα, καταργώντας τό είσιτήριο - 
θεωρικά-. Τώρα οί μαθητές μας δέ χαμογελούν 
είρωνικά, όταν ό δάσκαλος τούς μαθαίνει πώς τό 
αίώνιο θέατρο δέ γοητεύει μονάχα τό αύτί καί τό 
μάτι. Δέν είναι μόνο ψυχαγωγικό άλλά καί διδαχτικό 
μέ τήν έννοια πώς ξυπνάει τά ένδιαφέροντά μας, 
κεντρίζει τή φαντασία μας, μάς όδηγεϊ στήν ώριμη 
παρατήρηση τής άνθρώπινης σκέψης, τής άνθρώπι- 
νης συγκίνησης. Προπαντός γνωρίζουν τά παιδιά 
μας, κι έχει μεγάλη σημασία αύτό, πώς, άμα τό θέα
τρο καταντήσει σάλα γιά παραστάσεις καί τίποτε 
άλλο, άμα γίνει χτίριο όπου άντρες καί γυναίκες 
πάνε μόνο καί μόνο γιά νά γελάσουνε ή γιά νά νιώ

θουνε ξώπετσες συγκινήσεις, είναι ντροπή. Τό 
πόσο όμως τούτες οι θέσεις έχουν περάσει στό 
σχολείο μας, ή νιόφερτη στή θεατρική όμάδα μαθή
τρια τής Γ' Γυμνασίου Χριστίνα Κακριδή σέ μιά γρα
πτή της έξομολόγηση μαζί μέ άλλα γράφει: «Γίνεται 
μιά ώραία προσπάθεια στό σχολείο μας νά έρθουν 
τά παιδιά σέ μιά πρώτη έπαφή μέ τό θέατρο, μιά 
μορφή τέχνης, πού, όπως καί πολλές άλλες καλλι
τεχνικές δραστηριότητες, άδικείται άπό τό σχολικό 
πρόγραμμα. Δέν έχουμε καταλάβει, φαίνεται, πώς ή 
τέχνη, είτε θέατρο είναι αύτή, έ'ιτε μουσική, έ'ιτε 
ζωγραφική, είναι άπαραίτητη στό σύγχρονο 
άνθρωπο καί όδηγεϊ στήν τελείωση καί στήν 
κάθαρση μέσα άπό μιά πολύπλοκη δραστηριότητα 
έσωτερικής έξέλιξης. ' Ως μαθήτρια ένιωσα έντονη 
τήν έλλειψη αύτής τής τέχνης, τής άλληλεγγύης 
μέσα στήν τάξη, πού γεννιέται μέσα άπό κοινούς 
σκοπούς γιά τό ώραϊο καί, μιά πού ένδιαφερόμουνα 
άπό παλιά γιά θέατρο, προσχώρησα στή θεατρική 
όμάδα. Ζητούσα στό θέατρο νά πλουτίσω τόν έαυτό 
μου, νά δουλέψω μέσα στό σύνολο, νά παρακολου
θήσω άνθρώπους νά δημιουργούν κάτι πλατύ καί 
όμορφο καί πιό πολύ νά έπικοινωνήσω μέ τό κοινό. 
Πιστεύω πώς στό θέατρο δίνεται ή δυνατότητα νά 
άγγίξουμε ό ένας τόν άλλον, ό ήθοποιός τόν ήθο- 
ποιό, ό συγγραφέας τό θεατή. Τό θέατρο σά μορφή 
τέχνης είναι μιά διδασκαλία προσιτή καί εύχάριστη 
καί μιά πολύπλευρα φωτισμένη άλήθεια, άφού πηγά
ζει καί θρέφεται άπό τήν προσωπικότητα τού κάθε 
συνεργάτη...»

Κοντολογίς νομίζουμε πώς καί μόνο τούτα τά 
λόγια τής μαθήτριάς μας θά ήταν άρκετά, γιά νά μάς 
πείθουν νά συνεχίσουμε νά κάνουμε θέατρο στή 
Σχολή μας.

Γιάννης ' Ιππ. Μυλωνάς

T h e a t e r AG

Was soli man als zustandiger Lelter einer Thea- 
tergruppe an einer Schule schon schrelben? An 
einer Schule noch dazu, an der zwel andere Grup- 
pen in Sachen “ Theater" aktiv slnd, sozusagen als 
Konkurrenz.

Soil man aufzahlen, was man schon auf die 
BUhne gebracht hat, und sich dabei auf die Schul- 
tern klopfen “ wie wir's dann zuletzt so herrllch welt 
gebracht” , Oder erkennen, daB es eigentlich zu 
wenlg ist?
Soil man versprechen, was man noch alles machen 
will - und vielleicht doch nicht halten kann?
Oder soil man auf die “ schulischen” Aufgaben des 
Theaters verweisen: die Hirnleistung beim Rollen-

studium, die Konzentration, das Verstandnis “ werk- 
immanenter” Probleme, BUhne als Lebenshilfe, 
Theater als LIberwindung von Minderwertigkeits- 
komplexen (weiteres bei Aristoteles, Schiller, 
Brecht) usw. usf. - wie oft ist das alles schon gesagt 
und geschrieben wordeni

Also, was will man hier lesen?
Vielleicht sollte ich verraten, was wir in unserer 

AG machen; Training von Mimik, Gestik, Sprechen, 
Bewegung... aber da gebe ich ja mein ganzes Pro- 
gramm bekannt, und keiner kommt mehr zu mir in 
den Theaternachmittag. (Nach anfanglicher Eupho
ria brockelt die Teilnahme sowieso schon ab: Wahr- 
scheinlich sind einige enttauscht, deB sie nicht den



Szenen aus Mrozeks Satire 
"Auf hoher See” 
(AuffUhrung des 
Lehrer-Theaters anIaSlich 
des SchluSfestes 1980)



Hamlet spielen dUrfen!) Oder vielleicht, da3 wir 
Theater machen, urn die Kultur Athens urn eine 
Oase reicher zu machen. Welche Vermessenheit! 
Oder vielleicht, daB wir nach Kraften bemUht sind, 
Scheinwerfer zu organisieren, Rumpelkammern fUr 
Kulissen + Requisiten aufzustobern, Hausmeister, 
Direktoren, Putzfrauen und Lehrer gnadig zu stim- 
men, daB eine AuffUbrung mit all ihrem Drum + Dran 
+ Hinterher zustande kommen kann.
Oder vielleicht, daB...

Nein, das alles wUrde zu weit fdhren - und doch 
nichts helfen.

Sagen wir’s kurz:
Wir spielen, well es SpaB macht! In erster Linie fUr 
uns, in zweiter Linie fUr die Zuschauer, in dritter 
Linie fUr den Namen und das Renommee der 
Schule.

Und besser als ein Weiterlesen ist der wohlwollende 
Besuch einer unserer nachsten AuffUhrungen. Bis 
dahin toi, toi, toil 

AuffUhrungen:
Juni 80 Mrozek, “ Auf hoher See” (Lehrer). 
Dezember 80, Lesskov, “ Der Gast beim Bauern” 
(Schuler).

Geplante AuffUhrungen 1981:
Juni 81, Shakespeare, "Troilus und Cressida” 
(Schuler des Ludwigsgymnasiums MUnchen).

Weiss, “ Marat - Sade” (SchUler des Pestalozzi - 
Gymnasiums MUnchen).

Goethe, “ Urfaust”  (SchUler DSA). 
1981/82/83/84.......

Wilhelm Reuther

■ Ελληνικοί Χοροί

Oi έλληνικοί χοροί μαζί μέ τά δημοτικά τραγού
δια είναι μέρος τής λαογραφίας μας, τής έπιστήμης 
αύτής πού έχει σκοπό νά ερευνήσει τήν κατάσταση 
τού λαού στό παρόν, άλλά καί στό άμεσο καθώς καί 
στό μακρυνό παρελθόν του, σέ κάθε εκδήλωση, σέ 
κάθε δημιουργία του.

Είναι ή επιστήμη πού βοηθά τά έθνη στήν άναζή- 
τηση τής προέλευσής τους, τής καταγωγής τους, 
τών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τής φυλής τους 
μέ τίς άρετές καί τά έλαττώματά της, στήν άπόδειξη 
τής έθνικής συνέχειας ένός "Εθνους.

Γιά τούς χορούς λέγει ό Σιμωνίδης ότι είναι 
«βωβή ποίησις». Ό  Λεσβώναξ ό Μυτιληναϊος άπο- 
καλοϋσε τούς χορευτές «χειροσόφους», γιατί κινού
σαν τά χέρια τους μέ σοφία. ' Ο Λουκιανός χαρακτη
ρίζει «πάμφωνα» τά χέρια τών χορευτών καί τήν 
όρχηση σάν «γυμνάσιών τό κάλλιστον καί εύρυθμό- 
τατον». ' Ο Σωκράτης έπαινοϋσε τό χορό σάν «παμ- 
μερή άσκησιν». ' Ο "Ομηρος περιγράφει στό Σ τής 
Ίλιάδας χορό πού φιλοτέχνησε ό θεός "Ηφαιστος 
πάνω στήν άσπίδα τού ’ Αχιλλέα. ' Ο Λουκιανός 
περιγράφει χορό πού τόν όνομάζει «"Ορμον» κλπ.

Πολλοί άπό τούς σημερινούς χορούς διατηρούν 
όμοιότητες μέ τούς παλιούς, κυρίως ώς πρός τό 
ρυθμό καί τό μέτρο τών 7/8 πού τό συναντάμε 
σήμερα σέ πολλούς χορούς μας. "Οταν λοιπόν 
μιλάμε τήν "ίδια γλώσσα μέ τούς άρχαίους προγό
νους μας, τραγουδάμε τά 'ιδια μέτρα, χορεύουμε μέ 
τήν "ίδια κίνηση καί έκφραση, άποδεικνύουμε τήν 
έλληνικότητά μας καί τήν κληρονομική διαδοχή. Ό  
χορός άποτελεϊται άπό τήν κ ί ν η σ η ,  τό μ έ λ ο ς  
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καί τό λ ό γ ο. ' Επομένως είναι άπαραίτητος καί ώς 
μέσο διαπαιδαγώγησης τών παιδιών στά σχολεία. 
Διότι έκτός'από τή δημοτική μας μουσική καί τά 
βήματα, πού σάν γυμναστική πιά γυμνάζουν τό παιδί 
καί τό βοηθούν νά έκφράσει χορεύοντας τά εύγενή 
του αίσθήματα, νά διαμορφώσει τό χαρακτήρα του 
καί νά καλλιεργήσει τήν ψυχή του.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο ώφέλιμο είναι νά 
άσχολούνται τά παιδιά στή σχολική τους περίοδο μέ 
τούς έλληνικούς χορούς, άφοϋ τά βοηθάνε γενικά 
στή σωματική καί ψυχική τους άνάπτυξη.

Στή Γερμανική Σχολή Αθηνών άπό τό έτος 
1958 άποτελούν μέρος τού μαθήματος τής γυμνα
στικής. Στήν έπιθυμία τών παιδιών νά μάθουν όλο 
καί περισσότερους χορούς μέ καινούρια καί έντε
χνα βήματα μέ όλα τά είδη τής δημοτικής μας μου
σικής, άνταποκρίθηκε ή Σχολή δημιουργώντας άπό 
τό σχολικό έτος 1868/69 τόν Ελεύθερο 'Όμιλο 
' Εργασίας ' Ελληνικών Χορών. Αύτό ήταν μιά μεγά
λη έπιτυχία, γιατί τά παιδιά μπορούσαν νά έξασκη- 
θούν περισσότερο καί είδικότερα μέ χορούς άπό 
όλη τήν ■ Ελλάδα: Μακεδονία, "Ηπειρο, Θράκη, Στε
ρεά Ελλάδα, Νησιά Αιγαίου, Κρήτη, Θεσσαλία καί 
Πελοπόννησο. Τούς δόθηκε ή εύκαιρία νά φορέ
σουν άρκετά έ'ιδη γνήσιων έλληνικών φορεσιών. 
'Εκτός όμως άπό τήν άσκηση, δόθηκαν παραστά
σεις στή Σχολή μέ έλληνικούς χορούς, άκόμη καί 
ταξείδια στή Γερμανία έγιναν, όπου δόθηκε στά παι
διά ή εύκαιρία νά χορέψουν σέ διεθνείς γυμναστι
κές καί φολκλορικές όργανώσεις. Παντού ή συμμε
τοχή τών παιδιών σημείωσε έπιτυχία, γιατί τά παιδιά



χόρευαν μέ κέφι, γιατί άγαποϋσαν τούς χορούς μας 
καί τή μουσική μας. Συνεπαρμένα λοιπόν άπό τόν 
ενθουσιασμό δημιουργούν κάθε φορά κάτι καλύ
τερο, άνεβάζοντας έτσι τό επίπεδο τών σχολικών 
χορών σέ ένα μεγαλύτερο, σχεδόν επαγγελματικό.

’ Επίσης στόν 'Ελεύθερο Ομιλο Εργασίας τών 
■ Ελληνικών Χορών έχουν τήν εύκαιρία νά ιαάθουν 
τούς χορούς μας καί παιδιά άπό τό γερμανικό τμήμα 
τής Σχολής καί νά συμμετάσχουν στις παραστάσεις 
μαζί μέ τά ' Ελληνόπουλα.

Ελένη Τερζάκη -  Ήλιοπούλου

ζεκινήσαμε πριν 4 χρόνια μιά καινούρια ζωή σ 
ένα καινούριο σχολείο γεμάτες έλπίδες, όνειρα κι 
έρωτηματικά.

Γραφτήκαμε στήν AG τών έλληνικών χορών 
χωρίς νά ξέρουμε άκριβώς τί προοπτικές είχαμε.

Μά όλες άγαπήσαμε αύτή τήν όμάδα καί τις δρα- 
στηριότητές της άπ’ τήν πρώτη κιόλας στιγμή. 
Πήραμε τό «βάπτισμα τού πυρός» άπό τήν πρώτη 
κιόλας χρονιά δίνοντας τήν πρώτη μας παράσταση 
στά ΘΟάχρονα τού σχολείσυ. Η πρώτη αύτή έπαφή 
τής όμάδας μέ τό κοινό μάς έκανε νά νιώσουμε κάτι 
ξεχωριστό, όχι μόνο γιατί μάς έδινε τή χαρά πώς 
είχαμε κι έμεϊς συμβάλει στις έκδηλώσεις τής Σχο

λής, άλλά καί γιατί μάς πρόσφερε τήν εύκαιρία νά 
ζήσουμε σά σύνολο τή χαρά τής έπιτυχίας. Κι ήρθε 
ή δεύτερη παράσταση στό σχολείο κι άλλες δύο στό 
Hilton, όπου ό Σύλλογος τών Γονέων είχε καλέσει 
τήν όμάδα μας. Κι ήρθαμε πιό κοντά ή μία στήν άλλη 
καί γνωριστήκαμε. Κι ό ένθουσιασμός μεγάλωνε, οί 
γνώσεις πλάταιναν, οί προοπτικές εύρύνονταν.... κι 
ό καιρός περνούσε. "Ωσπου πέρυσι φτάσαμε στήν 
κορυφή τής λιλιπούτιας «καριέρας» μας, άν μπορεί 
κανείς νά τής δώσει αύτό τό χαρακτηρισμό, μ' ένα 
ταξίδι στή Γερμανία. ' Η πρόσκληση ήρθε άπό τό 
«Albert Schweizer Gymnasium» τού Leonberg, όπου 
κάθε χρόνο όργανώνεται μιά διεθνής συνάντηση 
γυμναστικών καί φολκλορικών όμάδων.

"Ηταν μιά συναρπαστική έμπειρία πού έδωσε σέ 
μερικές άπό μάς τήν εύκαιρία νά γνωρίσουν κορί
τσια άπό διάφορες χώρες, νά πάρουν δείγματα τής 
χορευτικής τους παράδοσης, νά ζήσσυν δέκα άξέ- 
χαστες μέρες μιά ξέγνοιαστη ζωή σ ’ ένα όμορφο 
τόπο. Τώρα, ο ί”ιδιες έμεϊς έτοιμάζοντας μιά άκόμα 
παράσταση κοιτάζουμε πίσω μας μέ νοσταλγία τά 
πρώτα μας βήματα καί ύποσχόμαστε, άκόμα κι όταν 
άποφοιτήσουμε, νά μήν ξεχάσουμε τά όσα μάς πρό
σφερε ή AG τών έλληνικών χορών καί ή δασκάλα 
μας.

Γεωργία Μητροπούλου 11Β 
(Β2 Λυκείου)



Aus der SaarbrUcker Zeitung vom 2. Januar 1980, geschrieben von Dr. Ursula Spindler-Niros

F]ine Jugendbuchautorin auf der Suche nach Wirklichkeit

Renate Welsh: „Musen, die 
kiissen, gibt es nicht mehr“

V on Flensburg bis hinunter ins siid- 
liche Burgenland hat sie Schulklas- 

sen besucht und mit jungen Leuten aus 
ihren Biichern gelesen und uber ihre 
Bucher gesprochen, doch nun war sie an 
eine deutsche Schule gekommen, die gut 
zweitausend Kilometer sudlicher liegt als 
die sudlichste Schule in deutschsprachi- 
gem Land. Die Wienerin Renate Welsh, 
die fiir ihren Roman ,Johanna" in die- 
sem Jahr den Deutschen Jugendbuch- 
preis erhalten hat, war eine Woche lang 
an der Deutschen Schule Athen zu Cast. 
Zwischen Montag und Freitag wanderte 
sie von Klasse zu Klasse, deutscher and 
griechischer im Wechsel, war auch in den 
Pausen noch und nachmittags wieder 
ganz Ohr fur die dann meist privateren 
Fragen, fuhr mittags im Schulbus mit, 
der von einem Ende der Stadt zum 
andern eine Strecke zurucklegt, fiir die 
man je nach Verkehrslage manchmal so 
lang braucht wie fur eine Reise von 
Saarbriicken nach Strafiburg.

Die Struktur der Deutschen Schule 
Athen ist ganz anders als bei den Schu- 
len „zu Hause". Sie vereinigt vom Kin
dergarten uber Grand-, Haupt- und Real- 
schule bis zum Gymnasium alle Schulty- 
pen gleich einer Gesamtschule, jedoch 
nicht in integrierter Form, und vor allem; 
Sie besteht aus einem deutschen und 
einem griechischen Zweig. Beide unter- 
scheiden sich nicht nur dadurch, daD im 
einen junge deutsche, im andern griechi- 
sche Staatsburger vor der Tafel sitzen, 
dafi im einen nach deutschem, im andern 
nach griechischem Schuisystem gelehrt 
wird. sondern auch dadurch, dafi der eine 
fiir alle in Athen lebenden deutschen 
Kinder, die auf einen deutschen Schulab- 
schluO angewiesen sind, frei zuganglich 
ist, wahrend die griechischen Schuler 
nur iiber eine Prufung ihrer deutschen 
Sprachkenntnisse aufgenommen werden. 
Aus dieser Diskrepanz zwischen offenem 
Zugang einerseits und strenger Auswahl 
andererseits ergibt sich in den deutschen 
Klassen ein merklicheres Leistungsge- 
falle als in den griechischen, in denen es 
auch viel seltener passiert, dafi jemand 
..sitzenbleibt". — Solche und andere 
Eigentiimlichkeiten werden im intensi- 
veren Gesprach mit den Schiilern auch 
durchaus spurbar.

Irgend jemand von den Erwachsenen 
hat wahrend der Lesungen der Jugend- 
buchautorin gesagt: „Solche Probleme", 
wie die namlich, die Renate Welsh in 
ihren Biichern und in Diskussionen aufs 
Tapet bringt — „die gibt’s hier ja gar 
nicht!" Durch die Fenster blickt man auf 
die weiBen Marmorfelder des Pentelikon, 
aus denen das Baumaterial fiir die alten 
Tempel gebrochen wurde, auf Zypressen,

auf ein Kirchlein im traditionellen 
byzantinischen Stil, auf die weiBen Aus- 
laufer der Riesenstadt, die sich hier im 
Norden in Pinienwaldern verliert. 
Suchen und finden junge Leute hier die 
heile Welt und nichts als die heile Welt.?

Renate Welsh schreibt fiir Kinder und 
Jugendliche iiber Dinge, die in unserer 
Gesellschaft nicht so in Ordnung sind, 
wie sie vielleicht scheinen, iiber soziale 
Ungerechtigkeiten, iiber gesellschaftliche 
Unterschiede und ihre Auswirkungen auf 
Einzelschicksale und iiber Menschen, die 
durch Herkunft Oder Ereignisse in 
AuBenseiterrollen gedrangt werden. So 
schreibt sie zum Beispiel iiber die'Selbst- 
behauptungskampfe eines unehelich 
geborenen und von der Mutter abgescho- 
benen Madchens, uber einen Jungen, 
dessen Vater „sitzt", iiber eine Siebzehn- 
jahrige vorm Jugendgericht — iiber 
Schicksale, fur die vor allem entschei- 
dend ist, wie „die anderen" reagieren . . .

In Deutschland gebe es das wohl nicht 
mehr so sehr, daB Menschen wegen ihrer 
Herkunft abgelehnt wiirden, in Griechen- 
land jedoch immer noch, sagt ein griechi
scher Junge. Es sei wohl vielmehr so, daB 
man es in Deutschland bloB besser 
gelernt hatte, solche Ressentiments zu 
verstecken, erwidert Renate Welsh. 
Spontan und intensiv, sei es mehr im 
Reden, sei es mehr im gespannten Zuho- 
ren, zeigt sich, daB solches auch in Athen 
Probleme sind, die deutsche wie griechi- 
sche Jugendliche nicht nur etwas, son
dern sogar sehr viel angehen.

Vor allem aber muB Renate Welsh, die 
zu gern wissen mochte, „was ihr von dem 
denkt, was ich euch zu sagen habe", Fra
gen iiber sich selbst beantworten, die 
sich von Klasse zu Klasse gleichen und 
auch in Deutschland dieselben sind wie 
in Griechenland und wohl auch 
anderswo; „Wie sind Sie denn darauf 
gekommen, das zu schreiben?", „Wie 
lange brauchen Sie fiir so ein Buch?“, 
„Haben Sie in der Schule gute Aufsatze 
geschriebenT* Standardfragen, auf die sie 
niemals Standardantworten bereit hat, 
sondern bewuBt nach neuem Uberlegen 
immer neu reagiert. Sie sagt, sie schreibt 
dann, wenn sie auf „ein Stiick Wirklich
keit" stoBt, von dem sie findet, „daB es 
nicht nur mich, sondern auch euch 
angeht", wenn es „passiert, daB ich iiber 
was stolpere, das mich ganz wiitend 
macht", sie braucht fiir ein Buch ein bis 
zwei Jahre, denn „Musen, die kiissen, 
gibt es nicht mehr", und das, woriiber sie 
schreibt, das muB sie genau kennenge- 
lernt haben, fiir ihr Buch „Der Staatsan- 
walt kiagt an" hat sie neun Monate lang 
Tag fur Tag im Jugendgericht gesessen.

Viele ihrer Schulaufsatze sind gut beno- 
tet worden, aber oft auch hat sie ein 
„Thema verfehlt" schlucken miissen, und 
mit der Rechtschreibung hat sie noch 
heute Probleme. . .

Als sie selbst die Schulbank druckte, 
hat sie sich Schriftsteller immer „kluger. 
besser, einsichtiger" vorgestellt, „das 
Gegenteil von mir — so hoch oben auf 
einem Podest". Jetzt, da sie hoch oben 
auf dem Pult sitzt — den Stuhl hat sie in 
jeder Klasse verschmaht —, „stellt“ sie 
sich den 12- bis 16jahrigen, mit denen sie 
das Gesprach sucht, denen sie vorliest. 
Sie weiB, daB sie ..abgepriift" wird, daB 
den Jugendlichen nichts wichtiger ist als 
Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit bei ihr 
selbst wie bei den Sachen, die sie 
schreibt: Genau wie in Deutschland 
interessiert die Athener Schuler, ob ihre 
Geschichten auch wirklich „wahr“ sind. 
Sie sind es.

Doch genau so, wie die jungen Leute 
durch ihre Fragen sich ein Bild von ihr 
zusammenpuzzeln, beobachtet Renate 
Welsh mit Augen und Ohren, denn das 
gehort zu ihrem Beruf, ebenfalls sehr 
genau. Und sie sah und horte einiges, das 
anders ist als in den Schulklassen 
Deutschlands: An der Deutschen Schule 
Athen erschienen ihr die Schuler insge- 
samt „artiger", disziplinierter gegenuber 
den Lehrern, aber auch und vor allem sei 
der Klassenzusammenhalt enger, und 
jene vielleicht haBlichste Fcrtge des 
Numerus-clausus-Drucks — Konkurrenz- 
kampf und Unkameradschaftlichkeit — 
die habe an dieser Schule offensichtlich 
noch keinen Eingang gefunden.

Es war nicht nur Interesse fiir die 
bekannte Autorin, das die Athener Schil
ler so begeistert mitgehen lieB, es war 
geradezu ein Nachholbediirfnis an alters- 
gemaBer und guter Literatur, das sie 
auch noch selbst in den kleinsten Pausen 
in die Ausstellung trieb, die eine der vier 
deutschen Buchhandlungen Athens orga- 
nisiert hatte. Eine deutsche Schule im 
Ausland hat — so Direktor Kurt Roeske 
— weit mehr als im Inland die Aufgabe, 
den Lesehunger der jungen Leute zu 
wecken und zu fordern — und sie hat es 
dabei viel schwerer. In Athen kann der 
Deutschlehrer nicht einfach auf die Exi- 
stenz von Leihbuchereien verweisen, und 
die Schulbibliothek — ja, die ist zwar vor- 
handen, aber wegen Raummangels in ein 
Kabauschen gedrangt, in dem man nicht 
selber schmokern und auswahlen 
kann. . .  So muB halt doch fast jedes 
Jugendbuch gekauft werden, und das 
Taschengeld ist auch nicht hoher als in 
Deutschland, wohl aber meist die Preise.

Irene Minas



Sommerfest in der Grundschuiabteilung

► tart:
Ausgangspunkt war fUr SchUler, Eltern und Lehrer der Wunsch nach einem gemeinsamen frdhlichen 
SchuljahresabschluB. Chor- und FIdten-AG sollten dabei fUr ihre Darbietungen einen groBen Zuhbrer- 
kreis finden.

Xganisation;
Diskussion an zwei Abenden mit Elternvertretern und Lehrern Uber die verschiedenen Mbglichkeiten der 
Festgestaltung.

Momente,
die bei der Planung bedacht wurden:
Welche Spieie wecken allgemeines Interesse, sind alle Altersstufen berUcksichtigt, hat jedes Spiel 
seinen richtigen Standort (Vermeiden von Gedrange), sind Gefahrenmomente ausgeschaitet, stehen 
genUgend Heifer zur VerfUgung, wie werden die Preise beschafft, sollen diese bei ailen Spielen ausgege- 
ben werden, und stehen sie im rechten Verhaltnis zum Spielgedanken, wie werden jedem Kind gleiche 
Spielchancen garantiert?

Methode:
"Spielkarte” , die sich als einfaches und sicheres Verfahren fUr einen reibungsiosen Spielablauf erwies: 
Jeder Grundschiiler konnte sich vor dem Fest fUr 100.-Dr. eine Spielkarte kaufen, auf der alle Angebote 
symbolisch dargestellt waren. Durch Ausstreichen des entsprechenden Symbols wurde jede Inan- 
spruchnahme vermerkt. Mit dem Erwerb eines Einzelbons konnten beliebte Spiele wiederholt werden.

Indphase der Vorbereitung:
Jede Klasse (Schuier, Eltern, Lehrer) wandte sich nun ihrem selbstgewahiten Aufgabenbereich zu: 
Eltern organisierten Kaffee-, Kuchen-, Getranke- und WUrstchenbuden. SchUler und Lehrer stellten die 
Spielkarten und viele nette Preise her. Gemeinsam wurde nach Spenden fUr den Flohmarkt und die 
Tombola gesucht.

laumplanung:
Auf dem Schulhof, dem Reprasentationshof und der Kindergartenwiese erfoigte mit vielen Helfern der 
Aufbau am Samstagmorgen (schulfrei).

'estverlauf:
Eine schwungvolle, mitreiBende Kantate, die der Rektor der Grundschule, Wilhelm Kupper, mit der Chor- 
und Floten-AG einstudiert hatte, eroffnete am Nachmittag das Fest.
AnschlieBend vergnUgten sich Kinder und Erwachsene an Buden (Ringezielen, BUchsenwerfen, Nagel- 
balken, KerzenschieBen, Fischeangein) und Bahnen (Geschicklichkeits- und Verkleidungsbahnen, 
SackhUpfen und Eierlaufen). Zum Ausruhen und Erzahlen luden gemUtliche (wenn auch wenige) Sitz- 
gruppen ein, an denen Kaffee, Kuchen, WUrstchen und Getranke gereicht wurden.

Inde des Festes:
Gegen 2o Uhr volizog sich der gut organisierte Abbau.

>oll und Haben:
Der Erlos durch Spielkarten und Tombola wurde als Grundstock zum Aufbau einer SchUlerbibliothek 
verwendet.

Γ orschluB:
Der allerseits bestatigte Erfoig eines solchen Festes ist der beispielhaften Kooperation von SchUlern, 
Eltern und Lehrern zu verdanken.

Adelheid Pavlaki 
Ingrid Papachristou 
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Πολυήμερες εκδρομές έσωτερικοΰ

■ Ως πολυήμερες έκδρομές ’ Εσωτερικού νοούν
ται όσες περιορίζονται μέσα στό χώρο τής ελληνι
κής επικράτειας. Ό  σκοπός των είναι πολλαπλός: 
μορφωτικός, βιωματικός, ψυχαγωγικός. 'Επιδιώκε
ται δηλαδή μ' αύτές νά γνωρίσουν οί μαθητές, βλέ
ποντας καί άκούγοντας τις σχετικές κατατοπιστικές 
όμιλίες-ξεναγήσεις, μνημεία καί τόπους πού παρου
σιάζουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα άρχαιολογική, 
έθνική, ιστορική ή άπλώς παρέχουν άντιπροσωπευ- 
τικές εικόνες τού τοπίου καί τής ζωής στήν έπαρχία 
καί τήν ύπαιθρο τής πατρίδας μας σήμερα· νά βιώ- 
σουν όχι μόνο γνωστικά άλλά καί συναισθηματικά 
τήν άμεση έπαφή τους μέ τά μνημεία, τά τοπία καί 
τή ζωή στήν ύπαιθρο- νά ψυχαγωγηθούν καί μέ τήν 
πλούσια έναλλαγή νέων έντυπώσεων καί μέ τήν 
πολύωρη συναναστροφή άναμεταξύ τους - καί μέ 
τούς καθηγητές τους - έξω καί μακριά άπό τό χώρο 
καί τήν «άτμόσφαιρα» τού σχολείου καί τής τάξης, 
άκόμα καί νά ψυχαγωγηθούν, όποτε προσφέρεται ή 
εύκαιρία, έτσι όπως σάν νέοι άνθρωποι τό έπιθυ- 
μούν, Τά λίγα αύτά λόγια γιά τό σκοπό τών πολυήμε
ρων έκδρομών είναι, νομίζω, άρκετά, δεδομένου ότι 
οί γραμμές αύτές δέν πρόκειται καί δέν τό θέλουν 
νά είναι παιδαγωγική πραγματεία έπί τού θέματος.

25 Απριλίου 1957, πρώτο σχολικό έτος τής 
μεταπολεμικής λειτουργίας τής Γερμανικής Σχολής 
Αθηνών, Πρώτη έξόρμηση. Ξεκινούμε πρω'ί'-πρω'ι". 

Στόχος μας τό ' Αγρίνιο γιά διανυκτέρευση- τό άπο- 
γεματάκι μένουμε δυό περίπου ώρες στό Μεσο
λόγγι, όπου έπισκεπτόμαστε τόν ιερό χώρο τού 
' Ηρώου καί τό Δημαρχείο. Καταφθάνομε άργά στό 
Αγρίνιο. Συμμετοχή: μαθητές, μαθήτριες, καθηγη

τές, καθηγήτριες περίπου έκατό! Τρία πούλμαν 
πολύ καλά καί όδηγοί έξαίρετοι. 26 'Απριλίου. Ξεκι
νάμε άπό τό ' Αγρίνιο άξημέρωτα. Βναι ή δεύτερη 
καί κυριότερη ήμέρα τής έκδρομής μας. Τραβάμε 
γιά ' Αμφιλοχία, Λευκάδα, Νυδρί, πού είναι τό κέν
τρο ένδιαφέροντος αύτής τής ήμέρας: έκεϊ έζησε 
πολλά χρόνια σέ σπίτι δικό του ό ιδρυτής τής Σχο
λής μας, ό διάσημος άρχαιολόγος WILHELM DOR- 
PFELD, έκεϊ έπεξεργάστηκε τή θεωρία του, πώς ή 
όμηρική 'Ιθάκη είναι ή σημερινή Λευκάδα, έκεί 
πέθανε, έκε ϊ είναι κι ό τάφος του' έξάλλου έφέτος 
(1956-57) έχουν συμπληρωθεί έξήντα χρόνια άπό 
τήν ίδρυση τής Σχολής.

' Η διαδρομή, λίαν περιπετειώδης, κράτησε 4-5 
ώρες, δέ θυμούμαι άκριβώς. Οί παλιότεροι κάτι 
ξέρουν γιά τήν κατάσταση τού όδικού δικτύου τής 
χώρας μας έκεϊνα τά χρόνια. Σέ μερικά σημεία χρει
άστηκε νά κατεβαίνουμε άπό τά πούλμαν, γιά νά 
μπορέσουν, άδεια, νά διαβούν κάτι ποταμάκια! Γρα- 
φικότητες! "Ηρωες τής ήμέρας, φυσικά, οί όδηγοί.

Μέχρι νά μάς λένε άπό τό μικρόφωνο ιστορίες καί 
άνέκδοτα, γιά νά τονώσουν τό ήθικό μας. Πάντως 
φτάσαμε στό Νυδρί. Καταθέσαμε τό στεφάνι μας 
στόν τάφο τού DORPFELD. Κάναμε μέ βενζίνες τό 
γύρο τής Μαδουρής, τού νησιού τού Βαλαωρίτη. Καί 
- όχι άσήμαντοΙ - άπολαύσαμε κάτω άπό πλατάνια, 
δίπλα σέ μιάν όλόδροση πηγή, καταπεινασμένοι, ένα 
θαυμάσιο γεύμα -άρνιά στή οούβλα, κοκορέτσι, 
ψωμί σταρένιο, μαρούλια όλόφρεσκα, φέτα ντόπια, 
Βάκχος, κι αύτός ντόπιος. "Ας ειπωθεί άλλη μιά 
φορά ένα εύχαριστώ στό δάσκαλο τού χωριού πού 
είχε φροντίσει γιά όλα. Μέ τό σχολείο του κρατή
σαμε στενή έπαφή γιά πολλά χρόνια. Στήν έπι- 
στροφή μας, φυσικά, νυχτωθήκαμε. ' Η ταλαιπωρία 
σήμερα έχει πιά ξεχαστεί. ' Εξάλλου τό φεγγάρι 
έξαΰλωνε τά τοπία τής διαδρομής κι ό κομήτης πού, 
είχε έμφανιστεϊ έκείνη τή νύχτα, μέσα σέ άπόλυτη 
άτμοσφαιρική διαύγεια, έδινε στό στερέωμα -τί νά 
πώ;- κάτι τό μοναδικό. Κατορθώσαμε νά γυρίσουμε 
στό 'Αγρίνιο σώοι καί άβλαβεΐς. 27 'Απριλίου, 
ήμέρα τής έκδρομής τρίτη. Στόχος μας, πάνω στή 
διαδρομή ' Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία, τό φυσικό 
τοπίο τής όρεινής Ρούμελης, διάσπαρτο άπό ιστορι
κές άναμνήοεις, μέ έπίκεντρο τό Μικρό Χωριό. Οί 
φήμες πού μάς έφεραν έκεί έπιβεβαιώθηκαν όλες: 
ύπήρχε ό ξενώνας, όπου μάς περίμενε έξαίσια έτοι- 
μασμένο καί σερβιρισμένο τό γεύμα, ύπήρχε τό 
«Ξενοδοχείο τού χωριού», ή μικρή γεννήτρια πού 
έξυπηρετούσε τις άνάγκες τού χωριού σέ ρεύμα, ό 
δρόμος, χωματόδρομος έστω, άλλά βατός, πού 
ένωνε τό χωριό μέ τήν κεντρική «άρτηρία», όλα 
έργο τών "ίδιων τών χωρικών, μέ πρωτοβουλία τού 
Πρόεδρου τής Κοινότητας καί τού δασκάλου, καί μέ 
χρηματικήν ένίσχυση τών «άμερικάνων» τού χωριού. 
Καί τό άπρόοπτο: καθώς πηγαίναμε νά έπιβιβα- 
στούμε στά πούλμαν γιά τήν άναχώρηση: οί ξενιστές 
μας έμφανίζονται μέ τρία πελώρια ταψιά καρυδό
πιτα, γνήσια καί άφράτη, πού τιμήθηκε δεόντως. 
Διανυκτέρευση στή Λαμία. ' Η τέταρτη ήμέρα ήταν 
ή ήμέρα τής έπιστροφής στήν Αθήνα. Μικρή στά
θμευση στό Λέοντα τής Χαιρώνειας, μεγαλύτερη 
καί σπουδαιότερη στις άμόλυντες άκόμα Θερμοπύ
λες - δέν ύπήρχε τότε ούτε ή νέα έθνική όδός ούτε 
ό «Λεωνίδας»!

' Από τότε δέν πέρασε χρόνος χωρίς νά πραγμα
τοποιήσει ή Σχολή τήν πολυήμερη ή τις πολυήμερες 
έκδρομές της στό έσωτερικό τής χώρας μας. Παλι- 
ότερα γινόταν μιά ένιαία έκδρομή γιά τούς μαθητές 
τών άνωτέρων τάξεων. Τά τελευταία χρόνια τό 
καθένα άπό τά τρία τμήματα τής Γ' Λυκείου κάνει 
τή δική του ξεχωριστή έκδρομή. ' Η Πελοπόννησος, 
καί ή δυτική ( Ολυμπία, Πύλος, Μεθώνη) καί ή
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(Madchen, 
16 Jahre)



κεντρική (Άνδρίτσαινα, Βάσσες), καί ή άνατολική, 
Ιδιαίτερα ή Λακωνία (Μυστράς, Μονεμβασία, Γεράκι)· 
ή δυτική Στερεά (Μεσολόγγι)' ή Ήπειρος ('Άρτα, 
Νικόπολη, ’ Ιωάννινα, Μέτσοβο)' ή Κέρκυρα' ή 
Θεσσαλία (Μέγδοβας, Πόρτα Παναγιά, Μετέωρα, 
Πήλιο)· ή Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Βερ
γίνα, "Ολυνθος, "Αγιο "Ορος, "Εδεσσα, Πρέσπες, 
Καστοριά)· ή Ρόδος, ή Κρήτπ χουν δεχτεί τήν έπί- 
σκεψη μιάς έκδρομικής μας όμάδας, μιάν ή περισ
σότερες φορές.Τό ρεκόρ έχει ή Κρήτη: έφτά 
φορές!

Πάντοτε προηγείται μελετημένη, προσεκτική 
όργάνωση καί προετοιμασία. ' Ο σκοπός παραμένει 
ό "ίδιος, όπως έκτέθηκε στήν άρχή: μορφωτικός, 
βιωματικός, ψυχαγωγικός, σέ Ισορροπημένη άναλο- 
γία. Οί σκοποί, ώς γνωστόν, είναι Ιδανικά' άλλοτε 
προσεγγίζονται περισσότερο, άλλοτε λιγότερο. Διά
φοροι παράγοντες, άνθρώπινοι, π.χ. ή ποιοτική σύν
θεση τής όμάδας, καί έξωανθρώπινοι, π.χ. ό καιρός 
κ.ά. βοηθούν ή θέτουν έμπόδια καί όρια στήν έπί- 
τευξή τους. Τό άπρόοπτο, π.χ. μιά βλάβη τού αύτο- 
κινήτου, μιά καθυστέρηση γιά τόν άλφα ή βήτα λόγο, 
κάτι πού δέν πάει καλά στό ξενοδοχείο ή τό έστιατό-

ριο, άλλοτε ταλαιπωρεί, χαλάει τή διάθεση, άλλοτε 
πάλι έρχεται νά δώσει μιάν άπροσδόκητη νότα εύθυ- 
μίας, άκόμα καί νά πλσυτίσει τό βιωματικό περιεχό
μενο τής έκδρομής.

Επειδή άπό τό 1956-57 'ίσαμε σήμερα έχουν 
περάσει είκοσι πέντε χρόνια, είναι φυσικό νά έχουν 
άλλάξει πολλά πράγματα. ' Ο κόπος τής προετοιμα
σίας τά παλιά χρόνια ήταν άφάνταστα μεγαλύτερος- 
σήμερα μέ τήν άνάπτυξη, τουριστική καί άλλη, έχει 
βέβαια περιοριστεί. Παλιότερα γιά τά ξενοδοχεία 
μάς άρκοΟσε νά είναι καθαρά' σήμερα θέλουμε 
δωμάτια μέ ντούς. Στά συγκοινωνιακά μέσα προχω
ρήσαμε στό άερσπλάνο καί πρώτη θέση στό πλοίο. 
Τά πρώτα χρόνια ό χώρος καφενείου ή έστιατορίου, 
πρόχειρα διασκευασμένος μάς Ικανοποιούσε γιά τό 
άπαραίτητο, δικαιολογημένο, πάρτυ τής έκδρομής· 
σήμερα θέλουμε νυκτερινό κέντρο (ντισκοτέκ). 
Αύριο;
"Ας είμαστε αισιόδοξοι, ή τύχη μάς στάθηκε ίσαμε 
τώρα-χτύπα ξύλο! -εύνοϊκή! Μιά καλή παράδοση 
έχει ριζώσει καί πρέπει νά συνεχιστεί.

' Ιδομενεύς Γ. Παπαδάκης

25 Jahre Internationale SchUlerbegegnungen

"πολλών δ' άνθρώπων "ιδεν άστεα καί νόον 
έγνω’’

(Homer, Odys. α, 13)

Dieser Bericht Liber die 25 Begegnungsaktionen, 
welche die griechische Abteilung der Deutschen 
Schule Athen im vergangenen Vierteljahrhundert 
mit verschiedenen Schulen im Auslande durchfUh- 
ren durfte, stellt den Versuch dar, nicht nur Uber den 
Verlauf dieser 25 Auslandsfahrten, sondern auch 
etwas Qber den Sinn und die Aufgabe dieser Begeg- 
nungen zu berichten. Man sollte sich aber von dem 
als Motto oben angefUhrten homerisohen Vers aus 
der Praambe! der Odyssee nicht verleiten und zu 
falschen Erwartungen irrefUhren lassen, die Zeus- 
tochter Muse werde "auch uns ein weniges" von 
den Irrfahrten unserer "vielgeviianderten” SchUler 
erzahlen. Die Sache liegt bei uns ganz anders: Die
ser schlichte zusammenfassende Bericht entbehrt 
jeden dichterischen Schwungs, und gleichzeitig 
weist er auch andere merkliche Unterschiede zur 
homerisohen Odyssee auf. Die einzige Ahniichkeit 
zu ihr liegt in den "Irrfahrten”  in die weite Welt. 
Dabei muB man jedoch vermerken, daB unsere 
Fahrten ins Land der Hyperboreer immer glUcklich 
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endeten, indem unsere jungen Reisegefahrten voll- 
zahlig und wohibehalten heimkehrten, wahrend 
Zeus "den Tag der RUckkunft”  samtiichen Gefahr- 
ten des "gottergleichen” Odysseus nahm. Und 
schlieBlich war doch das eigentliche Ziel unserer 
Fahrten nicht die Zerstorung des "heiligen Troja” , 
sondern die freundliche Begegnung mit unseren 
Mitmenschen.

SchUlerbegegnung als Problem tauchte bereits 
im ersten Schuljahr (1956/57) auf, als einige SchU- 
lergruppen aus Deutschland unserer damals in der 
MetsovoustraBe liegenden Schule einen Besuch 
abstatteten. Die Tatsache der Wiedereroffnung der 
Deutschen Schule in Athen gab damals manchem 
deutschen humanistischen Gymnasium den AnIaB, 
eine direkte Verbindung mit unserer Schule zur 
eventuellen Verwirklichung einer deutsch-griechi- 
schen SchUlerbegegnung zu suchen. Unsere 
Schule kam jedoch erst allmahlich auf den wahren 
Begriff der Begegnung, als unsere ersten SchUler- 
fahrten durchgefUhrt wurden.

S i n n  d e r  S t u d i e n f a h r t e n
In unserer reiselustigen Zeit legte man den 

Schwerpunkt einer Auslandsfahrt zunachst auf die



Reise selbst, woraus man im besten Falle eine glUck- 
liche Verbindung von Erholung und Studie Oder bei 
einer Deutschlandfahrt eine Erganzung bzw. Vertie- 
fung der deutschen Sprachkenntnisse der Fahrtteil- 
nehmer erwarten konnte. Darauf waren hauptsach- 
lich die Bitten der Eitern unserer SchUier und vor 
aliem der SchUler selbst gerichtet, die aus wohiver- 
standiichen GrUnden den Gedanken an eine Reise 
ins “ Land ihrer Sehnsucht” mit Freude aufnahmen. 
So drangten beide Seiten, eine Entscheidung dar- 
Uber zu treffen.

Unsere Schule hatte aiso genUgenden AniaB, 
sich gleich mit dieser Frage zu befassen. Da der 
Bildungswert einer Studienreise fUr Schuler unbe- 
stritten ist, hat sie sich grundsatzlich bereit erkiart, 
SchUlerfahrten nach Deutschland in Aussicht zu 
stellen, und zwar aus foigenden padagogischen 
Erwagungen. Es gibt so unsagbar vieles fUr unsere 
SchUier, was sie erst richtig begreifen konnen, wenn 
sie das Land ihrer deutschen Lehrer gesehen 
haben. Dabei sollten die Schuler zunachst die deut- 
sche Landschaft in ihrer Mannigfaltigkeit und der 
damit verbundenen Verschiedenheit des Pflanzen- 
wuchses und der Tierwelt samt ihrer wirtschaftii- 
chen Bedeutung naher kenneniernen, als es im 
gewohniichen Schuiunterricht mdglich war. Und 
nicht nur auf das Verstandnis fUr Erdkunde und Bio- 
logie solite eine Deutschiandfahrt befruchtend wir- 
ken, sondern sie solite vielmehr unseren SchUlerin- 
nen und Schulern persdniiche EindrUcke von der 
aiteren und der neueren deutschen Kuitur, nicht 
zuletzt aber auch vom heutigen Familien- und 
Geseilschaftsleben in Deutschland vermitteln. 
Diese Fahrten haben unterder verantwortlichen Lei- 
tung von griechischen Kollegen und Kolleginnen 
stets in der Sommerferienzeit und mit der Genehmi- 
gung unseres Kuitusministeriums stattgefunden.

D ie  e r s t e n  B e g e g n u n g e n

Die erste Zusammenkunft unserer SchUier mit 
deutschen Gymnasiasten, die den Namen einer 
echten Begegnung verdient, fand in Athen im FrUh- 
jahr 1958 statt. Eine Gruppe von 27 Primanern des 
Wuppertaler Wiiheim Dorpfeid-Gymnasiums traf in 
der Osterzeit in Athen ein und wurde fUr eine Woche 
bei den griechischen Familien unserer SchUier 
untergebracht. Dieser Besuch fand im Rahmen der 
Jubilaumsfeieriichkeiten zum 60. Geburtstag unse
rer Schule und zur Namensgebung nach ihrem 
BegrUnder, dem aus Wuppertal stammenden Archao- 
logen Wilhelm Dorpfeld, statt.

Kurz darauf, und zwar wahrend der Sommerfe- 
rien 1958, kam es zu einer zweiten griechisch- 
deutschen SchUlerbegegnung im Rahmen einer

gemeinsamen deutsch-griechischen Reiseunter- 
nehmung durch Griechenland. An dieser vorzUg- 
lichen Reise nahmen 14 griechische SchUier 
unserer Schule und 21 Abiturienten einer anderen 
mit uns eng befreundeten Schuie, namlich des 
Wiihelm-Gymnasiums in Hamburg, teii. Bei dieser 
gemeinsamen Unternehmung kamen wir zum 
ersten Mai auf den Gedanken einer griechisch- 
deutschen SchUierbegegnung in Deutschiand.

Bis zum Sommer 1960, als wir unsere erste gro6- 
angeiegte Deutschlandreise und Begegnungsaktion 
ausprobieren konnten, haben wir uns mit einigen 
kurzen Begegnungsformen begnUgen mUssen. Die 
erste und wohl haufiger angewandte Begegnungs
aktion war die des gemeinsamen Tages- bzw. Haib- 
tagesausfiugs irgendeiner Oberkiasse unseres 
damaligen sechsklassigen griechischen Gymna- 
sions mit der uns besuchenden deutschen SchUier- 
gruppe nach Marathon - Vravron - Sounion Oder 
nach Aegina. Dabei spendeten immer unsere SchU
ier die Verpflegung, die man im Freien zu Mittag in 
der Form eines Pick-Nicks zu sich nahm. Eine wei- 
tere Form der kurzen Begegnung, die sich damals 
herausbiidete und mit groBem Erfolg durchgefUhrt 
wurde, war die der Unterbringung der deutschen 
SchUier fUr ein Wochenende ais Gaste bei griechi
schen SchUlerfamilien. Wie aus unseren Unteriagen 
hervorgeht, haben sich diese Begegnungsformen 
gut bewahrt, vor aliem wahrend der ersten 12 Jahre, 
als unsere Schule noch in der Innenstadt, und zwar 
in der unmittelbaren Nachbarschaft des National- 
museums, gelegen war, wo uns jede deutsche 
SchUlergruppe ohne Zeitverlust besuchen konnte. 
Allein im FrUhjahr 1964 besuchten uns zehn deut
sche SchUiergruppen! Nach gut fundierten Berech- 
nungen haben bei uns bis heute mehr ais hundert 
SchUiergruppen mit Uber 2.500 SchUierinnen und 
Schulern aus alien Landern der Bundesrepublik 
Deutschland eine gastliche Aufnahme, groBtenteils 
in den eben geschiiderten Begegnungsformen, 
gefunden. Mit einer ganzen Reihe von diesen Grup- 
pen haben wir sogar im Sinne eines besseren 
gegenseitigen Verstehens auch verschiedene 
Abendveranstaltungen der griechisch-deutschen 
Begegnung widmen konnen.

Diese kurzfristigen Begegnungen aber, so gut 
sie auch immer gewesen waren, schienen jedoch 
nicht den in Aussicht gesteiiten padagogischen For- 
derungen zu entsprechen. Danach soiite eine echte 
Begegnung unserer SchUier mit ihren deutschen 
MitschUlern am zweckmaBigsten durch das Zusam- 
menleben mit ihnen bei den Gastfamiiien erzielt wer- 
den. Zur richtigen Ldsung dieses Problems fUhrten 
uns die seit dem Sommer 1960 von mir eingeleiteten 
SchUlerfahrten nach Deutschland.



Σκηνές άπό τή «Θαυμαστή 
Μπαλωματοϋ» τοϋ Λόρκα, 
Θεατρικός Όμιλος ελληνικού 
τμήματος



SchUlerexperimente in den 
Arbeitsgemeinschaften Physik 
(oben) und Chemie (unten)



Der AnstoB zur ersten Deutschlandfahrt unserer 
Schuler ging in der Hauptsache von einer Einladung 
zweier eng mit unserer Schule verbundenen inner- 
deutschen Schulen aus, namlich des Wilhelm- 
Gymnasiums zu Hamburg und der Alten Kloster- 
schule in Bad Hersfeld. Die Reise fUhrte in ein 
deutsches Land (Schleswig-Holstein), eine deutsche 
GroBstadt (Hamburg) und eine kleine Stadt (Bad 
Hersfeld), so daB die 20 Obertertianer und Oberter- 
tianerinnen personliche EindrUcke von der alteren 
und neueren deutschen Kultur, vor allem aber vom 
heutigen Leben in Deutschland gewinnen konnten. 
Die lange Fahrt wurde durch einen kurzen Aufent- 
halt in MUnchen und Beigrad abgeschlossen.

Diese zweimonatige Odyssee durch Deutsch
land stellte den ersten Versuch einer Auslandsfahrt 
unserer SchUler dar. in der Tat war diese groBange- 
legte und im ganzen erfreulich durchgefUhrte 
Deutschlandfahrt auch deswegen sehr wichtig fUr 
uns, weil sie bei uns schon allerlei nUtzliche Erfah- 
rung hinterlieB, die uns entschieden half, die 
nachsten Begegnungsaktionen noch zweckmaBiger 
zu gestalten und sie dem eigentlichen Ziel dieser 
Unternehmungen besser anzupassen. Den Aus- 
schlag jedoch zur endgUltigen Gestaltung unserer 
kUnftigen SchUler-Begegnungsunternehmungen 
gab eine zweite noch im FrUhherbst 1960 unternom- 
mene Probefahrt einer dreizehnkopfigen Schuler- 
gruppe von uns nach Hamburg. Wahrend die 
Unterbringung unserer SchUlerinnen und SchUler 
der Sommerfahrt bei deutschen Familien in Ham
burg und Bad Hersfeld gegen Bezahlung vereinbart 
war, so wurde die der Herbstfahrt auf der Aus- 
tauschbasis durchgefUhrt. Liber diesen Familienauf- 
enthalt auBerten sich bald nicht nur die Austausch- 
partner, sondern auch die Gasteltern beiderseits 
sehr positiv, in manchen Fallen sogar begeistert.

E i n i g e  G r u n d r e g e l n  f U r  e i n  
A u s t a u s c h p r o g r a m m

Die aus diesen Fahrten gewonnene Erfahrung 
hatte uns zur Oberzeugung gefUhrt, daB die kUnf
tigen SchUlerfahrten nach Deutschland folgende 
wichtige Voraussetzungen erfUllen sollten:

1. Grundsatzlich mUssen diese SchUlerfahrten 
im Sinne der internationalen Begegnung gedacht 
sein und als wichtige Schulveranstaltungen gelten. 
Sie bedUrfen nicht nur der Zustimmung der Eltern, 
sondern auch der Genehmigung der Schulaufsichts- 
behorde.

2. Wichtige Voraussetzung ist die Verbindung 
mit einer interessierten innerdeutschen Schule, die 
man fUr eine Partnerschaft bzw. fUr einen SchUler- 
austausch gewinnen muB. Die Unternehmung laBt

sich leichter durchfUhren, wenn die Partnerschule 
ein Gymnasium humanistischer Pragung ist. Unter 
Zusicherung einer vollen Gegenleistung sorgt die 
jeweilige Gastschule dafUr, daB die GastschUler bei 
den Familien der daran beteiligten SchUler und 
SchUlerinnen fUr einen Monat in Deutschland und in 
Griechenland als Familienmitglieder untergebracht 
und betreut werden.

3. Diese Studienfahrten sollten eigentlich den 
krdnenden AbschluB der sechsjahrigen Gymnasial- 
schulzeit unserer SchUler bilden. Da aber aus vielen 
GrUnden diese Moglichkeit von vornherein ausge- 
schlossen ist, setzen sich die Austauschgruppen 
aus SchUlerinnen und SchUlern, die eben eine 10. 
Klasse absolviert haben und Uber gute Deutsch- 
kenntnisse verfUgen, zusammen.

4. Gastfamilie und -schule haben durch den tag- 
lichen Kontakt mit ihren Gasten bzw. durch die 
Gestaltung eines sinnvollen Aufenthalts- und 
Besichtigungsprogramms ihren Anteil “ an der 
ErschlieBung des heutigen Deutschtums bzw. Grie- 
chentums" in besonderer Weise beizutragen. Zur 
AusfUhrung des Programms hat sich die Gruppe 
durchschnittlich jeden dritten Tag zu treffen, um an 
den geplanten Besichtigungen, Museumsbesu- 
chen, FabrikfUhrungen, Fahrten und AusflUgen 
teilzunehmen.

5. Die Fahrtteilnehmer gehen stets als Gruppe 
aus, und sie dUrfen sich ohne Genehmigung des 
Fahrtleiters von der Gruppe nicht entfernen. Grund
satzlich unterwirft sich der GastschUler dem Tages- 
programm der Familie und darf sich nicht der 
Aufsicht der Gasteltern eigenwillig entziehen. FUr 
eine eventuelle Entfernung eines GastschUlers von 
der gastgebenden Umgebung zum Besuch von Ver- 
wandten und Bekannten in Deutschland hat der 
betreffende SchUler das Einverstandnis seiner 
Eltern schrlftlich einzuholen.

Eine wichtige Rolle spielt die geistige Vorberei- 
tung der Fahrt durch unsere deutschen Fachkolle- 
gen, die aus den in Frage kommenden Stadten und 
Landern der Bundesrepublik kommen. FUr sonstige 
Fragen bemUhen sich hauptsachlich die Partner- 
schulen, mit denen der Begleiter in standigem Kon
takt und in Zusammenarbeit steht, nach besten 
Kraften, eine Ldsung zu finden.

B e i s p i e l  e i n e s  P r o g r a m m s

Zur Veranschaulichung mochte ich als Beispiele 
zwel von den durchgefUhrten Programmen bei den 
Austauschbesuchen der Hannoveraner in Athen 
(FrUhherbst 1969) und unserer SchUler in Hamburg 
(Sommer 1969) anfUhren:



W I L H E L M - G Y M N A S I U M  H A M B U R G  
P r o g r a m m

fur unsere griechischen Austauschschuler
10.8. -  7.9.1969

10.8.69 Ankunft
12.8.69 Treffen im Wilhelm-Gymnasium
13.8.69 BegruBung im Rathaus
14.8.69 Besuch des Fernsehturms, anschlieBend Besuch 

von "Planter un Blomen"
15.8.69 Planetarium, Stadtpark
18.8.69 Staatsoper: "Die lustigen Weiber von Windsor”
20.8.69 Barlach-Haus, Jenisch-Park
22.8.69 Hafenrundfahrt mit Senatsbarkasse
25.8.69 Zonengrenzfahrt: Ratzeburg - LUbeck - Ostsee
26.8.69 Besichtigung der Werften von Blom und Voss
28.8.69 Fahrt nach Helgoland

1.9.69 Museum fUr Hamburgische Geschichte
2.9.69 Gastvortrag von Dr. Dimitrakos: "Byzanz in den 

deutschen SchulgeschichtsbUchern”  im Hbrsaal
D der Philosophischen Fakultat Hamburg 13, Von- 
Melle-Park 6. Auf Einladung des Verbandes der Ge- 
schichtslehrer Deutschl. - Landesverband Hamburg, 
des Instituts tUr Lehrerfortbildung und der Deutsch- 
griechischen Gesellschaft,

3.9.69 Fahrt nach Wolfsburg, Volkswagenwerk
4.9.69 Abschiedskaffee in den Raumen des Gerling-Konzerns
7.9.69 Abfahrt

D E U T S C H E  S C H U L E  A T H E N  
P r o g r a m m

fur den Besuch der Schuler, - innen des Kaiser-Wilhelm- 
Gymnasiums, Ratsgymnasiums und der Sophienschule, 

Hannover, in Athen - Griechenland (19.9.-7.10.69)

11.9.69
13.9.69

15.9.69
16.9.69

18.9.69

20.9.69

22.9. -
24.9.69
26.9.69
28.9. -
5.10.69

7.10.69

Ankunft
Besuch in der Deutschen Schule Athen 
Herodes-Atticus-Theater; "Elektra" von Euripides 
Stadtrundfahrt Athen - Piraus 
Ausflug nach Marathon, Vravron, Sounion

Herodes-Atticus-Theater: "Die verkaufte Braut" 
von Smetana
Besuch der “ Griechischen Werften" in Eleusis mit 
Einladung zum Stapellauf und Empfang

3tagige Fahrt nach Mykonos - Delos 
Besuch der Insel Hydra,

7tagige archaologische Rundreise Uber Eleusis - Del
phi nach Peloponnes
Abschiedsabend mit Abendessen in der Plaka

In enger Zusammenarbeit also mit den jeweiligen 
Gastschulen werden in ahniicher Weise die 
Aufenthalts- und Besichtigungsprogramme unserer 
Besuche in Deutschland und der Gegenbesuche 
unserer Partner in Griechenland bis heute gestaltet. 
Sie dienen dazu, nicht nur lebendige Eindriicke von 
den kulturellen Leistungen des Deutschtums bzw, 
des Griechentums zu vermittein, sondern auch 
durch den personlichen Kontakt in der Schule und in 
der Familie einen echten Einblick in Leben und Cha- 
rakter des anderen Volkes zu gewinnen. Der Haupt- 
ertrag dieser Begegnungen soli erzielt werden in der 
Familie. die dabei die Rolle einer Schule des 
Lebens, wie sie besser kaum gedacht werden kann, 
spielt. In der Familie also wird sich der GastschUler 
bemUhen mUssen, die Lebensauffassung und die 
fremde Mentalitat, die von seiner eigenen vollkom- 
men verschieden sind, intensiv zu erfassen und 
tolerant zu studieren.

D ie  w i c h t i g e  R o l l e  d e r  F a m i l i e n

Der Erfolg hangt in der Hauptsache vom Zusam- 
menleben der Austauschpartner in der Familie ab. 
Die lange Praxis hat durchaus bestatigt, daB diese 
Tatsache den wichtigsten Bestandteil dieser Begeg
nungen bildet. Grundsatzlich gehort dazu der gute 
Wille beider Partner und vielleicht noch eine 
gewisse Vorbereitung dergastgebenden Familie auf 
ihre kLinftige Rolle. Selbstverstandlich hat dabei die

Hausfrau die Hauptrolle zu Ubernehmen. Durch 
Geduld und Toleranz, nicht zuletzt aber auch durch 
ihre Liebenswurdigkeit und ihr Verstandnis hat sie 
vor allem einer eventuellen Verstimmung der ihrer 
mUtterlichen Betreuung anvertrauten andersden- 
kenden Kinder zuvorzukommen. Denn der Gast
schUler kommt aus den gewohnten Bahnen seiner 
Familie in einen fremden Familienkreis mit ganz 
anderen Sitten und andersartigem Denken, und er 
muB sich so schnell wie moglich in den neuen 
"modus Vivendi” einordnen. Schon wahrend der 
ersten Deutschlandfahrt hatte ich in diesem Punkte 
ein wenig Angst, bald aber, als ich die erstaunliche 
Anpassungsfahigkeit unserer jungen Leute sah, war 
niemand glUcklicher als ich. Oft haben sich deut- 
sche Gasteltern und Kollegen positiv darUber ge- 
auBert, obwohl fUr sie das griechische Temperament 
und die UbermaBige Vitalitat ihrer Gastkinder im all- 
gemeinen eher ein negatives Element im tag- 
lichen Miteinander darstellte, Trotzdem storten 
weder dies noch die natUrliche Offenheit der griechi- 
schen Gaste und ihr gefUhlsmaBiger Subjektivismus 
das nette Zusammenleben in der Familie, und wenn 
auch einmal eine kleine Verstimmung durch 
Unpunktiichkeit Oder durch Versaumen von Verab- 
redungen eingetreten war, sorgte dabei der eigenar- 
tige Reiz ihrer merkwUrdigen Rechtfertigungen und 
vor allem ihrer etwas fremdartig akzentuierten Aus- 
sprache des Deutschen fUr rasche Versohnung. Auf 
jeden Fall lieB sich immer sehr leicht fUr jede Situa-
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tion eine Verfahrensweise finden, da unsere Jungen 
und Madchen immer ansprechbar und leicht lenk- 
bar waren.

D a s  E c h o

Ich habe sehr oft mit Freude beobachten kbn- 
nen, wie gern die Fahrtteilnehmer an die gemein- 
sam mit ihren deutschen Altersgenossen verlebte 
Zeit in Deutschland und in Griechenland zuriickden- 
ken. Bei jeder Gelegenheit schwarmen sie von die- 
sen in netter Kameradschaft durchgefUhrten 
Sommerreisen in Deutschiand (und in Griechen
land), sie tauschen Erlebnisse aus, sie schreiben 
Briefe voil Sehnsucht an ihre deutschen Freunde, 
und sie zeigen Lichtbiider, die dazu verheifen, alles 
noch einmai nachzuerleben. Ahniiche Tone hort 
man auch von der deutschen Seite. Wie aus Dan- 
kesbriefen zu ersehen ist, wird vor aiiem die griechi- 
sche Gastfreundschaft als groBzUgig und herziich 
immer wieder geruhmt, und es besteht nach wie vor 
unter den deutschen AustauschschUiern und deren 
Eltern eine einhellige Begeisterung Liber diese Aus- 
tauschaktionen. Zu den Vorbereitungen einer Grie- 
chenlandfahrt gehdrt fast immer auch der neugrie- 
chische Unterricht. “ In einer Arbeitsgemeinschaft” , 
schreibt ein Koilege aus Hamburg, “ iernen aile Neu- 
griechisch, und ich hoffe, wir konnen uns damit so 
recht und schlecht durch Griechenland stottern. WIr 
machen langsam Fortschritte. Das kostet uns Zeit, 
macht aber auch SpaB” . Und es kommt nicht nur 
auf ihre Neugriechischkenntnisse an, die die deut
schen SchUier bei jedem Besuch in Griechenland 
aufpolieren, sondern auf etwas Wichtigeres; denn 
dadurch wird bei alien Teilnehmenden der Wiiie 
erweckt, sich in Zukunft noch intensiver mit der grie- 
chischen Vergangenheit und Gegenwart zu 
beschaftigen.

Ich darf vielleicht noch einen charakteristischen 
Auszug aus dem Dankesbrief eines Kollegen aus 
Hannover anfUhren, der die Begeisterung der SchU- 
lerinnen und SchUier beschreibt. “ Alie Beteiiigten 
Sind Ihnen sehr, sehr dankbar... Ich bekomme Briefe 
und Besuche von Eltern und SchUlerinnen, die mir 
(noch jetzt) immer wieder ihren Dank ausdrUcken. 
Und Jungen und Madchen machen bei jUngeren

SchUlergenerationen fUr den Austausch und fUr 
Griechenland Uberhaupt Propaganda.”

Urn das Interesse an Griechenland bei den deut
schen SchUlern zu wecken und zu fdrdern, stellen 
wir bei jedem Besuch den Deutschen Partnerschu- 
len alleriei Materiai, so BUcher, Prospekte und vor 
aiiem groBe Landschaftsbilder, die fUr iangere Zeit 
irgendwo in der Schuie ausgestellt werden, zur Ver- 
fugung. Genannte Materialien werden uns gerne 
vom Ministerium fUr Kultur und Wissenschaften und 
von der Zentrale des griechischen Tourismus gelie- 
fert. Durch diese Aktionen werden nicht nur die 
SchUier, sondern auch ihre Angehorigen angeregt, 
ihren alten Traum zu verwirklichen. So heiBt es in 
einem Brief eines Vaters: “ Die enge Verbindung 
meines Sohnes mit griechischen SchUlern hat mir 
die Mbgiichkeit geschenkt, an einer Griechenland- 
fahrt teiizunehmen, urn dadurch endlich einmai mei- 
nen BildungssehnsUchten aus den Zeiten des 
humanistischen Gymnasiums nachzugehen” .

E t w a s  S t a t i s t i k

Betrachtet man die durchgefUhrten 25 Begeg- 
nungsaktionen samt der Teilkarte Europas, auf der 
die Hauptziele dieser Auslandsfahrten notiert sind, 
aus rein statistischer Sicht, so kann man unter den 
angegebenen Daten viel Interessantes entdecken. 
Es Sind z.B. unter den einiadenden Schuien 19 
innerdeutsche Gymnasien '), mit denen unsere 
SchUlergruppen eine Begegnung in der Bundesre- 
publik durchfUhren konnten, mit 16 davon in der 
erprobten Form des SchUleraustausches. Dazu 
kommen noch 3 weitere SchUlerbegegnungen, die 
wir mit Schuien des Auslandsgriechentums in Kon- 
stantinopel und auf Zypern verwirklichen durften )̂. 
Von diesen 25 Fahrten wurden je eine von den Kol- 
iegen Dr. P. DrogemUller, T. Dimopoulos, A. Papan- 
toniou und Jannis und Rea Mylonas, je zwei von N. 
Assonitis und E. Tersaki-lliopoulou, drei von I. Papa- 
dakis und Frau und die Ubrigen vierzehn von Dr. G. 
Dimitrakos und Frau vorbereitet und hauptverant- 
wortlich durchgefUhrt. An diesen Fahrten, die im 
ganzen 737 Tage (davon 707 Sommerferientage) in 
Anspruch nahmen, haben517 Kinder, undzwar264 
SchUier und 253 SchUlerinnen, teilgenommen )̂. 
Sechs von den insgesamt fUnfundzwanzig SchU-

1) Wilhelm-Gymnasium, Christianeum, Johaneum, Rudolf Stei
ner Schuie H a m b u r g ,  Kaiser Wilhelm-Gymnasium, Sophien- 
Schule, Ratsgymnasium H a n n o v e r ,  Alte Klosterschule B a d -  
H e r s t e I d, Ludwig-Wiihelm-Gymnasium R a s t a t t - B a d e n ,  
Gymnasium L a u f e n  B a y e r n ,  Drei-Kbnigs-Gymnasium, 
Kaiserin-Augusta-Schule K b I n, Albert-Schweizer-Gymnasium 
L e o n b e r g  /  S t u t t g a r t ,  Geltis-Gymnasium, Olympia Morata 
Schuie, A. V. Humboldt-Gymnasium S c h w e i n f u r t ,  Schiller-

Gymnasium M U n s t e r, Uhland-Gymnasium T u b i n g e n ,  
Wilh.-Dbrpfeld-Gymnasium W u p p e r t a l .
2) Zappeion Madchen-Schule, Megali tou Genous Scholl K o n- 
s t a n t i n o p e l ,  Pankypreion-Gymnasium Z y p e r n .
3) Vorliegender Bericht ist eine verkUrzte Fassung eines breiteren, 
in dem u.a. auch eine zusammenfassende Obersicht der 
Aufenthalts- und Besichtigungsprogramme inbegriffen ist.
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Schuler und Ehemalige der griechischen Abteilung beim 
Volkstanz in der Aula

0 , 1. Tanz; Arkadiani (Peloponnes) Tracht: Trachten aus 
dem Dorf Gymno (Argolis)
u.l. Tanz: Zerwos von der Insel Karpathos (Dodekanes) 
Tracht: Trachten aus dem Dorf Empona (Rhodes)

o.r. Tanz: Antikrystos (Makedonien)
Tracht: Sarakatsanes aus Makedonien
u.r. Tanz: Fyssouni (Epirus)
Tracht: Trachten aus dem Dorf Skopia Florinis 
(Makedonien)



Tanz: Tanz aus Metsovo 
(Epirous)
Tracht: Sarakatsanes aus 
Makedonien

Tanz: Antikrystos 
(Makedonien)
Tracht: Sarakatsanes 
aus Makedonien 
und Trachten aus 
dem Dorf Gymno (Argolis)



lergruppenfahrten ins Ausland sind nicht auf der 
Austauschbasis durchgefUhrt worden, davon batten 
vier auch als Ziel Deutschland, die fUnfte Konstan- 
tinopel und die sechste Zypern, Selbstverstandlich 
fUhrten auch diese Studienfahrten zu Begegnungen 
mit SchUlern der jeweils besuchten Lander. Eine 
dieser Fahrten war eine groBzugige Stiftung des 
DAAD fUr eine sechswochige Studienreise durch 
Deutschland einer zehnkdpfigen SchUler- und SchU- 
lerinnengruppe aus den griechischen Parallelklas- 
sen 11, alle Ubrigen wurden von den SchUlern selbst 
finanziert.

N a t u r ,  K u l t u r ,  W i r t s c h a f t

Dies alles mag als interessant Oder gar nUtzllch 
bezeichnet warden, vermag jedoch keineswegs 
weder die Tragweite noch die eigentliche Bedeu- 
tung dieser Auslandsfahrten und Begegnungsaktio- 
nen wiederzugeben. Deshalb sollte man Uber diese 
Zahlen und Statistiken hinausgehen, damit man 
den Sinn und die Aufgabe dieser Begegnungen rich- 
tig verstehen kann. Dann wUrde man z.B. in den 
Besichtigungsprogrammen einige Glanzpunkte aus 
dem kulturellen, wirtschaftlichen und sozialpoliti- 
schen Bereich entdecken, die unseren Studienfahr
ten einen besonderen Charakter verleihen.

Grundsatzlich hat jede Fahrt ein Hauptziel: ein- 
mal z. B. MUnster und Dome, das andere Mai Resl- 
denzen und Rathauser. Oft fUhren Abstecher auch 
Uber die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. Sogar 
bei der Erdffnungsfeierstunde zur GrUndung des 
Europaischen Parlaments in StraSburg waren wir 
mit unserer Gruppe anwesend (24. Juli 1978), und 
es foigte zwei Jahre spater eine Besichtigung mit 
FUhrung des Berlaymontgebaudes der Kommission 
der Europaischen Gemeinschaft in BrUssel. Den 
berUhmten Isenheimer Altar In Colmar haben wir 
natUrlich auch besucht. Dabei vermeiden wir es, 
von einer SehenswUrdigkeit zur anderen zu hetzen. 
Wir verweilen gern und richten unsere Aufmerksam- 
keit auch auf feinere Ziele abseits von den groBen 
Verkehrslinien der Touristen, wie etwa auf die pur- 
purne Heiratsurkunde der byzantinischen Prinzessin 
Theophano im niedersachsischen Archiv in Wolfen- 
bUttel.

Einen festen Bestandteil unserer Besichtigungs- 
programme bildete auch mindestens eine Fabrik- 
fUhrung, wobei der SchUler das ganze Verfahren 
vom Rohstoff bis zur fertigen Ware verfolgen konnte. 
Solch lehrrelche FUhrungen durften unsere SchUler- 
gruppen belm Besuch der riesigen Fabriken von 
Mercedes PKW In SIndelfIngen/Stuttgart, În VW- 
Werken In Wolfsburg und Stdcken/Hannover, in 
alien 3 Kugellagerfabriken von G. Schafer, S.K.F. 
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und Fichtel und Sachs In Schweinfurt, in der Gram- 
mophongesellschaft in Hannover und in einem wei- 
teren Dutzend von wichtigen Industrien miterleben.

Unter den Hauptzielen erscheint regelmaBig 
eine Besichtigung der jeweiligen “ Innenstadt” , wo 
man die altdeutschen Stadtebauleistungen bewun- 
dern kann. Ich habe ofters mit Freude beobachten 
kdnnen, mit welchem GenuB unsere SchUler und 
SchUlerinnen die historischen Altstadtmarkte mit 
den merkwUrdigen Marktbrunnen, den ringsherum 
prachtigen Giebel- und Fachwerkhausern und den 
tausendjahrigen romanischen Basiliken bzw. den 
weltberUhmten gotischen Domkirchen anschauten 
und studierten. Dies rege Interesse gait auch den 
klelneren Barock- und Rokoko-, Wallfahrts- und 
SchloBkirchen, KIdstern und Abtelen, ganz beson- 
ders ihrer auBeren und inneren Ausstattung. So 
Ubten eine verstandliche Anziehungskraft die prunk- 
vollen KirchtUrme aller Art aus, aber auch allerlei Ein- 
zelheiten von der inneren Bauweise und Ausstat
tung der Kirchen, wie z.B. das merkwUrdige 
Reilerwerk und die Kreuzgange, die Hochaltare und 
Sakristeien, Taufbecken und Kruzifixe und die unzah- 
ligen Grab- und Gedenkplatten an den Wanden 
und in den Vierungskrypten der Kirchen.

Mit demselben Eifer haben unsere SchUler auch 
die profanen Monumentalbauten betrachtet, wie 
weltberUhmte Palaste, Residenzen und Rathauser 
mit barocken Treppenhausern und vergoldeter 
Wandornamentik, dann eine Anzahl von Stadtthea- 
tern und Staatsopern, altehrwUrdige Meisterwerke 
der Baukunst, aber auch moderne Monumentalbau
ten wie Kirchen, allerlei Museen mit kostbaren 
Kultur- und Kunstsammiungen.

Von den knapp bemessenen Tagen unserer 
Deutschlandfahrten war immer ein groBer Teil Aus- 
flUgen und Wanderungen gewidmet. Urn etwas von 
den Naturschonheiten Deutschlands zu genieBen, 
Sind unsere SchUlergruppen, meist per Bus, durch 
herriich abwechslungreiche Landschaften mit schd- 
nen Seen und gewaltigen Talsperren, an reizvoll 
sich schlangeinden FlUssen entlang, von Sylt und 
Flensburg im Norden biszum Bodensee, nach Ober- 
ammergau und Berchtesgaden im SUden, Uber das 
ganze Bundesgebiet kreuz und quer gefahren. Sie 
haben nicht nur das wunderbare Eisenbahn- und 
StraBennetz der Bundesrepublik, sondern auch die 
Seilbahn benutzt, urn auf die Zugspitze, das Dach 
Deutschlands, aufzustelgen, Oder die Kleinbahn, urn 
tief in den Salzberg unter den Boden Deutschlands 
hinunterzustelgen. Jede SchUlerfahrt nach ostlicher 
RIchtung sah auch einen Abstecher zur “ Zonen- 
grenze”  vor. So erklart sich, daB unsere SchUler
gruppen ofters den eisernen Vorhang mit dem 
typischen Stacheldraht, dem breiten Mlnenfeld und



den holzernen WachtUrmen bei Travemiinde, Ratze- 
burg, Geestacht an der Elbe, im Harz, an der Werra 
und in der Rhbn, am Rande des ThUringer Waldes 
und in der Nahe der Wasserkuppe sehen konnten.

Bei den unzahligen AusflUgen und Wanderun- 
gen, die wir in Talern und Bergen machten, hatte die 
Gruppe immer die Moglichkeit, etwas Interessantes 
anzusehen, und zwar berUhmte Burg- und SchloB- 
ruinen Oder ein seltsames Denkmal, wie das Flie- 
gerdenkmal auf der Wasserkuppe, von der aus der 
Mensch sich wie ein Vogel zum ersten Mai ohne 
andere Kraft als die des Windes zum Himmel erho- 
ben hat, Oder im Frankenland, wo eine Menge von 
merkwUrdigen Bildstocken steht. Ein besonderes 
Erlebnis war die Teiinahme an einem SchUtzenfest. 
Sogar Friedhofe haben unsere SchUler besichtigt, 
namentiich den weltberUhmten Ohisdorfer Friedhof 
bei Hamburg, und sie haben sich fUr die Topogra- 
phie der Varusschlacht im Teutoburger Wald inter- 
essiert. Unsere SchUler gingen ebenso gern beim 
Stadtbummel durch den turbulenten GroBstadtwir- 
bel und das dichte Menschengedrange der groBen 
Kaufhauser, aber auch durch die eleganten Alleen, 
wie die Kbnigsallee in Dusseldorf, Oder durch die 
bunten Park- und Zooanlagen Oder auch durch groB- 
angelegte Rokokogarten, die Landschaften aller 
Art kunstvoll nachahmen und kUnstlich von Men- 
schen und Tieren aus Stein belebt werden. Und 
dann kam jedesmal der typische Abschiedsabend 
als letzte Veranstaltung eines Austausches in der 
Form eines geselligen Beisammenseins, meist in 
einem vornehmen Lokal, woran gewbhniich auch 
die Gasteltern teilnahmen. Der letzte Akt jeder 
Begegnungsaktion spielte sich auf dem Bahnsteig 
der Bahnhdfe Oder in dem Warteraum der Flughafen 
ab, wo die Partner und Partnerinnen wehmUtigen 
Herzens voneinander Abschied nehmen muBten.

N a c h w o r t

Dazu noch ein kurzes Nachwort, und das nicht, 
weil es ubiich, sondern weil es notig ist. DaB diese 
umfangreiche Darlegung trotz alier angestrebten 
Kurze aus diesem Fahrtenbericht entstanden ist, 
liegt natUrlich an der FUlle der Erlebnisse und Ein- 
drUcke, dann aber auch an der padagogischen 
Bedeutung dieser wichtigen Einrichtung unserer 
Schule. Dieser Umfang wird vieileicht auch dadurch 
gerechtfertigt, daB der Verfasser dieses Berichtes 
als Initiator und Organisator dieser Fahrten sozusa- 
gen eine zusammenfassende Rechenschaft fUr die 
Eltern unserer daran beteiligten SchUler ablegen 
und zugleich dadurch zeigen wollte, daB es sich 
dabei urn eine gute Sache handelt, an der man wei- 
terarbeiten sollte. Nach seiner langjahrigen Beschaf-

tigung mit dem Problem ist er heute mehr denn je 
test davon Uberzeugt, daB diese Begegnungen fUr 
jeden Teilnehmer einen wichtigen Markstein in sei- 
nem Leben darstellen und sie sich fUr die Zukunft 
fruchtbar auswirken. In einer Zeit, in der es heiBt, 
unsere gemeinsame Aufgabe sei es, BrUcken zu 
schlagen von Mensch zu Mensch, von Volk zu Volk, 
ist unsere Schule als Begegnungsschule besonders 
dafUr geeignet, diese Zeitparole auch weiterhin 
durch den direkten Kontakt eines SchUleraustau- 
sches mit unseren Mitmenschen in die Praxis umzu- 
setzen. Diesen Wilien zur freundschaftlichen 
Begegnung hat der Berichterstatter mit groBer 
Freude Uberall in Griechenland und in Deutschland 
in der erlebten Herziichkeit und Gastfreundschaft 
bei unseren Mitmenschen, SchUlern und Kollegen, 
Gastgebern und Amtstragern, feststellen konnen. 
Und da liegt fUr uns Padagogen der entscheidende 
Punkt, warum wir diese gute Einrichtung auch wei
terhin pfiegen mUssen trotz der zusatzlichen Bela- 
stung und der erhbhten Verantwortung, die die 
Organisation und DurchfUhrung bedeuten, FUr 
meine Frau und mich, wie auch fUr alle Kollegen und 
Kolleginnen, die diese SchUlergruppen begleitet 
haben, waren natUrlich diese Sommerwochen 
immer sehr anstrengend. Aber diese augenfallige 
Anstrengung deckt eigentlich nur eine Etappe des 
langen Weges einer Austauschaktion. FUr die Orga
nisation und die DurchfUhrung einer Austauschak
tion (vorausgesetzt, daB man bereits eine daran 
interessierte Schule entdeckt hat) braucht man 
durchschnittlich ein bis zwei Jahre. Bis sie aber aus- 
fUhrungsreif wird, hat eine rege Korrespondenz u.a. 
mit der betreffenden Schule, den Behorden und der 
Elternschaft voranzugehen. Hat man die obige MU- 
hewaltung einigermaBen berechnet, so wUrde ich 
bitten, sie zu verdoppein, weil der betreffende Kol- 
lege auch fUr die Organisation der Gegenleistung, 
d.h. fUr die Betreuung der deutschen SchUlergrup
pen in Griechenland, zu sorgen hat.

Es ist klar, daB ohne den Idealismus der Kolle
gen diese Einrichtung undenkbar ware. Und schlieB- 
lich mUssen sie noch fUr diese Fahrten ihre “ wohlver- 
dienten” Sommerferien opfern. Deshalb mochte ich 
alien Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in die
sem wichtigen Sektor unserer padagogischen 
Arbeit habe zusammenarbeiten dUrfen, auch an die
ser Stelle von Herzen Dank sagen.

Dr. Georg Dimitrakos



Ausflug mit Herrn Dimopoulos ins Tal deT Musen



Versteckte Qualitaten der DSA

Eine besondere Attraktion der DSA, urn die man- 
che deutsche Auslandsschule uns beneiden 
mdchte, fallt flUchtigen Besuchern der Schule gar 
nicht auf, und auch unter den standigen Mitarbeitern 
gibt es nur einige, die sie veil ausnutzen. Das mag 
an dem einfachen und bescheidenen Auftreten von 
Herrn Dimopoulos liegen und an seiner unpratentio- 
sen Art, mit seiner Umwelt umzugehen.

Seit Jahren leitet Herr Dimopoulos das Gymna- 
sion der Deutschen Schule, und mit einigem 
berechtigten Stolz schaut auch er auf die alljahr- 
lichen Erfoigsquoten, die unsere griechischen Schu
ler bei der Lykeion-AufnahmeprUfung erreichen. 
Dies aber ist nur das, was Herr Dimopoulos als den 
normalen, routinemaBigen Teil seiner Arbeit 
bezeichnen wUrde. In seinem eigentlichen Element 
sehen wir ihn, wenn er seinen griechischen SchU- 
lern die feinsten Details der Vasenbemalung Oder 
das Gefangnis des Sokrates erlautert.

Einen solchen Kenner der antiken griechischen 
Kunst, Literatur und der Archaologie an unserer 
Schule zu haben, muB natUrlich fUr die nur vor- 
ubergehend hier weilenden deutschen Kollegen 
eine groBe Verlockung darstellen.

Seit wann Herr Dimopoulos Exkursionen fUr 
seine Kollegen organisiert, ist nicht mehr genau zu 
ermitteln. Jedenfalls ist der Name Dimopoulos nicht 
nur bei Generationen vermittelter Lehrer ein Begriff - 
auch andere aus Deutschland entsandte Personen 
schlieBen sich gerne an, und unter Archaologen 
wird der Name Dimopoulos mit Respekt genannt.

Soil man es als Bescheidenheit Oder als beson-

ders tiefe Kenntnis des Gegenstandes bewerten, 
daB Herr Dimopoulos uns immer nur Archaa der 
dritten und vierten Kategorie besuchen laBt? Wahr- 
scheinlich handelt es sich bei ihm urn eine beson- 
ders glUckliche Verbindung dieser beiden ZUge. 
Wie er hier am vergessenen Detail und an den 
unbeachteten Zeugnissen der griechischen Geschich- 
te sowohl Sachkenntnis als auch Bescheidenheit 
demonstriert, so zeigt er dieselben Eigenschaften, 
wenn man ihn urn eine Stellungnahme im griechi
schen Fernsehen bittet: Sein umfangreiches Wissen 
und seine kaum weniger umfangreiche Sammiung 
an Bildmaterialien stehen der Sache natUrlich zur 
VerfUgung, nicht aber seine Person. Er wurde ein- 
mal mit dem gestiefeiten Kater des Marchens vergli- 
chen, der auch nur am GlUck der anderen 
interessiert ist.

DaB dieses 25. Jahr der DSA auch gleichzeitig 
das letzte Dienstjahr von Herrn Dimopoulos ist, mag 
als glUcklicher Zusammenfall angesehen warden. 
So wird Herrn Dimopoulos Ausscheiden aus dem 
Schuldienst uns immer als markantes Datum im 
BewuBtsein bleiben. Verbunden sein wird er der 
DSA weiterhin - so jedenfalls sein Versprechen - 
durch zukUnftige Exkursionen, die er von nun an 
ungehindert durch schulische Verpflichtungen wird 
durchfUhren konnen. Ob er uns hier in Athen Oder 
aber zurUck in Deutschland mehr als Kenner der 
Antike Oder als geistreicher Kommentator der 
Gegenwart in Erinnerung bleiben wird, ist abzuwarten.

Rolf Ddrner

Abseits der Touristenstrome

Nach Wiederbeginn der Deutschen Schule 
Athen im Jahre 1956 bekundeten mir viele deutsche 
Kollegen ihr Interesse an archaologischen Statten 
und organisierten mit mir gemeinsame AusflUge. 
Damals war mir noch nicht bewuBt, wieviele interes- 
sante und landschaftlich beeindruckende Platze der 
Mehrheit noch unbekannt waren. So reifte schnell 
der Plan zu regelmaBigen Ausflugsveranstaltungen 
zu Ausgrabungen “ drifter und vierter Kategorie’ ’.

Ich erinnere mich deutlich an die ersten Besu- 
che byzantinischer Kirchen in Attika. Sie waren ein 
solcher Erfolg, daB sie sich von selbst zur Wiederho-

lung anboten und Uber 25 Jahre immer zu unserem 
Besuchsprogramm gehdrten.

Gewdhniich trafen 10 Personenwagen, mal ein 
paar mehr, mal auch weniger am vereinbarten Treff- 
punkt ein, dabei bestimmte oft auch die Anzahl der 
zu korrigierenden Klassenarbeiten die Teilnehmer- 
zahl. Meistens fanden im Laufe eines Schuljahres 
zehn solcher Veranstaltungen staff. Selten waren 
die AusflUge zwei- Oder dreitagig, da dadurch 
schwer Idsbare Obernachtungsprobleme entstan- 
den waren. Die Mathematiker gehorten zu den 
treuesten und regelmaBigen Teilnehmern der Exkur-
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sionen, wodurch sie bewiesen, daB sie keine “ rei- 
nen Mathematiker", sondern kulturell sehr interes- 
sierte Kollegen waren.

An jedem Exkursionsort erfoigte eine erste Ein- 
weisung durch den Verfasser. In seinem “ unnach- 
ahmlichen” Deutsch interpretierteerdie Ausgrabui*i- 
gen, und gewdhniich zitierte ein deutscher Kollege 
aus einer entsprechenden Textstelle. Llberhaupt 
waren es immer AusflUge, zu deren Gelingen die 
deutschen Kollegen durch ihre Mithilfe tatkraftig bei- 
trugen. Ihnen oblag meistens die Organisation des 
Ablauts. In diesem Zusammenhang seien als uner- 
mlidliche Heifer die Herren Endres, von Ammon, 
Pejas, Geschwinde, Judt, RUffler, Walther, Dr. Bloch 
und Schickle besonders genannt. Herr Walther Uber- 
nahm immer den philologischen Teil, wahrend Herr 
Schickle Uber die architektonische Beurteilung der 
Aniagen sprach. Llberhaupt fanden unter der Agide 
des Herrn Schickle die schdnsten und meisten 
Exkursionen statt. Er organisierte sie mit ganz 
besonderem Engagement, indem er sie friihzeitig 
und manchmal auch effektvoll ankundigte. Dabei 
seien ihm ungewollte Llbertreibungen verziehen, wie 
jener Ausflug zu den kleinen Niagara-Fallen am 
Yliki-See. Wegen des Hochwassers war die Fall- 
stufe leider im Wasser untergegangen.

Die Mittagszeit nutzten wir meistens zum Besuch 
einer Taverne, sofern solche mit gutem Retsina in 
der Nahe erreichbar waren. Dies gelang immer, 
wenn wir uns in der Gegend von Koropi, Marko- 
poulo, Theben Oder Chalkis authielten. Sonst raste- 
ten wir an einer Quelle, an einem idyllischen Platz 
wie in Souvalla Oder im Roon.

Von der Vielzahl der AusflUge seien hier nur ein 
paar genannt.

In Athen zum Beispiel besuchten wir die Akade- 
mie des Platon und den Nordabhang der Akropolis.

Die Akademie des Platon 1st in Athen schon 
wegen des Namens nicht schwer zu finden, da es 
heute einen Stadtteil gleichen Namens gibt. Schwie- 
rig wird es erst, wenn man die wenig erhaltenen 
Llberreste ausmachen mdchte. Dabei geht einem 
sogleich durch den Kopf, was das Schicksal vom 
Menschenwerk bewahrt: Eines der bedeutendsten 
geistigen Zentren des Altertums, das Uber fast tau- 
send Jahre die Welt beeindruckte, verkam zu einer 
unbedeutenden Ausgrabung im armsten Stadtteil 
Athens. Gefunden wurde das Haus des Akademos, 
eine Weihestatte, Teile der kleinen Mauer, die die 
Akademie umgab, und viele unbedeutende Funde.

FUr einen Besuch von Porto Rafti muB man zum 
Besuch der vorgelagerten Insel ein Kaiki mieten. 
Der Aufstieg ist etwas beschwerlich, aber durch den 
Rundblick von der Inselspitze wird man reichlich 
entschadigt. Dort ist auch das Standbild des

“ Schneiders". Kopf und Hande fehlen ihm. Es ist 
eine Frauenfigur aus romischer Zeit, die auf einem 
Felsen sitzt und in ihrer rechten Hand Ahren hielt, 
die von weitem wie eine Schere aussahen. Daher 
kommt wohl auch der Volksname des Schneiders. 
Vielleicht stellte sie die Schicksalsgbttin Oder die 
Erdmutter dar.

Viele AusflUge fUhrten auch nach Bootien. In 
Theben selbst darf man selbstverstandlich das ein- 
malige Museum nicht versaumen, in dem in letzter 
Zeit die mykenischen Ton-Sarkophage aufgestellt 
wurden, die in ihrer Bemalung einzigartig sind. Ost- 
lich der Stadt besichtigt man die alte Stadtmauer 
und westlich der Stadt die Dirke-Quelle, in deren 
Nahe in einem mykenischen Grab Antigone lebend 
begraben wurde. Ebenso besuchten wir bei dieser 
Gelegenheit Leuktra und das Kabiren-Heiligtum.

Lohnende Ausflugsziele bieten sich auch auf 
Eubba an. Urn sie jedoch zu erreichen, waren viele 
anstrengende ZweitagesausflUge nbtig, wofUr man 
dann allerdings durch einen KunstgenuB entscha
digt wUrde, der jede MUhe lohnte.

Wenn hier nur andeutungsweise von den Aus- 
flugszielen die Rede war, so warden sie in den kom- 
menden Jahren auf jeden Fall noch eine weitere 
Bereicherung erfahren, denn Griechenlands Reich- 
tum an lohnenden Ausgrabungen ist unerschbpflich.

Alle Teilnehmer der AusflUge zahlen ihre dort 
erfahrenen EindrUcke zu den nachhaltigsten, die 
ihnen Griechenland bescherte. Und wenn sie bei 
anderen Gelegenheiten allein an diese Orte zurUck- 
kehren, dann erinnern sie sich der “ alten Zeiten” . 
Deshalb warden die AusflUge fortgesetzt und immer 
wieder veranstaltet solang... Asklipios es erlaubt!

Timoleon Dimopoulos



Sonntagausflug

Novembersonntag gegen 9 Uhr frUh. Die Athe- 
ner Autokolonne walzt sich uber die NationalstraBe 
nach Norden. Tempo 80. Ein gelber Opel Rekord 
Diesel Uberholt uns in halsbrecherischer Manier. 
Wir selbst sind auch in Eile, aber unser betagter 
Campingbus schafft nur noch kleine SprUnge. Nach 
der Oropos-Abzweigung wird die NationalstraBe 
etwas freier. Ob wir es noch schaffen? Treffpunkt 
9.30 Uhr an der Shell-Tankstelle nach der Maut- 
stelle. Wer kennt sie nicht? Nicht etwa, well das Ben- 
zin dort besonders gut und preiswert ist, Benzin gibt 
es Uberall, und preiswert ist es schon lange nicht 
mehr. Nein, der Grund ist wiedermal ein vor drei 
Tagen am schwarzen Brett fUr Interessierte angekUn- 
digter Ausflug zu fast unbekannten archaologischen 
Statten, byzantinische Kirchen eingeschlossen, 
unter der Leitung von Herrn Dimopoulos, dem Gym- 
nasiarchen der DSA. Immer wieder lockt er uns, und 
nicht nur uns, am Sonntagmorgen - wie schon ware 
es, einmal auszuschlafen - aus den Federn.

Und heute morgen? TrUbes Wetter, regnerisch. 
Sollte man nicht doch im Bett bleiben? Die Kinder 
haben keine groBe Lust. Wir schieben die Entschei- 
dung vor uns her. Als es schon fast zu spat ist, 
kommt aus dem Innern ein Befehl: “ Du fahrst mit!” 
Wie durch eine magische Kraft, durch einen instink- 
tiven inneren Zwang warden wir angetrieben. In 
rasender Eile wird die Morgentoilette erledigt, einige 
Brote eingesteckt, und los geht es. Fast immer das 
gleiche. Auch heute. Und auch heute wieder das 
gleiche Bild bei der besagten Tankstelle. 10-15 
Autos, auch der gelbe Opel Rekord Diesel, alle voll- 
besetzt, meist ebensoviele Kinder wie Erwachsene, 
warten auf das endgUltige Startzeichen. Dann, 9.35 
Uhr, setzt Herr Dimopoulos seinen “ Charalambos” 
in Bewegung, und gleich einer Lokomotive schleppt 
er fast alle entsandten Lehrkrafte, einschlieBlich der 
auf Besuch weilenden Omas und Opas und einiger 
Schulfremden auf der Standspur der NationalstraBe 
Richtung Theben.

Die Fahrt geht von der HauptstraBe weg, zu- 
nachst Uber NebenstraBen, auf denen der Asphalt 
nur noch ornamentalen Charakter fOr die Schlagld- 
cher hat, dann Uber Feldwege, die schlieBlich zur 
Sackgasse warden. Wie oft muBten wir schon 
umkehren, well ein frUherer Weg nicht mehr weiter- 
ging. Doch diesmal haben wir GlUck. Ein paar Steine 
und Saulenreste zeugen von einem ehemaligen 
Tempel, welter oben kann man nur schwach - viele 
Uberhaupt nicht - die Cavea eines antiken Theaters 
erkennen. Hinauf mit uns! Durch einen Weinberg,

der auf diese Weise seine Spatlese erfahrt, geht es 
Uber Stock und Stein, beladen mit einer professio- 
nellen FotoausrUstung Oder bzw. und irgendeinem 
Kind auf den Schultern, bergan. Wer uns sieht, 
glaubt, oben gabe es kostenlose GoldstUcke. Nun, 
das zwar gerade nicht, aber ergreifend ist immer 
wieder die einzigartige und doch gleichsam beruhi- 
gende Aussicht, die solche Theaterstatten bieten. 
Herr Dimopoulos kennt die verstecktesten und 
vergessensten, und erfUhrte uns im Laufe der Jahre 
zu vielen hin. Jede hat ihre Geschichte, von der 
er uns erzahit. Wir genieBen dabei die klare, reine 
Luft und versuchen uns vorzustellen, wie es wohl 
vor mehr als 2000 Jahren hier ausgesehen haben 
mag. Nebenan spielt die Kinderschar, die sich 
schon eigenstandig nach Altersklassen organisiert 
hat. “ Hier man machte VorfUhrungen und Konzerte 
und unten, bei den Tempein, man battete Dionysos 
und Aphrodite naturlich. Am Abend und in der 
Nacht, die Madchen sangen laut und gingen ins 
GebUsch und in den Wald und sangen und suchten 
den Gott Dionysos. Die meisten haben nicht lange 
gesucht. Sehen Sie hier, in diesem Buch, es ist 
geschrieben auf deutsch und griechisch natUrlich, 
stat von Hesiod, der hier geboren war. Sie kennen 
nachlesen in Bibliothek von Schule. Thao, haben 
Sie gemacht Foto? Gutt.’’

Auf dem Ruckweg zu den Autos - NuBbaume 
liegen am Wegesrand, Grund genug zu verweilen - 
versuchen wir, in den Tempelruinen alte Inschriften 
zu erkennen. Wer kann, bemUht sein AItgriechisch 
zur Deutung der gefundenen Wortfetzen, andere 
nicken wissend. Im Hintergrund schreit es: “ Papa, 
der Andreas hat einen Frosch, Papa fang mir auch 
einen Frosch!”

Ohne Frosch geht es dann, nach kompliziertem 
Wendemanover, zum nachsten Besichtigungs- 
punkt, einer klassischen Festung mit einmalig schd- 
nem Panorama. Das Kopaisbecken im Nordwesten 
und der Helikon im SUdwesten, gen Osten das 
Gebiet von Askra. Nach einem mUhseligen Aufstieg 
durch Macchie und Uber ausgelaugtes Kalkgestein 
stellt Herr Dimopoulos oben test, daB ein bestimm- 
ter Kollege diesmal nicht dabei ist, sondern heute 
seinen Kirchgang macht; “ Wo ist er? In Kirche? 
H i e r  ist Kirche! Gott ist Natur! Ist das nicht Gott? 
Natur ist Gott! Hier sehen Sie Gott! In Kirche sehen 
Sie nur Clotz” (=Athener Pfarrer). Aber nicht nur 
deswegen sind wir hier oben. Die Geschichte der 
Festung, Aufstieg und Niedergang von Askra war
den geschildert. GewiB, man kann das allesauch im



geschlossenen Raum mit Lichtbildern machen. 
Doch wer vermittelt dann dieses hautnahe GefUhl, 
drinzustehen in der Geschichte, den Rahmen zu 
erfassen; wer vermag dann den Duft der jahrtausende- 
aiten Natur aufzunehmen? Hier in der Einsamkeit, 
die nur wir ausfUllen, - denn kein normaier Tourist 
verirrt sich hierher - hier spUrt man die Freiheit, die 
griechische Freiheit, die individueile Freiheit,

Zum TrSumen bleibt uns ailerdings nicht zuviei 
Zeit, denn der Magen meidet sich.

Programmpunkt Mittagessen. Diesen Teii leitet 
nicht Herr Dimopouios, sondern “ Thao” Schickle, 
der Kunsterzieher der DSA, Oder genauer gesagt, 
dessen Frau Anna. Ais unsere Karawane in den 
nachsten Ort einfaiit, stehen keine Anpreiser vor 
den Tavernen und rufen: “ Hirr prima Snitzei, extra 
prima, und Saladd, Landsaiadd” . Nein, hier giit es, 
fur ca. 50 Personen Essen zu organisieren. Anna eiit 
mit geUbtem Biick in die TavernenkUchen und hat 
auch bald die entdeckt, die fahig erscheint, unseren 
Hunger zu stillen. Viele legen Hand an, Tische war
den zusammengestellt, StUhle geriickt, Plastik- 
decken Marke ‘ ‘καλή ό ρ εξη ”  aufgelegt, der 
Besteckkasten geplUndert - es reicht fUr alle, 
obwohl der ganze Tavernenraum von uns belegt ist. 
Anna ist schon in der KUche - einer 6 qm-Nische 
des Gastraumes - sie schneidet Tomaten, Gurken 
und Zwiebein, Feta wird serviert, mit Rigani und 01 
versteht sich. Wahrenddessen eilt der Wirt in seine 
Wohnung, urn Oma und Kinder zu holen. Jeder hat 
zu tun. Vor unseren Augen warden die Lammkote- 
letts gehackt, der Holzkohlengrill neu entfacht. Re- 
tsina steht bereit, und wer nach 5 Minuten nicht 
schon wenigstens Brot, Feta und Wein hat, ist selbst 
schuld. Improvisation ist alles. Es ware doch 
gelacht, wenn eine griechische Taverne nicht mit 
einem unerwarteten Ansturm von 50 deutschen 
Magen fertig warden wUrde. In der Hektik wird jeder 
zum Meister. Das Fleisch wird in 3 Etappen serviert. 
Wer GlUck hat, erwischt ein groBes Stuck, denn Por- 
tionen gibt es nicht. Gezahit wird nach etiichen Gla- 
sern Retsina griechisch-deutsch gemaB dem Motto 
“ Einer fUr alle, dann alle dem einen” , jeder das 
gleiche. Kinder, je nach Alter, die Halfte Oder veil. 
GewiB, Komfort ist hier ein Fremdwort, aber wer 
sucht den hier! Das Erlebnis zahit, die Parea.

Schwer fallt das Aufstehen. Der Mittagsschlaf 
fehit, zumal am Sonntag. Doch frische Luft tut gut, 
ein kurzer Spaziergang, und wir stehen in einer 
byzantinischen Kirche und folgen dem Dimopouios’ 
schen Vortrag: “ Sehen Sie, auch hier battete man 
einen Gott - bitte lachen Sie nicht, die Leute glau- 
ben, Sie lachen Uber ihnen - schauen Sie oben, 
Johannes der Tauter, und hier - traten Sie naher - 
der jUngste Gericht, sehen Sie, ein Bischof in

Chdile, viele Bischofe kommen in Chdile. Thao, 
geben Sie Taschenlampe. Hier, man sagt, es war 
Bischof von ..., man sagt, er hatte gemacht viel 
Sexualismus, - bitte lachen Sie nicht - so er muBte in 
Cholle. Ulli, Du muBt auch in Cholle!” Alle lauschen, 
soweit die Kinder nicht gerade wieder ablenken, der 
Erklarung der Fresken, der Baugeschichte usw. Wir 
erfahren viele kleine Anekdoten, Wahres und fUr 
wahr Erklartes, Heiteres und auch Tragisches. Oder 
wissen Sie vielleicht, warum in manchen Fresken 
die Augen der Heiligen ausgekratzt sind, in anderen 
dagegen deren Kbpfe fehlen?

Doch storen wir den Vortragenden nicht, der 
inzwischen bei einer auBerst kitschigen, collagear- 
tigen Kreuzesdarstellung steht und sich schUttelt. 
“ Kommen Sie nicht hier, seien Sie vorsichtig. Es ist 
nicht gut, daB wir schon gegessen haben - Thao, 
wollen Sie etwas sagen fur die Architektur der Kir
che?” - “ Ja, wir haben es hier wieder mit einem 
typischen Beispiel einer Kreuzkuppelkirche zu tun. 
Sie sehen die vier Saulen, oben die Pendentifs. Die 
Kuppel ruht auf einem Tambour... “ Die meisten von 
uns kennen sich inzwischen besser in der griechi- 
schen Kunstgeschichte aus als in der deutschen. 
Mit Blitzlicht werden Heilige und diejenigen, die sie 
bestaunen (vielleicht ist auch unter denen ein Heili- 
ger?) auf Agfa- und Kodachrome gebannt. Die Erin- 
nerung muB doch wach gehalten werden, Oder auch 
die Ordnung im Vergleich mit der nachsten auf dem 
Programm stehenden Kirche. Besser gesagt, der 
kleinen Kapelle, die gerade 6-8 Personen faBt. 
Unsoheinbar von auBen, eine Wasserstelle mit einer 
schattenspendenden Platane daneben. Drinnen 
drei ca 40x100 cm groBe, nicht mehr ganz erhal- 
tene Fresken von starker Ausdruckskraft. Johannes 
der Tauter ist auch dabei. Mir gefallen diese kleinen 
Kapellen in ihrer oft reizvollen Lage meist besser als 
die voll ausgemalten Kirchen. Hier kann man seinen 
Biick ganz auf die wenigen Kunstwerke konzentrie- 
ren, dort erstickt die Aufnahmebereitschaft in der 
Qual der Wahl, im Oberangebot an Blickpunkten.

Wer an diesem Tag die Gegenwart durch die 
Betrachtung der Vergangenheit vergessen hat, wird 
bei der RUckfahrt nach Athen am Abend aus seinen 
Traumen gerissen. Die unendliche Autoschlange, in 
die wir uns gezwungenermaBen eingliedern, bewegt 
sich schwerfallig und giftig auf Athen zu. Die neue 
griechische Freiheit hat uns wieder gefangen 
genommen. Alltag. Bis zum nachsten Dimopoulos- 
Ausflug.
Jia sas.

Hans-JUrgen Spitzner



InseIhUpfen in Griechenland - Auszug aus einem Reisebericht

Eine Woche waren wir nun schon im land- 
schaftlich reizvollen und interessanten S a m o s  in 
fast greifbarer Nahe der TUrkei, deren KUste wir der 
Insel gegenUber mit bloBem Auge erkennen konn- 
ten. Jetzt wollten wir mal eben rUberfahren.

Wir batten davon gehort, daB man sich mog- 
lichst fruhzeitig urn die Fahrkarten fUr eine Clber- 
fahrt mit dem Auto kUmmern sollte, da es immer 
Andrang gebe und die Fahrboote winzig seien. So 
begaben wir uns in ein ReisebUro, wo wir Uber den 
recht hohen Fahrpreis schimpften und unsere Rei- 
sepasse fUr die Zollformalitaten uberreichen 
muBten. Vier Tage spater standee wir am friihen 
Morgen auf, denn um 8.00 Uhr sollten wir abreise- 
fertig am Fiafen sein, und um 9.00 Uhr wUrde es ab 
in den Orient gehen. Wir warteten vergeblich. 10 
Minuten vor der versprochenen Abfahrtszeit 
hastete der Besitzer der Agentur auf unser Auto zu, 
warf uns ein aufgeregtes "Psara is broken last 
night" zu und teilte uns den Namen eines anderen 
Bootes mit, das von der gegenUberliegenden Seite 
der Insel ablegen sollte. “ Psara” , ja, so stand es auf 
unseren Fahrkarten. “ Ti na kanume!” Nach halsbre- 
cherischer Fahrt standee wir vor dem zugewiesenen 
Boot im anderen Hafen, mit uns drei weitere Pkw's. 
Als dann die ersten zwei Autos das Deck des Mini- 
kreuzers erreicht batten, war das Boot voll. Meine 
FiUche angesichts dieser Gemeinheit verdienten 
eigentlich, festgehalten zu werden. Dazu kam, daB 
ein des Deutschen machtiger Grieche auf meine 
Schimpfkanonade nur stereotyp entgegnete, daB 
unser Schiff “ Psara” heiBe.

Wir kehrten also zur Reiseagentur zurUck, und 
nachdem wir der Dame dort alle Unfreundlichkeiten, 
die unsere Kenntnis der englichen Sprache 
zulieB, gesagt batten, trbstete sie uns, indem sie 
glaubhaft versicherte, unschuldig am Zerbrechen 
der “ Psara” zu sein, und indem sie uns verkUndete, 
daB um 12.00 Uhr drei Schiffe aus der TUrkei 
kommen wUrden, woven wir uns eines sogar aussu- 
chen kdnnten. Vorsichtig geworden, lieBen wir uns 
alle drei Schiffsnamen auf der Fahrkarte vermerken. 
Um 14.00 Uhr sollten die Boote abfahren. Bis 12.00 
Uhr vertrodelten wir die Zeit und fuhren dann 
gemachlich zum Hafen. Kein Schiff war da, auch 
nicht um 15.00 Uhr, auch nicht um 16.00 Uhr. Zwi- 
schenzeitlich batten sich neben uns zwei VW-Bullis 
eingefunden, und auch eine paar Pkw’s standen wie 
zufallig herum. Um 17.00 Uhr kam ein kleines Fahr- 
boot, und alsbald wurden zwei schmale Planken 
vom Schifflein auf den Kai gelegt. Ein Bulli aus

Frankfurt fuhr aufs Dampferchen, und schon war es 
besetzt!

Als wir nun erneut in unserer Agentur vorstellig 
wurden, jetzt zusammen mit den Insassen eines 
VW-Busses aus Osterreich, beruhigte man uns mit 
den Worten: “ The ship has to come” . Von Zeit zu 
Zeit suchten wir den Horizont daraufhin mit einem 
Fernglas ab, und nach ca. 1 Stunde tauchte in der 
Feme ein Fahrschiffchen mit 2 Pkw's an Deck auf. 
Das tUrkische PrachtstUck kam naher, wahrend der 
Jubel bei uns und unseren Konkurrenten einem 
Gefuhl der Beklommenheit wich, denn das Boot war 
wirklich winzig. Die Ausfahrt der beiden Pkw’s nahm 
uns beim Zusehen schon den Atem, denn die Autos 
wurden uber ca. 40 cm breite, 3 m lange, nicht 
untereinander verbundene Planken, die gefahrlich 
hin- und herschaukelten, gelotst, Dabei war der 
Hoizrand des Bootes 1/2 m hoher als das Niveau 
des Kais.

Der erste, der das Auffahren versuchen durfte, 
war ich. Vierschrbtige Manner kamen an Deck, 
hievten das Auto an der hinteren StoBstange hoch 
und lieBen es knapp neben der Bordwand wieder 
fallen. Dann kam der VW-Bus. Auch sein Fahrer 
schaffte das KunststUck. Der Beifall der Rucksack- 
touristen und der Neugierigen am Hafen war der 
Lohn der Angst.

Eigentlich batten wir jetzt losfahren konnen, die 
Passe waren fast alle wieder ausgehandigt worden, 
nur meinen vermiBte ich noch. Der Angestellte des 
ReisebUros kam und bat den Fahrer des kleineren 
Autos, also mich, ins Zollgebaude. Unterwegs 
forschte er nach einem griechischen Papier fUr das 
Auto, was ich auch vorweisen konnte. Leider waren 
allerdings dem Zollbeamten die Eintragungen unse
rer Mobel im PaB aufgefallen, wofUr man bei der 
Ausreise immer eine Garantieerklarung der Deut
schen Botschaft Athen vorweisen muB. Man hat in 
GR namlich Bedenken, daB man seine elektrischen 
Gerate und Mbbel zu Gelde machen und entfliehen 
konnte. Ich erklarte, daB man mir das gewUnschte 
Papier anIaBlich eines Heimaturlaubs im Flughafen 
Saloniki genommen habe, man solle nur dort anru- 
fen Oder noch besser in der Deutschen Botschaft 
Athen, wozu sich die Herren aber nicht verstehen 
wollten. Eine Ausreise ohne dieses Papierchen sei 
nicht mbglich, erklarten sie mir barsch, und Ub- 
rigens kbnne ich ja meine Ferien in Griechenland 
verbringen, wo es sehr schon sei. Ich mUBte ja nicht 
unbedingt in die TUrkei reisen. Ich versicherte, daB 
mich die TUrkei nur wegen der groBen Kultur, die die



Griechen dort hinterlassen hatten, interessiere. 
Nein, auf keinen Fall, meine Ausreise konne der 
Zollmelster nicht verantworten.

Von da an pendelte Ich zwischen Zollhaus und 
RelsebUro und hatte dabei ein sehr interessiertes 
Publlkum auf dem tUrkischen Seelenverkaufer. 
GroBe Betretenheit soil laut Aussagen melner Frau 
bei den Schiffspassagleren geherrscht haben, als 
der Zollbeamte ein Taxi heranwinkte, mich zum Ein- 
steigen aufforderte und dann schlieBlich selbst 
zusammen mit dem Herrn vom RelsebUro in den 
Fond des Wagens kletterte. Es war eine recht 
schweigsame Taxifahrt, und sie fUhrte etwa bis zur 
Inselmitte. Der Fahrer hielt, und wir erklommen zu 
Fu6 eine Anhbhe, hinter der ein Mann auf einer Bau- 
stelle mit dem Ausschachten einer Baugrube 
beschaftigt war. Es handelte sich urn den Oberzoll- 
meister, der auch nach 1o-minUtigem Hin und Her 
seine Einwilligung zur Ausreise ohne Mobelpapiere 
nicht geben mochte. Nur die Darstellung des von 
den TUrken einrangierten und mit Tauen verzurrten 
Autos an Deck des Fahrbootes, das nur unter grb- 
Beren Schwierigkeiten wieder ausgeiaden warden 
konnte, machte Eindruck auf ihn. Er forderte also 
seinen Untergebenen zu einer ziemlich unlesbaren 
Eintragung in meinen Pa3 auf, die ich unbedingt bei 
Wiedereinreise in Griechenland - spatestens in 
einer Woche - vorzeigen mUBte. Endlich war auch 
das Uberstanden.

Als ich am Schiff ankam, wurde ich von der 
Besatzung und den Passagieren empfangen wie 
wohl weiland der verlorene Sohn. ΒΙοβ ein Kalb 
konnte mir nicht gebraten werden, denn ein furchter- 
licher Seegang beschwerte unser GemUt. Die 
Autos, besonders der Bus, neigten sich standig 
gefahrlicher ins Wasser. Kurz gesagt, Pkw’s und 
Menschen kamen unbeschadet in der TUrkei an, die 
uns schon von weitem orientalisch mit bunten Lam
pions aus den Hafengaststatten begrUBte. NatUrlich 
auch da: die unvermeidlichen Zollformalitaten.

Mittlerweile war die Dunkelheit hereingebro- 
chen, und uns beschaftigte schon die Ausfahrt vom 
Schiff unter erschwerten Bedingungen. Doch wollte 
vorher noch der kontrollierende tUrkische Zollbe
amte nach unserem Gepack sehen. Voll Elan, den 
einen Arm verlangend nach dem VW-Bus hinge- 
streckt, elite er also auf den Kahn zu, machte zwei 
Schritte auf der schlUpfrigen, beim Seegang 
schwankenden Planke, die sich unter seinem 
Gewicht drehte, so daB die personifizierte Amtsge- 
walt mit einem Platsch in der HafenbrUhe ver- 
schwand, ein wenig schlammig und verolt wieder 
auftauchte und von den vor Lachen sich die Bauche 
haltenden Zuschauern gerettet werden muBte.

Ohne Schuhe und vdllig uninteressiert an unserem 
Gepack schlich er triefend von dannen.

Die Autoreisenden muBten dann wieder zuruck 
aufs Boot, mit dem wir noch 1/2 Stunde im Hafen 
unterwegs waren, urn eine geeignete Stelle zum 
Entladen ausfindig zu machen. An einem stock- 
dunklen Platz, der nur mit Hilfe unserer Gaslampe 
notdurftig erhellt werden konnte, war es schlieBlich 
so weit. Das Herunterfahren Uber die schon 
beschriebenen Planken bei Notbeleuchtung und 
strammem Seegang wird uns ewig in Erinnerung 
bleiben, zumal man uns erzahite, daB erst in der 
Woche zuvor ein Taxi beim rUckwartigen Entladen 
ins Meer gefallen sei!

Rainer Latacz



Zum Datenteil

Statistische Daten und Gliederungen wurden, 
soweit es irgend ging, in optisch eingangiger Form 
dargestellt. Zahlen, die uns ais die wichtigsten 
erschienen, wurden Uberdies noch so zugefUgt, da3 
sie der raschen Erfassung des Biides durch das 
Auge nicht hinderlich sind; denn nur durch sie wird 
der personliche, quantitative Vergleich dem Leser 
mdglich.

FUr die Wiedergabe der quantitativen statisti- 
schen Analyse 1st hier weder Raum noch vermutlich 
ein genUgend groBer Interessentenkreis vorhanden, 
zumal die Erfassung der EinfluBgroBen, die Abschat- 
zung ihrerzeitlich veranderlichen Gewichtigkeit erst 
die Voraussetzung fUr die Interpretation der Daten 
durch den Leser liefern wUrden.

So beschranken wir uns im folgenden Text dar- 
auf, zusatzliche Information zum A u f b a u d e r  
S c h u I e (s. Umschlag hinten) zu geben, die 
S c h U l e r z a h l e n  (s.S.138 und s.S.139), 
i h r e  E n t w i c k l u n g  (s.S.140 u.S.141), 
A b i t u r i e n t e n z a h l e n  (s. 142) und die 
F I u k t u a t i o n (s. rechts unten) 
zusammenfassend zu beurteilen; die weiteren 
Tabellen (s.S. 31, 43, 50, 54, 63, 65, 77) haben wir 
den zugehdrigen Artikein beigeordnet

Auch die weiteren Listen von Namen und Veran- 
staltungen seien kommentarlos der Rezeption des 
geneigten Lesers anheimgegeben. Wir hoffen 
dabei, daB uns nicht alizu viele Fehler unterlaufen 
Sind.

Struktur der Deutschen Schule Athen

Die Deutsche Schule Athen (s. Schaublld) 1st in 
eine griechische und eine deutsche Abteilung 
gegliedert, urn dadurch den Bestimmungen und 
Anforderungen der beiden Nationen besser gerecht 
zu warden.

Die deutsche Abteilung fuhrt einen Kindergarten, 
eine Grundschulabteilung (1. bis 4. Klasse), eine 
Beobachtungsstufe (5. und 6. Klasse), eine Sekun- 
darstufe I (7. bis 10. Klasse) und eine Neugestaltete 
Gymnasiale Oberstufe (11. bis 13. Jahrgangsstufe). 
In der deutschen Abteilung kdnnen die Schiiler die 
entsprechenden AbschlUsse: Haupt- und Real- 
schulabschluB und das Abitur erwerben.

In der griechlschen Abteilung sind Kindergarten 
und Grundschule (das "Dimotikon” - 1. bis 6. 
Klasse) aufgrund gesetzlicher Regelungen nicht 
gestattet, so daB sie aus dem Gymnasion (7. bis 9. 
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Klasse) und dem Lykeion (10. bis 12. Klasse) 
besteht. SchUler warden hier in der Regel nach dem 
Besuch der zweijahrigen Vorbereitungskurse und 
nach erfolgreicher SprachprOfung aufgenommen 
und schlieBen ihre Schulausbildung mit dem grie- 
chischen Abitur ab. Die meisten Abiturienten erwer
ben in der SchluBphase ihrer Schulausbildung 
durch eine PrUfung im Fach Deutsch und in einem 
weiteren in deutscher Sprache unterrichteten Fach 
eine deutsche Hochschuizugangsberechtigung.

Einen weiteren Bereich neben der Schule bilden 
die Vorbereitungs- und Sprachkurse. Sie finden in 
einer zu einem Schulhaus umgebauten alten Villa in 
der Innenstadt in der Nahe des Nationalmuseums, 
in der Odos Rethymnou 7, statt.

In den Vorbereitungskursen (VI und V2) warden 
griechische Kinder der 5. bzw. 6. Klasse in deut
scher Sprache unterrichtet. Sie streben die Auf- 
nahme in die griechische Abteilung der Deutschen 
Schule Athen an. Die Sprachkurse (A-bis M-Kurse) 
sind fUr SchUler gedacht, die neben dem Besuch 
ihrer griechlschen Schule Deutsch lernen wollen. 
Sie kdnnen nach sechs Jahren das Grundstufen-, 
nach neun Jahren das Mittelstufensprachdiplom 
des Goethe-lnstituts erwerben.

Die Schule ist eine Privatschule.
Schultrager ist der Deutsche Schulverein Athen, in 
dem jeder deutsche StaatsbUrger Mitglied warden 
kann. Die Rechtsstellung der Schule ist durch das 
zwischen dem Kdnigreich Griechenland und der 
Bundesrepublik Deutschland am 17. Mai 1956 
geschlossene Kulturabkommen sowie im wesentli- 
chen durch das griechische Gesetz Uber Fremde 
Schulen geregelt.

Die Finanzierung der Schule erfoigt durch die 
Bundesregierung Deutschland und mit Eigenmittein 
durch Schulgeldeinnahmen.

SchUlerzahlen

Die SchUlerzahlen (s.S. 139) zeigen fUr die griechi
sche Abteilung ein stabiles Bild. FUr das Gymnasion 
hat es bereits ab dem 2. Schuljahr (1957/58) den 
Schwellenwert der Vollbelegung erreicht, wahrend 
das Lykeion mit einer entsprechenden Verzdgerung 
von etwa 3 Schuljahren in diesen Stand foigt. Seit 
1965 ist die griechische Abteilung voll belegt. Gym
nasion wie Lykeion haben gleiche Starken, ja 
sogar die Jahrgangsstufenfrequenzen sind von glei- 
cher GrdBenordnung. Die geringen Schwankungen



verstarken sich seismisch naturgemaB zu den obe- 
ren Klassen bin.

Beim LIbergang vom Gymnasion ins Lykeion (9. 
in die 10. Klasse) gibt es zwar eine Priifung. Sie wird 
jedoch von alien SchUlern unserer Schule bestan- 
den. Auch den AbschluB des Lykeions erhalten fast 
alle (98%).

Von den griechischen Abiturienten (s.S.142) 
qualifizieren sich etwa 70% fUr ein Studium an Hoch- 
schulen der Bundesrepublik.

Verfoigt man die Ent\wicklung der SchUlerzahlen 
in der deutschen Abteilung, so ergibt sich ein 
wesentlich heterogeneres Bild (s.S.138).

Bis Anfang der 70er Jahre ist eine Ent\«icklung 
abiesbar, die exponentiell verlauft, wobei ein steiler 
Anstieg Ende der 60er Jahre einsetzt. Klassenfre- 
quenzen von 30 werden tatsdchlich erreicht. 
Schwankungen pfianzen sich auch hier zeitlich ver- 
zbgert nach oben fort: So findet man deutlich den 
GrundschulschUierberg von 1974 nach 4 Jahren in 
der Sekundarstufe I wieder.

Eine im Wesen ganz andere Art von Schwan- 
kung ist durch die Fluktuation bedingt. Da sie symp- 
tomatisch fUr Auslandsschulen ist, \«urde sie Ober 
einen langeren Zeitraum gemessen (s. unten) 
und untersucht. Hier sei jedoch nur auf den durch

sie bedingten qualitativen Defekt hingewiesen: Es 
besteht die Gefahr, daB SchUler, die die Schule nur 
fUr eine gewisse Zeit besuchen, keine rechte Bezie- 
hung zu ihr entwickeln.

Die weitere qualitative Interpretation von Tab. 
S.138 zeigt, daB die deutsche Abteilung mit einer 
Belegung von ca. 500 SchUlern (ab den 70er Jah
ren erreicht) als gesund bezeichnet werden kann: 
Ab da kann man erkennen, daB der EInfluB der Fluk
tuation zurUckgeht (d.h. das Verhaltnis von Ihr zur 
GesamtschUlerzahl wird kleiner). DaB es dennoch 
unruhig bleibt, ist an der Kindergartenbelegung (s. 
S.31) wie an der Abiturientenzahl (s.S.142) 
zu erkennen.

Urn hier jedoch nicht nur persbniiche Interpreta- 
tionen wiederzugeben, wurden Hochrechnungen 
durchgefUhrt. SchUler fUtterten den Rechner mIt den 
Daten und zugehdriger Software. Dabei wurden 
Trendanalysen (s.S.140) dieser Ist-Zahlen nach 
den gSnglgen mathematischen Modellen durchge
fUhrt: unterstellt wurden einmal geradllniger, zum 
anderen logarlthmischer, und schlieBllch exponen- 
tieller Verlauf.

Das Bild wird abgerundet durch Zahlenmaterial 
Uber die Vorbereitungs- und Sprachkurse Deutsch 
(s. S. 43).
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Auszug aus dem Termin- und Veranstaltungsplan fUr das Schuljahr 1980/81

Mo., 01.09.1980 
ab
Mi., 10.09.1980 
Mo., 15.09.1980 
Di., 16.09.1980

17.00 Uhr 
8.00 Uhr

10.00 Uhr 
11.30 Uhr

Mi., 17.09.1980 8.00 Uhr

Do., 18.09.1980 8.00 Uhr

Fr., 19.09.1980 
Mo., 22.09.1980

9.00 Uhr
8.00 Uhr 
10.30 Uhr

Mi., 24.09.1980 16.00 Uhr 

17.30 Uhr 

17.00 Uhr

Do., 25.09.1980 
Fr., 26.09.1980 
Mi., 01.10.1980 
bis
Fr., 10.10.1980 
Do., 02.10.1980

Beginn des Schuijahres 1980/81
Nachprufungen
fur die griechische Abteiiung
Erofnungskonferenz
Sitzung des Redaktionskomitees'. Dokumentation 
"25 Jahre Deutsche Schuie Athen each der Wieder- 
erbffnung''
Fachkonferenzen
Konferenz
betr.: FeststeiiungsprUfung
Nachprufungen
in der deutschen Abteiiung
AufnahmeprUfungen fUr die Ki. 8 -10 der griechischen
Abteiiung
Schuireifetest
EinfUhrung
alter neu in das Kollegium eingetretenen Damen und 
Herren
NGO - Konferenz
Schulbeginn
Konferenz
der Kolleginnen und Kollegen, die in der deutschen 
Abteiiung Neugriechisch unterrichten.
Fachkonferenz
"Deutsch als Fremdsprache"
Konferenz
betr.: FeststeiiungsprUfung
EinstufungsprUfungen fUr die Deutschsprachkurse A2 
bis C 2 im Kurshaus in der Stadt 
Regionalkonferenz in Athen: Deutsch als Fremd
sprache (Teilnehmer aus Istanbul, Thessaloniki, Athen) 
Anmeldungen 
zu den Sprachkursen

16.00 Uhr EinfUhrungskonferenz
V 2 - Kurse

Mo., 06.10.1980 17.00 Uhr EinfUhrungskonferenz
V 1 - Kurse

18.30 Uhr EinfUhrungskonferenz

Klavierabend des Herrn Kirchenmusikdirektors Birk 
in der Aula

Beginn der Kurse der "Kleinen Volkshochschule' 
(Wintersemester)

Mo.,
bis
Do., 

’ Mi.,

Do.,
Do.,

13.10.1980

16.10.1980
15.10.1980

16.10.1980
23.10.1980

20.00 Uhr A- bis C- und M-Kurse

Elternversammiungen 
(Grundschule)

Unterrichtsbeginn 
der Sprachkurse 
Wandertag 
Elternabende 
der deutschen Abteiiung 
(u.a. Wahl der Elternvertreter)

Konzert
des Kammerchors der Universitat des Saarlandes Fr., 31.10.1980 
in der Aula
Leitung: Prof. Dr. W. Muller-Blattau
Buchausstellung der SchulerbUcherei Mo., 03.11.1980

bis
Sa., 08.11.1980 
Do., 06.11.1980 
Do., 13.11.1980

17.00 Uhr Allgemeine Konferenz
19.00 Uhr Information

der Eltern und Schuler der Klassen 10 und 10 D Uber 
die NGO



Ausstellung Mo.,
von KinderbUchern einer Athener Buchhandlung. bis 
Die Autorin Renate Weish iiest in der Grundschuie Fr., 
und in den Kiassen 5 bis 7.

Fr.,

Mi.,

“ Musik in der Weihnachtszeit"
(Chor und Orchester der Schuie)

TheaterauffUhrung einer Arbeitsgemeinschaft der 
Schuie:
Nikoiai Ljesskow: Der Gast beim Bauern

Fr.,
Sa.

17.11.1980

21.11.1980

05.12.1980

10.12.1980

12.12.1980 20.00 Uhr
13.12.1980 18.00 Uhr

Ende des 1. Triminon in der griechischen Abteiiung 
(Gymnasion und Lykeion).
Die Kiassenieiter geben die Noten-Mitteiiungen Uber 
den Leistungsstand des 1. Triminon an die SchUieraus.

Do., 18.12.1980 20.00 Uhr

Sa., 20.12.1980 Letzter Schuitag vor den Weihnachtsferien - in der 4.
und 5. Stunde Weihnachtsfeier in der Auia (Kiassen 
5 bis 8)

Do., 08.01.1981 Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien
Mo., 12.01.1981 Abgabe der Vorschidge

a) fUr das schriftliche Abitur
b) fUr die FeststellungsprUfung 

Di., 13.01.1981 17.00 Uhr Sitzung
des Vorstandes des deutschen Eiternbeirates mil 
der Direktion in der Bibiiothek 

18.30 Uhr Sitzung
des Vorstandes der griechischen Elternvertreter mit 
der Direktion in der Bibiiothek

Beginn der Kurse der "Kleinen Volkschochschule" Mi.

Do.

Do.

14.01.1981

Theaterauffuhrungen einer Arbeitsgemeinschaft 
der Schuie in der Aula : Georg Kaiser: Gas

"Griechische Volkstanze”  in der Aula. 
Leitung: Frau Eleni Tersaki-liiopoulou

15.01.1981 Klassenelternversammiungen 
der deutschen Abteiiung

22.01.1981 16.30 Uhr Allgemeine Konferenz;
anschlieBend:
Zensurenkonferenz 
der deutschen Abteiiung 

Fr., 23.01.1981 18.00 Uhr Sitzung
des Vorstandes des deutschen Eiternbeirates mit 
dem Vorstand des Deutschen Schulvereins Athen 
und der Schulleitung 

19.30 Uhr Sitzung
des Vorstandes der griechischen Elternvertreter mit 
dem Vorstand des Deutschen Schulvereins Athen und 
der Schulleitung.
Zeugniskonferenz i.d. GrundschulabteilungMo.

Mo.
Di.,
Mi.
Sa.

26.01.1981
26.01.1981
27.01.1981
28.01.1981
31.01.1981

Do., 05.02.1981

Mi.,

Do.,

11.02.1981

17.00 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Uhr 
12.10 Uhr

18.30 Uhr 
bis

21.30 Uhr 
20.00 Uhr

Zulassungskonferenz zum Abitur
Zeugnisausgabe
in der deutschen Abteiiung
Sprechstunde
fUr berufstatige Eltern

"Griechenland und die Europaischen Gemein- 
schaften"
Vortrag von Herrn Dr. Evangelos Hadjimanolis in 
der Aula

Mo.,

Do.

Sa.

12.02.1981 20.00 Uhr Gesprach zwischen den Elternvertretern der grie
chischen Abteiiung und den in der griechischen Abtei
iung unterrichtenden griechischen und deutschen 
Damen und Herren im Zeichensaal.

16.02.1981 20.00 Uhr

19.02.1981 20.00 Uhr Gesprach zwischen den Elternvertretern der Deut
schen Gymnasialabteilung und den in der deutschen 
Gymnasialabteilung unterrichtenden Damen und Her
ren im Zeichensaal.

28.02.1981 Ende des 2. Triminon in der griechischen Abteiiung 
(Gymnasion und Lykeion)



Μθ„ 02.03.1981 8.00 Uhr

Mi.,
Fr.,
Di.,
Fr.,

Von der SMV veranstaltetes Jazzkonzert in der Aula. Sa.,

04.03.1981
06.03.1981
10.03.1981
13.03.1981
21.03.1981

Theaterauffuhrung einer Arbeitsgemeinschaft der 
griechischen Abteilung in der Aula:
Fr. Durrenmatt: Die Physiker

S c h u l k o n z e r t
(Chor und Orchester der Schule)

S o m m e r f e s t  der Schule

Ball im Flotel "Flilton" (veranstaltet von der 
ElternschafI)

17.00 Uhr
8.00 Uhr
8.00 Uhr

18.00 Uhr 
bis

22.00 Uhr

Beginn des schriftlichen Abiturs 
(2., 3., 4., 5., 6., 7. und 10. Marz 81) 
Zensurenkonterenz der griechischen Abteilung 
Schriftliche FeststellungsprUfung: Ubersetzung 
Schriftliche FeststellungsprUfung: Textanalyse 
Zeugnisausgabe in der griechischen Abteilung

Do.,
bis
Fr.,
Sa.,

Mi.,
Sa.,

Di.,

Mi.,
Do.,
Mo.,
Mo.,

Fr.,
Do.,
Mo.,
Di.,
Mi.,
Do.,

Sa.
ab

Mo.
Mi.,

26.03.1981

10.04.1981
28.03.1981 

und
01.04.1981
04.04.1981

07.04.1981 
und

08.04.1981
16.04.1981
04.05.1981
04.05.1981 

b i s
08 05.1981
07.05.1981
11.05.1981
12.05.1981
13.05.1981
14.05.1981 

b i s
16.05.1981

B e r u f s b e r a t u n g  
in der Schule durch Flerrn 
Kerschgens/Darmstadt

jeweils
20.00 Uhr

bis Abgabe der korrigierten Abitur- und Feststellungs-
12.10 Uhr prufungsarbeiten 

jeweils
20.00 Uhr

Letzter Unterrichtstag vor den Osterferien 
Erster Unterrichtstag nach den Osterferien 
Tagung "Deutsch als Fremdsprache”  im Goethe- 
Insfitut Athen

17.30 Uhr V 2 - Kurskonferenz
Mundliche FeststellungsprUfung 1981 
fUr die Klassen 12 A, 12 B, 12 C 
des griechischen Lykeions 
MUndliche AbifurprUfung 1981

Filmabend in der Aula: "Staatsangehdrigkeif Grie- 
chisch", anschlieOend Diskussion

18.05.1981 Jahresabschlu6arbeifen der Sprachkurse
20.05.1981 Ende des 3.Triminon und letzfer Unterrichfstag im 

Schuljahr 1980/81 fur die Klassen 10 A,B,C -11 A,B,C 
- 12 A, B, C des griechischen Lykeions

19.00 Uhr Informationen an die Eltern der SchUler in der Klasse
6 A und 6 B uber die zweite Fremdsprache ab 
Klasse 7

Do., 21.05.1981 17.00 Uhr Allgemeine Konferenz
20.00 Uhr

Fr., 22.05.1981 D i a g o n i s m o s
b i s  fur die Klassen 10 A,B,C und

Mo., 08,06.1981 11 A,B,C des griechischen Lykeions
Fr., 22.05.1981 16.00 Uhr Schriftliche PrUfung fUr alle SchUler der V 2 - Kurse 

und fur externe SchUler zur Aufnahme in die Klasse 7 
des griechischen Gymnasions (anschlieSend mund
liche PrUfung der externen SchUler).

10.00 Uhr Ausgabe der Abiturzeugnisse 
ab

16.00 Uhr
Ende des 3. Triminon und letzter Unterrichtstag im 
Schuljahr 1980/81 fur die Klassen 7 A,B,C - 8 A,B,C 
- 9 A,B,C des griechischen Gymnasions 

bis Einreichen der Stoffberichte fUr das Schuljahr 1980/81 
12.10 Uhr
20.00 Uhr

Sa., 23.05.1981 

Fr., 29.05.1981 

Fr., 29.05.1981

Mo.
Di.,
Do.
Mo.

Di.,
Mi.

01.06.1981 jeweils Schriftliche
02.06.1981 8.00 Uhr Realschulabschlu6prUfung
04.06.1981
01.06.1981 C 2 - Kurse: Schriftliche GrundstufenprUfung (in den

u n d  Raumen des Goethe-
02.06.1981 Instituts Athen)
03.06.1981 16.00 Uhr MUndliche PrUfung fUr SchUler der V 2 - Kurse



Mi., 03,06.1981 
Do , 04.06.1981 
Fr., 05.06.1981

M 2/1 - Kurs; Schrittliche Mittelstufen- 
prufung (in den Raumen des 
Goethe-instituts Athen)

Do., 04.06.1981 10.25 Uhr V 2 - Kurskonferenz
17.00 Uhr Zensurenkonferenz des griechischen Gymnasions (7 

A,B,C - 8 A,B,C - 9 A,B,C)
Mo., 08.06.1981 Aushang der PrUfungsergebnisse der V 2 - Kurs-

schUier zur Aufnahme in die Klasse 7 des grie
chischen Gymnasions der Deutschen Schule Athen

T h e a t e r w o c h e  
(Theater-Arbeitsgemeinschaften der Schule 
sowie zwei Schulbuhnen aus MUnchen)

Di.

Sa.

09.06.1981 
b i s

13.06.1981

Erdtfnung der Kunstausstellung mit anschlieBendem 
Empfang fur alle Mitarbeiter der Deutschen Schule 
Athen

Do., 11.06.1981 12.10 Uhr Ausgabe der Zeugnisse in den griechischen
Klassen 7 A,B,C - 8 A,B,C und 9 A,B,C des grie- 
schen Gymnasions

12.30 Uhr Zensurenkonferenz des griechischen Lykeions (10 
A,B,C und 11 A,B,C)

19.00 Uhr

Mo., 15.06.1981 8.00 Uhr Abgabe der weiBen Zensurenlisten der deutschen
Gymnasialabteilung

Di., 16.06.1981 12.10 Uhr Ausgabe der Zeugnisse in den Klassen 10 A,B,Cdes 
griechischen Lykeions

17.00 Uhr Zensurenkonferenz der deutschen Gymnasialabtei
lung
M 2/1 - Kurs; Mundliche MittelstufenprUfung (in den 
Raumen des Goethe-instituts Athen)
C 2 - Kurse: Mundliche Grundstufen- 
prUfung (in den Raumen des 
Goethe-instituts Athen)
Letzter Unterrichtstag im Schuljahr 
1980/81 und Ausgabe der Zeugnisse in alien Klassen 
der deutschen Abteilungen

Do., 18.06.1981 
b i s

22.06.1981 
Sa,, 20.06.1981
Mo.

12.30 Uhr Entlassungsfeier fUr die griechischen Abiturienten

Die dienstlichen Verpflichtungen fur das Schuljahr 1980/81 enden fUr die Lehrkrafte erst, nachdem die Ergebnisse der 
panhellenischen Prufungen vorliegen und die sich daraus ergebenden NachprUfungen abgeschlossen sind (frUhestens 
Mitte Juli).



Wohneinheiten, Modelle 
aus Karton

(Schuler aus einem 
Architektur-Grundkurs)



S ρ ο r t V e r a 
i m S c h u I

n s t a I t u n g e 
i a h r 1980/81

21. Nov. bis Begegnung von Sportmann-
23.' Nov. 1981 : schaften der Deutschen Schule 

Thessaloniki und der Deutschen 
Schule Athen in Thessaioniki.
4 : 1 Punkte fUr Thessaloniki

16. Febr. bis Bezirksmeisterschaften
18. Febr. 1981 : Basketball (Madchen)

16. Marz 1981

27.
28.

Marz
Marz

bis
1981

11. April 1981

Bezirksmeisterschaften 
Leichtathletik (Jungen/Madchen) 
6 Qualifikationen fur Panhelleni- 
sche Meisterschaften 
J: Ainberger 9, Sideras 9.
M: Kostarakou 11, Paleologou 

11 A, Sigrist 13, Tsekoura IOC.

Gegenbesuch der Sportmann- 
schaften

aus Thessaloniki in Athen 
3 : 2 Punkte fUr Athen

Schulsportfest
Leichtathletik - Meisterschaften 
in der Deutschen Schule Athen

November 1980 

Dezember 1980 

Januar 1981

Oktober 1980

November 1980 

Dezember 1980

Febr/Marz 1981

V o l l e y b a l l  M a d c h e n

Deutsche Schule Athen - 
American College Athen 1 : 2 
Deutsche Schule Athen - 
Campion School 3 : 0
Deutsche Schule Athen - IMS 

0 : 3

V o l l e y b a l l J u n g e n  
Deutsche Schule Athen - Wittels- 
bacher Gymnasium MUnchen 

0 : 3
Deutsche Schule Athen - 
American Coliege Athen 3 : 2 
Deutsche Schule Athen - 
Pangrati School 3 : 2

T u r n i e r s i e g 
Deutsche Schule Athen - 
Lykeion Athina (Ziridis) 3 : 0
Deutsche Schule Athen - 
Lykeion Anawrita 3 : 1
Deutsche Schule Athen - 
Lykeion Aidonopoulou 3 : 1

12. Marz 1981

L e i c h t a t h l e t i k

Deutsche Schule Athen - Ameri
can College Athens Gymnasion ; 
30 : 47 Punkte fur die Deutsche 
Schule Athen 
Lykeion : 30 ; 47 Punkte

fUr das American Col
lege Athen

16. April 1981

Leichtathletik - Vergleichskampf 
Madchen
Deutsche Schule Athen - 
American College Athen (Das 
Ergebnis lag bei der Druckle- 
gung noch nicht vor.)



Skifreizeit am Parnass im 
Februar 1981



SchUlerfahrten 
im Schuljahr 1980/81

I n l a n d r e i s e n :
23. Febr. bis Klassen; 8 B und 8 C 12. April bis Klassenfahrt der Jahrgangsstufe
25. Febr. 1981 17. April 1981 : 13 nach Samos

15. April bis Klassenfahrt der 12 A und 12 C
30. Marz bis Klassen: 8 A, 8, 8 D 21. April 1981 :: nach Kreta
01. April 1981 14. April bis Klassenfahrt der 12 B

19. April 1981 :: nach Epirus /  Korfu / Thessalien
A u s l a n d s r e i s e n : 05. Mai bis Klassenfahrt der 10 D

31. Aug. bis Ferienreise nach London / Eng- 07. Mai 1981 : nach Paros
13. Sept. 1980 ; land 14. Juni bis Klassenfahrt der 10

SchUler der Jahrgangsstufe 12 18. Juni 1981 : nach Andros

Ghechische Abiturienten, die vom Deutschen Akademischen Austauschdienst
ein Stipendium fUr ein Studium in der Bundesrepublik Deutschland erhielten:

1961/62
1962/63
1963/64
1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

1969/70

Logothetidou, Anastasia 
Wretou, Evangelia 
Lipovatz, Daphne
Jerakakis, Evangelos 
Roussos, Georg
Chatzilazarou, Anna-Maria (HHS)-t- 
Chatzitheodorou, Georg* (HHS)+ 
Chliowas, Demosthenes 
Kolymvas, Dimitries 
Sabatakakis, Andreas 
Tsoka, Theodora
Misailidou, Angeliki-Dimitra (HHS)-(- 
Pikoulas, Dimitries (HHS)+
Wlassopoulou, Irini 
Georgiou, Ourania 
Meskouri, Sophia
Chliova, Angeliki 
Kammenos, Panajiotis 
Tomboulis, Elevtherios** 
Polysojopoulos, Konstantinos*
Wranos, Konstantinos 
Kyprianidis, Anastasios 
Remoundou, Anastassia 
WIiamos, Nikolaos 
Tseleni, Sophia 
Christophorakos, Michail

+ HHS = Heinz-Hertz-Stiftung 
* aus familiaren GrUnden nicht angetreten 

** U.S.A. Stipendium

1970/71 Pispini, Despina 
Skliri, Aphroditi 
Tzimas, Christos

1971/72 Valavani, Krystallia-lrini 
Jiakas, Athanassios 
Trimis, Aristotelis

1972/73 Antzaka, Evangelia
Drossopoulou, Sophia 
Moussiopoulos, Nikolaos

1973/74 Mitralexi, Aekaterini 
Xintari, Anna 
Pangaki, Aekaterini

1974/75 Dimitrelis, Dimitries 
Oikonomaki, Ioanna 
Rengakos, Antonios 
Mavridis, Angelos

1975/76 Giouleka, Aekaterini 
Theodossiou, Zoi 
Lojothetis, Jrijorios 
Maroudis, loannis

1976/77 Enthymiou, Nikolaos 
Papajeorjiou, Eleni 
Pavlopoylos, Stylianos

1977/78 Manglaras, Dimitries 
Simou, Eleni 
Stembilis, Vassilies

1978/79 Gousouli, Evphrossyni 
Phrangou, Irini 
Phryjanas, Andreas

1979/80 Anastassakou, Kornilia 
loannidis, Evangelos 
Papastavrou, Stavros



Der Vorstand
des Deutschen Schulvereins Athen 

im Schuljahr 1980/81

Busse V., Friedrich
Dimopouios-Vosikis, Vera
Dombros, Ingrid
Heidtmann Dr., Hans-Jochem
Schafer, Maro, Stellvertr. Vorsitzende self 1975
Schober, Hans-Erich
Trautschold, Peter
Tsakona, Marlene
Vigener, Horst, Vorsitzender seit 1975

Beratende Mitglieder:
als Vertreter der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Athen

Kaufhold Dr., Erwin 
Rosenkranz, Alois
sowie der Schulleiter und dessen Stellvertreter

Vorstandsmitglieder seit 1956

Baumann, Hellmut 
Betzen Prof., Klaus 
Dopheide, Dieter 
Hardt, Erwin 
Heimer, Werner 
Henze, Horst 
Herrmann, Heinz
Hbfflinghaus, Karlhans, Vorsitzender bis 1975
Horras, Lothar
Jakob, Eberhard
Mallinckrodt v., Georg
Meyer, Burkhard
Mdckel, Gerhard
Reiffer, Wolfgang
Pfohl, Dethard
Pilafidis Dr., Fedon
Premauer, Irene
Reibnitz Freiherr v., Joachim-Hans, Stellvertr. Vorsit

zender bis 1975

SchnabI, Richard 
Schnells Dr., GUnther 
Singer, Karl 
Theofilidis, Georg 
Ziegler Dr., Gert

Beratende Mitglieder:
als Vertreter der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Athen

Huesch, Erich 
Munz, Kurt
Muthmann Dr., Friedrich 
PUlm, Ewald

RUmelin Dr., Frank 
Schmidt Dr., Johannes 
Schumacher, Hans

Vorsitzende des griechischen 
Elternbeirats seit 1956

Vorsitzende des deutschen Elternbeirats 
seit 1956

Dr. GUnther Schnells 1965-1967
Dr. Alfred Mallwitz 1967-1970
Guido Kroll 1970-1971

Dipl.-Ing. Antonios Georgiou 1965-1969 Dr. Erwin Mack 1971-1974
Christos Katharios 1969-1971 Maro Schafer 1974-1975
loannis Doris 1971-1974 Benita von Bonin-Mikas 1975
Theo Sarantopoulos 1974-1980 Horst Reuver 1975-1978
Dr. Vassilios Mavridis 1980 Heinz-JUrgen Berg 1978



Das Kollegium seit 1956 (Stand: 1.2.1981)

Aigner, Franz 
Aigner, Klara 
Alexandropoulou, Ingrid 
Ammon v., Eberhard 
Anarjyros, Dimitrios 
Anastassiadou, Ritsa 
Andronikos, Panajiotis 
Angelis, Helma 
Aposlolidis, Maria-Rita 
Assonitis, Nikolaos 
Auers, Gerhard 
Avgerinos Dr., Theodores

Baeuerle, Hansjdrg 
Bareulher-Nitze, Ursula 
Batikas, Dorothea 
Baur, Guhther 
Becker, Brita 
Becker, GUnther 
Becker, Heinrich 
Beckmann, Helmut 
Bering, Lothar 
Beyer, Hans-Otto 
Birkenmaier, Gunter 
Birkenstock, Klaus 
Birnmeyer, Erwin 
Blennow, Annette 
Bloch Dr., Gottfried 
Bloch, Renate 
Brakhahn-Salapatas, Eva 
Brakopoulou, Marianne 
Breckwoldt, Horst 
Brosch, Werner 
Broussos, Nikolaos 
Bruchhauser, Martha 
Bruggaier, Achim 
Bruggaier, Renate 
Clotz, Ludwig 
Daniil loannis 
Delvisonis Dr., Christos 
Dietz Dr., Gunter 
Dimitrakos Dr., Georgios 
Dimopoulos, Timoleon 
Doge, Helga 
DOrner, Rolf 
Dontis, Aristidis 
DrOgemuller Dr., Hans-Peter 
Dumkow, Hansgeorg 
Eitschberger, Wolf 
Endres, Georg 
Endres, Irmgard 
Enzmann, Gunther Josef 
Faltenbacher, Matthias 
Faust, Horst 
Finger, Reinholdt 
Fitzau, Hartwig 
Flume Dr., Helmut 
Frantz!, Panajiota 
Franzmeier Dr., Walther 
Frauer, Erika 
Fuhrmeyer, Claus 
Galitis Dr., Georgios 
Gerke, Dela

‘ (Deutsche Schule Athen auch von 1936 bis 1944). 
"(Deutsche Schule Thessaloniki auch von 1938-1944)

1976 Ma/Ph
1979 Grundschule/
1974 D/En
1961-1966 Ma/Phy
1970-1972 Spo
1956-1974* Altphil
1968-1979 D
1974 Grundschule
1980 kath. Rel.
1958 Altphil
1969-1974 D/La/AGr
1972 Spo

1978 Bio/Mo
1956-1961 Bio/Spo
1976 Ku/Wk
1978 En/Ge/SzK
1976-1978 En/Frz
1958-1968 Mu
1976 D/Ge/SzK
1957-1967 La/AGr/D
1979 D/En
1971-1978 D/En/ev.Rel
1978 Bio/Che/Spo
1961-1969 Grundschule
1956-1957 Ku
1969-1971 Kindergarten
1977-1980 La/AGr
1977-1980 La/AGr
1974 Grundsch Ma/
1971 Kindergarten
1961-1966 Frz/En
1970-1975 Grundschule
1959-1966 Ma
1958 Mu
1974 Ma/Mu
1974 Mu
1978 ev. Rel
1958 Alt'hil
1968-1975 Schularzt
1958-1964 La/AGr/D
1956** Altphil
1956 Altphil
1966-1971 Che/Bio/Ma
1978 En/Frz
1961-1965 Spo
1957-1958 La/AGr
1961-1966 Grundschule
1974 Che/Bio/Ek
1961-1966 Ma/Phy
1961-1962 D
1971-1976 D/En/Ge
1980 La/AGr/D
1964-1970 Ma/Phy/Mu
1964-1969 La/AGr
1970-1975 Ma/Phy
1956-1961 La/AGr
1968 Altphil
1958-1963 La/AGr/ev.Rel
1963 Gruhdschule
1980 En/Frz
1959-1969 orth.Rel
1956-1961 D/En/Ek

Geschwinde, Rudolf 
Giannouli, Heide 
Giolmas, Panajiotis 
Grave, Bernhard

Greve, Heinke 
GrlBhammer, Siefried 
GrlBhammer, Margot 
GUhther, Elisabeth 
Hadjimanoli, Gabriele 
Hagen, Rudolf 
Hahnemann, Gert 
Hansen Dr., Jens Jodber 
Haraktsis, Gabriele 
Hartwig, Roland 
Heimer, Werner 
Heizer, Klaus 
Heller, Walter 
Hermjakob, Gerd 
Hermjakob, Marianne 
Hezel,* Friedrich 
Hilbrecht, Gerhard

Him, Hans Georg 
Hirsch Dr., Werner 
Hbhne, Clara 
Hbhne, Hansjorg 
Horing Dr., Emil 
Holl, Elke 
Huber Dr., Eduard 
HUhn, Herbert 
Huesmann, Jochen 
Huhse, Klaus

Judt, Eberhard

Kamousi, Christa 
Kanellaki, Helga 
Kappos, Gertrud 
Karavajias, Spyros 
Kan/ela-Papastavrou, Dimitra 
Katsenis, Nikolaos 
Kattiofsky, Fritz 
Kattler, Helmut 
Kese Dr., Wolfgang 
Kielmann, Viktoria 
Klemm, Fritz 
Klos Dr., Helmut 
Kojiali, Angeliki 
Kontzd Dr., Avji 
Koschei, Herbert 
Koschei, Lieselore 
Kotzias Dr., Elisabeth 
Krafft Dr., GUnther 
Krafft, Ingeborg 
Kramer, Hadwig 
Kramer, Margret 
Kritikos, Gertraud 
Kupper, Wilhelm 
Kurtenbach, Erich 
Kypouros, Christos 
Kyris-Bellos, Rosemarie

1969- 1974 
1977 
1961
1957-1966
1975
1957-1958
1962- 1967
1963- 1964 
1966-1971
1977
1966- 1971
1968- 1975
1964- 1969
1978
1963-1968
1961-1967
1972-1975
1963- 1970
1965- 1973
1970- 1973 
1980
1956-1961
1967- 1974 
1977
1975
1969- 1972 
1961-1962 
1961-1966
1959- 1964
1964- 1965
1979
1979
1974- 1979
1975- 1980

1971- 1977 

1977
1967-1969
1956-1957*
1956-1958
1956
1977
1956-1961
1980
1961-1966
1964- 1966 
1958-1964
1965- 1970 
1980 
1969
1961- 1966
1962- 1963
1976- 1977
1960- 1968
1961- 1962
1965- 1966 
1956-1958
1966- 1971
1976
1969-1976
1967- 1970 
1967-1972

Ku
D/Frz
Altphil
Ma/Phy

Ku
D/Ge/La
D
Frz/D/Spo
Frz/Bio
D/En
D/Ek
La/AGr
Bio/Che
Ma/Phy/Che
ev. Rel
Frz/En
D/Ge
Bio/En/Spo
Wk
D/En
Spo/En/Ek

D/Ge
La/AGr
D
La/AGr/Ge
La/AGr
kath. Rel
D/Ge/Ek
Ma/Phy
Ma/Phy
En/D

Ma/Phy

Ma/Bio/Spo
Ek/Bio/Che
D/Ge/En
Altphil
Altphil
Altphil
Ma/Phy/Che
D/La
La/AGr/En
Grundschule
Ku
En/Ek
Altphil
Schularztin
Spo/En
Grundschule
D/PoIBi
Ma/Phy
D
Frz/En/Spo
D/Ge/Ek
Ma/Phy
Gruhdschule
Grundschule
Ma
Grundschule

* (Deutsche Schule Athen auch 1939)



Laib, Benedikt 1970-1974 kath. Rel Sack Dr., Volker 1974 La/AGr/D

Lambropoulou, Christel 1967-1968 D Sakellarakis, Vassilios 1965 Spo
Lampsidis Dr., Odysseus 1958-1980 Altphil Saretzki, Gerd 1967-1974 Ma/Phy

Langel, Dieter 1971-1976 D/En Sassenrath-Bravos, Marianne 1980 En/Spo
Latacz, Rainer 1977 D/Ge Sauerwein, Friedrich 1956-1962 Grundschule

Laub, Jens-Peter 1964-1969 La/AGr Schaab, Helmut 1958-1960 D/En/Frz
Lehenherr, Marianne 1968 Kindergarten Schaal, Gaston 1967-1970 Frz
Lenk, Peter 1968-1973 Che/Bio/Ek Schickle, Theo 1974 Ku/Ek
Leuze, Volker 1973-1978 Bio/Che/Ek Schies, Maria 1978-1980 Spo
Lindner, Eva-Maria 1978 En Schies Dr., Alois 1978 Ek/Che/Phy

Lydaki, Dietiind 1971-1972 D/Bio Schmidt Dr., Gisela 1966-1971 Frz/D
Schmitz, Heinz-Werner 1965-1970 Grundschule

Marczinski, Meinhardt 1964-1970 Ma/Phy Schmitz, Ursula 1967-1970 Grundschule
Meidani-Rochontzi, Aiexandra 1957 Altphil Schneider, Hannelore 1959-1961 Grundschule

Merkes, Heimut 1962-1967 Frz/En Schroeder, Hartmut 1977 En/Frz

Meyer, Burkhard 1967-1978 ev.Rel Schwarzer, Ingeborg 1962-1967 Grundschule
Michaeisen Dr., Luise 1959-1964 La/D Seidelmann, Ulrich 1978 Ma/Phy

Michi, Siegfried 1968-1974 Mu Spittka, Brigitte 1976-1978 Bio/Che

Michi, Wenduia 1968-1974 Mu/Frz Spittka, Ortfrid 1973-1978 Ma/Phy

Mbckei, Gerhard 1954-1961 ev.Rel Spitzner, Hans-JUrgen 1975 Ek/Ma/Phy
Moustakis Dr., Georgios 1977 orth. Rel Stamos, Panajiotis 1971 Altphil

MUhmeit, Marga 1957-1962 Grundschule Stamoulis, Hannelore 1971 Grundschule

MUhmeit Dr., Martin 1957-1962 La/AGr Stathakopoulou-Neumann,
Muster, Chariotte 1968 Kindergarten Ingeborg 1958 Ku/Bio

Mylonas, ioannis 1971 Altphil Stauss, Georg 1974-1979 D/Spo

Mylona, Rea 1977 Altphil Stauss, Ute 1974-1979 Spo
Stephani Dr., Sunhilt 1958-1961 D/La

Nafpliotis, Geriinde 1970 D/Ge Stroedel Dr., Alfred 1957-1962 Frz/Ge/D

Nafpiiotou, ingrid 1974 Che/Bio/Ek Stuven. Peter 1976 D/En

Neumair, Franz 1976-1977 kath. Rel Swetlik, Christina 1971-1974 Kindergarten

Nikas, ingrid 1975 D/Grundschule
Taufer, Martha 1970-1973 Grundschule

Oeisner, Siegfried 1961-1968 Spo/Ge/Ek Taufer, Oswin 1968-1973 Ma/Phy
Oertei, Manfred 1966-1971 D/En/Ge Tersaki-lliopoulou, Eleni 1958 Spo
Oitzinger Dr., Franz 1977 kath. Rel Thomas, Richard 1957-1964 Ma/Phy

Triantaphyllidou, Jutta 1966-1969 Grundschule
Papachristou, ingrid 1972 Grundschule Tsekoura, Gerburg 1975 ev.Rel. (En/D)
Papachryssanthou, Vassilios 1956 Ek Uhl, Heiga 1973-1978 En/Frz

Papadakis, idomenevs 1956 Altphil Uhl, Roland 1973-1978 Ma/Phy

Papadatos, Eieftherios 1979-1980 orth.Rel Ulmer, Barbara 1962-1967 Ku
Papageorgiou, Aiexandros 1959-1970 Altphil
Papaioannou, Dimitrios 1980 orth.Rel Vasos, Irene 1977 D/Ge
Papantoniou, Antonios 1969-1979 orth. Rel Vassiliou, Nikolaos 1970 Ma
Papapetrou, Steiios 1980 Ma/Phy Vassilopoulos, Christodoulos 1956 orth. Rel
Paschou-Toufexi, Christina 1957-1958 Altphil
Patsiopouiou, Gabrieie 1970 Ma/Phy Wagner, Franz 1969-1978 D/En

Pauisen, Heiga 1961-1964 Ma/Phy Walther, Rolf 1972-1977 La/AGr/SzK

Paviaki, Adelheid 1968 Grundschule Wamwakaris, Antonios 1956-1970 kath. Rel

Pejas, Oswaid 1964-1969 Ku Weber, Dietrich 1966-1971 D/Ge
Peter Dr., Gerhard , 1968-1973 Ma/Phy/Bio Weber Dr. Heinrich 1971-1977 D/Ge/Ek

Petropouiou-Loder, Else 1956-1965 Frz/En Wefelmeier Dr., Carl 1960-1965 La/AGr
1972-1976 Wellnitz, Hermann 1979 Ma/Phy

Raff, Paul 1974-1976 kath. Rel Werner, Elke 1977 Ma/Spo
Reiffer, Wilhelm 1970-1977 En/Frz Werner, Hans 1958-1963 Ma/Phy

Pontikos, Ioannis 1978 Phy 1966-1975
Westphalen Graf v.Dr., Ludgerl 956-1957 D/La/Ge

Ramcke Dr., Jaochim 1969-1976 Ma/Bio/Phy Westphalen Gratin v., Ruth 1956-1957 Ma/Phy
Renner Dr., Jorg 1977 Ma/Phy Wettach, Roland 1975-1980 Frz/En/Ge
Reuther, Fledwig 1979 Spo/Che Wilhelml, Dieter 1973-1978 Bio/Che/Spo
Reuther, Wilhelm 1979 D/Spo Willmann, Ursula 1971-1972 En/Frz
Ricken, Werner 1958-1965 La/AGr Wolff V. Gudenberg, Hans-
Rieckhoff, Dr., Peter-JUrgen 1957-1961 D/En/Ge Jurgen 1967-1974 Bio/Che/Ma
Roder, Willi 1962-1965 Bio/Che Wolff V. Gudenberg, Sigrid 1969-1974 Spo
Roeske, Kurt 1979 La/AGr
Rogalas, Heiga 1969 Grundschule Zacharof, Eleni 1977 Altphil
Roupakias, Lisa 1962-1974 Grundschule Zarvanos, Elisabeth 1978 D/Ge

1977 Zeidler Dr., Joachim 1967-1979 La/AGr
RUffler, Joachim 1970-1975 D/Ge



Die Leiter der Schule und deren 
Stellvertreter

Flume Dr., Helmut Oberstudiendirektor 1956-1961 
Beckmann, Helmut Oberstudiendirektor 1961-1967 
Zeldler Dr,. JoachimOberstudlendIrektor 1967-1979
Roeske, Kurt

Kattiofsky, Fritz 
Thomas, Richard 
Greve, Bernhard 
Werner, Hans 
Greve, Bernhard

Oberstudiendirektor 1979

Oberstudienrat
Studienrat
Studienrat
Studiendirektor
Studiendirektor

1956-1961
1961-1964
1964-1966
1966-1975
1975

Leiter in der griechischen Abteilung

Dimitrakos Dr., G. Lykeiarch 1956
(Gymnasiarch)**
Dimopoulos, Timo.**Gymnasiarch 1956

PrUfungsbeauftragte der Standigen 
Konferenz der Kultusminister 

der Lander in der Bundesrepublik 
Deutschland seit 1956;

Ministerialdirigent Dr. Ernst Hohne 1959-1960
MUnchen
Landesschuldirektor Prof. Dr. E. ASman 1962 - 1964
Kiel
Ministerialrat Joseph Quack 1965 - 1967
SaarbrUcken
Oberschulrat Dr. Clemens Mdller 1968 - 1970
Hannover
Ministerialrat Dr. Pius Wolter 1971 - 1973
MUnchen
Oberschulrat Dr. Helmult Herfurth 1974 - 1976
Bremen
Ministerialrat Dr. Wilhelm J.Hachgenei 1977-1979
Mainz
Ministerialrat Helmut Reimers 1980
Hannover

"(V or der Teilung der griechischen Abteilung in Gymnasion und Lykeion und 
zur Zeit der Aufhebung (1967-1975) wurde die Leitung der griechischen 
Abteilug von Herrn Dr. Dimitrakos wahrgenommen).

Schulverwaltung seit 1956;

Palieraki, Elisabeth 1973 Sekretarin
Frangis, Margrit 1979 Sekretarin (Kasse)
Himonaki, Christiana 1976 Sekretarin Papapetrou, Anastassia 1969-1975 Sekretarin

(Telephonzentrale) (Telephonzentrale)
Kanavariotou, Eleni 1975 Sekretarin Petropoulou-Kanavariotou, 1963-1968 Sekretarin
Koujioumtzogloy, Mizzi 1968 Sekretarin Mariana 1970-1975
Krumbholz, Johanna 1968-1969 Sekretarin Schmidt, Ursula 1957 Erste Sekretarin

(Telephonzentrale) Simou, Monika 1980 Sekretarin
Laskari, Angela 1975-1977 Sekretarin (Telephonzentrale)
di Lernia, Maria 1931-1939 Kassenleiterin Toka, Christina 1976 Sekretarin

1956-1973 (Telephonzentrale)
Mallklossi, Dorothea 1968-1972 Sekretarin Tomara, Victoria 1977 Sekretarin

(Telephonzentrale) Tsacona, Marina 1968 Sekretarin
(Kasse)

Padagogische Assistentinnen Hausmeister

Psomopoulou, Hildegard 1975

Triantatyllos, Renate

154
1972-1974

Aufsichten,
Schuler-
Bibliothek
Aufsichten

Goros, Stephanos

Margaritis, Mitsos 
Strecker, Philipp

1957

1958
1956

Hausmeister des 
Sprach-Kurshauses 
Zweiter Hausmeister 
Erster Hausmeister



Klasse 1A 
Frau Pavlaki
Sebastian Bernsen, Christoph 
Bressau, Olga Dimopoulou, 
Enrica Ferrucci, Susanne Fi
scher, Margarita Frey, Fabienne 
Kfoury, Andreas Krahl, Matthias 
Kusch, Martin Papadopoulos, 
Udonie Pfohl, Rene Schauf- 
elbuhl, Birgit SchdSler, Markus 
Steck.

Klasse 1B 
Frau Stamoulis 
Marion Becker, Anna Magdalena 
Faltenbacher, Frauke FUhrmeyer, 
Kristina Hiihn, Christoph Karen- 
tzopoulos, Kristof Karlheinz Keim, 
Max Christoph Kuhna, Oliver 
Liakopoulos, Alexander Ulysses 
Mathe, Christina Moschonas, 
Dionisios Moschonas, Barbara 
Reuther, Alexis Schillinger, Ira- 
Maria Schneider, Jean-Pierre 
Wiggers, Klaus Ritter.



Klasse 2A
Frau Brakhahn-Salapatas 
Nikos Anakefalos, Ralph Ben- 
trup, Michaela Bratke, Alexios 
Camarinopoulos, Katja Emert, 
Simone Ender, Alexander Funck, 
Sophia Heinloth, Helma Herken- 
rath, Johannes Mets, Tamara 
Prickryl, Klaus Ritter, Kai Schwa- 
be, Erika Senkowsky, Hen
rietta Senkowsky, Tatjana Tetsis, 
Massimo Valcanover.

Klasse 2B 
Frau Rogalas
Tobias Aigner, Katja Birkenmaier, 
Gregory Bledjan, Nicole Died- 
erich, Bert Eitschberger, Bettina 
Felsch, Maria Hirvonen, Gregor 
Jordan, Mathias Klier, Daniel 
Lang, Toni Salapatas, Bettina 
Voigt, Petra Wilinski.



Klasse 3A 
Frau Papachristou 
Birgit Akrivou, Alexandra Ben- 
trup, Andre Bledjian, Denise 
Carow, Christian Claassen, Frank 
Daniel, Lars Esseling, Anita 
Geerken, Alexandra Karonis, 
Katharina Keim, Christian Klar, 
Oliver Kountouras, Friedrich 
Kyrieleis, Christina Panagopou- 
los, Maria Penka, Julia Prenzel, 
Sven Ruhe, Peter Sack, Marc 
Schillinger, Esther Soussis, Clau
dia Wilinski.

Klasse 3B 
Frau Roupakias 
Konstantin Anastasiadis, Maria 
Belegratis, Martin Berner, Ulrich 
Braig, Patrick Emert, Jakob Fal- 
tenbacher, Sarita Grell, Almuth 
Hofinger, Michael Huskamp, 
Angelika Jastrow, Katharina 
Kiw/itt, Sascha Kreuer, Karen 
Kruse, Wassilis Laitsos, Iris Mel- 
zer, Alexis Moschonas, Pavlos 
Mpalampanis, Eleana Rams- 
auer, Claudia Schuler, Roberto 
Stathopoulos, Marinos Yannikos.



Klasse 4A 
Herr Kupper
Michael Becker, Ralf Bromber- 
ger, Dominique Doujenis, Fanny 
Hoffmann-Loss, Georg Jetas, 
Stephan Klier, Aris Liakopoulos, 
Alexandra Meili, Andreas Mikola- 
jczuk, Robert Remain, Sven Roe- 
ske, Jeno Schadrack, Alexander 
Schwarzenberg, Ute Seidelmann, 
Axel Thimm, Claudia Woitczyk, 
Daniela Woitczyk, Paul De Vyl- 
der.

Klasse 4B 
Frau Angelis
Maria-Eleni Angelidou, Monika 
Berg, Georg Blanckenstein, 
Samina Choudhry, Stefan Clotz, 
Jan-Oliver Dahl, Konstantin Fis
cher, Eduard Interwies, Katha- 
rina Hotter, Steffen Papadopou- 
los, Annette ReiS, Lisanne Spitz- 
ner, Sandra Yannikos, Michael 
Ziegler, Flarald Gutschi.



Klasse 5A 
Herr Dorner
Kirsten-Nanett Akrivou, Ellen Ap
pels, Anuschka Bord, Niels Bott, 
Anja Bruggaier, Eva Gabriele 
Herkenrath, Angelika Koustoum- 
pardis, Vassilis Kuhkalani, Dieter 
Krumbholz, Christian Lilge, Jan- 
Albertus Mets, Sabine Mettig, 
Tae Hong Park, Susanne Eva 
Ritter, Andreas Seidelmann, Axel 
Steck, Alexander Schmachtel, 
Mathias Steiner, Cornelia Stolle, 
Adrian-Johannes Tzimas, Armin 
VeitI, Andreas Wolter, Nicole 
Finini.

Klasse 5B 
Frau Kamousi
Eva Aigner, Mirjam Baur, An
dreas Didrich, Florian Faltenba- 
cher, Stelianos Frangis, Ellen 
GaigI, Franziska Hilbert, Marc Till 
Hofinger, Jurgen Hundt, Marco 
Issaiadis, Manos-Oliver Iversen, 
Markus Kienast, Alexander Kon- 
tosis, Marianna Panagopouios, 
Claudia-Ruth Prenzel, Thomas 
Rumberg, Paul Saroglou, Eva- 
Maria Schickle, Daniela Soussis, 
Sandra Bettina Vollmar, Geor
gies Makropoulos, Peter De Vyl- 
der.



Klasse 6A 
Frau Nafpliotis 
Konstantin Angelidis, Lutz Ha- 
rald Bernsen, Tanja Bernthaler, 
Markus Bruggaier, Alexander 
Efthymiou, Astrid Eitschberger, 
Daniela Charlotte Felsch, Janthe 
Files, Luisa Fotopoulos, Manuela 
Jastrow, Carine Khoury-Tabcha- 
rani, Erika Krause, Christiane 
Lembeck, Hermann Meili, Imelda- 
Maria MuckenschnabI, Wolf
gang MUIler, Klaus Niedermeyer, 
Georg Pantasis, Jae Hong Park, 
Sophie Schmidt, Alexander Tso- 
hatzopoulos, Diana Finini.

Klasse 6B 
Herr Papapetrou 
Claus Becker, Nataly Dannen- 
berg, Stella Frangopoulos, Ja- 
queline Hofinger, Patrick Jung, 
Alexander Klar, Sophia Kliro- 
nomos, Sophie Kyrieleis, Chri
stina Hotter, Manuel Petranzan, 
Andreas Reil3, Joachim Riesner, 
Thomas Rosenkranz, Kai 
Schober, Olaf Schwabe, Nicole 
Schweizer, loannis Stasinopoulos, 
Florian Stathopoulos, Claudia 
Trautschold, Barbara Zingg, 
Martin Stabler.



Klasse 7 
Herr Kattler
Jutta Braig, Ulrike Bring, Orestis 
Alexander Chryssomalis, Hen- 
rike Clotz, Daniela Delfs, Aide 
Ferrucci, Gabriele Grupe, Niko
las Issaiadis, Ingo Jordan, An
dreas Katsaros, Iris Kauffmann, 
Dimitrios Koustoumpardis, Tho
mas Kunstmann, Leandros Lam- 
brinos, Andreas Lembeck, Berno 
Lilge, Alexander Mavricki, Kristi- 
ane Alexia Mayer, Sonja Mega- 
loikonomou, Georg Mutsis, Ale
xandra Reindl, Alexia Senkow- 
sky, Johannes Boris Tetsis, 
Alexander Tsolakidis, Krista 
Vicoroglu, Heike Weiss, Pana- 
giotis Xinos, Thomas Ziegler, 
Christian Zingg.

Klasse 7D 
Frau Zarvanos 
Sascha Ainberger, Claus-Dieter 
Becker, Anja Breckwoldt, Moni
ka Brunschede, Karen Buchholz, 
Michael Claassen, Janis Emma- 
nouilidis, Olaf Geerken, Harald 
Gdllner, Martina Grosse, Jdrg 
Heiland, Alexandra Jeikner, Ste
fan Karentzopoulos, Matthias 
Krippel, Friederike Kuhna, Nico
las Kyramarios, Alexandra Mes- 
sedakis, Evgenie Moschonas, 
Angelika Niederegger, Thomas 
Penka, Johann - Robert Schma- 
chtel, Carol Schnietz, Christian 
Schuler, Eveline Spani, Nicole 
Spitzner, Irene Steiner, Monika 
Wiggers, Sigrid Wittkowsky, 
Eleni Zabaka, Angelique-lris 
Makropoulos.



Klasse 8 
Herr Dr. Sack
Gerti Akrivou, Michael Baur, 
Hans Heiko Bott, Christina 
Bruggaier, Alexandra Bunger, 
Klaus Didrich, Jan Robert Funck, 
Apostolos Georgoulis, Anton 
Haselbeck, Martin Hohlweck, 
Sabine Huskamp, Ellen Jastrow, 
Phaedra Jeta, Konstanze Andrea 
Kahler, Hans-Christian KUhner, 
Dimitrios Lambrinos, Anastasia 
Mutsis, Danae Mpalampani, 
Michela Petranzan, Regina Rein
hardt, Elke Roeske, Tanya Sche- 
llenberger, Benjamin Schmidt, 
Olaf-Emmanuel Seel, Kirsten 
Stolle, Claudia Tsakelidis, Su- 
sanne Vollmar, Emilija Dragic.

Klasse 8D 
Herr Him
Michael-Socrates Belegratis, 
Kerstin BrachschoB, Sebastian 
Buchholz, Ronald Daniel, Nadja 
Ender, Sabine Bianca Fischer, 
Maria Frey, Thomas Haubner, 
Christina Hundt, Thomas Kaiser, 
Alexandra-Natalie Katsaros, Eli
sabeth Kaufhold, Constantin 
Khoury-Tabcharani, Matthias 
Mettig, Peter Penka, Georg Poli- 
tis, Alexander ReiB, Sibylle Nora 
Schelle, Mark Spribille, Friedbert 
Steck, Michael Jiirg Steiner, 
Panajota Christine Nina Syros, 
Britta Wellnitz, Sigrun Wellnitz, 
Andreas Wilke, Ariane Zingg.



Klasse 9
Frau Sassenrath-Bravos 
Brigitta Aigner, Marline Akrivou, 
Alexis Ankel, Barbara Berg, 
Karolos Forst, Beatrice von Hen- 
gstenberg, Stephan Hilbers, Clau
dia Kohlschutter, Alexander 
Kotsikos, Andreas Marty, Linda 
Elektra Mieth, Michael MUIIer, 
Katharine Nagel, Sabine Ney, 
Petra Pantasis, Marcos Roume- 
liotis, Nikolas Schmidt, Birgit Uta 
Schober, Sylvia Sfakianakis, 
Jdrn Sideras, Matthias von Wal
ter.

Klasse 9D 
Frau Lindner
Irene Andreadis, Angelo-Michael 
Angelis, Anette Becker, Sandra 
Bernsen, Kathrin Buntzen, Ste
phanie Busse, Anjuli Chatterjea, 
Shahid Choudhry, Melite Files, 
Irene Georgalis-Matschke, Na- 
dja Henze, Alexander Hilbert, 
Elena Hundt, Christine Kaiser, 
Christian Johannes Kuhna, Ann 
Kohlschutter, Florian Lieber- 
meister, Romeo Marty, Nicole 
MeeSen, Reiner Niederegger, 
Armando Ortolano, Anne-Marie 
Papassarandis, Anastasia Sakel- 
liou, Alexander Salvanos, Tha
nes Sarakinos, Willi Schickle, 
Holger Trunk.



Klasse 10 
Herr Fuhrmeyer 
Dimitrius Doujenis, Claudia Eller- 
brock, Anastassia Galanis, Man- 
uela Georgiakakis, Christina 
Georgoulis, Michaela-Athina 
Greve, Anita Haubner, Hans 
Walter Heidtmann, Annette-Ira 
Iversen, Johanna Jastrow, Chri- 
stiane Jungmann, Anna-Maria 
Krause, Jasmine Labrou, Gabriel 
Paduano, Susanne Ruhe, Silvia 
Schafer, Alexandra-Valeria Te- 
tsis, Carsten Arwed Vogt, Esther 
Wolter.

Klasse 10D 
Herr Wellnitz
Danae-Lydia Balser, Harry Bor- 
tis, Giorgios Fotopoulos, Bea
trice Ghiringhelli, Alexandra 
Gurth, Romuald Karmakar, Jose 
Lemmens, Franziska Mefsout, 
Corinna-Caroline Mdssner, Syl- 
via-Popi Moschonas, Katerina 
Politis, Peter Remain, Undine-Ira 
Schelle, Emilia Schmid, Ulrich 
Schnarr, Cecile Schweizer, Hen
ry Spingos, Sylvia Stasinopoulos.



Jahrgangsstufe: 11 
Herr Hezel
Aliki Balser, Claudia Bottcher, 
Georgios-Christos Chormovitis, 
Takis-Marlin Daskaleas, Daniel 
Doujenis, Christina Forst, Nata
scha Gikas, Wassiliki Ginis, 
Roger Henze, Olga Karyotakis, 
Michael Antonio Kaufhold, Ira 
Kontosi, Aphrodite Jaqueline 
Kostarakou, Lettie Lemmens, 
Jutta Meike Margraf, Stefan Mit- 
tmann, Andreas Nagel, Clemens 
Karl Oehler, Irene Sonja Pan- 
tasis, Niki Urania Polychroniadis, 
Stefan Redlich, Susanne Roupa- 
kias, Sabine Ruhe, Myrto Scha
fer, Karin Renate Schober, 
Gabriela Anna Schwarzenberg, 
Katherina-Constanze Steinbei- 
sser, Johanna Sophia Sfrobo- 
lakos, Cathrin Syros, Petra 
Trautschold, Gabriele Trunk, 
Areti Tsohatzopoulos, Markus 
Wagner, Eva Christine von Wal
ter, Michel Wiggers, Maria Arian 
Williams, Konstantin Zabakas, 
Bettina Spyrou.

Jahrgangsstufe 12 
Herr Dr. Huber 
Volker Belemann, Mareike Buch- 
holz, Christian Busse, Jasmin 
Carow, Daniela Dreissig, Basi- 
lius-Andreas Gikas, Sabine von 
Hengstenberg, Bernhard Kahler, 
Caroline-Petra Koppen, Kyriakos 
Kosmidis, Andreas Krause, Jen
nifer Krumbholz, Agis-Richard 
Lange, Alexandres Mavroudis, 
Claudia Mieth, Ioanna Paicos, 
Ariadne Papageorgiou, Gisela 
Remain, Florian Schmidf, Frank- 
Michael Schmiedt, Johannes 
Nikolaus Schwarzenberg, Georg 
Stange, Lucy Stathatos, Corinna 
Werwath, Angelika Woitezik, 
Stefan Krause, Meri Pawlidou.



Jahrgangsstufe: 13 
Herr StUven
Iman Afra, Christoph Buchholz, 
Alexia Castro, Georg Chatziem- 
manouil, Jdrg Denkinger, Kleo- 
menis Efthymiou, Alecca Fran- 
gis, Hellfried Georgiou, Alberto 
Ghiringhelli, Ana-Rosa Heidt- 
mann, JUrgen Frederik Kaufhold, 
Aliki Kristalli, Gerald Krumpl- 
Synnefias, Joana-Electra Louv- 
ros, Claudia Mack, Katharina 
Mack, Nicoline-Simone Mds- 
sner, Gisbert Pdensgen, Kdn- 
stantin Polychroniadis, Andreas 
Redlich, Angelika Riefenstahl- 
Schiesser, Christoph Rosen- 
kranz, Natascha Roumeliotis, 
Giorgio-Federico Schweeger, 
Annamaria Sigrist, Axel Theofili- 
dis, JUrgen Trunk, Edda Vigener, 
Hans Vigener, Manfred Weis, 
Dimitra Yanev.



Τάξη 7Α
Κα Νίκα - Κα Ζαχάρωφ 
Δήμητρ. Άγοροπούλου, Δημή- 
τριος Άλιβέρτης, Χρηστός Αν
τωνίου, Χριστίνα Αύδή, Άθηνά 
Βασιλειάδου, Νικόλαος Βουκά- 
κης, Ελένη Γέμτου, Κατερίνα 
Γιαννοπούλου, Ελένη Γκόβα, 
' Ιωάννα Δέμου, ' Ιωάννης Δια- 
μαντίδης, Αικατερίνη Ζα'ί'μη,
' Αλίκη-Χριστίνα Ζορμπά, Αλέ
ξανδρος Καλατζής, Νικόλ. Καλι- 
τσουνάκης Παναγιώτης Καλυβί- 
της, Ελένη-Φρ. Καραμηνά, 
Γεώργιος Καρυδάκης, Γεώργιος 
Κλειδάς, ' Ελευθερία Κουρού- 
κλη, ' Ιωάννης Κώνστας, Σωτή
ριος Αυριτζής, ' Ιωάννης Μαρί
νος, Εύάγγελος Μπαλάνος, Στεφ. 
Παναγιωτόπουλος, Ευαγγελία 
Παπαδημητρίου, Χρυσόστομος 
Παπαρσενίου, Μαρί- ’ Ελ. Πατρι- 
κιάδου, Νικόλαος Πετρόπουλος, 
Ηρακλής Ρούσσης, Ιωάννης 

Σαμψωνίδης, Μαρία Σιγανού, 
Τερψιχόρη Σκώτη, Μαρία Στεφα- 
νοπούλου, Παναγιώτα Τάτσικα, 
Όλγα Τσαρμποπούλου.

Τάξη 7Β
κ. Baur - Κος Στάμος 
Κων/τΐνος Άλευρίδης, Γεώρ
γιος Βακαλόπουλος, ' Εμμανουήλ 
Βερνάρδος, Ιωάννα Βώβου, 
Σωτήρ. Γεωργακόπουλος, Αλεξ. 
Γεωγακοπούλου, Ήλίας Γιαννό- 
πουλος, Κων/τΐνος Γκιόκας, 

Ελένη Δασκαλάκη, "Ελενα Δή
μου, ■ Ελισοάβετ Ζαρβάνου, Λίνα 
Ζαχαράτου, Γεώργιος Καμπαδά- 
κης, Αλέξιος Καμπάς, Θεο
δώρα Κάππου, Μιχαήλ Κοκκολά- 
ρας, Δημήτριος Κοσβογιάννης, 
Γ. Κωνσταντινάπουλος, Αίκατ. 
Λαμπρινοπούλου, Στυλιανός Λει- 
βαδίτης, Εύαγγελία Λεοντοπού- 
λου, Αλέξανδρος Μισκίας, Γεώρ
γιος Μϊχος, Σπυριδούλα Μπα- 
κούλα, Χρήστος Μπγιάλας, Ειρή
νη Μπελούλη, Ελίζα Μπίθα, 
Κωνστ. Οίκονομόπουλος, ' Ολυμ
πία Παλληκάρη, Ελένη Παπα- 
δοπούλου Κωνστ. Παπασταθό- 
πουλος, Παναγιώτης Ροβόλας, 
Άσημάκης-'Ανδρ. Σαμπάκης, 
Έμμαν. Σουβατζόγλου, Μιχαήλ 
Τσιαπούρης, Βασίλειος Ψάλτης.



Τάξη 7C
Κα Πατσιοπούλου - 
Κα Ζαχάρωφ
Παναγ. ' Ατοικμπάσης, Ειρήνη 
ΆχουζαρΙδη, Χριστίνα Βάζου, 
Είρήνη-Δανάη Βλάχου, Ρίτα Γεωρ
γίου, ■ Ηλης Γιαννόπουλος, Ιωάν
νης Παννούλης, Αλεξάνδρα 
Δόμβρου, ' Ελένη ' Εξαρχοπού- 
λου, Κων/τίνος Ζερβός, Αλίκη 
Ζουρνατζή, Ζαχαρίας Καλαϊτζά- 
κης, Λουκάς Κατσικάρης, Σέρ
γιος Κατσίκας, Αθανάσιος Κι- 
τσέλης, Παναγ. Κουτσογιάννης, 
Μαίρη Κούτσουτου, Βασιλική 
Κουφά κη, Εύαγγελία Λάλλου, 
Μερόπη-■ Ανδρον. Μακρή, Ανα
στασία Μεταξά, Σαράντος Μετα- 
ξόπουλος, Ελένη Μπαρτζώκη, 
Μιχαήλ Μπίσυλας, Κων/τϊνος 
Μπράτοικας, Κων/τϊνος Νικολό- 
πουλος, Πέτρος Ξηρόκωστας, 

Ιωάννης Οικονόμου, ' Α ρ . Παπα- 
γεωργακόπουλος, Μέξανδρ. 
Παπαγεωργίου, ' Αλέξανδρος- 
' Ιούλ. Παππάς, ' Ελένη Πορτιά, 
Φλώρα Σαλιβέρου, "Ελενα-Μαρ. 
Στεφανίδου, Θεοδώρα-Μαρία 
Χαμψά, ■ Αλεξ. Χριστοδουλοπού- 
λου.

Τάξη 8Α
Δρ. Renner - Κα Μυλωνά 
Δημήτριος Βασιλείου, Διονύσιος 
Βιτάλης, Αλέξανδρος Βούρος, 
Σταύρος Γεωργαντζής, Μιχαήλ 
Γεωργίου, Αγγελική Δαφνή- 
Νίκα, Αλεξία Ήλιάδου, Αλε
ξάνδρα Ήτουνα, Άγγ. Κανελ- 
λακοπούλου, Κυριάκος Κείχό- 
πουλος, Δέσποινα Κλεομβρότου, 

Αθανάσιος Κορακίδης, Ιωάν
νης Κορβέσης, Ξανθίππη Κορο- 
βίνη, "Αννα Κυρίτση, Νικόλαος 
Λακουμέντας, Αίκατ. Λαμπρινο- 
πούλου, Μαρία Λούβαρη, Αλέ
ξανδρος Μάλης, Αρης Μουστά
κας, Παύλος Μπάίλας, Κων/τί
νος Μπαρκούρας, Σιμόνη Παλιε- 
ράκη, Χρήστος Παπαδόπουλος, 
Λουδοβίκα-Μαρ. Παππά, Άγγελ. 
Παρασκευοπούλου, Σταύρος 
Σάββας, Αλεξάνδρα Σακελ- 
λάρη, Τατιάνα Σπυροπούλου, 
Χρήστος Σταύρου, Νικόλαος 
Τζιώρκας, Εύστάθιος Τσιγάντες, 
Δημήτριος Τσουκαλάς.



Τάξη 8Β
κ. HUhn - Κα. Μυλωνά 
Μυρτώ ■ Αλεβιζοπούλου, Άναστ. 
Γεωργακοπούλου, Νικόλαος Παλ- 
λελής, Αλέξανδρος Γκατσώνης, 

Εμμανουήλ Γκιόκας, Χριστίνα 
Δήμου, Αικατερίνη Ζαπάντη, 
Δημήτρ. Ζαφειρόπουλος, Χρι
στίνα Ζαχμάνσγλου, Ζώρζ Ζέρφ, 
Αθανάσ. ΊΗλιόπουλος, Εύτυχία 

Καγκάδη, Αντώνιος Καλλιβω- 
κάς, Νικόλαος Καμπάνης, Αγγε
λος Κουτσανδρέας, Αρετή Μα- 
κρή, Ιωάννης Μάνουζας, Κων/τΐ- 
νος Μαντζάκος, Μαρία Μουσού- 
ρη, Φαντίνα Μπελούλη, Ιωάννης 
Μποτσαράκος, ' Ιωάννης Νασού- 
λης, Κων/τΤνος Ντάντουλης, 
Φωτεινή Ντιριντή, Εύγενία Παπα- 
δοπούλου, Βασίλειος Παπαθεο- 
δώρου, Βασίλειος Παπαλυμπέ- 
ρης, Σταυρούλα Πλαγιανάκου, 
Βασίλειος Σαραντάρης, Κων/τϊ- 
νος Σταμάτης, Δημοσθένης Τρί- 
μης, Σμαράγδα Φανουράκη, Ελέ
νη Φράγκου, Αουκάς Φωτόπου- 
λος, Αναστασία Χρηστάκη.

Τάξη: 8C
Κα Φραντζή - κ. Faltenbacher t 
Μιχαήλ Βιτάλης, Γρηγόρης Βλά
χος, Χριστίνα Γεμενή, Δανάη 
Γερασοπούλου, Αλέξιος Γερου- 
λάνος, Φώτιος Γκιζΐνος, Εμμα
νουήλ Γρατσιάτος, Άλεξ.-Εύαγγ. 
Ζαββοϋ, Ιωάννης Ζολώτας, 
Ιωάν. Θεοφυλακτάπουλος, Κων/ 

τίνος Καβουλάκος, Αλέξιος 
Κακούρης, Γεώργιος Καρακα- 
τσάνης, Κωνσταντίνα Κατσιάρα, 

Ελένη Κατσιμπόκη, Αλίν Κοκο- 
λάτου, Αικατερίνη Κοσμίδη, Αν
τιγόνη Κρητικού, Γεώργιος Ααζό- 
πουλος, Κωνοταντίνα Λούμου, 
Χριστόδουλος Μαλτούδης, Γεώρ
γιος Μπούρας, Νατάοα Πανο
πούλου, Παναγιώτης Παπακώ- 
στας, Τερέζα Παηουτσοπούλου, 
Χριστίνα Περιμένη, Κων/τϊνος 
Ρογκάλας, Κωνσταντίνος Σουβά- 
λας, Βασιλ. Σουλτανοπούλου, 

Ασπασία Τερεντίου, Παντελής 
Τσομπάνογλου, Νικόλαος Φερά- 
κης, Ιφιγένεια Φερμάνογλου, 
Δημήτριος Φίλιππας, Μαγδαληνή- 
' Ελένη Ψωμά.



Τάξη 9Α
κ. Γκιόλμας - κ. Bering 
Μαρία Άγγελοποΰλου, Γεώργ. 
■ Αλεβιζόπουλος, Αλίκη Ανα- 
στασιάδου, Ευάγγελος Άνεζί- 
ρης, Αγγελική Άρμακόλα, Αίκα- 
τερίνη-Λ. Βλάχου, Εύαγγελ. 
Γερογιάννης, Βασιλ. Γιαννακο- 
πούλου, Αντωνία Δοντά, Βικτώ- 
ρια Ζουλινοϋ, Γεώργιος Καλαμα
ράς, Σαράντης Καλυβίτης, Ανα
στασία Κανέλλου, Αγγελική 
Κορωναίου, ’ Ελένη Λιαπή, Σοφία 
Μακριδάκη, Γεώργιος Μιχαλό- 
πουλος, ΕύφροσΟνη Μπορετού, 
Κων/τϊνος Νοδάρος, Άγγ. Οίκο- 
νομόπουλος, Γεώργιος Οικονό
μου, Μιχ. Παναγιωτόπουλος, 
Νικόλαος Πανανάκης, Βασίλειος 
Παντελής, Αριστ. Παπαγεωρ- 
γίου, Κων/τϊνος Παπακώστας, 
Αδαμαντία Παπανδρέου, Σοφ. 

Παρασκευοπούλου, Αλέξιος 
Σιώρης, Γεώργιος Σπυρόπουλος, 
Ασημίνα Ταράτσα, Ελένη Χαν

τζή, Γεώργιος Ψωμακάκης.

Τάξη 9Β
Κα Βάζου - κ. Γκιόλμας 
Νικόλ.-Φραγκ. Γεωργίου, Μαρκία 
Γκίνου, Ορέστης Γκιόκας, Ελέ
νη Ζαχμάνογλου, ' Ιωάννης ' Ιωάν- 
νου, Ευγενία Καλοΰ, Κλημεντίνη 
Καφοπούλου, Εύαγγελία-Βαλσ. 
Κοσμά, Λήδα Κουγιανοϋ, Όλγα 
Κουμαρτσιώτη, Αθανάσιος Κρε- 
κούκιας, Θεοχάρης Λιόγανος, 
Σοφία Μαρκουλάκη, Φωτεινή 
Μπαλέ, Γεωργία Μπαρκούρα, 
Βασιλική Μπασέλα, Εύάγγελος 
Μπινιάρης, Βασιλική Νικολα'ίδου, 
Αντώνιος Νικολουδάκης, Νικό

λαος Παντελίδης, Εύαγγελία 
Παπαγεωργίου, Φίλιππος Παπα
θανασίου, Αφροδίτη Παπασπύ- 
ρου, Άθαν. Παπασωτηρόπουλος, 
Γεώργιος Ράπτης, Λάζαρος Σιδη- 
ρόπουλος, Κων/τϊνος Σκανδαλά- 
κης, Μιχαήλ Σουβατζόγλου, Μα
ρία Συροπούλου, Ζωή Τοεκούρα, 
Γεώργιος Τσιρώνης, Κίμων Τσιώ- 
μης, Ιωάννης Φραγκίσκος, Ελι
σάβετ Χατζηνικολάου, Κων/τϊνος 
Χειμωνάκης, Φωτ. Χριστοδουλό- 
πουλος.



Τάξη: 9C
Κα ■ Αλεξανδροπούλου - 
κ. Κατοένης
Γεώργιος Βαρλάς, Μαρία Βελέν- 
τζα, Μαρία Γάτου, Ξανθή Γιαν- 
νήση, Μαρία Γιόξα, Άγγ. Δημη- 
τρακοπούλου, Εύθυμία Δόλλα, 
Παναγιώτης Δούκας, Αλεξάν
δρα ' Ιωαννίδου, Νικόλαος Καζά- 
ζης, Όλγα-Χριοτίνα Κακριδή, 
Στυλιανή Καπαρδέλη, Χρυοούλα 
Καραντζή, Ζωή Κοκκαλίδου, 
Παναγ. Κολοκοτρώνης, Μαρία 
Κοροντζή, Βασίλειος Κουρτέ- 
σης, Χριστίνα Λεωτσάκου, Άν- 
δρέας Ματθίας, Κων/τϊνος Μαυ- 
ρίκος, Σταυρούλα Μητροπούλου, 
Μαρία Μπαχαράκη, Ιπποκράτης 
Μυλωνάς, Αλ. Νιχογιαννοπού- 
λου, Χαραλ. Οίκονομόπουλος, 
Μαρία Παπαθαναοοπούλου, Σο- 
φία-Νε((Τέλη Παραδείση, Γεώρ
γιος Πατσιούρης, Παναγιώτης 
Σαμαράς, Φλώρα Σίψα, Μάριος 
Σοφιανίδης, Νικόλαος Σοφιανός, 
Λύσανδρος Σταθόπουλος, Νατα- 
λία Σφήκα, Αντώνιος Τσαγκαρά- 
κης, Δημήτριος Τσαμπρούνης.

Τάξη 10Α
κ. Reuther - κ. Δανιήλ 
' Ιφιγένεια ' Αθανασιάδου, Πανα
γιώτα Γεμενή, Χριστίνα Γιαν- 
νούλη, Γρηγόριος Γρηγοριάδης, 
Πέτρος Γριμάνης, Μαρία-Χίλντε 
Δαυλάκη, Μαρία- Αννα Δούκα, 
Θεόδωρος Θεοχάρης, Σωκράτης 
Καλλίτσης, Κωνσταντίνος Καρα- 
τζάς, Αρετή Κεφαλά, Αγγελική 
Κλείδα, Φίλιππος Κολυβάς, Αικα
τερίνη Κορακίδου, Ιωάννα Κού- 
τουλα, Μαγδαληνή Κυριαζή, 

Αντωνία Κωστοπούλου, Νικό
λαος Λιαναντωνάκης, Θεόδωρος 
Μανουδέλης, ' Εμμανουήλ Μαρ
γαρίτης, Άγαθονίκη Μεταξο- 
πούλου, Νικόλαος Μουρκογιάν- 
νης, Μαρίνα Μπαλάφα, Μαρία 
Μπούντρου, Αγγελική Πάλλη, 
Μαρία Παναγιωτάκη, Κων/τϊνος 
Παππάς, Ιωάννης Πατρινός, 
Μέξανδρος Σταματιάδης, Κων

σταντίνος Στεργίου, Ελευθ. 
Τσακιροπούλου, "Αλκής Τσατσα- 
ρώνης, Αθανάσιος Τσεκούρας, 
Συμεών Τσουκαλάς, Νικόλαος 
Χαραράς.



Τάξη 10Β
κ. Spitzner - κ. Παπαδάκης 
Γεώργιος ' Αθανασόπουλος, Αγη- 
σίλ. Άναστασάκος, Γεώργιος 
' Απέργης, Χρήστος Βεντουρής, 
Αντώνιος Βόσοος, Γεωργία 

Γέρου, Κων/τϊνος Γεωργαντζής, 
■ Αντώνιος Γιόξας, ' Αθανάσιος 
Γκανασούλης, Βασιλική Γκατζό- 
φλια. Στυλ. Δημητρακόπουλος, 
Μαρία Λημοπούλου, Εύσταθία 
Ζέρβα, Κωνσταντίνος Κολυβάς, 
Απόστολος Κορωναϊος, Σπυρί

δων Ααζαρϊμος, Γρηγόριος Αιβιε- 
ράτος. Στέφανος Μισκίας, Μαρί
να Μουρίκη, Εύγενία Μπάκα, 
Ροβέρτος Ναχμίας, Αλέξαν
δρος Ξηντάρης, Στέφανος Οίκο- 
νομάκος, Νικολ. Παναγιωτόπου- 
λος, Κων/τϊνος Παντόπουλος, 
Άθ. Παπακυριακοπούλου, Αλέξ. 
Παπασωτηρίου, Παναγιώτης 
Περιμένης, Γεώργιος Ρώσσης, 
Αθανάσιος Σκλήρης, Σπυρίδων 

Τζανετάτος, Νικόλαος Τότσιος, 
Κωνστ. Τριανταφυλλίδης, Αικα
τερίνη Τσάκωνα, Ειρήνη Τσέβη, 
Άνδρέας Υφαντής

Τάξη: 10C
κ. Schroeder - κ. Στάμος 
Έλένη-Δωρ. Αλεξίου, Αντώ
νιος Άντωνιάδης, Αλεξάνδρα 
Αντωνίου, Ήλίας-Ράλφ Αση- 

μάκης, Χριστόφορος Βοϋρος, 
Νικόλαος Γαβάλάκης, Δέσποινα 
Γαντέ, Παναγιώτης Κατσικάρης, 
Μαρία Κορρέ, Χρήρτος Κων- 
σταντής, Αναστασία Μαλτούδη, 
Γεώργιος Μαυρίδης, ' Αθήνα 
Μπαλωμένου, Χριστίνα Μπέκερ, 
Καλλιόπη Μπέρτου, Χριστίνα 
Οίκονομίδου, Γεώργιος Παίσί- 
δης, Άνδρέας Παναγιώτου, 
Παναγιώτα Παπαδοπούλου, Γεώρ
γιος Παυλόπουλος, Γεώργιος 
Πετρουλάκης, Χαρίκλεια Προ- 
κάκη, Αμαλία Ράπτη, Εύάγ- 
γελος Σαλίβερος, Ούρανία Σπυ- 
ριδάκη. Σοφία Στέγγου, Πηνελό
πη Τερεντίου, Δέσποινα Τομπά- 
ζη, Μαρία Τσεκούρα, Χριστίνα 
Χαλκούση, Αθανασία Χασιώτου, 
Βασίλειος Χειμώνας, Αναστασία 
Χουλινά, Βασίλ. Ψυχογιόπουλος.



Τάξη 11Α
κ. Aigner - Κα Μεϊντάνη 
Ακριβή ' Αγγελοπούλου, Πανα

γιώτα ■ Αλεβιζοπούλου, Βασιλική 
Απέργη, Σοφία Αρνή, Εύφημία 
Ασλάνη, Δημήτριος Βαρβιτσιώ- 

της, Δημήτριος Γκατοώνης, Σμα- 
ράγδα Δαφνή-Νίκα, Παναγιώτης 
Δημουλάς, Μαρία Εύστρατιάδου, 
Γεώργιος Ζολώτας, Ιωάννης 
Καλιφατίδης, Γεώργιος Καραβο- 
κυρός, Γεώργιος-Β Καραμπα- 
τέας, Κωνσταντίνα Μικέλη, Βα
σιλική Ντάουλα, Αγλαΐα Παλαιο- 
λόγου, Ιωάννης Παπαδαντωνά- 
κης, Δάφνη-Μαρ. Παπαδοπού- 
λου, Σοφία Παπακωνσταντίνου, 
Παρασκευή Παπαρσενίου, Νικό
λαος Πλεύρης, Αίκατερίνη Σαμα
ρά, ' Αθανάσιος Σελιάχας, Μαρία 
Σημαντηράκη, Ξανθίππη Σιδηρο- 
πούλου, Ασπασία Τριανταφυλλί- 
δου, Τριανταφυλ. Χαριτοπούλου, 
Αρτεμις Χατζηγεωργίου, Ελέ

νη Χατζήίιοάννου, Εύρυδίκη Χρη- 
στάκη.

Τάξη 11Β
δρ, Schies - Κα Μεϊντάνη 

Αλεξάνδρα ' Αδαμοπούλου, 
Καλλιόπη ■ Αθανασιάδου, Δήμη
τρα Αντωνάτου, Κίμων Αργυριά- 
δης, Σπυρίδων Αρούκατος, 

Ελένη Γενησεβδά, Γεώργιος 
Γεωργακόπουλος, Ελένη Γιάκα, 
Νικόλαος Δημέας, Κωνσταντίνα 
Δήμου, Δουκάς Δρούκαλης, 
Αννα Ηλιοπούλου, Παναγιώ

της Καραντώνης, Εύαγγελία Κα- 
τσίβαλη, Ρόζα Κούμαρη, Ιωάν
νης Κούτλας, Κυριάκος Λίγ- 
κάς, Ιωάννα ΜαυρΙκου, Πελαγία 
Μαχαίρα, Γεωργία Μητροπού- 
λου, Μαρία-Γιοχάνα Μπάρλου, 

Ιωάννης Παγώνης, Δήμητρα 
Παπαδάτου, Λουκάς Παπαδημη- 
τρίου, Χρήστος Πάπουλης, Αίκα
τερίνη Παπουτοάκη, Ιωάννης 
Πλαγιανάκος, Παναγιώτα Προ
βιά, Βερονίκη Σαμαρά, Σωκρά
της Σουμέλας, Άλέξανδρ. 
Στουμπιάδης, Κωνσταντίνα Τζα- 
βέλλα, Ιωάννης Χαχαμόπουλος, 
Βασιλική ’ Ωρολογοπούλου.



A t

Τάξη l i e
κ. Lataez - κ. 'Αθωνίτης 
Ειρήνη- Αο. Αναστασίου, Αικα
τερίνη Βοσνιάκου, Ειρήνη Βώτα, 
Χριστίνα Γεωργιάδου, Φαίδρα 
Γρηγοριάδου, Παρασκευή Καλλι- 
γέρη, Ιωάν. Κανελλακόπουλος, 
Σπυρίδων Κομνηνός, Αγγελος 
Κόντος, Αικατερίνη Κουγιανού, 
Μιχαήλ Κουτσανδρέας, Σταυ
ρούλα Λαμπροπούλου, Χριστίνα 
Λιακοπούλου, Έμμανουέλα Λο- 
σίδου, Γεώργιος Μάλης, Νικό
λαος Μπεχράκης, Ασπασία Νι- 
κητοπούλου. Σοφία Οίκονομάκη, 
Διονυσία Παπαηλιοϋ, Νικόλαος 
Παπαντώνης, Εύαγγελία Πολε- 
νάκη, Κλεάνθη Σεϊμανίδου, Σο
φία Σιμού, Εύφροσύνη Σολοπού- 
λου, Παναγιώτα Στάμνου, Βασί
λειος Σταύρου, Γεώργιος Σχοι
νάς, Ούρανία Τοδούλου, ' Αγγελ. 
Τριανταφύλλου, Ιωάννης Τσαγκα- 
ράκης, Λάζαρος Φραντζής, 
Άσημ. Χαραλαμποπούλου

Τάξη 12Α
Κ. Baeuerle - Κα Φραντζή 
Χριστίνα "Αντζελ, Κων/τϊνος 
Άραβώσης, Στέργιος Ασπριώ- 
της, Γρηγόριος Βαλσαμάκης, 
Δέσποινα Βασιλαρέα, Βαρβάρα 
Βενιέρη, Δημήτριος Βολιώτης, 
Άντων. Δημητρακοπούλου, Ιω
άννα Δημοπούλου, Γεώργιος- 
Άνδρέας Ζάννος, Κωνσταντίν. 
' Ιωαννίδης, Δημήτριος Καμπά- 
νης, Αννα Καραβάνου, Αντώ
νιος Καραμηνάς, Παναγιώτης 
Καρύδης, Πηνελόπη Κουγιανού, 
Γεώργιος Μαλτέζος, Πέτρος 
Μπαλές, ' Ιωάννα Μυλωνά, Μι
χαήλ Νικολάου, Χριστίνα Νομι
κού, Γεώργιος Οίκονομίδης, 
Γεώργιος Ρεμπούσκος, Σπυρί
δων Σκοπελίτης, Ελένη Σουλιώ
τη, Στυλιανός Σταμπολής, Γε
ωργία Τζιτζίδη, Αλεξία Τσιπού- 
ρη, Νικολέττα Φουντή, Αγγελι
κή Φωτιάδου, Δημήτριος Χηνό- 
πουλος.



Τάξη: 12Β
κ. Becker - κ. Μυλωνάς 
Αννα ' Αλεξανδράκη, Αικατερί

νη Βαρβαρέσου, Βασίλειος Βυτο- 
γιάννης, Χριστίνα Γερμενή, Κυ- 
ριακή-Χαρ. Δακανάλη, Αθανάσ. 
Δεληγιώργης, Δήμητρα Εύρενί- 
δου, Μαρία Θειοπούλου, Ανα
στάσιος Ίωαννίδης, Βησσαρία 
Καλαμάκη, Γεώργιος Καλαντζής, 
Νικόλαος Καπασακαλίδης, Χρη
στός Καραμπάτος, Άλέξ. Καρ- 
βουνόπουλος, Ιωάν. Λιαναντω- 
νάκης, Χρηστός Λιβάνιος, Στέλ
λα Λιζάρδη, Κίμων Μαραγκουδά- 
κης, Δημήτριος Μαστρόκαλος, 
Γεώργιος Μπαλάφας, Αναστα
σία Μπούντρου, Κων/τΐνος Νικο- 
λούδης, Χρηστός Παλιγγίνης, 
Σοφία-Αίκατερ. Πουλάκη, Σταμά- 
τιος Πουλημένος, Σταυρούλα 
Πουρναρα, Νικόλαος Σεισόπου- 
λος, Στέλλα Σερπάνου, Ευάγγε
λος Σπυρίδων, Δημήτριος Στάϊ- 
κος, Μαριάννα Σωσσίδη, Γεράσι
μος Τήνιος, Ταξιάρχης Τσαπά- 
ρας, "Ηρα Τσεκούρα.

Τάξη: 12C
Δρ. Δημητράκος -
κ. Seidelmann
Γεώργιος ' Αμπακούμκιν, Μιχαήλ 
Αναστασάκης, Χριστίνα Ανα- 

στασιάδου, Ιωάννης Βαρδαβάς, 
Χριστίνα Πόκαρη, Χαράλαμπος 
Γούλιος, Κίμων Δανιηλίδης, Πα
ναγιώτης Δημόπουλος, Κλημεν- 
τίνη Θανοπούλου, "Ιωάννης 
Κακριδής, Καλλ. Καρακωστάνο- 
γλου, Κόριννα Κασάπογλου, 
Βασίλειος Κατσώνης, Γεώργιος 
Κατωπόδης, Χρηστός Κοκολά- 
τος, Δημήτριος Κομνηνός, Μι
χαήλ Μουζούκης, Νικόλαος 
Μουρίκης, "Ελένη Μπά'ίλα, Δη- 
μήτριος Μπελαντής, Νικόλαος 
Μυλωνόπουλος, "Αλέξανδρος 
Νικολάίδης, Ιωάννης Παπαδρό- 
σου, Παναγιώτης Ρήγος, "Αννα 
Σακελλαρίδη, "Ελπίς Σαμουε- 
λιάν, Γρηγόριος Στασινόπουλος, 
Ειρήνη Τρουπάκη.



S P E N D E R L I S T E

Wir danken den Firmen, die fUr die Druckiegung 
der Dokumentation gespendet haben

AEG - HELLAS A.E.
Odos Phlorinis 15 
Athen - Moschaton

ARCHITECHNIKI G.m.b.H. 
deratende Architekten u, Ingenieure 
Athen

I, ARMAKOLAS A.E.
Platia Omonias 12 
Athen

AUSTRIAN AIRLINES 
Odos Philellinon 
Athen

BAYER EPIPHA AG.
Odos Deligiorgi 55-59 
Athen

S.&C. BESI LTD.
SHIP AGENTS AND BROKERS 
Piraeus

BOEHRINGER INGELHEIM PRODUKTION AG. 
Odos Evangelistrias 5 
Athen - Kallithea

BOEHRINGER MANNHEIM 
Odos Koumoundourou 37 
Athen (107)

BROWN BOVERI HELLAS 
Odos Vissarionos 9 
Athen

COLONIA VERSICHERUNG 
Athen

EOTA A.G.
Athen - Nea Klfissia

EVlOP - TEMPO AG.
Leoph. Klfissou/Nikomidias 
Athen - Aigaleo

TH. GOLDSCHMIDT E.P.E.
Leophoros Kifissias 7 
Athen - Phllothei

GOTHAER HELLAS 
INSURANCE COMPANY S.A.
Odos Paparrigopoulou 3 
Athen

HOECHST HELLAS AG.
Odos Tatoiou 
Athen - Nea Erithrea 
176

HUDSON - HELLAS 
Odos Chryssalldos 2 
Athen

KOSMOBEL Ltd.
WELLA HELLAS
Odos Papadlamantopoulou 4
Athen (612)

KRAFTWERK UNION AG.
Odos Arachovis 19-21 
Athen (144)

MERCK HELLAS EPE
Odos Meg. Alexandrou / Thrakis
Athen - Trachones

MONYAL SA.
Leophoros Kifissias & Kapodistriou 2 
Athen - Philothei

NORDSTERN A.G.
Athen

OSRAM
Griechische GiUhiampenfabrik A.G. 
Odos Thessaionikis 190 
Athen (304)

SCHENKER & CO.
HELLENISCHE TRANSPORT AG. 
Odos Mitropoieos 1 
Athen (118)

SIEMENS HELLAS A.E.
Odos Voulis 7 
Athen (125)

GRUPPE SKALISTIRI 
Odos Sikellas 18 
Athen - Koukaki

SWISSAIR 
Odos Othonos 4 
Athen

TELE NORMA HELLAS A.G 
Odos El. Venizelou 16 
Athen - Kallithea

TRIUMPH INTERNATIONAL AG. 
Odos Averoph 34 
Athen (111)

TSEKOURAS AG.
Leophoros Athinon 90 
Athen








