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της σύνταξης / Editorial 

θάζαξζεο, ηεο αιήζεηαο θαη ηνπ λένπ 
μεθηλήκαηνο. Καλέλαο δελ μέξεη, αλ πξάγκαηη κε 
απηήλ ηελ επηινγή ζα απνθχγνπκε ηελ 
θαηαζηξνθή. ίγνπξα  απηφ δελ εμαξηάηαη κφλν 
απφ καο, αιιά αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ζηελ πξνζπάζεηα απηή απνηχρνπκε σο ρψξα, ζα 
καο απνκείλεη, ηνπιάρηζηνλ, ζην ηέινο ε 
ηθαλνπνίεζε φηη αγσληζηήθακε, παιέςακε θαη 
πέζακε κε ην θεθάιη ςειά. 
 
Δίλαη ν δξφκνο πνπ απαηηεί ηεξάζηηεο αιιαγέο ζε 
πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ 
επίπεδν. Καη επεηδή, φπσο ιέεη θαη ν ζπκφζνθνο 
ιαφο, „ην ςάξη βξσκάεη απφ ην θεθάιη“, απφ ηελ 
θνξπθή, απφ ην πνιηηηθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα 
μεθηλήζεη ε αιιαγή. 
 
Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα αιιάμεη. Πξέπεη 
λα θηηάμνπκε επηηέινπο έλα δεκνθξαηηθφ, 
ιεηηνπξγηθφ, αμηνθξαηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα φπσο 
ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε είλαη θαηαξρήλ, λα εηζρσξήζνπλ 
ζην πνιηηηθφ παηγλίδη θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 
πνιηηηθψλ απνθάζεσλ λέα, επξχηεξα, πγηή 
θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη θπξίσο, λα ζπάζνπλ, 
επηηέινπο, ηα ππνιείκκαηα ηεο πνιηηηθήο 
νηθνγελεηνθξαηίαο θαη επλνηνθξαηίαο ζηελ 
πνιηηηθή ζθελή. 
 
ήκεξα ελψ φινη θαηαιαβαίλνπλ φηη ρσξίο θνηλή 
πξνζπάζεηα, ρσξίο ζπλαίλεζε δελ πξφθεηηαη λα 
βγνχκε απφ ηελ θξίζε, θαλέλα πνιηηηθφ θφκκα 
δελ επηζπκεί λα ζπλαηλέζεη ζε νηηδήπνηε. ηε 
ρψξα καο δελ ππάξρεη δπζηπρψο θνπιηνχξα 
πνιηηηθήο ζπλαίλεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, γηαηί θάηη 
ηέηνην δελ επηδηψρζεθε, δελ θαιιηεξγήζεθε πνηέ 
θαη νχηε ήηαλ πνηέ ζεζκηθά ξπζκηζκέλν.  Κχξηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο καο 
δεκνθξαηίαο ππήξμαλ νη πιαζκαηηθέο κέζσ 
εθινγηθνχ λφκνπ πιεηνςεθίεο ζηελ βνπιή, ε 
ζθαλδαιψδεο εθινγηθή πξηκνδφηεζε βνπιεπηψλ 
ζηα δχν κεγάια θφκκαηα θαη κηα λννηξνπία 
θξάηνπο-θένπδνπ ζηα θφκκαηα πνπ θπβέξλεζαλ 
κέρξη ζήκεξα. Απνηειεί ζηξέβισζε ηεο έλλνηαο 
Γεκνθξαηία θαη έιιεηκκα ηεο πνιηηηθήο καο 
θνπιηνχξαο, ην 40% θαη πην θάησ αθφκα ηνπ 
εθινγηθνχ ζψκαηνο λα ζρεκαηίδεη θπβέξλεζε θαη 
ην 60% λα είλαη ζηελ αληηπνιίηεπζε.  
 
Αλ δελ επηθξαηήζεη ε πξνάζπηζε ηνπ θνηλσληθνχ 
αληί ην αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο, ε αμηνθξαηία αληί 
ηνπ πξνζσπηθνχ βνιέκαηνο, ε απνλνκή επζπλψλ 

 
ην πξνεγνχκελν ηεχρνο ηνπ εμάληα, 
αλαθέξακε φηη ε Διιάδα δελ 
αληηκεησπίδεη κφλν νηθνλνκηθή θξίζε, 
αιιά φηη ε θξίζε είλαη πξσηίζησο 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή. 
 
Ζ ζεκεξηλή ειιεληθή θπβέξλεζε αγσλίδεηαη 
θαζεκεξηλά λα απνθχγεη ηελ ρξεσθνπία, νη 
αιιεινθαηεγνξίεο κεηαμχ ησλ λπλ θαη πξψελ 
θπβεξλψλησλ ζπλερψο θνπληψλνπλ, νη θσλέο 
απφ νινέλα θαη πιαηχηεξα ζηξψκαηα γηα 
θάζαξζε δπλακψλνπλ ελψ νη θνηλσληθέο 
ζπγθξνχζεηο δηαξθψο νμχλνληαη. Ζ ειιεληθή 
θνηλσλία ράλεη ηελ ζπλνρή ηεο θαη ηα θαηλφκελα 
ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο απμάλνληαη. Καλέλα 
φξακα, θακία πξννπηηθή δελ θαίλεηαη ζηνλ 
νξίδνληα θαη ε εηηνπάζεηα θπξηαξρεί παληνχ. 
 

Αλ πξηλ έλαλ κφιηο ρξφλν νξηζκέλνη δηαηεξνχζαλ 
αθφκε απηαπάηεο, φηη „κπφξα είλαη θαη ζα 
πεξάζεη“, φπσο θαη ηφζεο άιιεο κέρξη ηψξα, θαη 
κεηά ζα κπνξέζνπκε λα ζπλερίζνπκε ηελ πνξεία 
καο ζηνλ ίδηνλ ζθνπφ, ζήκεξα ζπλεηδεηνπνηνχλ 
θαη απηνί, φηη γηα ηελ ρψξα καο έθηαζε ε ψξα ηεο 
αιήζεηαο θαη ησλ κεγάισλ απνθάζεσλ. Σα 
ςέκαηα, κε ηα νπνία θνξντδεχακε ηνπο μέλνπο 
αιιά θπξίσο ηνπο εαπηνχο καο, ηειείσζαλ. 
 

Ζ ρψξα καο βξίζθεηαη ζε έλα ζηαπξνδξφκη θαη νη 
δχν δξφκνη πνπ αλνίγνληαη έρνπλ δξακαηηθέο 
ζπλέπεηεο γηα φινπο καο, θπξίσο φκσο γηα 
απηνχο πνπ βνιεχνληαλ θαιά κε ηελ 
αξξσζηεκέλε θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ηα ηειεπηαία 
30 ρξφληα. 
 

Ο πξψηνο δξφκνο είλαη φπσο πάληα ν βνιηθφο, ν 
εχθνινο, ν πεπαηεκέλνο: πνιηηηθφο λεπνηηζκφο, 
πειαηεηαθφ ζχζηεκα, αηνκηθφ βφιεκα, 
αλαμηνθξαηία, θαηαλαισηηθή δσή κε δαλεηθά, 
εζληθή εζσζηξέθεηα,  πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή 
ππνηέιεηα ηεο ρψξαο, εηδηθφηεξα ζηνπο δηεζλείο 
δαλεηζηέο ηεο. Δίλαη ν δξφκνο πνπ καο νδήγεζε 
ζηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη αλ ζπλερίζνπκε λα 
ηνλ αθνινπζνχκε ζα καο νδεγήζεη ζηελ ηειηθή 
δηάιπζε θαη θαηαζηξνθή. Δίλαη ε ιχζε απηψλ 
πνπ ζήκεξα θσλάδνπλ γηα λέα δάλεηα, αξλνχληαη 
νπνηαδήπνηε αιιαγή, ζπλεζίδνπλ λα ξίρλνπλ ηελ 
επζχλε ζηνπο άιινπο θαη φρη πξψηα ζηνπο 
εαπηνχο ηνπο, ελψ παξάιιεια θαιιηεξγνχλ ηελ 
μ ε λ ν θ ν β ί α  α π ν ζ θ ν π ψ λ η α ο  ζ η ν λ 
απνπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ κέζνπ Έιιελα. 
 
Ο άιινο δξφκνο είλαη ν δξφκνο ηεο απην-

Η πολιτιστική παρακμή 

της συντακτικής επιτροπής 

θαη πνηλψλ ζε απηνχο πνπ παξαλνκνχλ αληί ηεο 
ζπγθάιπςεο θαη ηεο παξαγξαθήο, αλ νη ηίκηνη ηεο 
ρψξαο αληί λα ακείβνληαη ζεσξνχληαη ηα 
θνξφηδα, δελ πξφθεηηαη θαλέλαο λα ζπλαηλέζεη 
ζηηο κεγάιεο ζπζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα πάεη 
κπξνζηά ν ηφπνο. 
 
„Αλ δελ ρξεζηκνπνηείηε ηα κάηηα ζαο γηα λα 
βιέπεηε ζα ηα έρεηε γηα λα θιαίηε“ είπε θάπνηε ν 
γάιινο θηιφζνθνο αξηξ. Αλ δελ κάζνπκε 
επηηέινπο λα ςάρλνπκε ηα αίηηα ησλ 
πξνβιεκάησλ καο ζε δηθά καο ιάζε θαη 
αδπλακίεο αληί λα ηα θνξηψλνπκε πάληνηε ζηνπο 
άιινπο, ηδίσο ζηνπο μέλνπο, αλ δελ ηνικάκε λα  
αλαιάβνπκε ηηο δηθέο καο επζχλεο, αλ δελ 
δηακαξηπξφκαζηε, μεζεθσλφκαζηε θαη δελ 
θσλάδνπκε γηα ηηο  παξαλνκίεο θαη ηηο αδηθίεο 
πνπ ζπλαληνχκε θαζεκεξηλά,  δελ πξφθεηηαη λα 
νηθνδνκήζνπκε πνηέ έλα θξάηνο δηθαίνπ θαη 
θνηλσληθήο επεκεξίαο.  
 
Αλ δελ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη δελ κπνξνχκε λα 
θαηαλαιψλνπκε κφλν, αιιά φηη πξέπεη θαη λα 
παξάγνπκε απηά πνπ θαηαλαιψλνπκε, ζα είκαζηε 
πάληνηε έξκαηα ησλ δαλεηζηψλ καο.  
 
Πξννπηηθή ππάξρεη. Ζ ρψξα καο δελ είλαη θησρή, 
έρεη νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα εμαζθαιίζεη 
ζηνπο πνιίηεο ηεο αμηνπξεπή δσή θαη επεκεξία.  
Παξά ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή παξαθκή 
ησλ ηειεπηαίσλ 30 ρξφλσλ ππάξρνπλ αθφκε 
πγηείο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ 
επηκέλνπλ λα παξάγνπλ ζε απηφλ ηνλ ηφπν. 
Τπάξρνπλ αθφκε Έιιελεο πνπ δελ βιέπνπλ ηελ 
Διιάδα ζαλ νηθφπεδν πξνο πψιεζε, πνπ ηνπο 
πνλάεη ε παηξίδα ηνπο. Μφλν απηέο νη θνηλσληθέο 
δπλάκεηο κπνξνχλ λα βγάινπλ ζήκεξα ηελ ρψξα 
απφ ηελ θξίζε θαη λα ηεο δψζνπλ έλα λέν φξακα. 
Αο ηηο εκπηζηεπηνχκε, αο ηηο βνεζήζνπκε 
επηηέινπο.            
 
Ζ ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ «Δμάληα» 
 

E-Mail: info@exantas.de 
Web: www.exantas.de 
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απηψλ δεκηνπξγεί αλεζπρίεο θαη θφβνπο γηα ηηο 
επηπηψζεηο ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο Δπξσπατθήο 
Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο, δειαδή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Ννκίζκαηνο (€). Απηέο νη αλεζπρίεο, νη νπνίεο ζρεδφλ 

θαζεκεξηλψο δεκνζηεχνληαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο, 
επαλαιακβάλνληαη θαη δξακαηνπνηνχληαη απφ ηνπο 
πνιηηηθνχο θαη απφ ηνπο θάζε είδνπο εηδηθνχο. 
 
O θφβνο ηεο πηζαλήο θαηάξξεπζεο ηνπ Δπξψ - φπσο 
επηρεηξεκαηνινγείηαη - νδήγεζε ηηο Υψξεο ηεο 
Δπξσδψλεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 
Σξάπεδα (ΔΚΣ) θαη κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 
(ΓΝΣ) λα ηδξχζνπλ έλα Σακείν ζηήξημεο 
(δαλεηνδφηεζεο κε ζρεηηθά ρακειά επηηφθηα) ησλ 
επηζθαιψλ απηψλ Υσξψλ. 
 
ηφρνο είλαη ινηπφλ ε απνθπγή ηεο πηψρεπζεο Υσξψλ 
ηεο Δπξσδψλεο γηα λα κε απνζηαζεξνπνηεζεί εμ αηηίαο 
ηεο ην Δπξψ. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ Δπξψ 
επηηπγράλεηαη θαηά ηε γλψκε απηή απφ ην γεγνλφο, φηη 
κε ηελ απνθπγή ηεο πηψρεπζεο - κε νηθνλνκηθή ζηήξημε 
ησλ ππεξρξεσκέλσλ Υσξψλ ηεο Δπξσδψλεο απφ ηηο 
άιιεο Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο - θαηαπνιεκνχληαη 
απηφκαηα νη θεξδνζθνπηθέο ηάζεηο ησλ θεθαιαηαγνξψλ 
ζε βάξνο ηνπ Δπξψ.  
 

Κηλδπλεχεη ην Νφκηζκα απφ ηπρφλ 
Πησρεχζεηο;  
 
Οδεγεί ν ππεξβνιηθφο δαλεηζκφο κίαο Υψξαο - κε ηνλ 
ελδερφκελν θίλδπλν ηεο πηψρεπζεο - ζηελ 
απνζηαζεξνπνίεζε θαη ηειηθά ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ 
Ννκίζκαηφο ηεο; Δίλαη δειαδή ε θαηάξξεπζε ηνπ 
Ννκίζκαηνο εμ αηηίαο ηεο θξαηηθήο πηψρεπζεο 
αλαπφθεπθηε; 
 
Γηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα απηφ πξέπεη λα είλαη 
πξψηα γλσζηέο νη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 
παξαγφκελσλ αγαζψλ, ηεο παξαγσγήο (εθηχπσζεο) 
ρξήκαηνο θαη ησλ δαλείσλ (ρξεψλ) κίαο Οηθνλνκίαο. Γη‟ 
απηφ ζα δηαηππσζνχλ ζηελ αξρή κεξηθέο γεληθέο 
παξαηεξήζεηο γχξσ απφ ηελ παξαγσγή, ηε ζεκαζία 
θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξήκαηνο κέζα ζε κία Οηθν-
λνκία.  
 

Παξέθβαζε: Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξήκαηνο  
 
ηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη 
αληαιιαγήο αγαζψλ, ην ρξήκα νθείιεη λα αζθεί φζνλ ην 
δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο:  
 
- ηελ πιεξσκή θαη έηζη ηελ αληαιιαγή αγαζψλ,  

Ο 
η εμειίμεηο ησλ ειιεηκκάησλ θαη ησλ ρξεψλ 
κεξηθψλ Υσξψλ ηεο Δπξσδψλεο 
πξνθαινχλ αλεζπρίεο, ακθηβνιίεο αιιά 
θαη θφβνπο γηα ηπρφλ πησρεχζεηο ησλ 

Υσξψλ απηψλ, κε φπνηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
κπνξνχλ λα έρνπλ απηέο γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 
Δπξψ. Όινη απηνί νη πξνβιεκαηηζκνί ζπλνςίδνληαη 
ζην εξψηεκα: Θα αληέμεη ηειηθά ην θνηλφ επξσπατθφ 
Νφκηζκα ζε απηέο ηηο δνθηκαζίεο (απμαλφκελα 
ειιείκκαηα ησλ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ 
δεκνζίσλ ρξεψλ), πνπ αξρίδνπλ λα πιήηηνπλ ιίγν ή 
πνιχ φινπο ηνπο πνιίηεο;  
 
Ζ αθφινπζε πξνζπάζεηα κίαο απιήο θαη φζν ην 
δπλαηφλ θαηαλνεηήο απάληεζεο ζε κεξηθά απφ απηά ηα 
εξσηήκαηα, δελ απεπζχλεηαη ζε εηδηθνχο 
εκπεηξνγλψκνλεο, αιιά ζε φινπο εθείλνπο, πνπ δελ 
είλαη κελ εηδηθνί ζε απηά ηα ζέκαηα, αιιά είλαη φκσο 
ελδηαθεξφκελνη θαη πεξίεξγνη πνιίηεο, δηφηη 
δηαηζζάλνληαη φηη νη αξλεηηθέο εμειίμεηο απηέο ηνπο 
αθνξνχλ άκεζα. 
 

Ο θφβνο θαηάξξεπζεο ηνπ Δπξψ 
 
Μεηά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 
2008, παξνπζηάζηεθαλ ή κάιινλ ζπλεηδεηνπνηήζεθαλ 
ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο θαη ηα ειιείκκαηα ζηνπο 
πξνυπνινγηζκνχο νξηζκέλσλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο, 
ηα νπνία νδήγεζαλ ζε ππέξκεηξα εμσηεξηθά δεκφζηα 
ρξέε, πνπ θάλνπλ πιένλ κία πηψρεπζε (ζηάζε 
πιεξσκψλ) ησλ ρσξψλ απηψλ πηζαλή.  
 
πγθεθξηκέλα κεξηθέο Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο, φπσο ε 
Διιάδα, ε Ηξιαλδία, ε Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία θαη ε 
Ηηαιία θ.α. εκθαλίδνπλ ειιείκκαηα ζηνπο 
πξνυπνινγηζκνχο ηνπο, πνπ μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ην 
3% ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο ηνπο (ΑΔΠ), 
δειαδή ην κέγηζην πνζνζηφ πνπ απαηηεί ην χκθσλν 
ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 
Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ην δεκφζην ρξένο, ζην νπνίν 
αζξνίδνληαη ηα εηήζηα ειιείκκαηα ησλ 
πξνυπνινγηζκψλ, ψζηε λα απμάλεηαη θαη απηφ κε 
γνξγνχο ξπζκνχο, μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ην 60% ηνπ 
ΑΔΠ πνπ νξίδεη ζαλ κέγηζην πνζνζηφ ην χκθσλν ηεο 
ηαζεξφηεηαο.  
 
Σν δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδνο π.ρ. έρεη θηάζεη ήδε - 
θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ 
Οηθνλνκηθψλ - ζην ηέινο ηνπ 2010 ζην 144% ηνπ ΑΔΠ ή 
πεξίπνπ 330 δηο €. Απηφ ζεκαίλεη ην ιηγφηεξν 15 δηο € 

εηήζηνπο ηφθνπο. Ο θίλδπλνο πηψρεπζεο ησλ Υσξψλ 

Οικονομία/Ökonomie 

Δημόσια χρέη της Ευρωζώνης και η 

κρίση του Ευρώ 

Του καθ. Δρ. Σπύρου Παρασκευόπουλου 

Αιτίες και συνέπειες των δημοσίων χρεών της Ευρωζώνης και 
της (δήθεν;) κρίσης του Ευρώ 

Ο θ. Σπύξνο Παξαζθεπόπνπινο,  
είλαη Οκφηηκνο Καζεγεηήο Οηθνλν-
κνιφγνο ηεο Οηθνλνκηθήο Σρνιήο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεηςίαο 

Τν δεκόζην 

ρξένο ηεο 

Διιάδνο έρεη 

θηάζεη ήδε - 

θαηά ηνπο 

ππνινγηζκνύο 

ηνπ Υπνπξγείνπ 

ησλ Οηθνλνκη-

θώλ - ζην ηέινο 

ηνπ 2010 ζην 

144% ηνπ ΑΔΠ ή 

πεξίπνπ  

330 δηο €.  
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- ηελ άκεζε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ αμία ησλ 
αγαζψλ (ηηκέο), 
- τον πποσδιοπισμό τηρ αξίαρ των αγαθών καθώρ 
θαη  
- ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξεί δηαρξνληθά ηελ αμία ησλ 
αγαζψλ ζε ρξήκα.   
 
Υσξίο ρξήκα - αλ ππνζέζνπκε βέβαηα φηη ππήξμε πνηέ 
ζην παξειζφλ κία ηέηνηα επνρή -  γίλνληαλ νη 
αληαιιαγέο άκεζα, δειαδή αγαζφ αληί αγαζνχ. Με ηε 
κεζνιάβεζε ηνπ ρξήκαηνο, αληί ηεο αληαιιαγήο π.ρ. 
ελφο ξνινγηνχ κε έλα δεπγάξη παπνχηζηα, γίλεηαη ηψξα 
ε αληαιιαγή ηνπ ξνινγηνχ κε κία πνζφηεηα ρξήκαηνο 
θαη άκεζα ή αξγφηεξα θάπνπ αιινχ γίλεηαη ε 
αληαιιαγή ηνπ ρξήκαηνο κε ην δεπγάξη παπνχηζηα. 
 

Σν ρξήκα ρσξίδεη δειαδή ρξνληθά θαη γεσγξαθηθά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο αληαιιαγήο αγαζψλ. Έηζη 
ειαρηζηνπνηείηαη φρη κφλνλ ν ρξφλνο αιιά θαη ην θφζηνο 
ησλ ζπλαιιαγψλ. Αιιηψο απηφο πνπ παξάγεη ην ξνιφη 
θαη έρεη αλάγθε απφ έλα δεπγάξη παπνχηζηα, ζα πξέπεη 
λα ςάμεη λα βξεη θάπνηνλ πνπ ζέιεη έλα ξνιφη θαη 
παξάγεη παπνχηζηα. πσο θαηαιαβαίλνπκε απηφ ζα 
ήηαλ κία ρξνλνβφξνο θαη πνιπέμνδε δηαδηθαζία.    
 

Γηα λα κπνξέζεη φκσο ην ρξήκα λα αληαπνθξηζεί, 
δειαδή λα αζθεί άςνγα θαη κε ρακειφ θφζηνο ηηο 
αλαθεξφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξέπεη ν ππεχζπλνο γηα 
ηελ παξαγσγή ρξήκαηνο λα εμαζθαιίδεη ηηο εμήο 
αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο: 
 

Πξψηνλ, πξέπεη ζηηο αληαιιαγέο (αγνξέο θαη πσιήζεηο 
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) λα εμαζθαιίδεη ηελ 
αλαγθαζηηθή απνδνρή ηνπ ρξήκαηνο απφ φινπο ηνπο 
ζπλαιιαζζφκελνπο. 
 

Γεχηεξνλ, πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε λα ππάξρεη θαηά 
ην δπλαηφλ κία δηαρξνληθά ζηαζεξή  αγνξαζηηθή αμία 
ηνπ ρξήκαηνο.   
 

Σξίηνλ, πξέπεη λα ππάξρεη ν ζπγθεθξηκέλνο 
ππεχζπλνο, πνπ εγγπάηαη απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο.  
 
ήκεξα ζε φιεο ηηο Οηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ νη 
αληαιιαγέο πιηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γίλνληαη δηα 
κέζνπ ηνπ ρξήκαηνο, ηνπ νπνίνπ ηελ παξαγσγή, ην 
ζπληνληζκφ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηηο εγγπάηαη ην Κξάηνο.  
 
Απηφ σο επί ην πιείζηνλ επηηπγράλεηαη κε ην ζεζκφ κίαο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 
εκπνξηθέο ηξάπεδεο έρεη ζαλ θχξην κέιεκά ηεο λα 
παξάγεη ην απαηηνχκελν ρξήκα θαη λα εγγπάηαη ηππηθά 
θαη νπζηαζηηθά ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.  
 

Απφ ηε ζχληνκε παξνπζίαζε απηή ζρεηηθά κε ηε 

ζεκαζία, ηελ παξαγσγή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
ρξήκαηνο, βγαίλεη ην γεληθφ ζπκπέξαζκα, φηη ζε κία 
δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν ε αμία ηνπ λνκηθά (ζεζκηθά) 
θαζηεξσκέλνπ ρξήκαηνο κέζα ζε κία Οηθνλνκία είλαη 
απνηέιεζκα ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ, ησλ 
πξνηηκήζεσλ ησλ πνιηηψλ έλαληη ησλ δηαθφξσλ 
αγαζψλ θαη ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ (επί ηελ 
θπθινθνξία ησλ), ηα νπνία εθηππψλεη θαη πξνζθέξεη - 
δηα κέζνπ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ - ζηελ Οηθνλνκία ε 
Κεληξηθή Σξάπεδα.  
 

ην ζεκείν απηφ είλαη αλαγθαία κία ζεκαληηθή 
δηεπθξίληζε. Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ ελεξγνχληνο 
(θπθινθνξνχληνο) ρξήκαηνο κίαο Οηθνλνκίαο είλαη ην 
γηλφκελν ηεο πνζφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο επί ηελ ηαρχηεηα 
θπθινθνξίαο ηνπ ζε έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Αλ π.ρ. έλα ραξηνλφκηζκα ησλ 10 Δπξψ θπθινθνξήζεη 
κέζα ζε έλα 24σξν 10 θνξέο, δειαδή αιιάμεη 10 θνξέο 
ηνλ παξαιήπηε, ηφηε ην ραξηνλφκηζκα ησλ 10 Δπξψ ζα 
δηαθηλήζεη αγαζά αμίαο ησλ 100 Δπξψ (10 . 10 = 100). 
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπ 
ρξήκαηνο είλαη 10 θνξέο. Κάησ απφ νκαιέο νηθνλνκηθέο 
ζπλζήθεο νη ζπλήζεηεο πιεξσκψλ ησλ πνιηηψλ 
παξακέλνπλ δηαρξνληθά ζηαζεξέο θαη έηζη θαη ε κέζε 
ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο.  
 

Η αγνξαζηηθή αμία ηνπ ρξήκαηνο ππνινγίδεηαη 
ινηπφλ πάληνηε απφ ην κέγεζνο ησλ δηαζεζίκσλ 
αγαζψλ ζε ζρέζε κε ηα πνζά ρξήκαηνο πνπ 
θπθινθνξνχλ κέζα ζε κία Οηθνλνκία.  
 

Πιεζσξηζκφο, αληηπιεζσξηζκφο 
 

Αλ ζε κία Οηθνλνκία ε αγνξαζηηθή αμία ηνπ ρξήκαηνο 
παξακέλεη δηαρξνληθά ζηαζεξή, ηφηε ην πνζνζηφ 
αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ρξήκαηνο επί ηελ ηαρχηεηα 
θπθινθνξίαο ηνπ ζπκβαδίδεη κε ην πνζνζηφ αχμεζεο 
ηεο παξαγσγήο αγαζψλ. Αλ φκσο παξαηεξεζεί φηη ε 
κέζε εηήζηα αγνξαζηηθή αμία ηνπ ρξήκαηνο κεηψλεηαη, 
ηφηε απηφ είλαη κία έλδεημε, φηη ζε απηή ηελ Οηθνλνκία ε 
κέζε εηήζηα παξαγσγή ή/θαη ε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο 
ηνπ ρξήκαηνο απμάλεηαη γξεγνξφηεξα απφ φηη απμάλεη ε 
κέζε εηήζηα παξαγσγή αγαζψλ. ε κία ηέηνηα 
πεξίπησζε ππάξρνπλ πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο ή 
πιεζσξηζκφο.  
 

Αλ φκσο ζπκβαίλεη ην αληίζεην, δειαδή ε εηήζηα 
παξαγσγή αγαζψλ απμάλεηαη ηαρχηεξα απφ φηη 
απμάλεηαη ε εηήζηα παξαγσγή θαη ε θπθινθνξία 
ρξήκαηνο, ηφηε έρνπκε αληηπιεζσξηζκφ. Ο 
πιεζσξηζκφο θαη ν αληηπιεζσξηζκφο επεξεάδνπλ 
αξλεηηθά ζε πνιινχο ηνκείο ηελ εμέιημε ηεο Οηθνλνκίαο 
θαη πξν παληφο ηελ αγνξαζηηθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη 
κε απηή ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ » 

Οικονομία/Ökonomie 

Η αγνξαζηηθή 

αμία ηνπ 

ρξήκαηνο 

ππνινγίδεηαη 

πάληνηε από ην 

κέγεζνο ησλ 

δηαζεζίκσλ 

αγαζώλ ζε 

ζρέζε κε ηα 

πνζά ρξήκαηνο 

πνπ 

θπθινθνξνύλ 

κέζα ζε κία 

Οηθνλνκία.  
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πνιηηψλ έλαληη ηνπ ρξήκαηνο. Γη‟ απηφ κία απφ ηηο 
θχξηεο ππνρξεψζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο είλαη λα 
πξνζπαζεί - κε ηελ παξαγσγή ρξήκαηνο θαη κε ηελ 
επνπηεία πνπ αζθεί ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη έηζη 
ζηελ θπθινθνξία ηνπ ρξήκαηνο - λα θξαηά ζπλερψο ηε 
ζρέζε αγαζψλ θαη ρξήκαηνο ζηαζεξή. ηφρνο ηεο είλαη 
λα απνθεχγεηαη ν πιεζσξηζκφο ή ν αληηπιεζσξηζκφο, 
δειαδή λα θξαηάηαη ζηαζεξή ε αγνξαζηηθή ηνπ αμία θαη 
θαηά ζπλέπεηα ε ππνηίκεζε ή ε αλαηίκεζε ηνπ 
Ννκίζκαηνο έλαληη άιισλ Ννκηζκάησλ.  
 

Κίλδπλνη απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ  
ρξήκαηνο  
 
Πνιιέο απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο δελ είλαη 
αλεμάξηεηεο απφ ηηο Κπβεξλήζεηο ηνπο, νη νπνίεο ηηο 
αλαγθάδνπλ ζπρλά λα παξάγνπλ ρξήκα γηα ηηο 
δεκνζηνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη εθινγηθέο ππνζρέζεηο 
ηεο Κπβέξλεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ παξαγσγή 
αγαζψλ. Αλ απηφ πξάγκαηη ζπκβαίλεη, ηφηε κεηψλεηαη 
βαζκηαία θαη ζπλερψο ε αγνξαζηηθή αμία ηνπ εζληθνχ 
Ννκίζκαηνο. πγρξφλσο φκσο κεηψλεηαη θαη ε 
εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζην εζληθφ ηνπο Νφκηζκα, νη 
νπνίνη ζα πξνζπαζήζνπλ κε θάζε ηξφπν λα ην 
αληηθαηαζηήζνπλ κε πιηθά αγαζά, κε ρξπζφ ή κε άιια 
μέλα Ννκίζκαηα. Έηζη ππνηηκάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ε αγνξαζηηθή ηνπ αμία θαη ζηε ζπλέρεηα ε αμία ηεο 
αληαιιαγήο απηνχ ηνπ εζληθνχ Ννκίζκαηνο έλαληη ησλ 
άιισλ Ννκηζκάησλ. πσο εχθνια αληηιακβαλφκαζηε ε 
δηαδηθαζία απηή δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί αησλίσο, 
δηφηη ζε θάπνηα ζηηγκή θαλείο δελ ζα εκπηζηεχεηαη θαη 
ζα απνδέρεηαη απηφ ην Νφκηζκα, νπφηε επέξρεηαη θαη ε 
θαηάξξεπζή ηνπ. Οη ρακέλνη ζα είλαη ηειηθά φζνη ζηε 
ζηηγκή ηεο θαηάξξεπζεο δελ θαηφξζσζαλ εγθαίξσο λα 
απαιιαγνχλ απφ απηφ. 
 
Αλ ινηπφλ έλα Κξάηνο ρξεκαηνδνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ 
(ππνρξεψζεηο ηνπ) κε ηε κέζνδν ηεο εθηχπσζεο 
ρξήκαηνο δελ ρξεηάδεηαη αιιά νχηε θαη κπνξεί, δηφηη δελ 
ζα βξεη δαλεηζηέο, λα δαλεηζηεί απφ ηηο θεθαιαηαγνξέο. 
Γαλείδεηαη φκσο  απφ ηε Κεληξηθή ηνπ Σξάπεδα ηελ 
νπνία ππνρξεψλεη λα εθηππψλεη ζπλερψο ρξήκα ρσξίο 
λα ππάξρεη ε αληίζηνηρε παξαγσγή αγαζψλ. Σν ρξένο 
ηνπ Κξάηνπο έλαληη ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζα είλαη 
ηειηθά κεδεληθφ, ιφγσ ηεο ξαγδαίαο ππνηίκεζεο πνπ 
πθίζηαηαη ε αγνξαζηηθή αμία ηνπ εμαηηίαο ηεο 
ππέξκεηξεο παξαγσγήο ηνπ. Οη ρακέλνη ζα είλαη φζνη 
εκπηζηεχηεθαλ θαη απνδέρζεθαλ απηφ ην Νφκηζκα. Σν 
Κξάηνο κάιηζηα ζα είλαη ηειηθά θεξδηζκέλν, δηφηη ζα 
απαιιαγεί ζεκαληηθά απφ ην πξαγκαηηθφ ηνπ ρξένο.  
 
Απφ ηε ζχληνκε αλάιπζή καο βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα, 

Η κρίση του Ευρώ 

Οικονομία/Ökonomie 

Η ΔΚΤ είλαη 

ππνρξεσκέλε 

λα επηδηώθεη ηε 

ζπλερή 

ζηαζεξόηεηα 

ηεο 

αγνξαζηηθήο 

αμίαο ηνπ Δπξώ. 

Να επηδηώθεη 

δειαδή κία 

ηζνξξνπία 

κεηαμύ ηεο 

παξαγσγήο ηνπ 

Δπξώ θαη ηεο 

παξαγσγήο 

αγαζώλ εληόο 

ηεο 

Δπξσδώλεο.  
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ηνπ Δπξψ θαη ηεο παξαγσγήο αγαζψλ εληφο ηεο 
Δπξσδψλεο. Γη απηφ απαγνξεχεηαη ε ΔΚΣ λα 
δαλεηνδνηεί ηα ειιείκκαηα ησλ Υσξψλ ηεο ΟΝΔ. 
 
Σα δάλεηα ηεο Διιάδνο ή ηεο Πνξηνγαιίαο δελ δφζεθαλ 
κέρξη ηψξα απφ ηελ ΔΚΣ, άξα δελ εθηππψζεθε γη απηά 
επί πιένλ ρξήκα. Έηζη, φπσο ζα αλαιχζνπκε 
θαησηέξσ, δελ πθίζηαηαη ν θίλδπλνο ηνπ πιεζσξηζκνχ 
θαη θαηά αθνινπζία ν θίλδπλνο ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ 
Δπξψ.  
 
Οη θχξηνη δαλεηνδφηεο ηεο Διιάδνο ή ηεο Πνξηνγαιίαο 
είλαη ηδησηηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο, 
ηδησηηθέο ηξάπεδεο εθηφο ηεο Δπξσδψλεο ή αθφκε θαη 
απινί πνιίηεο πνπ αγφξαζαλ ειιεληθά, πνξηνγαιηθά ή 
άιια θξαηηθά νκφινγα. 
 
Αλ ηψξα ε Διιάδα θαη ε Πνξηνγαιία έξζνπλ ζε 
δπζθνιία λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ 
ηνθνρξενιπζίσλ ηνπο, δειαδή θεξχμνπλ ζηάζε 
πιεξσκψλ, κε άιια ιφγηα πηψρεπζε, ηφηε ζα 
αλαγθαζηνχλ φινη νη δαλεηνδφηεο, δειαδή νη ηδησηηθέο 
ηξάπεδεο θαη φζνη άιινη βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή 
νκνιφγσλ ησλ Υσξψλ απηψλ, λα θάλνπλ ηηο αλάινγεο 
απνζβέζεηο (δηαγξαθέο) ηφθσλ θαη θεθαιαίσλ ηνπο.  
 
Απηέο φκσο νη δηαδηθαζίεο απψιεηαο δαλείσλ, φζν 
θαηαζηξνθηθέο θαη αλ είλαη γηα ηνπο δαλεηνδφηεο, δελ 
ζπλνδεχνληαη απφ πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο, πνπ κπνξνχλ 
λα νδεγήζνπλ ζηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ηνπ 
Δπξψ. Άξα δελ κπνξεί λα θηλδπλεχεη απφ απηέο άκεζα 
ην Δπξψ. 
 
Σφηε πνίνη είλαη νη ιφγνη, πνπ πνιινί εηδηθνί, πνιηηηθνί 
θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο κηινχλ ζήκεξα αθαηάπαπζηα 
γηα ηε δηαθηλδχλεπζε ηνπ Δπξψ; Μήπσο ππάξρνπλ θαη 
άιινη ιφγνη, ίζσο κε νηθνλνκηθνί, πνπ κέρξη ηψξα δελ 
αλαθέξακε; 
 

Τπάξρνπλ εηδηθνί ιφγνη δηαθηλδχλεπζεο 
ηνπ Δπξψ 
 
Έλαο αληηθεηκεληθφο ζνβαξφο ιφγνο, πνπ πξέπεη λα 
αλαθεξζεί είλαη, ε πεξίπησζε ηεο ρξενθνπίαο ησλ 
εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο ρξενθνπίαο 
κεξηθψλ Υσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. Μία ηέηνηα εμέιημε, 
φπσο εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ, κπνξεί λα έρεη θαη ζα 
έρεη – ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεηηθήο ρξεκαηνδνηηθήο 
πξνζθνξάο ησλ ηδησηηθψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζηηο 
νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο - δπζκελείο θαη ίζσο 
απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο γηα ηε ξεπζηφηεηα ηνπ ρξήκαηνο 
ζηηο Οηθνλνκίεο ησλ Υσξψλ ηνπο. Μφλνλ νη γεξκαληθέο 

φηη έλα Νφκηζκα θηλδπλεχεη θαη ηειηθά ζα θαηαξξεχζεη, 
αλ εθηππψλεηαη (παξάγεηαη) ζπλερψο, ρσξίο 
ζπγρξφλσο ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ λα 
ζπλνδεχεηαη θαη απφ κία αλάινγε αχμεζε παξαγσγήο 
αγαζψλ.  
 
Γηαθνξεηηθή εμέιημε ζα έρεη ην εζληθφ Νφκηζκα, αλ ην 
Κξάηνο ρξεκαηνδνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ κε δαλεηζκφ πνπ 
πξνέξρεηαη απφ ηηο ρξεκαηαγνξέο. Σν ρξένο ηνπ 
Κξάηνπο ρξεκαηνδνηείηαη ηψξα απφ απνηακηεχζεηο 
εηζνδεκάησλ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην ήδε 
ππάξρνλ (ην θπθινθνξνχλ) ρξήκα κέζα ζηελ 
Οηθνλνκία. ηελ πεξίπησζε απηή δελ ππάξρεη δειαδή 
επί πιένλ παξαγσγή ρξήκαηνο απφ ηελ Κεληξηθή 
Σξάπεδα. Απιψο ηα ππάξρνληα θαη θπθινθνξνχληα 
ρξεκαηηθά πνζά αληί λα ηα δηαζέηνπλ θαηαλαισηηθά ή 
επελδπηηθά νη απνηακηεπηέο, ηα δαλείδνπλ ζην Κξάηνο 
θαη εθείλν ηα θαηαλαιψλεη ή ηα επελδχεη. Άξα ζηελ 
πεξίπησζε απηή δελ ππάξρεη θίλδπλνο πιεζσξηζκνχ, 
δειαδή κία ζπλερήο ππνηίκεζε ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο 
ηνπ Ννκίζκαηνο θαη ηειηθά ν θίλδπλνο ηεο θαηάξξεπζεο 
ηνπ.  
 
Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πηψρεπζεο (ζηάζεο 
πιεξσκψλ) ηνπ Κξάηνπο, φηαλ δειαδή ην Κξάηνο δελ 
είλαη ζε ζέζε λα πιεξψζεη ηα ηνθνρξενιχζηα απφ ηα 
δάλεηα ηνπ, δελ θηλδπλεχεη απφ απηφ άκεζα ην Νφκηζκα. 
Καη απηφ δηφηη ην ππάξρνλ ρξήκα παξακέλεη ζηελ 
θπθινθνξία, δελ ράλεηαη δειαδή απφ ηελ Οηθνλνκία, 
ράλεηαη βέβαηα απφ ηελ ηδηνθηεζία ησλ δαλεηζηψλ.  
 

Η εηδηθή πεξίπησζε ηνπ Δπξψ  
 
Αο έιζνπκε ηψξα ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 
Δπξψ. Πνιινί, θάζε είδνπο εηδηθνί, ηζρπξίδνληαη, φηη ζε 
πεξίπησζε πηψρεπζεο ηεο Διιάδνο ή ηεο Ηξιαλδίαο ή 
ηεο Πνξηνγαιίαο θ.η.ι. θηλδπλεχεη ην Δπξψ.  
 
Σν Δπξψ δελ είλαη ην εζληθφ Νφκηζκα κίαο Υψξαο αιιά 
έλα θνηλφ Νφκηζκα πνιιψλ Υσξψλ πνπ έρνπλ φκσο 
αλεμάξηεηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Ζ Δπξσπατθή 
Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ) 
απνηειείηαη σο γλσζηφ απφ 17 Υψξεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. Απηέο νη Υψξεο απεθάζηζαλ λα έρνπλ έλα 
θνηλφ Νφκηζκα, ην Δπξψ, θαη κία θνηλή Κεληξηθή 
Σξάπεδα, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ), 
πνπ αζθεί αλεμάξηεηε απφ ηηο Υψξεο πνπ ηελ ίδξπζαλ, 
ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή.  
 
Ζ ΔΚΣ είλαη ππνρξεσκέλε λα επηδηψθεη ηε ζπλερή 
ζηαζεξφηεηα ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ηνπ Δπξψ. Να 
επηδηψθεη δειαδή κία ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο παξαγσγήο » 

Οικονομία/Ökonomie 

Έλαο 

αληηθεηκεληθόο 

ζνβαξόο 

ιόγνο, πνπ 

πξέπεη λα 

αλαθεξζεί 

είλαη, ε 

πεξίπησζε ηεο 

ρξενθνπίαο 

ησλ εκπνξηθώλ 

ηξαπεδώλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο 

ρξενθνπίαο 

κεξηθώλ 

Φσξώλ ηεο 

Δπξσδώλεο.  
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ηδησηηθέο ηξάπεδεο ζα έραλαλ π.ρ. πάλσ απφ 180 δηο. € 

ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηεο 
Διιάδνο. 
 

Δίλαη επλφεην ινηπφλ, φηη θάηη ηέηνην ζα θιφληδε 
ζεκαληηθά φρη κφλνλ ηε γεξκαληθή Οηθνλνκία αιιά θαη 
φιεο ηηο Οηθνλνκίεο ηεο Δπξσδψλεο, αθνχ ην ΑΔΠ ηεο 
Γεξκαλίαο είλαη πάλσ απφ ην έλα ηέηαξην ηεο 
Δπξσδψλεο. ηε ζπλέρεηα ζα θινληδφηαλ έκκεζα ζηηο 
παγθφζκηεο αγνξέο θαη ε εκπηζηνζχλε ζην Δπξψ.  
Βέβαηα απφ ζεσξεηηθήο νηθνλνκηθήο πιεπξάο, φπσο 
παξνπζηάζακε, δελ ππάξρεη άκεζνο λνκηζκαηηθφο 
θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ηνπ Δπξψ. Ο αλαθεξφκελνο 
θίλδπλνο ηψξα πξνέξρεηαη απφ ςπρνινγηθνχο ιφγνπο 
θαη απφ θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο ησλ αγνξψλ ελαληίνλ 
ηνπ Δπξψ. Ζ ρξενθνπία ινηπφλ Υσξψλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ κπνξεί λα 
δεκηνπξγήζνπλ παληθφ θαη έηζη κία γεληθή θπγή απφ ην 
Δπξψ. Σειηθά δειαδή είλαη πνιχ πηζαλφ λα νδεγήζεη 
απηή ε δηαδηθαζία ζε κηα ζπλερή εζσηεξηθή θαη 
εμσηεξηθή ππνηίκεζή ηνπ Δπξψ θαη ηειηθά ζηελ 
θαηάξξεπζε ηνπ. Πξνο απηή ηε ζεκεξηλή αξλεηηθή 
θαηάζηαζε ζπλέβαιαλ θαη ζπκβάιινπλ θαη φινη εθείλνη, 
πνπ απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Δπξψ, ήζαλ σο 
επί ην πιείζηνλ φρη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ελάληηνη 
ζηελ θαζηέξσζε ηνπ, αιιά θαη ζπλερψο παξνπζίαδαλ 
θαη παξνπζηάδνπλ ζηνλ ηχπν θαη ζηελ ηειεφξαζε 
θαηαζηξεπηηθά ζελάξηα θαη ζθηαγξαθνχλ ην ηέινο ηνπ, 
επεξεάδνληαο έηζη ςπρνινγηθά ηε δηεζλή θνηλή γλψκε.  
 
Δδψ πξσηνζηαηεί ε γλψκε αξθεηψλ Γεξκαλψλ 
νηθνλνκνιφγσλ, νη νπνίνη αληηζηάζεθαλ απφ ηελ αξρή 
κε δεκνζηεχζεηο θαη κε εηδηθά ζπλέδξηα, κε ζπιινγέο 
ππνγξαθψλ, αθφκε θαη κε κελχζεηο ζην πληαγκαηηθφ 
Γηθαζηήξην, γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ θαζηέξσζή ηνπ. 
 
Πνιινί απφ απηνχο ηζρπξίδνληαη αθφκε θαη ζήκεξα, φηη 

έλα θνηλφ Νφκηζκα κφλνλ ηφηε κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί, 
λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη λα επηθξαηήζεη ηειηθά κέζα ζε 
κία Δπηθξάηεηα, αλ ππάξρεη ζπγρξφλσο θαη κηα εληαία 
πνιηηηθή εμνπζία κε εληαίν ιαφ. Σν ηειεπηαίν δελ ζέισ 
λα ην ζρνιηάζσ, δηφηη κία ηέηνηα πξνζέγγηζε θεχγεη 
απφ ηα φξηα ηεο νηθνλνκηθήο κνπ ζεψξεζεο!! 
 
Σν ζεσξεηηθφ εξψηεκα φκσο πνπ παξακέλεη είλαη: 
θηλδπλεχεη ην Δπξψ απφ ηηο ηπρφλ αδπλακίεο πιεξσκψλ 
(ρξενθνπίεο) κεξηθψλ Υσξψλ ηεο Δπξσδψλεο; 

Πξνυπνζέζεηο θξαηηθήο ρξενθνπίαο  
 
Ζ ρξενθνπία κίαο Υψξαο, δειαδή ε ζηάζε πιεξσκψλ 
ησλ ηνθνρξενιπζίσλ (πιεξσκή ηφθσλ θαη απφζβεζε 
ηνπ ρξένπο), κπνξεί λα πξνέιζεη, αλ ηα θξαηηθά έζνδα 
απφ θφξνπο, απφ θέξδε θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, απφ 
δάλεηα, απφ εκβάζκαηα θαη επηδνηήζεηο απφ ην 
εμσηεξηθφ θ.α. δελ είλαη αξθεηά γηα λα πιεξσζνχλ νη 
κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, λα 
ρξεκαηνδνηεζνχλ νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο, νη δεκφζηεο 
επελδχζεηο, νη ππνρξεψζεηο ησλ ηακείσλ πξφλνηαο θαη 
ηέινο λα πιεξσζνχλ ηα ηνθνρξενιχζηα.  
 

Πσο θζάλεη φκσο κία Υψξα ζηε ζηάζε 
πιεξσκψλ (ρξενθνπία);  
 
Γηα λα γίλεη απηφ αληηιεπηφ είλαη αλαγθαία κία βαζκηαία 
αλάιπζε φισλ εθείλσλ ησλ εμειίμεσλ κίαο Οηθνλνκίαο, 
πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηειηθά ζηε ρξενθνπία. 
 
Μαθξννηθνλνκηθά κεγέζε: Σν ιεγφκελν εηήζην 
Αθαζάξηζην Δζληθφ Δηζφδεκα (ΑΔΠ) κίαο Υψξαο 
είλαη ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ θαηαλαισηηθψλ (Κ) θαη 
επελδπηηθψλ (θεθαιαηνπρηθψλ) (Δ) αγαζψλ (πιηθά 
αγαζά, ππεξεζίεο), ηα νπνία παξάγνληαη ή θαηά κέξνο 
εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ. 
Σν ΑΔΠ είλαη ινηπφλ ην άζξνηζκα ηεο αμίαο ησλ 
θαηαλαισηηθψλ (Κ), ησλ επελδπηηθψλ (Δ) πιηθψλ 
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηνπ ππνινίπνπ, πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ (ΔΞ) κείνλ ηελ 
αμία ησλ εηζαγσγψλ (Ι). Ζ αθφινπζε εμίζσζε 
παξνπζηάδεη ηππηθά απηφ ην άζξνηζκα:  
 
(1)  ΑΔΠ = Κ + Δ + ΔΞ - Ι 
 
Απφ κία άιιε νπηηθή γσλία ην ΑΔΠ είλαη ζπγρξφλσο 
θαη ην εηήζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα φισλ ησλ 
παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, νη νπνίνη ζπλέβαιαλ 
ζηελ παξαγσγή ηνπ. Οη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο είλαη 
ε αλζξψπηλε εξγαζία, δειαδή ε εξγαζία ησλ εξγαηψλ, 
ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ, θαζψο θαη ε 

Έηνο Λήμε  
νκνιφγσλ 
ζπλνιηθά 

Γάλεηα ΓΝΣ-ΔΔ 

2010 15,80 38,00 

2011 31,30 40,00 

2012 31,70 24,00 

2013 24,90 8,00 

χλνιν 103,70 110,00 
Λήμε Οκνιφγσλ 2010-2013, κε εκεξνκελία θαηαγξαθήο ηηο 
29.04.2010, ζε δηο € - πξνγξακκαηηζκφο εθηακίεπζεο 
κεραληζκνχ ζηήξημεο (Πεγή: Bloomberg—Υπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ (πξνζρέδην πξνυπνινγηζκνχ) 

Οικονομία/Ökonomie 

Η κρίση του Ευρώ 

Η ρξενθνπία  

Φσξώλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα 

εκπνξηθώλ 

ηξαπεδώλ 

κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ 

παληθό θαη έηζη 

κία γεληθή θπγή 

από ην Δπξώ.  
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εξγαζία ηνπ πιηθνχ θαη ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, δειαδή 
ησλ ππνδνκψλ, ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 
ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαη δαλείσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο 
ηνπ. ινη απηνί νη παξάγνληεο ζπκβάινπλ άκεζα ή 
έκκεζα ζηελ παξαγσγή ηνπ ΑΔΠ. Σα εηζνδήκαηα ησλ 
παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ εηζπξάηηνληαη σο κηζζφο, 
σο θέξδνο, σο επηηφθην, σο ελνίθην ή θαη σο ζχληαμε. 
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εηζνδεκάησλ δηαηίζεηαη 
ζηελ θαηαλάισζε (Κ), δειαδή ζηελ αγνξά 
θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ πνπ παξάγνληαη εληφο ή εθηφο 
ηεο Υψξαο. Σν ππφινηπν ησλ εηζνδεκάησλ πνπ δελ 
θαηαλαιψλεηαη απνηακηεχεηαη (ΑΠ).  
 

Απηέο νη δηαπηζηψζεηο νδεγνχλ ζε κία δεχηεξε εμίζσζε 
ηνπ ΑΔΠ. Σν ΑΔΠ είλαη ηψξα ην άζξνηζκα ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο θαηαλάισζεο (Κ) θαη ηεο 
ζπλνιηθήο απνηακίεπζεο (ΑΠ) κίαο Υψξαο.  
 

(2)  ΑΔΠ = Κ + ΑΠ 
 
πλδπάδνληαο ηηο δχν απηέο εμηζψζεηο βγαίλνπλ ηα εμήο 
ζεκαληηθά νηθνλνκηθά ζπκπεξάζκαηα:  
 
Πξψηνλ, ε ζπλνιηθή απνηακίεπζε ησλ πνιηηψλ κίαο 
Υψξαο, δειαδή ην κέξνο ηνπ ΑΔΠ ζαλ εηζφδεκα, πνπ 
δελ δηαηίζεηαη ζηελ θαηαλάισζε, ρξεκαηνδνηεί φιεο ηηο 
επελδχζεηο θαζψο θαη ηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ 
ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ κείνλ ηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ: 
Απηφ ην ππφινηπν, αλ είλαη κείνλ είλαη δαλεηζκφο απφ 
ην εμσηεξηθφ, αλ είλαη ζπλ είλαη δάλεηα πξνο ην 
εμσηεξηθφ.  
 
(3)  ΑΠ = Δ + ΔΞ – Ι  
 
Ζ εμίζσζε 3 ηζρχεη ζε φιεο ηηο αλνηθηέο Οηθνλνκίεο ηνπ 
θφζκνπ, δειαδή ζε φιεο απηέο, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 
ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο αγαζψλ θαη ρξεκαηηθψλ 
θεθαιαίσλ. 
 
Γεχηεξνλ, αλ ε αμία ησλ εμαγσγψλ είλαη ίζε κε ηελ αμία 
ησλ εηζαγσγψλ (ΔΞ – Ι = 0), αλ δειαδή ην ιεγφκελν 
ηζνδχγην εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ είλαη 
εμηζνξξνπεκέλν, ηφηε ε ζπλνιηθή απνηακίεπζε κίαο 
Υψξαο δηαηίζεηαη εμ νινθιήξνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 
ησλ επελδχζεσλ εληφο ηεο Υψξαο απηήο. ηε 
πεξίπησζε απηή ε Δζληθή Οηθνλνκία ηεο Υψξαο νχηε 
δαλείδεηαη απφ ην εμσηεξηθφ νχηε δαλείδεη. 
 
Σξίηνλ, αλ ε αμία ησλ εμαγσγψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ 
απηή ησλ εηζαγσγψλ (ΔΞ – Ι > 0), δειαδή ην ηζνδχγην 
εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ είλαη ζεηηθφ (έρεη πιεφλαζκα), 
ηφηε έλα κέξνο ησλ απνηακηεχζεσλ θαη κάιηζηα ζην 

χςνο ηνπ πιενλάζκαηνο, ρξεκαηνδνηεί ελ κέξεη ηηο 
επελδχζεηο θαη ελ κέξεη ηελ θαηαλάισζε ησλ Υσξψλ 
πνπ έρνπλ ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηνπο. Με 
άιια ιφγηα ε Υψξα, ε νπνία έρεη ζπλερψο πιεφλαζκα 
ζην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ ηεο, ρξεκαηνδνηεί 
(δαλεηνδνηεί) ηηο Υψξεο εθείλεο πνπ έρνπλ ζπλερψο 
έιιεηκκα ζην ηζνδχγηφ ηνπο. Σέηνηεο πιενλαζκαηηθέο 
Υψξεο είλαη ζήκεξα ε Γεξκαλία, ε Οιιαλδία, ε 
Ηαπσλία, ε Κίλα θ.α.  
 
Σέηαξηνλ, αλ ε αμία ησλ εμαγσγψλ κίαο Υψξαο είλαη 
κηθξφηεξε απφ ηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ ηεο (ΔΞ – Ι < 
0) – ην ηζνδχγην πιεξσκψλ δειαδή έρεη έιιεηκκα - ηφηε 
νη απνηακηεχζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξεκαηνδνηνχλ έλα 
κέξνο ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο θαηαλάισζεο ηνπ 
εζσηεξηθνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Οηθνλνκία ηεο Υψξαο 
πνπ έρεη ζπλερψο έιιεηκκα ζην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ 
πιεξσκψλ ηεο απμάλεη ζπλερψο ην εμσηεξηθφ ηεο ρξένο. 
ηελ θαηεγνξία ησλ Υσξψλ απηψλ αλήθεη π.ρ. ε 
Διιάδα, ε Πνξηνγαιία θ.α.  Έηζη θαηαιήγνπκε ζην εμήο 
γεληθφ ζπκπέξαζκα: 
 

Οη Οηθνλνκίεο πνπ έρνπλ ρξφληα ειιείκκαηα ζηα 
ηζνδχγηα εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ ηνπο, είλαη νη 
ρξεσκέλεο Οηθνλνκίεο (Υψξεο) έλαληη ηνπ 
εμσηεξηθνχ, θαη νη Οηθνλνκίεο πνπ έρνπλ ρξφληα 
πιενλάζκαηα ζηα ηζνδχγηα εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ 
ηνπο είλαη νη Οηθνλνκίεο, πνπ δαλεηνδνηνχλ ηηο 
ειιεηκκαηηθέο Οηθνλνκίεο.  
 
Καη θάηη άιιν πνιχ ζεκαληηθφ: ρξφλην έιιεηκκα ηνπ 
ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ ζεκαίλεη, φηη νη 
πνιίηεο ηεο Υψξαο απηήο θαηαλαιψλνπλ θαη 
επελδχνπλ θάζε ρξφλν πεξηζζφηεξα πιηθά αγαζά 
θαη ππεξεζίεο, απφ φηη νη ίδηνη παξάγνπλ. Σα 
ειιείκκαηα ηνπο ρξεκαηνδνηνχληαη δειαδή κε 
εμσηεξηθά δάλεηα.  
 
Απηή ε θαηάζηαζε είλαη θαη κία έλδεημε, φηη ε νηθνλνκία 
ηεο ειιεηκκαηηθήο Υψξαο απηήο δελ είλαη 
αληαγσληζηηθή, δειαδή ν βαζκφο εμσζηξέθεηαο ηεο 
είλαη πνιχ ρακειφο. 
 
Ζ κε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο πξνέξρεηαη απφ ηε ρακειή 
ηεο παξαγσγηθφηεηα. Υακειή παξαγσγηθφηεηα 
ζεκαίλεη, φηη πνηνηηθά θαη απφ πιεπξάο θφζηνπο ηα 
παξαγφκελα αγαζά ηεο Υψξαο απηήο δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ. 
 
Η ρξενθνπία: πσο εχθνια γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ 
κία ηέηνηα θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί 
αησλίσο. Γηφηη αθελφο κελ ην εμσηεξηθφ ρξένο ζα θηάζεη 
ζε ηέηνηα χςε, πνπ ε πιεξσκή ησλ ηνθνρξενιπζίσλ » 

Οικονομία/Ökonomie 

Φξόλην 

έιιεηκκα ηνπ 

ηζνδπγίνπ 

εμσηεξηθώλ 

πιεξσκώλ 

ζεκαίλεη, όηη νη 

πνιίηεο ηεο 

Φώξαο απηήο 

θαηαλαιώλνπλ 

θαη επελδύνπλ 

θάζε ρξόλν 

πεξηζζόηεξα 

πιηθά αγαζά θαη 

ππεξεζίεο, από 

όηη νη ίδηνη 

παξάγνπλ.  
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(απφζβεζε ρξένπο θαη επηηφθηα) δελ ζα είλαη κφλνλ 
δπζβάζηαθηε, αιιά θάπνηε θαη αλππέξβιεηε γηα ηηο 
δπλαηφηεηεο ηεο εζληθήο Οηθνλνκίαο θαη ησλ πνιηηψλ 
ηεο. Αθεηέξνπ δε νη δαλεηνδφηεο ζα ζηακαηήζνπλ 
θάπνηε απφ κφλνη ηνπο ηηο δαλεηνδνηήζεηο, δηφηη ζα 
αληηιεθζνχλ, φηη ηειηθά ζα ράζνπλ ελ κέξεη ή θαη εμ 
νινθιήξνπ ηα δάλεηά ηνπο. Έηζη επέξρεηαη ηειηθά ε 
ρξενθνπία, ε αδπλακία δειαδή λα πιεξσζνχλ ηα 
ηνθνρξενιχζηα.      
 
 

Σξφπνη απνθπγήο ηεο ρξενθνπίαο 
  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα μεθχγεη κία Οηθνλνκία 
κεζνπξφζεζκα απφ απηή ηε δπζκελή ζέζε ηεο θαη λα 
απνθχγεη ηειηθά ηε ρξενθνπία είλαη λα αξρίζεη θάπνηε 
λα ρξεζηκνπνηεί ηελ αχμεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο ρξένπο 
πεξηζζφηεξν γηα ηελ αγνξά θαηλνηνκηθψλ επελδπηηθψλ 
αγαζψλ θαη ιηγφηεξν θαηαλαισηηθψλ. Αλ απηέο νη 
θαηλνηνκηθέο επελδχζεηο νδεγήζνπλ ηειηθά ζε κηα 
εηήζηα πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, ε νπνία είλαη 
πςειφηεξε απφ ηελ εηήζηα πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ 
εμσηεξηθνχ ρξένπο, ηφηε ην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ 
ΑΔΠ ζα αξρίζεη λα κεηψλεηαη. Απηφ είλαη κία έλδεημε 
αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσ-
ληζηηθφηεηαο ηεο Οηθνλνκίαο.  
 
Ζ εμέιημε απηή ζεκαηνδνηεί φρη κφλνλ ζηνπο εηδηθνχο 
νίθνπο αμηνιφγεζεο, αιιά θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, φηη 
ε Οηθνλνκία απηή βξίζθεηαη ζε θαιφ αλαπηπμηαθφ 
δξφκν θαη έηζη ζα ζπλερίδεηαη ε δαλεηνδφηεζε θαη ηψξα 
κάιηζηα, αθνχ ε δηαθηλδχλεπζε ηεο πηψρεπζεο ζα έρεη 
ειαρηζηνπνηεζεί, κε ρακειφηεξα επηηφθηα. Βέβαηα 
θάπνηε ζα πξέπεη λα αξρίζεη 
θαη ε απφιπηε κείσζε ηνπ 
ρξένπο θαη απηφ επηηπγράλεηαη, 
αλ ηα έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο 
γίλνπλ κεγαιχηεξα απφ ηηο 
δαπάλεο γηα ηηο εηζαγσγέο. 
Γειαδή ην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ 
πιεξσκψλ γίλεη ζεηηθφ (έρεη 
πιεφλαζκα). 
 
πσο ζα αλαθεξζψ ζηε 
ζπλέρεηα ηε δπλαηφηεηα απηή 
δπζηπρψο δελ ηελ έρεη πιένλ ε 
Διιάδα, ιφγσ ηνπ ππεξβνιηθνχ 
ηεο δεκφζηνπ εμσηεξηθνχ 
ρξένπο.  
Ηζηνξηθά παξαδείγκαηα Υσξψλ 
πνπ θαηφξζσζαλ ζην 
παξειζφλ κε ηελ πξνζπάζεηα 

θαηλνηνκηθψλ επελδχζεσλ απφ δαλεηνιήπηεο λα γίλνπλ 
δαλεηνδφηεο είλαη ε Γεξκαλία, ε Οιιαλδία, ε Ηαπσλία, ε 
Κίλα, ε Νφηηνο Κνξέα, ε ηγθαπνχξε θαη άιιεο. 
 

Δπηπξφζζεηεο ζπλέπεηεο ηνπ 
ειιεηκκαηηθνχ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ 
 
Σν ρξφλην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ 
πιεξσκψλ, ην νπνίν, φπσο αλαθέξακε, είλαη 
απνηέιεζκα ηεο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη 
επνκέλσο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Οηθνλνκίαο, έρεη 
θαη κία δεχηεξε αξλεηηθή ζπλέπεηα.  
 
Λφγσ ηεο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο είλαη θαη ε 
ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο Οηθνλνκίαο ζρεηηθά ρακειή 
θαζψο θαη ηα εηζνδήκαηα ησλ παξαγσγηθψλ 
ζπληειεζηψλ. Άιισζηε απηή είλαη θαη κία απφ ηηο 
ζεκαληηθέο αηηίεο ηνπ εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ. Απηή 
αθξηβψο ε ζρεηηθά ρακειή παξαγσγή ηεο Οηθνλνκίαο 
(θαη ηα ρακειά εηζνδήκαηα) νδεγεί θαη ζε αλάινγεο 
ρακειέο θνξνινγηθέο εηζπξάμεηο ηνπ Κξάηνπο. Έηζη 
ιίγν ή πνιχ νη Κπβεξλήζεηο αλαγθάδνληαη - γηα λα 
αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη πξν παληφο 
ζηελ Διιάδα ζηηο πξνεθινγηθέο ππνζρέζεηο - λα 
θαηαθεχγνπλ θαη απηέο ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Έηζη 
πξνζηίζεηαη ζην ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην ρξένο. 
 
Αλ ινηπφλ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ην ηδησηηθφ θαη ην 
δεκφζην εμσηεξηθφ ρξένο θηάζνπλ ζε πνιχ πςειά 
επίπεδα, ψζηε νη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο Υψξαο 
λα κε αληέρνπλ πιένλ ηελ πιεξσκή ησλ 
ηνθνρξενιπζίσλ – εθηφο θαη πξνβνχλ βέβαηα ζε 

Οικονομία/Ökonomie 

Η κρίση του Ευρώ 
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ππεξβνιηθέο κεηψζεηο κηζζψλ, ζπληάμεσλ θαη δεκνζίσλ 
επελδχζεσλ, αςεθψληαο θαη αληέρνληαο ηηο θνηλσληθέο 
ηαξαρέο θαη ζπγθξνχζεηο, πνπ νη κεηψζεηο απηέο 
ζίγνπξα ζα πξνθαιέζνπλ - ηφηε επέξρεηαη ε ζηάζε 
πιεξσκψλ, δειαδή ε πηψρεπζε.  
 

Αθξηβψο ζ‟ απηφ ην ζεκείν βξίζθεηαη ζήκεξα ε Διιάδα. 
Σν φηη δελ επήιζε κέζα ζην 2010 ε πηψρεπζε, 
νθείιεηαη ζηα δάλεηα ηεο Σξφηθαο (Δπξσδψλε, Γηεζλέο 
Ννκηζκαηηθφ Σακείν, θαη Δπξσπατθή Κεληξηθή 
Σξάπεδα), ηα νπνία ζα δίλνληαη ζηαδηαθά κέρξη ηνλ 
Απξίιε ηνπ 2013. 
 

Ζ Σξφηθα απνθάζηζε λα δψζεη 110 δηο € κε ζρεηηθά 

ρακειφ επηηφθην (κέζν επηηφθην 4,6% αληί 11-12% ησλ 
αγνξψλ), αλ βέβαηα ε Διιάδα αληαπνθξηζεί ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Μλεκνλίνπ, δειαδή ζηε ζπκθσλία, πνπ 
έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ Σξφηθαο θαη ειιεληθήο 
Κπβέξλεζεο θαη ε νπνία απαηηεί ιίγν ή πνιχ ην 
λνηθνθχξεκα ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο. 
 

Σν θαηά πφζνλ ε Διιάδα ηειηθά ζα θαηνξζψζεη λα 
απνθχγεη πξάγκαηη ηε κεξηθή ή νιηθή πηψρεπζε, απηφ 
ζα αλαιπζεί θαησηέξσ. 
 

Ο θίλδπλνο ρξενθνπίαο Υσξψλ ηεο 
Δπξσδψλεο 
 

ήκεξα ππάξρεη πξάγκαηη ν θίλδπλνο λα ρξενθνπήζνπλ 
κεξηθέο Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο κε φια ηα αξλεηηθά 
επαθφινπζα πνπ αλαθέξακε γηα ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο 
θαη ην Δπξψ. Γηα απηφ αλ επηδηψθεηαη πξάγκαηη απφ 
ηνπο Δπξσπαίνπο πνιηηηθνχο ε καθξνρξφληα 
βησζηκφηεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ Δπξψ, πξέπεη λα 
πείζνπλ ηελ επξσπατθή αιιά θαη ηελ παγθφζκηα θνηλή 
γλψκε θαη ηδίσο ηηο ρξεκαηαγνξέο, φηη κε ηηο απνθάζεηο 
ηνπο φρη κφλνλ ζέινπλ θαη επηδηψθνπλ ηε ζηαζεξφηεηα 
ηνπ Δπξψ, αιιά φηη είλαη θαη νη ίδηνη πεπεηζκέλνη γηα ηε 
καθξνρξφληα αλαγθαηφηεηα θαη χπαξμή ηνπ. 
 

Πξηλ φκσο ζρνιηάζνπκε θαη αμηνινγήζνπκε ηηο 
απνθάζεηο πνπ κέρξη ζήκεξα ειήθζεζαλ θαη απηέο πνπ 
αθφκε ζπδεηνχληαη, ζα αλαθεξζνχκε πξνεγνπκέλσο 
ζηηο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή θπξίσο 
ςπρνινγηθή (ζπλαηζζεκαηηθή) απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ 
Δπξψ. 
 

Οη βαζηθέο αηηίεο απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ 
Δπξψ 
 

Δδψ ζα πξέπεη λα ππελζπκίζσ, φηη θαηά ηε 
ζεζκνπνίεζε θαη εηζαγσγή ηνπ Δπξψ είραλ ιεθζεί απφ 
ηα Κξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο, ζηα πιαίζηα ηεο 
πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, δχν βαζηθέο ζεζκηθέο 

απνθάζεηο, νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ ζηελ εμαζθάιηζε 
κίαο καθξνρξφληα χπαξμεο θαη ζηαζεξφηεηαο ηνπ 
Δπξψ. 
 

Ζ πξψηε βαζηθή ζεζκηθή ξχζκηζε ήηαλ ε ξεηή 
απαγφξεπζε λα ρξεκαηνδνηεί ε Δπξσπατθή Κεληξηθή 
Σξάπεδα ειιείκκαηα ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Κξαηψλ 
ηεο Δπξσδψλεο. Έηζη απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο 
εθηχπσζεο (παξαγσγήο) ρξήκαηνο ρσξίο ηελ αλάινγε 
παξαγσγή αγαζψλ.  
 
Απηή ε ξχζκηζε ήηαλ θαη είλαη κία απηφκαηε ζα ιέγακε 
ελδνζπζηεκηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, κε 
φινπο ηνπο επαθφινπζνπο θηλδχλνπο πνπ ζα 
πξνέθππηαλ απφ απηφλ γηα ηελ αγνξαζηηθή αμία θαη 
ζηαζεξφηεηα ηνπ Δπξψ. 
 
Μία δεχηεξε εμίζνπ ζεκαληηθή ζεζκηθή ξχζκηζε ήηαλ 
θαη είλαη, ε απαγφξεπζε παξνρήο  εγγπήζεσλ απφ ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή απφ ηηο άιιεο Υψξεο ηεο 
Δπξσδψλεο, γηα δαλεηνδνηήζεηο Υσξψλ ηεο 
Δπξσδψλεο. Έηζη αθήλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο 
δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο θάζε Υψξαο 
απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζηηο ρξεκαηαγνξέο, νη νπνίεο 
βέβαηα ζα έρνπλ θαη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηα δάλεηα 
πνπ ζα πξνζθέξνπλ. 
 

Ζ πξψηε απαγφξεπζε, ηεο κε ρξεκαηνδφηεζεο 
ειιεηκκάησλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Υσξψλ ηεο 
Δπξσδψλεο, εηεξήζε κέρξη πξφζθαηα απζηεξά απφ 
ηελ ΔΚΣ. Μφλνλ ην 2010 απνηειεί εμαίξεζε, δηφηη 
ρξεκαηνδφηεζε έκκεζα ζε χςνο πεξίπνπ 76 δηο Δπξψ 
αγνξάδνληαο απφ εκπνξηθέο ηξάπεδεο νκφινγα 
ππεξρξεσκέλσλ Υσξψλ. Ζ δεχηεξε απαγφξεπζε 
αγλνήζεθε ηειείσο. Καη απηφ γηα ηνπο αθφινπζνπο 
ιφγνπο. 
 

Αηηίεο ηεο ζεκεξηλήο αξλεηηθήο εμέιημεο  
 

Πνιιέο ηδησηηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ηδίσο ησλ 
βφξεησλ επξσπατθψλ Υσξψλ ηεο Δπξσδψλεο - θαη φρη 
κφλνλ απηέο-, δαλεηνδφηεζαλ αθεηδψο ηηο λφηηεο 
επξσπατθέο Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο. Αλ απηφ γηλφηαλ 
φκσο κε ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ηδησηηθψλ 
εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, νη πηζαλφηεηεο λα κε 
δεκηνπξγείην ν ζεκεξηλφο θίλδπλνο πηψρεπζεο κεξηθψλ 
Υσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ζα ήζαλ κεγάιεο. Καη απηφ, 
δηφηη νη ηδησηηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ζχκθσλα κε ηηο 
ζπλζήθεο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, ζα ήζαλ πνιχ 
πξνζεθηηθέο λα δαλεηνδνηνχλ επηζθαιείο Υψξεο. 
Αιιά θαη νη δαλεηνδνηνχκελεο Υψξεο, δελ ζα είραλ ηηο 
εχθνιεο επθαηξίεο λα δαλείδνληαη πνζά πάλσ απφ ηηο 
νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. Ζ ξχζκηζε απηή, αλ 
εθαξκνδφηαλ πξάγκαηη νπζηαζηηθά, ζα ηηο αλάγθαδε » 

Belgien 96,70% 

Bulgarien 14,80% 

Tschechien 35,40% 

Dänemark 41,60% 

Deutschland 73,20% 

Estland 7,20% 

Irland  64,00% 

Griechenland 115,10% 

Spanien 53,20% 

Frankreich 77,60% 

Italien 115,80% 

Zypern 56,20% 

Lettland 36,10% 

Litauen 29,30% 

Luxemburg 14,50% 

Ungarn 78,30% 

Malta 69,10% 

Niederlande  60,90% 

Österreich 66,50% 

Polen 51% 

Portugal 76,80% 

Rumänien 23,70% 

Slowenien 35,90% 

Slowakei 35,70% 

Finnland 44% 

Schweden 42,30% 

Großbritannien 68,10% 

πλνιηθφο δαλεηζκφο ησλ 
θξαηψλ ηεο ΔΔ ζε 
πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (2009) 

Οικονομία/Ökonomie 
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Οηθνλνκίεο ησλ Υσξψλ, απφ φπνπ πξνέξρνληαλ ηα 
δάλεηα. Απηή ε δηαδηθαζία ελίζρπε ηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε ζηηο εζληθέο ηνπο 
Οηθνλνκίεο, θάηη πνπ αμηνινγνχζαλ θαη αμηνινγνχλ 
ζεηηθά νη Κπβεξλήζεηο ηνπο. Ζ ζεηηθή απηή αμηνιφγεζε 
δπλάκσλε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ειπίδα ζηηο 
ηξάπεδεο, φηη νη Κπβεξλήζεηο ηνπο ζα αληαπνθξίλνληαλ 
άκεζα θαη ζεηηθά ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ησλ 
ρξεσκέλσλ Υσξψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ 
απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ηνπο.  
 

Οη ζεκεξηλέο εμειίμεηο, ηα ζελάξηα θαη ηα ζρέδηα 
δηάζσζεο ησλ ππεξρξεσκέλσλ Υσξψλ ηεο 
Δπξσδψλεο, επηβεβαηψλνπλ ζρεδφλ απφιπηα ηηο 
αμηνινγήζεηο καο γχξσ απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο 
ζπκπεξηθνξέο ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ Υσξψλ. 
 

Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο νδήγεζαλ ψζηε ζήκεξα νη 
Οηθνλνκίεο ησλ Υσξψλ ηεο Δπξσδψλεο λα έρνπλ 
ρσξηζηεί ζε δχν ζηξαηφπεδα. ην έλα ζηξαηφπεδν 
βξίζθνληαη νη Οηθνλνκίεο ησλ Υσξψλ πνπ είλαη ζε ζέζε 
λα δαλεηνδνηνχλ θαη ζην άιιν ζηξαηφπεδν βξίζθνληαη 
νη Οηθνλνκίεο ησλ Υσξψλ πνπ δαλεηνδνηνχληαη. Με 
άιια ιφγηα ζην έλα ζηξαηφπεδν βξίζθνληαη νη Υψξεο 
πνπ έρνπλ πιενλάζκαηα θαη ζην άιιν νη Υψξεο πνπ 
έρνπλ ειιείκκαηα ζηα ηζνδχγηα εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ 
ηνπο. Γειαδή έρνπκε εζληθέο Οηθνλνκίεο κε ζρεηηθά 
πςειά θαη εζληθέο Οηθνλνκίεο κε ζρεηηθά ρακειά 
επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο. 
 

Η αδηέμνδνο ηεο Διιάδνο  
 
Οη ρξεσκέλεο Υψξεο θαη εηδηθά ε Διιάδα κε έλα 
δεκφζην ρξένο ηεο ηάμεο ηνπ 144% (330 δηο €) ηνπ ΑΔΠ, 

έρνπλ θηάζεη ζε αδηέμνδν. Ζ θαηάζηαζε απηή νδεγεί 
ηνπο εηδηθνχο, αλάινγα βέβαηα κε ηηο ζεσξεηηθέο θαη 
ηδενινγηθέο ηνπο ηνπνζεηήζεηο, ζε ελαιιαθηηθά 
αμηνινγηθά ζελάξηα κειινληηθψλ εμειίμεσλ.  
 
Τπάξρεη κία νκάδα εηδηθψλ, ησλ πην αθξαίσλ ζα έιεγα, 
ηδίσο ζηε Γεξκαλία, νη νπνίνη εμ αξρήο ήζαλ ηεο 
γλψκεο, φηη κία Ννκηζκαηηθή Έλσζε ρσξίο κία εληαία 
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, είλαη αδχλαηνλ λα επδνθηκήζεη 
καθξνπξφζεζκα. Γη απηφ αμηνινγνχλ ηηο ζεκεξηλέο 
εμειίμεηο ζαλ επηβεβαίσζε ησλ θφβσλ ηνπο θαη ησλ 
πξνγλψζεσλ ηνπο. 
 
Ζ πξφηαζή ηνπο είλαη λα γίλνπλ ζην άκεζν κέιινλ δχν 
Δπξσδψλεο κε δχν Δπξψ. Σν Δπξψ ηνπ  Βνξξά θαη ην 
Δπξψ ηνπ Νφηνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπρψο 
πνπ απηή ε γλψκε δελ γίλεηαη αθφκε απνδεθηή νχηε 
απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ Υσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, αιιά νχηε θαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

(θαη εηδηθά ηελ Διιάδα), λα πξνζπαζνχλ κε δηθέο ηνπο 
επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα εθκεηαιιεχνληαη 
νξζνινγηθά, αθελφο κελ θαη ηηο άθζνλεο επξσπατθέο 
επηδνηήζεηο πνπ έπαηξλαλ θαη παίξλνπλ (θάηη πνπ 
δπζηπρψο δελ ην έθαλαλ), αθεηέξνπ δε φιεο ηηο 
παξαγσγηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο, αλ 
αμηνινγνχληαλ ζσζηά, θαη πνιιέο θαη πξνζνδνθφξεο 
είλαη. Γηα ηελ Διιάδα είλαη ε λαπηηιία, ν ηνπξηζκφο, ε 
ειηαθή θαη αηνιηθή ελέξγεηα, ε γεσξγία θαη ην 
αλζξψπηλν θεθάιαην (δπλακηθφ).  
 

Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο έηζη θαη αιιηψο δελ ζα είραλ, δηφηη 
ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Δπξψ απνθιεηφηαλ ε 
δπλαηφηεηα ππνηίκεζεο ηνπ Ννκίζκαηφο θαη ιφγσ 
ηεο  απζηεξφηεηαο ησλ αγνξψλ απνθιεηφηαλ ε εχθνιε 
θαη θηελή δαλεηνδφηεζε. Σφηε ζα αλαγθάδνληαλ κε κία 
αλαπηπμηαθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή λα πξνζπαζνχλ λα 
απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο θαη ζπλεπψο θαη 
ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο.  
 

Γπζηπρψο απηέο νη βαζηθέο ξπζκίζεηο θαη 
πξνυπνζέζεηο γηα κία νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ειεχζεξσλ αγνξψλ θαη ησλ 
νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ αγλνήζεθαλ θαη δελ 
εθαξκφζζεθαλ. Απηφ έγηλε θαηά ηε γλψκε κνπ θπξίσο 
γηα δχν ιφγνπο.  
 

Οη ιφγνη ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο  
 
Πξψηνλ, δηφηη νη πνιηηηθνί επέηξεςαλ ζε κεξηθέο 
ηδησηηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο λα γηγαλησζνχλ ζε ηέηνην 
βαζκφ, ψζηε κία ηπρφλ πηψρεπζή ηνπο λα θαζίζηαηαη 
επηθίλδπλε φρη κφλνλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο 
ηζνξξνπίαο αιιά θαη γηα ηελ χπαξμε ηνπ ζπλνιηθνχ 
νηθνλνκηθνπνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Υψξαο. 
Γλσξίδνληαο ινηπφλ νη ηξάπεδεο απηή ηε ζεκαληηθή θαη 
απαξαίηεηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνπνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζεσξνχ-
ζαλ πιένλ ζαλ δεδνκέλε ηελ θξαηηθή βνήζεηα ζε 
πεξίπησζε δηαθηλδχλεπζεο ηεο χπαξμήο ηνπο, π.ρ. 
ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο ηνπνζέηεζεο δαλείσλ ζε 
επηζθαιείο ρξεκαηνδνηήζεηο. Έηζη  δαλεηνδνηνχζαλ, 
ιίγν ή πνιχ αλεμέιεγθηα θαη αλεχζπλα, επηζθαιείο 
Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο, απνιακβάλνληαο φρη κφλνλ ηα 
πςειά επηηφθηα, αιιά έρνληαο θαη ζίγνπξε ηελ άκεζε 
νηθνλνκηθή βνήζεηα ηνπ Κξάηνπο, ζε πεξίπησζε 
θηλδχλνπ πηψρεπζεο ησλ ππεξρξεσκέλσλ Υσξψλ. 
 
Ο δεχηεξνο θαη ίζσο ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ησλ 
εχθνισλ δαλεηνδνηήζεσλ εθ κέξνπο ησλ ηδησηηθψλ 
ηξαπεδψλ ήηαλ, φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ δαλείσλ 
επέζηξεθε σο δήηεζε αγαζψλ (βηνκεραληθψλ 
πξντφλησλ θαη παληφο είδνπο εμνπιηζκψλ) πάιη ζηηο 

Οικονομία/Ökonomie 

Η κρίση του Ευρώ 

Οη δαλεηνδόηεο 

ζα ζηακαηή-

ζνπλ θάπνηε 

από κόλνη ηνπο 

ηηο δαλεηνδν-

ηήζεηο, δηόηη ζα 

αληηιεθζνύλ, 

όηη ηειηθά ζα 

ράζνπλ ελ κέξεη 

ή θαη εμ 

νινθιήξνπ ηα 

δάλεηά ηνπο. 

Έηζη επέξρεηαη 

ηειηθά ε 

ρξενθνπία, ε 

αδπλακία 

δειαδή λα 

πιεξσζνύλ ηα 

ηνθνρξενιύζηα. 
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Γεξκαλψλ πνιηηψλ, δηφηη κία ηέηνηα εμέιημε ζα ζήκαηλε 
de facto ην ηέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ιεο νη 
Κπβεξλήζεηο ησλ Υσξψλ ηεο Δπξσδψλεο - ηνπιάρηζηνλ 
ζηηο επίζεκεο ηνπνζεηήζεηο– ηάζζνληαη ππέξ ηνπ 
ζεκεξηλνχ Δπξψ θαη επηζπκνχλ θαη επηδηψθνπλ ηε 
καθξνπξφζεζκε ζηαζεξνπνίεζή ηνπ. Οη γλψκεο φκσο 
γχξσ απφ ηηο κεζφδνπο, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε απηφ ην 
επηδησθφκελν θαη επηζπκεηφ απνηέιεζκα πνηθίινπλ.  
 
Λίγν ή πνιχ φινη αλαγλσξίδνπλ, φηη νη ππεξρξεσκέλεο 
Υψξεο, φπσο π.ρ. ε Διιάδα, είλαη αδχλαην λα βγνπλ 
απφ κφλεο ηνπο απφ ηελ παγίδα ηνπ ρξένπο ηνπο. Γηα 
απηφ ζεσξνχλ, αθφκε θαη κε ηα 110 δηο Δπξψ, πνπ 
δίλνληαη ηκεκαηηθά απφ ηελ Σξφηθα κέρξη ην 2013 ζηελ 
Διιάδα, θαη αθφκε κε φιεο ηηο απζηεξέο θαη επίπνλεο 
δεκνζηνλνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο ηνκέο θαη αιιαγέο 
πνπ θάλεη ε Διιάδα, φηη δελ ζα είλαη αξθεηέο, ψζηε λα 
νδεγήζνπλ ζην εγγχο κέιινλ ηελ ειιεληθή Οηθνλνκία ζε 
κία ηξνρηά ηθαλνπνηεηηθήο αλάπηπμεο θαη έηζη δηεμφδνπ 
απφ ηελ παγίδα ηνπ ρξένπο ηεο.  
 
Ζ ιχζε, πνπ δελ πξνηείλεηαη αθφκε επηζήκσο, αιιά 
ζπδεηείηαη φκσο ζηε Γεξκαλία απφ πνιηηηθνχο 
(θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ) θαη απφ επηζηεκνληθνχο 
θχθινπο αλνηθηά, είλαη λα πξνβεί ε Διιάδα ζε κία 
ειεγρφκελε πηψρεπζε. Διεγρφκελε πηψρεπζε ζεκαίλεη 
φκσο πνιιά ελαιιαθηηθά ζελάξηα. Θα αλαθεξζψ ζε 
ηξία, πνπ είλαη θαηά ηε γλψκε κνπ ίζσο θαη ηα πην 
πηζαλά.  
 
Σα δχν πξνυπνζέηνπλ φηη ε Διιάδα πξέπεη λα έιζεη ζε 
δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο δαλεηζηέο ηεο θαη απφ θνηλνχ 
λα βξνπλ ηελ πην θαηάιιειε ιχζε, ε νπνία πξέπεη λα 
είλαη πξψηνλ εθηθηή, δεχηεξνλ λα ηθαλνπνηεί φζνλ ην 
δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαη ηηο δχν πιεπξέο θαη ηξίηνλ λα 
απειεπζεξψζεη ηειηθά ηελ Διιάδα απφ ηελ παγίδα ηνπ 
ρξένπο. 
 
Πξψην ζελάξην: Θα κπνξνχζαλ λα ζπκθσλνχζαλ 
απφ θνηλνχ δαλεηνδφηεο θαη ρξεψζηεο – θάησ βέβαηα 
απφ απζηεξέο δεκνζηνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο - έλα 
πάγσκα ησλ πιεξσκψλ (αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο ησλ 
ηνθνρξενιπζίσλ) ηνπιάρηζηνλ γηα κία πεληαεηία. Απηφ 
ζα ζήκαηλε φηη ε Διιάδα ζα εμνηθνλνκνχζε εηεζίσο ην 
ιηγφηεξν 30 δηο Δπξψ. ην δηάζηεκα απηφ ζα 
ππνρξεσζεί βέβαηα ε Διιάδα λα έρεη εμηζσκέλν 
πξνυπνινγηζκφ, δειαδή λα αθνινπζεί κία απζηεξή 
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη λα επηδηψθεη κία 
πξαγκαηηθή εηήζηα αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ, ηνπιάρηζηνλ 
γχξσ ζην 4%. Αλ απηφ ην ζελάξην ηειηθά πεηχρεη, ζα 
μεθηλνχζε ε Διιάδα κεηά ην ηέινο ηεο πεληαεηίαο κε έλα 
δεκφζην ρξένο γχξσ ζην 117% ηνπ ΑΔΠ αληί 144% πνπ 

είλαη ζήκεξα. Ζ πεληαεηία - ρσξίο ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
ρξένπο εθ κέξνπο ηεο Διιάδνο- ζα ζηνίρηδε ζηνπο 
δαλεηνδφηεο πεξίπνπ 150 δηο Δπξψ ηνθνρξενιχζηα.  
 
Γεχηεξν ζελάξην: Θα κπνξνχζε λα ζπκθσλεζεί, αλ 
αμηνινγεζεί βέβαηα φηη ην πξψην ζελάξην δελ ζα ιχζεη 
καθξνπξφζεζκα ην πξφβιεκα ηνπ ρξένπο, ε άκεζε 
κείσζε ηνπ ρξένπο (330 δηο €) π.ρ. θαηά 50%. ε απηφ 

ην ζελάξην ζα έραλαλ νη δαλεηνδφηεο ην 50% ηνπ 
θεθαιαίνπ θαη 50% ησλ ηφθσλ ηνπο. ε ζχγθξηζε κε ην 
πξνεγνχκελν ζελάξην ζα έραλαλ ηψξα αληί  ηα 150 δηο 
€ ηεο πεληαεηίαο 165 δηο Δπξψ θεθάιαηα ακέζσο, 

δειαδή ην ήκηζπ ηνπ ρξένπο, θαη φινπο ηνπο ηφθνπο πνπ 
ζα πξνέθππηαλ απφ ηα ραξηζκέλα (ρακέλα) 165 δηο €. 

 
Γηα ηελ Διιάδα βέβαηα απηή ε ιχζε ζα ήηαλ  πνιχ πην 
ζπκθέξνπζα. Γηφηη ην ρξένο ζα κεησλφηαλ ακέζσο ζην 
74% ηνπ ΑΔΠ (165 δηο €) θαη ηα εηήζηα ηνθνρξενιχζηα 
πεξίπνπ ζηα 15 δηο €. Με ηελ ππνρξέσζε κίαο 

ππνρξεσηηθήο απζηεξήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη 
κε εμηζσκέλν πξνυπνινγηζκφ ζα κπνξνχζε ηψξα λα 
πξαγκαηνπνηεζεί κία αλαπηπμηαθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή 
πνπ ζα έβγαδε ηε Υψξα απφ ηε ζεκεξηλή αδηέμνδν. 
 
Σξίην ζελάξην: Σν ρεηξφηεξν ζελάξην γηα ηνπο 
δαλεηνδφηεο, γηα ηελ Δπξσδψλε θαη  ςπρνινγηθά θαη γηα 
ην Δπξψ ζα ήηαλ ε ζπλνιηθή πηψρεπζε ηεο Διιάδνο. 
Γηα ηελ Διιάδα ε πηψρεπζε ζα είρε κελ 
βξαρππξφζεζκα ζεηηθέο, αιιά καθξνπξφζεζκα πνιχ 
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Οη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 
πηψρεπζεο είλαη φηη ε Διιάδα ζα ήηαλ ακέζσο 
μερξεσκέλε. Γελ ζα είρε λα πιεξψζεη ηνθνρξενιχζηα 
θαη ζα κπνξνχζε λα ηα επελδχζεη αλαπηπμηαθά. Οη 
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο φκσο ζα είλαη πάξα πνιχ 
πεξηζζφηεξεο. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Διιάδνο θαη 
ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη 
φιεο νη ηπρφλ επηδνηήζεηο ηεο Διιάδνο ζηα πιαίζηα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα δεζκεπζνχλ ακέζσο. Γηα 
πάξα πνιιά ρξφληα ε Διιάδα δελ ζα κπνξεί λα 
απνθηήζεη ζην εμσηεξηθφ θαλέλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 
ή ρξεκαηηθφ πνζφ. Κακία δαλεηνδφηεζε απφ ην 
εμσηεξηθφ δελ ζα είλαη γηα πάξα πνιιά ρξφληα εθηθηή. 
ιεο νη αγνξέο αγαζψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα γίλνληαη 
ηνηο κεηξεηνίο.  
 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα ππάξρεη θαη ην εζηθφ 
πξφβιεκα. Ζ Διιάδα θαη νη Διιελεο ζα ζεσξνχληαη 
ζαλ απαηεψλεο, ςεχηεο, θιέθηεο θαη αλππφιεπηνη. Θα 
ππάξμνπλ ζπγρξφλσο θαη πηέζεηο απφ ηηο Υψξεο ηεο 
Δπξσδψλεο λα βγεη ε Διιάδα απφ ηε Ννκηζκαηηθή 
Έλσζε, δηφηη ν θφβνο εληάζεσο ησλ θεξδνζθνπηθψλ 
επηζέζεσλ έλαληη ησλ άιισλ ρξεσκέλσλ Υσξψλ ηεο 
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ρξένπο θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ κε ηνθνρξενιχζηα.  
 

Δίλαη ηα Δπξψ-Οκφινγα ιχζε;  
 
Σα Δπξψ-Οκφινγα κε έλα επηηφθην ηεο ηάμεο πεξίπνπ 
ηνπ 4%, δελ ζα αιιάμνπλ ηίπνηα ζρεηηθά κε ην κέγεζνο 
ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο. Θα ειαθξχλνπλ βέβαηα ιφγσ 
ησλ ρακειφηεξσλ επηηνθίσλ ηελ εηήζηα επηβάξπλζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, αιιά ηα ηνθνρξενιχζηα ζα 
αλέξρνληαη φκσο ζε δεθάδεο δηο €.  

 
Δπίζεο δελ πξέπεη ζπγρξφλσο λα έρνπκε απηαπάηεο 
ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηα επφκελα 10 
ρξφληα. Σν 2010 έιεμε θαηά ηνπο πξψηνπο 
ππνινγηζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε κία 
κείσζε ηνπ ΑΔΠ γχξσ ζην 4,6%, δειαδή κε ζρεδφλ 11 
δηο € ιηγφηεξα απφ φηη ην 2009. Οη πξνγλψζεηο γηα ην 

2011 αλαθέξνπλ πάιη κία κείσζε γχξσ ζην 2,5% θαη 
ίζσο απφ ην 2012 λα αξρίζεη κία ζεηηθή αχμεζε γχξσ 
ζην 1%.  Αθφκε θαη αλ επηηεπρζεί απφ ην 2013 κέρξη ην 
2020 κία εηήζηα αχμεζε ηνπ ΑΔΠ γχξσ ζην 4% δελ ζα 
θαηαζηεί δπλαηφλ λα απνηξαπεί ε αλνδηθή πνξεία ηνπ 
απφιπηνπ ρξένπο. Βέβαηα ην ΑΔΠ ζα έρεη αλέιζεη ζην 
ηέινο ηνπ 2020 πεξίπνπ ζηα 290 δηο €, ζπγρξφλσο 

φκσο ην απφιπην δεκφζην ρξένο, ην νπνίν ζα απμάλεηαη 
εηεζίσο κε 3% ηνπ ΑΔΠ, ζα έρεη θηάζεη θαη απηφ ζην 
αζηξνλνκηθφ πνζφ ησλ 464 δηο € (160% ηνπ ΑΔΠ). Σα 

εηήζηα ηνθνρξενιχζηα ζα θπκαίλνληαη γχξσ ζηα 40 δηο 
€, δειαδή πεξίπνπ 50% ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ 

θξάηνπο, γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη αλαπφθεπθηα ζε 
ζηάζε πιεξσκψλ (ζηε πηψρεπζε). 
 
Γη απηφ ε ιχζε πνπ απνκέλεη είλαη, φζν πην 
γξεγνξφηεξα ηφζν θαιχηεξα, ε ζπκθσλία γηα κία 
ειεγρφκελε πηψρεπζε ή αλ αθνχγεηαη θαιχηεξα γηα κία 
αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο.            
 
Γξ. πχξνο Παξαζθεπφπνπινο, Λεηςία 
Οηθνλνκνιφγνο  

Δπξσδψλεο θαη έλαληη ηνπ Δπξψ ζα είλαη κεγάινο.  
 

Σξφπνη απνθπγήο ηεο ζπλνιηθήο 
πηψρεπζεο 
 
Δίλαη ινηπφλ άθξσο αλαγθαίν φρη κφλνλ γηα ηελ Διιάδα 
αιιά θαη γηα ηελ Δπξσδψλε λα απνθεπρζεί κία 
ζπλνιηθή πηψρεπζε ηεο Διιάδνο. Σν εξψηεκα φκσο 
είλαη, κπνξεί λα ζπκβεί απηφ κε ηα κέηξα πνπ κέρξη 
ηψξα ειήθζεζαλ, φπσο ην ηακείν ζηήξημεο πνπ 
ηδξχζεθε γηα ηελ Διιάδα κε ηα πξνζθεξφκελα 110 δηο 
€ ηεο Σξφηθα ή κε ηελ „νκπξέια ζσηεξίαο„ ησλ 750 δηο 
€ πνπ απνθαζίζηεθε γηα βνήζεηα φισλ ησλ άιισλ 

ρξεσκέλσλ Υσξψλ ηεο Δπξσδψλεο, ζε πεξίπησζε 
θηλδχλνπ ρξενθνπίαο ηνπο;  
 
Θα απνηειέζνπλ, αλ πξάγκαηη απνθαζηζζνχλ, ηα 
Δπξψ-νκφινγα πνπ ζπδεηνχληαη θαη απαηηνχληαη απφ 
κεξηθέο Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ 
Διιάδα, κία ιχζε απνθπγήο ηεο ρξενθνπίαο θαη 
ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ Δπξψ ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ; 
Γπζηπρψο ε απάληεζή κνπ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ 
Διιάδα, είλαη αξλεηηθή. Καη αο μεθηλήζνπκε απφ ην 
ηακείν ζηήξημεο ησλ 110 δηο €, πνπ ζα πάξεη ε Διιάδα 

κέρξη ηνλ Απξίιε ηνπ 2013.  
 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ (ηνπ 2011) πνπ θαηαηέζεθε ζηε 
Βνπιή εθηηκάηαη φηη ην δεκφζην ρξένο απμήζεθε θαηά 
9,4% ηνπ ΑΔΠ (32,4 δηο €) θαη φηη έθιεηζε ζην ηέινο  ηνπ 
2010 ζηα 330,4 δηο. € ή ζην 144% ησλ 229,5 δηο ΑΔΠ. 

Αλ θαη ηα ζηνηρεία δείρλνπλ, φπσο εθηηκά ε εθεκεξίδα 
ην Βήκα, φηη απηφ ην φξην κάιινλ ζα μεπεξαζηεί θαη 
ίζσο θηάζεη ηα 36 δηο €, νπφηε ην πνζνζηφ ζα είλαη 

146% ηνπ ΑΔΠ θαη ε αχμεζε ηνπ ρξένπο 10,6%.  
 
χκθσλα κε ην πξνυπνινγηζκφ ην ρξένο ζην ηέινο ηνπ 
2011 ζα απμεζεί θαηά 7,4% ηνπ ΑΔΠ θαη ζα αλέιζεη ζηα 
347 δηο €, ή ζην 153% ηνπ ΑΔΠ. ε απφιπηνπο 
αξηζκνχο ε αχμεζε ζα είλαη 17 δηο €.  

 
Οη ηφθνη κφλνλ ζα μεπεξάζνπλ ην 2011 ηα 17 δηο €. Αλ 

ππνινγίζνπκε πνιχ ζπληεξεηηθά, φηη ην 2012 ην 
δεκφζην ρξένο ζα αλέιζεη ζην 160% ηνπ ΑΔΠ, δειαδή 
πάλσ απφ 370 δηο € θαη κεηά, αλ ππνζέζνπκε φηη ζα 

απμάλεηαη εηεζίσο κέρξη ην 2015 κφλνλ κε 3% ηνπ ΑΔΠ, 
ην πεξηζζφηεξν δειαδή πνπ επηηξέπεη ην χκθσλν ηεο 
ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ζα αλέιζεη ζηα 400 δηο € 

ή ζην 171% ηνπ ΑΔΠ. Με άιια ιφγηα ε  θαηάζηαζε δελ 
ζα ειέγρεηαη πιένλ αθνχ νη εηήζηνη ηφθνη ζα 
μεπεξάζνπλ ηα 20 δηο €. Αθφκε θαη κία επηκήθπλζε ηεο 
απνπιεξσκήο ησλ 110 δηο € ηεο Σξφηθα κέρξη ην 2020 

δελ ζα αιιάμεη ηίπνηε, φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηνπ 
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durch die Staatsverschuldungen, haben dazu geführt, 
dass sich die Regierungen der Länder der Eurozone in 
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungs-
fond (IWF) und der Europäischen Zentralbank (EZB) 
entschieden haben, einen Rettungsmechanismus für 
notleidende Euroländer zu schaffen. Das Ziel des 
Rettungsmechanismus ist, die Zahlungsunfähigkeit von 
Euroländern zu verhindern, die letztlich eine Gefähr-
dung von Euro als Folge haben könnte.  
 
Die Stabilität des Euro wird nach dieser Auffassung 
durch die Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit er-
reicht, um auch die Spekulationsattacken der Kapital-
märkte unwirksam zu machen.  
 
Dennoch bleibt meines Erachtens die theoretische 
Frage offen, nämlich: gefährdet wirklich eine mögliche 
Zahlungsunfähigkeit, z.B. Griechenlands, die Existenz 
von Euro? Oder allgemeiner formuliert: Führt eine 
übermäßige Verschuldung eines Landes der Eurozone, 
die möglicherweise zu einer Staatsinsolvenz führt, 
zwangsläufig zu einem Zusammenbruch der Währung 
dieses Landes? Mit anderen Worten: tritt der Zusam-
menbruch der Währung aufgrund des Staatbankrots 
unbedingt ein?    
 

Exkurs: Primäre Ursachen der Gefähr-
dung der Geldwertstabilität 
 
Um diese Frage zu beantworten sind zunächst einige 
Kenntnisse über die Zusammenhänge, die zwischen 
der Produktion von Gütern und der Entstehung 
(Produktion) vom Geld in einer Volkswirtschaft beste-
hen, erforderlich. Deshalb werden zuerst einige Sach-
verhalte bezüglich der Entstehung, der Bedeutung und 
der Funktionen des Geldes in einer Volkswirtschaft 
erklärt.  
 
Die Bedingungen der Arbeitsteilung haben wahrschein-
lich zur Entdeckung des Geldes geführt, welches zu-
nächst die sogenannten Transaktionskosten, die bei 
der Produktion und Tausch von Gütern entstehen, 
senkt.     
 
Im Rahmen des arbeitsteiligen Prozesses, in welchem 
die Produktion und der Tausch von Gütern und Dienst-
leistungen stattfinden, erwartet man, dass das Geld - 
so gut wie möglich - folgende Funktionen erfüllt: 
 
- die Zahlungsfunktion,  
- die Tauschfunktion, 
- die Wertaufbewahrungsfunktion, 

D 
ie Entwicklungen der Haushaltsdefizite 
und der öffentlichen Schulden der Euro-
länder geben Anlass zu Sorge für mögli-
che Staatsinsolvenzen einiger Eurolän-

der, die dann gefährdende negative Auswirkungen 
auf die Stabilität des Euro haben könnten. Alle 
diese Sorgen werden in der Frage zusammenge-
fasst: Wird die gemeinsame europäische Währung 
diese zum Teil unkontrollierte Entwicklung der 
wachsenden Staatsschulden verkraften können? 
 
Der folgende Beitrag ist ein Versuch, so einfach und 
verständlich wie möglich, eine Antwort darauf zu ge-
ben. Der Beitrag richtet sich nicht an Sachverständige 
und Experten, sondern an alle, die sich für solchen 
Fragen interessieren, weil sie irgendwie fühlen, dass 
diese Entwicklungen sie auch treffen könnten.      
 

Die Angst des Zusammenbruchs  
von Euro 
     
Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 
2008 wurde den Agierenden in den internationalen 
Geld- und Kapitalmärkten die Höhe der Haushaltsdefi-
zite mancher Länder der Eurozone bewusst. Diese 
Defizite haben in den laufenden Jahren zu hohen 
Staatsverschuldungen geführt, die eine mögliche Zah-
lungsunfähigkeit dieser Länder wahrscheinlich ma-
chen. Konkret die Länder wie Griechenland, Irland, 
Portugal, Spanien oder auch Italien weisen solche 
Haushaltsdefizite auf, die weit über die maximale Höhe 
von 3% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegen, die der 
Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt vor-
schreibt.     
 
Das gleiche gilt auch für die öffentlichen Verschuldun-
gen, die durch die jährlichen Haushaltsdefizite sehr 
schnell wachsen. Inzwischen ist die maximale Höhe 
von 60% des BIP, die vom Europäischen Stabilitäts-
pakt noch erlaubt werden, übertroffen. 
 
Allein die griechische Staatsverschuldung erreichte am 
Ende 2010 die 144% Marke, d.h. 330 Mrd. €. Daraus 
erwächst eine ernste und reale Gefahr der Zahlungs-
unfähigkeit des Landes.  
 
Der Fall Griechenlands wird von den Medien, von 
Politikern und von jeder Art Sachverständiger als 
Grund angeführt, der letztlich einen Zusammenbruch 
der Währungsunion bzw. des Euro bewirken könnte.  
 
Die Ängste über eine mögliche Gefährdung des Euro 
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- die Informationsfunktion hinsichtlich der Werte 
(Preise) der Güter und 
- die Recheneinheitsfunktion  
 
Tauschprozesse ohne Geld, die eventuell in der weiten 
Vergangenheit in primitiven Dorfwirtschaften stattfanden, 
wurden unmittelbar durch Ware gegen Ware durchgeführt. 
Durch die Einführung des Geldes wurden die Tauschprozes-
se geteilt. Zunächst wird Ware gegen Geld und dann irgend-
wann und irgendwo später wird der Tauschprozess vollendet, 
in dem man Geld gegen Ware tauscht.  
 
Mit Geld wird anstatt des unmittelbaren Tausches, beispiels-
weise einer Uhr mit einem Paar Schuhen, tauscht man die 
Uhr gegen Geld und später das Geld gegen das Paar Schu-
he. Das Geld teilt also zeitlich und geographisch die Vollen-
dung des Gütertausches. Damit werden unter anderem die 
Suchzeit (Transaktionskosten) minimiert. Sonst müsste 
derjenige, der die Uhr produziert und ein Paar Schuhe 
braucht, erst denjenigen finden, der Schuhe produziert und 
eine Uhr braucht. Wie man sich vorstellen kann, wäre dies 
eine zeitraubende und kostspielige Angelegenheit. 
 
Das Geld kann aber die genannten Funktionen erfüllen, wenn 
derjenige, der verantwortlich für die Produktion und den 
Umlauf vom Geld ist, auch folgende Eigenschaften des 
Geldes garantieren kann:      
 
Erstens, er muss dafür sorgen, dass alle mit Geld Handeln-
den in diesem Lande, in welchem dieses Geld gilt, dieses 
Geld auch annehmen.     
 
Zweitens, er muss dafür sorgen, dass die Kaufkraft der 
Geldeinheit möglichst langfristig konstant bleibt. So wird 
Vertrauen zu diesem Geld entstehen.    
 
Drittens, er muss dafür sorgen, dass permanent die erforder-
lichen Geldmengen im Umlauf sind, damit die Produktion und 
der Tausch von Gütern optimal in der Volkswirtschaft bewerk-
stelligt wird.  
 
Heute wird in allen Volkswirtschaften der Welt, der Güter-
tausch von Sachgütern und Dienstleistungen durch das Geld 
ermöglicht. Seine Produktion, seine Funktionen und seine 
Eigenschaften garantiert der Staat. Zu diesem Zweck gründet 
er eine Zentralbank, die zusammen mit den privaten Ge-
schäftsbanken dafür sorgen, dass genügend Geld im Umlauf 
ist, und dass seine Eigenschaften und Funktionen dauerhaft 
erfüllt werden.   
 
Aus dieser kurzen Darstellung über, die Produktion, die 
Eigenschaften, die Funktionen und die Verantwortli-

chen des Geldes, lässt sich folgende allgemeine 
Schlussfolgerung ableiten. 
 
In einer bestimmten Zeitperiode ist die Kaufkraft des 
vorhandenen Geldes einer Volkswirtschaft das Ergeb-
nis aus:  
 
- der Geldmenge und seiner Umlaufgeschwindigkeit,     
- aus den Präferenzen der Wirtschaftssubjekte gegen 
über den verschiedenen Güterarten sowie  
- aus den Mengen der vorhandenen und produzierten 
Güter.                                         
 
Die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes zeigt, wie oft 
das Geld innerhalb einer bestimmten Zeit umgesetzt 
wird. Wenn beispielsweise ein 10 Euro Geldschein 
innerhalb von 24 Stunden 10 Mal den Besitzer wech-
selt, wird dieser ein 10 Euro Schein einen Umsatz von 
100 Euro tätigen. In diesem Fall beträgt seine Umlauf-
geschwindigkeit 10 Umsätze. Unter normalen Bedin-
gungen bleibt die durchschnittliche Umlaufgeschwin-
digkeit der Geldeinheiten in der Zeit konstant. Insofern 
ist die gesamte Geldmenge einer Volkswirtschaft das 
Produkt der Geldmenge mal seiner Umlaufgeschwin-
digkeit in einer Zeitperiode.       
 
Deshalb ist die Kaufkraft des Geldes immer das 
Ergebnis aus den jeweiligen Gütermengen dividiert 
durch die umlaufende und verfügbare Geldmenge 
der Volkswirtschaft. 
 
Wenn in einer Volkswirtschaft die durchschnittliche 
jährliche Kaufkraft des Geldes dauerhaft annähernd 
konstant bleibt, dann ist dies ein starker Hinweis dafür, 
dass die Wachstumsrate der Güterproduktion mit der 
Wachstumsrate der Geldproduktion übereinstimmt.    
 
Wenn aber festgestellt wird, dass die durchschnittliche 
jährliche Kaufkraft des Geldes abnimmt, dann ist dies 
auch ein starker Hinweis dafür, dass die durchschnittli-
che jährliche Geldproduktion oder/und seine Umlaufge-
schwindigkeit schneller wachsen als die durchschnittli-
che jährliche Güterproduktion wächst.   
 
In einem solchen Fall herrschen in einer Volkswirt-
schaft inflationären Tendenzen bzw. Inflation. Ge-
schieht das Gegenteil, d.h. ist das jährliche Wachstum 
der Güterproduktion bei konstanter Umlaufgeschwin-
digkeit höher als das jährliche Wachstum der Geldpro-
duktion, dann herrscht in dieser Volkswirtschaft Deflati-
on. 
 » 
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Dies führt dazu, dass die Kaufkraft des Geldes weiter 
sinkt, weil aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach 
diesen Gütern ihre Preise und Wechselkurse weiter 
steigen werden. So wird eine Abwärtsspirale der Kauf-
kraftabnahme und des Wechselkurses dieser Währung 
entstehen. 
 
Wie daraus leicht zu verstehen ist, kann ein solcher 
Abwärtsprozess nicht ewig dauern,  weil sehr bald 
keiner zu diesem Geld Vertrauen haben wird. Letztlich 
wird der Zusammenbruch die Folge sein.  
 
Die Verlierer dieser Entwicklung werden alle diejenigen 
sein, denen es nicht rechtzeitig gelungen ist, dieses 
Geld los zu werden. 
 
Insofern, wenn ein Land einen Teil seiner finanziellen 
Verpflichtungen mit der Methode des Gelddruckens 
erledigt, braucht es kein Geld von den Geldmärkten, es 
wird von ihnen, aufgrund des hohen Risikos, wahr-
scheinlich auch keines  bekommen. Es bleibt nur seine 
Zentr-abend übrig, die diesem Land bis zum Zusam-
menbruch der Währung Kredite gewährt. Damit wird 
schließlich der Staat der Gewinner dieses Prozesses 
sein, da er damit alle seine Schulden durch die totale 
Abwertung des Geldes los wird. Die Verlierer werden 

Inflation und Deflation haben negative Einflüsse auf die 
Entwicklung vieler Sektoren einer Volkswirtschaft, und 
vor allem beeinträchtigen sie die Kaufkraft des Geldes 
und damit das Vertrauen der Bürger gegenüber dem 
nationalen Geld.    
 
Daher ist eine der primären Aufgaben der Zentralban-
ken der permanente Versuch bei der Geldproduktion 
und bei ihrer Geldaufsicht, das Verhältnis von Güter- 
und Geldproduktion konstant zu halten, damit Inflation 
oder Deflation und demzufolge eine Abwertung oder 
Aufwertung der eigenen Währung gegenüber anderen 
Währungen gemieden wird.   
 
In vielen Ländern der Welt sind aber die Zentralbanken 
bei ihren geldpolitischen Entscheidungen von ihren 
Regierungen nicht unabhängig. Daher ist es nicht 
selten, dass die Regierungen ihre Zentralbanken zwin-
gen (befehlen) Geld zu produzieren, - und dies unab-
hängig von der Entwicklung der Güterproduktion – um 
ihre fiskalpolitischen Aufgaben finanzieren zu können. 
Geschieht dies permanent, dann sinken allmählich die 
Kaufkraft des nationalen Geldes und damit auch das 
Vertrauen der Bürger zu diesem Geld. Sie werden 
versuchen, dieses Geld so schnell wie möglich mit 
Gütern, Gold oder anderen Währungen umzutauschen. 

Euro-Krise 
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gigen Europäischen Zentralbank (EZB) produziert. Sie 
koordiniert und kontrolliert zugleich den Umlauf des 
von ihr gedruckten (produzierten) Geldes.  
 
Im Gegensatz zur Währungspolitik, die fast nur von der 
EZB ausgeübt wird, üben die Euroländer selbständige 
Fiskal- bzw. Finanzpolitik. Das Letztere ist auch der 
Grund, dass viele Ökonomen zu der Behauptung ver-
anlasst werden, dass eine Europäische Wirtschafts- 
und Währungsunion (EWWU) - mit unterschiedlichen 
ökonomischen Entwicklungsniveaus der Unionsländer - 
ohne zugleich eine gemeinsame Fiskal- bzw. Finanz-
politik, nicht lange bestehen kann. 
 
Eine solche Konstruktion einer Währungsunion könnte 
nach dieser Auffassung nur dann überleben, wenn 
ständig Transferzahlungen von den reichen zu den 
ärmeren Staaten stattfänden, die allerdings auf lange 
Sicht politisch nicht durchsetzbar wären.  
 
Diese Position muss nicht deshalb richtig sein, weil sie 
immer wieder wiederholt wird. Zunächst ist plausibel, 
dass eine gemeinsame Europäische Wirtschafts- und 
speziell Finanzpolitik von einer zentralen Stelle leichter 
durchzusetzen wäre. Dies setzt aber voraus, dass die 
EWWU auch eine politische Union wäre. Ob damit 
auch die Entscheidungsprozesse innerhalb der Unions-
länder leichter wären und sogar schneller zustande 
kämen, ist meines Erachtens fraglich. Die ständigen 
Entscheidungskonflikte und -verzögerungen in 
Deutschland mit Bundestag und Bundesrat sind ein 
negatives Beispiel dafür.  
 
Unabhängig aber von dieser Problematik ist zurzeit die 
Gründung einer politischen Union, aus welchen Grün-
den auch immer, kein Thema für die Europäer. Müsste 
man aber deshalb auf die ökonomischen Vorteile einer 
Währungsunion verzichten? Ich meine nein.  
 
Der Maastricht Vertrag hatte und hat mit den Regelun-
gen des Verbots der Finanzierung von Staatsdefiziten 
durch die EZB und mit der „no- bail-out“ Vorschrift die 
adäquaten marktwirtschaftlichen Instrumente geschaf-
fen, um Zahlungsunfähigkeiten von fiskalpolitisch selb-
ständigen Euroländern zu erschweren. Nach Artikel 
125 des EU-Vertrages von Maastricht dürfen die EU 
oder Mitgliedsländer für die Schulden eines anderen 
Mitgliedslandes nicht einstehen (no-bail-out). Diese 
Regelung schließt also die Haftung der EU sowie aller 
Mitgliedstaaten für Schulden anderer Mitgliedstaaten 
aus. Auch die EZB ist mit ihrer Währungspolitik ver-
pflichtet, die Stabilität des Euro durch die Einhaltung 

alle diejenigen sein, die diesem Geld ihr Vertrauen 
entgegen brachten.         
   
Nach dieser kurzen Analyse kommt man zu der 
Schlussfolgerung, dass eine Gefahr des Zusammenbu-
ches einer Währung dann entsteht, wenn diese Wäh-
rung  permanent produziert (gedruckt) und verwendet 
wird, ohne gleichzeitig von einer entsprechenden Gü-
terproduktion begleitet zu werden.  
 

Keine unmittelbare Gefährdung der Währung besteht 
dagegen, wenn der Staat ein Teil seiner finanziellen 
Verpflichtungen durch Kredite, die er von den Geld- 
bzw. den Kapitalmärkten bekommt, finanziert. Die 
Staatsschulden werden jetzt aus den Ersparnissen 
finanziert, die aus erwirtschafteten Einkommen ent-
standen sind. In diesem Fall fand durch die Zentral-
bank keine zusätzliche Geldproduktion statt, die nicht 
von einer entsprechenden Güterproduktion begleitet 
wurde. Dieser Teil der Ersparnisse, der auch durch die 
Produktion von Gütern und Dienstleistungen entstan-
den ist, wird nicht von den Sparern selbst oder von 
anderen privaten Konsumenten oder Investoren ausge-
geben, sondern vom Staat, der ihn über die Geldmärk-
te als Kredit erhält und konsumtiv oder investiv verwen-
det. Insofern besteht in diesem Zusammenhang keine 
unmittelbare Gefahr der Minderung der Kaufkraft oder 
des Wechselkurses dieser Währung, die sie gefährden 
könnte. 
 

Selbst bei dem Fall der Zahlungsunfähigkeit des Staa-
tes, d.h. wenn der Staat seinen Schuldendienst 
(Zahlung von Zinsen und Tilgungen) nicht mehr bedie-
nen kann, besteht keine unmittelbare Gefahr für diese 
Währung. Weil das vom Staat als Kredit aufgenomme-
ne und ausgegebene Geld weiter im Umlauf bleibt. 
Dieses Geld geht also für die Volkswirtschaft nicht 
verloren. Allerdings, die Gläubigen bzw. die Sparer 
werden die Verlierer sein (Exkurs Ende). 
    

Der besondere Fall Euro 
 
Viele Ökonomen sind der Auffassung, dass die Exis-
tenz von Euro im Falle einer Zahlungsunfähigkeit Grie-
chenlands oder Irlands oder Portugals gefährdet ist. 
Wie oben dargestellt wurde, ist diese Position theore-
tisch nicht begründbar (haltbar).  
 
Euro ist keine nationale Währung, sie ist aber eine von 
vielen (17) souveränen Europäischen Staaten 
(Euroländern) gegründete und eingeführte gemeinsa-
me Währung. Sie wird von einer gemeinsamen, aber 
von diesen Staaten in ihren Entscheidungen unabhän- » 
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auch das Vertrauen der Weltmärkte in Euro beeinträch-
tigt.  
 
Die Zahlungsunfähigkeit einiger Euroländer also, und 
die dadurch verursachten Insolvenzen einiger privater 
Geschäftsbanken, können eine allgemeine Panik ver-
ursachen und damit eine rasche Flucht der Anleger 
aus dem Euro, mit der Folge des Zerfalls seines  
Wechselkurses.  
 
Zu dieser - mehr psychologisch bewirkten negativen 
Entwicklung des Außenwertes von Euro - tragen auch 
alle diejenigen Experten bei, die von Beginn an gegen 
die Einführung von Euro waren, und heute in den ver-
schiedenen Medien mit der Darstellung von Horror 
Szenarien sein baldiges Ende prognostizieren.    
 
Wie in den bisherigen Ausführungen gezeigt wurde, ist 
die heutige Diskussion über die angebliche Eurokrise, 
mit der möglichen Zahlungsunfähigkeit Griechenlands, 
Irlands oder Portugals entstanden. Im Folgenden wer-
den nun die Bedingungen erläutert, die zu Staatsinsol-
venzen führen können.      
 

Bedingungen die zu einer Zahlungsunfä-
higkeit eines Staates führen 
 
Eine staatliche Zahlungsunfähigkeit, d.h. die Einstel-
lung der Zahlungen der Zinsen und der Tilgungen 
eines Kredites entsteht, wenn die Einnahmen des 
Staates aus Steuern, Gebühren, Krediten, Gewinne 
aus staatlichen Unternehmungen sowie aus dem Ver-
kauf natürlichen Gütern (Rohstoffen) nicht ausreichen, 
um die staatlichen Aufgaben und insbesondere die 
fälligen Kreditzinsen und Tilgungen zu bedienen.  
    
Wie erreicht ein Staat diesen Zustand? Um dies zu 
erläutern, wird vorher eine kurze analytische Darstel-
lung aller jenen Umständen, die möglicherweise all-
mählich und letztlich zum Staatsbankrot führen, vorge-
nommen.     
 
Das sogenannte Bruttoinlandsprodukt (BIP) eines 
Staates ist wertmäßig die Summe aller Konsum- und 
Investitionsgüter, die in diesem Land jährlich produziert 
werden. 
 
Das BIP umfasst also den Wert der Konsumgüter 
(C), den Wert der Investitionsgüter (I) und den Wert 
der exportierten (Ex) minus den Wert der importier-
ten Güter und Dienstleistungen (Im). Folgende Glei-
chung stellt formal diesen Sachverhalt dar: 

des Gleichgewichts zwischen Güter- und Geldprodukti-
on anzustreben. Deshalb ist es auch verboten, Kredite 
für die Finanzierung von Staatsdefiziten der Euroländer 
zu gewähren.  
 
Die Kredite an Griechenland oder Portugal sind dem-
zufolge nicht von der EZB gegeben. Daher sind dafür 
keine zusätzliche Euros durch die EZB gedruckt wor-
den. Insofern bestand und besteht, wie wir bereits 
wissen, keine innere oder äußere Abwertungsgefahr 
für den Euro. Die Kreditgeber Griechenlands oder 
Portugals sind fast ausschließlich private Geschäfts-
banken innerhalb und außerhalb der Euroländer oder 
einzelne Wirtschaftssubjekte, die griechische oder 
portugiesische Staatspapiere gekauft haben. Wenn 
nun Griechenland oder Portugal ihren Schuldendienst 
nicht bedienen können, d.h. zahlungsunfähig werden, 
dann sind die Gläubiger gezwungen nicht nur auf ihre 
Zinserträge, sondern auch auf einen großen Teil oder 
sogar auf das gesamte geliehene Geldkapital zu ver-
zichten. Diese Verluste des Kreditkapitals, so schlimm 
und schmerzhaft sie für die Gläubiger auch sind, haben 
aber keine inflationären Auswirkungen und deshalb 
können sie  die Stabilität des Euro nicht unmittelbar 
beeinträchtigen. 
 
Wenn dies so wäre, warum sprechen dann so viele 
Experten, Politiker und die Medien vehement von der 
Gefährdung des Euros durch eine mögliche Zahlungs-
unfähigkeit Griechenlands oder Portugals? Gibt es 
eventuell auch andere, vielleicht nicht ökonomische 
Gründe, die bis jetzt nicht angesprochen wurden, aber 
dafür sprechen?             
 

Mögliche Ursachen der Gefährdung von 
Euro 
 
Ein objektiver ernsthafter Grund, ist die mögliche Insol-
venz mancher privaten Geschäftsbanken aufgrund der 
Zahlungsunfähigkeit einiger Euroländer. Eine solche 
Entwicklung wird nachteilige und unvorhergesehene 
Auswirkungen auf die Liquidität der Volkswirtschaften 
der Euroländer haben. Allein die deutschen privaten 
Geschäftsbanken würden - im Falle einer Zahlungsun-
fähigkeit Irlands und Griechenlands - Verluste in Höhe 
von 180 Mrd. € erleiden.   
       
Daraus wird ersichtlich, wie stark, nicht nur die deut-
sche Volkswirtschaft, sondern alle Volkswirtschaften 
aller Euroländer davon betroffen werden, da das deut-
sche BIP mehr als ein Viertel des gesamten BIP der 
Euroländer ausmacht. Damit wäre sehr wahrscheinlich 
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(1)   BIP = C + I + Ex – Im      
 
Aus einer anderen Sicht, ist das BIP die Summe aller 
Einkommen, die die Produktionsfaktoren, die die  jährli-
che Produktion aller Güter ermöglichten, erhalten ha-
ben. Diese Produktionsfaktoren sind die menschliche 
Arbeit von Arbeitern, Angestellten, Beamten und Unter-
nehmern sowie die Arbeit der sachlichen Produktions-
güter (Kapital, Geldkapital, Grund und Boden). Die 
Einkommen dieser Produktionsfaktoren sind Lohn, 
Gehalt, Gewinn, Zinsen, Miete und Pacht sowie Ren-
ten.  
Der größte Teil dieser Einkommen wird für Konsum-
güter (C) ausgegeben und der Rest der nicht unmittel-
bar konsumiert wird, wird gespart (S).  Somit setzt sich 
jetzt das BIP einer Volkswirtschaft aus dem Wert der 
Konsumgüter und aus dem Wert der Ersparnisse zu-
sammen.      
  
(2)   BIP = C + S      
 
Aus den Gleichungen 1 und 2 kann eine Gleichung 3 
bzw. die 3a abgeleitet werden, die einige bedeutenden 
ökonomischen Schlussfolgerungen ermöglicht: 
 
(3)  BIP = C + I + Ex – Im = BIP = C + S   
 
 oder 
 
(3a)  S = I + Ex – Im  
 
Aus der Gleichung 3a  ist ersichtlich, dass die Erspar-
nisse einer Volkswirtschaft, d.h. der Teil des Gesamt-
einkommens, der nicht konsumiert wird, sämtliche 
Investitionen, die in dieser Volkswirtschaft stattfinden, 
finanzieren.  
 
Darüber hinaus ist auch leicht ersichtlich, dass die 
Ersparnisse auch die Differenz, die sich aus dem Wert 
der exportierten Güter und Dienstleistungen minus den 
Wert der importierten Güter und Dienstleistungen er-
gibt, finanzieren. 
 
Ist diese Differenz gleich 0 (Ex – Im = 0), oder fachlich 
gesprochen, ist die volkswirtschaftliche  Leistungsbi-
lanz ausgeglichen, indem der Wert aller Exporte gleich 
dem Wert aller Importe ist (Ex = Im), dann werden 
sämtliche Ersparnisse ausschließlich für die Finanzie-
rung der Investitionen der Volkswirtschaft dieses Lan-
des verwendet. Es wird also kein Teil dieser Ersparnis-
se ausländischen Konsum oder ausländische Investiti-
onen finanzieren.  

Ist diese Differenz d.h. die Leistungsbilanz positiv, 
dann exportier diese Volkswirtschaft wertmäßig mehr 
Güter und Dienstleistungen als sie importiert (Ex – Im 
> 0). Damit kreditiert diese Volkswirtschaft in Höhe 
dieser Differenz das Ausland.  
 
Somit finanziert (kreditiert) ein Land, welches per-
manent eine positive Leistungsbilanz aufweist, alle 
ausländischen Handelspartner, die dauerhaft eine 
negative Leistungsbilanz haben.  
 
Länder, die zurzeit positive Leistungsbilanz haben, sind 
Deutschland, Niederlande, Japan, China, Süd Korea 
u.a.        
 
Ist die Differenz bzw. die Leistungsbilanz dauerhaft 
negativ (Ex – Im < 0), dann finanziert das Ausland, 
durch Gewährung von Krediten an das Inland, die 
importierten Güter und Dienstleistungen des Inlands. 
Dies bedeutet, dass die Auslandsschulden dieser 
Volkswirtschaft ständig wachsen.  
 
Eine solche Entwicklung der Leistungsbilanz besagt 
auch, dass die Bürger dieses Staates permanent mehr 
konsumieren und investieren als sie insgesamt produ-
zieren können. Sie leben also dauerhaft über ihre 
ökonomischen Verhältnisse, die sie durch Auslands-
kredite finanzieren.  
 
Diese Situation ist auch ein deutliches Zeichen dafür, 
dass diese Volkswirtschaft eine sehr niedrige Wettbe-
werbsfähigkeit hat, die wiederum Folge einer niedrigen 
Produktivität ist. Niedrige Produktivität bedeutet, dass 
diese Volkswirtschaft quantitativ, qualitativ und kosten-
mäßig solche Güter und Dienstleistungen produziert 
und anbietet, die den Anforderungen der Weltmärkte 
nicht entsprechen und deshalb nicht nachgefragt wer-
den.  
 
Das dauerhafte Defizit der Leistungsbilanz, welches 
seine Ursachen, wie erwähnt, in der niedrigen Produkti-
vität und Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft hat, 
enthält auch eine weitere negative Konsequenz.  
 
Aufgrund der niedrigen Produktivität sind auch die 
gesamte Produktion und die Einkommen dieses Lan-
des niedrig. Dies führt wiederum zu entsprechend 
niedrigen Staatseinnahmen mit der Folge, dass auch 
der Staat, um seinen Verpflichtungen nachzugehen, 
Auslandskredite nachfragt. So kommen zu den priva-
ten Schulden auch die Staatsschulden hinzu. Solche 
Länder sind zurzeit Griechenland, Portugal u.a.   
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Senkung der Auslandsschulden beginnen. Dies wäre 
allerdings dann der Fall, wenn es gelingen würde, eine 
positive Leistungsbilanz zu erreichen.     
 
Historische Beispiele von Ländern, denen es gelungen 
ist, mit innovativen Investitionen von Kreditnehmern zu 
Kreditgebern zu werden, sind Deutschland, Japan, 
Niederlande, China, Süd Korea u.a.  
 
Die heutige Schuldensituation mancher Euroländer ist 
so weit fortgeschritten, so dass sie aus eigener Kraft 
kaum eine Staatsinsolvenz verhindern können. Genau 
an dem Punkt scheint heute Griechenland angelangt 
zu sein. Dass Griechenland 2010 die Zahlungsunfähig-
keit nicht erreicht hat, verdankt es den günstigen Kredi-
ten der Troika (Euroländer, Internationaler Währungs-
fond und Europäische Zentralbank). Ein Betrag in 
Höhe von 110 Mrd. € wird in Raten - unter der Erfül-
lung von strengen strukturellen und fiskalpolitischen 
Bedingungen - bis April 2013  an Griechenland verge-
ben. Die Euroländer bürgen für 80 Mrd. € zu einem 
jährlichen Zinssatz von 5,2% und 30 Mrd. € mit einem 
Zinssatz von 3,0% werden von IWF an Griechenland 
vergeben. Dies entspricht für den gesamten Betrag 
einem durchschnittlichen Zinssatz von 4,6%.  
 
Würde Griechenland bei seiner heutigen Verschuldung 
diesen Betrag vom Kapitalmarkt nehmen, dann müsste 
es mindestens einen Zinssatz von ca. 11% zahlen. Ob 
Griechenland letztlich die Zahlungsunfähigkeit umge-
hen kann wird noch erörtert.           
 
Nachdem bis jetzt die allgemeinen Bedingungen, die 
zur Zahlungsunfähigkeit eines Landes führen können, 
erläutert wurden, werden folgende weitere konkrete 
Fragen gestellt:  
 
Werden bei dem heutigen Verschuldungsgrad der 
Euroländer ein oder mehrere Euroländer zahlungsunfä-
hig? und wenn ja, wie muss man innerhalb der Eurozo-
ne wirtschaftspolitisch vorgehen, dass daraus keine 
Eurokrise wird?     
 

Die reale Gefahr der Zahlungsunfähigkeit 
einiger Länder der Eurozone 

 
Die heutige absolute Höhe der Verschuldung einiger 
Euroländer, im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften, zeigt, dass die Gefahr der Zahlungs-
unfähigkeit sehr real ist. Griechenlands öffentliche 
Verschuldung erreichte beispielsweise am Ende 2010 
144% des BIP, d.h. 330 Mrd. €. Auch Italien und Bel-

Aus dem bisher gesagten wird ersichtlich, dass ein 
solcher Zustand nicht sehr lange bestehen kann. Ein-
mal, weil die Auslandschulden bald eine solche Höhe 
erreichen werden, die die Zahlung der Zinsen und die 
Tilgung die Leistungsmöglichkeiten der verschuldeten 
Volkswirtschaft weit übertreffen, und zum anderen, weil 
die Gläubiger von selbst aufhören werden, weitere 
Kredite zu gewähren. Sie werden nämlich sehr schnell 
merken, dass sie letztlich mit Sicherheit die Verlierer 
sein werden.     
 
Die Gleichungen 3 sowie 3a und die daraus abgeleite-
ten Aussagen gelten für alle Volkswirtschaften der 
Welt, die sich am Welthandel mit Sachgütern, Dienst-
leistungen und Finanzmitteln beteiligen. Daher kann 
man zusammenfassend folgende allgemeine Aussage 
formulieren: 
 
Die Volkswirtschaften, die dauerhaft negative Leis-
tungsbilanzdefizite aufweisen, sind die Volkswirt-
schaften die sich dauerhaft gegenüber dem Aus-
land verschulden. Und die Volkswirtschaften die 
permanent Leistungsbilanzüberschüsse erwirt-
schaften, sind die Gläubiger der defizitären Volks-
wirtschaften.  
 

Ist das staatliche Verschuldungsproblem 
lösbar?  
 
Eine Volkswirtschaft kann mittelfristig aus einer Schul-
denfalle dann herauskommen, wenn rechtzeitig begon-
nen wird, die Auslandsschulden mehr für die Finanzie-
rung innovativer Investitionsgüter und weniger für die 
Finanzierung von Konsumgütern zu verwenden. Nur 
durch solche innovative Investitionen können positive 
Wachstumsrate des BIP erreicht werden, die allerdings 
höhere sein müssten als die Wachstumsrate der Schul-
den, wenn der Anteil der Schulden am BIP gesenkt 
werden sollte. Die Anbahnung einer solchen Entwick-
lung wird auch signalisieren, dass die Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit dieser Volkswirtschaft wachsen.  
 
Ebenfalls werden die Weltkapitalmärkte dadurch die 
Information bekommen, dass sich diese Volkswirt-
schaft auf einem Wachstumspfad befindet. Sie werden 
dadurch veranlasst die Kreditierung fortzusetzen. Es ist 
sogar zu erwarten, da nun die Wahrscheinlichkeit einer 
Zahlungsunfähigkeit dieses Landes geringer wird, dass 
jetzt die Kredite mit niedrigeren Zinsätzen vergeben 
werden.  
 
Irgendwann müsste man dann auch mit der absoluten 
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gien liegen zurzeit über 100% ihrer BIP. Die Tenden-
zen sind steigend.  Diese Entwicklungen sind allarmie-
rend. 
 Insofern sind die heutigen europäischen politischen 
Aktivitäten mit den verschiedenen Rettungsszenarien 
wichtig und notwendig. 
 
Die europäischen Politiker müssen allerdings mit ihren 
Entscheidungen die europäische und die Weltöffent-
lichkeit und insbesondere die Geld- und Kapitalmärkte 
überzeugen, dass sie die Währungsunion tatsächlich 
wollen und dass sie über ihre dauerhafte ökonomische 
Notwendigkeit und Vorteilhaftigkeit überzeugt sind.       
 
Bevor wir nun die bisherigen beschlossenen europäi-
schen Entscheidungen hinsichtlich der Stabilisierung 
des Euros kommentieren und bewerten, sollten wir 
vorher kurz noch einmal die Gründe ansprechen, die 
zu der heutigen Eurokrise - Diskussion geführt haben. 
Wie wir bereits wissen sind im Maastricht Vertrag zwei 
Grundentscheidungen hinsichtlich der Gestaltung der 
Währungsunion getroffen worden, die die langfristige 
Existenz und Stabilität des Euro garantieren sollten.      
 
Die erste Regelung war das ausdrückliche Verbot der 
Finanzierung staatlicher Defizite durch Kredite der 
EZB. Damit sollte die Gefahr der Geldproduktion ohne 
die entsprechende Güterproduktion gemieden werden. 
Man hatte dadurch eine automatische systemstabilisie-
rende Regelung geschaffen, die gegen die Gefahr des 
Zerfalls der Kaufkraft und der Abwertung des Euros 
gerichtet ist.  
 
Die zweite genau so wichtige institutionelle Regelung 
des Maastrichts Vertrags, ist das bereits erwähnte 
Verbot der Übernahme von Bürgschaften für Staatskre-
dite von Euroländern durch die EU oder durch die 
Euroländer. Bei strenger Einhaltung dieser institutionel-
len Regelung bewerten ausschließlich die Geld- und 
Kapitalmärkte die Kreditfähigkeit der einzelnen Euro-
länder und übernehmen ausschließlich sie die volle 
Haftung für die von ihnen gewährten Kredite.    
 
Das erste Verbot, mit Ausnahme den indirekten Kauf 
bei privaten Geschäftsbanken von Staatspapieren in 
Höhe von ca. 76 Mrd. € im letzten Jahr (2010), wurde 
von der EZB mehr oder weniger eingehalten. Das 
zweite Verbot (no bail out) wurde aber aus folgenden 
Gründen völlig ignoriert.  
 
Viele private Geschäftsbanken der Eurozone haben 
großzügig und üppig einige südliche Euroländer kredi-

tiert. Wenn die Gläubiger Banken für die gewährten 
Kredite auch die ausschließliche Haftung gehabt hät-
ten, dann wäre die Wahrscheinlichkeit der Überschul-
dung einiger Euroländer sehr gering. Die Gläubiger 
Banken wären nämlich bei der Vergabe von Krediten 
an Ländern mit zweifelhafter Bonität Risiko bewusster 
und deshalb zurückhaltender gewesen.       
 
Auch die Kreditnehmer hätten keine leichten Chancen 
gehabt, billige Kredite zu bekommen, die ihre ökonomi-
schen Leistungsmöglichkeiten übertrafen. Wäre diese 
Regelung tatsächlich eingehalten worden, dann wären 
die heutigen Schuldenländer (und insbesondere Grie-
chenland) gezwungen, anstatt Kredite zu nehmen, die 
sie sehr wahrscheinlich auch nicht bekommen hätten, 
nach eigenen Entwicklungs- bzw. Wachstumsmöglich-
keiten zu suchen. So hätten sie viel rationaler,  zum 
einen die reichhaltigen und vielfältigen europäischen 
Zuschüssen ökonomisch ausgenutzt (was Griechen-
land nicht tat) und zum anderen wären sie gezwungen 
gewesen, die eigenen produktiven Möglichkeiten he-
ranzuziehen, die meines Erachtens sowohl ausrei-
chend gegeben als auch profitabel sind.  
 
Für Griechenland können hier die Handelsschiffwirt-
schaft, Tourismus, Sonnen- und Windenergie, die 
Landwirtschaft und nicht zuletzt das Humankapital 
genannt werden. Diese Bereiche bieten in Griechen-
land Felder von  Investitionsmöglichkeiten, um seine 
Produktivität zu erhöhen, Wirtschaftswachstum zu 
erzielen und letztlich seine Wettbewerbsfähigkeit  zu 
verbessern. Leider wurden alle diese Möglichkeiten 
vernachlässigt bzw. ignoriert, weil die Gläubigern ihrer-
seits, die oben genannten Regelungen des Maastrichts 
Vertrags ohne Sanktionen auch missachtet und den 
Griechen günstige Kredite gewährt haben.  
 

Mögliche Ursachen der heutigen Ver-
schuldungskrise der Euroländer  
 
Im Folgenden werden zwei Hauptgründe dargestellt 
und erläutert, die meines Erachtens primär verantwort-
lich für die heutige Verschuldungskrise mancher Euro-
länder sind.                         
 
Erstens, die Politiker haben nicht nur in Europa, son-
dern weltweit erlaubt (geduldet), dass im Finanzsektor 
manche Geldinstitutionen so groß wurden, dass eine 
mögliche Insolvenz dieser Institutionen die Stabilität 
des gesamten Weltwirtschaftssystems gefährden könn-
te.   
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wertet wurde. Diese positive Bewertung seitens der 
Regierungen stärkte die Hoffnung der kreditgewähren-
den Finanzinstitutionen, dass mindestens ihre Regie-
rungen bei Zahlungsunfähigkeit der verschuldeten 
Länder mit haften würden.              
 

Die heutigen Ereignisse in der Eurozone hinsichtlich 
der finanziellen Rettungsszenarien mancher überschul-
deten Euroländer, bestätigen meines Erachtens unsere 
bewertete Analyse hinsichtlich der erörterten Verhal-
tensweise sowohl der Finanzinstitutionen als auch der 
Euroländer.       
 

Diese Verhaltensweisen haben dazu geführt, dass sich 
die Volkswirtschaften der Eurozone in zwei Lager 
befinden. Im ersten Lager sind die reichen Volkswirt-
schaften, die in der Lage sind, Kredite zu gewähren 
und im zweiten Lager sind die Volkswirtschaften, die 
diese Kredite nehmen. Mit anderen Worten, im ersten 
Lager befinden sich die Volkswirtschaften mit positiven 
und im zweiten Lager die Volkswirtschaften mit negati-
ven Leistungsbilanzen. D.h., dass wir in der Eurozone 
Volkswirtschaften mit relativ hohen und relativ niedri-
gen Produktivitätsniveaus haben.   
 

Die Sackgasse (die Schuldenfalle) Grie-
chenlands  
 
Die überschuldeten Ländern, wie beispielsweise Grie-
chenland mit öffentlichen Schulden von 144% (330 
Mrd. €) des BIP, befinden sich in einer Sackgasse
(Schuldenfalle). Diese Situation veranlasst viele Exper-
te, je nach theoretischer und politischer Grundrichtung, 
zu alternativen Szenarien zukünftiger Entwicklungen.   
    
Es gibt eine Gruppe Ökonomen, insbesondere in 
Deutschland, die von Beginn des Euros an die Auffas-
sung vertraten, dass eine Währungsunion ohne eine 
einheitliche Finanzpolitik nicht lange bestehen kann. 
Die heutige „Eurokrise“ wird von ihnen als Bestätigung 
ihrer Befürchtungen und Prognosen bewertet. Deshalb 
schlagen sie als Lösung unter anderem vor, die Grün-
dung von zwei Eurozonen mit einem Nordeuropäi-
schen und einem Südeuropäischem Euro. Diese soll 
nach dem Muster geschehen: die reicheren Länder 
und die ärmeren Länder der heutigen Eurozone, sollen 
sich trennen und jede Gruppe eine eigene Eurozone 
bilden.  
Dieser extreme Vorschlag wird weder von den Ländern 
der Eurozone noch von der Mehrheit der Deutschen 
ernsthaft in Betracht gezogen. Eine solche Entwicklung 
würde de facto das Ende der Europäischen Union 
bedeuten.  

Mit dem Wissen dieser Bedeutung des Finanzsektors 
für die Funktionsweise des gesamten Wirtschaftssys-
tems, waren diese Institutionen sicher, dass die Staa-
ten niemals einen Bankrott solcher Finanzinstitutionen 
zugelassen hätten. Mit dieser Sicherheit gewährten sie 
– mehr oder weniger  bewusst – unkontrolliert und 
unverantwortlich Kredite, die die Leistungsmöglichkei-
ten mancher Euroländer übertrafen. Damit erzielten sie 

einerseits relativ hohe 
Zinserträge aber gleich-
zeitig waren sie sich, im 
Falle einer Zahlungsun-
fähigkeit dieser Länder, 
der Hilfe des Staates 
ziemlich sicher. 
 
Der zweite und vielleicht 
noch wichtigere Grund 
der großzügigen Kredi-
tierung war die Tatsa-
che, dass ein großer 
Teil dieser Kredite Kon-
sum-, Industrie- und 
Ausrüstungsgüter bei 
den Volkswirtschaften 
nachfragten, aus wel-
chen die Kredite kamen. 
Dies förderte und fördert 
die Wachstumsentwick-
lung und vermehrte die 
Beschäftigungsmöglich-
keiten in diesen Volks-
wirtschaften, was auch 
positiv von den jeweili-
gen Regierungen be-
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Zurzeit befürworten alle Regierungen der Euroländer – 
zumindest in ihren offiziellen Äußerungen –  uneinge-
schränkt den Euro und streben seine langfristige Stabi-
lität an. Allerdings sind die Positionen hinsichtlich der 
wirtshaftpolitischen Methoden, die zu diesem Ziel füh-
ren würden, unterschiedlich.   Mehr oder weniger ist 
allen klar geworden, dass die überschuldeten Länder, 
wie z.B. Griechenland, nicht durch eigene Bemühun-
gen die Schuldenfalle beseitigen  kön-
nen.  
 
Deshalb sind sie der Auffassung, dass 
es selbst die von der Troika beschlos-
senen 110 Mrd. €, die Griechenland bis 
2013 als Kredite bekommen wird, und 
selbst wenn ihre Tilgung bis 2025 ge-
streckt wird, wird es nicht gelingen, die 
griechische Volkswirtschaft zu einem 
solchen Wirtschaftswachstumspfad zu 
bringen, der aus der Schuldenfalle 
heraus führt. Auch alle strengen und 
schmerzhaften finanzpolitischen Maß-
nahmen sowie alle strukturellen Verän-
derungen, die Griechenland durchführt, 
werden bei dieser Höhe der Staats-
schulden wenig helfen. 
 
Eine Lösung, die noch nicht offiziell 
vorgeschlagen wird, aber von Politikern 
in Deutschland hinter geschlossenen 
Türen und von Wissenschaftlern offen 
ernsthaft diskutiert wird, ist eine kontrol-
lierte Insolvenz, die Griechenland vor-
nehmen muss. Eine kontrollierte Insol-
venz bedeutet allerdings mehrere alter-
native Szenarien.  
 

Szenarien der Vermeidung 
einer totalen Zahlungsunfä-
higkeit Griechenlands  

 
Im Folgenden möchte ich drei Szena-
rien nennen, aus welchen eine Variante 
davon, mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit in Griechenland realisiert wird. 
Die ersten zwei Szenarien setzen voraus, dass Grie-
chenland mit seinen Gläubigern verhandeln muss, um 
eine gemeinsame Lösung zu finden, die erstens realis-
tisch ist und zweitens die geringsten Nachteile für 
beide Seiten hat.       
 
Erstens Szenario: Eine Möglichkeit wäre beispielswei-

se, wenn Griechenland mit seinen Gläubigern für min-
destens fünf Jahre - unter strengen finanzpolitischen 
Maßnahmen (z.B. keine Haushaltsdefizite) - eine völli-
ge Aussetzung des Schuldendienstens vereinbaren 
könnte. Dadurch hätte Griechenland  ca. 30 Mrd. € 
jährlich eingespart. Würden diese Mittel zum größten 
Teil investiert, dann wäre ein jährliches Wirtschafts-
wachstum von mindestens 4% des BIP möglich. Am 

Ende der fünfjährigen Periode wären die 
öffentlichen Schulden Griechenlands auf 
ca. 117% anstatt 144% des BIP heute 
geschrumpft. Dieses Szenario würde die  
Gläubiger allerdings mindestens 150 
Mrd. € kosten.           
 
Zweites Szenario: Würde man der 
Auffassung sein, dass das erste Szena-
rio keine nachhaltige langfristige Lösung 
des Schuldenproblems Griechenlands 
wäre, dann könnte man  als eine Alterna-
tive - die sofortige Abschreibung der 
Hälfte der gesamten griechischen 
Staatsschulden vereinbaren. Für die 
Gläubiger würde dies bedeuten, dass sie 
50% (165 Mrd. €) des geliehenen Geld-
kapitals sowie der Zinserträge aus dem 
abgeschriebenen Kapital verloren hätten. 
Die Verluste wären für die Gläubiger bei 
diesem Szenario viel höher als bei dem 
ersten. Für Griechenland hätte dieses 
Szenario den Vorteil, dass sofort nicht 
nur die Staatsschulden von 330 Mrd. € 
auf 165 Mrd. € (auf 72% des BIP) hal-
biert wären, sondern auch die Zins- und 
Tilgungslasten. Griechenland müsste 
dann unter Androhung von strengen 
Sanktionen verpflichtet werden, bis zu 
ihrer totalen Entschuldung keine Haus-
haltsdefizite mehr  in der Zukunft zu 
erzeugen. Zugleich müsste Griechenland 
auch verpflichtet werden, um allmählich 
aus der gegenwärtigen strukturellen und 
konjunkturellen Krise herauszukommen, 
das gewonnene (geschenkte) Kapital in 
Wachstumsbranchen zu investieren.        

 
Drittes Szenario: Kommt man zur keinen Einigung 
hinsichtlich der zwei genannten Szenarien oder zu 
einer anderen ähnlichen Variante, dann wäre sehr 
wahrscheinlich in absehbarer Zeit die totale Zahlungs-
unfähigkeit Griechenlands unvermeidlich.  Sie hätte 
zwar den kurzfristigen Vorteil für Griechenland der 
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negativ. Ich erläutere dies mit einer Bewertung des 110 
Mrd. € relativ günstigen Kredits der Troika, welcher 
Griechenland - nach Erfüllung sehr harten finanzpoliti-
schen und strukturellen Maßnahmen -  bis April 2013 
erhalten soll.  
 
Diesen Kredit bekommt Griechenland von der Troika 
zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 4,6%, anstatt 
von mehr als 11%, die Griechenland heute an die 
Kapitalmärkte hätte bezahlen müssen. Wie noch erläu-
tert wird, wird diese Kredithilfe meines Erachtens, wenn 
man nur bei dieser Maßnahme bleibt, die Zahlungsun-
fähigkeit Griechenlands letztlich nicht verhindern. 
 
In dem verabschiedeten griechischen Haushalt des 
laufenden Jahres 2011, wird davon ausgegangen, 
dass die Zunahme der öffentlichen Verschuldung im 
Jahre 2010  9,4% (32,4 Mrd. €) des BIP betrug. Damit 
betrugen nach den ersten vorläufigen Berechnungen 
die Gesamtschulden Griechenlands am Ende des 
Jahres 2010 330,4 Mrd. € bzw. 144% des BIP. Die 
renommierte Athener Zeitung „to Vima“, geht allerdings 
von einem Defizit in Höhe von 10,6% (36 Mrd. €) und 
von einer öffentlichen Gesamtverschuldung in Höhe 
von 334 Mrd. € (146% des BIP) aus.  
 
Würde man dazu das um ca. 4,3% verminderte BIP 
des abgelaufenen Jahres 2010 zugrunde legen, dann 
sind Defizit und Verschuldung prozentual viel höher, 
als die offiziellen Zahlen, die auf dem BIP von 2009 
basieren, angeben.   
 
Für das laufende Jahr 2011 sieht der griechische 
Haushalt ein Defizit von 7,4% des BIP bzw. 16,5 Mrd. € 
vor. Die Gesamtverschuldung wird damit ca. 347 Mrd. 
€ bzw. 158% des BIP betragen. Für die Zahlung der 
Zinsen allein werden ca. 17 Mrd. € im laufenden Jahr 
erforderlich sein.  
 
Betrachtet man die weitere Entwicklung realistisch, 
dann wird das BIP im Jahre 2012 auch nach den Prog-
nosen der griechischen Regierung, um ca. 2,5% ab-
nehmen, die zusätzliche Verschuldung wird mindes-
tens 13 Mrd. € (6%) und die  Gesamtverschuldung ca. 
360 Mrd. € (165%) betragen.  
 
Selbst, wenn wir annehmen würden, was die Regie-
rung auch erwartet, dass ab 2013 bis 2025 das Haus-
haltsdefizit weniger und  das Wirtschaftswachstum 
mehr als 3% des BIP betragen würden, dann wird die 
Gesamtverschuldung am Ende 2025 mindestens 460 
Mrd. € (146%) und das BIP mindestens 315 Mrd. € 

sofortigen Schuldenbefreiung und damit keine jährli-
chen Mrd. € Belastungen durch die Bedienung der 
Schulden. Langfristig wären allerdings die negativen 
Folgen nicht einschätzbar. Monetäres und sachliches 
Vermögen Griechenlands und seiner Zentralbank im 
Ausland sowie sämtliche Zuschüsse im Rahmen der 
EU-Programme würden sofort beschlagnahmt. Für 
viele Jahre würde Griechenland keine Vermögensge-
genstände im Ausland bilden oder erwerben können 
oder von den Kapitalmärkten Kredite erhalten. Alle 
Importe würden Barzahlungen bedürfen. Hinzu kämen 
auch die moralisch- ethischen Probleme. Griechenland 
und die Griechen würden als Betrüger, Lügner und 
Diebe gelten und würden diskreditiert. 
 
Zugleich würde Griechenland von den anderen Euro-
ländern unter Druck gesetzt die Eurozone zu verlas-
sen, um psychologisch die Stabilität des Euros zu 
schützen, was wahrscheinlich auch tatsächlich gesche-
hen wird.            
 

Ein Vorschlag für eine mögliche Vermei-
dung der griechischen Zahlungsunfähig-
keit:  
 
Ein Staatsbankrott, wie oben angedeutet, ist weder für 
Griechenland noch für das Image der Eurozone wün-
schenswert. Daher stellt sich die Frage, ob die bisheri-
gen Maßnahmen, die getroffen wurden und diejenigen, 
die gegenwärtig in der Diskussion sind,  geeignet sind 
die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands zu verhindern. 
Die Zahlen und die Fakten sprechen, meines Erach-
tens, wie noch kurz erläutert wird, dagegen.   
 
Wie bereits erwähnt, hat die sogenannte Troika 
(Eurozone, IWF, EZB) beschlossen 110 Mrd. € bis April 
2013 als Kredithilfe an Griechenland zu gewähren. 
Außerdem wurde ein wenig später für alle verschulde-
ten Euroländer ein „Rettungsschirm“ (Europäischer 
Stabilisierungsmechanismus) von 750 Mrd. € prophy-
laktisch errichtet. Werden nun diese Maßnahmen aus-
reichend sein, um totale Zahlungsunfähigkeiten von 
Euroländern zu verhindern? Oder werden die soge-
nannten Europapiere (Eurobonds), die zurzeit 
diskusstiert und insbesondere von der griechischen 
Regierung mit Nachdruck gewünscht werden, für die 
Gegenwart und für die Zukunft die endgültige und 
nachhaltige Rettung aus den staatlichen Überschul-
dungen sein? 
 
Was Griechenland betrifft, ist meine Antwort eindeutig 
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betragen. Mit anderen Worten, Griechenland wird 
finanziell vor einer nicht mehr beherrschbaren Situation 
stehen.  
 
Die Lage wird hinsichtlich der Höhe der Verschuldung 
auch dann nicht besser, wenn die Troika beschließen 
würde, die Tilgung der 110 Mrd. € bis Ende des Jahres 
2025 zu strecken. Die Raten der Tilgung würden zwar 
etwas niedriger sein, nicht aber die Höhe der Zinslas-
ten. 
 

Sind die diskutierten Europapiere 
(Eurobonds) die Lösung?  
 
Bei der heutigen Höhe der griechischen Staatsschul-
den  werden meines Erachtens auch die Europapiere 
wenig helfen. Sie werden 
zwar mit einem Zinssatz 
von ca. 4% die jährliche 
Belastung des griechi-
schen Haushaltes etwas 
mindern, die gesamte 
Belastung aber des 
Schuldendienstens wird 
mit einer zweistelligen 
Zahl von Mrd. € weiter 
bestehen bleiben.     
 
Schlussbemerkungen: 
Man darf auch keine 
Illusionen haben und mit 
hohen Wirtschaftswachs-
tumsraten in den nächs-
ten 15 Jahren rechnen. 
Das Jahr 2010, welches 
gerade zu Ende ging, 
hatte nach den ersten 
vorläufigen Berechnun-
gen des griechischen 
Finanzministeriums ein 
Minuswachstum von 
4,3%. Nach den Progno-
sen des Ministeriums ist auch im Jahre 2011 ein Mi-
nuswachstum von 2,5% zu erwarten. Erst im Jahr 2012 
rechnet man mit einer positiven Wachstumsrate von 
1%. 
  
Selbst wenn ab 2013 Wachstumsraten von 3% bis 
3,5% erreicht und die jährlichen Haushaltsdefizite nicht 
die 3% Marke übersteigen würden, würden trotzdem 
die absoluten Schulden weiter steigen.  
 

Würde tatsächlich eine solche optimistische Entwick-
lung realisiert, dann wäre zwar das BIP Griechenlands 
Ende 2025 ca. 315 Mrd. € aber auch die Staatsver-
schuldung hätte die astronomische Zahl von mindes-
tens 460 Mrd. € (148% des BIP) erreicht. Die jährliche 
Belastung an Zinsen und der Bedarf der Erneuerung 
der Schulden würde dann mehr als 40 Mrd. € betragen. 
Da diese mehr als 40 % der Staatseinahmen bedeu-
ten, würde die Staatsinsolvenz unvermeidbar sein.  
 
Deshalb ist die Lösung die übrig bleibt, so schnell wie 
mögliche eine Vereinbarung über eine geordnete Insol-
venz mit den Gläubigern zu treffen. Oder wenn dies in 
den Ohren besser klingt, eine Umstrukturierung, wel-
che Art auch immer, der Schulden vorzunehmen, bevor 
die totale Zahlungsunfähigkeit (Staatsbankrott) mit den 
oben erwähnten Folgen für Griechenland und der 
Eurozone eintritt.               
 
Prof. (em.) Dr. Spiros Paraskewopoulos, Leipzig 
Wirtschaftswissenschaftler 
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Diese Grafiken sind nicht Teil des 
Beitrags von Prof. Dr. Parakewopou-
los. Wir haben sie eingefügt, um die 
Situation Griechenlands in der EU 
vergleichend zu beschreiben. 
Die Redaktion 
 
 
Quellenangabe für alle Grafiken: 
Spiegel-Online, 19.05.2011 
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Hans-B. Schlumm, geboren 1948, 
ist Professor für Deutsche Spra-

che und Kultur an der Ionischen 

Universität Korfu. Er lebt in 
Korfu und Berlin 

 

Andreas Kertscher, geboren 

1949, ist Wirtschafts- und 
Sozialhistoriker, arbeitete lange 

in der Industrie und lebt 

heute in Paderborn und Korfu. 

Jenseits der Tempel und Mythen 

Von Hans-B. Schlumm und Andreas Kertscher 

Deutsche Einwanderung nach Griechenland im 19. Jahrhundert 

siertes, durch die Antike geprägtes Griechenland voller 
Heldengestalten vorgestellt. Von der wirklich chaoti-
schen Situation im gegenwärtigen Griechenland, das 
400 Jahre die türkische Herrschaft ertragen hatte und 
jetzt den Krieg gegen seine Unterdrücker begann, 
wussten sie nichts. Die Freiwilligen sind daran geschei-
tert, dass sie sich an diese unerwartete Situation nicht 
gewöhnen konnten.“ 3) Wegen der üblichen Fokussie-
rung auf Lord Byron wird oft übersehen, dass diese 
Freiwilligen mehrheitlich Deutsche bzw. Deutschspra-
chige waren. Unter den über zehn Jahre später mit der 
Wittelsbacherherrschaft nach Griechenland kommen-
den Militärs und Beamten befanden sich viele, die vor 
der Zensur und Polizeiüberwachung der vormärzlichen 
Restauration in den deutschen Staaten flohen. Einer 
von Ihnen, Ludwig Steub, der 1834 für zwei Jahre als 
Regentschaftssekretär im Gefolge des zukünftigen 
Königs von Griechenland, des bayerischen Prinzen 
Otto, nach Griechenland ging, fasst diese Motivations-
lage schön zusammen: 
 
„Denn es war im lieben Vaterland nicht mehr recht 
behaglich. König Ludwig hatte die freisinnigen Vorsät-
ze, mit denen er den Thron bestiegen, seit Weihnach-
ten 1830 aufgegeben und sich ganz und gar auf die 
andere Seite geschlagen. Darum viel Missvergnügen in 
den gebildeten Schichten, zumal unter den Studenten, 
die so beliebig gepackt, in die Fronfeste gesteckt und 
nach einigen Monaten ungerecht verurteilt oder wieder 
ausgelassen wurden, weil eigentlich nichts gegen sie 
vorliege. … Kurz mich drückte der bayerische Himmel. 
– Da zog nun eines Tages Prinz Otto von Bayern nach 
Griechenland, um König der Hellenen zu werden. In 
jenen Tagen erwachten alle meine philologischen und 
humanistischen Neigungen wieder mit neuer Kraft. Ich 
glaubte zu ahnen, dass ich nicht für mein Vaterland 
geboren sei, dass ich aber in Griechenland gedeihen 
werde.“ 4) 
 
Spätere Ernüchterungen erlitten nicht nur die Mitkämp-
fer der ersten philhellenischen Generation, wenn sie 
feststellen mussten, dass es nicht nur um die Vertrei-
bung der Türken, sondern auch um die Begleichung 
mancher alter Rechnungen ging. Auch die mit Otto 

D 
ie reichliche und häufig zitierte deutsche 
Reiseliteratur über das Griechenland des 
19. Jahrhunderts versucht zumeist in der 
Landschaft und den Ruinen den 

(mitgebrachten) Mythos wieder zu entdecken. „Den 
Autoren der Reiseberichte fällt es schwer, sich von 
ihrer idealistisch grundierten Auffassung des grie-
chischen Altertums zu lösen und die Griechen und 
ihre Kultur unvoreingenommen zu betrachten.“ 1)

Mit dem Aufkommen der Dampfschifffahrt wird es 
breiteren gebildeten Kreisen leichter, die zuvor oft 
monatelange Reise aus Mitteleuropa zu wagen. 
Aber auch ihr Griechenlandbild wird bis in das 20. 
Jahrhundert hinein von derartigen verklärten Auf-
fassungen dominiert, wie sie Dorothea Ipsen in 
ihrer Studie über die Bedeutung der Antike in 
deutschsprachigen Reiseberichten über Griechen-
land um die Wende zum 20. Jahrhundert aufzeigt. 2) 
 

1. 
 
Die philhellenischen Mitkämpfer des Befreiungskriegs 
gegen die Türken brachten dagegen neben Abenteuer-
lust auch ihren Freiheitsdrang mit. In einem jüngst 
erschienenen Aufsatz über die deutschen Freiwilligen 
im griechischen Freiheitskampf resümiert Valerio Fur-
neri: „Die Freiwilligen von 1821-1822 waren offensicht-
lich meist aus Liebe zu Griechenland und mit besten 
Absichten gekommen. Aber sie hatten sich ein ideali-

Lord Byron in mind, it is often overlooked 
that the majority of fighting philhellenes 
after 1821 was of German descent. 
Thereafter King Otto and his Bavarian 
regency brought hundreds of young 
German liberals to Greece, who fled 
censorship and police in ante 1848 
Germany. Some of them stayed in Greece 
although the September revolution of 1843 
expelled most of the foreign officials. Most 
of these scientists and physicians had 
married Greek women, were fluent in 
Greek, became immigrants and 
contributed much to the young Greek 
state’s scientific foundation. 
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» 

gekommenen jungen Liberalen hatten es sich anders 
vorgestellt, einem freiheitsliebenden Volk beim 
Staatsaufbau zu helfen. Denn ihre Ideale fanden sie in 
der sich entwickelnden autokratischen Staatsform nicht 
wieder. 
 
Schon 1838 berichtet der Reisende Karl Friedrich 
Schönwälder von einem größeren deutschen Abendes-
sen in Athen, wo er sich bei anderer Gelegenheit auch 
mit den dort tätigen Architekten Hansen, Schaubert 
und Roß und dem schweizerischen Bildhauer Imhof 
getroffen hatte: „Vielleicht waren unter den jungen 
Landsleuten einige, welche in akademischem Unmuthe 
über politische Einrichtungen ihr Vaterland verlassen 
hatten, um in dem neuerwachten Hellas ihr Glück und 
die Erfüllung ihrer Träume zu suchen. Sie sind bitter 
enttäuscht worden…“ 5) 
 
Trotz der in vieler Hinsicht widrigen Umstände (keine 
geeigneten Wohnungen, ungewohntes Klima, Seuchen 
und Krankheiten…) und der Beendigung der 
„Bavarokratia“6) durch den Septemberaufstand von 
1843 mit der folgenden Entlassung fast aller Ausländer 
und nicht im neuen Griechenland geborenen Griechen 
aus dem Staatsdienst,7) blieben zahlreiche Deutsche in 
Athen.8) Sie waren inzwischen auf dem Weg integrierte 
Einwanderer zu werden, heirateten griechische Frauen 
und tauften ihre Kinder, wie wir am Beispiel der Familie 
Mindler zeigen konnten, selbst noch bei einem zeitwei-
ligen Aufenthalt in Deutschland orthodox.9) 
 
Eine kleine Kolonie solcher Einwandererfamilien be-
fand sich mitten im heutigen Stadtzentrum Athens, 
damals noch eine Randlage. Eine Familienchronik 
schildert die Topografie und die Einwohnerschaft: 
 
„Anton von Lindermayer und Angelika Beniselos beka-
men 10 Kinder… Der Vater baute sich ein schönes, 
großes Haus, mit einem großen Garten an der Ecke 
der Universitäts- und Hippokratesstraße, das bis zu 
unserer Abreise aus Griechenland, im Jahre 1944, 
immer noch stand… Damals gab es nur ein paar ande-

re Häuser in dieser Gegend… Und die Verwandten 
und Bekannten der Großmutter Angelika, die alle ihre 
Stammhäuser zusammengedrängt unter der Burg, der 
Akropolis, hatten, meinten, dass der ‚Doktor‘ doch 
wahnsinnig sei, sich da draußen‘ ein Haus bauen zu 
wollen!... Zusammen mit ihren Freunden, den Nachbar-
kindern Jannis und Markos Mindler, dem späteren 
Führer der Pfadfinder, den Brüdern Manolis und Dimit-
ris Dragumis, dem späteren Schwiegervater der Ama-
ryllis Zannos (Nachbarn der Lindermayers, Anm. der 
Vf.) und den drei Brüdern Rallis (darunter Dimitris, der 
spätere Ministerpräsident) machten sie die Gegend 
unsicher, und ich habe mir oft von Mindlers oder von 
Frau Helene Georgandas, der älteren Schwester der 
Dragumis, oder von Frau Mina Rhasis, der Schwester 
der Rallis, von den Heldentaten meiner Mutter erzählen 
lassen. Kein Baum ist ihr zu hoch gewesen, keine 
Mauer zu glatt. Der ganze große Platz zwischen Uni-
versitäts- und Akademiestraße gehörte der Bande und 
ihren wilden Spielen. Auf der einen Ecke stand das 
Lindermayer-Haus, angrenzend an seinen Garten 
(Hippokratesstraße) das Dragumis-Haus, jetzt der 
Komplex des Lyceums Makris. Auf der anderen Seite 
stand das Horshaus (Hors‘ waren Freunde der Fami-
lie), und zwischen den beiden das später von der Fa-
milie Zannos bewohnte Haus. …weiter oben das Ralli-
haus, schräg gegenüber der jetzigen Akademie, die 
damals noch nicht existierte, das Landererhaus 
(Mindler)… Auf den Bäumen saßen sie versteckt (die 
Kinder, Anm. der Vf.) und bewarfen die Vorübergehen-
den mit Kernen der Pflaumen, die sie behaglich 
schmausten.“ 10) 
 
Die Autorin dieser Zeilen, Ismene Grohmann 11) (1883 
in Athen geboren - 1970), war Enkelin von Anton von 
Lindermayer und dessen o.e. Frau aus altem Athener 
„Adel“ sowie auch der Familie Zannos. Sie heiratete 
den Bergingenieur Georg Grohmann (1875 in Athen 
geboren - 1945), der seinerseits Spross einer deutsch-
griechischen Ehe (Familie Zygomalis) war und von 
seinem Vater Emil (1848-1904) die Leitung des bedeu-
tenden Erzbergbaus auf Serifos übernahm. Die Familie 
führte dieses Unternehmen bis zum Ausbruch des 
zweiten Weltkriegs. 
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Tempel und Mythen 

Ehre der anwesenden Deutschen hielt.“15) 
 
Über den Aufbau eines organisierten Gesundheitswe-
sens und den Beitrag der deutschen Einwanderer 
informiert eine breit angelegte Studie von Marion Maria 
Ruisinger.16) Den großen Einfluss der deutschen Medi-
zin illustriert auch die folgende Begebenheit: „1844… 
machten die Studenten… eine Eingabe an das Ministe-
rium für das öffentliche Schulwesen, in der sie sich 
beklagten, dass der… neue Professor des klinischen 
Lehrstuhles, Konstantinos Maurogiannis, nach dem 
französischen System lehre; deshalb könnten sie ihn 
nicht verstehen, da die Vorlesungen der anderen Pro-
fessoren gewohnt waren, die sich an das deutsche 
System hielten.“17) 
 
Der in Athen begrabene bedeutende Botaniker Theo-
dor von Heldreich (1822-1902) ließ sich 1843 erstmals 
in Athen nieder, war seit 1851 Direktor des Botani-
schen Gartens in Athen und von 1858 bis 1883 Kon-
servator des Naturhistorischen Museums der Universi-
tät Athen,18) er korrespondierte u.a. mit Charles Dar-
win.19) Zur deutschen Kolonie gehörten auch die Ärzte 

Aus den oben erwähnten Kreisen wurden die ersten 
systematischen naturwissenschaftlichen Aufnahmen 
Griechenlands veröffentlicht. Der Beitrag dieser Ein-
wanderer steht den bekannteren Leistungen der Archi-
tekten und Archäologen nicht nach.  
 
Anton von Lindermayer war der Leibarzt König Ottos 
und Mitgestalter des griechischen Gesundheitswesens, 
Naturkundler und Ornithologe Griechenlands.12) Georg 
Horsch kam mit dem Werbecorps als erster Veterinär 

nach Griechenland, heiratete eine Griechin und blieb 
mit seiner Familie in Athen. Xaver Landerer (1809-
1885) war Hofapotheker König Ottos, Professor der 
Chemie an der Athener Universität und am Polytechni-
kum.13) Er war mit Philippos Margaritis (1839-1892) 
Begründer der griechischen Berufsfotografie. 
 
Landerer und Lindermayer gründeten die erste natur-
wissenschaftliche Vereinigung Griechenlands.14) Dar-
über berichtet 1840 der deutsche Archäologe Carl 
Otfried Müller: „Roeser hatte eine Sitzung der naturhis-
torischen Gesellschaft veranstaltet, worin Villari und 
der hiesige Pharmazeut, Landerer, Daguerrotype 
machten und ein alter Herr, Levkias, eine Rede zur 
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Bernd Roeser, der ebenfalls zeitweise Leibarzt König 
Ottos und Gründungsmitglied der Naturhistorischen 
Gesellschaft war, und Heinrich Treiber, der als Philhel-
lene der ersten Generation 1822 nach Griechenland 
gekommen war. Er gehörte zu den Ärzten, die den 
todkranken Lord Byron behandelten und auch seine 
Obduktion vornahmen. Später wirkte er aktiv am Auf-
bau des griechischen Gesundheitssystems mit.20) Auch 
zu nennen ist der in Athen als Sohn des Bankiers 
Julius von Hößlin geborene Rechtsanwalt Konstantin 
von Hößlin (1844-1920), der von dem Buchhändler 
Wilhelm Barth als der „Vertrauensmann aller Deut-
schen“21) bezeichnet wird und der auch häufiger in dem 
Briefwechsel zwischen Joseph Mindler und Ludwig 
Steub erwähnt wird.22) Er wurde 1910 zum Präsidenten 

der griechischen Abgeordnetenkammer gewählt. Der 
Direktor der Athener Sternwarte war Julius Schmidt 
(1825-1884); er kam 1858 nach Athen und wird von 
Wilhelm Barth als ein sehr geselliger, kommunikativer 
Mensch innerhalb der Gesellschaft Philadelphia be-
schrieben.23) 
 
Der Architekt Ernst Ziller (1837-1923) zieht 1861 erst-
mals nach Athen und bleibt ab 1868 bis zu seinem Tod 
dort. 1872 bis 1882 war er Professor am Polytechni-
kum und ab 1884 Direktor für öffentliche Bauten. Zu 
seinen Werken zählen das Archäologische National-
museums, das Haus und das Grabmal seines Freun-
des Schliemann, die Nationalbank, sowie die Rekon-
struktion des Panathinaikon-Stadion für die Olympi-
schen Spiele von 1896, wie auch zahlreiche Villen und 

das o.e. Landererhaus sowie hunderte weiterer Gebäu-
de in Griechenland.24) Im Jahr 2010 widmete die Natio-
nalgalerie in Athen ihm eine große Ausstellung mit 
umfangreichem Katalog.25) 
 
Dieser Personenkreis ist der Kern einer Gruppe von 
Einwanderern, die sich im Athen der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts integrierte, In ihren Lebensläufen 
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Ausführlich beschreibt den Prozess der Assimilation 
der ursprünglich deutschsprachigen Bevölkerung des 
bayerischen Dorfes der Sprachwissenschaftler Eduard 
Engel gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die deut-
schen Namen finden sich noch, Deutschkenntnisse bei 
der Jugend kaum mehr: „Der Bierwirt Herr Fix, der 
angesehenste Bewohner Heraklions, spricht noch 
vollkommen gutes Bayerndeutsch; aber daneben 
auch… ebenso vollkommenes Griechisch. Der Name 
‚Fix„ hat in Athen einen guten Klang, denn der ‚alte Fix„, 
der Vater unseres Wirtes, ist der eigentliche Erfinder 
der Bierverbreitung und des Biertrinkens im attischen 
Lande.“29)  
 
Leider sind die Hinweise auf die deutschen Einwande-
rer in den Reiseberichten der Zeit sehr karg. Seltene 
und daher sehr wertvolle Informationen enthält der 
Reisebericht von Emil Pirazzi, der 1856/57 Griechen-
land bereiste, und dessen Bericht in zahlreichen Fort-
setzungen 1862 in dem Morgenblatt für gebildete Leser 
unter dem Titel „Das alte und das neue Athen“ er-
schien. Dort heißt es:  
 
„Die deutsche Colonie in Athen ist immer noch ziemlich 
ansehnlich, und trotz der Vertreibung der „Strafbayern“ 
aus Griechenland im Jahre 1837 sind es doch noch 
hauptsächlich des Königs Landsleute, die sich aus 
Deutschland hier dauernd angesiedelt haben. Obgleich 
die griechische Missgunst manchen verdienten Deut-
schen aus Amt und Würden hinausgebissen und ihm 
den Aufenthalt in diesem Land verleidet hat, so finden 
sich unter Beamten und Angestellten, so wie unter den 
Personen des Hofhaltes doch noch viele deutsche 
Namen. Die königliche Hofapotheke nächst dem 
Schlosse wurde z.B. zu jener Zeit von drei deutschen 
ausschließlich geleitet, unter denen der joviale und 
liebenswürdige, auch in weiteren Kreisen gekannte X. 
Landerer, zugleich Professor der Chemie an der Uni-
versität, obenan steht.“ 
 
Die „Philadelphia“ besteht größtenteils nur aus einfa-
chen Bürgersleuten, Handwerkern u.a., und wer nicht 
mit zu großen Ansprüchen herkommt, wird sich hier im 
Kreise seiner Landsleute ganz gut unterhalten. ......  
Bei deutschem Bier und Tabak sitzen da äußerst ge-
mütliche und harmlose, zum Teil auch recht verständi-
ge Leute auf Bänken um die langen Schenktische, 
Gevatter Schneider und Handschuhmacher, Hofsattler 

spiegelt sich die gesellschaftliche Situation des damali-
gen Athen und das Aufeinanderprallen deutscher und 
griechischer Lebensvorstellungen. 
 
Zu einer Würdigung der deutschen Einwanderer gehört 
neben den Wissenschaftlern auch die Erwähnung der 
zahlreichen Gewerbetreibenden: so z.B. der Brauerei-
gründer Fix sowie etwa die deutschen Buchhändler 
Wilberg, Hirst, Barth und Beck. Aus dieser Buchhand-
lung entstand die heutige Verlagsbuchhandlung 
Eleftheroudakis. Darüber hinaus gab es das von Otto 
gegründete „bayerische Dorf“ im heutigen Athener 
Stadtteil Irakleio, in welchem sich Handwerker und 
Bauern ansiedelten. 
 
Das sogenannte bayerische Dorf entwickelte sich aus 
der Militärkolonie Arakly oder Erakli, die 1837 auf Dek-
ret Ottos gegründet wurde. Dort wurden entlassene 
Soldaten, Handwerker und Bauern auf den zumeist 
unbebauten Ländereien eines Staatsgutes angesiedelt. 
In den 40er Jahren wurde in der Mitte der Ansiedlung 
nach den Plänen des Architekten Hansen die Sankt 
Lukas Kirche mit Pfarrhaus errichtet, aber keine Schu-
le. Durch Heirat mit katholischen Griechinnen von den 
ägäischen Inseln assimilierte sich die deutsche Bevöl-
kerung allmählich. Aus diesem Dorf ging die Bierbrau-
erdynastie Fix 26) hervor. Das Dorf versorgte auch viele 
Jahrzehnte die Athener Deutschen mit Lebensmitteln. 
„Die Kolonisten bauten einen guten Wein und ver-
mengten ihn nicht mit Harz wie ihre Nachbarn. Ihre 
Frauen verstanden es, der Wirtschaft ein deutsches 
Aussehen zu geben, und noch lange lieferten sie But-
ter, Wurst und Schinken an die Athener Deutschen.“27) 
Zugleich war dieses Dorf auch Ausflugsziel, in einem 
Bericht aus den 1920er Jahren heißt es: „Alljährlich an 
einem Sonntag im Monat Oktober ziehen so ziemlich 
alle Deutschen Athens hinaus in das ehemals deut-
sche Dorf Herakleion in Attika, wo, der Überlieferung 
gemäß, eine regelrechte deutsche Kirchweih abgehal-
ten wird. Zwar hat sich der deutsche Charakter dieses 
Dorfes von Jahr zu Jahr vermindert, nur noch ein paar 
alte Weiblein sind da, die sich der deutschen Sprache 
erinnern, aber noch laufen blonde Kinder mit blauen 
Augen herum, denen aber nur das Griechische geläu-
fig ist.“28)  
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26  vgl. Rudolphos Wilhelm Fix: Die Geschichte der Familie Fix aus 
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und Hofschuster, kannegießernd, Solo und Sechsund-
sechzig spielend und Die Augsburger Allgemeine stu-
dierend, das es eine Lust ist, und ich saß einen langen 
Abend recht behaglich unter ihnen, erzählte vom alten 
Vaterland und ließ mir von ihrem neuen verzählen.“ 30)  
 
Einer der wenigen nicht romantisierenden Reiseschrift-
steller, der schon erwähnte Ludwig Steub, der in den 
1880er Jahren erneut Griechenland, diesmal als Tou-
rist, bereist, berichtet zwar anschaulich über Athen, 
vermeidet es aber, die deutsche Kolonie näher zu 
beschreiben:  
 
„Die Deutschen in Athen! Auch eine würdige Aufgabe, 
welcher aber der Wanderer (gemeint ist Steub selbst, 
die Vf.) sich ebenso entzieht, wie er eine eingehende 
Behandlung seiner Landsleute in Constantinopel um-
gangen hat. Doch kann er hier ebenso sagen wie dort, 
dass er von diesen Männern sehr wohlwollend aufge-
nommen, freundlicher Ansprache und mancher ehren-
den Aufmerksamkeit gewürdigt worden ist. Reliquien 
aus seiner Zeit sind sehr wenige übrig geblieben, dar-
unter Herr Dr. Landerer, der mit König Otto als Vor-
stand der Hofapotheke ins Land gekommen, in dieser 
Würde immer sehr fleißig geforscht und gearbeitet und 
manche schätzbare Monographie geschrieben hat, ein 
wegen seines menschenfreundlichen Wesens vielge-
liebter Mann, noch gesund und rüstig, wenn auch hoch 
in Jahren. Wie einen alten Freund, obwohl er den 
Wanderer früher nie gesehen, nahm mich Herr Dr. 
Bernhard Ornstein auf, der auch vor Zeiten mit mir in 
Griechenland gewesen, aber nie mit mir zusammenge-
kommen ist. ... Dr. Ornstein hat mehrere hochge-
schätzte Abhandlungen ethno- und geographischen 
Inhalts veröffentlicht. Er ist ein sehr umgänglicher und 
liebenswerter Landsmann, und da er das baierische 
Nationalgetränk längst auch zu dem seinigen erhoben, 
so kamen wir des Abends öfter bei Bernoudakis oder in 
der Synantesis zusammen.“31) 
 
„Nicht als Forscher tritt er auf, um das Reich des Wis-
sens zu vermehren, sondern als leicht zufriedener 
Tourist, um etliche schöne Erinnerungen heimzubrin-
gen.“ und weiter „Ein Wahrzeichen des neuen Athens 
sind die unzähligen Kaffeehäuser, die an der Haupt-
straße ganz glänzende, in den Nebengässchen mehr 
ärmliche Locale einnehmen. Da fast immer die Sonne 
scheint, so stehen die Tischchen und die Stühlchen 

fast immer auf den Trottoiren oder auf den öffentlichen 
Plätzen, wie sie denn den Verfassungsplatz fast zur 
Hälfte einnehmen. Das wahre Leben geht freilich erst 
am Abend auf, wo auch die Zeitungsbuben erscheinen 
und die frischen Blätter mit einem Geschrei ausbieten, 
das schwer zu überhören ist. Zugleich stellen sich 
zahllose Lustros ein, d.h. kleine, höchst zwölfjährige 
Jungen, welche, wie in Italien, die Stiefel, die allerdings 
immer staubig sind, um fünf Lepta (Centimes) wieder 
hell und glänzend zu machen streben.“32) 
 
Der dänische Reisende Ferdinand von Krogh be-
schreibt in seinem Reisebericht die deutsche Kolonie, 
das gesellige Leben in der deutschen Gesellschaft 
Philadelphia: „Seit Anfang der dreißiger Jahre besteht 
in Athen eine s. g. Deutsche Colonie, deren Reihen 
freilich sich immer mehr lichten... Die gedachte Gesell-
schaft (Philadelphia, die Vf.) besitzt ein eigenes Haus 
und somit ein Vermögensobjekt. In den Zimmern der 
ersten Etage liegen einige Deutsche Zeitungen, wie die 
„Augsburger Allgemeine“, und in den unteren Räumen 
des geräumigen Hauses versammelt man sich, um die 
Winterabende mit Kartenspiel und dergl. abzukürzen. 
In dem Garten ist eine Kegelbahn... Außerdem findet 
nachmittags zwischen 5-7 ein fester Stock in einem 
Bierlocale sich zusammen, um bei guten Triester oder 
Wiener Bier, das hier vom Fass geschenkt wird, ein 
Stündchen zu plaudern.“33) 
 
Die im 19. Jahrhundert sehr populäre schwedische 
Autorin Fredrika Bremer, erwähnt in ihrem Reisebericht 
über Griechenland Ende der 50er Jahre die deutsche 
Kolonie und hebt daraus besonders den Direktor der 
Athener Sternwarte, Julius Schmidt, den Biologen 
Theodor von Heldreich und den Arzt Bernd Röser 
hervor. Röser beschreibt sie als einen guten Philanth-
ropen, „gleichermaßen beliebt bei Griechen wie bei 
Deutschen.“34) „Meine angenehmsten Gesprächsaben-
de verbrachte ich im Kreise unserer deutschen Freun-
de, mit Herrn von Wendtland, dem Freund des griechi-
schen Königs und dem sehr intelligenten Astronomen 
J. Schmidt...“35) 
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Athen ansässigen Buchhändler-Familie... Das Archäo-
logische Institut war das geistige Zentrum des 
Deutschtums... Die für mich menschlich wertvollste 
Bekanntschaft in Athen war wohl die des greisen Bota-
nikers Theodor von Heldreich... Heldreich bewohnte 
mit Frau und Tochter ein kleines Haus am damals 
nordwestlichen Rand der Stadt in der Ebene, gegen 
den Peleponnes Bahnhof hin.“37) Der jüngste Sohn 
Joseph M. Mindlers, Markos Mindler (s.u.), heiratete 
später diese Tochter Heldreichs.38) 
 

2. 
 
Aus der Kerngruppe dieser Deutschen haben wir bis-
her nur die Biografie und das Wirken Joseph M. Mind-
lers (1808-1868) genauer erforscht. 
 
Der in Wertingen bei Augsburg geborene Mindler 
kommt nach aus finanziellen Gründen abgebrochenem 
Jurastudium 1834 mit dem bayerischen Werbecorps, 
das den jugendlichen König Otto nach Griechenland 
begleitete, nach Athen, wechselt kurz nach der Ankunft 
in die Regentschaftsverwaltung und heiratet 1840 die 
Griechin Eleni Eliaki Renieris, die aus einer angesehe-
nen Familie kretischer Herkunft entstammte.  
 

Röser findet auch eine sehr positive Erwähnung in der 
sonst der Bayernherrschaft gegenüber sehr kritischen 
Ludwig-Biografie von Johann Nepomuk Sepp „Wie die 
Heuschreckenschwärme kamen sie angezogen, um 
Land und Volk aufzufressen (die Bürokraten, Anm. der 
Vf.)… Aus dem Kreise der Bureaumenschen ragt die 
Gestalt des königlichen Leibarztes Dr. Röser erfreulich 
hervor, welcher bei Minister-Rang und -Gehalt als 
Almosenier des Königs mit dem armen Volk verkehrte, 
und nach vierunddreißigjähriger Amtsverwaltung völlig 
unbemittelt starb.“36) 
 
Der bedeutende Geograph Alfred Philippson, der Ende 
des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausführli-
che geographische Forschungen in Griechenland 
betrieb, beschreibt einige Deutsche, die zu dieser Zeit 
in Athen lebten. „Als Zeichner war ein Herr Wilberg am 
Institut (gemeint das Deutsche Archäologische Institut, 
die Vf.) tätig, ein auffallend schöner junger Mann aus 
einer deutschen, schon seit der Zeit König Ottos in 
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Dionyssios Solomos (1798-1857)  

Nach dem Aufstand vom 3. September 1843, mit des-
sen Zielen, der Errichtung einer konstitutionellen Mo-
narchie, Mindler sympathisierte, musste er mit seiner 
Familie nach Bayern zurückkehren. Dort hatte er ver-
schiedene untergeordnete Verwaltungsposten inne, die 
ihn weder geistig ausfüllen noch materiell absichern 
konnten. Wolf Seidel, der in seiner umfangreichen 

Studie über die Bayern in 
Griechenland Mindler aller-
dings nicht einmal erwähnt, 
bemerkt zu der schwierigen 
Lage der Rückkehrer: „Die 
Heimat… hatte auch für die 
Heimkehrer weder ehrenvolle 
noch einträgliche Posten und 
speiste die Griechenländer 
meist mit kleinen Beam-
tenstellen ab.“39) 
 
Verschiedene Bittgesuche 
Mindlers um Beförderung 
dokumentieren die bedrücken-
de finanzielle Lage, in der sich 
die Familie während ihres 
mehr als zehnjährigen Aufent-
halts in Bayern befand. Trotz 
dieser schwierigen wirtschaft-
lichen Situation entwickelte 
Mindler weitere rege geistige 
Aktivitäten, von denen seine 
Übersetzung der Solomos‟-
schen „Hymne an die Freiheit“ 
ein hervorragendes Beispiel 
gibt. Der Komponist Nikolaos 
Mantzaros hatte im Dezember 
1844 sein Partiturmanuskript 
der von ihm vertonten Hymne 
mit einer Widmung an König 
Otto geschickt. 
 
Zu dieser Zeit hatte Mindler 
eine Stelle als Sekretär bei 
der Landesregierung Nieder-
bayern in Landshut angetre-
ten. Nach dem Septemberauf-
stand von 1843 entschloss 
sich Otto, das Manuskript zur 
Begutachtung auf dessen 
„politische Korrektheit“ an den 
Hof in München zu schi-
cken.40) Hier wurde das Manu-
skript an Mindler nach Lands-

hut weitergeleitet, der als sehr guter Kenner der neu-
griechischen Sprache ausgewiesen war. Rätselhaft 
bleibt, warum Mindler seine Übersetzung später nicht 
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1847 ließ er sich wegen eines geplanten Griechenland-
aufenthaltes beurlauben. Sein Aufenthalt in Athen ist 
durch das Tagebuch der Christiana Lüth, der Frau des 

persönlichen Seelsorgers der griechi-
schen Königin Amalia belegt.44) Dort 
heißt es in einem Eintrag vom 14. Okto-
ber 1847: „Mindler ist aus Deutschland 
zurückgekehrt, ihm geht es schlecht und 
er sucht nach einer Anstellung in diesem 
Land, das ihm zum Land der Verheißung 
geworden ist.“45) Mindler scheiterte mit 
diesem ersten Versuch, Stenographie in 
Griechenland zu lehren. Im entsprechen-
den Kapitel des Stammbuches des 
Gabelsbergerschen Systems wird von 
„einem verunglückten Versuch im Jahre 
1848“ gesprochen.46) 
 
Mindler kehrte wieder nach Bayern 
zurück und trat Anfang 1849 den Dienst 
als zweiter Sekretär bei der Eisenbahn-
bau-Kommission in München an. Ein 
weiterer beruflicher Aufstieg blieb ihm 
jedoch trotz einflussreicher Fürsprachen 
durch den griechischen König Otto und 
den Bruder des bayerischen Königs, 
Prinz Adalbert, dessen Griechischlehrer 
Mindler war, verwehrt.  
 
So kam Mindler Anfang 1856 in der 
Hoffnung auf eine bessere Zukunft nach 
Athen zurück und seine Familie folgte 
ihm wenige Monate später. Er wurde als 
Professor für Stenographie mit einem 
Monatsgehalt von 200 Drachmen an das 
Polytechnikum berufen. Laut Kostas I. 

Biris war dies zu jener Zeit das höchste Professorenge-
halt, in der Regel bewegten sich die damaligen Profes-
sorengehälter zwischen 80 und 100 Drachmen. Diese 
bevorzugte Behandlung von Mindler führt Biris auf 
Mindlers gute Beziehungen zum Hof zurück.47) Richtig 
ist, dass sich König Otto schon für Mindler einsetzte, 
als der noch in München tätig war. Zu vermuten ist 
auch, dass sich der persönliche Seelsorger der griechi-

veröffentlichte. Denn sie war zu der Zeit die einzige 
vollständige deutsche Übersetzung der Hymne an die 
Freiheit. Sie ist darüber hinaus bis heute die einzige 
vollständige Übersetzung der komplet-
ten mehrstimmigen Partitur. 41) 
 
Im Jahre 1823 hatte der junge Dichter 
Dionysios Solomos auf seiner Heimatin-
sel Zakynthos das 158 Strophen umfas-
sende griechische Freiheitsgedicht „Die 
Hymne an die Freiheit“ verfasst. Aus 
dem Geiste der Dichtung der Freiheits- 
oder Befreiungskriege des erwachenden 
Nationalismus des frühen 19. Jahrhun-
derts wird die neue Nation aus der Ge-
walt des Kampfes geboren.  
 
Die erste auszugsweise Übersetzung 
entstand im „Goethekreis“, verfasst von 
Johann Heinrich Friedrich Schlosser, 
einem entfernten Verwandten und 
Freund Goethes.42) Bis zum Jahre 1842 
erschienen noch drei weitere auszugs-
weise Übersetzungen.43) Mindlers Nach-
dichtung, inspiriert von der deutschen 
Lyrik der Befreiungskriege und den 
Griechenlandgedichten Wilhelm Müllers 
kommt in Rhythmus und Musikalität 
dem Original sehr nahe. 
 
Ein weiterer wesentlicher Tätigkeitsbe-
reich Mindlers war die Stenographie, die 
er schon 1832 während seines Studi-
ums von deren Erfinder Franz Xaver 
Gabelsberger erlernt hatte. Nach seiner 
Rückkehr nach Bayern beschäftigte er 
sich mit der Übertragung der Gabelsbergerschen Ste-
nographie auf die neugriechische Sprache. Im Herbst 

41  Hans-B. Schlumm, Andreas Kertscher, Konstantinos Zervopoulos 
(Hg.): Joseph M. Mindler, Hymne an die Freiheit, Die erste voll-
ständige deutsche Übersetzung der Hymne von Dionysios Solo-
mos zu Musik von Nikolaos Mantzaros. Paderborn 2010 passim 

42  Diese Übersetzung erschien 1825 anonym mit dem Titel 
„Neugriechische Volkslieder“ als Privatdruck mit dem Vermerk „Als 
Manuskript für Freunde gedruckt“. 

43  Zwei vollständige, zeitgenössische deutsche Übersetzungen liegen 
erst seit wenigen Jahren vor, und zwar in: Hans Peter Drögemül-
ler: Die Freiheit der Griechen und ihres Sängers Solomos. Köln 
1999. Und: Dionysios Solomos: Werke. Übersetzt und kommentiert 
von Hans Christian Günther. Stuttgart 2000 

44  Christiana Lüth: In Athen von 1847-1848. Ein unveröffentlichtes 
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laou-Kristensen (gr.). Athen 1991 
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46  Stammbuch des Gabelsbergerschen Systems, Herausgegeben 
vom Internationalen Stenographenverbande Gabelsberger. Wol-
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47  Kostas I. Biris, Geschichte des Nationalen Metsowio Polytechni-
kums 1836-1916 (gr.). Athen 1957. S. 109 
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schen Königin Amalia, Heinrich Friedrich Lüth, mit dem 
Mindler freundschaftlich verbunden war, für Mindler bei 
Hofe einsetzte. Einen weiteren einflussreichen Für-
sprecher besaß Mindler in der Person des mit ihm 
verwandten Professors Markos Renieris (1815-1897), 
Neffe des Mitglieds des Staatsrats und Senators Niko-
laos Renieris (1758-1847).48) 
 
Schon 1859/60 hatte er die Vorlesungen von Markos 
Renieris, der zu dieser Zeit an der Juristischen Fakultät 
ein bedeutender Lehrer für französisches und verglei-
chendes Recht war, stenographisch mitgeschrieben 
und sie dann als Skript herausgegeben. So fand die 
Stenographie zunehmend Anerkennung, Mindler wurde 
zum Leiter des königlichen stenographischen Büros im 
griechischen Parlament ernannt. Der Parlamentssteno-
grafie ist die historiografische Erschließbarkeit der 
politischen Debatten jener Jahre zu verdanken. 
 
Aus seinem Schriftwechsel mit Ludwig Steub 49) aus 
den letzen Jahren vor seinem Tod geht hervor, dass er 
die prekäre finanzielle Lage seiner Familie nach sei-
nem Ausscheiden aus dem Amt auch mit privatem 
Sprach- und Musikunterricht zu verbessern suchte. So 
unterrichtete er auch die Tochter seines Weggefährten 
Lindermayer.  
 
Joseph M. Mindler starb am 10. Oktober 1868. 
 
Zwei seiner Söhne setzten sein Werk fort: Ioannis 
Mindler übernahm das Amt seines Vaters und lehrte 
von 1877-1887 ebenfalls Stenographie am Polytechni-
kum. Markos J. Mindler arbeitete ab 1886 als Parla-
mentsstenograph und leitete das stenographische Büro 
bis 1937. Wegen dessen großer Verdienste Joseph M. 
Mindlers errichteten seine Schüler ihm eine Marmor-
büste, die noch heute im griechischen Parlament steht. 
Trotzdem geriet Mindler schon bald in Vergessenheit. 
Lediglich einige lexikalische Erwähnungen und seltene 
Verweise in der deutschsprachigen Fachliteratur erin-
nern an ihn. 
 
Der Nachlass Joseph M. Mindlers und der seiner Söh-
ne ist vermutlich bei den Dekemvriana, den Dezember-
ereignissen des Jahres 1944, zerstört worden, bei 
denen die britischen Truppen den Widerstand der 
griechischen Linken in Athen nach wochenlangen 

heftigen Straßenkämpfen brachen. Das als prächtig 
beschriebene Haus Markos J. Mindlers in der Athener 
Patission-Straße wurde dabei zerstört.50) Erhalten ist 
dessen Familiengrab auf dem Ersten Athener Friedhof. 
 
Ihn und seine Zeit- und Schicksalsgenossen der deut-
schen Einwanderung nach Griechenland der Verges-
senheit zu entreißen und damit ein wissenschaftlich 
gesichertes und belastbares Bild der deutsch-
griechischen Kulturbeziehungen zu zeichnen, macht 
eine größer angelegte Forschung in verschiedenen 
Archiven, vor allem in Bayern und in Griechenland, 
erforderlich. Daneben gilt es auch die Reiseberichte 
der Zeit und weitere Quellen wie Zeitungs- und Zeit-
schriftenartikel systematisch nach weiteren Informatio-
nen zu unserer Thematik zu untersuchen.       
 
Hans-B. Schlumm, Korfu/Berlin  
und Andreas Kertscher, Korfu/Paderborn 

 

sh. Hans-B. Schlumm, Andreas Kertscher: a.a.O. 
Dies geht aus einer Mitteilung von Stefos Alevras hervor, der die 
Geschichte der griechischen Pfadfinderbewegung recherchiert, die von 
Mindlers Sohn Markos Joseph Mindler (1860-1957) begründet wurde. 
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Bildenden Kunst und setzt in seinen Gemälden ein 
neues Licht auf die einst geheimnisvollen Silbenzei-
chen. Dabei transkribiert er nicht nur archaische Texte, 
beispielsweise von Homer, sondern auch moderne 
Lyrik in die Linear-B-Schrift. 
 
„Linear-B…ist….das wichtigste einheimisch-euro-
päische Schriftsystem, das vor der Einführung alpha-
betischer Schreibweisen aus Kleinasien in Gebrauch 
war. Es ist gleichzeitig die einzige Silbenschrift für eine 
bekannte europäische Sprache“, merkt Harald Haar-
mann in dem Werk „Universalgeschichte der Schrift“ 
an. Nikos Samartzidis, der bescheidene, freundliche 
und tiefsinnige Mensch, hat diese mykenische Schrift 
als archäologischer Laie erlernt und tauscht seine 
Erkenntnisse und sein künstlerisches Schaffen inzwi-
schen mit führenden Mykene-Forschern aus, so bei-
spielsweise mit Prof. Tom Palaima von der Texas-
Universität in Austin,  in dessen Fakultäts-Flur auch die 
Bilder aus Rüsselsheim hängen, wo der Künstler heute 

D 
em jungen britischen Architekten Michael 
Ventris gelang 1952, was Archäologen in 
aller Welt über Jahrzehnte Kopfzerbre-
chen bereitet hatte: die Entschlüsselung 

der Schriftzeichen auf Tontäfelchen aus der myke-
nischen Blütezeit. Erst seine geistige Leistung 
erhellte die mykenische Kultur, denn auf den in 
Knossos, Pylos, Mykene und Theben ausgegrabe-
nen tönernen Dokumenten, die in der Stunde der 
Zerstörung der Paläste zufällig gebrannt wurden, 
offenbarte sich eine vielschichtige Gesellschaft, die 
bis etwa 1200 v. Chr. ihre Macht und ihren Glanz 
entfaltet hatte, bevor das sogenannte dunkle Zeital-
ter danach über 400 Jahre lang jegliche Schrift vom 
griechischen Boden verschlang.  
 
Der griechische Künstler Nikos Samartzidis, vom 
Mythos der Schrift fasziniert und infiziert, reichert nun 
diesen uralten „Schatz“ der mykenischen Archäologie 
und Mythologie mit einer neuen Dimension an: der 

Nikos Samartzidis 

Von Peter Völker 

Die mykenische Linear-B-Schrift in ein künstlerisches  
Licht gesetzt 

Labyrinthoio Potnia:  Acryl auf Leinwand, 86 Φ 144 cm, 2010, Text: Jannis Ritsos 

Σέχνες, Πoλιτισμός / Kunst, Kultur 
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Nikos Samartzidis 



Weiße Segel,  Acryl auf Leinwand, 20 Φ 60 cm, 2006. Text: G.Seferis.  

Reithron, Acryl auf Leinwand, 35 Φ 90 cm, 2006. Text: Homers Odyssee, Α - 145» 

Citrus,  76X189 cm,  Akrylfarben auf Jute,  2008. 
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Reithron, Acryl auf Leinwand, 35 Φ 90 cm, 2006. Text: Homers Odyssee, Α - 145» 

Nikos Samartzidis 
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lebt (http://www.utexas.edu/research/pasp/news.html). 
„Der griechische Kunstmaler vereint in seinen Werken 
zeitgenössische Lyrik mit der Zeichensprache der 
mykenischen Silbenschrift zu einem gestalterischen 
Spiel fesselnder Formenmagie“, schreibt der Hanauer 
Kunstmaler Yochen Schwarz. Und der Kunsthistoriker 
Dr. Peter Forster analysiert seine Werke wie folgt: „Für 
ihn lebt nicht nur die Erinnerung der alten kretischen 
Schriften weiter, sondern dieses Vermächtnis ist ein 
Katalysator seiner heutigen Arbeiten.“ 
 

Von der chinesischen Kaligrafie  
zu Linear-B 
 
Der Maler und Kunstpädagoge Justus Schmalhausen 
interpretiert die Linear-B-Werke von Nikos Samartzidis 
„wie Ausgrabungen archaischer Funde aus einer sa-
genhaften Zeit“. Und in einem Beitrag für das 
„Rüsselsheimer Echo“ schreibt der Journalist Peter 
Thomas: „Nikos Samartzidis macht den Betrachter 
seiner Bilder zum Archäologen, zum Enträtsler krypti-
scher Botschaften: Die schiere Schönheit der Schrift ist 
das erste, was die archaisch wirkenden Kunstwerke 
von sich preisgeben. Aber so tief, wie die Narben, 
Schnitte und Riefen in die Farbe schneiden, so tief 
gewährt der Künstler Einblicke in die Bedeutungs-
schichten seiner Arbeiten. Die Bildprogramme frühanti-
ker Schriftkultur, die Geschichte der Lyrik, Kalligrafie 
und Poetik sind Facetten in Samartzidis Bildern“...“ Die 
vorherrschende Farbe der Oberfläche wirkt verwittert, 
von Sonne und Jahrhunderten ausgebleicht, scharfe 
Risse erzählen vom Schicksal der Texttafeln im Strudel 
der Zeit“.  
 
Seinen Weg zum Erlernen und Umsetzen der Linear-B-
Schrift in Gemälde hat Nikos Samartzidis über einen 
Umweg gefunden: die chinesische Kaligrafie, mit der er 
sich früh beschäftigte. Aber irgendwann besann sich 
der Künstler auf seine Identität, seine Wurzeln, be-
schäftigte sich zunächst mit dem altgriechischen Al-
phabet, um letztendlich zu seiner heutigen Leiden-
schaft, der alten mykenischen Schrift zu finden. 
 

Die Stille zum Leben erweckt 
 
Eine künstlerische Begegnung, die sich in ein gemein-
sames Kunstwerk und eine Freundschaft zwischen mir 
und dem Künstler verfestigte, fand während der Grie-
chenland-Wochen in der Kulturstation Kaufmann im 
Frühjahr 2010 in der Barbarossastadt Gelnhausen 
statt. Dort stellte er mehrere Wochen seine Bilder im 

Nestor, Acryl auf Leinwand, 50 Φ 170 cm, 2010. Text: Homers Ilias, Α – 247 – 249. 
Unten: der Text 

» 
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Kunstverein Meerholz aus. Vor dem geistigen Hinter-
grund der mykenischen Hochkultur  wurde mein Ge-
dicht „Stille“ aus dem deutsch-griechischen Lyrikband 
„Agamemnon und Kassandra in Lakonien“ von Nikos 
Samartzidis in die mykenische Linear-B-Schrift übertra-
gen und in ein großflächiges Gemälde umgesetzt. 
Bereits vor acht Jahren war der poetische Text von der 
griechischen Dirigentin und Komponistin Lisa Xantho-
poulou (Thessaloniki)  für vierstimmigen Chor vertont 
worden.  
 
Stille 
 
Fernab dem blühenden Mykene 
liegt in guter Erde ein großer Mensch, 
einst geliebt von Kassandra, 
ihm zur Seite gebettet. 
Über die Gräber weht nicht nur 
der Wind der Geschichte. 
Das Leben, die Liebe 
fließen den Berghang hinab 
durch Sträucher und Gräser 
zum Meer hin 
und verlieren sich. 

Die künstlerische Palette ist breit gefä-
chert 
 
Doch Nikos Samartzidis„s Schaffen auf die künstleri-

sche Umsetzung antiker und moderner Texte in die 
Linear-B-Schrift einzuengen wäre fehl am Platze, denn 
seine Palette ist musisch weit gefächert. So greift er zu 
feierlichen Anlässen auch zu Gitarre und Baglamas 
und verzaubert seine Zuhörerinnen und Zuhörer nicht 
nur mit Rembetiko. Beeindruckend sind seine digitalen 

Fotokollagen und Bildbearbeitungen knallharter Reali-
täten sowie seine Arbeiten in Keramik, Schmuck, Linol-
schnitt  und Flachreliefs in Sandstein.  
 
Schwerpunktmotive sind immer wieder Bahnhöfe, Tank-
stellen und Häfen. Vor allem seine Bilderreihe zum Bahn-
hof von Korinth hat mich in Bann gezogen. Stillgelegte 
Gleise und Waggons in irrealen Farben entführen nicht 
nur in eines der letzten großen Eisenbahnabenteuer 
Europas, der Peloponnes-Eisenbahn, sondern verweisen 
den Betrachter auf die Vergänglichkeit menschlicher 
Werke und machen vordergründig traurig. Unter dem 
peloponnesischen Sternenzelt, das sich über dem Verfall 
spannt, entsteht in den Werken des griechischen Künst-
lers jedoch gleichzeitig eine neue, gedachte Realität der 
Hoffnung, weil sich die Natur zwischen Gleisen und Wag-
gons ihren Lebensraum zurück erobert. 
 

Reise zur Identität 
 
Samartzidis wurde 1957, also fünf Jahre nach der Ent-
schlüsselung der Linear-B-Schrift, in Pella (Makedonien) 
geboren. Er wächst jedoch in Athen auf und verbringt 
seine Jugendzeit in Thessaloniki. Schon als Schüler be-
schäftigt er sich in seiner Freizeit mit der Malerei. Nach 
seinem Abitur nimmt er privaten Unterricht in freiem und 
technischen Zeichnen. 1977 experimentiert er in der 
kleinen, freien Kunstwerkstatt von G. Spantoudakis in 
Thessaloniki und verschreibt sich der Kunst. 

Σέχνες, Πoλιτισμός / Kunst, Kultur 

» 

Stille, Transkription zu dem zeitgenössischen Gedicht 
‚Stille‘“ (89x89 cm)  

OSE Korinth, Digitale Bildbearbeitung vom Bahnhof von 
Korinth“ (70x100 cm)  

Nikos Samartzidis 

Die Ausstellung von N.Samartzidis in 
der Galerie TerzoMondo 

Der Künstler in seinem Atelier 



Lyea, Acryl auf Holz, 51,5x57cm, 2007, Text: Nikos Kazanatzakis 



Alter Bahnhof Korinth:  «Endstation» , Acryk auf Leinwand, 140 Φ 140 cm, 2009.  

Portokalis Ilios, Acryl auf Jute, 76 X 180 cm, 2008, Text: Kostas Ouranis 



Iolkos, Acryl auf Leinwand, 38 X 83,5 cm, 2011, Text: „Orfika“, „Argonautika“, 833-835 

Zyklamen, Acryl auf Leinwand, 62 X 120 CM, 2004, Text: Nikos Gatsos 
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Sappho, Acryl auf Leinwand, 90 X 90 cm, 2008, Text: Sappho 

Nikos Samartzidis 
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Auf der Suche nach seiner Identität bereist er drei 
Jahre lang (1979-1982) die Insel Kreta und kommt so 
mit den Landschaften der Ägäis in Berührung, was ihn 
so in Bann zieht, dass er sich auf der dem lybischen 
Meer zugewandten Seite der Insel niederlässt. Seine 
dortige Lebenssituation zwingt ihn, auch als Landarbei-
ter Geld zu verdienen. 1982 zieht es ihn wieder nach 
Thessaloniki zurück, wo er sich bis 1986 mit Keramik in 
Form und Malerei beschäftigt.  
 

Seine Liebe zur Natur, zum Landleben und zum Meer 
führen ihn in das idyllische Dorf Horto am Pilion (1987), 
wo er ein kleines Atelier betreibt. Er malt mit Tusche, 

Tempera und Acryl Landschaften und das Meer. Seine 
Gemälde sind in ein ruhiges, abendliches Licht ge-
taucht. Nicht weit entfernt, bei Miliés, erzog der sanfte 
Zentaure Chiron den Achilleus. Für Nikos Samartzidis 
war es nach eigenen Angaben eine glückliche kreative 
Zeit. 
 

Transkriptionen mit Exklusivität 
 

Seit 1990 lebt der Vater von fünf Kindern mit seiner 
Frau Stella im hessischen  Rüsselsheim und arbeitet 
im Opelwerk, das die Stadt so prägt. Nachdem er sich 
mit altgriechischer Vasenmalerei und byzantinischen 
Techniken vertraut gemacht hat, setzt er in Deutsch-
land  seine künstlerische Suche nach Formen der 
modernen Kunst fort. Seine Transkriptionen antiker 
und moderner Texte in die Linear-B-Schrift verleiht 
seinem Werk weltweit  eine künstlerische Exklusivität.  
 

Samartzidis ist aktives Mitglied der künstlerischen 
Vereinigung „Malkasten“ in der Stadt Rüsselsheim. 
Sein Schaffen präsentierte er in unzähligen Einzel- und 
Gemeinschaftsausstellungen in Deutschland. Informati-
onen zum Künstler unter:  www.nikosam-art.de     
 
Peter Völker, Gründau 
 
 

AUSSTELLUNGEN 
 
1978  Galerie “Mikri Stoa Technis”, 
                 Thessaloniki, Griechenland. 
1982  Pub “Selini „  Thessaloniki. 
1988 – 89      Dauerausstellung, “Arvi Studio - Ceramics„  
                      Horto, Pilion, Griechenland. 
Nov. 93  “Woodbridge „ Main Office,  Rüsselsheim. 
Mai 94       Kunsthandwerkermarkt,   
                      Rüsselsheimer  Festung. 
Sept. 94      Kunstwerke ausländische Mitbürger/innen, 
                      Haus am Dom, Mainz. 
Jan. 95      Diakonisches Werk, Ingelheim. 
Mai 95      Griechische Kulturtage, 
                      Frankfurt / Main. 
Mai 97      Commercial Bank of Greece, 
                      Frankfurt / Main. 
Nov. 99      Griechisch-Orth. Gemeinde des “ Heiligen  
                      Georgios, Wiesbaden / Biebrich. 
Mai 00      Griechisch-Orth. Gemeinde des “ Heiligen  
                      Georgios, Frankfurt / Main. 
Nov. 00      “Woodbridge„ European Headquarters, 
                      Mörfelden – Walldorf. 
Nov. 01      Gewobau, “Mieterkunst 2001” Rüsselsheim. 
Juni  02       Mit dem “Malkasten „ in Evreux – Rathaus, 
                       Frankreich. 
März 04      “Was Malerei hier ist… „  
                       Kunstkemenate, Rüsselsheim. 
Juni  04      “Made in… „ Fotoausstellung, 
                       Kunstkemenate, Rüsselsheim. 
Febr. 05      “Mit anderen Augen„ 
                       Spielraum der Opelvillen, Rüsselsheim. 
März 05      “Die faszinierende Welt von Linear-B„ 
                       Katasteramt, Rüsselsheim. 
Mai   05      “Hommage à M. Ventris„  
                     “ Die faszinierende Welt von Linear-B „ 
                      Gate of St. George, Heraklion, KRETA. 
Okt.  06     “60 Jahre Malkasten”, Jubiläümsaustellung, 
                      Rüsselsheimer Theater. 
Mai   07     “Linear-B, die einzige Silbenschrift  für eine  bekannte 
   europäische Sprache… „ 
           Ausstellung anlässlich des 40jährigen Bestehens des 
   Vereins der Kreter in Rüsselsheim. 
           Rathaus Rüsselsheim. 
Sept. 07  Tag des offenen Ateliers MALKASTEN Rüsselsheim. 
Sept. 09  Kultursommer Südhessen,  MALKASTEN Rüssels 
   heim. 
Okt. 09  „Wechsel“, Rathaus Rotunde, Rüsselsheim. 
Nov. 09  „x-mal Spanierin mit Fächer“, OPELVILLEN Rüssels 
   heim. 
März 10   „FLUCHTPUNKTE“, Rathaus Rotunde, Rüsselsheim. 
März 10   „Brücken nach HELLAS“ Kulturstation Kaufmann, 
                     mit Linear B Bilder in MEERHOLZ – GELNHAUSEN. 
Juli 10  Lange Nacht der Museen, Galerie „NEUNAUGE“,  
   Hanau. 
Febr. 11  „Eine Kunst-Brücke zum alten Mykene“, „Exantas“  
   und Galerie „TERZO MONDO“, BERLIN.  

Horto Pilio:  Glückliche Jahre in Horto auf dem Pilion 

Nikos,                                                                                   
                                 
Your work is fabulous…  
You cannot imagine 
what its beauty means 
to us…. 
It represents the power 
of art and writing and 
poetry to capture  
and preserve what is 
truly human. That 
makes it inspiring. 
Know that your work is 
a true source of beauty 
and inspiration to us 
all… 
It is very important. It 
reminds people that we 
only maintain 
rich cultural traditions 
by our own direct and 
human actions.  
 
Tom Palaima 

 
Dickson Centennial Professor of 
Classics at The University of 
Texas at Austin 
 

( Febr. 2006 ) 
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D 
ie Kunstmetropole Berlin zog im ers-
ten Drittel unseres Jahrhunderts 
Künstler aus vielen Ländern an. Die 
pulsierende Stadt wurde für viele von 

ihnen zum entscheidenden Erlebnis und ver-
mittelte ihrem Schaffen weitreichende Impulse. 
Zu ihnen gehörten auch griechische Künstler 
wie Nikos Kazantzakis oder der Komponist 
Nikos Skalkotas, der von 1921 bis 1933 in Ber-
lin lebte. Aber auch schon vor dem ersten Welt-
krieg war Berlin das unbestrittene Zentrum des 
Kunsthandels, der Verlage, der Zeitschriftenre-
daktionen und Museen sowie ein Zentrum der 
modernen Architektur. Hier wirkten unter ande-
rem die Architekten Adolf Loos, Peter Behrens, 
Walter Gropius und Le Corbusier. Im „Cafe des 
Westens" und im „Romanischen Cafe" traf sich 
die literarische und künstlerische Avantgarde.  
 
Die wachsende Bedeutung Berlins als Metropole 
der modernen Kunst führte auch zu einem starken 
Zuzug Münchner Künstler wie Lovis Corinth oder 
Max Slevogt, die 1901 übersiedelten. So war es 
nicht verwunderlich, dass Berlin auch auf den 
jungen griechischen Maler Giorgos Bouzianis eine 
starke Anziehungskraft ausübte und ihn zu einer 
Reise dorthin animierte. 
 
Wenn auch sein Aufenthalt in Berlin nur kurz war, 
so erwiesen sich die hier empfangenen Eindrücke 
und Anregungen als prägend für sein gesamtes wei-
teres Schaffen. Obwohl seine persönlichen Beziehun-
gen zu München und Leipzig wesentlich intensiver 
waren, so ist sein Berlinaufenthalt doch Anlass ge-
nug, Leben und Werk dieses bedeutenden Malers, 
der - wie die neugriechische Kunst überhaupt - au-
ßerhalb Griechenlands noch immer nicht gebührend 
gewürdigt wurde, ja in Deutschland fast gänzlich 
unbekannt ist,  kurz vorzustellen - Leben und Werk 
eines Künstler, der 28 Jahre seines Lebens in 
Deutschland verbracht hat.  

Giorgos Bouziánis 

Giorgos Bouziánis und Berlin 

Von Karin Sarántis-Arídas 

 

„Η ζωγραυική είναι ζωή. Αν κατακτήθηκε 
αυτό, τότε το έχουμε πετύχει… Η 
ζωγραυική είναι έκυραση.“ 1) 

1  „Malerei ist Lebendigkeit – ist das erreicht – so ist es auch getan…
Malerei ist Ausdruck“, zitiert aus: Σν ηεηξάδην κε ηνπο αθνξηζκνχο 
ηνπ Μπνπδηάλλε (griechisch und deutsch), hrsg. von D. Deligiannis 
und M. Z. Kasimati, Athen 1988, S. 48-49  

 
Georgios Bouzianis wurde am 20. (8.) November 
1883 2) als ältestes Kind des Weinhändlers Panagio-
tis Bouzianis und seiner Frau Chrysanthi Prokopiou in 
Athen geboren. Nach ersten Anregungen zur Be-
schäftigung mit der Malerei durch seinen Onkel, den 
Marinemaler Vasileios Chatzis,  immatrikulierte er 
sich im Jahre 1900 an der Athener Kunstschule, die 
damals immer noch dem Ethnikon Metsovion Poly-
techneion angegliedert war. Er studierte dort bei 
Konstantinos Volanakis, Georgios Roilos, Dimitris 
Geraniotis, Nikolaos Lytras und später auch bei Geor-
gios Iakovidis. Seine Lehrer waren bekannte Maler 
ihrer Zeit, traditionelle Vertreter eines akademischen 
Naturalismus und der überlebten Genremalerei der 
Münchner Schule. Die ausschließliche Orientierung 
des Schulbetriebes an der Münchner Kunst wurde 
gefördert unter anderem durch das Wirken der 1844 
gegründeten „Etaireia Kalon Technon", des literari-
schen Vereins „Parnassos", der 1897 gegründeten 
„Etairia Filotechnon" sowie durch eine am Kunstge-
schmack des Hofes orientierte Kunstkritik in Zeit-
schriften wie „Pinakothiki" (1901-25, herausgegeben 
von  D. I. Panagiotopoulos) oder „Panathinaia" (1900-
1914). Dazu kamen völlig engstirnige Ansichten einer 
kleinbürgerlichen Gesellschaft und verstaubte Ausbil-
dungsmethoden. So war z.B. sogar das Aktstudium 
zu Studienzeiten von Bouzianis verboten. Wenn der 
junge Maler etwas von seinen Lehrern lernte, dann 
war es die Solidität des Handwerklichen.  

Frau mit Blumen, Aquarell, 56x73cm, 1923, Privatbesitz 

2  In der Literatur wird oft 1885 genannt; Bouzianis selbst schreibt in 
seinen Aphorismen 1883 (ebd. S. 33) und auch in der Geburtsurkun-
de  sowie in seiner 1919 erneuerten Meldebescheinigung in Mün-
chen ist  1883 vermerkt.   

Karin Sarántis-Arídas wurde 1943 
in Berlin geboren. 1961-1966 stu-
dierte sie Kunstgeschichte, Ge-
schichte und Ur- und Frühgeschichte 
an der Humboldt-Universität Berlin. 
1966-1993  Lektorin und Autorin 
zahlreicher Artikel  in der Redaktion 
des „Lexikon der Kunst“ an der 
Humboldt-Universität; Seemann-
Verlag Leipzig, 1. Auflage  5 Bände, 
2. überarbeitete Auflage, 7 Bände, 
Leipzig 1987; Nachdruck DTV-
Verlag München 1996. In der 2. 
Auflage erstmals Aufnahme von 
Artikeln zur neugriechischen Kunst 
Danach freischaffend tätig (u.a. 
regelmäßig Übersetzungen von 
Künstlerbiografien für das Allgemei-
ne Künstlerlexikon (AKL), Verlag de 
Gruyter, aus dem Griechischen). 
Seit 1990 Mitglied der Bezirksverord-
netenversammlung Berlin-Friedrichs-
hain, 1999-2006 des Abgeordneten-
hauses von Berlin (SPD-Fraktion). 

Σέχνες, Πoλιτισμός / Kunst, Kultur 
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studierte. Integriert in die griechische Kolonie, scheint 
er auch in diesen ersten Münchner Jahren vom Auf
bruch der Moderne in der Malerei nichts als für seine 
künstlerischen Ziele Entsprechendes wahrgenommen 
und noch viel weniger aufgegriffen zu haben. Nach 
wie vor stand er im Banne der von Karl Theodor von 
Piloty, Franz von Lenbach und vor allem Franz von 
Defregger ausgehenden Münchner Malerschule. Das 
von ihr gepflegte heimattümelnde und anekdotenhaf-
te Bauerngenre beeinflusste die griechische Malerei 
nachhaltig. Dass neben der Historienmalerei gerade 
diese Richtung der Münchener Kunst adaptiert wur-
de, lag nicht nur an der langjährigen Lehrtätigkeit von 
Nikoalos Gysis an der Münchner Akademie (bis 
1901) und dem von ihm und seinen Schülern - wie 
Georgios Iakovidis – ausgehenden Einfluss, sondern 
entsprach der geistigen Situation in Griechenland 
selbst. Ideologischer Hintergrund der der Auseinan-
dersetzungen um eine dem neugriechischen Staat 
gemäße Kunstform war die Debatte um die 1844 von 
Ioannis Kolettis proklamierte „Megali Idea“.5) Die von 
führenden Theoretikern der Zeit, wie z.B. Spyridon 
Zampelios, Konstantinos Paparrigopoulos oder Niko- » 

Selbstbildnis, Öl auf Leinwand, 

102x80cm, Privatbesitz 

Unbefriedigt von diesem Lehrbetrieb, war er froh, als 
ihm der Arzt Charamis nach Beendigung seines Stu-
diums 1906 und seiner Auszeichnung mit der Tho-
maisios - Medaille eine Weiterbildung im Ausland 
durch die Gewährung eines Stipendiums ermöglichte. 
Er wählte wie fast alle griechischen Maler dieser Zeit 
München, wo er  sein Studium bis 1910 fortsetzte. 
Dort verband ihn eine enge Freundschaft mit  seinem 
etwas jüngeren Athener Studienkollegen Giorgio de 
Chirico, mit dem er sich zeitweise auch ein Atelier 
teilte, der ihn aber künstlerisch nicht beeinflusste.3) Er 
schrieb er sich nicht sofort an der Akademie der 
Bildenden Künste ein, sondern besuchte zunächst die 

private Malschule von Walter Thor. Sein Studium an 
der Akademie begann er dann 1907 in der Klasse 
von Otto Seitz.4) Auch hier also waren es wieder 
Vertreter konservativer Traditionen, bei denen er 

3  De Chirico studierte vom 27.10.1906-1909 an der Münchner Akade-
mie; eine ausführliche Sammlung von Dokumenten zur gemeinsa-
men Zeit in München findet sich bei: Geerd Roos, Giorgio  de Chirico 
e Alberto Savinio, Bologna 1999. 

4  unter der Matrikelnummer 3322  immatrikuliert am  04.05.1907; der 
fast in der gesamten Bouzianis-Literatur erwähnte Lehrer Georg  
Schildknecht (1850 Fürth - 1939 München)  war nie Lehrer an der 
Münchner Kunstakademie; er war seit 1881 in München freischaf-
fend tätig und  war spezialisiert auf die Darstellung bäuerlicher 
Charakterköpfe im Stil der Münchner Schule.  Bouzianis kann nur 
privat bei ihm Unterricht genommen haben.  

Akt, Öl auf Leinwand, 105x75, Nationalpinakothek Athen 

Tänzerinnen,  

Giorgos Bouziánis, München 1910 

Σέχνες, Πoλιτισμός / Kunst, Kultur 
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ringers „Über das Geistige in der Kunst“.  
 
Auch wenn sich Bouzianis in seinen Aphorismen 
nicht direkt zu  den avantgardistischen Künstlern 
oder deren Ausstellungen äußerst, so spricht er 
doch immer wieder von seinem allgemeinen Unbe-
hagen und seiner Unzufriedenheit mit der allem 
neuen feindlichen Atmosphäre innerhalb der Mün-
chener Akademie. Wichtige Anregungen gab ihm 
sein Freundeskreis – neben den Studienkollegen 
Giorgio de Chirico, Fritz Gartz,6) Stavros Kantzikis, 
Markos Zavitsianos 7) und Oumvertos Argyros, der 
seit April 1906 bei Seitz studierte,  waren das vor 
allem Dimitrios Pikionis, dem er bereits 1903 am 
Athener Polytechnikum begegnet war (1908-1909 
in München),  und  seit 1907/08 der Dichter Kon-
stantinos Chatzopoulos,8) mit denen er seine An-
sichten über die Kunst, aber auch über gesell-

laos Politis, geführten Auseinander-
setzungen und ihrer Beschäftigung 
mit der Volkskunde/Laografia führ-
ten  auch in der Malerei zu einer 
Suche nach den Wurzeln im Volk. 
Das Festhalten an der akademi-
schen Genremalerei war Ausdruck 
des Bemühens, die nationale Ei-
genständigkeit durch eine thema-
tisch an der griechischen Gegen-
wart orientierte Brauchtumsmalerei 
der unproblematisch gesehenen 
heilen, patriarchalischen Welt der 
griechischen Bauern sichtbar zu 
machen.  Sie war zugleich Aus-
druck einer konservativen Reakti-
on auf die auch in Griechenland 
allmählich beginnende Industriali-
sierung, die zu einer romanti-
schen Interpretation überlebter 
sozialer Bedingungen führte. 
 
Dieses Ringen um die sogenann-
te „Ellinikotita“ innerhalb der 
Gruppe der griechischen  Künst-
ler und Intellektuellen hat offen-
sichtlich mit dazu beigetragen, 
dass Bouzianis zu der sich in 
München immer stärker bemerk-
bar machenden Avantgarde kei-
nen Bezug fand. Seit 1896 lebten 
z. B. Wassili Kandinsky und Ale-
xej von Jawlensky  in der Isar-
metropole. Sie gründeten 1909 
die „Neue Künstlervereinigung 
München“, den Vorläufer des 
„Blauen Reiters" und stellten 
bereits seit Beginn des Jahrhun-

derts regelmäßig in der Galerie Thannhauser aus. 
Bereit 1907 sorgte eine Toulouse-Lautrec-
Ausstellung für Aufsehen, es folgten 1908 Vincent 
van Gogh  und 1909 Paul Cezanne. 1908 erschien 
im Münchner Piper-Verlag die den Expressionis-
mus theoretisch fundierende Schrift Wilhelm Wor-

Giorgos Bouziánis 

5  Megali Idea: Die große Idee: bedingt durch die innenpolitische Lage 
und den allgemeinen desolaten Zustand des  jungen griechischen 
Staates wurde 1844 vom damaligen Ministerpräsidenten Kolettis die 
„Große Idee“ verkündet, die die Wiedererrichtung des Byzantini-
schen Reiches zum Ziel hatte. Byzanz wurde zur „gesamtnationalen“ 
Zukunftsvision der Staatsführung, aber auch der einfachen Men-
schen, die sich ohnehin mit dem orthodoxen Christentum identifizier-
ten. Spyridon Zampelios prägte dafür schließlich den Begriff „gräko-
christlich“.   

6  Fritz Gartz wir immer wieder erwähnt, taucht aber in den Matrikelbü-
chern der Akademie nicht auf. 

7  Beide hatten sich im Oktober 1906  immatrikuliert  
    Chatzopoulos lebte seit 1900 in München; gründete dort  die 

„Bruderschaft  der Dimotiki-Anhänger“(Αδειθάηα ηεο Γεκνηηθήο) und 
die „Sozialistisch Demokratische Union“ ( νζηαιηζηηθή Γεκνθξαηηθή 
Έλσζε) und übersetzte das „Kommunistische Mannifest“ in das 
Griechische.  

8  Chatzopoulos lebte seit 1900 in München; gründete dort  die 
„Bruderschaft  der Dimotiki-Anhänger“(Αδειθάηα ηεο Γεκνηηθήο) und 

Akt, Öl auf Leinwand 

Petros Kókkalis, Öl auf Leinwand, 42x32cm, 1919, Privatbe-
sitz 
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schaftskritische Fragen  austauschte und nach 
neuen Wegen in der Malerei suchte.  Sein überra-
gendes Talent brach sich immer stärker Bahn und 
schon in seinem Frühwerk aus diesen ersten Mün-
chener Jahren zeigt sich trotz der traditionell dunk-
len Palette und seiner Bindung an den Realismus, 
an die Kunst Wilhelm Leibls, aber auch Hans von 
Marées,   eine ausgeprägte Sensibilität für den 
Wert jeder Farbnuance und die Fähigkeit zum 

Erfassen  des Wesentlichen. In diesen Jahren 
entstanden vornehmlich Porträts, oft Auftragswer-
ke, die ihm halfen, seinen Lebensunterhalt zu 
sichern. 
 
Seine Unzufriedenheit und sein Suchen nach einer 
ihm gemäßen Ausdrucksform führten ihn Ende des 
Jahres 1909 nach Berlin, wo er mehrere Monate 
verweilte.9) Hier wurde die Begegnung mit Max Lie-
bermann und der lebendigen Berliner Kunstszene für 

sein weiteres Schaffen entscheidend. Liebermann 
hatte in den Jahren davor „für die Öffentlichkeit die 
Statur eines Großmeisters der Kunstszene“ gewon-
nen,10) was sich z.B. 1903 im Zuge der Auseinander-
setzungen um die Darbietung deutscher Gegenwarts-
kunst für die Weltausstellung in St. Louis (Missouri) 
zeigte.11) Er war die zentrale Gestalt der Berliner 
Kunst. In der griechischen Literatur über Bouzianis 
wird dabei immer wieder von einem regelrechten 
Studium bei dem berühmten Berliner Maler gespro-
chen. Dies lässt sich nicht verifizieren, da Lieber-
mann zu keinem Zeitpunkt  als Hochschullehrer tätig 
war.12) Doch waren sein Atelier am Pariser Platz und » 

erst im Juli 1910 abgeschlossen war. Im Winter 1909 war Lieber-
mann erkrankt und weilte Anfang 1910 zur Kur in Karlsbad. 

10  S. 289  
11  Die Konflikte um die Weltausstellung  weiteten sich zu einer politi-

schen Grundsatzdiskussion aus, bei der es in einer Reichstagsde-
batte 1904 nicht nur um die  Freiheit der Kunst, sondern um die 
Willkürherrschaft des Kaisers ging (vgl. Peter Paret, Die Berliner 
Secession, Berlin 1981).  

12  Wegen seiner großen internationalen Erfolge wurde Liebermann 
1997 zum Mitglied der Akademie und zum Professor ernannt, er 

Athanássios Makrís, Öl auf Leinwand, 70x57cm, Industrie– 
und Handelskammer Thessaloniki 

Alter Mann, Öl auf Leinwand, 1903 

die „Sozialistisch Demokratische Union“ ( νζηαιηζηηθή Γεκνθξαηηθή 
Έλσζε) und übersetzte das „Kommunistische Mannifest“ in das 
Griechische.  

9 Die genauen Daten des Aufenthaltes in Berlin konnten bisher nicht 
genau ermittelt werden. Er muss jedoch  bis  weit  in das Jahr 1910 
dort gewesen sein, da der Bau von Liebermanns Villa am Wannsee 
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heute geworden. Die nun salonfähigen Impressionis-
ten um Liebermann vermochten es nicht, den sich 
Bahn brechenden Expressionismus zu akzeptieren, 
eine Malerei der ursprünglichen Imagination, Extrakt 
gefühlten Lebens, des unmittelbaren sinnlichen Er-
lebnisses des Menschen als Ausdruck seiner Inner-
lichkeit. 
 
Bouzianis geriet unversehens in diese Auseinander-
setzungen hinein. Noch während seines Berliner 
Aufenthaltes kam es am 15. Mai 1910 zur Gründung 
der „Neuen Secession“ unter Max Pechstein, der zu 
den Gründern der Künstlergemeinschaft „Brücke“ in 
Dresden gehört hatte. Im April 1910 gründete Her-
ward Walden den Verlag und die Zeitschrift „Der 
Sturm", zu deren ersten Mitarbeitern z.B. auch der 
von Bouzianis Zeit seines Lebens verehrte Oskar 
Kokoschka gehörte, der von März 1910 bis 1911 in 
Berlin ansässig war.14) Im Zuge der massiven Kon-
flikte wegen der Ablehnung von Werken Noldes und 
Pechsteins durch die Jury der „Berliner Secession“  
und der scharfen Angriffe durch die junge Künstlerge-
neration trat Liebermann Anfang  1911 von deren  
Vorsitz zurück. Zahlreiche Ausstellungen der auf-
brechenden Avantgarde während des Berlinaufent-
haltes von Bouzianis, darunter von Henri Matisse, 
Vincent van Gogh und Oskar Kokoschka, der ihn 
offensichtlich auch stilistisch beeinflusste, belebten 
zusätzlich die unter den Künstlern geführten Diskus
sionen, und es ist unwahrscheinlich, dass er davon 
unberührt blieb. 
 
Stilistisch zeigt sich das nach seiner Rückkehr nach 
München gegen Ende des Jahres 1910 (oder An-
fang 1911) in einem völligen Wandel der Bildauf
fassung. Seine Palette hellte sich auf. An die Stelle 
von Lasuren tritt die Alla-prima-Malerei. Er verwen-
det jetzt reine, ungemischte Farben. Die Pinselfüh-
rung wird locker und zügig, der Farbauftrag pastos, 
er geht zur Freilichtmalerei über. Besonders in den 
Landschaftsdarstellungen – meist Aquarellen oder 
Zeichnungen – steht nun der unbedeutende Natur-
ausschnitt, der sich mit einem Blick erfassen lässt. 
Die Vielfalt des Details, die plastische Gestaltung 
eines Gegenstandes  wird jetzt durch die Einheit 
des Ganzen, die flüchtige Wiedergabe der äußeren 
Erscheinung, durch den sehr persönlichen Sehein-
druck ersetzt. Das Inhaltliche hat untergeordnete 
Bedeutung. In seinen Skizzen bleibt dieser Stil der 

dann sein Sommerhaus auf dem im August 1909 
erworbenen Gartengrundstück am Wannsee ein 
beliebter Anziehungspunkt zahlreicher junger Künst-
ler, und Liebermann vermochte es, im Rahmen locke-
rer Diskussionen seine Kunstauffassungen, Ratschlä-
ge und Hinweise weiterzugeben. Jahrelange Erfah-
rungen und ein sicheres Gespür für echtes Talent 
ließen ihn auch die überdurchschnittliche Begabung 
von Bouzianis erkennen. Dies war sicher der Grund, 
warum er den jungen Griechen wiederholt empfing 
und sein Interesse auf die moderne Kunst lenkte. 
Diese war für Liebermann vorrangig der Spätim
pressionismus. Die unter seiner Leitung stehende 
„Berliner Secession“13) hatte sich gegen den Wider-
stand der akademischen Kunst unter der Staatsdokt-
rin Kaiser Wilhelms II. durchgesetzt und gab den Ton 
im kulturellen Leben Berlins an. Doch waren die Re-
volutionäre von gestern inzwischen die Klassiker von 

übernahm aber kein Lehramt, da er sich nicht in den offiziellen 
akademischen Kunstbetrieb integrieren lassen wollte.  

13  Ihre erste Ausstellung im eigenen Haus wurde am 20. Mai 1899 
eröffnet.  

14  Hier arbeitete er mit Herward Walden zusammen und stelle in der 
Galerie Paul Cassirer aus, mit der er unter Vertrag stand.  

Giorgos Bouziánis 

Der Onkel, Öl auf Leinwand, 101x72cm, Nationalpinakothek 
Athen 
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» 

flüchtigen Niederschrift einer momentanen Impressi-
on noch bis in die Pariser Zeit bestehen. Zeigt dies 
noch den dominierenden Einfluss der Malerei Lie-
bermanns, so geht Bouzianis in seinen figürlichen 
Darstellungen bald über die bereits im Impressionis-
mus angelegte Subjektivierung des Seheindrucks 

hinaus zum Ausdruck seiner ganz individuellen 
Deutung des Dargestellten. Ähnlich wie Lovis Co-
rinth wird er stärker als es bei Liebermann in den 
Werken jener Jahre deutlich ist, durch die Beson-
derheiten des Individuums fasziniert. Auch seine 
jetzt einsetzende Beschäftigung mit der Kultur- und 
Zeitkritik Nietzsches, der von da an zu seinen Lieb-
lingsautoren zählt, mit moderner Lyrik und Musik 
weist auf seine Auseinandersetzung mit dem Ex-
pressionismus hin. Berlin hatte den Bann gebro-
chen, und so schrieb er z.B. 1911 an Gerasimos 
Vokos, den Herausgeber der Zeitschrift „O Kalli-
technis" nach Athen: „Ich male nicht, um ein Gemäl-
de zu schaffen, sondern weil ich nicht anders kann 
als malen. Malen um das darzustellen, was ich sehe 
und wie ich es sehe."  
 
Das Infragestellen aller überkommenen Werte durch 
die Erschütterungen der Kriegs- und Nachkriegszeit 
bewirkten dann um 1917 die endgültige Abkehr von 
der schönen, lichterfüllten Welt des Impressio
nismus. Es kam zu einem radikalen Wandel seines 
Stils, den er in den folgenden Jahren immer mehr 
vertiefte und im Spätwerk zur Vollendung führte. 
Wenn in den Bildern dieser Jahre auch keine direk-
ten formalen Anlehnungen abzulesen sind, so ist 
der grundlegende Einfluss der Expressionisten von 
nun an unverkennbar. Jetzt sah er in ihren Werken 

analoge Lösungen bei seinem Streben nach Vervoll-
kommnung des persönlichen Ausdrucks.  Der Stil-
wechsel geschah aus einem inneren Zwang, aus 
der Notwendigkeit heraus, seine tiefsten Empfindun-
gen der Realität gegenüber auszudrücken. Mit dem 
„Selbstbildnis mit dem Blatt in der Hand" von 1917 
fand er zu sich selbst, zu der ihm gemäßen Bild-
sprache. Auch die von ihm in Tagebuchaufzeich-
nungen und Aphorismen immer wieder betonte 
Musik als Steigerung des Malerischen und seiner 
Befreiung von der Konvention der Ausdrucksmittel 
wie „Die Farbe ist für mich Klang, dessen Musik ich 
höre" weisen auf seine Auseinandersetzung mit 
dem Expressionismus hin. Sie erinnern an die Rolle 
des Komponisten Arnold Schönbergs im „Blauen 
Reiter", an Wassili Kandinskys synästhetische 

Klanggebilde, an die Begegnungen de Chiricos mit 
Max Reger, an die Auseinandersetzung Kokoschkas 
mit der Musik, vor allem Gustav Mahlers,  oder die 
Polyphonie Paul Klees, an das Streben nach einer 
Synthese der gesamten Kunst unter der Vorherr-
schaft der Musik. Bouzianis' Lieblingsdichter war 
nicht von ungefähr Rainer Maria Rilke, für den die 
Musik am wenigsten der Konvention des Ausdrucks 
unterliegt und deshalb die adäquate Ausdrucksform 

Männerbildnis, Öl auf Leinwand, 97x75cm, Nationalpinako-
thek Athen 

Brücke mit Häusern, Aquarell, Paris 1930, Privatbesitz 
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Größe die Leiden  unseres Jahrhunderts andeuten...., 
eingehüllt in das Drama ihrer Existenz“.15) 
 
Bouzianis intensivierte im Laufe der Jahre alle Aus-
drucksmittel im Sinne höchstmöglicher Sensibilität. 

Die Farbsprache ist bei reduzierter Palette auf eine 
große Dichte gesteigert. Alle Valeurs werden aus 
immer wiederkehrenden grundfarben wie Ultrama-
rin, Kobaltblau, Englischrot oder Ocker entwickelt. 
Der meist aus Blau-Grün-Tönen aufgebaute Grund 
verschmilzt mit den gestalten des Vordergrundes 
immer mehr zu einer malerischen Einheit von hoher 
Originalität und Harmonie. Seine Farben sind von 
intensiver Leuchtkraft und auch bei Ölbildern oft von 
einer aquarellartigen Immaterialität.      
 
Neben seinen Ölbildern und noch zahlreicheren 
Aquarellen schuf Bouzianis ein umfangreiches 
zeichnerisches Oeuvre, das ebenso durch reiche 
Formerfindung wie die Souveränität in der Beherr-
schung der Mittel besticht. Die Form wird aus einer 
drängenden Fülle oder sparsamster Andeutung 
variabler Strichführungen und deren Gruppierungen 
entwickelt und steht wie in seinen Ölbildern und 

für das Subjektive ist. 
 
1913 wurde er Mitglied der „Münchner Künstlerge-
nossenschaft“, wo er   regelmäßig ausstellte, zwi-
schen 1917 und 1921 dann auch in der Galerie 
Anton Ritthaler, fand zunehmend Anerkennung und 
ließ sich 1921 endgültig in Eichenau bei München 
nieder. Sein Schaffen ist von diesem Zeitpunkt an 
durch die beharrliche Auseinandersetzung mit im-
mer den gleichen Themen gekennzeichnet. Haupt-
gegenstand seines Gesamtwerkes bleibt der ahisto-
risch aufgefasste Mensch, losgelöst vom sozialen 
Milieu. Neben vielen Porträts malte er vor allem 
weibliche Figuren, vor allem Akte in großer Zahl, 
seltener sind Stillleben und Landschaften. Malerei 
war für Bouzianis seit dem Erleben des Ersten Welt-
krieges und des Zusammenbruchs aller humanisti-
schen Werte und Ideale nicht mehr vorrangig Aus-
druck ihrer Bewahrung, sondern Aufbruch in die 
innere Welt, Realisation des seelischen Ausdrucks, 
ein Abtasten der Grenzbereiche menschlicher Exis-
tenz. Auch bei relativer äußerlicher Unbewegtheit 
seiner Gestalten begreift er den Menschen mit sei-
nen heftigen psychischen Erschütterungen. Dies 
sucht er durch eine zunehmend zeichenhafte Form 
auszudrücken. Bouzianis negiert die bis dahin geüb-
ten herkömmlichen Darstellungsmittel und entwi-
ckelt einen ganz persönlichen Stil. Die Synthese der 
Bildelemente, das Allgemeine wird zum Ziel. Die 
Farbe wird von ihrer beschreibenden Rolle befreit, 
die konventionelle Hell-Dunkel-Modellierung ersetzt 
durch ihre freie Kombination und die Suche nach 
ihrer dynamischen Ausdruckskraft. Die Raumillusion 
wird durch Formvereinfachung und zunehmende 
Flächigkeit sowie verwischte Konturen aufgehoben. 
Raum und Figur durchdringen sich, Vordergrund 
und Tiefe verschmelzen. Die Körpermodellierung 
wird immer stärker reduziert, der Duktus bewegter 
bis zur formzerstörenden Fleckenauflösung durch 
eine im Spätwerk fast informelle Pinseltechnik. Das 
grafische Element (z.B. feste Konturierungen) ist 
fast gänzlich negiert. Auf der Suche nach den Wi-
dersprüchen der menschlichen Existenz und nach 
bedrohten humanen Werten kommt er zu einer 
immer stärkeren Deformierung seiner Figuren bis 
zur häufigen Gestaltung menschlicher, meist weibli-
cher Torsi als Ausdruck des Gefährdetseins und 
des Schmerzes. Er gelangt zum bewussten „non 
finito“. So zeigt er seine Gestalten in einem ständi-
gen Prozess innerer Wandlungen. „Sie haben meine 
Menschen gesehen, so wie ich sie erlebt habe und sie  
sehen möchte. Sie sind wie Gestalten, die in ihrer 

Weibliche Gestalt, Bleistift, 
18x14cm, Paris 1930-32, Privatbe-
sitz 

15  Γηψξγνο Μπνπδηάλλεο. Γξάκκαηα πξνο ηνλ Υ. Μπάξρθειλη, hrsg. 
von Faidon Michos, Athen 1989, Einführung, S. 13; Übersetzung: 
Giorgos Sarantis-Aridas  
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Portrait Elli Kunze, Aquarell, 41x31cm, 1909, Privatbesitz 

Mädchen mit Hut, Öl auf Leinwand, 

116x79cm, Privatbesitz 
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Aquarellen für den Ausdruck des Zerbrechlichen 
und zugleich kraftvollen im Menschen. 
 
In diesen Jahren des schöpferischen Reifens weitet 
sich auch sein Wirkungsradius. 1925 schloss er mit 
der Leipziger Galerie Heinrich Barchfeld einen Ver-
trag, der ihm u.a. den Bau seines Ateliers in Eiche-
nau sowie eine für sein Schaffen sehr fruchtbare 
Studienreise nach Paris vom Herbst 1929 bis zum 
Februar 1932 ermöglichte.  Nicht die zeitgenössi-
schen Pariser Strömungen fesselten ihn, sondern – 
nach eigener Aussage - vor allem die Werke von El 
Greco, Delacroix, Manet und Cézanne. Mit seinem 
Galeristen stand er in ständiger Verbindung und die 

erhaltene Korrespondenz ist für seine Kunstauffas-
sungen höchst aufschlussreich.  Seine erste Einzel-
ausstellung 1927 in der Kunsthütte Chemnitz und 
die regelmäßigen Ausstellungen in Leipzig führten 
über die Jahre hinweg zu positiven Resonanzen in 
der sächsischen Presse und vermittelten Ankäufe 
und Aufträge. 1926 bis 1930 erfolgte eine lose Zu-
sammenarbeit mit der Galerie Thannhauser in Mün-
chen und seit 1927 war Bouzianis Mitglied der 
„Münchner Neuen Sezession", an deren Ausstellun-

gen im Münchner Glaspalast er ebenfalls teilnahm.  
 
Die Machtübernahme Hitlers unterbrach abrupt 
seine schöpferische Entfaltung in Deutschland, das 
ihm zur künstlerischen Heimat geworden war. Seine 
Kunst galt wie die so vieler bedeutender Künstler-
kollegen seit 1933 als „entartet“. Das Versprechen 

der damaligen griechischen Regierung  Panagis 
Tsaldaris, persönlich vom griechischen Botschafter 
Alexandros Rizos-Ragkavis überbracht, ihm eine 
Dozentur an der Athener Kunsthochschule zu ver-
mitteln, veranlasste ihn im November 1934 zur 
Rückkehr nach Griechenland. Durch seine lange 
Abwesenheit dort fast gänzlich unbekannt, durch 
den Druck der etablierten Vertreter der traditionellen 
Malerei der Münchner Schule und später durch die 
reaktionäre Kunstpolitik der Metaxas-Diktatur stieß 
er - obwohl Mitglied der Künstlergruppe „Omas 
Technis"16) auf fast absolute Ablehnung. Nach der 
Machtübernahme Metaxas' rückte die Gräzi-
tätsproblematik erneut stark in den Mittelpunkt des 

» 

16  Gegründet 1916/17 unter Federführung von Konstantinos Parthe-

Frau in Rosa, Aquarell, 63,2x48cm, Paris 1931, Privatbesitz 

Porträt Frau Barchfeld, Öl auf Leinwand, 102x77,2 cm, 1928, 
Privatbesitz  
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wurde die Professur nie realisiert. Der in Deutsch-
land als entartet verfemte Künstler war ein Fremder 
und blieb unverstanden. „Die Deutschen nannten 
mich einen griechischen Maler und die Griechen 
nennen mich einen Deutschen". Bouzianis zog sich 
aus der Öffentlichkeit zurück und widmete sich 
seinem Werk. Trotz bitterster Armut blieb er kom-
promisslos und war nicht bereit zu Konzessionen an 
den offiziellen Kunstbetrieb. Nur durch die Hilfe von 
wenigen Freunden wie dem Arzt Petros Kokkalis,18) 
der nach 1949 bis zu seinem Tode 1962 in Berlin 
lebte, oder dem Archäologen Giannis Miliadis über-
lebte er diese schweren Jahre.  
 
Erst 1949 fand seine erste Einzelausstellung im 
„Parnassos“ statt, 1950 wurde er Gründungsmitglied 
der Künstlergruppe „Stathmi“ und vertrat Griechen-
land auf der Biennale in Venedig. 1956 erhielt er als 
erster Grieche den Preis der Guggenheim-
Foundation. Die Bedeutung seines  Werkes, das 
sich an den besten Leistungen der europäischen 
Malerei der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
messen lässt, wurde erst nach seinem Tode – er 
starb am 23. Oktober 1959 – allmählich erkannt und 
durch die Gründung der „Gesellschaft der Bouzia-

Interesses. Zur Grundlage des künstlerischen 
Schaffens wurden nach dem Vorbild des Dritten 
Reiches die in der Vergangenheit angeblich bedroh-
ten Werte wie „Heimat", „Disziplin" und „Ordnung" 
erklärt. Auch bei den progressiven griechischen 
Künstlern der „Genia tou 30“ (Generation der dreißi-
ger Jahre),17) die aus der Verschmelzung byzantini-
scher, volkstümlicher und moderner Elemente wie 
Kubismus oder Surrealismus nach einer spezifisch 
griechischen Malerei suchten und wovon sich Bou-
zianis distanzierte, fand er kein Verständnis. So 

Giorgos Bouziánis 

Weiblicher Akt mit Hut, Öl auf Leinwand, 108x77, Pinakothek 
Ioánnina 

Häuser mit Landschaft, Aquarell, Paris 1930, Telloglio-Stiftung 
Thessaloniki 

nis; bekannte Mitglieder waren u.a. K.  Maleas, D. Stefanopoulos, 
N. Lytras 

17 Zu ihr gehörten u.a. Giorgos Gounaropoulos, Fotis Kontoglou, 
Konstantinos Parthenis, Spyros Papaloukas, Nikolaos Chatzikyria-
kos-Ghikas und Nikos Engonopoulos. 

18  Kokkalis  war 1919-1928 an der Chirurgischen Klinik der Universität 
München tätig  (vgl. G.M. Vrazitoulis  im Exantas Nr. 13, Dezember 
2010,  S. 76; nach den Angaben der Kokkalis-Foundation kehrte er 
bereits 1926 nach Athen zurück). Die Freundschaft zu Bouzianis 
muss in München 1919 begonnen  haben und auch das Porträt des 
Arztes entstand 1919. Die Signatur ist undeutlich, aber beide „9“ 
sind im Duktus identisch. In der Literatur wird immer wieder 1917 
genannt – 1917 war Petros Kokkalis aber in Bern.  

Σέχνες, Πoλιτισμός / Kunst, Kultur 
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nisfreunde“ („Οη Φίινη ηνπ Μπνπδηάλε“, unter dem 
Vorsitz von Giannis Miliadis und später von Faidon 
Michos  durch Publikationen und Ausstellungen  
sowie den ersten Ankauf eines Werkes durch die 
Nationalpinakothek gewürdigt.19) Die verdienstvolle 
Sammeltätigkeit der Bouzianis-Gesellschaft, die 

über ein umfangreiches Archiv mit Dokumenten, 
Veröffentlichungen, Fotos und Dias nach seinen 
Werken verfügte, führte zu einer späten öffentli-
chen Ehrung. So wurde die Straße, in der sich sein 
Wohnhaus in Dafni befindet, nach ihm benannt und 
am 4. 10.2009 kam es  dort zur Gründung des Bou-
zianis-Museums („Μνπζείν Μπνπδηάλλε“) und des 
gleichnamigen Kulturzentrums („Νέν Πλεπκαηηθφ 

Κέληξν“),20) die sich der Pflege seines Werkes wid-
men wollen. Trotzdem mangelt es leider bis heute 
an einer gründlichen wissenschaftlichen Untersu-
chung seines Werkes im breiten historischen Kon-
text und an einem Werkverzeichnis. Die inzwischen 
sehr umfangreiche Bouzianis-Literatur ist weniger 
Analyse als oft Mittel für die Autoren, die eigenen 
ästhetischen Ansichten zur modernen Kunst darzu-
bieten. Lückenhafte Kenntnis der deutschen Kunst-
entwicklung  und mangelnde Verifizierung oft unkri-
tisch von anderen Autoren übernommenen Fakten 
führten zu zahlreichen Fehlern und zu Legenden um 
sein Leben. Es bleibt zu hoffen, dass die durch die 
Museumsgründung verbesserten Möglichkeiten des 
Quellenstudiums bald dazu führen, das Leben und 
Werk dieses bedeutenden griechischen Malers des 
20. Jahrhunderts endlich über die Grenzen Grie-
chenlands hinaus bekannt zu machen.      
 
Karin Saránti-Arídas, Berlin 
 
 

   

Sitzender Mann, Bleistift, 20,5x13cm, Paris 1930-32, Privatbe-
sitz 

19  hier fand erst 1977 eine große Retrospektivausstellung mit 155 
Werken statt (Katalog hrsg. Von D. Papastamos) und 1990  eine 
Ausstellung junger griechischer Künstler mit dem Titel „Αλαθνξά 
ζηνλ Μπνπδηάλε“.  

20  Dort wurde durch Eleni Kypraiou eine Ausstellung mit dem Titel „Ο 
Μπνπδηάλλεο επηζηξέθεη ζπίηη ηνπ“  organisiert (mit Katalog). 

Vater mit Söhnen, Öl auf Leinwand, 102x80cm, Privatbesitz 

Σέχνες, Πoλιτισμός / Kunst, Kultur 

Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά 
 

Γηψξγνο Μπνπδηάλεο 
 

O εμπξεζηνληζηήο δσγξάθνο 
Γηψξγνο Μπνπδηάλεο (20.11.1883 - 
23.10.1959) γελλήζεθε ζηελ Αζήλα 
θαη ζπνχδαζε δσγξαθηθή ζηελ 
ρνιή Καιψλ Σερλψλ, κε 
δαζθάινπο ηνλ Γ. Ρντιφ, ηνλ Ν. 
Λχηξα, ηνλ Κ. Βνιαλάθε θαη ηνλ Γ. 
Γεξαληψηε. Σν 1907 ζπλέρηζε ηηο 
ζπνπδέο δσγξαθηθήο ζηελ 
Αθαδεκία Σερλψλ ηνπ Μνλάρνπ 
θνληά ζηνλ ηην Εάηηδ ελψ ην 1914 
εγθαηαζηάζεθε ζην Βεξνιίλν γηα λα 
καζεηεχζεη θνληά ζηνλ 
ηκπξεζηνληζηή Μαμ Λίκπεξκαλ. Απφ 
ην 1917 ζηξάθεθε πξνο ηνλ 
γεξκαληθφ εμπξεζηνληζκφ θαη ζε έλα 
δηθφ ηνπ πνιχ εθθξαζηηθφ χθνο. ηα 
έξγα ηνπ άξρηζε λα δίλεη 
πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ 
απνηχπσζε ηεο αλζξψπηλεο 
κνξθήο θαη θπξίσο ηεο γπλαηθείαο 
θηγνχξαο. Οη Γεξκαλνί ηερλνθξηηηθνί 
δέρζεθαλ ζεηηθά ηα λέα έξγα ηνπ. Σν 
1929 πήγε ζην Παξίζη, φπνπ έδεζε 
έσο ην 1932, γηα λα επηζηξέςεη ζην 
Μφλαρν, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο πνπ είρε ρηππήζεη ηφηε ηελ 
Δπξψπε. Με ηελ άλνδν ηνπ 
λαδηζκνχ αλαγθάζηεθε λα 
εγθαηαιείςεη θαη ηε Γεξκαλία, γηα λα 
επηζηξέςεη ηειηθά ην 1934 ζηελ 
Διιάδα. Ο αζελατθφο θαιιηηερληθφο 
πεξίγπξνο ηνλ αληηκεηψπηζε αξρηθά 
κε αδηαθνξία έσο ερζξφηεηα ελψ ηα 
ρξφληα ηεο Καηνρήο θαη ηνπ 
Δκθπιίνπ Πνιέκνπ ππήξμαλ γηα ηνλ 
δσγξάθν πνιχ δχζθνια. Ζ θήκε 
ηνπ άξρηζε λα μεπεξλά ηα ζχλνξα 
ηεο Διιάδαο γηα άιιε κηα θνξά ην 
1950, φηαλ εθπξνζψπεζε ηελ ρψξα 
ζηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο. Σν 
1956 ηνχ απνλεκήζεθε ην πξψην 
ειιεληθφ βξαβείν ηνπ Γηεζλνχο 
Γηαγσληζκνχ Γθνχγθελρατκ. Μεηά 
ηνλ ζάλαηφ ηνπ ην ζπίηη ηνπ 
δσγξάθνπ ζηελ Γάθλε Αηηηθήο έρεη 
κεηαηξαπεί ζε κνπζείν. Σν έξγν ηνπ 
δπζηπρψο δελ έρεη εξεπλεζεί 
επηζηεκνληθά επαξθψο κέρξη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/1885
http://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1959
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CF%8A%CE%BB%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1907
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1914
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BE_%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1917
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/1932
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1934
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1950
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1956
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ζήκεξα. Γπζηπρψο φκσο κηα ηέηνηα εξγαζία δελ 
ππάξρεη. Ζ ηειεπηαία θαη πνιχ νπζηαζηηθή ήηαλ πξηλ 
απφ 27, 28 ρξφληα.  
 

Δξψηεζε: Πσο δηακνξθψζεθαλ ηα κνπζηθά πξάγκαηα 
ζηελ Διιάδα κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη 
σο ηηο κέξεο καο; 
 

Θάλνο Μηθξνχηζηθνο: Σελ πεξίνδν απηή ππάξρεη έλα 
είδνο ηξαγνπδηνχ ην νπνίν είλαη θαζαξά θαιιηηερληθφ 
πξντφλ δελ είλαη εκπνξεπκαηνπνηεκέλν φπσο ζηηο 
άιιεο ρψξεο. Σν νλνκάδνπκε έληερλν ειιεληθφ 
ηξαγνχδη, θαη ην ηξαγνχδη απηφ αθνπκπάεη ζηελ 
ειιεληθή θνπιηνχξα, ζπλδέεηαη πνιιέο θνξέο κε ηελ 
πνίεζε, μεθηλάεη κε ηνπο Σζηηζάλε, Μίθε Θενδσξάθε 
θαη Μάλν Υαηδηδάθη. πλερίδεηαη κε ηελ επφκελε γεληά 
δεκηνπξγψλ φπσο ν Ξαξράθνο, ν Μαξθφπνπινο, ν 
Λνΐδνο, ν αββφπνπινο θαη ν Μηθξνχηζηθνο, δειαδή ν 
νκηιψλ. Μεηά ζπλερίδεηαη κε ηνπο ηξαγνπδνπνηνχο ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 80, ηνπο ηξαγνπδνπνηνχο ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ 90 κέρξη θαη ηνπο λεφηαηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 2000. Απηφ είλαη έλα ηξαγνχδη ην νπνίν 
αληέρεη 60 ρξφληα. Σέηνην θαηλφκελν ζηελ Δπξψπε δελ 
ππάξρεη θπζηθά. Αλάινγν θαηλφκελν ππήξρε γηα πνιχ 
ιίγα ρξφληα πξηλ απφ ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν 
ζηε Γεξκαλία, απφ ην 1927 σο ην 1935 κε ηνπο 
ζπλζέηεο πνπ ήηαλ γχξσ απφ ηνλ Μπέξηνιλη Μπξερη, 
ηνλ Φξαλθ Άηζιεξ, ηνλ Νηεζάνπ, ηνλ Κνπξη Βάηι θαη 
ίζσο έλαλ ζπλζέηε πνπ δελ έγξαςε ηξαγνχδη αιιά ήηαλ 
πνιχ θνληά ζ‟ απηήλ ηελ νκάδα, ηνλ Υίληεκηζ. Απηνί 
φκσο εμαθαλίζηεθαλ θαη έθπγαλ απφ ηε Γεξκαλία ιφγσ 
ηεο λαδηζηηθήο πεξηφδνπ. Γη απηφ απηφ ην ηξαγνχδη κε 
έξγα πνιχ ζεκαληηθά θξάηεζε κφλν νθηψ ρξφληα ελψ ην 
δηθφ καο θξαηάεη θακηά εμεληαξηά πηα απφ ην 1950 
κέρξη ην 2010. ‟ απηφ ινηπφλ ε Διιάδα έρεη κηα 
ηδηαηηεξφηεηα κέζα ζηελ Δπξψπε πνιχ ζεκαληηθή.  
 

Δξψηεζε: Μπνξνχκε λα πνχκε δειαδή, φηη ην 
ηξαγνχδη γηα ηνπο επξσπατθνχο ιανχο δελ είλαη κηα 
ζεκαληηθή κνξθή ηέρλεο, αιιά πεξηζζφηεξν έλα 
εκπνξεπκαηνπνηεκέλν είδνο κνπζηθήο; Γηα ηνπο  
Έιιελεο φκσο ηζρχεη απηφ ην ελδηάκεζν κνπζηθφ είδνο, 
ην έληερλν. Κάηη δειαδή αλάκεζα ζην ηξαγνχδη θαη 
ζηελ ιεγφκελε θιαζζηθή ή ζχγρξνλε κνπζηθή; 
 

Θάλνο Μηθξνχηζηθνο: Ναη ππάξρεη απηφ ην είδνο πνπ 
ιέγεηαη έληερλν ιατθφ ηξαγνχδη θαη πνπ δελ ππάξρεη ζε 
θακία άιιε ρψξα ηεο Δπξψπεο. Τπάξρεη επίζεο 
ζήκεξα κία πνιχ ζεκαληηθή γεληά ηξαγνπδνπνηψλ, νη 
νπνίνη δελ είλαη πνιχ γλσζηνί ζηελ Δπξψπε αιιά είλαη 
δεκηνπξγνί ηνπ ηξαγνπδηνχ απηνχ. Αλαθέξσ κεξηθνχο: 
Δίλαη νη Υάξεο θαη Πάλνο Καηζηκίραο, ν σθξάηεο 
Μάιακαο, ν Λαπξέληεο Μαραηξίηζαο, ν Γηνλχζεο 
Σζαθλήο, ν Υξήζηνο Θεβαίνο, ν Μηιηηάδεο 

Α 
θνξκή γηα ηε ζπλνκηιία κε ηνλ Θάλν 
Μηθξνχηζηθν έδσζε ε κεγάιε επηηπρία ηνπ 
ηνλ πεξαζκέλν ρεηκψλα κε ηηο δσληαλέο 
κνπζηθέο βξαδηέο ζηελ κνπζηθή αίζνπζα 

«ηαπξφο ηνπ Νφηνπ» ζηελ Αζήλα, απφ ηνλ 
Οθηψβξε ηνπ 2010 σο ηελ άλνημε ηνπ 2011.  
 

ηελ θεληξηθή ζθελή ηεο αίζνπζαο νη Θάλνο 
Μηθξνχηζηθνο θαη ν Υξήζηνο Θεβαίνο  έλσζαλ ηηο 
θσλέο ηνπο θαη μαλαβξέζεθαλ κεηά απφ παιαηφηεξεο 
θνηλέο ζπλαπιίεο «ζηελ ίδηα πφιε ππφ βξνρήλ», ππφ 
κλεκνλίνπ θαη αθξαίαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Δίλαη 
κνπζηθνί απφ δηαθνξεηηθέο γεληέο θαη απφ ηελ 
παξάζηαζε δελ ζα κπνξνχζαλ λα ιείςνπλ θπζηθά θαη 
ηα απνζπάζκαηα απφ ην κνπζηθφ θχθιν Σηαπξφο ηνπ 
Νφηνπ, ηε δνπιεηά ηνπ Θάλνπ Μηθξνχηζηθνπ πάλσ ζε 
ζηίρνπο ηνπ Νίθνπ Καββαδία, φρη κφλν γηα ηα 100 
ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ πνηεηή. Απηά ηα ηξαγνχδηα 
έρνπλ γίλεη αλαπφζπαζην θνκκάηη πιένλ ηεο θάζε 

εκθάληζεο ηνπ Θάλνπ Μηθξνχηζηθνπ θαη νινθιεξψλνπλ 
ην ηαμίδη απνγείσζεο πνπ ζπλέβε θέηνο ζηελ νκψλπκε 
κνπζηθή αίζνπζα «ηαπξφο ηνπ Νφηνπ». 
 

Δξψηεζε: Κχξηε Μηθξνχηζηθε, φηαλ καο ξσηνχλ νη 
Γεξκαλνί, ηη κνπζηθή αθνχλε ζήκεξα νη Έιιελεο, πσο 
ζα πξέπεη λα απαληήζνπκε; 
 

Θάλνο Μηθξνχηζηθνο: Γηα λα έρεη θαλείο κηα 
επηζηεκνληθή απάληεζε ζα έπξεπε λα ππήξρε θαη ε 
ζρεηηθή επηζηεκνληθή κειέηε. Μηα ηέηνηα άξηηα κειέηε 
1200 ζειίδσλ είρε ππάξμεη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
1980. Δίρε δεκνζηεπζεί ζε έλα βηβιίν ηνπ ζπιιφγνπ 
«Μνπζεγέηεο» θαη ήηαλ ζε επξσπατθή θιίκαθα ε πην 
άξηηα επηζηεκνληθή εξγαζία. Πξνέθππηαλ απαληήζεηο 
απφιπηα νξζέο θαζφηη εμέηαδαλ ην ζέκα απφ φιεο ηηο 
απφςεηο θαη πξνπαληφο θνηλσληνινγηθά, δειαδή ζε 
ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, θαζψο θαη ηηο αζηηθέο 
θαη αγξνηηθέο πφιεηο. 
 

Κάπσο έηζη ζα έπξεπε λα εμεηαζηεί ην δήηεκα θαη 

Σο ποπ και λαϊκοπόπ τραγούδι στην 

Ελλάδα είναι φορτισμένο αρνητικά 

Της Ελένης Τορόση 

Μια συζήτηση με τον συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο  

Ο Θάλνο Μηθξνύηζηθνο γελλήζεθε 
ην 1947 ζηελ Πάηξα ζπνχδαζε 
πηάλν ζηελ Φηιαξκνληθή Δηαηξεία 
Παηξψλ θαη ζην Διιεληθφ Χδείν, 
θαζψο θαη καζεκαηηθά ζην 
Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο. 
Δκθαλίζηεθε σο ζπλζέηεο ζηα ηέιε 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60, αιιά επίζεκα 
κεηά ηελ πηψζε ηεο ρνχληαο, ην 
1975 κε ην δίζθν Πνιηηηθά 
ηξαγνχδηα. Μεινπνίεζε ζηίρνπο 
Ρίηζνπ, Μαγηαθφθζθπ, Μάλνπ 
Διεπζεξίνπ, Μπξέρη, Καββαδία θαη 
άιισλ, ελψ νη δίζθνη ηνπ «Καληάηα 
γηα ηε Μαθξφλεζν», «Φνπέληε 
Οβερνχλα», «Σξνπάξηα γηα 
Φνληάδεο», θαη «Μνπζηθή πξάμε 
ζηνλ Μπξερη», είλαη 
ραξαθηεξηζηηθνί ηνπ θιίκαηνο ηεο 
κεηαπνιίηεπζεο. Ο Μηθξνχηζηθνο 
έδσζε ζηε ζπλέρεηα, κε ηνλ δίζθν 
«ηαπξφο ηνπ Νφηνπ» επξχηεξα 
δείγκαηα ζπλζεηηθήο ηθαλφηεηαο 
ππεξεηψληαο παξάιιεια ην ζέαηξν, 
ηελ ειεθηξνληθή θαη αηνληθή 
κνπζηθή, θαζψο θαη ηελ ηδαδ. 
πλεξγάζηεθε κε θνξπθαίεο 
εξκελεχηξηεο φπσο ε Μαξία 
Γεκεηξηάδε, ε Υάξηο Αιεμίνπ, ε 
Μαξία Φαξαληνχξε θαη ε Ηηαιίδα 
Μίιβα. Δπίζεο εκπλεχζζεθε θαη 
δηεχζπλε ην Γηεζλέο Φεζηηβάι ηεο 
Πάηξαο. Γηεηέιεζε αλαπιεξσηήο 
ππνπξγφο πνιηηηζκνχ θαη έλα ρξφλν 
αξγφηεξα κεηά ην ζάλαην ηεο 
Τπνπξγνχ Μειίλαο Μεξθνχξε. 

Σέχνες, Πoλιτισμός / Kunst, Kultur 
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Παζραιίδεο, ν Αιθίλννο Ησαλλίδεο, ν Οξθέαο Πεξίδεο, 
ν Νίθνο Ενχδηαξεο, ν Γηψξγνο Αληξένπ, ν Φνίβνο 
Γειεβνξηάο, ν Νίθνο Κππνπξγφο, ν Παληειήο 
Θαιαζζηλφο θαη άιινη. Δίλαη ηξεηο γεληέο θαη κπαίλεη θαη 
κηα ηέηαξηε ζην παηρλίδη.  
 

Δξψηεζε: Παξάιιεια φκσο κε ην ηξαγνχδη απηφ 
ππάξρεη ζηελ Διιάδα απφ ην 1950 κέρξη ζήκεξα θαη 
έλα άιιν ηξαγνχδη, ην ιεγφκελν ειαθξφ. Έηζη δελ είλαη; 
 

Θάλνο Μηθξνχηζηθνο: Δίλαη ε ειαθξά κνπζηθή ηελ 
νπνία εηδηθφηεξα ηα 20 ηειεπηαία ρξφληα ζα κπνξνχζα 
λα ραξαθηεξίζσ life styl κνπζηθή ή εκπνξεπ-
καηνπνηεκέλε κνπζηθή. Καηά ηε γλψκε, φρη κφλν ηε 
δηθηά κνπ, είλαη κηα κνπζηθή επηειήο, ε νπνία φκσο 
θπξηαξρεί φρη ηφζν ζηνλ θφζκν φζν ζηηο ηδησηηθέο 
ηειενξάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ κηα ζπλήζεηα ζηνλ ζεαηή 
θαη αθξναηή κε ηελ κεηάδνζε εδψ θαη 20 ρξφληα ελφο 
ηέηνηνπ ηξαγνπδηνχ.  
 
Με ηε κνπζηθή ινηπφλ ζπκβαίλνπλ δπν πξάγκαηα ζηελ 
Διιάδα. πξάγκα δχζθνιν λα ην θαηαιάβεη ν κέζνο 
Δπξσπαίνο γηαηί εθεί ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηφζν 
μεθαζαξηζκέλα. ε καο ππήξμαλ δπν ηεξάζηηα 
θνηλσληθά γεγνλφηα πνπ δελ ππήξμαλ ζηελ Δπξψπε, 
ππήξμε ν εκθχιηνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 40 πνπ ρψξηζε 
ηνπο Έιιελεο ζε κηζνχο θαη κηζνχο. ‟ απηνχο πνπ 
λίθεζαλ θαη θαηαπίεζαλ θαη ζ‟ απηνχο πνπ εηηήζεθαλ 
θαη θαηαπηέζηεθαλ, θαη ππήξμε θαη ην δεχηεξν 
θαηλφκελν, δξακαηηθφ απφ ην 1967 σο ην 1974, ε 
ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία. Σα δπν δηαθνξεηηθά ηξαγνχδηα 
δελ κπφξεζαλ πνηέ λα ελσζνχλ, ήηαλ δπν παξάιιειεο 
επζείεο, πνπ ε κηα ππνζηήξημε κηα θνηλσλία 
πεξηζζφηεξεο ειεπζεξίαο, πεξηζζφηεξεο δηθαηνζχλεο 
θαη αληηηίζεην ζ‟ απηή ηελ θαηαπίεζε, ελψ ην άιιν 
ηξαγνχδη, ην εκπνξεπκαηνπνηεκέλν, ήζειε λα 
ζπκβάιιεη ζηελ εκπέδσζε απηήο ηεο θπξίαξρεο 
αληίιεςεο πνπ είρε επηθξαηήζεη. Απηή είλαη ε 
θνηλσληθνπνιηηηθή εμήγεζε γηαηί απηά ηα δπν ηξαγνχδηα 
ζηελ Διιάδα πνηέ δελ ήξζαλ ζε επαθή θαη δελ 
επεξέαζε πνηέ ην έλα ην άιιν. Δλψ ζην εμσηεξηθφ 
κπνξεί ζε δηάθνξα θεζηηβάι ζεκαληηθνχο 
ηξαγνπδνπνηνχο λα ηνπο δεηο παξέα κε θάπνηνπο πην 
εκπνξηθνχο, πνπ θαη ιάηθ ζηάηι, ηελ Διιάδα ε ιέμε 
πνπ θαη ιαηθνπφπ είλαη θνξηηζκέλε αξλεηηθά γηαηί 
πξνζπάζεζε λα ζπκβάιιεη ζηελ άδηθε ηάμε 
πξαγκάησλ. 
 

Ο ηαπξφο ηνπ Νφηνπ (πνίεζε Νίθνπ 
Καββαδία, κνπζηθή Θάλνπ Μηθξνχηζηθνπ) 
 
Ο θχθινο ησλ ηξαγνπδηψλ πξσηνθπθινθφξεζε ζε 
δίζθν ην 1979 θαη είλαη απφ ηνπο πην θιαζηθνχο θαη πην 

εκπνξηθνχο δίζθνπο ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο 
κνπζηθήο. Έρεη μεπεξάζεη κέρξη ζήκεξα ζε πσιήζεηο ην 
έλα εθαηνκκχξην αληίηππα.  
Ο «ηαπξφο ηνπ Νφηνπ» μεθίλεζε κε ηηο ρεηξφηεξεο 
πξννπηηθέο γηα ηνλ ζπλζέηε Θάλν Μηθξνχηζηθν, ν 
νπνίνο είρε θάλεη αίζζεζε κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε κε 
ηνπο πξψηνπο ηνπ δίζθνπο θαη είρε απνζπάζεη ηηο 
θαιχηεξεο θξηηηθέο γηα ηε δνπιεηά ηνπ. Δθείλε ηελ επνρή 
ινηπφλ, ηνπ δεηήζεθε λα γξάςεη κνπζηθή γηα ηελ 
ηειενπηηθή ζεηξά «Πνξεία 090» ζε ζελάξην θαη 
ζθελνζεζία ηνπ Σάζνπ Φαξξά πνπ πξνβιήζεθε απφ 
ηελ ηφηε ΤΔΝΔΓ θαη είρε σο ζέκα ηε δσή ησλ λαπηηθψλ. 
Ο Μηθξνχηζηθνο είρε ήδε αξρίζεη λα δνπιεχεη πάλσ 
ζηελ πνίεζε ηνπ Καββαδία θαη πξφηεηλε θάπνηα απφ ηα 
ηξαγνχδηα, ηα νπνία αθνχζηεθαλ ζην ζίξηαι κε ηε 
θσλή ηνπ Γηάλλε Κνχηξα. 
 
Σα πξνβιήκαηα άξρηζαλ φηαλ o Μηθξνχηζηθνο ζέιεζε 
λα ηα ερνγξαθήζεη ζε δίζθν. Ο Νίθνο Καββαδίαο ήηαλ 
ηφηε αθφκε «πεξηζσξηαθφο θαη παξαθαηηαλφο» θαη δελ 
έδηλε θαλέλαο ζεκαζία ζηελ πνίεζή ηνπ. Αλάινγεο 
ήηαλ θαη νη πξψηεο κνπζηθνθξηηηθέο γηα ηνλ δίζθν. ηε 
ζπλέρεηα βέβαηα ηα πξάγκαηα άιιαμαλ θαη γηα ηνλ 
πνηεηή θαη γηα ηνλ ζπλζέηε. ια ηα ηξαγνχδηα είλαη 
παζίγλσζηα θαη ζεσξνχληαη πιένλ θιαζηθά. Ζ 
κεινπνίεζε ησλ ζαιαζζηλψλ εηθφλσλ πνπ πεξηγξάθεη 
ν Καββαδίαο είλαη ππνδεηγκαηηθή. Ζ ελνξρήζηξσζε 
είλαη ζε γεληθέο γξακκέο απιή, σζηφζν ζηα ρξφληα πνπ 
αθνινχζεζαλ ν Θάλνο Μηθξνχηζηθνο επαλεηιεκκέλα 
δηαζθεχαζε ηα θνκκάηηα ζε ζεκείν ηέηνην ψζηε λα 
κηιάκε γηα «θαηλνχξγηα» ηξαγνχδηα. 
 
Απηφο ν δίζθνο ζπλέδεζε κηα γηα πάληα ζπλζέηε θαη 
πνηεηή θαη δελ είλαη ηπραίν φηη έθηνηε θπθινθφξεζαλ 
άιιεο δχν αληίζηνηρεο δηζθνγξαθηθέο δνπιεηέο 
γλσξίδνληαο κεγάιε εκπνξηθή επηηπρία «Γξακκέο ησλ 
νξηδφλησλ», 1991, θαη ε δσληαλή ερνγξάθεζε ησλ δχν 
έξγσλ ζην Μέγαξν Μνπζηθήο ην 2005. 
 
Ο Γηάλλεο Κνχηξαο (ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα) θξαηά ην 
θχξην βάξνο ηνπ δίζθνπ θη απνδίδεη κνλαδηθά ηα νθηψ 
απφ ηα έληεθα ηξαγνχδηα, φληαο ν εξκελεπηήο πνπ έρεη 
ζπλδεζεί αλεμίηεια πηα κε απηά. Ο Βαζίιεο 
Παπαθσλζηαληίλνπ θάλεη έλα κεγάιν βήκα ζηελ 
θαξηέξα ηνπ ηξαγνπδψληαο ην «Μαραίξη» θαη ηνλ 
«Γνπίιη», ελψ ε γπλαηθεία «πηλειηά» αλήθεη ζηελ Αηκηιία 
αξξή πνπ εξκελεχεη ηνλ «ηαπξφ ηνπ Νφηνπ».        
 
Διέλε Σνξφζε, Μφλαρν 
 
 
 

» 

» 
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θνηλσλία, ζέιεη λα πηέζεη ψζηε ζηε δεδνκέλε θνηλσλία 
λα πάεη ν θφζκνο πξνο ην θαιχηεξν εθηθηφ. 
Απηφ θάλεη ην ΑΚΔΛ ζηελ Κχπξν, γη‟ απηφ είλαη πξψην 
θφκκα εδψ θαη 30 ρξφληα κε 35%. Απηφ δελ ην έθαλε ε 
Αξηζηεξά ζηελ Διιάδα. Γη‟ απηφ θαη ηψξα πνπ κηιάκε 
πήγε απφ ην 6,5 ζην 8%, παξά ηε θνβεξή αγαλάθηεζε 
ηνπ θφζκνπ. Άξα θνβάκαη φηη νπνηαδήπνηε εηξεληθή ή 
κε εηξεληθή επαλάζηαζε ζα είλαη ρανηηθή. Γη‟ απηφ δελ 
αηζηνδνμψ”. 
 

Γηα ηελ γεληθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο: 
 
«Μέζα ζηνπο επφκελνπο έμη κήλεο ε αλεξγία ζα έρεη 
θηάζεη ην 20%. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα εθαηνκκχξην 
άλζξσπνη, καδί κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, δνπλ κε κεδέλ 
επξψ, ζηα φξηα ηεο απηνθηνλίαο. Σν 35% ησλ λέσλ 
πνπ εηζέξρνληαη ζηελ παξαγσγή κπαίλνπλ σο άλεξγνη 
θαη ην άιιν 35% σο εξγαδφκελνη κε κηζζφ 300-400 
επξψ. Αλ ζε απηά πξνζζέζνπκε θαη έλα 20%-25% ηνπ 
πιεζπζκνχ πνπ δεη ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο, κηιάκε γηα 
κηα απφιπηα εζληθή θαηάζιηςε θαη έλα ζπλερηδφκελν 
εγθιεκαηηθφ ιάζνο, δηφηη δελ κπνξείο λα ζψζεηο ηε 
ρψξα θαηαζηξέθνληαο ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. Απηή είλαη ε 
κεγάιε κνπ έλζηαζε ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Γηψξγνπ 
Παπαλδξένπ». 
 

Τπαθνή ζην κλεκφλην κε ηελ ειπίδα φηη 
ζα εμέιζνπκε ηεο θξίζεο δσληαλνί;  
 
«Χο κνπζηθφο θαη σο ελεξγφ πνιηηηθφ πξφζσπν δελ 
ζα κπνξνχζα παξαπέξα λα πξνηείλσ ηξφπνπο 
αληηκεηψπηζεο, νχηε κέινο ηνπ πνιηηηθνχ δπλακηθνχ, 
είκαη νχηε νηθνλνκνιφγνο. Δγψ θάλσ ηε δηαπίζησζε 
φηη απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη εγθιεκαηηθφ. Γηφηη δελ 
δέρνκαη φηη κπνξεί λα θαηαζηξέθεηαη ν θνηλσληθφο 
ηζηφο ηεο ρψξαο, φηη γηα ηα επφκελα δέθα ρξφληα νη 
ζπληαμηνχρνη ζα εμαθαληζηνχλ θαη φηη νη λένη 
άλζξσπνη ζα θαηαζηξέθνληαη. Τπάξρνπλ πξνζσπηθνί 
δξφκνη. Αο θνηηάμνπκε φζν κπνξνχκε λα μαλαβξνχκε 
ηηο πξαγκαηηθέο αμίεο. Να ζπλερίζνπκε λα παιεχνπκε 
ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, αληαιιάζζνληαο ηηο 
„δηεπζχλζεηο‟ ν έλαο ηνπ άιινπ πνπ ηφζα ρξφληα 
είρακε ράζεη».                
 
Διέλε Σνξφζε, Μφλαρν 

 

…. θαη απνζπάζκαηα απφ ζπλέληεπμή 
ηνπ ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην ζην Πνληίθη: 
 

Γηα ηελ γεληά ηνπ Πνιπηερλείνπ: 
 
“Γελ ζέισ λα πσ νλφκαηα θάπνησλ ηεο πξνεγνχκελεο 
απφ ην Πνιπηερλείν γεληάο, γηα λα κε ζηελνρσξήζσ 
θάπνηνπο 85άξεδεο, πνπ μεθίλεζαλ, θαη κάιηζηα κε 
φπια, θαη ηψξα είλαη ζηπινβάηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ππεξηεξεί ην θνβεξφ ζεξηφ πνπ 
ιέγεηαη θαπηηαιηζκφο. Καη λα ζνπ πσ γηα ηε δηθηά κνπ 
γεληά. Έρεηο ηελ εληχπσζε φηη απηνί πνπ μεζεθψζεθαλ 
ζην Πνιπηερλείν, ήηαλ ε πιεηνςεθία; Πξσηνμεθίλεζαλ 
150 άηνκα θη ήκνπλ θαη εγψ κέζα. Αιιά είλαη ε πξψηε 
θνξά πνπ ην ιέσ ζε δεκνζηνγξάθν, χζηεξα απφ 38 
ρξφληα, δηφηη έγηλε κηα θνβεξή εθκεηάιιεπζε ηνπ 
Πνιπηερλείνπ θαη δελ ήζεια λα αλαθεξζψ ζε απηφ. 
Μεηά ζεο λα γίλακε 1.000 ή 5.000 άηνκα; Σε γεληά 
εθείλε απνηεινχζαλ 400.000 άλζξσπνη. Πνχ ήηαλ”; 
 

Απηνθξηηηθή: 
 
“Βεβαίσο έρσ ζηνηρεία αιινηξίσζεο, γηαηί αηζζάλνκαη 
πσο ε πνξεία ηνπ θαιιηηέρλε είλαη ε πνξεία ηνπ 
ζρνηλνβάηε. Σν δήηεκα είλαη αλ πέθηεηο θαη δελ 
μαλαλεβαίλεηο ή αλ πέθηεηο θαη επηρεηξείο λα αλέβεηο 
μαλά. Θεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ ζε απηή ηελ θαηεγνξία: 
Σνπ ηχπνπ πνπ έπεζε θαη ζπλερίδεη. Καη κάιηζηα 
ζπλερίδσ κπαίλνληαο ζηα 64 κνπ ρξφληα. Πάληα απηφ 
θάλσ: εθψλνκαη, πέθησ θαη ζπλερίδσ. Απηφ ην 
ζηνίρεκα πηζηεχσ πηα φηη ζην ηέινο δελ ζα ην ράζσ. 
Γειαδή λα κείλσ πάλσ ζην ζρνηλί, κε ην μχιν λα 
ηζνξξνπεί, έζησ θη αλ παιαληδάξεη”. 
 

Κξηηηθή ζηελ Αξηζηεξά: 
 
“Ση έθαλε ε Αξηζηεξά ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα; Καη‟ 
αξρήλ ζέισ λα δειψζσ, γηα λα κελ παξεμεγεζψ, φηη 
ζέβνκαη πάληα ην βαζηθφ θνκκάηη ηεο Αξηζηεξάο, πνπ 
είλαη ην ΚΚΔ, γηαηί είλαη έλα θφκκα ζπζηψλ, επί 90 
ρξφληα, κε πάξα πνιιέο απψιεηεο θνκκνπληζηψλ ζε 
εμνξίεο, θπιαθίζεηο θαη ζαλάηνπο. Απηφ, φκσο, πνπ 
πξνζάπησ ζην ΚΚΔ είλαη φηη ζε παιηφηεξεο 
πεξηφδνπο, φηαλ νη ζπλζήθεο επλννχζαλ θάηη ηέηνην, 
δελ ιεηηνχξγεζε σο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ εθηθηνχ. Σελ 
επνρή πνπ ε ίρακε  έλα θφκκα φλ ησο 
ζνζηαιδεκνθξαηηθφ, δηαθνξνπνηεκέλν απφ ην θφκκα 
ηεο Γεμηάο – ελψ ηψξα δελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο 
– ζα κπνξνχζε ε Αξηζηεξά λα έθαλε ζπλεξγαζίεο, 
εμεγψληαο φηη ηηο θάλεη, δηφηη, ελψ παιεχεη γηα κηα άιιε 

Βεβαίσο έρσ 

ζηνηρεία 

αιινηξίσζεο, 

γηαηί 

αηζζάλνκαη 

πσο ε πνξεία 

ηνπ θαιιηηέρλε 

είλαη ε πνξεία 

ηνπ 

ζρνηλνβάηε. Τν 

δήηεκα είλαη αλ 

πέθηεηο θαη δελ 

μαλαλεβαίλεηο ή 

αλ πέθηεηο θαη 

επηρεηξείο λα 

αλέβεηο μαλά.  
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Θάνος Μικρούτσικος 
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Gedichte, die man singt  
        
Der bekannte griechische Komponist Thanos Mikrout-
sikos, der u. a. Gedichte von Brecht und  Biermann 
vertonte, erzählt von der Geschichte des „griechischen 
Kunstliedes.“  
 
„Nach dem 2. Weltkrieg wurde in Griechenland eine 
Reihe von Liedermachern bekannt, der erste war Mikis 
Theodorakis, die vom Volk begeistert gefeiert wurden. 
Ihre Lieder knüpften an der griechischen Kultur an und 
waren meistens vertonte Gedichte. Man nannte sie 
„populäre griechische Kunstlieder“, und sie existierten 
neben den Rebetika, aber auch den Volksliedern und 
den Schlagern. Das griechische Kunstlied, das kontinu-
ierlich von jüngeren Komponisten weiterentwickelt und 
bis heute gesungen und gespielt wird, weist also eine 
60-jährige Geschichte auf. Es geht hier um ein europa-

weit einmaliges Phänomen. Vergleichbar ist es allen-
falls mit den Songs einer Reihe von Musikern im Um-
feld von Brecht (Eisler, Dessau, Weill). Die Gruppe 
dieser deutschen Liedermacher löste sich in der Nazi-
Zeit auf, und ihre Mitglieder emigrierten. Griechenland 
nimmt also eine Sonderstellung ein. Während nämlich 
in den meisten europäischen Ländern das Lied als 
kommerzielles Produkt gilt, ist es den Griechen gelun-
gen, zwischen dem Lied und der so genannten klassi-
schen bzw. modernen ernsten Musik eine Zwischen-
gattung hervorzubringen.  

Der leichte Schlager und das nationale Poplied wieder-
um, eine nicht nur meiner Meinung nach minderwertige 
Musik, verdanken ihren Platz in den Hörgewohnheiten 
der Griechen fast ausschließlich der 20-jährigen Dauer-
berieselung durch das Privatfernsehen.  
 
In Griechenland laufen also zwei Dinge gleichzeitig ab, 
was für die Europäer schwer zu verstehen ist. Hier 
lohnt ein Blick auf zwei sozial bedeutsame Ereignisse 
der jüngeren Geschichte: den Bürgerkrieg der 1940er 
Jahre, der die Griechen in zwei Lager spaltete, und die 
Militärdiktatur von 1967-1974. Die zwei verschiedenen 
Liedformen konnten sich unter diesen Umständen 
niemals vereinigen, sie waren parallel verlaufende 
Linien, von denen sich die eine für eine bessere Ge-
sellschaft einsetzte, während sich die andere, die des 
leichten Liedes, auf die Seite des Establishments 
schlug. Dies ist die sozialpolitische Erklärung dafür, 
dass diese beiden Liedformen sich nie gegenseitig 
beeinflussen konnten. Während es im übrigen Europa 
üblich ist, dass Liedermacher gemeinsam mit Interpre-
ten der kommerziellen Popmusik auftreten, sind bei 
uns die Begriffe Pop und Schlager negativ aufgeladen, 
da die Musikrichtung, für die diese Begriffe stehen, 
versucht hat, eine ungerechte Ordnung aufrechtzuer-
halten.               

 

Eleni Torossi, München 
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είλαη ηπξαλληθφο θαη ν απηαξρηθφο λα κελ είλαη 
εγσθεληξηθφο. Πνίεζε είλαη ε έθθξαζε ηεο βαζχηεξεο 
ζθέςεο θαη Άζκα είλαη ε επξχηεξε κνξθή απηήο ηεο 
έθθξαζεο. Οη ήρνη πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ κνξθή απηή 
ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο απινχο, νπφηε 
ηα νθηψ είδε ησλ νξγάλσλ ηαηξηάδνπλ. Έηζη θαλέλα δελ 
ππεξέρεη νχηε εηζβάιιεη ζηελ πεξηνρή ηνπ άιινπ θαη ε 
αξκνλία θπβεξλά ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο ζθέςεηο 
ηνπο». 
 
Ο Δπξηπίδεο ζπκβνχιεπε κάιηζηα «κε δψεηλ κεη’ 
ακνπζίαο», πνπ επαλαιακβάλεη αξγφηεξα ν Nietzsche 
ιέγνληαο «έλαο βίνο ρσξίο κνπζηθή ζα ήηαλ 
εζθαικέλνο», ελψ ν Πιάησλ, αλαθεξφκελνο ζηνλ 
Γάκσλα, ηνλ παηδαγσγφ ηνπ Πεξηθιή, ιέεη ζηελ 
Πνιηηεία (Γ, 424C) κε ηε θσλή ηνπ σθξάηε: «Οπδακνχ 
γαξ θηλνχληαη κνπζηθήο ηξφπνη άλεπ πνιηηηθψλ λφκσλ 
ησλ κεγίζησλ, σο θεζί ηε Γάκσλ θαη εγψ 
πείζνκαη» («δηφηη πνπζελά δελ αιιάδνπλ νη ηξφπνη ηεο 
κνπζηθήο, ρσξίο λα αιιάδνπλ παξάιιεια θαη νη 
ζεκειηψδεηο λφκνη ηεο πνιηηείαο, φπσο ιέεη ν Γάκσλ 
θαη ην πηζηεχσ θαη εγψ»). Ο Πιάησλ ζέηεη επίζεο εθεί 
θαη ην εξψηεκα «Τη ζπλέρεη ηελ θνηλσλία;» θαη 
θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα: Γηθαηνζχλε. 
Αλαξσηψκελνο θαηφπηλ ηη εζηί δηθαηνζχλε ηελ 
δηεπθξηλίδεη σο Αξκνλία. Σε ζχζηαζή ηνπ δε λα αζθνχλ 
νη άλζξσπνη κνπζηθή αηηηνινγεί σο εμήο: «Ίλα 
θαηαζηψζηλ εκεξψηεξνη, επξπζκψηεξνη θαη 
επαξκνζηψηεξνη». Παξάιιεια δηαπηζηψλεη θαη ν Λη-Γθη 
ζην «Βηβιίν ησλ Ζζψλ» ηνπ: «ηαλ θπξηαξρεί ε 
κνπζηθή, ηφηε γίλνληαη ζαθή ηα θνηλσληθά θαζήθνληα. 
Τν κάηη θαη ην απηί απνθηνχλ θσο θαη βάζνο, ε 
δσηηθφηεηα θαη ε ηδηνζπγθξαζία ηζνξξνπνχληαη».  
 
ε ηη ζπλίζηαηαη, ηη απνηειεί ινηπφλ απηή θαζ‟ εαπηήλ ε 
κνπζηθή; Ξαθληάδεηαη βέβαηα θαλείο αθνχγνληαο ηελ 
ζξπιηθή αλαθψλεζε ηνπ Charles Ives «Πξνο Θενχ, ηη 
ζρέζε έρεη ε κνπζηθή κε ηνλ ήρν!», αλαθεξφκελνο 
αζθαιψο ζ‟ απηφ πνπ πηζηεχεηαη γχξσ καο γεληθά. Ηδνχ 
ινηπφλ ν αξρηθφο νξηζκφο ηνπ Guido d‟Arezzo: 
«Μνπζηθή είλαη ε θίλεζε ησλ ήρσλ». Δλλνεί βέβαηα ηελ 
θίλεζε εθείλε κε ηελ νπνίαλ ν άλζξσπνο, ππαθνχνληαο 
ζε κηαλ εζψηεξε, κηα βαζχηεξή ηνπ αλάγθε, εκθπζά ζε 
ήρνπο λνήκαηα, επηζπκίεο θαη λνζηαιγίεο πνπ 
αλαδχνληαη κέζα ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. 
Πξφθεηηαη αζθαιψο γηα ηελ θίλεζε εθείλε πνπ, 
ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, απνηειεί ην ζεκέιην ηεο 
δσήο («Η δσή ελ ηε θηλήζεη εζηίλ»). Απφ απηήλ ινηπφλ 
ηελ θίλεζε γελληέηαη θαη ε Μνπζηθή! 
 
Πψο φκσο κεηαδίδεηαη ε θίλεζε απηή ζηε κνπζηθή καο 
εθπαίδεπζε, πνπ ζηεξίδεηαη βαζηθά ζε κεηξηθά 

Κ 
αζαξά εηπκνινγηθά ν φξνο, ε ιέμε Μνπζηθή 
μεθηλάεη απφ ηνλ Απφιισλα ηνλ Μνπζεγέηε 
θαη ηηο ελλέα Μνχζεο, πνπ ε θαζεκηά ηνπο 
αληηπξνζψπεπε θάπνηνλ θιάδν ηεο Σέρλεο. 

Καη ηη είλαη Σέρλε; Πξφθεηηαη αθξηβψο γηα απηφ πνπ 
μερσξίδεη ηνλ άλζξσπν, επεηδή, ππεξβαίλνληαο ην 
έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο, αλαδχεηαη απφ κηαλ 
αλψηεξε, κηαλ βαζχηεξε αλάγθε. Δίλαη φκσο 
ηδηαίηεξα αμηνζεκείσην πσο κε ην πέξαζκα ηνπ 
ρξφλνπ απ’ φιεο απηέο ηηο ηέρλεο κφλν ε Μνπζηθή 
απνθξπζηαιιψζεθε παγθφζκηα ζηε ζεκεξηλή ηεο 
έλλνηα!  
 
πσο είρε πεη ν δηάζεκνο λνκπειίζηαο Διίαο Καλέηηη, 
ην ρείξηζην θαθφ ησλ δχν ηειεπηαίσλ αηψλσλ ππήξμε ε 
ηάζε κηαο γελίθεπζεο ηεο θάζε έλλνηαο, κηα ηάζε πνπ 
κέζα ζηελ επέιαζε ηεο παγθνζκηφηεηαο θαη ηνπ 
θαηαλαισηηθνχ πλεχκαηνο εμαθνινπζεί λα επεθηείλεηαη, 
νδεγψληαο καο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε κηα γεληθψηεξε 
αθπδάησζε ελλνηψλ φπσο δηθαηνζχλε, θνηλσλία, 
θνηλσληθή επζχλε, αιιειεγγχε, θαζψο θαη ηδηαίηεξα 
Μνπζηθή. 
 
Έηζη ήδε ζηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλνο, ν κέγηζηνο 
εξκελεπηήο ηεο καέζηξνο Furtwängler δηαπίζησλε πσο 
ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη δελ είλαη πιένλ ηη είλαη θαιή ή 
θαθή κνπζηθή, αιιά θπξηνιεθηηθά ηη είλαη βαζηθά 
Μνπζηθή! 
 
Μηαλ απάληεζε ζ‟ απηφ παξέρεη βέβαηα ε κπζνινγία 
κέζ‟ απ‟ ηε ζξπιηθή κνλνκαρία ηνπ Μαξζχα κε ηνλ 
Απφιισλα, αιιά ηδνχ ηη ιέεη γη‟ απηήλ ν Κνκθνχθηνο ηνλ 
6ν π.Υ. αηψλα: «Ήζνο είλαη ε ζπνλδπιηθή ζηήιε κηαο 
θνηλσλίαο θαη Μνπζηθή είλαη ην άλζνο ηνπ ήζνπο απηνχ. 
πνπ επηθξαηεί κνπζηθή πνπ εξεζίδεη θαη δηαζηξέθεη, 
βιέπνπκε κηα θνηλσλία πνπ θαηαξξέεη, φπνπ φκσο 
επηθξαηεί κνπζηθή πνπ εκθπζά ήζνο, αληηθξχδνπκε έλα 
κεγάιν έζλνο. Καζψο ε κνπζηθή πεγάδεη απφ ηα βάζε 
ηεο ςπρήο ηνπ αλζξψπνπ, απνηειεί αθ’ εαπηήο ην 
πεηζηηθφηεξν ηεθκήξην γηα ηηο ζθέςεηο θαη ην ήζνο πνπ 
δηαπλέεη ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο. Αθπξψλεη έηζη ηηο 
πξνζπάζεηεο ηεο επίδεημεο ελφο εηθνληθνχ πνιηηηζκνχ». 
Έρεη πεη επίζεο: «Γείμηε κνπ ηνπο ξπζκνχο ελφο ιανχ 
θαη ζα ζαο πσ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ».  
 
Ηδνχ κάιηζηα πψο δηαηππψλεηαη θαη ν ζηφρνο κηαο 
γλήζηαο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηνλ αξραίν Κηλέδν 
απηνθξάηνξα νπλ ζηνλ θαλφλα κε ηνλ νπνίνλ δηνξίδεη 
ηνλ Κβέη Γάζθαιν ηεο Μνπζηθήο: «Σε δηνξίδσ 
Γηεπζπληή ηεο Μνπζηθήο γηα λα δηδάμεηο ζηα παηδηά καο 
κνπζηθή, ψζηε ν ηνικεξφο λα είλαη θαη ήπηνο, ν 
επαίζζεηνο λα είλαη θαη αμηνπξεπήο, ν δπλαηφο λα κελ 

Για την έννοια της μουσικής 

Του Γιώργου Χατζηνίκου 
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Ο Γηψξγνο Φαηδελίθνο 

Απφ ηελ νκηιία ηνπ δηάζεκνπ 

πηαλίζηα, καέζηξνπ θαη 

κνπζηθνπαηδαγσγνχ ζηελ 

Θεζζαινλίθε, θαηά ηελ ηειεηή 

αλαγφξεπζήο ηνπ ζε Δπίηηκν 

Γηδάθηνξα  απφ ην Τκήκα 

Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Τέρλεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

ζηηο 20 Μαΐνπ 2010, κε ζέκα: Τη 

εζηί κνπζηθή; Τη ζεκαίλεη 

γεληθόηεξα ζήκεξα ε έλλνηα 

ηεο κνπζηθήο, ηη ζεκαίλεη ε 

κνπζηθή απηή θαζ’ εαπηήλ;  
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αληηιακβάλεζζε γεληθψο ηα δηαζηήκαηα!» ακέζσο φκσο 
αλαθσλεί: «Μα εζείο είζαζηε Έιιελαο! Πψο δελ ην 
μέξεηε απηφ, αθνχ εκείο επξηζθφκαζηαλ ζε ζπλερή 
κνπζηθή επηθνηλσλία κε ηνπο πξνγφλνπο ζαο!». 
«Γπζηπρψο, ηνπ απαληψ, αληίζεηα κε ζαο, πνπ παξά ηηο 
μέλεο θαηνρέο θαηνξζψζαηε λα δηαηεξήζεηε ακηγή ην 
κνπζηθφ ζαο πνιηηηζκφ, πνπ νη θαηαθηεηέο ζαο φρη 
κφλν ζεβάζζεθαλ αιιά ηειηθά αθνκνίσζαλ θαη νη ίδηνη, 
ε κεγάιε ειιεληθή κνπζηθή παξάδνζε κε ηηο δπν 
καθξαίσλεο θαη ερζξηθά πνιηηηζηηθά δηαθείκελεο μέλεο 
θαηνρέο, ηδίσο φκσο θαη πάλσ απ’ φια ηελ κεηά ηελ 
απειεπζέξσζή καο αλαδηάπιαζε ηεο λενειιεληθήο 
κνπζηθήο εθπαίδεπζεο απνθιεηζηηθά πάλσ ζε μέλα 
βνξεηνεπξσπατθά πξφηππα θαη λννηξνπίεο, ππάξρεη 
νπζηαζηηθά κφλν πιένλ ζην ππνζπλείδεην ηνπ Έιιελα, 
φπνπ μαλαδεί ζπνξαδηθά ζε αλαιακπέο ηεο γλήζηαο 
ιατθήο κνπζηθήο». «Σεηο ινηπφλ ζηελ Δπξψπε, 
εμαθνινχζεζε ν Ηλδφο δηεπζπληήο, αληηιακβάλεζηε ην 
θάζε δηάζηεκα ζαλ κηα κεηξηθά θαζηεξσκέλε πάγηα 
δηάζηαζε, εκείο φκσο αληίζεηα ηα δηαπιάζνπκε θάζε 
θνξά εμ αξρήο. Τν ηεηαξηφλην ινηπφλ δελ απνηειεί γηα 
καο έλα πξνθαζνξηζκέλν, πάγην θαη ακεηάβιεην 
δηάζηεκα, αιιά θάηη πνπ γπκλαδφκαζηε επί ρξφληα πψο 
λα ην δηαπιάζνπκε θάζε θνξά εθ λένπ. Σηνρεχνπκε 
δειαδή πψο λα πεξλάκε απφ έλαλ ήρν ζε έλαλ άιιν 
δηακέζνπ ελόο ηεηαξηνλίνπ. Έηζη απηφ δηαπιάζεηαη 
θάζε θνξά απ’ αξρήο αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε 
ζηφρεπζε».  
 
πσο αξγφηεξα δηαπίζησζα, απηή ε δσληαλή ζχιιεςε 
ηνπ ηεηαξηνλίνπ επεθηείλεηαη φρη κφλν ζηα άιια ηνπο 
δηαζηήκαηα αιιά θαη ζηα ξπζκηθά ηνπο αθφκε κνηίβα, 
ιεηηνπξγψληαο έηζη σο θιεηδηά επηθνηλσλίαο ζηνλ 
απηνζρεδηαζκφ, πνπ απνηειεί ηελ νπζία ηεο ηλδηθήο 
κνπζηθήο. Έηζη, ζην δεχηεξφ κνπ ηαμίδη ζηελ Ηλδία, πνπ 
ζην εηήζην Παληλδηθφ ηεο Φεζηηβάι είρα ηελ ηχρε λα 
βηψζσ πεξηζζφηεξν ηνλ πινχην ηεο Ηλδηθήο κνπζηθήο, 
ζπκάκαη αθφκε κεηαμχ άιισλ πνιιψλ, πψο έλαο λεαξφο 
θξνπζηφο απφ ηε Νφηηα Ηλδία θαη κία ρνξεχηξηα απφ ηε 
Βφξεην Ηλδία πνπ κφιηο είραλ ζπλαληεζεί, 
απηνζρεδίαδαλ κε ηφζε επθνιία θαη απιφηεηα, φπσο ζα 
ην θάλακε εκείο θνπβεληηάδνληαο!  
 
ρεηηθά πάιη κε ηελ έλλνηα ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο, 
πνπ, φπσο ιέγεηαη ζπρλά, θαηαιαβαίλεη θαλείο κφλν αλ 
έρεη ζπνπδάζεη ζε Ωδείν, είρα έλα αθφκε πην 
ζπγθηλεηηθφ βίσκα, φηαλ ήκνπλ 13 ρξνλψλ, ζην ζπίηη 
ελφο ζείνπ κνπ κε έλαλ επηζθέπηε ηνπ, πνπ, φηαλ 
άθνπζε πσο παίδσ πηάλν, κε ξψηεζε ακέζσο αλ 
κπνξνχζα λα ηνπ παίμσ ην αξγφ κέξνο ηεο Pathetique 
νλάηαο ηνπ Beethoven. Αθνχ ηνπ ην έπαημα, ηνλ 
ξψηεζα κήπσο ζέιεη λα αθνχζεη θαη θαλέλα άιιν 

δεδνκέλα θαη γεληθεπκέλεο εληνιέο; Μαζαίλνπκε δειαδή 
νπζηαζηηθά πψο λα εθηεινχκε ήρνπο απιψο κεηξηθά 
θαηαγξακκέλνπο πάλσ ζην πεληάγξακκν, κε θηλήζεηο 
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ κεηξνλφκν θαη απφ 
γεληθεπκέλεο έλλνηεο φπσο Allegro, Andante θ.ιπ., αληί 
λα καζαίλνπκε λα αλαδεηνχκε εθείλε ηελ έζσζελ 
γελεζηνπξγφ θίλεζε απφ ηελ νπνία έρνπλ πξνέιζεη ηα 
έξγα πνπ κειεηνχκε, ψζηε λα κπνξνχκε θαηφπηλ λα 
ζπιιακβάλνπκε θαη ηελ εξκελεία ηνπο! 
 
Γελ μερλψ έλα πνιχηηκν βίσκα πνπ είρα ζην πξψην κνπ 
ηαμίδη ζηελ Ηλδία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1968, φηαλ ν 
δηεπζπληήο ηεο Δζληθήο Μνπζηθήο Αθαδεκίαο ηνπ Γειρί 
αληαπνθξίζεθε ζηελ παξάθιεζή κνπ λα κε εηζαγάγεη 
ζηελ ηλδηθή κνπζηθή. Με ξψηεζε ινηπφλ πξψηα - πξψηα 
«πψο ζέισ λα ηελ αθνχζσ, κε ηνλ ηλδηθφ ή ηνλ 
επξσπατθφ ηξφπν;» Καηάπιεθηνο ινηπφλ ηνλ εξσηψ: 
«Πψο ην ελλνείηε απηφ;» Μνπ ιέεη ηφηε ρακνγειψληαο: 
«Δπξσπατθά, ζα ζαο βάισ έλα δηάδξνκν λα ηνλ 
πεξπαηήζεηε θαη ζα ζαο βάισ κεηά κηα θαξέθια γηα λα 
θαζίζεηε.» «Καη πνηνο είλαη ν ηλδηθφο ηξφπνο;» «Θα 
βγάιεηε ηα παπνχηζηα ζαο θαη ζα έιζεηε λα θαζίζεηε 
νθιαδφλ δίπια καο.» Πξνηίκεζα βέβαηα ακέζσο ηνλ 
ηλδηθφ ηξφπν. Θαχκαδα ινηπφλ ζηελ αξρή ηηο καιαθέο 
ρεηξνλνκίεο κε ηηο νπνίεο εθείλνο ελζάξξπλε ηνπο 
ζπνπδαζηέο ηνπ θαζψο εθείλνη παίδαλε θαη 
ηξαγνπδνχζαλ. Μνπ δηεπθξηλίδεη φκσο ηφηε πσο εθείλνο 
νπζηαζηηθά ηνπο θαζνδεγνχζε πψο λα απηνζρεδηάδνπλ 
ππεχζπλα κέζα ζην πιαίζην κηαο Ράγθαο, θάηη πνπ 
άθνπγα γηα πξψηε θνξά. Καζψο ινηπφλ κνπ ηηο εμεγεί 
γεληθψηεξα θαη ιεπηνκεξέζηεξα, αθνχσ μάθλνπ ηε ιέμε 
ηεηαξηφλην, κηζφ δειαδή εκηηφλην. Ήηαλ θπζηθφ, θαζψο 
ην δηάζηεκα απηφ είλαη νπζηαζηηθά άγλσζην ζηελ 
επξσπατθή κνπζηθή, λα δείμσ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, 

πνπ πξνθάιεζε πάξαπηα κηα δσεξή αληίδξαζε εθ 
κέξνπο ηνπ. «ρη, φρη! Γελ πξφθεηηαη γηα θάηη ην απιψο 
θαη νπδέηεξα κεηξηθφ, φπσο εζείο ζηελ Δπξψπε » 
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θνκκάηη θαλελφο άιινπ ζπλζέηε, εθείλνο παξαδφμσο 
απέθξνπζε ηελ πξνζθνξά κνπ ηφζν έληνλα πνπ 
ζάζηηζα. Μνπ ιέεη ηφηε: «Ξέξεηε, εγψ ρξσζηψ ηε δσή 
κνπ θπξηνιεθηηθά ζηνλ Beethoven» θαη κνπ δηεγείηαη 
ηφηε πψο απηφ ζπλέβε!  
 

«ηαλ ήκνπλ λένο, ήκνπλ έλαο γιεληδέο πνπ ζηραηλφηαλ 
ηελ θιαζζηθή κνπζηθή. ε έλαλ πφιεκν φκσο 
ηξαπκαηίζηεθα. Φέξλνληάο κε ινηπφλ κε έλα θνξείν ζε 
έλα λνζνθνκείν, κε απνζέηνπλ ζην πάησκα ελφο 
δηαδξφκνπ. Δγψ δελ κπνξνχζα νχηε λα κηιήζσ, νχηε 
θαλ λα θηλεζψ, άθνπγα φκσο αθξηβψο φ,ηη ζπλέβαηλε. 
Έηζη άθνπζα θαη ηε λνζνθφκα πνπ είρε έξζεη λα κε δεη 
καδί κε έλαλ γηαηξφ λα ηνλ ξσηά: Να ηνλ βάισ ζε έλα 
θξεβάηη; Καη ηνλ γηαηξφ λα απαληάεη: Γελ αμίδεη ηνλ 
θφπν γηαηί απηφο νχηε ηε λχρηα δελ βγάδεη! Μνπ είλαη 
αδχλαηνλ λα πεξηγξάςσ ηελ απειπηζία θαη ηελ καπξίια 
ζηελ νπνίαλ κε βχζηζαλ ηα ιφγηα απηά ηνπ γηαηξνχ. 
Καζψο φκσο θεηηφκνπλα εθεί γηα ψξεο αλήκπνξνο θαη 
απειπηζκέλνο, αθνχζηεθε μαθληθά απφ θάπνην θνηηψλα 
ην αξγφ απηφ κέξνο ηνπ Beethoven. Αθνχγνληάο ην, φρη 
κφλν μέραζα ηα ιφγηα ηνπ γηαηξνχ αιιά αηζζάλζεθα λα 
αλνίγνληαη κέζα κνπ ζηγά-ζηγά θάηη ζαπκάζηνη λένη 
νξίδνληεο, πνπ, απνθαιχπηνληάο κνπ κηα άιινπ είδνπο 
ελφξαζε, κε πιεκκχξηζαλ κε κία νπξάληα γαιήλε! 
Βιέπνληάο κε έηζη ηελ άιιε κέξα ν γηαηξφο ξσηάεη 
έθπιεθηνο ηε λνζνθφκα: Τη ηνπ θάλαηε απηνπλνχ; Καη 
φηαλ εθείλε ηνλ δηαβεβαίσζε πσο θαλέλαο δελ είρε 
αζρνιεζεί καδί κνπ, ν γηαηξφο αλαθψλεζε: Καιά…! 
Απηφο πέζαηλε ρζεο ην βξάδπ θαη ηψξα είλαη 
γηαηξεκέλνο! Πψο έγηλε απηφ…!» 
 

Αλαπνιψληαο ηα ιφγηα ηνπ, δηαβιέπσ ηψξα πσο ράξηο 
ζηελ απειπηζία ηνπ είρε κπνξέζεη λα δερζεί ην 
νπζηαζηηθφ κήλπκα ηεο κνπζηθήο ηνπ Beethoven, εθείλν 
πνπ έρεη άιισζηε δηαηππψζεη θαη ν ίδηνο ν Beethoven 
γξαπηά ζηελ αθηέξσζή ηνπ ηεο Missa Solemnis, ηεο 
κεγίζηεο ηνπ δεκηνπξγίαο: Vom Herzen, möge es 
wieder zu Herzen gehen! (Απ’ ηελ θαξδηά, είζε πάιη ζε 
θαξδηέο λα πάεη!) 
 

Ηδνχ ηη ιέεη ζρεηηθά θαη ν Mussorgsky, έλαο νγθφιηζνο 
ηεο Μνπζηθήο: «Τέρλε είλαη έλαο ηξφπνο λα επηθνηλσλεί 
θαλείο κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Η νπζία ησλ 
ζθέςεψλ κνπ ζήκεξα, ρζεο, παιαηφηεξα, αχξην… είλαη 
πάληα ε ίδηα –ε επηζπκία λα πξνβάισ ληθεηήο ζηνλ 
αγψλα θαη λα δψζσ ζηελ αλζξσπφηεηα έλα λέν κήλπκα 
θηιίαο θαη αγάπεο, ηέηνην πνπ λα αληερήζεη πέξα απφ 
ηηο απέξαληεο ξσζζηθέο πεδηάδεο– ην εηιηθξηλέο κήλπκα 
ελφο άζεκνπ κνπζηθνχ πνπ κάρεηαη γηα ηα  γλήζηα 
ηδαληθά ηεο αιεζηλήο ηέρλεο».            
 
Γηψξγνο Υαηδελίθνο, Αζήλα      

Ο Γηώξγνο Φαηδελίθνο γελλήζεθε ζηηο 3 Μαίνπ ηνπ 1923 
ζην Βφιν.  
 
Ζ δσή ηνπ Γ. Υαηδελίθνπ δηακνξθψζεθε κέζα απφ 
δηαδνρηθέο ζπκπηψζεηο. ε ειηθία πεξίπνπ 4 εηψλ (1927), 
αλ θαη αζπλήζηζην εθείλε ηελ επνρή γηα αγφξη, αξρίδεη ηε 
κνπζηθή. πκπησκαηηθά επίζεο, επηιέγεη λα κάζεη πηάλν 
θαη φρη βηνιί. Σν 1940 εηζάγεηαη πέκπηνο αλάκεζα ζε 
δπφκηζε ρηιηάδεο ππνςεθίνπο ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σελ έλαξμε φκσο ησλ 
καζεκάησλ, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ, καηαηψλεη ε θήξπμε 
ηνπ πνιέκνπ ηελ 28ε Οθησβξίνπ. Σελ εζληθή αλάηαζε ηεο 
αιβαληθήο επνπνηίαο δηαδέρεηαη ε θαηνρή θαη ε πείλα. 
Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο θαζειψλεηαη ζην Υφξην 
Πειίνπ φπνπ, κέζα ζηελ εζηθή θαηάπησζε ηεο επνρήο, ε 
κνπζηθή ηνπ απνθαιχπηεηαη σο αλψηεξε νηθνπκεληθή 
λνκνηέιεηα θαη ζεκαηνδνηεί απνθαζηζηηθά ηε δσή ηνπ. Σηο 
επίζεκεο ζπνπδέο πηάλνπ θαη δηεχζπλζεο (Αζήλα, Salz-
burg), αθνινπζνχλ, ην 1950, ειεχζεξεο αλψηεξεο ζπνπδέο 
(Μφλαρν, Ακβνχξγν, Γαιιία) πιάη ζε εληαηηθή ζνιηζηηθή 
δξάζε (Απζηξία, Γεξκαλία, νπεδία, Γαλία, Διιάδα, 
Βέιγην, Οιιαλδία, Ρσζία), πνπ δηεγείξνπλ κέζα ηνπ φιν 
θαη βαζχηεξα εξσηήκαηα, έσο φηνπ κέζα απφ ηελ 
απξφζκελε εμέιημε κηαο απνθαιππηηθήο ζπλάληεζεο κε 
ηνλ ζξπιηθφ Neuhaus ην 1959 ζηε Μφζρα, πξνζθαιείηαη 
ην 1961 ζηελ Αγγιία. Δθεί βξίζθεη πξφζθνξν έδαθνο γηα 
κηα φιν θαη πην πνιχπιεπξε κνπζηθή δξάζε, πνπ καδί κε 
πεξαηηέξσ δηεζλείο εκπεηξίεο (Ν. Αθξηθή, Ηλδία, ΖΠΑ, 
Ηζιαλδία, Βξαδηιία) ηνλ βνεζνχλ λα δηεηζδχζεη βαζχηεξα 
ζηελ έλλνηα θαη ην ιεηηνχξγεκα ηεο Μνπζηθήο, θάηη πνπ 
εμαθνινπζεί αθφκα λα αλαπηχζζεηαη... 
 
Μεξηθνί απφ ηνπο πην δηαθεθξηκέλνπο καζεηέο ηνπ είλαη ν 
Gilbert Biberian, ν Paul Galbraith, ν Richard Ward-Roden, 
ν Θφδσξνο Κνπξεληδήο, ν Trefor Smith, ε καξψ 
Γεσξγηαδνπ θαη ν Γηψξγνο Μνπηζηάξαο. 
 
Ο Γηψξγνο Υαηδελίθνο αθνχ πήξε δηπιψκαηα Γηεχζπλζεο 
θαη Πηάλνπ ζην Mozarteum ηνπ Salzburg (ακθφηεξα κε 
δηάθξηζε θαη πξφζζεηε απνλνκή ηνπ ρξπζνχ κεηαιιίνπ 
Lilly Lehmann ηεο International Foundation Mozarteum), 
ηνχ πξνζθέξζεθε ε ζέζε Chef-correpetitor ζηελ πεξα 
ηνπ Μνλάρνπ.  
 
Οξκψκελνο απφ βαζχηεξεο αλεζπρίεο θαη εξσηήκαηα, 
πξνηίκεζε λα αθνινπζήζεη ηνλ δξφκν ηεο απφιπηεο 
κνπζηθήο φπσο ηνλ δηάλνηγε ε θαξηέξα ηνπ ηνχ ζνιίζη 
πνπ ηνλ νδήγεζε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, 
Νφηηα Αθξηθή, Ηλδία, ΖΠΑ θαη Βξαδηιία, ελψ ζην δηάζηεκα 
απηφ δηεχζπλε κφλν ζπνξαδηθά. 
 
Παξάιιεια θξφληηδε γηα ηελ πεξαηηέξσ κνπζηθή ηνπ 
θαιιηέξγεηα κέζσ ηεο επαθήο ηνπ κε απζεληίεο φπσο νη 
Edwin Fischer, Carl Orff, Edward Erdmann, George 
Chavchavadze, Alice Pashkus. Σν 1959 ζπλάληεζε ζηε 

Για την έννοια της μουσικής 
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Μφζρα ηνλ θνξπθαίν Ρψζν παηδαγσγφ Heinrich Neu-
haus, δάζθαιν ησλ Emil Gilels θαη Sviatoslav Richter, ν 
νπνίνο ηνλ έθαλε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη κφλν ε 
δηδαζθαιία, ζηελ πξαγκαηηθή ηεο χςηζηε έλλνηα, ζα 
κπνξνχζε λα ηνλ νδεγήζεη ζε νπζηαζηηθά 
ζπκπεξάζκαηα.  
 
Έηζη, ρσξίο πνηέ λα ζηακαηήζεη ηηο ζνιηζηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο, δέρζεθε ην 1961 κηα πξφζθιεζε λα 
δηδάμεη ζην Royal Manchester College of Music ηεο 
Αγγιίαο. Δθεί ηνχ αλεηέζε λα ηδξχζεη θαη ηάμε 
Γηεχζπλζεο, νπφηε ηνχ παξνπζηάζηεθε κηα αλαπάληερε 
επθαηξία λα δηεηζδχζεη πνιχ βαζχηεξα ζηελ έλλνηα ηεο 
Γηεχζπλζεο, πέξαλ ησλ κέρξη ηφηε δεδνκέλσλ ηνπ, ηνπ 
θπζηθνχ δειαδή ηαιέληνπ θαη ηεο θαζηεξσκέλεο 
αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο. Χο εθ ηνχηνπ άξρηζε έθηνηε λα 
θαιιηεξγεί ζπζηεκαηηθά ηε δηεχζπλζε ζε δηάθνξα πιάλα, 
αλαιακβάλνληαο δηαδνρηθά δίπια ζηελ ηάμε ηεο 
δηεχζπλζεο, ηελ Hoylake, ηελ South Manchester θαη 
ηειηθά ηελ Bury Orchestra πνπ δηεχζπλε επί 13 ρξφληα θαη 
κε ηελ νπνία παξνπζίαζε, εθηφο απφ έλα κεγάιν κέξνο 
ηνπ ζπκθσληθνχ ξεπεξηνξίνπ, ζε studio presentation ηηο 
φπεξεο Bastien and Bastienne, Impressario, Cosi fan tutte, 
Don Giovanni, Nozze di Figaro θαη Idomeneo ηνπ Mozart 
κε απνθαηάζηαζε ηνπ recitativo ζηε ζεκειηψδε ηνπ 
ζεκαζία, θαζψο θαη Fidelio ηνπ Beethoven. 
 
Παξάιιεια δεκηνχξγεζε ην New Manchester Ensemble, 
δηάθνξα κηθξά ζχλνια θαη ηδηαίηεξα ηξεηο ρνξσδίεο θαη 
ηκήκαηα κνπζηθήο ελεκέξσζεο ζην UMIST (University of 
Manchester Institute of Science and Technology), φπνπ 
ηνπ είρε αλαηεζεί λα δεκηνπξγήζεη γέθπξεο αλάκεζα ζε 
Σέρλε θαη Δπηζηήκε. 
 
Γηεχζπλε επίζεο επί ζεηξά εηψλ ηα εηήζηα Cleveland 
Easter Orchestra Courses θαη ηα Canford Choral Week-
ends, δίδαμε επαλεηιεκκέλσο ζηα Cornwall Prusia Cove 
Seminars, έδσζε ζεκηλάξηα εξκελείαο ζην Well‟s Cathe-
dral School θαη έλα ζεκηλάξην δηεχζπλζεο νξρήζηξαο 
ζηελ Royal Academy of Music ηνπ Λνλδίλνπ, φια απηά 
παξάιιεια κε ηελ θαζαξά ζνιηζηηθή ηνπ δξάζε, ράξε 
ζηελ νπνία ζπλέπξαμε σο ζνιίζη θαη κε νξρήζηξεο, φπσο 
ε Φηιαξκνληθή ηνπ Βεξνιίλνπ, ε RTF Παξηζίσλ, ε BBC 
Λνλδίλνπ, ε Suisse Romande Γελεχεο θ.ά. 
 
Μέζα ζην πιαίζην απηφ παξνπζίαζε δίπια ζην θιαζζηθφ 
θαη ξνκαληηθφ ξεπεξηφξην έξγα πνιιψλ ζχγρξνλσλ 
ζπλζεηψλ, φπσο Schönberg, θαιθψηα, Υξήζηνπ, Stra-
vinsky, Orff, Berg, Webern, Ξελάθε, Takemitsu θαη 
δηάθνξνπο λεφηεξνπο 'Αγγινπο ζπλζέηεο. 
 
Γηεχζπλε έξγα θαιθψηα θαη Υξήζηνπ ζε θαηά ηφπνπο 
πξψηεο εθηειέζεηο κε ηελ Nothern Sinfonia θαη ην Bach 
Festival Ensemble ηνπ Λνλδίλνπ, ηελ νξρήζηξα RAI Mi-
lano θαη Φηιαξκνληθή Kosice ινβαθίαο ζην Φεζηηβάι 

Αζελψλ θαη ηελ Οξρήζηξα ηεο Ραδηνθσλίαο ηεο Γαλίαο 
ζε Παλεπξσπατθή πλαπιία (European Broadcast Union). 
 
Σν 1992-94 παξνπζίαζε δηεπζχλνληαο επηά δηαθνξεηηθά 
πξνγξάκκαηα ηνπ θιαζζηθνχ ξεπεξηνξίνπ ζην Βεξνιίλν 
κε ηελ Sinfonie Orchester Berlin, θαη ην 1994 δηεχζπλε ζηε 
Μφζρα ην Παζραιηλφ Οξαηφξην ηνπ Bach 
πξσηνπαξνπζίαζε έξγα θαιθψηα. 
 
Απφ ην 1983 δηεπζχλεη ην κνπζηθφ ηκήκα ησλ εηήζησλ 
ζεκηλαξίσλ ηνπ Υφξηνπ Πειίνπ φπνπ ζπλδπάδνληαο 
λένπο κνπζηθνχο απφ δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε 
λένπο Έιιελεο κνπζηθνχο ζπγθξνηεί ζπκθσληθέο 
νξρήζηξεο κε ηηο νπνίεο παξνπζηάδεη θαη ην Γεξκαληθφ 
Ρέθβηεκ ηνπ Brahms, ηελ ζπκθσλία αξ. 13 «Baby Yar» 
ηνπ νζηαθφβηηο, ηα Carmina Burana ηνπ Orff, θαη ην Cosi 
fan Tutte ηνπ Mozart ζε δηθή ηνπ ειιεληθή κεηάθξαζε θαη 
ηδίσο επαλαθνξά ηνπ recitativo ζηελ αξρηθή ζεκειηψδε 
ηνπ έλλνηα. 
 
Έρεη παξνπζηάζεη επίζεο κεηαμχ άιισλ ηελ 
«Πεξζεθφλε» θαη ηνπο «Γάκνπο» ηνπ Stravinsky ζε 
πξψηε εθηέιεζε ζηελ Διιάδα. 
 
ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζηελ Δπξσπατθή 
κνπζηθή, ην ηηαιηθφ παλεπηζηήκην ηεο Πάβηαο ηνπ 
απέλεηκε ην 1990 ην κεηάιιην Maria–Teresa Ugo Foscolo. 
 
Σν θζηλφπσξν ηνπ 1993 ζπγθξφηεζε ζε έλα δίκελν 
ζεκηλάξην ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ Αζελψλ 
κηα ζπκθσληθή νξρήζηξα κε λένπο ζπνπδαζηέο νη νπνίνη 
αθνχ κειέηεζαλ 10 ζπκθσλίεο παξνπζίαζαλ ζε δεκφζηα 
ζπκθσληθή ζπλαπιία ην έλα απφ ηα δχν πιήξε 
ζπκθσληθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνπαξαζθεπάζεη. 
 
Δμαθνινπζεί ζπγρξφλσο ηα δηεζλή ηνπ ζεκηλάξηα πνπ ηνλ 
έρνπλ νδεγήζεη κεηαμχ άιισλ ζηελ Ηζιαλδία, ηε Βξαδηιία, 
ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηλδία θαη ηηο ΖΠΑ δηνξγαλψλνληαο 
νξρήζηξεο, ρνξσδίεο θαη δηαθσηίδνληαο άγλσζηεο ή 
παξακειεκέλεο πηπρέο ηεο κνπζηθήο εξκελείαο ζε 
ζνιίζηεο νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ, ζε θνπαξηέηα νξγάλσλ 
θαη ζε άιια κηθξά ζχλνια, θαζψο θαη ζε ηξαγνπδηζηέο, 
ζε έξγα πνπ θαιχπηνπλ ηε κνπζηθή θηινινγία απφ ηνλ 
18ν αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα. 
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Η έθζεζε „Die Sammlung des 
Bankiers Wagener“ ζηελ Alte 
Nationalgalerie, Βεξνιίλν, δηαξθεί 
απφ 23.03.2011 σο 08.01.2012. 

Σέχνες, Πoλιτισμός / Kunst, Kultur 

επαλάζηαζεο θαη ηα δχν έξγα θηινηερλνχληαη έλα 
ρξφλν κεηά ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο. Δίλαη έξγα 
αληηπξνζσπεπηηθά ηεο επνρήο. Με δσληαλά ρξψκαηα, 
ηνπνζεηεκέλα ζηελ θχζε κε αλζξψπνπο πνπ 
ραίξνληαη λα είλαη ειεχζεξνη, λα είλαη παιιεθάξηα.  
 

Σν πξψην έξγν πνπ θνζκεί θαη ηελ αθίζα ηεο 
μερσξηζηήο έθζεζεο είλαη ηνπ δσγξάθνπ Eduard Mag-
nus (1799-1872) θαη θέξλεη ην ηίηιν „Η Δπηζηξνθή 
ηνπ Παιιεθαξηνχ“.  Ο πίλαθαο θηινηερλήζεθε ζην 
Παξίζη ην 1836. Παξηζηάλεη έλα παιιεθάξη, κάιινλ 
λεζηψηε, ν νπνίνο επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηνπ, κεηά απφ 
ηνλ αγψλα. Κξαηάεη ζηελ αγθαιηά ηνπ κε ην έλα ρέξη ην 
κηθξφηεξφ ηνπ παηδί, ελψ ε θφξε ηνπ έρεη αδξάμεη ην 
δεχηεξν ρέξη θαη ν γηφο ηνπ ηνπ θξάδεη ηνλ δξφκν απφ 
κπξνζηά, ζαλ λα ζέιεη θαη απηφο λα ηνλ πάξεη 
αγθαιηά. Ζ γπλαίθα ηνπ πνπ θξαηάεη ην ηνπθέθη θαη 
η΄άξκαηα παξαθνινπζεί επηπρηζκέλε ηελ ζθελή. Σν 
ηνπίν κε ην θαξάβη ζηνλ γηαιφ θαη ηνλ δεχηεξν άλδξα 
κε βξάθα πνπ κεηαθέξεη ζην θεθάιη ηνπ έλα θαθάζη κε 
πξάγκαηα  παξαπέκπεη ζε έλα ειιεληθφ λεζί. Ο 
πίλαθαο, κε ηελ νηθνγελεηαθή ζθελή, ηελ ζηνξγή ηνπ 
παιιεθαξηνχ γηα ηα παηδηά ηνπ δείρλεη ηηο ραξέο ηεο 
δσήο πνπ ζηεξήζεθε ην παιιεθάξη ζηελ απνπζία ηνπ 
ελψ ην βιέκκα ηεο γπλαίθαο ηνπ θαλεξψλεη φρη κφλν 
ραξά γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ αλδξφο ηεο αιιά θαη 
πεξεθάληα γηα απηφλ. 
 

Σν δεχηεξν έξγν είλαη ηνπ δσγξάθνπ Peter von Hess 
(1792-1871) θαη θέξλεη ην ηίηιν „Παιιεθάξηα θνληά 

Μ 
ε κηα μερσξηζηή έθζεζε απφ ηηο 
23.03.2011 - 08.01.2012 γηνξηάδεη θέηνο 
ηα 150 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζή ηεο ε 
παιηά εζληθή πηλαθνζήθε ηνπ Βεξνιίλνπ 

(Alte Nationalgalerie). ηελ έθζεζε παξνπζηάδνληαη 
140 πίλαθεο απφ ηελ πξψηε ηδξπηηθή ζπιινγή ηεο 
πηλαθνζήθεο, θπξίσο έξγα απφ ηελ ζπιινγή ηνπ 
ηξαπεδίηε Wagener, ε νπνία απνηέιεζε ηνλ 
ζεκέιην ιίζν θαη ην έλαπζκα γηα ηελ ίδξπζε ηεο 
εζληθήο πηλαθνζήθεο. 
 

Ο ηξαπεδίηεο θαη δηπισκάηεο Joachim Heinrich Wage-
ner, ν νπνίνο επί 40 ρξφληα ζπλέιεγε  πίλαθεο ηεο 
επνρήο ηνπ, απφ δηάθνξνπο δσγξάθνπο θαη πεξηνρέο 
ηεο Γεξκαλίαο, δψξηζε ην 1861 ηνπο 262 πίλαθεο ηεο 
ζπιινγήο ηνπ ζην ηφηε απηνθξάηνξα ηεο Γεξκαλίαο 
Wilhelm I. κε ηελ ειπίδα, απηή λα πεξηέιζεη αξγφηεξα 
ζηελ θαηνρή κηαο εζληθήο πηλαθνζήθεο ηεο Γεξκαλίαο, 
φηαλ απηή ηδξπζεί. Λίγεο εβδνκάδεο κεηά ηελ δσξεά, 
ζηηο 22.03.1861 ηδξχζεθε πξάγκαηη ε εζληθή 
πηλαθνζήθε θαη ε πξψηε ηεο έθζεζε ιεγφηαλ κάιηζηα 
„Wagenersche und National-Galerie“ 
 

Ζ έθζεζε παξνπζηάδεη θαη γηα ηνπο Έιιελεο έλα 
μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ, γηαηί ζηελ ζπιινγή Wegener 
πεξηιακβάλνληαη θαη ηξία έξγα γεξκαλψλ δσγξάθσλ 
ηεο επνρήο κε ζέκαηα απφ ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε 
ηνπ 1821, ην έλα κάιηζηα κε ηνλ ηίηιν „Heimkehr des 
Palikaren“, επηιέρζεθε θαη θνζκεί ην δηαθεκηζηηθφ 
θπιιάδην, ηελ αθίζα θαη ην εμψθπιιν ηεο εηδηθήο 
έθδνζεο γηα ηελ έθζεζε. 
 

Κ α η  ν η  ηξ ε ί ο  π ί λ α θ ε ο 
θηινηερλήζεθαλ κεηαμχ 1829 
θαη 1836. Ήηαλ ε επνρή ηνπ 
ξνκαληηζκνχ, ηνπ θηλήκαηνο 
πνπ κε ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ 
θχζε θαη ηελ ειεπζεξία 
επεξέαζε απνθαζηζηηθά ην 
θίλεκα ηνπ θηιειιεληζκνχ, 
ηδηαίηεξα ζηελ Γεξκαλία. Ζ 
ειιεληθή επαλάζηαζε κε ηνπο 
αγψλεο θαη ηηο ζπζίεο ησλ 
θιεθηψλ θαη αξκαηνιψλ 
(παιιεθαξηψλ) ήηαλ αθφκε 
λσπή ζηηο κλήκεο φισλ ησλ 
πξννδεπηηθψλ, θηιειεχζεξσλ 
θαη δεκνθξαηηθψλ αλζξψπσλ 
ηεο επνρήο. Έηζη δελ είλαη 
ηπραίν πνπ πνιινί θαιιηηέρλεο 
ηεο επνρήο επεξεάζηεθαλ θαη 
εκπλεχζηεθαλ απφ ηελ 
ειιεληθή επαλάζηαζε. Οη ηξεηο 
δσγξάθνη δνπλ ηελ πεξίνδν ηεο 

Η επιστροφή των παλληκαριών 

Επιμέλεια: Βασίλη Παπαδόπουλου 

Μια έκθεση στην Alte Nationalgalerie του Βερολίνου 

Τν δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην ηεο 
έθζεζεο 

  Eduard Magnus, «Δπηζηξνθή ηνπ παιιεθαξηνχ», ιάδη ζε κνπζακά, 94 Φ 116,7 εθ., 1836 
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ζηελ Αζήλα“. Ο πίλαθαο θηινηερλήζεθε ζην Μφλαρν 
ην 1829 θαη παξηζηάλεη έλαλ γέξν θιέθηε κε ηέζζεξα 
παιιεθάξηα πάλσ ζε έλαλ ιφθν κε αξραία εξείπηα. Σα 
πξφζσπα ησλ ηεζζάξσλ παιιεθαξηψλ θαη ν ιφθνο 
είλαη θσηηζκέλα απφ ην ήιην, ελψ έλα παιιεθάξη είλαη 
ζθεπαζκέλν κε θάπα. Ο γέξν-θιέθηεο δείρλεη κε ην 

δάθηπιφ ηνπ θάηη ζηελ πεδηάδα καθξηά θαη ηα 
παιιεθάξηα θνηηάδνπλ πξνο ην ζεκείν απηφ κε 
ελδηαθέξνλ. ην βάζνο πάλσ ζε έλα ιφθν κέζα ζε 
εθζακβσηηθφ άζπξν κάξκαξν θαίλεηαη ε Αθξφπνιε 

θαη ν Παξζελψλαο.  
 

Σν ηξίην έξγν είλαη ηνπ δσγξάθνπ Carl Wilhelm von 
Heideck (1788-1861) θαη θέξλεη ην ηίηιν „Παιιεθάξηα 
κπξνζηά ζηνλ λαφ ηεο Κνξίλζνπ“ Ο πίλαθαο 
θηινηερλήζεθε ζηελ Ρψκε ην 1829. Κνληά ζηα εξείπηα 
ελφο δσξηθνχ λανχ δίπια ζε κηα θξήλε έρνπλ 
ζηακαηήζεη/ζηξαηνπεδεχζεη ειιεληθά παιιεθάξηα. 
Έλαο έθεβνο ηξέρεη λα ηνπο πξνζθέξεη θξαζί. ηελ 
άθξε ηέζζεξα παιιεθάξηα ρνξεχνπλ ελψ δχν έθηππνη 
πνιεκηζηέο θξαηάλε ζθνπηά. ην θέληξν ηνπ πίλαθα 
βιέπνπκε θνξησκέλεο θακήιεο θαη κνπιάξηα, ελψ 
κειακςνί άλδξεο, κάιινλ ζθιάβνη, κεηαθέξνπλ 
πξάγκαηα. Ίζσο εηνηκάδνπλ ην βξαδηλφ θαηάιπκα. ην 
βάζνο καθξηά θαίλεηαη ν Παξλαζζφο. Καη ν πίλαθαο 
απηφο δείρλεη κηα επηπρηζκέλε, αλέκειε, ειεχζεξε δσή 
κέζα ζηελ ειιεληθή θχζε.             

Η Alte Nationalgalerie ζην Βεξνιίλν 

F
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Peter von Hess, «Παιιεθάξηα θνληά ζηελ Αζήλα», ιάδη ζε 
κνπζακά, 49 Φ 44 εθ., 1829 

Carl Wilhelm von Heideck, «Παιιεθάξηα κπξνζηά ζην λαφ 

ηεο Κνξίλζνπ»  
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Η πξσηνβνπιία γηα ηε δεκνζί-
επζε καζεηηθψλ εθζέζεσλ ηνπ 
Κξαηηθνχ Δπξσπατθνχ Σρνιείνπ 
Βεξνιίλνπ (ΚΔΣΒ) αλήθεη ζηνλ 
πνιηηηζηηθφ ζχιινγν «Δμάληαο». 
 
Τα θείκελα απηά κε ζέκα «ην 
ΚΔΣΒ, ε θνίηεζε θαη νη εκπεη-
ξίεο κνπ ζε απηφ» γξάθηεθαλ 
ζην ζρνιείν, ζε δεδνκέλν θαη 
πεξηνξηζκέλν ρξφλν. Πηζηεχ-
νπκε, γεγνλφο πνπ καο ην 
επηβεβαίσζαλ θαη νη καζεηέο 
καο, φηη ε ζχλζεζή ηνπο ήηαλ 
κηα πνιχηηκε εκπεηξία γη΄ 
απηνχο, γηαηί ηνπο έδσζε ηελ 
επθαηξία λα αλαηξέμνπλ ζην 
παξειζφλ ηνπο, λα αλαθεξζνχλ 
ζηηο «ηδηαίηεξεο» βηνγξαθίεο 
ηνπο, λα αλαπν-ιήζνπλ ηηο 
ζεηηθέο ζηηγκέο θαη λα 
αλαινγηζηνχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ 
βίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θνίηεζήο ηνπο ζην «ηδηαίηεξν» 
απηφ ζρνιείν, ην Γίγισζζν 
Κξαηηθφ Δπξσπατθφ Σρνιείν 
Βεξνιίλνπ.  
  
Δπραξηζηνχκε, ινηπφλ, ηνλ 
«Δμάληα» θαη πξνζσπηθά ηνλ 
θχξην Β. Παπαδφπνπιν, γηα ηελ 
ηδέα ηνπ θαη ηελ επηκνλή ηνπ λα 
πξνσζήζεη απηφ ην εγρείξεκα 
θαη λα δψζεη βήκα ζηνπο καζε-
ηέο καο.  
 
Δθ κέξνπο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ 
δηδαζθφλησλ ηνπ ΚΔΣΒ 
 
Σηέιια Μάλδξαηδε  
 
Καη ηα δπν ζθίηζα ζην θείκελν 
είλαη ηεο καζήηξηαο Νηηάλαο 

Βερολίνο / Berlin 

Μία ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ Γίγισζζνπ 
Κξαηηθνχ Δπξσπατθνχ ρνιείνπ ηνπ Βεξνιίλνπ 
(ΚΔΒ)  
 
 

νθία εξέηε [Μαζήηξηα ηεο 12εο] 
 
Βεξνιίλν. Μηα πφιε ζηελ νπνία δνπλ άλζξσπνη 
απφ πεξίπνπ 190 δηαθνξεηηθέο εζλφηεηεο. Μηα 
πφιε, ε νπνία, ρσξίο απηφ ην ηδηαίηεξν 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γλψξηζκα, ζα ήηαλ ίζσο κηα 
ζπλεζηζκέλε κεγαινχπνιε.  
 
190 δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί, θαζέλαο κε ηα δηθά 
ηνπ ήζε θαη έζηκα, δηαθνξεηηθά ζηνηρεία 
ζπκπεξηθνξάο, ίζσο θαη ελδπκαζίαο αιιά 
πξνπάλησλ κε δηαθνξεηηθή γιψζζα.  
 
Γηα ηελ ελσκέλε Δπξψπε απηή ε πνιπγισζζία 
είλαη απαξαίηεηε.  Γη΄ απηφ ην ιφγν ην ζρνιηθφ έηνο 
1992-1993 ηδξχζεθαλ, κεηά απφ έληνλε 
δξαζηεξηνπνίεζε γνλέσλ θαη ζπιιφγσλ, ηα πξψηα 
Γίγισζζα Κξαηηθά Δπξσπατθά ρνιεία Βεξνιίλνπ 
κε ηνπο γισζζηθνχο ζπλδπαζκνχο: Γεξκαλν-
αγγιηθφ, Γεξκαλν-γαιιηθφ θαη Γεξκαλν-ξσζηθφ. 
Αθνινχζεζαλ ην Γεξκαλν-ηζπαληθφ, Γεξκαλν-
ηηαιηθφ, Γεξκαλν-ηνπξθηθφ, Γεξκαλν-ειιεληθφ, 
Γεξκαλν- πνξηνγαιιηθφ θαη Γεξκαλν-πνισληθφ. 
 
ηφρνη ησλ ΚΔΒ είλαη, κε ηε ζπλεπή δίγισζζε θαη 
δηαπνιηηηζκηθή θαηεχζπλζή ηνπο, λα θαιιηεξγνχλ 
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ 
πνιχπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 
καζεηψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο επαγγεικαηηθήο 
δσήο ηνπο, ζηνηρεία απαξαίηεηα ζηελ πνξεία ηεο 
Δπξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη ζην γεληθφηεξν 
πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 
 
Σν Γεξκαλν-ειιεληθφ ΚΔΒ ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε 
θνξά ην ζρνιηθφ έηνο 1996-1997 μεθηλψληαο κε ηελ 
πξνζρνιηθή θαη ηελ Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ.  Ήηαλ ην 
1ν Γεκνηηθφ ΚΔΒ θαη νλνκάζηεθε «κεξνο». Σν 
1999-2000 ηδξχζεθε θαη 2ν Γεκνηηθφ ζρνιείν, ην 
νπνίν νλνκάζηεθε «Αζελά». 
 
Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ιεηηνχξγεζε γηα 
πξψηε θνξά ην 2002-2003. Σα ζρνιεία 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ζηεγάδνπλ ην 
ΚΔΒ είλαη ην Heinrich-von-Kleist-Schule 

(Gymnasium) θαη ην Hedwig-Dohm-Oberschule 
(Sekundar-schule). Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2008-2009 
απνθνίηεζαλ νη πξψηνη καζεηέο κε Γίγισζζν 
Απνιπηήξην (Abitur) πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ 
εηζαγσγή ζηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ηεο Γεξκαλίαο. Οη 
απφθνηηνη ησλ Δπξσπατθψλ ρνιείσλ εηζάγνληαη 
θαη ζηα ειιεληθά ΑΔΗ θαη ΣΔΗ κε εηδηθέο γξαπηέο 
εμεηάζεηο ζηε Νενειιεληθή Γιψζζα. 
 
 
 
Οη απφθνηηνη ηνπ Γίγισζζνπ Γεξκαλν-
ειιεληθνχ Δπξσπατθνχ ρνιείνπ Βεξνιίλνπ 
κηινχλ γηα ηελ «ηδηαίηεξε» ζρνιηθή ηνπο  
θαξηέξα … 
 
 

Joana Bürger 
 
ηαλ άξρηζα, πέληε ρξνλψλ ηφηε, ην Δπξσπατθφ 
ρνιείν, νη κφλεο ιέμεηο πνπ ήμεξα ήηαλ «παγσηφ 
θξάνπια» θαη «έλα θαιακάθη παξαθαιψ». Σελ 
Διιάδα ηε γλψξηδα κφλν απφ ηηο θαινθαηξηλέο 
δηαθνπέο. Λάηξεπα ηε ζάιαζζα θαη ηνλ ήιην, αιιά 
ζεσξνχζα ην Βεξνιίλν παηξίδα κνπ. 
 
Ζ γηαγηά κνπ, ε Διιελίδα, ήξζε ηε δεθαεηία ηνπ ΄60 
ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο θαη 
παληξεχηεθε ηνλ παππνχ κνπ, πνπ είλαη Γεξκαλφο. 
Ζ Διιελν-γεξκαλίδα κεηέξα κνπ έδεζε δέθα ρξφληα 
ζηε Θεζζαινλίθε κε ηε γηαγηά θαη ηνλ παππνχ ηεο. 
ηαλ ηειείσζε ην δεκνηηθφ, γχξηζε ζηε Γεξκαλία, 
έκαζε ηε γεξκαληθή γιψζζα θαη έδσζε εμεηάζεηο 
γηα ην Abitur (απνιπηήξηεο θαη εηζαγσγηθέο 
εμεηάζεηο γηα ηα ΑΔΗ θαη ηα  ΣΔΗ). 
 
Οη γνλείο κνπ γλσξίζηεθαλ ζην Βεξνιίλν, φπνπ 
είραλ έξζεη θαη νη δχν, γηα λα ζπνπδάζνπλ. Ο 
παηέξαο κνπ είλαη Γεξκαλφο θαη έηζη ε κεηέξα κνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηεο αιιά θαη 
αξγφηεξα δελ είρε πηα πνιιέο ζρέζεηο κε Έιιελεο. 
 
ηαλ φκσο έκαζε γηα ην κνληέιν ηνπ Δπξσπατθνχ 
ρνιείνπ, ην ζεψξεζε κηα θαιή επθαηξία λα 
μαλαγπξίζεη ζηηο ειιεληθέο ξίδεο ηεο θαη λα ηηο 
κεηαδψζεη θαη ζηελ θφξε ηεο, εκέλα. 
 
ην Δπξσπατθφ ρνιείν γλψξηζα γηα πξψηε θνξά 
παηδηά κε Διιεληθή ή Διιελν-γεξκαληθή θαηαγσγή, 

Μαθητικές εκθέσεις 

Επιμέλεια: Στέλλα Μάνδρατζη 

Εκθέσεις του Κρατικού Ευρωπαϊκού χολείου Βερολίνου  
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πνπ κηινχζαλ ειιεληθά κεηαμχ ηνπο. ηαδηαθά, 
ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηήζσ, έκαζα θαη εγψ ηα 
Διιεληθά ηφζν θαιά, ψζηε λα κπνξψ λα 
παξαθνινπζψ ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαλ ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. χληνκα άιιαμε θαη ε ζρέζε κνπ 
κε ηελ Διιάδα. Μαζαίλνληαο ηε γιψζζα θαη 
δεκηνπξγψληαο θηιίεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, 
άξρηζα λα ληψζσ ηελ Διιάδα δεχηεξε παηξίδα κνπ. 
Υαηξφκνπλ πάληα, φηαλ κνπ έιεγαλ φηη δε κνηάδσ κε 
Γεξκαλίδα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα  ζεσξνχζα ηνλ 
εαπηφ κνπ πεξηζζφηεξν Διιελίδα παξά Γεξκαλίδα. 
 
Βέβαηα ππήξραλ θαη αξθεηά πξνβιήκαηα ζην 
Δπξσπατθφ ρνιείν, θπξίσο ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ 
Γπκλαζίνπ. ην Γεκνηηθφ φινη νη δάζθαινη κάο 
ζεσξνχζαλ θάηη ην ηδηαίηεξν, ληψζακε φινη ζαλ κηα 
νηθνγέλεηα, κεγαιψλακε δίγισζζνη. 
ην Γπκλάζην ηα πξάγκαηα έγηλαλ πην δχζθνια θαη 
ήηαλ φια πην απζηεξά.  Οη απαηηήζεηο ησλ 
θαζεγεηψλ απμήζεθαλ. Δπίζεο έγηλαλ πην εκθαλείο 
νη δηαθνξέο αλάκεζα ζε Γεξκαλνχο θαη  Έιιελεο 
θαζεγεηέο. ηα ειιεληθά καζήκαηα έπξεπε θάπνηα 
πεξηερφκελα λα ηα καζαίλνπκε απνζηήζηζε. Απηφ 
δε κνπ άξεζε ηφηε, ην ζεσξνχζα απαξραησκέλν 
ζχζηεκα θαη αλψθειν. Χζηφζν ζήκεξα μέξσ φηη 
απηφ κε βνήζεζε λα κάζσ λα ρξεζηκνπνηψ 
θαηλνχξγηεο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο θαη λα εκπινπηίζσ 
ην ιεμηιφγηφ κνπ. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο έλησζα 
ηνπο Έιιελεο θαζεγεηέο πην θνληά καο, ίζσο 
επεηδή αζρνινχληαλ εθ ησλ πξαγκάησλ 
πεξηζζφηεξν κε εκάο. Γίδαζθαλ κφλν ζην ειιεληθφ 
πξφγξακκα, καο γλψξηδαλ θαιά θαη είραλ ζηε 
δηάζεζή ηνπο πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα καο. Οη 
Γεξκαλνί θαζεγεηέο καο δίδαζθαλ θαη ζηηο 
θαλνληθέο γεξκαληθέο ηάμεηο, είραλ πνιχ 
πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θαη ιηγφηεξν ρξφλν λα 
αθηεξψζνπλ ζηνλ θαζέλα.   
 
Ήηαλ δχζθνια ηα ρξφληα ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζπρλά 
αλαξσηηφκνπλ αλ άμηδε ηνλ θφπν λα ζπλερίζσ λα 
παξαθνινπζψ ην Γίγισζζν Δπξσπατθφ ρνιείν. 
Πνιιέο θνξέο ζθέθηεθα λα ηα παξαηήζσ θαη λα 
ζπλερίζσ ην θνηλφ γεξκαληθφ γπκλάζην.  
 
Γελ ην έθαλα φκσο θαη ζήκεξα είκαη επηπρήο πνπ δε 
ζηακάηεζα  λα αγσλίδνκαη. Καηέρσ ηε γεξκαληθή 
γιψζζα, πηζηεχσ, θαιχηεξα απφ ηελ ειιεληθή. 
Υαίξνκαη φκσο πνπ έρσ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαβάδσ 
γεξκαληθή θαη ειιεληθή ινγνηερλία. Λαηξεχσ πηα, 

φρη κφλν ηε ζάιαζζα θαη ηνλ ήιην ηεο Διιάδαο, 
αιιά θαη ηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηε λννηξνπία 
ηεο.  
 
Ζ Διιάδα κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ ρνιείνπ έγηλε ε 
δεχηεξε παηξίδα ηνπ. 
 
 

Μαξία Κνπθνχ 
 
Ζ κεηέξα κνπ είλαη Γεξκαλίδα θαη πξσηνήξζε ζην 
Βεξνιίλν ην 1985. Ο παηέξαο κνπ είλαη Έιιελαο 
θαη ήξζε επίζεο ην 1985 γηα πξνζσπηθνχο θαη 
επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ζην Βεξνιίλν. Σελ ίδηα 
ρξνληά γλσξίζηεθαλ θαη άξρηζε λα καζαίλεη ν έλαο 
ζηνλ άιιν ηε δηθή ηνπ γιψζζα. Αξγφηεξα 

δεκηνχξγεζαλ νηθνγέλεηα. 
 
Σν 1997, φηαλ ήκνπλ έμη ρξφλσλ, νη γνλείο κνπ 
απνθάζηζαλ λα κε ζηείινπλ ζην Δπξσπατθφ 
ρνιείν, επεηδή πίζηεπαλ φηη ζα ήηαλ θαιφ λα 
γλσξίζσ θαη ηνπο δχν πνιηηηζκνχο θαη γιψζζεο, 
γηα λα κελ αληηκεησπίζσ ηηο δπζθνιίεο πνπ 
αληηκεηψπηζαλ εθείλνη, ν παηέξαο κνπ κε ηα 
γεξκαληθά θαη ε κεηέξα κνπ κε ηα ειιεληθά. 
Δπηπιένλ, ήζειαλ λα έρσ ηε δπλαηφηεηα λα 
ζπνπδάζσ θαη λα δήζσ, αλ ην ζειήζσ, ζηελ 
Διιάδα. 
 
Έηζη πξσηνπήγα ην 1998 ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ ζην 
Δπξσπατθφ ρνιείν «κεξνο». Δθεί ήξζα γηα 
πξψηε θνξά ζε επαθή κε παηδηά πνπ κηινχζαλ 
κεηαμχ ηνπο ειιεληθά κε άλεζε. Γηα κέλα απηά ήηαλ 
ηα «ειιελφπνπια». Απφ απηή ηε ζηηγκή θαη κεηά 
άξρηζα λα έρσ κηα πην ζηελή επαθή κε ηνλ ειιεληθφ 
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πνιηηηζκφ θαη ηελ Διιάδα. Μαζαίλνληαο ηε γιψζζα 
θαη δεκηνπξγψληαο θηιίεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, 
έλησζα φιν θαη πην έληνλα ηνλ εαπηφ κνπ σο 
Διιελίδα. Απφ ηφηε ηα θαινθαίξηα πεξλάσ φιεο ηηο 
δηαθνπέο κνπ ζην ζπίηη καο ζηελ Διιάδα, ζηα 
Σξίθαια. Δθεί δνπλ ηα μαδέιθηα κνπ θαη νη 
πεξηζζφηεξνη ζπγγελείο κνπ. 
 
Μεηά ηελ Σ΄ Γεκνηηθνχ κπνξνχζα λα επηιέμσ 
κφλε κνπ αλ ήζεια λα ζπλερίζσ ηηο ζπνπδέο κνπ 
ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζην θνηλφ 
γεξκαληθφ γπκλάζην ή ζην Κξαηηθφ Δπξσπατθφ 

ρνιείν. Απηή ε απφθαζε ήηαλ πνιχ δχζθνιε θαη 
κε πξνβιεκάηηζε αξθεηφ θαηξφ. Απφ ηε κηα ήζεια 
λα ζηακαηήζσ ηα Διιεληθά, επεηδή κε δπζθφιεπαλ· 
απφ ηελ άιιε δελ ήζεια λα παξαηηεζψ απφ ηελ 
πξνζπάζεηα λα ηα κάζσ θαιχηεξα θαη επηπιένλ δελ 
ήζεια λα ράζσ ηνπο πνιχηηκνπο θίινπο κνπ. Σειηθά 
απνθάζηζα λα ζπλερίζσ ην Δπξσπατθφ ρνιείν 
ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  
 
Σν 2004, θαη ελψ θνηηνχζα ζηελ 7ε ηάμε, πήξα 
κέξνο ζην δηαγσληζκφ ησλ γισζζψλ ησλ 
Δπξσπατθψλ ρνιείσλ κε κηα έθζεζε γηα ην 
επάγγεικα ησλ νλείξσλ κνπ. Ήηαλ ε πξψηε θνξά 
πνπ έγξαςα έλα ηφζν κεγάιν θείκελν ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα! Γέθα νιφθιεξεο ζειίδεο! Ο δηαγσληζκφο 
απηφο είρε κεγάιε ζπνπδαηφηεηα γηα κέλα, γηαηί 

θαηάιαβα γηα πξψηε θνξά πφζν πνιχ βειηηψζεθαλ 
νη γλψζεηο κνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
Σελ ίδηα ρξνληά γξάθηεθα ζην ρνξεπηηθφ ηκήκα ηνπ 
ζρνιείνπ, φπνπ ε θαζεγήηξηά καο, ε θπξία Πνχθε, 
καο έκαζε ειιεληθνχο ρνξνχο απφ δηάθνξεο 
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Αθνινχζεζε ην πξψην ηαμίδη 
ηνπ ρνξεπηηθνχ καο ζπγθξνηήκαηνο ζηελ Αζήλα, γηα 
λα ζπκκεηάζρνπκε ζην Φεζηηβάι Διιεληθνχ 
Πνιηηηζκνχ. ε απηφ ην Φεζηηβάι πήξαλ κέξνο 
πνιιά ζπγθξνηήκαηα απφ ηελ Διιάδα θαη απφ ην 
Δμσηεξηθφ. Υνξέςακε θαη βξαβεπηήθακε. Σε ζηηγκή 
εθείλε έλησζα κέινο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.  
 
Απηέο θαη άιιεο αλάινγεο ζηηγκέο κε θάλνπλ 
πεξήθαλε πνπ επέιεμα απηφ ην δξφκν. 
 
Φέηνο ηειεηψλσ ην ζρνιείν θαη κπνξψ λα πσ φηη, 
παξφιν πνπ δελ θαηέρσ ηέιεηα ηα ειιεληθά, 
αηζζάλνκαη φηη θαηάθεξα θάηη ζπνπδαίν ζηε δσή 
κνπ. Δλψ δσ ζηε Γεξκαλία, κπφξεζα λα κάζσ θαη 
ηε κεηξηθή γιψζζα ηνπ παηέξα κνπ θαη λα γλσξίζσ 
ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Γελ κπνξψ 
λα πσ φηη ληψζσ Διιελίδα ή Γεξκαλίδα· κπνξψ 
φκσο λα πσ φηη είκαη θαη ληψζσ κέινο θαη ζηηο δχν 
θνηλσλίεο.  
 
Αλ ζα είρα πάιη ηελ επθαηξία λα επηιέμσ αλ ζα 
ζπλερίζσ ην Γεξκαλν-ειιεληθφ Δπξσπατθφ ρνιείν 
ηνπ Βεξνιίλνπ ή έλα θνηλφ γεξκαληθφ ζρνιείν, ζα 
έθαλα θαη πάιη, είκαη ζίγνπξε, ηελ ίδηα επηινγή.     
 
 

Διηζάβεη Αιεμηάδνπ 
 
Γελλήζεθα ζηελ Διιάδα θαη έδεζα ηα πξψηα 
παηδηθά κνπ ρξφληα κε ηε γηαγηά κνπ, εθφζνλ νη 
γνλείο κνπ εξγάδνληαλ ζην Βεξνιίλν. ηαλ έγηλα 
ηεζζάξσλ ρξφλσλ, αθνινπζήζακε, ν αδειθφο κνπ 
θαη εγψ, ηνπο γνλείο καο ζην Βεξνιίλν, ηελ μέλε γηα 
καο ηφηε ρψξα, κε ην θξχν θιίκα, ηελ ηξαρηά μέλε 
γιψζζα θαη ηνλ μέλν ιαφ.  
 
ην λεπηαγσγείν θνίηεζα ζηνλ «κεξν», φπνπ κε 
ελδηαθέξνλ παξαθνινπζνχζα ην κάζεκα ησλ 
γεξκαληθψλ. Μνπ αθνπγφηαλ αξρηθά πεξίεξγε ε 
θαηλνχξγηα γιψζζα θαη γη΄ απηφ ην ιφγν 
δπζθνιεχηεθα λα ηελ θαηαθηήζσ. Σν απνηέιεζκα 
ήηαλ λα επαλαιάβσ ηε ρξνληά, γηαηί νη δαζθάιεο 
κνπ ηφηε αλεζπρνχζαλ κήπσο δπζθνιεπηψ 

Μαθητικές εκθέσεις 

Βερολίνο / Berlin 
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πεξηζζφηεξν ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 
κε ηε γιψζζα.  
 
ηαλ είζαη κηθξφ παηδί, ην λα βιέπεηο λα 
ζπλερίδνπλ νη θίινη ζνπ ζηελ επφκελε ηάμε θαη εζχ 
λα ηελ επαλαιακβάλεηο, ην ζεσξείο πνιχ άδηθν θαη 
ζπλήζσο δελ ην θαηαιαβαίλεηο.  Έηζη ην γεγνλφο 
απηφ κνπ πξνθάιεζε κηα αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη 
ζην Γεξκαλν-ειιεληθφ Δπξσπατθφ ρνιείν. 
Θεψξεζα φηη έθηαηγε ην ζρνιείν θαη νη δαζθάιεο, 
πνπ δελ κπνξνχζα λα ζπλερίζσ καδί κε ηνπο 
θίινπο κνπ ζηελ επφκελε ηάμε.  
 
ηε ζπλέρεηα κεηαθνκίζακε ζε κηα άιιε ζπλνηθία 
ηνπ Βεξνιίλνπ ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ην 
Δπξσπατθφ ζρνιείν. Ξεθίλεζα ινηπφλ ηελ Α΄ 
Γεκνηηθνχ ζε έλα θνηλφ γεξκαληθφ ζρνιείν ηεο 
γεηηνληάο κνπ, ζην νπνίν θνηηνχζαλ πνιιά άιια 
παηδάθηα δηαθφξσλ εζληθνηήησλ. Θπκάκαη φηη ηα 
γεξκαλφπνπια ζε απηφ ην ζρνιείν ήηαλ επηά ή 
νθηψ. ιεο νη θίιεο κνπ ήηαλ ηνπξθηθήο θαηαγσγήο 
θαη κίιαγαλ ειάρηζηα γεξκαληθά. Έηζη άξρηζα ζηγά 
ζηγά λα καζαίλσ θαη εγψ ηνπξθηθά. Γελ ηα κηινχζα 
βέβαηα πνηέ κε άλεζε, αιιά αθφκε θαη ζήκεξα, 
παξφιν πνπ πέξαζαλ ηφζα ρξφληα, θαηαιαβαίλσ 
πνιιέο ηνπξθηθέο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο.  
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κνπ ζην θνηλφ 
Γεκνηηθφ ζρνιείν παξαθνινπζνχζα παξάιιεια 
καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο ζε έλα άιιν 
γεξκαληθφ ζρνιείν ηεο πεξηνρήο πνπ δηέκελα, 
γεγνλφο  πνπ κνπ πξνθαινχζε κεγάιε 
δπζαξέζθεηα. ινη νη θίινη κνπ είραλ ειεχζεξν 
ρξφλν θαη έβγαηλαλ ηα απνγεχκαηα, γηα λα παίμνπλ, 
ελψ εγψ έπξεπε λα παξαθνινπζψ ειιεληθά 
καζήκαηα. Σα Διιεληθά δελ έπαςαλ πνηέ λα είλαη ε 
κεηξηθή κνπ γιψζζα, αιιά ε ζρέζε κνπ κε ην 
απνγεπκαηηλφ ειιεληθφ ζρνιείν ππήξμε αληηθαηηθή. 
Μνπ άξεζε ε ειιεληθή γξαθή, ε ηζηνξία θαη 
ηδηαίηεξα ε κπζνινγία· απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο 
δελ ήζεια λα πεγαίλσ, γηαηί ην ζρνιείν απηφ κε 
απέθιεηε απφ ην παηρλίδη θαη απφ ηνπο θίινπο κνπ. 
 
Σειεηψλνληαο ην Γεκνηηθφ ε κεηέξα κνπ απνθάζηζε 
λα κε γξάςεη ζην Δπξσπατθφ ρνιείν, ζην 
Γπκλάζην ηνπ Υάηλξρ θνλ Κιάηζη. Θεσξνχζε φηη 
έπξεπε λα κάζσ ζπζηεκαηηθά ηε κεηξηθή κνπ 
γιψζζα. Δγψ αληίζεηα ήζεια λα ζπλερίζσ καδί κε 
ηηο θίιεο κνπ ζε έλα θνηλφ γεξκαληθφ Γπκλάζην ηεο 

πεξηνρήο. Ζ ζέιεζε ηεο κεηέξαο κνπ φκσο 
επηβιήζεθε. Σν Δπξσπατθφ ρνιείν κε ρψξηδε γηα 
δεχηεξε θνξά απφ ηνπο θίινπο κνπ!  
Ζ ζηάζε κνπ απέλαληη ζην Γίγισζζν απηφ ρνιείν 
ήηαλ πνιχ αξλεηηθή. Γελ ήζεια γηα έλαλ επηπιένλ 
ιφγν λα θνηηήζσ ζην ζρνιείν απηφ: έπξεπε λα 
παξαθνινπζψ ζηελ ειιεληθή γιψζζα ηελ Ηζηνξία, 
ηε Γεσγξαθία θαη ηε Βηνινγία, καζήκαηα ηα νπνία 
ηα πξνεγνχκελα έμη ρξφληα ηα είρα δηδαρηεί ζηα 
γεξκαληθά.  
 
Γξήγνξα φκσο άιιαμε ε δηάζεζή κνπ, φηαλ 
γλψξηζα ηνπο θαηλνχξγηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.  ινη 
κηινχζαλ ειιεληθά. Οη γνλείο ηνπο ήηαλ θαη νη δχν ή 
έλαο απφ ηνπο δχν ειιεληθήο θαηαγσγήο. Έλαο 
κάιηζηα απφ απηνχο είρε Γεξκαλνχο γνλείο, αιιά 
κηινχζε πνιχ θαιά ηα ειιεληθά. Σα καζήκαηα δε κε 
δπζθφιεςαλ ηφζν, φζν πεξίκελα. Σα ειιεληθά κνπ 
βειηηψζεθαλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 
πξνζαξκφζηεθα γξήγνξα ζην δίγισζζν 
πξφγξακκα ηνπ Δπξσπατθνχ ρνιείνπ. 
 
Βξίζθνκαη ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ ρνιείνπ. 
Πέξαζα επηά ρξφληα ζε απηφ ην ζρνιείν, κε ηνπο 
ίδηνπο ζπκκαζεηέο θαη θαζεγεηέο κε ηνπο νπνίνπο 
δέζεθα ζπλαηζζεκαηηθά θαη ηψξα πνπ ην 
ζθέθηνκαη, ιίγν πξηλ ην ηέινο, ζα κνπ ιείςνπλ φινη. 
Γελ ην κεηάλησζα πνπ ήξζα ζε απηφ ην ζρνιείν, 
παξφιν πνπ αληηκεηψπηζα πνιιέο δπζθνιίεο ζε 
δηάθνξα ζέκαηα. κσο έκαζα θαιά ηε κεηξηθή κνπ 
γιψζζα, παξάιιεια κε ηα Γεξκαληθά, αιιά θαη ηα 
Αγγιηθά θαη ιηγφηεξν θαιά, γηαηί ηα δηδάρηεθα  
ιηγφηεξν δηάζηεκα, ηα Γαιιηθά.   
 
Λαηξεχσ ηελ Διιάδα θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα, 
αιιά κεγαιψλνληαο ζηε Γεξκαλία ληψζσ ην 
Βεξνιίλν παηξίδα κνπ. Δπηπιένλ είκαη ηπρεξή, γηαηί 
έρσ ην πιενλέθηεκα λα ρεηξίδνκαη άλεηα θαη ηηο δχν 
γιψζζεο θαη λα αηζζάλνκαη φκνξθα θαη ζηηο δχν 
ρψξεο.                 
 

Βερολίνο / Berlin 
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D 
er Empfang der Griechen in Görlitz soll 
nächste Woche genau so herzlich sein 
wie an jenem Sommertag des Jahres 
1916“ (Sächsische Zeitung, 29.04.2011)“. 

Unter diesem Motto stand die Ankunft der ca. 90 
griechischen und deutschen Gäste, die am 7. und 
8. Mai 2011, dem Aufruf des Vereins Exantas Berlin 
e.V. folgend, die geteilte Stadt Görlitz und Zgorze-
lec besuchten. Es war eine einmalige Reise auf den 
Spuren der 7000 griechischen Soldaten und Offizie-
re, die mitten im wütenden 1. Weltkrieg unter dra-
matischen Umständen in der damals schlesischen 
Stadt als „Gäste“ des Kaisers interniert wurden 
(Vgl. „Exantas“ Nr. 6, S. 30, Dezember 2007).  
 
Eine Reise in die Vergangenheit, die sich -unerwartet 
für die Organisatoren- zu einem deutschlandweiten 
Treffen von Nachfahren dieser Männer entwickelte. Die 
Nachfrage aus Deutschland, aber auch aus Griechen-
land, war so groß, dass es zum Schluss aus organisa-
torischen Gründen nicht mehr möglich war, allen Teil-
nahmewünschen zu entsprechen. 
 
Auch von offizieller Seite war das Interesse groß. Unter 
den ersten Anmeldungen war die des Herrn Dr. Wolf-

gang Schultheiss, Botschafters in Athen bis zum Som-
mer letzten Jahres, während von griechischer Seite der 
Leiter des Pressebüros der Botschaft Pantelis Pantelou-
ris, der Verteidigunsattaché Oberst Vasileios Koukou-
lommatis, der Konsul in Berlin Antonios Koliadis, sowie 
der Korrespondent des staatlichen griechischen Fernse-
hens in Deutschland Georgios Pappas teilnahmen.  

Βερολίνο / Berlin 

Auf den Spuren  

der Griechen von Görlitz 

Von Gerassimos Alexatos 

Eine Reise von „Exantas Berlin e.V.“ in die Erinnerung 

Die Reisegruppe wird vom Bürgermeister empfangen 

Frau Gudrun Tack begrüßt die Reisegruppe vor dem Europa-
Haus in Görlitz 

Der Bürgermeister von Görlitz Herr Paulick 

Herr Kouvelis bedankt sich für die Gastfreundschaft 
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Gleich nach ihrer Anreise und dem herzlichen Willkom-
mensgruß von Frau Gudrun Tack, im Namen des mit 
griechischer, deutscher und europäischer Fahne ge-
schmückten Europa-Hauses, wurden die Gäste im 
großen Saal des Rathauses vom Oberbürgermeister 
Joachim Paulick empfangen. In seiner Begrüßungsre-
de unterstrich er den Einfluss der griechischen Präsenz 
in Görlitz zur Zeit des Kaiserreiches und die Spuren, 

Βερολίνο / Berlin 

Am Friedhof von Görlitz 

Herr Pantelouris und Herr Koukoulommatis tragen sich ein 

Herr Koukoulommatis vor den Gräbern 

Kranzniederlegung durch den stellvertretenden Vorsitzenden 
von „Exantas“  Herrn Papadopoulos 

Die Reisegruppe vor dem Friedhof 

Herr Alexatos informiert 

Herr Papadopoulos übergibt Blumen  
an die Friedhofsleiterin, Frau Mühle 

Kranzniederlegung durch den Militär-
attaché, Herrn Koukoulommatis 

» 
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Eine Reise nach Görlitz 

die sie in der Kultur der Neissestadt hinterlassen hat. 
Kostas Kouvelis, der Vorstandsvorsitzender des Ver-
eins Exantas, ging in seiner Rede unter anderem auf 
den besonderen Anlass der Exkursion. „Es ist in erster 
Linie das von Gerassimos Alexatos verfasste und im 
letzten Jahr in griechischer Sprache erschienene Buch 
gewesen („Die Griechen von Görlitz 1916-1919“)“, 
betonte er, das die Erinnerung und das Interesse vieler 
Landsleute an der Geschichte des 4. Griechischen 
Armeekorps und an der Neissestadt geweckt habe.“ 
Nach dem Austausch von Geschenken und der Eintra-

gung ins Gästebuch nutzte der Oberbürgermeister die 
Gelegenheit, seinen Gästen einige architektonische 
Kostbarkeiten des historischen Rathausgebäudes 
vorzustellen.   
 
Als nächstes standen die „Spuren der Griechen“ auf 
dem Programm, auf deren Suche sich nun die Reise-
gruppe machte. Erste und wichtigste Station: Die sie-

Βερολίνο / Berlin 

Die Musikgruppe „o jiatros“ 

Herr Kouvelis überreicht Herrn Klaus-Dieter Tietz ein Präsent 

Das Podium der Abendveranstaltung 

Die Abendveranstaltung im Schlesischen Museum 

Die nachmittägliche Führung durch Görlitz 

Herr Mühle 

Frau Tack 

Herr Kouvelis 

Herr Pantelouris,  
unten: Frau  Romero-Theofilidou 
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ben Offiziersgräber auf dem Städtischen Friedhof, die 
vor einigen Jahren zufällig entdeckt und von der grie-
chischen Botschaft renoviert wurden. Gleich daneben 
lagen früher die 126 Soldatengräber, bevor sie in den 
sechziger Jahren eingeebnet und neu belegt wurden. 

An diese Soldaten soll nun bald eine mit ihren Namen 
versehene Gedenktafel erinnern, wie die Leiterin des 
Friedhofs Frau Evelin Mühle bekannt gab, die sich 
besonders engagiert für dieses Anliegen einsetzt. Auf 

die auffällig große Anzahl der Opfer im griechischen 
Lager ging Gerassimos Alexatos ein, dessen Recher-
chen eine Gesamtzahl von etwa 400 Toten ergaben 
(317 Namen sind in seinem Buch bereits enthalten). 
Die vor allem an Tuberkulose, Unterernährung und 
ungewohnter Kälte verstorbenen Männer sind zu ei-
nem großen Teil in kleineren Friedhöfen außerhalb von 
Görlitz begraben gewesen, einige dieser Gräber sollen 
sogar in Polen bis heute noch existieren. Zu Ehren 
aller in Deutschland Verstorbenen wurden anschlie-
ßend am Grab des Korps-Kommandanten Ioannis 
Chatzopoulos vom Exantas-Vertreter Vassilis Papado-
poulos und von Oberst Vasileios Koukoulommatis 
Kränze niedergelegt. 
 
Am Nachmittag hatten die Gäste die Gelegenheit, an 
der Stadtführung „Denkmal Görlitz“ des Kunsthistori-
kers Dr. Bednarek teilzunehmen und das von den 
Zerstörungen des 2. Weltkrieges weitgehend verschont 
gebliebene historische Zentrum der Stadt zu besichti-
gen. 
 
Höhepunkt des Tages war die zentrale Veranstaltung 
am Abend im Saal des Schlesischen Museums zu 
Görlitz, an der wegen des starken Andrangs nur ange-

Βερολίνο / Berlin 

...und von Herrn Rousketos 

Das Gelände des ehem. Griechenlagers in Zgorzelec 

Herr Alexatos bei der Abendveranstaltung 

Erläuterungen von Herrn Alexatos vor dem Griechenlager... 

Herr Schultheiß 

Frau Ina Koutoulas 

Herr Nimás 

Herr Koutoulas 

» 
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meldete Gäste teilnehmen konnten. Nach der musikali-
schen Einstimmung durch die Görlitzer Band „o jatros“ 
des Herrn Dr. Klaus-Dieter Tietz, ergriff Herr Mühle als 
Vertreter des Landkreises Görlitz das Wort. Er eröffne-
te die vom Europa-Haus organisierte Europa-Woche, 
die in diesem Jahr ganz im Zeichen der Griechen 
stand. Den Grußadressen des Exantas-Vorsitenden 
Kouvelis, des Botschafters Dr. Schultheiss und des 
Botschaftsrates Pantelouris, folgten die Kommentare 
des Lektors des Buches „Die Griechen von Görlitz 
1916-1919“ Herrn Dr. Theodoros Nimas, der extra aus 
Trikala/Griechenland angereist war. Mit ihrer ergreifen-
den Familiengeschichte konnte Frau Dora Romero-
Theofilidou, Tochter eines griechischen Offiziers, stell-
vertretend für alle Nachfahren, den Anwesenden die 
menschliche Seite der Ereignisse  etwas näher brin-
gen, die in den Köpfen vieler Menschen in beiden 
Ländern weiter lebt. In seinem Hauptvortrag ging der 
Autor des Buches detailliert auf die dramatischen politi-
schen Verwicklungen in Griechenland ein, die letztend-
lich zur Beförderung des „neutralen“ griechischen 
Militärs nach Deutschland und dessen unerwartet 
begeisterten Empfang führten. Besonders faszinierend 
waren die alltäglichen, teilweise kuriosen Vorkommnis-
se innerhalb und außerhalb des griechischen Lagers 

bei diesem plötzlichen Aufeinanderprallen von zwei 
damals völlig fremden Kulturen. Denn erst die Verket-
tung der tragischen Kriegsereignisse mit den unzähli-
gen friedlichen Situationen, bei dieser ersten deutsch-
griechischen Begegnung auf deutschem Boden, macht 
die Besonderheit und Einmaligkeit dieser Geschichte 
aus, wie es auch aus der Diasshow und den charakte-
ristischen Erfahrungsberichten –vorgelesen von Ina 
und Asteris Koutoulas- deutlich wurde. 
  
Nach einem langen, anstrengenden Tag endete der 
Abend mit einem gemeinsamen Essen in lockerer und 
entspannter Atmosphäre im griechischen Restaurant 
„Rhodos“. 
 
Der Besuch des Ortes des „Griechenlagers“ stand am 
Sonntag, den 8. Mai, beim Besuch der polnischen 
Schwesterstadt Zgorzelec, gleich als erstes auf dem 
Programm. Dort wurde die Reisegruppe vom Verein 
der Griechen in Polen „Delta“ und dessen Vorsitzenden 
Nikos Rousketos empfangen. Er wies auf den unglaub-
lichen historischen Zufall hin, dass nämlich im Jahre 
1949, nach dem Ende des griechischen Bürgerkriegs, 
14.000 griechische Flüchtlinge in den östlichen Bezir-
ken genau derselben Stadt untergebracht wurden, die 
nach 1945 mit dem Namen Zgorzelec der VR Polen 
zugeschlagen wurden. Interessante Details über die 
Griechenunterkunft erzählte Gerassimos Alexatos. Es 
handelte sich um ein ehemaliges russisches Gefange-
nenlager in der noch nicht bebauten Gartenkolonie 
Rabenberg, das vor der Übergabe an die Griechen 
gründlich gesäubert und renoviert wurde. Da es für 
12.000 Mann konzipiert war (Gesamtfläche 280.000 
m2), hatten die Griechen in ihren reichlich vorhandenen 
aber –wegen Kohlemangel- wenig beheizten Holzbara-
cken genügend Platz.  
Anschließend führte Rousketos die Gruppe durch die 
Stadtviertel, die anfangs von den griechischen politi-

Από την Ελλάδα / aus Griechenland 

Eine Reise nach Görlitz 

Kranzniederlegung am Boulevard der Griechen, in Zgorzelec 
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schen Flüchtlingen bewohnt wurden. An diese Tatsa-
che erinnert heute der Name der anliegenden Straße 
(„Boulevard der Griechen“) und eine vor einigen Jahren 
errichtete Gedenktafel, an der der Verein Exantas 
einen Kranz niederlegte.   

 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen im griechischen 
Restaurant „Naoussa“ wurden die Besucher im histori-
schen Kulturhaus der Stadt (Dom Kultury) vom Bürger-
meister Rafal Gronicz empfangen, der einen Einblick 

» 

Από την Ελλάδα / aus Griechenland 

» 
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über die Entwicklung und die Zukunftsprojekte der 
Stadt gab. Diese Gelegenheit nutzte Nikos Rousketos 
–er ist auch gewählter Stadtrat- um für seinen Plan zur 
Gründung eines Museums der Griechen von Görlitz 
und Zgorzelec am Ort des ehemaligen 
„Griechenlagers“ zu werben. Das Anliegen unterstützte 
in seiner Rede auch der polnische Professor Mieczys-
law Wojecki, der bereits viele Bücher und Forschungs-

berichte über die polnischen Griechen veröffentlicht 
hat, und durch seine leidenschaftlich geäußerte Liebe 
zu Griechenland Begeisterung unter den Anwesenden 
auslöste.  
 
Der zweitägige Besuch in Görlitz und Zgorzelec war 
„keine touristische Reise im herkömmlichen Sinne“, wie 

Eine Reise nach Görlitz 

Herr Rousketos erläutert seine Visionen 

Herr Prof. Wojecki erklärt seine Leidenschaft für Griechen-
land 

Mittagessen im Restaurant „Naoussa“ in Zgorzelec 

Im Festsaal des Kulturhauses in Zgorzelec 
Unten: Begrüßung durch den Bürgermeister Herrn Gronicz 

Herr Kouvelis bedankt sich beim Bürgermeister 

Βερολίνο / Berlin 

„Der zweitägige 

Besuch in 

Görlitz und 

Zgorzelec war 

keine 

touristische 

Reise im 

herkömmlichen 

Sinne. Es war 

eine Huldigung 

an unsere 

Vergangenheit, 

ein Versuch, 

den Atem der 

Geschichte zu 

spüren.“ 
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Kostas Kouvelis in seiner Begrüßungsrede feststellte. 
Es war „eine Huldigung an unsere Vergangenheit, ein 
Versuch, den Atem der Geschichte zu spüren“. Trotz 
ungewollter Verspätungen am ersten Tag, die zum 
Wegfall einiger Programmpunkte geführt haben, hat 
die Reise durchweg  die besten Eindrücke hinterlas-
sen. Die Spurensuche gemeinsam mit den Nachfah-
ren, die schöne und lockere Atmosphäre, die wunder-
schöne Stadt unter strahlendem Sonnenschein, die 
vielen Entdeckungen, Informationen und menschlichen 
Begegnungen, das alles –geleistet nicht zuletzt durch 
einen enormen organisatorischen Aufwand-  hat viele 
Teilnehmer tief berührt und wird ihnen sicherlich unver-
gesslich bleiben. Es war schließlich auch ein Besuch, 
der in diesen schweren finanzpolitischen Zeiten, die 
deutsch-griechischen Beziehungen, allen Stereotypen 
und Verstimmungen zum Trotz,  auf ein bewährtes und 
immerwährendes Fundament zurückführt: Auf die 

gemeinsamen menschlichen Begegnungen und Erin-
nerungen im Laufe der Geschichte. 
 
Zum Schluss sollte es nicht unerwähnt bleiben, dass 
das Gelingen der Exkursion, ohne die monatelange 
und reibungslose Zusammenarbeit und Kooperation 
mit dem Europa-Haus Görlitz und mit seiner Mitarbeite-
rin Frau Gudrun Tack persönlich, nicht möglich gewe-
sen wäre.             
 
Gerassimos Alexatos, Berlin 
 
 
 
(© für alle Bilder: Exantas Berlin e.V.) 

Βερολίνο / Berlin 

Die Reisegruppe vor dem Kulturhaus von Zgorzelec 
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Από την Ελλάδα / aus Griechenland 

Igoumenítsa anlegen, über Ioánnina, Grevená 
(Γξεβελά), Kozáni (Κνδάλε), Thessaloniki 
(Θεζζαινλίθε), Kavála (Καβάια), Xanthi (Ξάλζε), 
Komotiní (Κνκνηελή) und Alexandroúpoli (Αιεμαλδξνχ-
πνιε mit der türkischen Grenze, entsprechend der 
alten römischen Handelstraße Egnatia nach Konstanti-
nopel (Κσλζηαληηλνχπνιε, Istanbul). 
 
In der Nähe von Métsovo durchquert die Autobahn in 
zwei zweiröhrigen Tunnelbauwerken das Flysch-
sandsteingebirge, das zu Berg- und Hangrutschen 
neigt. Im Bereich der 3,5 km und 2,0 km langen Tun-
nelbauwerke befanden sich große Störungszonen aus 
magmatischem Gestein, die besondere Stützkonstruk-
tionen erforderlich machten. 
 
Der Gemeindebezirk Métsovo (Γήκνο Μέηζνβν) wird 
auch als das hydrographische Herz Griechenlands 
bezeichnet. Vier große Flüsse haben hier an der Was-
serscheide Mittelgriechenlands ihren Ursprung. Im 
Osten beginnt der Quellfluss Malakasiotikos 
(Μαιαθαζηνηηθνο) des Pineiós (Πελεηφο), der in den 

D 
ie Kleinstadt Métsovo im äußersten Osten 
des Ípiros (Ήπεηξνο), an der Grenze zu 
Thessalía (Θεζζαιία), liegt in 1.156 m 
Höhe am Hang des Lákmos (Λάθκνο, 

2.295 m) inmitten des südlichen Píndos-Gebirges 
(Ννηία Πίλδνο, 2.204 m). Métsovo wird durch die 
tiefe Schlucht des Flusses Metsovitikos in zwei 
Teile getrennt, die durch eine Brücke miteinander 
verbunden sind.  
 
Der Ort liegt an der Fernstraße 6, die von Igoumenítsa 
(Ζγνπκελίηζα) nach Vólos (Βφινο) führt. Die Entfer-
nung nach Ioánnina (Ησάλληλα) in Ípiros beträgt etwa 
60 km. Kalambáka (Καιακπάθα) in Thessalía erreicht 
man über die kurvenreiche Strecke, die über den Katá-
ras-Paß (Άπρελ Καηάξαο, 1.690 m) führt, in 73 km.  
 
Die neue Autobahn A2, die Egnatia Odos (Δγλαηία 
Οδφο) , die etwa 6 km südlich um Métsovo herumführt 
und seit 2010 in Betrieb ist, verkürzt die Entfernungen 
und die Fahrzeiten erheblich. Sie verbindet die Fähren 

von Italien, die in 

Métsovo 

Von Klaus Kumbier 

Klaus Kumbier, geboren 1944, 
studierte von 1965 bis 1969 an der 
TFH Berlin und arbeitet als Architekt 
in Berlin und Brandenburg. Seit 1965 
unternimmt er Reisen auf dem 
Festland Griechenlands. Er hat alle 
baugeschichtlich relevanten Orte in 
Griechenland bei seinen Reisen 
durch Griechenland zwischen 1965-
2009 besucht und dokumentiert.  

Métsovo 

Métsovo. Gesamtansicht mit Píndos-
Massiv 

Autobahn A2 (Egnatía Odós), Aus-
fahrt Métsovo 

Metsovítikos 

Métsovo, Luftbild 
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Από την Ελλάδα / aus Griechenland 

» 

Thermaischen Golf fließt. Im Norden entspringt der Aóos 
(Αψνο), der gleich nach seiner Quelle zu einem künstlichen See 
aufgestaut wird und in das Ionische Meer in Westgriechenland 
fließt. Im Süden des Gemeindebezirks liegt die Quelle des Ache-
lóos, der über mehrere Stauseen aufgehalten, sich in den Golf 
von Patras ergießt. Der Metsóvitikos, der durch Métsovo fließt, 
ist der Quellfluss des Àrachthos (Άξαρζνο), der bei Árta (Άξηα) 
in den Ambrakischen Golf mündet. Nordöstlich von Métsovo 
entspringt außerdem noch der Venetíkos (Βελεηίθνο), ein Ne-
benfluss des längsten griechischen Flusses, dem Aliákmonas 
(Αιηάθκνλαο). 
 

Geschichte 
 

Eine antike Vorläufersiedlung liegt in der Nähe des heutigen 
Dorfes Votonósi  (Βνηνλφζη) etwa 10 km westlich von Métsovo 
im Tal des Metsovitikos. Hier lag schon in der Antike die einzigs-
te Ost-West-Verbindung durch das Píndos-Gebirge über den 
Zygos-Pass, dem heutigen Katáras-Paß, (1.690m). Bronzefunde 
aus Votonósi stammen aus dem 6.‑3. Jahrhundert v. Chr. Ver-
schiedene Ortsnamen lateinischen Ursprungs bestätigen die 
römische Besetzung dieser Region zwischen 167-250 nach Chr. 
 
Der Ort Métsovo wird erstmals in der Chronik von Ioánnina 1380 
erwähnt. Im 15. Jahrhundert fiel der Ort unter osmanische Herr-
schaft. Métsovo erwarb sich wie auch andere Dörfer der Zagória 
(Εαγφξηα) und des Agrapha-Gebirges („Αγξαθα) Privilegien. Sie 
wurden als Lehen des Sultans (valide sultana) angesehen und 
bezahlten dementsprechend weniger Abgaben. 
 
Im 17. Jahrhundert, während der türkischen Besetzung, hatte 
ein türkischer Wesir, der beim Sultan in Ungnade gefallen war, 
in Métsovo Asyl gesucht und wurde auch freundlich aufgenom-
men. Später im Jahre 1669 verschaffte er den Bewohnern eine 
steuerliche Sonderstellung und durch besondere Freiheitsrechte 
und Unabhängigkeit von den türkischen Besatzern. Viele reiche 
christliche griechische Familien suchten in dieser Zeit, die bis » 

Autobahn A2, Egnatía Odós 
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zur Herrschaft des 
Ali Pascha andau-
erte, in Métsovo 
Zuflucht. 
 
1659 erwarb Mét-
sov o  we i te re 
Rechte unter dem 
Sultan Mohammed 
(Mehmed) IV. und 
konnte sie bis zur 
Herrschaft des 
Sultans Selim III. 
erhalten. Sultan 
Mohammed (Meh-
med) IV. erließ 
einen Firman (Er-
lass), wonach die 
Ortschaften Métso
-vo, Anílio, Mala-
kási, Votonósi, 
Miléa und Kout-
soúphliani als 
unantastbar dekla-
riert wurden. Die-
se Ortschaften 
durften sich selbst 
verwalten, sie 
unterlagen ledig-
lich Inspektionen 
des Sultans oder 
der Bostançi. 
 
Métsovos Selbst-
verwaltung war 
ein Rat, der sich 
aus dem Di-

mogéron (Γεκνγέξσλ, Dorfältesten), dem Éphoros 
(Έθνξνο, Schulinspektor), dem Phrontistís (Φξνληη-
ζηήο, Oberaufseher über das Wasser), dem Isprák-
toras (Δηζπξάθηνξαο, Steuereinnehmer), dem 
Agronómos (Αγξνλφκνο, Marktaufseher), dem 
Epítropas (Δπίηξνπαο, Kirchenältesten) und dem Oplar
-chigós (Οπιαξρεγφο, Milizenführer) der lokalen Garni-
son zusammensetzte. Bis zum Ende des 19. Jahrhun-
derts bestand dieses System der Selbstverwaltung. 
 
Im 19. Jahrhundert traten in den Kreis der Selbstver-
waltung neben den adligen Familien zunehmend reiche 
Kaufleute, u.a. die Familien Avérof, Stournáris und 
Tosítsas, ein. Der Wohlstand Métsovos war durch den 
ausgeprägten Han-del mit Ägypten, Russland, Öster-

reich, Konstantino-
pel und dem Fürs-
tentum Walachei 
begründet. 
 
Dieser Wohlstand 
und die Privilegien 
unter den Osma-
nen führte zu 
einem Zustrom 
von Bewohnern 
aus Ipiros und 
Thessalía, beson-
ders aus dem 
Agrapha-Gebiet. 1893 zählte das Dorf über 5.000 
Einwohner. 
 
Im Jahre 1808 besiegte Ali Pascha (Αιή Παζάο) von 
Ioánnina in Métsovo thessalische Aufständische, die 
sich unter Efthímios Vlachávas (Δπζχκηνο Βιαράβαο) 
gegen die Türken auflehnten und zerstörte Teile des 
Dorfes.  
 

Die osmanische Herrschaft über Métsovo endete am 
14. November 1912. Im Rahmen des ersten Balkan-
krieges eroberten griechische Truppen das Dorf und 
somit die wichtige Straßenverbindung zwischen Nord- 
und Westgriechenland. 
 

Bewohner 
 

Das große Gebirgsdorf Métsovo mit 2.900 Einwohnern 
hat den Status eines Demos (Gemeinde) und einer 
Eparchiehauptstadt. Seine Bewohner sind überwie-
gend Angehörige der aromunischen (vlachischen) 
Bevölkerungsgruppe, Nachkommen der romanisch 
sprechenden Balkαnbevölkerung, die auch Koutsóvla-
choi (Κνπηζφβιαρνη) genannt werden. 
 
Die aromunisch-lateinisch geprägte Sprache entstand 
im 2. Jahrhundert v. Chr., nachdem die Römer im Jahr 
148 v. Chr. die Provinz Macedonia gründeten. Die 
ortsansässige Bevölkerung arrangierte sich mit den 
Römern und übernahm in ihre griechische Sprache 
lateinische Wörter. Die Angehörigen dieser Ethnie 
leben verstreut über weite Teile Südosteuropas in 
mehr oder weniger großen Sprachinseln im engen 
kulturellen und sprachlichen Kontakt  mit der ansässi-
gen Bevölkerung.  
 
Rein aromunische Siedlungen sind heute die Ausnah-
me. Die größte aromunische Sprachinsel liegt im ipiroti-
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schen und thessalischen Pindus-Gebirge im Nordwes-
ten Griechenlands. Nach dem Bürgerkrieg wurde das 
Aromunische in Griechenland verboten, in den Famili-
en wurde die Sprache und Kultur jedoch weiter ge-
pflegt. Heute wird in jährlichen Volksfesten an die alten 
Wurzeln erinnert. 
 
Die Aromunen mit ihrer eigenen Sprache und Folklore 
und auch die im gleichen Gebiet lebenden griechisch-
sprechenden Sarakatsanen (αξαθαηζάλνη), sind 
weitgehend gräzisiert und dementsprechend gesell-

schaftlich anerkannt. 
 
Ein Zentrum der aromunischen Kultur ist heute Métso-
vo. Als einer der wenigen Ethnien ist es den Aromunen 
gelungen, sich erfolgreich in die griechische Gesell-
schaft zu integrieren und dabei wesentliche Merkmale 
der eigenen Tradition zu bewahren. 
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erschlossen. Im Winter ist Métsovo ein beliebtes Skige-
biet, das durch die neue Autobahnverbindung auch bei 
winterlichen Bedingungen leicht zu erreichen ist. 
 
Die Verarbeitung von Holz ist der wichtigste Produk-
tionszweig in Métsovo. Ein Großteil der Bevölkerung ist 
im Holzeinschlag und in der Holzverarbeitung beschäf-
tigt. Métsovo ist in Griechenland der Inbegriff der holz-
verarbeitenden Industrie. Hier wird alles hergestellt, 
von der Bautischlerei bis zur Möbelfertigung. Berühmt 
sind die Kleinhandwerker und Holzschnitzer, die Gerä-
te des täglichen Bedarfs wie auch kunstvolle Ikonost-
asen für die orthodoxen Kirchen fertigen. Hier findet 
man auch noch den heute seltenen Beruf des Küfers, 
der die Fässer für die griechischen Winzer liefert. 
 
Ein weiterer Industriezweig ist die Milchverarbeitung. 
Käse aus Métsovo wird in ganz Griechenland geschätzt. 
Bekannt ist Métsovo für seinen pikanten geräucherten 
Käse Metsovóne und den Metsovélla. Die 1958 gegrün-

Die älteren Leute von Métsovo leiden überdurchschnitt-
lich oft an einer bösartigen Lungenerkrankung, dem 
Mesotheliom, einer Karzinose. Ursache hierfür ist die 
Benutzung von Loútos (Λνχηνο), einem weißen, as-
besthaltigen Kalkstein (Ακίαληνο, altgriechisch: 
άζβεζηνο), der zur Bleichung der Textilien, insbeson-
dere der Schafswolle, verwendet wurde. 1950 benutz-
ten 95% der Bevölkerung dieses Bleichmittel, das 1985  
verboten wurde. Die im Loútos enthaltenen Asbestfa-
sern wurden beim Bleichen freigesetzt und eingeatmet. 
Fast die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung leiden 
an der Krebserkrankung oder an der sogenannten 
Métsovo-Lunge, einer Verkalkung des Zwischenfells 
der Lungen, die ebenfalls durch dieses Bleichmittel 
ausgelöst wurde. 
 

Wirtschaft 
 
Ein enormer Einnahmefaktor ist heute der Tourismus. 
Durch dem Bau des Stausees Pigón Aóon (Σερλεηή 
ιίκλε Πεγψλ Αψνπ), etwa 6 km nördlich von Métsovo, 
ist die Region auch im Sommer für Bergwanderer 
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abgegrenzt durch eine hölzerne Balustrade, durch ein 
Luftraum mit dem unteren Hof verbunden. Die Etage ist 
in Winterzimmer mit kleinen Fenstern und in Sommer-
zimmer geteilt. Die Sommerzimmer, zu denen auch 
das besonders ausgestattete Empfangszimmer gehört, 
haben großzügige Holzfensteranlagen, die balkonartig 
aus der Fassade heraustreten (ζαρληζηα). Im gleichen 
Geschoss sind außerdem WC und Bad und Abstellräu-
me  angeordnet. Wände und Decken sind entweder mit 
reichverzierter Holzvertäfelung oder mit großen Wand-
fresken ausgestattet. Die Fenster der Sommerräume 
haben meistens eine farbige Bleiverglasung. 
 

dete Molkerei der Tositsa Stiftung sorgte für den Aus-
tausch der einheimischen Kühe durch Schweizer Kühe, 
die den harten Wintern besser standhalten können. 
 
Ebenfalls weltbekannt sind die Weine aus der privaten 
Weinkellerei Katógi Strofiliá (Καηψγη ηξνθηιηά), ge-
gründet vom verstorbenen ehemaligen griechischen 
Politiker Evángelos Avérof Tosítsas, (1910-1990) der 
aus Métsovo stammte. Bei der Weinolympiade 1974 in 
Frankreich belegte der Wein Katógi Avérof (Καηψγη  
Αβέξσθ) den 7. Platz unter 330 Weinen aus über 30 
Ländern. 
 

Baubeschreibung 
 
Als Pferdewechsel- und Warenumschlagplatz war 
Métsovo noch im 19. Jahrhundert wohlhabend. Die 
berühmteste Sippe unter den reichen Handelsherren 
aus Métsovo ist die Familie Averof, deren Angehörige 
sich als Stifter und Politiker einen Namen machten. Ihr 
Urahn, Georgios Averof (1815-1899) suchte einst Zu-
flucht in Métsovo. 
 
Die wohlhabende Bevölkerung, besonders die Kaufleu-
te, errichteten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts große, prunkvolle zwei- bis dreigeschossige 
Villen, die Archontikó (Αξρνληηθφ) genannt werden. 

 
Auf der West- bzw. Südwestseite des Sockelgeschos-
ses dieser Archontikó befindet sich der niedrige Ein-
gang, der in einen gepflasterten Innenhof führt. An den 
Hof grenzen die Küche, die Vorratsräume und Abstell-
räume (εκπαξηε). Eine Steintreppe führt in das 
1. Obergeschoss. 
 
Im 1. Obergeschoss ist der lichtdurchflutete Mittelflur, 
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Auch das 2. Obergeschoss, zu dem eine Holztreppe 
führt, ist und Sommer- und Winterräume eingeteilt und 
dient als Schlafräume für die Familie. 
          

In der Aussenansicht erscheint das Archontikó wie eine 
kleine Festung. Im Untergeschoss sind die Aussen-
wände immer aus dicken Natursteinquadern herge-
stellt. Die Obergeschosse haben nur auf der Wintersei-
te massive Außenwände mit kleinen Fensteröffnungen. 

Die Sommerseite besteht aus Holzfensterkonstruktio-
nen die farbig gestaltet und reich gegliedert sind. Die 
Fenster haben teilweise auch Oberlichtöffnungen, sie 
laden balkonartig aus. 
 
Die meisten historischen Herrenhäuser in Métsovo 
dienen heute als Hotelanlagen, die trotz einiger Um-
bauten, die traditionelle Architektur als kulturelles Erbe 
bewahren. Auf Beschluss der Bürgerversammlung wird 
auch bei Neubauten in Métsovo darauf geachtet, das 
der traditionelle Bau-Charakter der Stadt berücksichtigt 
wird. 
 
Das Archontikó der Familie Avérof beherbergt heute 
eine der größten Gemäldesammlungen in Nordgrie-
chenland. Über 250 Werke des 19. und 20. Jahrhun-
derts bedeutender griechischer Künstler (Aravantinos, 
Doukas, Geralis, Germenis, Kogevinas, Meleas, Iakovi-
dis, Vyzantios u.a) sind hier auf drei Etagen des histori-
schen Herrenhauses ausgestellt  
 
Auch das Archontikó der Familie Tosítsa wird heute 
öffentlich genutzt und ist das Volkskundemuseum der 
Stadt Métsovo. Die einzelnen Etagen und Räume sind 
größtenteils wie im Originalzustand eingerichtet wor-
den.  
 
Métsovo besitzt sehr viele Sakralbauten, was auf die 
besondere Frömmigkeit der vlachischen Bevölkerung 
hinweist. Die wichtigsten davon sind das Kloster Agia 
Panagia und die Kirche Agios Dimitrios. Das Kloster 
Agios Nikolaos hat Fresken vom berühmten griechi-
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seine Wertsachen aufpassen; es seien Diebe im 
Nachtzug. Mir gegenüber sitzt eine junge, von diesen 
Informationen sichtlich eingeschüchterte Amerikanerin. 
Sandra aus Nebraska will ihre Familie in Venedig besu-
chen und bittet mich, sie nicht alleine zu lassen. Im 
Gespräch entpuppt sie sich zu meiner Freude als Ken-
nerin der griechischen Mythologie und als sie von 
meinen Plänen hört, sprechen wir stundenlang von den 
homer„schen Helden. 
 

Die Nacht verfliegt derweil und dann schlafen wir im 
Sitzen trotz der Angst vor Dieben doch ein und erwa-
chen, ohne Schaden genommen zu haben, am Meer. 
Von Mestre aus spannt sich in den frühen Morgenstun-
den ein blau-gelber Himmel über die Lagune. Der Zug 
schleicht über den Damm. Und dann Venedig! Ich 
verabschiede mich von Sandra, die von ihrer Familie 
erwartet wird, kann es kaum erwarten, die Stufen hinter 
dem Bahnhofausgang zum Canale Grande hinunter zu 
gehen. Wie bei meinem letzten Besuch vor einigen 
Jahren, erfüllt sich hier ein Klischee und etwas Wun-
derbares zugleich. 
 

Ein Blick zurück auf die Altstadt und den 
Markusplatz 
 

Es hat frisch geregnet und es ist schwül, als ich die 
kleine Brücke zur anderen Kanalseite überschreite. In 
kleinen Pfützen in den ausgetretenen Marmorplatten 
spiegeln sich Bruchstücke von Fassaden wider und 
unter mir tuckern die mit Menschen überfüllten 
„Vaporettos“ geschäftig vorbei. In diesem Augenblick 
würde ich mich gerne einfach hinsetzen und alles auf 
mich einwirken lassen; das Fernweh, die Einsamkeit 
und die Stunde. Doch die Fähre nach Patras wartet 
erbarmungslos im Hafen von Venedig und mahnt den 
Träumer zur Abreise. 
 

An Bord der „Europa Palace“ der griechischen Reede-
rei „Minoen Lines“ erwarten mich auf dem obersten 
Freideck unvergessene Bilder. Das Schiff verlässt die 
Lagunenstadt in der ausgebaggerten Fahrrinne, die 
dicht an der Südstadt Venedigs entlang verläuft. Tief 
unter mir die unzähligen kleinen Hotels und Cafes auf 
der Kaimauer und dann der Blick auf den Markusplatz 
bevor Kurs auf die offene See genommen wird. Es ist 
der Moment wo sich Abschied und fernes Ziel die Hand 
reichen. Ich fühle Griechenland, wenn ich mich das 
erste Mal im Selbstbedienungsrestaurant an Bord mit 
kulinarischen Spezialitäten aus Hellas und einem kreti-
schen Wein versorge. Spätestens jetzt verschwimmt 
das Mitgebrachte im Bewusstsein und die Liebe im 
Gepäck erwacht. Auf der 30stündigen Überfahrt, auf 

V 
iele Male habe ich den letzten Jahrzehnten 
Griechenland besucht. Heute am Bahnhof 
von Gelnhausen bin ich von einer nie 
gefühlten Vorfreude gepackt. Nach den 

kampferprobten griechischen Heroen Agamemnon, 
Odysseus und Achilleus, denen ich in einer 
deutsch-griechischen Lyrik-Trilogie eine neue 
Chance jenseits der göttlichen Vorbestimmung 
verliehen habe, suche ich nun die Spuren des wei-
sen Ratgebers und Schlichters der Griechen, Nes-
tor; der sich als Greis gen Troja einschiffte.  
 

Neben Kleidungstücken und meinem Laptop habe ich 
die Übersetzung der „Ilias“ und der „Odyssee“ von 
Homer im Gepäck. Aus beiden Werken habe ich mir in 
meinem Miniaturschreibstübchen in der Kulturstation 
Kaufmann in Meerholz schon alle Nestor-Quellen in 
meinem Notizbuch vermerkt; zum Beispiel die ho-
mer„sche Definition von Weisheit. Nach dem großen 
Dichter ist jede im Leben vergossene Träne ein Stück 
Weisheit, die wiederum selbst die Einheit von Verstand 
und Gefühl darstellt und damit als universelle Liebe 
zum Leben verstanden werden muss. Prächtige Worte! 
 
Das Geschenk dieser Reise hat mir der griechische 
Kunstmaler und Kenner der mykenischen Linear-B-
Schrift, Nikos Samartzidis, gemacht. In einem kleinen 
italienischen Café in der Altstadt Gelnhausens hatte ich 
ihm kürzlich von meinen  unvergessenen Recherche-
Reisen zu der Heimat der bereits genannten Helden 
nach Mykene, Ithaka und zum Pilion-Gebirge erzählt 
und dass ich nun traurig sei, dass solche Reisen nicht 
mehr anstünden. Mein Freund Nikos, hatte voller Mit-
gefühl gelauscht, tröstend seine Hand auf meine 
Schulter gelegt und mir geraten: „Sei nicht traurig, 
Peter, nimm dir den Nestor noch vor. Schreibe eine 
Tetralogie“. Und in diesem Moment tauchte die Bucht 
des „sandigen Pylos“, wie sie Homer nannte, in mir auf, 
die Heimat des Poseidon-Enkel Nestor, der vor Troja 
selten mit Waffen, sondern mit Worten kämpfte. Mit 
diesem Gefühl in Kopf und Brust und der Langsamkeit 
verschrieben breche ich nach Süden auf. 
 

Angst im Nachtzug nach Venedig 
 

Meine langsame Anreise führt mit dem Regional-
Express zunächst nach Fulda, dann mit dem ICE nach 
München, wo ich im Bahnhofsrestaurant  mit einer 
langjährigen Freundin aus München, Antje, auf den 
Nachtzug nach Venedig warte, der kurz vor Mitternacht 
die bayerische Metropole verlässt. Im Zug herrscht 
eine diffuse Atmosphäre. Ständig erklingen Durchsa-
gen des Schaffners, man solle auf sein Gepäck und 

Auf den Spuren des greisen Nestor 

Von Peter Völker 

Eine literarische Recherchereise über Venedig zum Peloponnes 
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der das Schiff in Igoumenitza und Korfu anlegt, genie-
ße ich die Bilder und die Ruhe. Ich schreibe schon 
einen bedeutenden Teil für mein neues Buch, den ich 
freilich in Pylos überarbeiten werde.  
 

Unterkunft bei „Adonis“ 
 

Kurz vor Patras, es ist gegen 19.30 Uhr, fällt mir ein, 
dass ich vergessen habe, mir für die Nacht in der pelo-
ponnesischen Hafenstadt ein Zimmer zu besorgen. Ich 
befrage einen älteren griechischen Kellner nach einem 
Hotel in der Nähe des Busbahnhofes, denn am Morgen 
soll die Reise mit dem Bus nach Pylos weitergehen. Er 
mustert mich grinsend und sagt in griechischem 
Enlisch. „Ok, Sir, you are a little bit old, but I think, the 
best hotel for you is Adonis“. Jetzt lacht er und ich 
auch. Der Tipp ist ein Volltreffer. „Adonis“ befindet sich 
direkt am Hafen und vor der Eingangstüre fahren die 
Fernbusse ab. Recht preisgünstig ist es mit 40 Euro 
pro Nacht auch. Da ich das Adonis-Alter weit hinter mir 
gelassen habe, gehe ich früh zu Bett. 
 

Griechische Busbahnhöfe gehören zu den Brennpunk-
ten des griechischen Daseins. Das Gewusel um die ein
- und ausfahrenden Busse, die nicht lesbaren Fahr-
planhinweise, die nicht verständlichen Lautsprecher-
durchsagen und das unbekannte Ziel vermählen sich 
über Asphalt und am Ende, man glaubt es kaum, sitzt 
man, ohne selbst etwas Wesentliches dazu beigetra-
gen zu haben, immer im richtigen Gefährt. Die Klima-
anlage im Bus ist ausgefallen und ich döse die ganze 
Zeit in Schweiß gebadet dahin, habe kaum einen Blick 
für die vorbeifliegende Landschaft, die ich so liebe. 
 

Pylos - ein städtisches Kleinod 
 

Die Kleinstadt Pylos, 1828 vom französischen Mar-
schall Maison, der gegen die Türken kämpfte, gegrün-
det, ist ein Kleinod unter den westpeloponnesischen 
Städten. Sie ist Hauptstadt der Provinz Pylia. Am-
piethater gleich an einen Berghang geschmiegt, mit 
engen Gassen, einem zentralen Platz mit zwei uralten 
Platanen, vielen Cafés und Tavernen, einer kleinen 
befestigten Hafenanlage, einer türkischen Festung und 
umspült vom klaren Meer versprüht sie Ihren Charme. 
Eine vorgelagerte Felsenkette zur Westseite hin, die 
aus der Ferne wie der „geharnischte“ Arm der Göttin 
Pallas Athene aussieht, schützt die Bucht vor stürmi-
scher See und bildet einen natürlichen Hafen in der 
Ausdehnung von etwa zwei Kilometern. In der Mitte der 
Bucht ragt ein kleiner Felsen aus dem Wasser, der 
wegen seines Aussehens die „Schildkröteninsel“ ge-
nannt wird. In dieser „Navarino-Bucht“ fand am 20. 
Oktober 1827 die entscheidende Seeschlacht statt, die 

den Untergang der rund 450 Jahre währenden türki-
schen Besatzung Griechenland besiegelte. Eine Alli-
anz, bestehend aus Schiffen der Engländer, Franzosen 
und Russen versenkte die türkisch-ägyptisch Flotte. 
6.000 türkische und ägyptische sowie knapp 700 Mat-
rosen der Allianz kamen ums Leben. Von diesem Ort 
stach auch die Nestorflotte nach Troja in See. 
 

Rinderopfer für Poseidon 
 

In der Ferne, hinter einer ausladenden Badebucht und 
mit Ölbäumen bepflanzten Berghängen ragen die 
dunklen Nordausläufer des gewaltigen Taygetosmas-
sivs gegen den Himmel und nach Nordwesten bildet 
die Voidokoilia-Bucht (Rindertal), die schon bei Homer 
als Rinderopfer-Stelle für Poseidon erwähnt wird, ein 
vom sandigen Ufer umrahmtes Naturgemälde. Den 
Sagen nach raubt Nestor als junger Mann die Rinder-
herden der Epier und verbringt sie nach Pylos. 
 

In der Stadt Pylos holt mich auch die aktuelle griechi-
sche Staats- und Finanzkrise und deren Folgen ein. 
Die Frau an der Rezeption in dem Familienhotel, in 
dem ich gebucht habe, erzählt mir traurig, dass ich 
einer ihrer letzten Gäste sei, denn die Buchungen vor 
allem deutscher Touristen seien seit dem letzten Jahr 
um rund 40 % zurück gegangen. Sie müsse deshalb im 
September nach 40 Jahren schließen. Den Touristen-
rückgang merken wohl auch die Cafés und Tavernen, 
aber sie machen meiner Ansicht nach einen entschei-
denden Fehler, in dem sie diese Mindereinnahmen 
kurzfristig durch Preiserhöhungen kompensieren wol-
len. Eine Mini-Cola oder ein ähnliches Getränk ist nicht 
mehr unter 2,60 Euro zu haben. „Das kann nicht gutge-
hen“, versuche ich einem Tavernen-Besitzer zu erklä-
ren, „denn eine Familie mit zwei Kindern hat, bevor sie 
die Speisenkarte aufgeschlagen hat, schon 12,40 Euro 
Ausgaben. Die wandert doch im nächsten Jahr in ein 
billigeres Urlaubsland ab.“ Aber Dimitrios zuckt nur mit 
den Schultern, weil er im Hier und Jetzt kaum an die 
Zukunft denkt. 
 

Der Palast des Ratgebers und Schlichters 
der Griechen vor Troja 
 

Am zweiten Tage meines Aufenthaltes in Pylos, des-
sen Name sich vom mykenischen „puro“ ableitet,  
nähert sich einer der Höhepunkte meiner Reise, die 
Besichtigung des antiken Nestor-Palastes von Nea 
Engliano, der vom Vater des Nestor, Neleus, erbaut 
wurde. Nach der Erbauung, so berichten die Mythen, 
fällt der Held Herakles in Pylos ein und tötet alle Söhne 
des Herrschers, bis auf einen: Nestor. Ich fahre mit 
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dem öffentlichen Bus durch ausgedehnte Olivenplanta-
gen in die dem Taygetosgebirge vorgelagerten niederen 
Bergrücken. Bei der Ankunft packen mich die ho-
mer„schen Mythen um den greisen Nestor, der sich – wie 
schon erwähnt - betagt zu den Dardanellen einschiffte und 
von Homer die Rolle des weisen Ratgebers und Schlich-
ters zugewiesen bekam. Zu den bewegendsten Gesprä-
chen, die Nestor führte, gehört das mit Thetis, der Mutter 
des vom Troer Paris getöteten Achilleus, der zuvor den 
Priamos-Sohn Hektor erschlagen hatte. Nestor tröstet die 
unsterbliche Nymphe, auf deren berühmter Hochzeit er 
vor vielen Jahren zusammen mit den Göttern des Olymp 
Gast war.  
 
Die überdachte mykenische Palastanlage erfüllt mehr als 
meine Erwartungen. Anders als bei anderen minoischen 
und mykenischen  Anlagen, wie beispielsweise denen von 
Phästos auf Kreta oder Mykene, sind viele bauliche De-
tails ans Licht gekommen, die eine plastische Vorstellung 
der Bauweise und eine des Lebens darin ermöglichen. So 
sind beispielsweise der runde steinerne Herd vor dem 
Thron, der mit Greifen und Fabeltieren verziert ist, und die 
Vorratsräume mit den Amphorenunterteilen gut erhalten 
und in einem Flügel des Palastes wo die Königin wohnte, 
kam eine steinerne Badewanne zum Vorschein, in der 
wohl nach der „Odyssee“ der Odysseus-Sohn Telema-
chos auf der Suche nach seinem verschollenen Vater zur 
gastlichen Begrüßung von der schönen, jüngsten Tochter 
des Nestor und der Eurydike, Polykaste, gebadet, gewa-
schen und geölt wurde. Einen gewissen Neid  auf den 
ithakischen Jüngling kann ich an diesem besonders hei-
ßen, staubigen Tag nicht leugnen. Zu Ehren des Odys-
seus-Sohnes war danach eine Kuh mit vergoldeten Hör-
nern vom Sohn des Nestor, Peisistratos, am Meeressaum 
geopfert worden. 
 
Für mich als Schriftsteller gehört aber der Schreib- und 
Archivraum am südwestlichen Ende des Palastes zu den 
Prunkstücken der mykenischen Anlage. Hier saßen die 
Schreibkundigen und verewigten das Leben auf feuchten 
Tontafeln. Ein in der Nähe arbeitender griechischer Ar-
chäologe erlaubt mir in den mit Seilen abgesperrten Raum 
zu treten, als ich ihm von meinem Buchprojekt erzähle. 
Von hier aus hat man einen herrlichen Blick über die 
Olivenbäume hinweg  auf die Bucht von Navarino. Genau 
in diesem Raum wurden die zahlreichen Tontäfelchen mit  
Botschaften der Mykener  an die Zukunft gefunden. Nicht 
weit ist auch der der Berg Minthe. Eine Frau gleichen 
Namens war dem Mythos nach eine Konkubine des Got-
tes der Unterwelt, Hades. Die eifersüchtige Ehefrau des 
Hades, Persephone, verwandelte sie in die Gartenminze, 
die „Wohlriechende“. 

Die Geheimnisse der mykenischen  
Linear-B-Schrift 
 
Die mykenische Schrift gehört zu den geheimnisvollen 
Elementen der Archäologie. Die in den letzten hundert 
Jahren gefundenen Tontäfelchen in Knossos (Kreta), 
Pylos, Mykene (Peloponnes) und Theben (griechisches 
Festland) enthalten Aufzeichnungen des politischen 
und gesellschaftlichen Lebens der Mykener. Die Ent-
schlüsselung der Silben-Schrift gelang dem britischen 
Architekten Michael Ventris erst 1952. Fast alles, was 
die Menschheit über diese große Kultur weiß, war von 
schreibkundigen Mykenern in nassen Lehm geritzt 
worden und zerbröselte wieder, denn man verzichtete 
auf das Brennen der Tafeln. Damit erfanden die Myke-
ner wohl als erste die Verfallsfristen für Dokumente. 
 
Erst in der Stunde der Zerstörung der mykenischen 
Kultur um 1200 v.Chr. wurden die Tontafeln, die in 
Holzregalen und Körben gelagert wurden, zufällig 
gebrannt und uns damit überliefert. Danach – im soge-
nannten dunklen Zeitalter-  fand man über 400 Jahre 
lang keine schriftlichen Aufzeichnungen mehr. Erst 
Homer erhellte die Taten der Menschen und Götter 
jener mykenischen Zeit wieder in seiner „Ilias“ und 
„Odyssee“. 
 

Zierliche Pracht aus Gold und Elfenbein 
 

Ich verweile einige Stunden in der Anlage, lese ein 
paar Passagen aus der Ilias und Odyssee und lasse 
die Eindrücke auf mich wirken, notiere mir das eine 
oder andere in meine „Recherche-Büchlein“ und 
schreibe einer Freundin und einem Freund im fernen 
Deutschland. Außerhalb der Palastanlage besichtige 
ich noch eines der hier entdeckten mykenisches Kup-
pelgräber, die für ihre gespenstische Akustik bekannt 
sind, bevor ich mich in der Mittagshitze auf den be-
schwerlichen Weg zum Nestor-Museum in das etwa 
vier Kilometer entfernte Dorf „Xora“ aufmache. Bei 
etwa 40 Grad Celsius im Schatten bin ich bei meinem 
„Spaziergang“ entlang der Autostraße das eine oder 
andere Mal einem Kreislaufkollaps nahe. Aber bei der 
Ankunft im kleinen Museum werde ich durch die Pracht 
der Funde für alle Anstrengungen entschädigt. 
 
Wie schlicht und dennoch formvollendet sind die Scha-
len, Krüge, Vasen, Öllampen, ein unserer Zuckerzange 
ähnlicher Haushaltsgegenstand und erst der Schmuck, 
wie beispielsweis eine bronzene Spange, die half die 
Tücher der Frauen zusammen zu halten und die darun-
ter befindliche Schönheit zu verbergen. Wenige Ringe, 

Die Spuren des Nestor 
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Amulette aus Gold und Elfenbein wurden im Palast des 
Nestor gefunden, ein bronzener Kessel zum Füllen des 
Bades und bronzene Dolche und Schwerter mit Gold-
blättchen verziert. Überragt werden aber all diese 
Funde von einzelnen zierlich aus Gold gefertigten 
Herzen, Eulen, Greifen, Blüten, Tropfen, Trauben, 
Schmetterlingen und einer Blütenpollenkugel, die ein 
vollendetes Kunsthandwerk darstellt. Trotzdem wurden 
in Nea Engliano im Vergleich zu anderen mykenischen 
Anlagen relativ wenige Stücke aus Gold ausgegraben. 
Nicht aufgetaucht ist der Pokal des Nestor, ein gewalti-
ger Mischbecher, den nach Homer nur der König hal-
ten konnte. In der Stunde der großen Zerstörung des 
Palastes gelang dem König und seinem Gefolge offen-
sichtlich die Flucht. Ein Fresko dokumentiert auch 
einen regionalen Konflikt, den Kampf der Pylier gegen 
die Arkadier. 
 

Mykene und die Sitte des Handelns 
 
Beschenkt von diesen Eindrücken und Funden verlas-
se ich am Tag darauf Pylos, reise mit dem Bus durch 
die wilden Berge des Taygetos nach Nauplia, um noch 
das neue Museum in Mykene zu besichtigen. Hier 
muss die Göttin der Jagd, Artemis, ihrem Handwerk 
nachgegangen sein, als die Berge noch von dichten 
Wäldern bewachsen waren, nicht von niederem Ge-
strüpp wie heute. Vielleicht traf sie dort Nestor auf der 
Eberjagd. Es ist der Weg, den Telemachos nahm, 
nachdem ihm Nestor geraten hatte, weitere Auskünfte 
beim spartanischen König Menelaos über den Verbleib 
seines Vaters einzuholen.  
 
Bei der Ankunft in der ersten Hauptstadt Griechen-
lands, in Nauplia,  nach der Befreiung von der Türken-
herrschaft hat der Bus über zwei Stunden Verspätung, 
so dass ich keine Möglichkeit mehr habe, einen öffent-
lichen Anschlussbus nach Mykene zu erwischen. Am 
Busbahnhof stehen auch Taxen und an einer Metall-
säule wird dem Suchenden für die etwa 15 km lange 
Fahrt verbunden mit einem Aufenthalt von 3 Stunden in 
der antiken Anlage, ein Preis von 70 Euro offeriert. Ein 
geschäftstüchtiger Taxifahrer um die 50, der meine 
suchenden Blicke bemerkt, spricht mich an und deutet 
auf die Fahrtbedingungen. Jetzt erwachen meine 
Kenntnisse des griechischen Alltagslebens und auch 
ein gewisser Reiz zu Handeln. Ich wiege den Kopf und 
sage ganz cool: „Zu teuer!“ Er tut gespielt überrascht 
und wiegt ebenfalls das Haupt. Als Verhandlungsmas-
se dienen bei diesem Geschäft, so überlege ich, der 
Preis und die Zeit des Aufenthaltes. Deshalb nenne ich 
ihm kurzerhand meine Konditionen: 50 Euro und 2 ½ 

Stunden. Wir einigen uns auf 60 Euro und zwei Stun-
den. Auf der Fahrt nach Mykene entpuppt sich der 
Taxifahrer als gebildeter Mensch und wir diskutieren 
die griechische Finanz- und Politiktragödie. 
 

Humanes nach dem Löwentor 
 
Auf den mykenischen Palast der vom Troja-Entdecker 
Heinrich Schliemann ausgegraben wurde und der 
durch seine Eingangspforte, das Löwentor, sowie das 
königliche Gräberrund und seine Zisterne Berühmtheit 
erlangt hat, will ich hier nicht weiter eingehen, dazu 
müsste ich ein neues Buch aufschlagen. Auch auf das 
neue Museum nicht, in dem ich auf einen mykenischen 
Grill aus Ton mit Halterungen für Ölivenbaumholzstäb-
chen stieß, nicht, weil das den Rahmen dieses Reise-
berichtes sprengen würde, sondern auf den Fortgang 
meiner Verhandlungen mit dem Taxifahrer als Sinnbild 
des aktuellen griechischen Lebens. 
 
Beim Verlassen des Taxis nun hatte ich meine harte 
Verhandlungshaltung aufgegeben. Mein humanes 
Denken gewann die Oberhand, zumal ich ein schlech-
tes Gewissen hatte, den armen Kerl auf dem unwirtli-
chen Parkplatz 2 ½ Stunden in seinem Auto brutzeln 
zu lassen und ich kehrte eine gewisse Großzügigkeit 
an den Tag, in dem ich ihm fünf Euro mit der Bemer-
kung in die Hand drückte, er solle sich in einem nahen 
Café ein kühlendes Getränk gönnen. Er schaute mich 
verdutzt an. Diese Geste muss ihn vollends verwirrt 
haben, denn, als ich bereits nach 1 ½ Stunden zurück 
kehrte und er mich zurück nach Nauplia gefahren 
hatte, bestand er seinerseits nur noch auf einem Fahr-
preis von 50 Euro und ließ sich nicht im geringsten von 
dieser Rechnung abbringen. Wir trennten uns beide 
zufrieden und gingen bzw. fuhren unserer Wege. 
 
Nach einem Abend in der bezaubernden Altstadt von 
Nauplia und einer Nacht im Hotel „Leto“, von dem ein 
herrlicher Blick über die Dächer auf den venezianisch 
geprägten Hafen möglich ist, verlasse ich am nächsten 
Tag über Athen mein geliebtes Griechenland mit dem 
Flugzeug.  
 
Jetzt hat mich die Hektik unseres Landes und unserer 
Tage wieder. Aber als mir die zu Beginn dieses Berich-
tes bereits genannte Definition Homers von Weisheit 
wieder einfiel, fand ich spätestens im Schreibstübchen 
in Meerholz wieder zufriedene Ruhe.       
 
Peter Völker, Gründau 
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Θα ην πσ σκά εμ αξρήο: Ζ πεξίθεκε «γεληά ηνπ 
Πνιπηερλείνπ» κάο παξέδσζε κηα θξηρηή θαη 
εμαρξεησκέλε θνηλσλία ρσξίο ζπλνρή, πνπ πινχηηζε 
εχθνια κε δαλεηθά ρξήκαηα, πνπ δελ πιεξψλεη 
θφξνπο, πνπ ν θαζέλαο εθβηάδεη ηνλ άιιν θαη ην 
ζχλνιν φπνηε κπνξεί θαη πνπ απηήλ ηελ ζηηγκή 
θνηηάδεη θαηάκαηα ηελ ρξεσθνπία. Ζ Διιάδα είλαη 
κεησκέλν θξάηνο πνπ θάλεη ηνπο άιινπο Δπξσπαίνπο 
λα απνζηξέθνπλ ην πξφζσπφ ηνπο κε ριεχε θαη νξγή 
θαη ην θεθάιαην ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ δηέζεηε θάπνηε 
ζηνλ δηεζλή ρψξν έρεη κεδεληζηεί.  
 

Ση ζπλέβε άξαγε; Πψο θζάζακε σο απηφ ζην ζεκείν; 
Πνηα ε επζχλε ηνπ ίδηνπ ηνπ «Πνιπηερλείνπ» ζ‟ φια 
απηά; Σί ήηαλ ην «Πνιχηερλείν»; Οη ζθέςεηο πνπ 
αθνινπζνχλ ζίγνπλ ηακπνχ ηεο θαηεζηεκέλεο πεξί 
«Πνιπηερλείνπ» αγηνγξαθίαο θαη ηεο δνμαζηηθήο 
εηήζηαο ιηηάλεπζήο ηνπ. Καη είλαη θπζηθά 
παξαθηλδπλεπκέλεο – δελ ακθηβάιισ γη‟ απηφ. Ννκίδσ 
φκσο φηη ήξζε ε ψξα λα πνχκε θαη εδψ ην «θίινο κελ 
ην Πνιπηερλείν, αιιά ε αιήζεηα θηιηάηε». Καη δελ είλαη 
αηζηφδνμεο ζθέςεηο. Δκπλένληαη φκσο απ‟ ηελ 
πεπνίζεζε: «Δηο νησλφο άξηζηνο, ακχλεζζαη πεξί 
πάηξεο», φπσο αθξηβψο ηελ ελλννχζε θαη ν 
εκπλεπζηήο ηεο θξάζεο ζηελ Ηιηάδα: Δθείλν πνπ έρεη 
αμία είλαη ε απφθαζε γηα ηνλ αγψλα ππέξ ηεο 
παηξίδαο – άζρεηα απ‟ ην ηη ιέλε νη θαθνί νησλνί. ην 
ζηαπξνδξφκη ηεο ηζηνξίαο πνπ βξηζθφκαζηε 
ζήκεξα, απηήλ ηελ παηξίδα, πνπ πξέπεη λα γίλεη 
επηηέινπο θάπνηε επξσπατθφ θξάηνο, ηελ 
ππεξαζπίδεηαη θαλείο, αλ έρεη ην ζάξξνο λα πεη ηελ 
αιήζεηα φρη κφλνλ γηα ηνπο κχζνπο ηεο δεμηάο, αιιά 
θαη γηα ηνπο κχζνπο ηεο αξηζηεξάο. 
 

Θα αλαπηχμσ ηηο απφςεηο κνπ δηαηππψλνληαο δέθα 
Θέζεηο. Παξεκπηπηφλησο ζεκεηψλσ φηη θαη ‟γσ αλήθσ 
ζηελ «γεληά ηνπ Πνιπηερλείνπ», θαη θαηά ζπλέπεηα 
ζεσξψ ζπλππεχζπλν ηνλ εαπηφ κνπ, ρσξίο θαλέλα 
ειαθξπληηθφ. 
 

Θέζε πξψηε. Σν «Πνιπηερλείν» ήηαλ κηα 
ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή «επηινγή» κεηαμχ πνιιψλ 
άιισλ δπλαηψλ επηινγψλ ηεο επνρήο εθείλεο. Θπκίδσ 
πψο θζάζακε σο εθεί. 
 

Ζ θαζηζηηθνχ ηχπνπ δηθηαηνξία ηνπ Παπαδφπνπινπ 
(ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ηεο 21εο Απξηιίνπ 1967), 
πνπ είρε ηελ ππνζηήξημε ησλ Ακεξηθαλψλ θαη ηνπ 
ΝΑΣΟ, πξνθήξπμε θνηηεηηθέο εθινγέο ζηελ Διιάδα γηα 
ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1972, ψζηε λα επηηχρεη έλα είδνο 
εμσξατζκνχ ηεο εηθφλαο ηεο ζην εζσηεξηθφ θαη θπξίσο 
ην εμσηεξηθφ (είρε πξνεγεζεί ε απνπνκπή ηεο ρψξαο 
απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ην 1970). Ήηαλ ην 
πξεινχδην ζε κηα δηαδηθαζία ειεγρφκελεο θηιειεπ-

Κ 
άζε ρξφλν, ζηηο 17 ηνπ Ννέκβξε, 
γηνξηάδεηαη μαλά ε επέηεηνο ηνπ 
«Πνιπηερλείνπ» ζηελ Διιάδα: θαηαζέζεηο 
ζηεθάλσλ, επηζθέςεηο πνιηηηθψλ, πνξεία 

ζηελ ακεξηθάληθε πξεζβεία, ηα γλσζηά επεηζφδηα. 
Ο απνινγηζκφο ηνπ 2010 ήηαλ: 50.000 δηαδεισηέο, 
3 ηξαπκαηίεο απ’ ην πιήζνο, 3 ηξαπκαηίεο 
αζηπλνκηθνί, 69 πξνζαγσγέο, 23 ζπιιήςεηο θιπ. 
Γειψζεηο ππέξ ηνπ «Πνιπηερλείνπ» έθαλαλ θαη 
πάιη νη πάληεο, απφ ηελ «Παλειιήληα Οκνζπνλδία 
Αζηπλνκηθψλ Τπαιιήισλ» θαη ηελ «Παλειιήληα 
Οκνζπνλδία Αμησκαηηθψλ Αζηπλνκίαο» κέρξη ηελ 
«ΑΝΣΑΡΤΑ» ηεο εμσθνηλνβνπιεπηηθήο αξηζηεξάο. 
Ση είλαη φκσο ζη’ αιήζεηα ην «Πνιπηερλείν» ζήκεξα 
γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία; Πνηνο άληιεζε θαη πνηα 
ζπκπεξάζκαηα απ’ απηφ; Ση ξφιν έπαημε ζηελ 
Διιάδα ε πεξίθεκε «γεληά ηνπ Πνιπηερλείνπ»; 
 

Ολνκάδσ «γεληά ηνπ Πνιπηερλείνπ» φρη κφλνλ εθείλνπο 
πνπ θιείζηεθαλ ηφηε ζην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο νδνχ 
Παηεζίσλ ή βνήζεζαλ απ‟ έμσ, νχηε βέβαηα κφλνλ ηνλ 
ζηελφ θχθιν γχξσ απφ ηελ «ζπληνληζηηθή επηηξνπή» 
ηνπ Πνιπηερλείνπ. Ολνκάδσ «γεληά ηνπ Πνιπηερλείνπ» 
φινπο εθείλνπο ηνπο λένπο ηφηε αλζξψπνπο πνπ 
ζπκκεηείραλ άκεζα ή έκκεζα ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα 
ηνπ 1973 θαη έδεζαλ ηελ κεηάβαζε απ‟ ηελ δηθηαηνξία 
ζηελ δεκνθξαηία ην 1974, φινπο εθείλνπο πνπ ήηαλ 
πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ έγθιεηζησλ θνηηεηψλ θαη 
ψξηκνη λα θαηαιάβνπλ ηη ζπκβαίλεη θαη λα βγάινπλ 
ζπκπεξάζκαηα. Πνιινί απ‟ απηνχο δελ είραλ θακηά 
ζρέζε κε ην «Πνιπηερλείν» θαη εθκεηαιιεχηεθαλ 
απιψο νπνξηνπληζηηθά αξγφηεξα ηηο θαιιίηεξεο 
δπλαηφηεηεο πνπ έδσζε ε δεκνθξαηία ζηελ Διιάδα 
ζηα πιαίζηα ηεο ελσκέλεο Δπξψπεο, αιιά θαλείο δελ 
κπνξεί λα πεη φηη δελ άθνπζε ην κήλπκα ησλ ηζηνξηθψλ 
γεγνλφησλ πνπ ζπλφδεςαλ ηελ κεηάβαζε απ‟ ηελ 
δηθηαηνξία ζηελ δεκνθξαηία ην 1973/1974.  
 

Απηή ε πεξίθεκε «γεληά ηνπ Πνιπηερλείνπ» ινηπφλ 
ήηαλ πνπ θπβέξλεζε ηελ Διιάδα ηα επφκελα ηξηάληα 
πέληε ρξφληα, πνπ έδσζε ηελ ειίη ζηελ πνιηηηθή, 
θνηλσληθή, επηζηεκνληθή, θαιιηηερληθή δσή ηεο ρψξαο, 
πνπ πξσηνζηάηεζε ζηα γεγνλφηα ζηελ παηξίδα καο 
σο ζήκεξα. Πψο επεξέαζε ην «Πνιπηερλείν» ηελ 
ζπκπεξηθνξά απηήο ηεο γεληάο, πνην ην ήζνο ηεο, ηη 
κεηέδσζε ζηηο επφκελεο γεληέο; Οη παξαηεξήζεηο κνπ 
δελ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα, δελ κεηψλνπλ 
ζε ηίπνηα ηνλ ζεβαζκφ κνπ γηα φζνπο βαζαλίζηεθαλ, 
θπιαθίζηεθαλ θαη εμνξίζηεθαλ, νχηε ππεηζέξρνκαη 
π.ρ. ζηελ αλάιπζε ηνπ πψο θάπνηνη εμαξγχξσζαλ 
ζηελ κεηαπνιίηεπζε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο αγψλεο 
θαηά ηεο δηθηαηνξίαο, αιιά παξακέλνπλ ζ‟ έλα γεληθφ 
θαη αθαηξεηηθφ επίπεδν.  

Σο «Πολυτεχνείο» και η «γενιά του 

Πολυτεχνείου» - κριτικές παρατηρήσεις 

Του Κώστα Δημακόπουλου 

Πολιτική επικαιρότητα / Zeitgeschichte 
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άιιν θαη ην 

ζύλνιν όπνηε 

κπνξεί θαη πνπ 

απηήλ ηελ 

ζηηγκή θνηηάδεη 

θαηάκαηα ηελ 

ρξεσθνπία.  
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ζεξνπνίεζεο, πνπ ζα έβξηζθε ηελ ζπλέρεηά ηεο έλαλ 
ρξφλν αξγφηεξα, φηαλ ν πχξνο Μαξθεδίλεο ζα 
νξθηδφηαλ πξσζππνπξγφο ζηηο 8.10.1973 θαη ζα 
αλήγγεηιε «αδηάβιεηεο βνπιεπηηθέο εθινγέο» πνπ ζα 
γίλνληαλ ζηηο 10.02.1974. 
 

Καλείο δελ είρε ακθηβνιία φηη νη θνηηεηηθέο εθινγέο 
πνπ πξνθεξχρζεθαλ ην 1972 ζα ήηαλ «ζηεκέλεο», θαη 
ην απνηέιεζκα πξνδηαγεγξακκέλν. Πνιινί απφ ηνπο 
αλέληαρηνπο θνηηεηέο ζηα Παλεπηζηήκηα αληηδξάζακε 
ηφηε κε απιφ θαη «αθειή» ηξφπν: Να ηηο θαηαγγεί-
ινπκε, λα ηηο κπνυθνηάξνπκε. Σν ίδην δεηνχζαλ γηα 
δηθνχο ηνπο ιφγνπο θαη νη αξηζηεξίζηηθεο νξγαλψζεηο 
πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ηφηε ζηα ΑΔΗ. Γελ επη-
θξάηεζε φκσο απηή ε άπνςε, αιιά κηα άιιε, πην 
«δνπιεκέλε» πνιηηηθά, πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ 
ηηο παξάλνκεο θνηηεηηθέο νξγαλψζεηο ησλ δχν ηφηε 
ΚΚΔ, αιιά θαη απφ ηηο δξαζηεξηνπνηνχκελεο ζε 
πνιιέο ζρνιέο «θνηηεηηθέο επηηξνπέο αγψλα»: Να 
ζπκκεηάζρνπκε, γηα λα θηλεηνπνηήζνπκε θαιιίηεξα ηηο 
κάδεο. Απηή ήηαλ θαη ε ζέζε πνπ εθαξκφζηεθε ηειηθά 
ζηελ πξάμε, θαζψο δηέζεηε πην απνηειεζκαηηθνχο 
κεραληζκνχο πξνψζεζεο θαη δηάδνζήο ηεο κεηαμχ ησλ 
θνηηεηψλ. Απνδείρηεθε φηη ήηαλ ε ζσζηή ηαθηηθή, 
θαίηνη ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ ήηαλ θπζηθά ηέηνην, 
πνπ αλάγθαζε θαη φζνπο ζπκκεηείραλ λα απνζχξνπλ 
ηηο ππνςεθηφηεηέο ηνπο θαη λα ηηο θαηαγγείινπλ.  
 

Σν ιέσ απηφ, γηα λα δείμσ φηη ηα πξάγκαηα ζα 
κπνξνχζαλ λα είραλ πάξεη πνιιέο θνξέο δηαθνξεηηθή 
ηξνπή – αθφκα θαη κέζα ζην ίδην ην Πνιπηερλείν, σο 
ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Κάηη ηέηνην φκσο δελ έγηλε. Σα 
γεγνλφηα πνπ πέξαζαλ ζηελ ηζηνξία είλαη γλσζηά: 
Πξνεγήζεθαλ νη δχν θαηαιήςεηο ηεο Ννκηθήο, ε πξψηε 
έγηλε ζηηο 21./22.2.1973 θαη θαηέιεμε ζε απηνδηάιπζε 
θαη ζπληεηαγκέλε απνρψξεζε, ε δεχηεξε έγηλε ζηηο 
20.3.1973 θαη δηαιχζεθε βηαηφηαηα απφ ηελ αζηπλνκία, 
πνπ κπήθε, κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο πγθιήηνπ, ζην 
θηίξην κε ππξνζβεζηηθέο ζθάιεο απφ ηηο δηπιαλέο 
νδνχο θαη καο πέηαμε φινπο γξήγνξα έμσ.  
 

Αθνινχζεζε, κε ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο παλεπη-
ζηεκηαθήο ρξνληάο ην θζηλφπσξν ηνπ 1973, ε 
θιηκάθσζε ησλ θνηηεηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, ην 
κλεκφζπλν ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ ζηηο 3.11.1973, 
ε δίθε ησλ εθεί δεθαεπηά ζπιιεθζέλησλ, ε θαηάιεςε 
ηνπ Πνιπηερλείνπ ζηηο 14.11.1973, ε δεκηνπξγία 
ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ πνπ εμέπεκπε επί 34 ψξεο, 
ακέηξεηεο εθδειψζεηο ζπκπαξάζηαζεο ηνπ θφζκνπ 
θαη επηζέζεηο ζε ππνπξγεία θαη ππεξεζίεο, ε επέιαζε 
ησλ ηαλθο ηελ λχρηα ηνπ αββάηνπ 17.11.1973, ε 
θήξπμε ηεο ρψξαο ζε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο ηελ ίδηα 
εκέξα θαη ε ηειηθή αηκαηεξή θαηάιεμε ηελ Κπξηαθή 
18.11.1973. 

Θέζε δεχηεξε. Σν «Πνιπηερλείν» ήηαλ ρσξίο 
ακθηβνιία κία εξσηθή θαη κεγαιεηψδεο πξάμε 
αληίζηαζεο θαηά ηεο ρνχληαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, 
πνπ πιεξψζεθε κε βαξχ θφξν αίκαηνο. Ήηαλ κηα απ‟ 
ηηο ζπάληεο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο πνπ ν άλζξσπνο 
μεπεξλά απζφξκεηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αγσλίδεηαη 
αιηξνπηζηηθά γηα θάηη πην κεγάιν απ‟ απηφλ, ρσξίο λα 
ππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν. Ζ πξάμε απηήο ηεο 
απηνζπζίαο ζθξάγηζε ηελ κλήκε φζσλ ηελ έδεζαλ είηε 
απφ θνληά είηε απφ καθξηά.  
 

Δθείλν πνπ κεηξάεη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο είλαη φηη γηα πξψηε 
θνξά ζε ηέηνηα έθηαζε ν θφβνο έζπαζε ζηελ Διιάδα 
θαη ε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ακθηζβεηήζεθε 
αλνηρηά απφ έλα ζπιινγηθφ ππνθείκελν, θαζψο, κε ηελ 
πάξνδν ησλ ιίγσλ εθείλσλ εκεξψλ, ε αληίζηαζε ησλ 
θνηηεηψλ κεηαβάιινληαλ βαζκηαία ζε εμέγεξζε ηνπ 
ιανχ ηεο Αζήλαο. 
 

Καη κφλνλ γη‟ απηφ ε ζπκβνιηθή ζεκαζία ηεο 17εο 
Ννέκβξε 1973 είλαη κεγάιε. 
 

Θέζε ηξίηε. Παξ‟ φια απηά ην απνηέιεζκα ηνπ 
«Πνιπηερλείνπ» ήηαλ θάζε άιιν παξά ην επθηαίν: 
Ίζσο πάλσ απφ εθαηφ λεθξνί, ακέηξεηνη ηξαπκαηίεο, 
ελδερνκέλσο πάλσ απφ 2.000, αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Παπαδφπνπινπ απ‟ ηνλ Ησαλλίδε, λέα ρεηξφηεξε 
δηθηαηνξία ζηελ Διιάδα κε ηελ βνήζεηα ηεο ΔΑ, 
εγθιεκαηηθφ πξαμηθφπεκα ζηελ Κχπξν, ηνπξθηθή 
επέκβαζε. Ζ αλαγθαία ζπδήηεζε γηα ηηο επζχλεο ζ‟ 
φια απηά ηνπ ζπιινγηθνχ ππνθείκελνπ πνπ ήηαλ ν 
θνξέαο ησλ εμειίμεσλ εθείλν ηνλ Ννέκβξε έρεη 
εκπνδηζηεί κέρξη ζήκεξα, θαζψο ην «Πνιπηερλείν» 
αλαθεξχρζεθε ζηελ κεηαπνιίηεπζε ηδηνηειψο απφ ην 
ζχζηεκα πνπ δηαδέρηεθε ηελ δηθηαηνξία ζαλ ην 
«απφιπην άγην» θαη ε αγηνπνίεζε απηή βφιεςε σο έλα 
βαζκφ θαη φζνπο ζπκκεηείραλ ζ‟ εθείλν «ην ηεξφ 
ηξηήκεξν ζηα θάγθεια» κέζα θη έμσ απ‟ ην 
Πνιπηερλείν. ηελ ζρεηηθή πεξί «Πνιπηερλείνπ» 
βηβιηνγξαθία επαλαιακβάλνληαη απφ ηφηε κφληκα ηα 
ίδηα ζπκπεξάζκαηα: ηη ε βίαηε θαηαζηνιή ηεο 
εμέγεξζεο ησλ θνηηεηψλ «απέδεημε ηελ αθεξεγγπφηεηα 
ηνπ πεηξάκαηνο Παπαδφπνπινπ/Μαξθεδίλε» θαη 
«μεζθέπαζε ηελ ςεπηηά ηεο επαγγειιφκελεο 
θηιειεπζεξνπνίεζεο». ηη «έηζη μεθίλεζε ην 
γθξέκηζκα ηνπ θαζηζκνχ» θαη φηη «ήηαλ ε αξρή ηνπ 
ηέινπο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ». ηη ην «Πνιπηερλείν 
φμπλε ηηο αληηζέζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρνχληαο» θαη 
«ην πξαμηθφπεκα ζηελ Κχπξν, πνπ αθνινχζεζε, 
απέδεημε πεξίηξαλα πφζν επηδήκηα γηα ηνλ ειιεληθφ 
ιαφ ήηαλ ε δηθηαηνξία» θιπ.  
 

Σα ζπκπεξάζκαηα απηά δελ καο βνεζάλε, λνκίδσ, λα 

Πολιτική επικαιρότητα / Zeitgeschichte 

» 

Σην 

ζηαπξνδξόκη 

ηεο ηζηνξίαο 

πνπ 

βξηζθόκαζηε 

ζήκεξα, απηήλ 

ηελ παηξίδα, 

πνπ πξέπεη λα 

γίλεη επηηέινπο 

θάπνηε 

επξσπατθό 

θξάηνο, ηελ 

ππεξαζπίδεηαη 

θαλείο, αλ έρεη 

ην ζάξξνο λα 

πεη ηελ αιήζεηα 

όρη κόλνλ γηα 

ηνπο κύζνπο 

ηεο δεμηάο, αιιά 

θαη γηα ηνπο 

κύζνπο ηεο 

αξηζηεξάο. 
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δνχκε φιε ηελ αιήζεηα. Γηαηί, αο κνπ επηηξαπεί ε 
αζέβεηα, πνηα άιιε δπλαηφηεηα είρε απνκείλεη ζηελ σο 
ηφηε παλίζρπξε δηθηαηνξία ηελ λχρηα ηεο 17.11.1973, 
φηαλ αθνπγφηαλ ην ζχλζεκα «Απφςε πεζαίλεη ν 
θαζηζκφο», «Θάλαηνο ζηνλ ηχξαλλν» θαη «Ζ ρνχληα 
ζην απφζπαζκα», απφ ην λα ζηείιεη ηα ηαλθο; Καη 
θαηέξξεπζε πξάγκαηη ε ρνχληα απφ ην «Πνιπηερλείν»; 
Μήπσο παξα-είλαη «επηζηεκνληθή» θαη «αθ‟ πςεινχ» 
ε ζέαζε ησλ πξαγκάησλ «φμπλε ηηο αληηζέζεηο»; Καη 
ρξεηαδφηαλ άξαγε απφδεημε (θππξηαθή ηξαγσδία) γηα 
ην πφζν επηδήκηα ήηαλ ε δηθηαηνξία ζηνλ ειιεληθφ 
ιαφ; 
 

Κάζε άιιν παξά ζεσξεηηθά βάδσ ζην ζεκείν απηφ θαη 
ην εμήο εξψηεκα: Θα άιιαδε άξαγε ε εθηίκεζή καο γηα 
ην «Πνιπηερλείν», αλ ηα ηζηνξηθά ληνθνπκέληα 
απνδείθλπαλ φηη ν Ησαλλίδεο θαη νη ζπλ απηψ, 
ρνισκέλνη απ‟ ηελ «θηιειεπζεξνπνίεζε» πνπ 
επηρεηξνχζε ν Παπαδφπνπινο, ε νπνία ζα ηνπο 
έζηειλε ελ κέξεη πίζσ ζηνπο ζηξαηψλεο, είραλ 
πξναπνθαζίζεη ηελ αλαηξνπή ηνπ (φπσο είραλ 
πξναπνθαζίζεη θαη ην πξαμηθφπεκα ζηελ Κχπξν) θαη 
ρξεηάδνληαλ απιψο κηα πξφθαζε γη‟ απηφ, πνπ ηνπο 
ηελ πξφζθεξε ην «Πνιπηερλείν»; Αλ κάιηζηα 
καζαίλακε φηη ε ρνπληηθή θιίθα πνπ είρε ζπκθέξνλ λα 
αθπξψζεη ην πείξακα Παπαδφπνπινπ/Μαξθεδίλε 
(ίζσο θαη ν ίδηνο ν Παπαδφπνπινο) ππξνδφηεζε ηα 
γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζην «Πνιπηερλείν», 
δηαζπείξνληαο π.ρ. ηελ ςεπδή είδεζε ζηα πξνπχιαηα 
ηεο Ννκηθήο ηελ Σεηάξηε 14.11.1973 φηη νη θνηηεηέο 
ζπγθξνχνληαη ήδε κε ηελ αζηπλνκία ζην Πνιπηερλείν, 
νξγαλψλνληαο ηελ πνξεία πξνο ηα εθεί θαη 
ζπκβάιινληαο ζηελ θαηάιεςε; 
 

Δπεηδή ζηελ Διιάδα πιεηνδνηεί ζπλήζσο ε «ζπλνκν-
ζηνινγία» θαη ε «πξνβνθαηνξνινγία» ζε βάξνο ηεο 
νξζνινγηθήο ζθέςεο, ζηακαηάσ εδψ απηέο ηηο 
εξσηήζεηο θαη πεξλάσ ζε θάπνηεο απαληήζεηο.  
 

Θέζε ηέηαξηε. Ο πάληα ππαξθηφο θίλδπλνο λα 
απνηχρεη κηα πξάμε αληίζηαζεο, λα ζθιεξχλεη ηελ 
ζηάζε ηνπ έλα απηαξρηθφ θαζεζηψο θαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ πξφθαζε γη‟ απηφ («αλαξρία») 
πξάμεηο πνπ ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηνπ δελ ζεκαίλεη φηη 
δελ πξέπεη λα αληηζηέθεηαη θαλείο! Με ην επηρείξεκα 
απηφ ζα ζηακαηνχζε ελ ηε γελέζεη ηεο θάζε δπλακηθή 
πάιε θαη δελ ζα είραλ ιάβεη πνηέ ρψξα νχηε νη 
αληηζηαζηαθέο πξάμεηο θαηά ηνπ λαδηζκνχ ηφζσλ 
Γεξκαλψλ ζνζηαιηζηψλ θαη θνκκνπληζηψλ ζπκάησλ 
ηεο Γθεζηάπν, νχηε ε άλνημε ηεο Πξάγαο, νχηε ε 
θαηαγγειία ηνπ θαζεζηψηνο απφ θνηηεηέο θαη εξγάηεο 
ζηελ πιαηεία Σηελαλκέλ ηνπ Πεθίλνπ – θαη ζα έπξεπε 
λα θαηαδηθαζηνχλ νη Ηξαλνί παηξηψηεο πνπ 
δηαδήισλαλ θαηά ηνπ άρε, επεηδή κεηά ήξζε ν 

Υνκετλί. Οχηε νη πξνεγνχκελνη ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 
‟21 μεζεθσκνί ησλ Διιήλσλ, νχηε ε θπβέξλεζε ησλ 
Γεκνθξαηηθψλ ζηελ Ηζπαλία πξηλ ηνλ Φξάλθν, νχηε ν 
κάηαηνο αγψλαο ηνπ Σζε Γθεβάξα ζηελ Βνιηβία ζα 
έβξηζθαλ δηθαίσζε – θαη ν Marinus van der Lubbe ζα 
έθηαηγε γηα ηελ αλαζηνιή ησλ ζπληαγκαηηθψλ 
ειεπζεξηψλ απ‟ ηνλ Υίηιεξ. Ζ ηζηνξία δελ κεηξάεη φκσο 
κε ηφζν θνληφ ππνδεθάκεηξν. 
 

Απ‟ ηελ άιιε απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα 
αλακεηξάεη θαλείο ηηο δπλάκεηο ηνπ, θαη κάιηζηα φηαλ 
πξφθεηηαη γηα έλα ζπιινγηθφ ππνθείκελν, φπνπ ν έλαο 
έρεη θαη ηελ επζχλε ηνπ άιινπ, πξνηνχ ζπγθξνπζηεί 
κεησπηθά κ‟ έλα απηαξρηθφ θαζεζηψο ή φηη δελ πξέπεη 
λα πξνθξίλεη ελδερνκέλσο άιιεο, κε κεησπηθέο, 
κνξθέο πάιεο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαλ θαιιίηεξα 
ζηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ δπλάκεσλ ή πνπ ζα κπνξνχζαλ 
λα θέξνπλ έλα αμηνπξεπέο απνηέιεζκα ρσξίο 
αλψθεια νινθαπηψκαηα. «Αξηζηεξίζηηθεο», κε κηα 
γεληθφηεξε έλλνηα, αλππνκνλεζίεο νδεγνχλ ζπρλά 
ζηελ θαηαζηξνθή ή ρξεζηκνπνηνχληαη έληερλα απφ ην 
θαζεζηψο, πξνθεηκέλνπ απηφ λα εδξαησζεί αθφκα 
θαιιίηεξα – θη απηή ε δηαπίζησζε δελ ηζρχεη κφλνλ γηα 
αληηζηαζηαθά θηλήκαηα πνπ έρνπλ πνιηηηθά αηηήκαηα, 
φπσο ε πηψζε ηεο ρνχληαο ηφηε, αιιά θαη γηα θάζε 
είδνπο θνηλσληθέο ή εζληθέο εμεγέξζεηο απέλαληη ζ‟ 
έλαλ ερζξφ πνπ είλαη πην δπλαηφο. Σν «Πνιπηερλείν» – 
πνπ νη νξγαλσκέλνη «νξζφδνμνη» θνκκνπληζηέο 
πξνζπάζεζαλ ηφηε κε ζεκηηά θαη αζέκηηα κέζα λα ην 
πνδεγεηήζνπλ, αιιά απέηπραλ – είρε ηειηθά, είηε καο 
αξέζεη απηή ε δηαπίζησζε είηε φρη, κηα ηέηνηα 
«αξηζηεξίζηηθε» δηάζηαζε («Δπαλάζηαζε ιαέ, ή ηψξα 
ή πνηέ»). Απφ έλα ζεκείν θαη πέξα ήηαλ κηα πξάμε 
πνπ ηελ ππαγφξεπζε ε ζπλαηζζεκαηηθή ππεξθφξηηζε 
θαη ν ππξεηφο ησλ εκεξψλ θαη ησλ αλεμέιεγθησλ 
γεγνλφησλ, ίζσο θαη κηα πξάμε απφγλσζεο φζσλ 
πίζηεπαλ φηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ πηα πίζσ. Γηα λα 
ρξεζηκνπνηήζσ κηα γεξκαληθή έθθξαζε φηαλ παίδεη 
θαλείο ραξηηά (die Karte überreizen), ην ζπιινγηθφ 
ππνθείκελν-θνξέαο ησλ γεγνλφησλ εθείλσλ «εξέζηζε 
ην θχιιν πην πνιχ απ‟ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηφ είρε». 
 
πρλά φκσο είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεη θαλείο πνχ 
αξρίδεη ε ππνρξέσζε αληίζηαζεο θαη πνχ ηειεηψλνπλ 
νη αληηθεηκεληθέο δπλαηφηεηεο ηεο ζηηγκήο – θαη κφλνλ 
απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα θξίλεηαη, πξάγκα πνπ 
ζπρλά δελ είλαη δίθαην, ην ζεκείν-φξην πέξα απ‟ ην 
νπνίν ιέκε φηη ε ηφικε γίλεηαη απεξηζθεςία. Αιιά ζηελ 
αλζξψπηλε ηζηνξία είλαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο 
πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηα πξάγκαηα απφ ζηηγκή ζε 
ζηηγκή θαη ηα δήζελ «αληηθεηκεληθά θαη ακεηάβιεηα 
κεγέζε» απνδείρλνληαη κεηαβιεηά. Πνηνο ζα ην 
πεξίκελε φηη ην «Πνιπηερλείν», κηα απιή θνηηεηηθή 

Ιδσκέλν απ’ ην 

απνηέιεζκα, 

ιέσ όηη ζα ήηαλ 

θαιιίηεξν λα 

κελ είρε γίλεη ην 

«Πνιπηερλείν», 

παξά λα 

αθνινπζήζνπλ 

απηά πνπ 

αθνινύζεζαλ. 
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θαηάιεςε, ζα πεηχραηλε κηαο ηέηνηαο έθηαζεο ιατθή 
εμέγεξζε ζε κηα λαξθσκέλε σο ηφηε πφιε, πνπ δελ είρε 
γλσξίζεη θακηά εξγαηηθή ή άιιε θηλεηνπνίεζε; Καη 
βέβαηα θαλείο απ‟ φζνπο ζπκκεηείραλ ζηα ηφηε 
γεγνλφηα δελ κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ην πξαμηθφπεκα 
ζηελ Κχπξν – αθφκα θη αλ έπξεπε λα θνβάηαη ηελ 
θάζνδν ησλ ηαλθο. Με «αξηζηεξίζηηθε» δηάζηαζε ή 
φρη, αθφκα θη αλ ζηηο γξακκέο ηνπ έδξαζαλ πνιιέο 
δεθάδεο πξάθηνξεο ηεο ΚΤΠ θαη άιισλ ππεξεζηψλ, 
αθφκα θη αλ ε θνηηεηηθή εμέγεξζε ρξεζηκνπνηήζεθε 
απφ θάπνηνπο ρνπληηθνχο πνπ ζέιαλε λα 
ζηακαηήζνπλε ην πείξακα Παπαδφπνπινπ/Μαξθεδίλε, 
ην «Πνιπηερλείν» δελ ράλεη ηελ αμία ηνπ ζαλ ε 
ζεκαληηθφηεξε πξάμε αληίζηαζεο ελάληηα ζην 
θαζεζηψο ηεο 21εο Απξηιίνπ.  
 

«Δμνπζία» θαη «Αληίζηαζε» βαδίδνπλ ηπθινχο 
παξάιιεινπο δξφκνπο ζηελ ηζηνξία θαη θάζε ηφζν 
δηαζηαπξψλνληαη θαη θνληαξνρηππηνχληαη κέζα ζ‟ έλα 
ζέαηξν κε δηαξθψο ελαιιαζζφκελα ζθεληθά  θαη 
ζελάξηα, φπνπ ε ηχρε έρεη θξαηήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο 
ηνλ ξφιν ηνπ ζπκπαξαγσγνχ. 
 

Θέζε πέκπηε.  Έδεημα φηη ππάξρνπλ πνιιά θαη 
δηαθνξεηηθά επίπεδα πξνζέγγηζεο ελφο ηζηνξηθνχ 
γεγνλφηνο ζαλ ην «Πνιπηερλείν». Αλ ζηελ εξψηεζε: 
«ζα έπξεπε λα επαλαιεθζεί ην Πνιπηερλείν, αλ 
μαλαδηλφηαλ ε ίδηα επθαηξία;» ε απάληεζε είλαη 
αλεπηθχιαθηα θαηαθαηηθή ζην επίπεδν ζχγθξνπζεο 
«θαζηζηηθήο εμνπζίαο θαη ιατθήο αληίζηαζεο», είλαη 
δπζηπρψο αξλεηηθή, αλ δεη θαλείο ην ζπκθέξνλ ηεο 
Διιάδαο.  
 

Ηδσκέλν απ‟ ην απνηέιεζκα, ιέσ φηη ζα ήηαλ θαιιίηεξν 
λα κελ είρε γίλεη ην «Πνιπηερλείν», παξά λα 
αθνινπζήζνπλ απηά πνπ αθνινχζεζαλ: Αλαηξνπή ηνπ 
Παπαδφπνπινπ απ‟ ηνλ Ησαλλίδε, κε αθνξκή αθξηβψο 
ηα γεγνλφηα ηνπ «Πνιπηερλείνπ», απνζξάζπλζε ηεο 
δηθηαηνξίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδαο, πξαμηθφπεκα 
θαηά ηνπ Μαθαξίνπ, ηνπξθηθή εηζβνιή, απψιεηα ηεο 
κηζήο Κχπξνπ θαη δεκηνπξγία έηζη ελφο ηζηνξηθνχ 
πξνεγνχκελνπ, λνκηθά εκη-λνκηκνπνηεκέλνπ, πνπ, 
ζχκθσλα κε ηνλ λπλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο 
γεηηνληθήο ρψξαο, ηνλ κεηιίρην θ. Νηαβνχηνγινπ, είλαη 
κνληέιν γηα ηηο επφκελεο γεσπνιηηηθέο θηλήζεηο ηεο 
Σνπξθίαο ζην Αηγαίν θαη ηα Βαιθάληα. Κξίλνληαο εθ 
ησλ πζηέξσλ θαη ζε βάζνο ρξφλνπ ζπκθσλψ κε φινπο 
εθείλνπο ηνπο Έιιελεο πνπ ιέλε φηη ήηαλ θαιιίηεξν λα 
παξέκελε ε δηθηαηνξία γηα έλα δηάζηεκα αθφκα ζηελ 
Διιάδα, παξά λα ράζνπκε ηελ Κχπξν. ηη ήηαλ 
θαιιίηεξν λα πξνθξίλνληαλ ε ιχζε Μαξθεδίλε αληί γηα 
ηελ ιχζε Καξακαλιή, ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ απηή ε 
ηειεπηαία πξαγκαηνπνηήζεθε, γηα ηελ κεηάβαζε απ‟ 
ηελ δηθηαηνξία ζηελ δεκνθξαηία. Λέσ δειαδή ην ίδην 

πνπ ζα έιεγα, αλ κε ξσηνχζε θαλείο γηα ηελ απφβαζε 
ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο 
κχξλεο ην 1919, γηα ηνλ αληη-απνηθηαθφ θαη ππέξ ηεο 
Έλσζεο αγψλα ηεο ΔΟΚΑ 1955-1959 θαη γηα πνιιά 
άιια ηζηνξηθά γεγνλφηα – έρνληαο ηελ αηπρή 
«πνιπηέιεηα» λα θξίλσ ηα πξάγκαηα απφ ην παξφλ. 
 

Θέζε έθηε. Αιιά ην «Πνιπηερλείν» έγηλε. Καη κέζα 
ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ ζπληζηακέλσλ πνπ ην 
απνηεινχζαλ ην κήλπκά ηνπ ήηαλ δηπιφ: Καηά ηεο 
δηθηαηνξίαο θαη ππέξ ηεο δεκνθξαηίαο! Γελ 
ζπκθσλνχζαλ φινη βέβαηα κέζα ζ‟ εθείλν ηνλ θιεηζηφ 
ρψξν, πνπ ήηαλ θαη ζεξκνθήπην πάζεο θχζεσο 
πνιηηηθψλ ηδεψλ, πάλσ ζην ηη ζα πξέπεη λα γίλεη κεηά 
ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο. πσο ζπκβαίλεη θη αιινχ 
πάλσ ζηε γε ζε αλάινγεο ηζηνξηθέο θαηαζηάζεηο, 
ππήξραλ απφςεηο πνπ ππεξαθφληηδαλ ηνλ άκεζν 
ζηφρν θαη πξφζβιεπαλ π.ρ. ζε κηα ζνζηαιηζηηθή ή 
θνκκνπληζηηθή ή ππεξθνκκνπληζηηθή θνηλσλία γηα ην 
κέιινλ ηεο Διιάδαο – κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Γελ 
ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε θνηηεηηθή εμέγεξζε είρε πέξα 
απ‟ ηα επηκέξνπο («ςσκί, παηδεία, ειεπζεξία») έλα 
ζαθψο αξηζηεξφ πξνζαλαηνιηζκφ, ππεξβαηηθφ φρη 
κφλνλ ηεο δηθηαηνξίαο, αιιά θαη ηνπ πξν απηήο 
αζηηθνχ θαζεζηψηνο. Καη είρε επίζεο ζαθψο αληη-
ηκπεξηαιηζηηθφ ραξαθηήξα, αθνχ ηελ ρνχληα ηελ 
ζηήξηδαλ μέλα ζπκθέξνληα. ην Πνιπηερλείν 
αθνχζηεθαλ θάζε είδνπο ζπλζήκαηα, απφ ην 
«Λανθξαηία» κέρξη ην «Κάησ ν ηηκάξηζκνο», ππήξμαλ 
θάζε είδνπο ηδενινγηθέο ζπγθξνχζεηο (θνηηεηέο, 
καζεηέο, εξγάηεο, αγξφηεο, ηνπιάρηζηνλ απηνί νη ιίγνη 
πνπ εκθαλίδνληαλ ζαλ εθπξφζσπνη απηψλ ησλ 
ηάμεσλ, είραλ δηθέο ηνπο απφςεηο) θαη ε πεξίθεκε 
«πάιε ησλ γξακκψλ» («αξηζηεξηζηέο» θφληξα ζηνπο 
«ξεβηδηνληζηέο») δελ ζηακάηεζε νχηε ζηηγκή. Ζ 
ζπληνληζηηθή επηηξνπή θαηφξζσζε λα  ζπκβηβάζεη 
πξνζσξηλά ηηο θεληξφθπγεο ηάζεηο ζην 
πνιπζπιιεθηηθφ: «ιατθή θπξηαξρία θαη εζληθή 
αλεμαξηεζία» (πνπ ε ηχρε ηεο εξκελείαο ηνπ θξίζεθε 
πεξηζζφηεξν κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, φηαλ ην 
ζχλζεκα απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θφξνλ απφ ην 
έλα απφ ηα δχν θφκκαηα πνπ θπβέξλεζαλ ηελ ρψξα), 
αιιά ην θαδάλη έβξαδε. κσο, πέξα απ‟ φια, ην 
θεληξηθφ, απιφ θαη άγξαθν κήλπκα πνπ κπνξνχζε λα 
κεηαθεξζεί εθείλε ηελ ψξα ζηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη λα 
γίλεη απνδεθηφ απ‟ απηφλ ήηαλ: Αληίζηαζε θαηά ηεο 
δηθηαηνξίαο θαη απαίηεζε γηα ηελ εγθαζίδξπζε 
δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα. Σίπνηα άιιν! 
 
Θέζε έβδνκε. Σν ζθέινο «αληίζηαζε θαηά ηεο 
δηθηαηνξίαο» παξαπνηήζεθε ζπρλά, θπξίσο απφ εθείλε 
ηελ αξηζηεξά ζηελ Διιάδα πνπ ζεψξεζε φηη 
πξνδφζεθε ην επαλαζηαηηθφ κήλπκα ηνπ 
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Καη ππέξ ηεο 

δεκνθξαηίαο! 

Τίπνηα άιιν! 



100 

εξάντας                    τεύχος/Heft  14   

 

βξίζθεηαη ε δεκνθξαηία ζηελ Διιάδα ζήκεξα; Σν 
δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα ζηελ Διιάδα, πνπ θαηαιχζεθε 
ζπρλά ζηελ ρψξα καο, φρη κφλν ππνλνκεχηεθε θαη 
κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε απφ ηελ δηαθζνξά, ηνλ 
λεπνηηζκφ θαη ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα, αιιά 
απεηιήζεθε άκεζα ζήκεξα. Γηα θαηξφ θξεκφηαλ απφ 
κηα ιεπηή «κεηαμσηή» θισζηή, θηηαγκέλε κεηαμχ 
άιισλ θαη κε ηα ηδενινγηθά πιηθά ηνπ «Πνιπηερλείνπ». 
Κηλδχλεςε λα θαηαπνληηζηεί ην 2010 κέζα ζ‟ έλα θιίκα 
δηαζάιεπζεο ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο θαη γεληθεπκέλεο 
απνζηαζεξνπνίεζεο, θαη ζχκθσλα κε ηελ ηαπεηλή κνπ 
γλψκε κνπ θηλδπλεχεη αθφκα, αλ εθξαγεί ην εθαίζηεην 
ηεο ιατθήο αγαλάθηεζεο θαηά ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο 
πνπ επηβάιιεη ην «Μλεκφλην». Σα πξάγκαηα ήηαλ θαη 
είλαη νξηαθά, ε θνηλσληθή ζπλνρή επί μπξνχ αθκήο. Ο 
θίλδπλνο λα βγνπλ ζηνλ δξφκν άλζξσπνη κε ινζηνχο 
θαη θαιάζληθσθ, Έιιελεο θαη παξάλνκνη κεηαλάζηεο, 
δελ είλαη θαληαζηηθφο. Πεξηνδεχνληαο ηελ Διιάδα, δελ 
ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ άθνπζα ηελ θξάζε «ε Διιάδα 
ρξεηάδεηαη κηα δηθηαηνξία»! Να ινηπφλ πνπ καο 
θαηάληεζαλ ηα δπν θφκκαηα εμνπζίαο πνπ θπβεξλνχλ 
ηελ ρψξα ηα ηειεπηαία ηξηάληα πέληε ρξφληα! Καη γηα 
ηνλ ιχθν, πνπ «ζηελ αλακπνπκπνχια ραίξεηαη», 
ζεκεηψλσ: Γελ είλαη ν θαπηηαιηζκφο πνπ θηλδπλεχεη 
ζήκεξα ζηελ Διιάδα, αιιά ε δεκνθξαηία! 
 

Μφλνλ παξεκπηπηφλησο θαη γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη 
αθφκα γηα ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο ζεκεηψλσ φηη αλ 
έκπαηλε ππ‟ απηνχο ηνπο φξνπο ζε θίλδπλν ε 
δεκνθξαηία ζηελ Διιάδα, ελλνείηαη θπζηθά φηη ζα έρεη 
ραζεί θαη ε φπνηα δχλακε πξνάζπηζεο ησλ ιεγφκελσλ 
«εζληθψλ δηθαίσλ» κάο έρεη κείλεη αθφκα. 
 

Θέζε έλαηε. Ση απέκεηλε κεηά απ‟ φια απηά απ‟ ην 
«Πνιπηερλείν» ζηελ ζχγρξνλε Διιάδα; ,ηη απέκεηλε 
είλαη νη παξαπνηήζεηο κηαο αγηνπνίεζεο. Δπεηδή 
ηειηθά απηφ έγηλε: Σν «Πνιπηερλείν» θεξχρζεθε 
«ηακπνχ» ζηελ Διιάδα απφ ην αζηηθφ θαζεζηψο 
ηεο κεηαπνιίηεπζεο, γηα λα πξνζπεξάζεη ζηελ 
πξάμε πεξηθξνλεηηθά φρη κφλνλ ην αξηζηεξφ, 
ππεξβαηηθφ ηνπ κήλπκα, αιιά θαη ην αίηεκα γηα κηα 
δεκνθξαηία πνπ ζα ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηεο. 
 

Σν «Πνιπηερλείν» θαηάληεζε έλα ηδενιφγεκα, 
αλαθνξά ζ‟ έλα γεγνλφο πνπ ην κήλπκά ηνπ κπνξεί 
κελ λα είλαη πάληα επίθαηξν, αιιά πνιχ δχζθνιν λα 
ζπιιεθζεί ζηνπο θαηξνχο καο, κέζα ζηνλ θπθεψλα (ε 
λενειιεληθή ιέμε ελ πξνθεηκέλσ δελ είλαη 
«ζπλνλζχιεπκα», αιιά: «αρηαξκάο») ησλ εξκελεηψλ 
πνπ ην επηθαινχληαη, θαζψο νη πάληεο κπνξεί λα 
έρνπλ ηαπηφρξνλα δίθην θαη άδηθν. Έλα ηδενιφγεκα 
πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο κελ λα θαηαζέηνπλ 
ζηεθάληα ζ‟ έλα βσκφ πνπ βεβήισζαλ κε ηελ πνιηηηθή 
ηνπο θαη ζηνπο δε λα επηδίδνληαη ζε πξάμεηο βίαο ζε 

«Πνιπηερλείνπ», σο «αληίζηαζε ζε θάζε εμνπζία». 
Μηα ζεηξά ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο κε κεγάιεο 
αηκαηεξέο «επηηπρίεο» ζην ελεξγεηηθφ ηνπο θαη έλα 
αλαξρηθφ θίλεκα ζηα αζηηθά θέληξα, πνπ είλαη δπλάκεη 
ζε ζέζε λα ακθηζβεηήζεη ηνλ λφκν θαη ηελ ηάμε αλά 
πάζα ζηηγκή, ηξέθεηαη απ‟ απηήλ ηελ εθδνρή ηνπ 
«Πνιπηερλείνπ» κέρξη ζήκεξα. Σν δπζηχρεκα είλαη φηη 
ε ειιεληθή παξάδνζε – θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ 
ραξαθηήξα ησλ Νενειιήλσλ – έθαλε ην ζχλζεκα 
«αληίζηαζε θαηά ηεο εμνπζίαο» απνδεθηφ απ‟ ηνλ ιαφ 
κε κηαλ άιιε έλλνηα: «Αληίζηαζε ζην θξάηνο, φζν δελ 
δηνξίδεη ην δηθφ κνπ παηδί ζην δεκφζην».  
 
Απ‟ ηελ άιιε πιεπξά ηα ιεγφκελα θφκκαηα εμνπζίαο 
δελ δίζηαζαλ φια απηά ηα ρξφληα λα ιεειαηνχλ 
αδηάληξνπα ηνπο δεκφζηνπο πφξνπο, θαζψο θξάηνο 
θαη θφκκα πνπ θέξδηζε ηηο εθινγέο ηαπηίδνληαη ζηελ 
Διιάδα. Πίζσ απ‟ ηηο πιάηεο ηνπο θξχβνληαη νη 
κεγάινη άξπαγεο. Μέζα ζ‟ έλα γεληθεπκέλν θιίκα 
αηηηάζεσλ θαη απαηηήζεσλ πξνο ην θξάηνο ε 
«αληίζηαζε θαηά ηεο εμνπζίαο» κε ηελ παξαπάλσ 
έλλνηα νδήγεζε ηειηθά ζ‟ έλαλ ραξαθηεξηζηηθά 
ειιεληθφ πνιηηηθφ ζπκβηβαζκφ πνπ πήξε ηελ κνξθή: 
Σα θφκκαηα εμνπζίαο πέξα απ‟ ηνπο αζξφνπο 
δηνξηζκνχο ζην δεκφζην, ζην πνιιαπιάζην ησλ 
πξαγκαηηθψλ ηνπ αλαγθψλ, κνίξαδαλ θαη θάπνηα άιια 
ςίρνπια ζηα νξγαλσκέλα θνηλσληθά ζπκθέξνληα, γηα 
λα επηηχρνπλ ζπλαίλεζε θαη λα θαηεπλάζνπλ ηα 
πλεχκαηα. Σν αθφκα κεγαιχηεξν δπζηχρεκα γηα ηελ 
Διιάδα ήηαλ φηη ηφζν ε ιεζηεία ησλ δεκφζησλ πφξσλ 
φζν θαη ε «θνηλσληθή πνιηηηθή» κε ηελ παξαπάλσ 
έλλνηα γηλφηαλ κε δαλεηθά ρξήκαηα, πνπ ε Διιάδα 
έπαηξλε απ‟ ην εμσηεξηθφ, γηα λα αλαπηχμεη ππνηίζεηαη 
ηελ νηθνλνκία ηεο θαη λα ηα επηζηξέςεη ζηνπο 
δαλεηζηέο ηεο. Υξφληα ζηέιλακε γηα ηνλ ιφγν απηφ 
πιαζηά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηνπο δηεζλείο εηαίξνπο 
καο. ηαλ ε Διιάο «βάξεζε θαλφλη», παξά ιίγν, ην 
2010, πηάζηεθε λα ρξσζηάεη πεξηζζφηεξα απφ 300 
δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη λα έρεη έιιεηκκα πάλσ απφ 
15% θαη ρξένο ζχληνκα θνληά ζην 150% ηνπ ΑΔΠ, 
φπσο μέξνπκε πιένλ. Ζ ρψξα γιίζηξεζε ζην κάηη ηνπ 
θπθιψλα – θαη ε «αληίζηαζε θαηά ηεο εμνπζίαο» 
γλψξηζε λέα απνζέσζε. «Οξγαλσκέλε ιατθή 
αλππαθνή» θαη «δελ πιεξψλσ» αλαγνξεχηεθαλ ζε 
πνιηηηθφ πξφγξακκα. 
 

Θέζε φγδνε. Δθείλν ην ζθέινο ηνπ κελχκαηνο ηνπ 
«Πνιπηερλείνπ» φκσο πνπ παξαπνηήζεθε 
πεξηζζφηεξν ήηαλ ην δεχηεξν: Τπέξ ηεο δεκνθξαηίαο! 
Θα πεξίκελε θαλείο φηη θπβεξλψληεο θαη θπβεξλψκελνη 
ζηελ Διιάδα ζα είραλ απ‟ ηελ κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά 
έλα πξάγκα θαηά λνπ: Να δηαθπιάμνπλ ηελ 
δεκνθξαηία ζαλ θφξε νθζαικνχ! ε πνηα θαηάζηαζε 
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Σο «Πολυτεχνείο» 

Deutsche Kurzfassung 
 

«Polytechnío“ und „Generation 
des Polytechnío“ 
 
Die Studentenrevolte gegen die 
griechische Diktatur im Athener 
Polytechnikum vom 14. bis zum 17. 
November 1973 („Polytechnio“) ist 
die prägende Meistererzählung der 
griechischen Linke bis heute. Der 
dabei erzeugte Mythos hat aber 
längst die Grenze der Linke über-
schritten. Die Heroisierung und 
Sakralisierung des Ereignisses hat 
einen Umfang erreicht, der insofern 
jemanden bedenklich stimmen 
muss, als dass sich auf das „Poly-
technio“ heute sowohl die Regierung 
als auch die Opposition, sowohl die 
Gewerkschaft der Polizei als auch 
die außerparlamentarische Protest-
bewegung bis hin zu den anarchisti-
schen und terroristischen Gruppie-
rungen berufen, was bei dem rituali-
sierten Jubiläum jedes Jahr im No-
vember deutlich wird. Das „Polytech-
nio“ erfüllt offensichtlich diffuse, nicht 
ganz saubere Legitimationsfunktio-
nen in Griechenland heute. Ein 
Prozess der kritischen Annäherung 
an das Geschehen von damals – der 
nicht unbedingt zu einer totalen Um-
wertung und zu einer Demontage 
seiner Wahrnehmung und Verge-
genwärtigung führen muss – hat bis 
heute noch nicht einmal ansatzweise 
stattgefunden. Dies könnte aber aus 
verschiedenen Gründen angebracht 
sein, vor allem wenn man nicht nur 
an den „antifaschistischen Geist“ 
vom November 1973, sondern auch 
an die sozial- und nationalpolitisch 
verheerenden Folgen der unmittel-
bar nächsten politischen Phase nach 
der „Polytechnio“ denkt. Insbesonde-
re der Putsch der Diktatur gegen 
Makarios, die militärische Invasion 
der Türkei auf Zypern (Juli und 
August 1974) und die dadurch be-
dingte gravierende Verschiebung der 
Parameter in den griechisch-türki-
schen Beziehungen bis heute stellen 
eine solche mittelbare, wenn auch 
keinesfalls von den Studenten ge-
wollte Folge des „Polytechnio“ und 
noch eine Katastrophe in der neu-
griechischen Geschichte dar. 
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ζεκείν απηφ ην πνηνηηθφ άικα: Γεκνθξαηία, είπαλ, 
είλαη, φηαλ νη ίδηνη νη θπβεξλψκελνη απνθαζίδνπλ κε 
ηελ ςήθν ηνπο γηα ηνλ λφκν πνπ ζα ηνπο θπβεξλά θαη 
ηνπο άξρνληεο πνπ ζα ηνλ εθαξκφζνπλ. Σν 
ζεσξνχζαλ ην θαιιίηεξν πνιίηεπκα. ρη φηη ιχλνληαη 
απηφκαηα έηζη φια ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα – θάζε 
άιιν. Αιιά ζε βάζνο ρξφλνπ είλαη ε δεκνθξαηία, απηή 
ε «ηππηθή δεκνθξαηία» πνπ ηφζν ζπρλά 
πεξηθξνλήζεθε ζην φλνκα κηαο δήζελ «νπζηαζηηθήο 
δεκνθξαηίαο»,1) πνπ θέξλεη ειεπζεξία, ηζφηεηα θαη 
αδειθφηεηα ζε κηα θνηλσλία, φηαλ ηα άιια ζπζηήκαηα 
απνηπγράλνπλ. Σν θεληξηθφ ζεκείν ηεο είλαη φηη, κέζα 
ζε ζπλζήθεο ειεχζεξεο έθθξαζεο ησλ ηδεψλ, νη ςήθνη 
δελ δπγίδνληαη, αιιά κεηξηνχληαη.  
 

Πηζηεχσ φηη ε δεκνθξαηία ζα είλαη ην ζχζηεκα πνπ ζα 
εκπλέεη αθφκα ηνπο ιανχο, φηαλ ηδέεο φπσο ν 
ζνζηαιηζκφο θαη ν θαπηηαιηζκφο ζα έρνπλ εθιείςεη. Αο 
θξνληίζνπκε φινη λα κελ θαθνπνηεζεί θη άιιν ζηελ 
ρψξα πνπ ηελ γέλλεζε. 
 

Απηή ε κεηαπνιίηεπζε, κε ηελ «γεληά ηνπ 
Πνιπηερλείνπ» νδεγφ, ηειείσζε κε παηαγψδε 
απνηπρία. Αο ειπίζνπκε ζε κηα λέα κεηαπνιίηεπζε.    
 
Κψζηαο Γεκαθφπνπινο, Αζήλα-Βεξνιίλν 
 
(Τν άξζξν νινθιεξψζεθε θαη ζηάιζεθε γηα 
δεκνζίεπζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010) 
 
 
 
 
 
 

βάξνο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ρψξνπ θαη ζπρλά ησλ 
γχξσ θαηαζηεκάησλ. Να έλα παξάδεηγκα: Σν 
πεξίθεκν «παλεπηζηεκηαθφ άζπιν», θαηάινηπν θη 
απηφ ηνπ «Πνιπηερλείνπ», έγηλε ιεπθή επηηαγή ζηα 
ρέξηα αηφκσλ πνπ θάλνπλ θάζε ηφζν θαηαιήςεηο θαη 
θαηαζηξνθέο ζηνπο ρψξνπο ηεο αλψηαηεο 
εθπαίδεπζεο, ζθνηψλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα ησλ 
πνιιψλ (γηαηί νη ιίγνη ζηέιλνπλ καδί κε ηα ιεθηά θαη ηα 
παηδηά ηνπο ζην εμσηεξηθφ) λα κνξθψλνληαη ζηελ 
Διιάδα. Σν φηη νη πξψηνη, πνπ έζπξσμαλ ηελ ρψξα 
ζηα ρείιε ηεο ρξεσθνπίαο θαη έραζαλ θάζε ίρλνο 
αμηνπηζηίαο, δελ κπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ ηνπο 
δεχηεξνπο, πνπ ζέινπλ ηελ ρξεσθνπία θαη θαίλε θαηά 
θαηξνχο φ,ηη βξνπλ κπξνζηά ηνπο, δελ πξέπεη λα 
εθπιήζζεη θαλέλαλ: είλαη θαη νη δπν φςεηο ηεο ίδηαο 
παζνγέλεηαο. 
 

Θέζε δέθαηε. Θα ήζεια λα θιείζσ κε κεξηθέο ζθέςεηο 
γηα ηελ δεκνθξαηία ζηελ Διιάδα. Ζ δεκνθξαηία είλαη 
έλα επαίζζεην πνιίηεπκα, εθηεζεηκέλν ζε πνιινχο 
θηλδχλνπο – θάηη πνπ γλψξηδαλ πνιχ θαιά θαη νη ίδηνη 
νη εκπλεπζηέο ηνπ, νη αξραίνη Έιιελεο. Γηα ην ηη 
ζεκαίλεη δεκνθξαηία θαη πνηεο νη πξνυπνζέζεηο 
ιεηηνπξγίαο ηεο αο δηαβάζεη θαλείο Θνπθπδίδε, 
Ηζηνξίαη, θαη εηδηθά Βηβιίν Β΄, απ‟ ηνλ ζηίρν 34 σο ηνλ 
ζηίρν 46 (Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο). Ζ δεκνθξαηία 
πεξηέρεη ηελ ηππηθή θαηαμίσζε κηαο αξρήο πνπ είλαη ε 
βάζε ηνπ νξζφηεξνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ πνπ 
γλψξηζε πνηέ ε αλζξσπφηεηα: «Καη φλνκα κελ δηα ην 
κε εο νιίγνπο αιι‟ εο πιείνλαο νηθείλ δεκνθξαηία 
θέθιεηαη», ζηίρνο 37, ή φπσο κεηέθξαζε ν Διεπζέξηνο 
Βεληδέινο (εθδφζεηο Γεσξγηάδε, Θνπθπδίδεο, Ηζηνξίαη, 
Αζήλα 2007, Σφκνο Β, ζ. 69-70): «Καη θαιείηαη κελ ην 
πνιίηεπκα καο δεκνθξαηία, ιφγσ ηνπ φηη ε θπβέξλεζηο 
ηνπ θξάηνπο επξίζθεηαη φρη εηο ρείξαο ησλ νιίγσλ, 
αιιά ησλ πνιιψλ.» ε θάπνην άιιν ζεκείν ιέεη φηη κηα 
θαιά νξγαλσκέλε θαη δεκνθξαηηθή πφιηο, φπσο ε 
Αζήλα, δελ δίλεη «εηο ηνπο ππεθφνπο αθνξκήλ 
παξαπφλσλ φηη θπβεξλψληαη απφ αλαμίνπο» («νχηε ησ 
ππεθφσ θαηάκεκςηλ {έρεη} σο νπρ ππ‟ αμίσλ άξρεηαη», 
ζηίρνο 41, ζ. 77). Μπνξεί βέβαηα λα πξφθεηηαη εδψ γηα 
εμσξατζκνχο ηνπ Θνπθπδίδε ή ηνπ Πεξηθιή ή θαη ηνπ 
Βεληδέινπ, πνπ θάλεη ειαθξά ιαζξνρεηξία ζηελ 
παξαπάλσ κεηάθξαζε ηνπ ζηίρνπ 41 («ππήθννη» ζην 
αξραίν θείκελν είλαη νη ζχκκαρνη ηεο Αζήλαο), πνπ 
απνθξχπηνπλ ηηο ηαμηθέο ζπγθξνχζεηο κέζα ζε κηα 
θνηλσλία. Αιιά ζε ηειεπηαία αλάιπζε ε δεκνθξαηία 
απνηειεί, λνκίδσ, ηελ ινγηθή θαηάιεμε κηαο αξρήο πνπ 
είλαη ηζρπξή αλά ηνπο αηψλεο: Καλέλαο δελ κπνξεί λα 
θπβεξλήζεη έλαλ ιαφ, αλ δελ ιάβεη ππ‟ φςε ηνπ, κε ηνλ 
έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν,  θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ 
θπβεξλσκέλσλ. Οη αξραίνη Έιιελεο έθαλαλ ζην 
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1   Γηαθήξπμε ηεο ιεγφκελεο «ζπλέιεπζεο ησλ εξγαηψλ» 
κέζα ζην Πνιπηερλείν ζηηο 17.11.1973: «Ο ραξαθηήξαο 
ηνπ ζεκεξηλνχ αγψλα, πνπ μεθηλψληαο απφ ηνπο θνηηεηέο 
αγθαιηάδεη ηψξα φιν ην ιαφ, είλαη αγψλαο ηφζν ελάληηα 
ζηε ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία, φζν θαη ζηα μέλα θαη ληφπηα 
κνλνπψιηα πνπ ηε γέλλεζαλ θαη ηε ζηεξίδνπλ. Δίλαη 
αγψλαο γηα ην πέξαζκα ηεο εμνπζίαο ζηνλ εξγαδφκελν 
Λαφ θαη φρη ζηνπο δεκαγσγνχο, πνπ επί δεθάδεο ρξφληα 
ηνλ θαπειεχνληαλ κε ηα γεληθά πεξί „Γεκνθξαηίαο“ 
ζπλζήκαηά ηνπο.» Μεγάια θνκκάηηα απηήο ηεο δηαθήξπμεο 
ινγνθξίζεθαλ απφ ηελ ζπληνληζηηθή επηηξνπή θαη γη‟ απηφ 
ηππψζεθε ζε άιιν πνιχγξαθν απ‟ απηφλ πνπ έιεγραλ νη 
θνηηεηέο. ε κηα δεχηεξε έθδνζε απαιείθζεθαλ ηα επίκαρα 
ζεκεία. Απφ ηελ απέξαληε πιένλ πεξί «Πνιπηερλείνπ» 
βηβιηνγξαθία δεο απηήλ ηελ δηαθήξπμε ζην βηβιίν 
Οιχκπηνο Γαθέξκνο, Σν αληηδηθηαηνξηθφ θνηηεηηθφ θίλεκα 
1972 – 1973, Αζήλα, Θεκέιην, 1992, ζ. 173, ππ. 48.  

Bedürfte nach alledem das histori-
sche „Polytechnio“ selbst einer kriti-
schen Überprüfung, gilt das um so 
mehr für die so genannte „Genera-
tion des Polytechnio“, nämlich für all 
diejenigen, die, ob an den Ereignis-
sen vom November 1973 direkt be-
teiligt oder nicht, seine Botschaft 
damals empfangen haben oder kon-
nten. Sie haben die Elite der Politik, 
Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft in 
den nächsten 35 Jahren gestellt und 
Griechenland bis heute geführt. Das 
Ergebnis ist allerdings wenig 
schmeichelhaft: Diese „Generation“ 
hat einen korrupten Staat und eine 
auseinander berstende Gesellschaft 
mit vielen hässlichen Seiten ge-
zeugt, die extreme Schuldenkrise 
und den beinahen Staatsbankrott 
herbeigeführt und deswegen, mittel-
bar oder unmittelbar, das demokrati-
sche System selbst in Gefahr ge-
bracht: Chaos, Gesetzlosigkeit und  
Explosion des Gemeinwesens waren 
mehrere Male in der letzten Zeit in 
Griechenland durchaus möglich, ein 
Funke fehlte. 
 
Wie konnte es so weit kommen? Die 
Botschaft des Aufstandes vom No-
vember 1973 ist von allen Seiten 
konsequent missachtet und perver-
tiert worden: Gegen die Diktatur, für 
die Demokratie, jedenfalls für eine 
Demokratie, die sich selbst achtet 
und ihres Namens würdig ist. 
 
Demokratie, auf demselben Fleck 
der Erde geboren, ist ein sehr emp-
findliches, in Griechenland oft arg 
strapaziertes politisches Modell, das 
verschiedene sozio-ökonomische 
Systeme überlebt hat und hoffentlich 
(Sozialismus, Kapitalismus usw.) 
überleben wird. Sie artikuliert am 
deutlichsten den Wunsch der Völker 
nach Freiheit und Selbstbestim-
mung, Gleichheit und Gerechtigkeit, 
setzt aber gleichzeitig ein hohes 
Maß an Selbstdisziplin voraus. Derer 
wir Griechen uns nicht gerade rüh-
men können. 
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Auszug aus dem Buch von Eber-
hard Rondholz „Griechenland - 
Ein Länderportrait“.   
(Siehe auch „Buchbesprechungen“, 
S. 108)  

Plötzlich waren die Griechen reich. Aber was hat die-
ser Reichtum kulturell produziert? Gar nichts! Denn 
den Griechen fehlt es an einer Kultur des Reichtums. 
Die Griechen konnten mit dem Geld, das sie plötzlich 
hatten, nicht umgehen, weil sie immer arm waren. Sie 
hatten kein Gefühl für den Wert des Geldes. Sie dach-
ten, man kann damit machen, was man will. Die Bau-
ern haben die EU-Subventionen nicht in ihre Höfe 
investiert, sondern damit dicke Geländewagen gekauft 
und Villen gebaut. Von der politischen Klasse wurden 
sie dazu auch noch verführt, und alle haben mitge-
macht.«  
 
Wir wollen dem Schriftsteller Márkaris nicht grundsätz-
lich widersprechen. Aber von einem Zurück zu den 
Jahren der Armut werden die meisten Griechen nichts 
hören wollen, waren es doch für viele, das kann ich 
aus eigener Anschauung bestätigen, Zeiten des bitte-
ren Elends, in denen Familienväter, die die Ihren nicht 
mehr ernähren konnten, zu hunderttausenden auf der 
Suche nach Arbeit das Land verließen. Und von einer 
Kultur der Armut kann unbefangen nur reden, wer sie 
nicht kennengelernt hat, weil er immer ein ordentliches 
Auskommen hatte. Die Mehrheit der Griechen interes-
siert das Problem der Sprit fressenden Geländewagen 
herzlich wenig: Sie werden sich so einen nie im Leben 
leisten können. Sie sehen zu, wie sie mit ihrem kargen 
Salär über die Runden kommen.  
 
Es stimmt aber auch: Es gibt diese Euro-Profiteure mit 
der Villa und dem Geländewagen, die korrupten Politi-
ker mit Konten in Liechtenstein und auch die Steuer-
flüchtlinge. Lebenskünstler waren auch die übrigen 
Griechen immer, arm oder nicht, der Gang in die Ta-
verne gehörte für sie einfach dazu. Aber es dürfte die 
meisten von ihnen nur am Rande interessieren, was 
gut verdienende Intellektuelle sich voller Selbstmitleid 
für Gedanken machen über die Last des antiken Er-
bes. Vielleicht empfindet es ja mancher als eine 
schwere Bürde, gemessen zu werden an einem Ideal-
bild, das ein Winckelmann im 19. Jahrhundert in seiner 
edlen Einfalt von der Antike gezeichnet hat, und das 
bekanntlich denkbar fern der Wirklichkeit war. Aber 
dem Durchschnittsgriechen dürfte es ziemlich egal 
sein, was die deutschen Philhellenen von den alten 
Griechen erzählten, nicht hingegen, was im Jahr 2010 
in Bild und Focus über ihn zu lesen stand. Und das war 
ziemlich unfair, meint auch Níkos Dímou, der seinen 
Mitgriechen sonst gern die Leviten liest.  
 
Im Übrigen haben sich viele Griechen, wenn überhaupt 
an einem der großen Vorfahren, eher am listenreichen 

I 
ch bin ein unglücklicher Grieche!« erzählt seit 
35 Jahren der Schriftsteller Níkos Dímou jedem 
und er verdient nicht schlecht daran. In die 30. 
Auflage geht seine erstmals 1975 erschienene 

Aphorismensammlung. Das Unglück ein Grieche 
zu sein. Inwieweit es ihm gelungen ist, seine 
Landsleute von eben diesem Unglück zu überzeu-
gen, ist nicht überliefert. Er selber ist ein unglückli-
cher Grieche (und war es schon vor dem Beinahe-
Staatsbankrott seines Heimatlandes) und berichte-
te dem Athener Korrespondenten Gerd Höhler, 
warum:  
 
»Ich war immer ein unglücklicher Grieche. Wenn wir 
das Glück definieren als den Abstand zwischen dem, 
was wir wünschen und dem, was ist, dann war dieser 
Abstand für die Griechen immer sehr groß. Denn sie 
wollen alles. So ist ihr Charakter, das ist ihre Über-
schwänglichkeit, ihr Temperament. Aber ihnen wird 
wenig gegeben Und sie sind unglücklich, weil sie ein 
Identitätsproblem haben. Sie wissen nicht wirklich, wer 
sie sind. Sie sagen, sie seien Europäer, aber sie fühlen 
sich nicht als Europäer. Sie sagen, dass sie Nachkom-
men der alten Griechen sind, die Kinder des Aristoteles 
und des Platon. Aber zugleich ist das etwas, das sie 
bedrückt. Man fühlt sich wie der Sprössling eines No-
belpreisträgers, der in der Schule keine guten Noten 
hat. Die Deutschen sind daran nicht unschuldig, wenn 
man bedenkt, wie Winckelmann & Co. die griechische 
Antike quasi neu erfunden und zu einem Idealbild der 
Vollkommenheit verklärt haben. Das ist eine schwere 
Bürde. Ich glaube, kein Volk könnte einem solchen 
Anspruch gerecht werden.«  
 
Für den erfolgreichen Krimiautor Pétros Márkaris – den 
im deutschen Sprachraum meistgelesenen griechi-
schen Schriftsteller unserer Tage, ist ein zu plötzlicher 
Reichtum die Ursache des griechischen Unglücks. Der 
Berliner Zeitung sagte er:  
 
»Griechenland war bis Ende der 70er Jahre ein sehr 
armes, aber auch ein sehr anständiges Land. Die 
Griechen hatten eine Kultur der Armut. Sie haben es 
trotz ihrer Armut immer verstanden, gut zu leben. Ich 
meine das nicht im materiellen Sinne. Alle großen 
intellektuellen und künstlerischen Leistungen des mo-
dernen Griechenland fallen in diese Zeit: die Nobelprei-
se für Elýtis und Seféris; Theodorákis mit seiner Musik; 
Rítsos, der begnadete Dichter; Károlos Koun, der 
großartige Regisseur – das ist die Kultur der Armut. 
Dann kam der EU-Beitritt 1981, und das Geld begann 
zu fließen. Milliarden kamen jedes Jahr aus Brüssel. 

Griechen und Deutsche 

Von Eberhard Rondholz 

Vom Unglück, ein Grieche zu sein 
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Odysseus ein Vorbild genommen, nicht an Aristoteles, 
bestimmt jedenfalls der Großreeder Onássis, auch 
wenn seine Eltern ihm den Namen des großen Philo-
sophen aufgebürdet haben. Auch hält sich die Leiden-
schaft der Neugriechen für die Sprache ihrer Vorfahren 
in Grenzen, selbst von dem großen Dichter Jánnis 
Rítsos, in dessen Werk die Aneignung 
des antiken Erbes eine zentrale Rolle 
spielt, ist bekannt, wie lästig ihm der 
Unterricht in Altgriechisch war. Er freute 
sich jedes Mal, wenn dieses Fach in der 
Schule ausfiel.  
 
Was aber den Nobelpreis als Lohn der 
Armut angeht, so irrt Pétros Márkaris. 
Jedenfalls gehörten die beiden griechi-
schen Literaturnobelpreisträger, Seféris 
und Elýtis, nicht gerade zum Proletariat. 
Jórgos Seféris war ein Leben lang wohl-
bestallter Diplomat, zuletzt königlicher 
Botschafter in London, hat an der Sor-
bonne studiert und konnte sich ausge-
dehnte Reisen leisten; Odysséas Elýtis 
entstammte der reichen Seifenfabrikan-
tenfamilie Alepoudélis, auch er hatte viel 
Zeit für Müßiggang, Armut kannte er 
nicht, und das Land seiner literarischen 
Sozialisation war Frankreich. Der Vater 
von Jánnis Rítsos war reicher Groß-
grundbesitzer, dass er seinen Besitz im 
Kasino verspielte, zwang zwar seinen 
Sohn Jánnis, vor seinen großen literari-
schen Erfolgen, als Tänzer und Lektor 
sein Geld zu verdienen, doch hatte er 
die Sozialisation eines verwöhnten 
Kindes hinter sich. Der Vater des gro-
ßen Regisseurs Károlos Koun war ein 
schwerreicher Kaufmann aus Smyrna, 
und Míkis Theodorákis schließlich hat 
früh von den Tantiemen seiner Erfolgs-
kompositionen leben können. Und der 
Erfolgsschriftsteller Márkaris, der übri-
gens nicht nur Krimis schreibt, sondern 
auch renommierter Goethe- und Brecht-
übersetzer ist, der Kosmopolit mit der griechischen 
Mutter, dem armenischen Vater und dem Abitur vom 
österreichischen Realgymnasium in Istanbul? Er sagt 
von sich selber: »Ich habe eine deutsche und keine 
griechische Kultur – zu 90 Prozent.« Ist deshalb sein 
Blick aufs Griechische nicht ein wenig der deutsche?  
 
Vieles von dem, was man über die griechischen Saus-

und-Braus-Lebeleute in deutschen Zeitungen lesen 
konnte, war frei erfunden oder aufgebauscht. Die grie-
chischen »Luxusrentner« leben von einer Eckrente von 
780 Euro, bei den Kleinbauern sind es gerade mal 440 
Euro. Ja, da gab es die viel zitierten Parlamentsboten 
mit dem 16. Monatsgehalt, da gab es viele griechische 

Beamte, die so früh in Rente gingen wie 
manch ein deutscher Berufsoffizier, dass 
es zu viele Beamte gab, stimmt ja alles, 
aber unterm Strich hat Griechenland 
insgesamt nicht mehr vom Bruttoin-
landsprodukt für Renten ausgegeben als 
Deutschland, nämlich ca. 13 Prozent.  
 
Was stimmt: Die Kreativität griechischer 
Statistiker bei der Zahlungsbilanzkosme-
tik übertraf das in anderen Ländern der 
Eurozone Übliche beträchtlich. Was 
nicht stimmt: Dass man davon in Brüssel 
nichts geahnt habe. Kein geringerer als 
Jean-Claude Juncker, Ministerpräsident 
von Luxemburg, hat im November 2010 
bei einer Pressekonferenz am Rande 
eines Treffens des Weltwährungsfonds 
ausgeplaudert, dass die Zahlungsprob-
leme Griechenlands seit vielen Jahren 
bekannt waren, dass er mit Rücksicht 
auf die guten Griechenlandgeschäfte der 
Deutschen und der Franzosen aber zum 
Schweigen verurteilt war.  
 

Von Fallmerayer bis Focus – 
das (manchmal etwas 
schiefe) Griechenlandbild der 
Deutschen 
 
Als sich im Jahr 1821 die Nachricht vom 
Aufstand der Griechen gegen die Osma-
nen in Europa verbreitete, gab es eine 
Welle des Mitleids und der Solidarität. 
Man sah in Griechenland Freiheitskämp-
fer am Werk, die es zu unterstützen galt, 
doch es folgte bald die Ernüchterung. 

Allzu wenig glichen die kämpfenden Neugriechen 
jenem Bild vom klassischen Hellenen, das man sich 
vorgestellt hatte. Kein Alkibiades weit und breit, und 
griechisch sprachen die Aufständischen in vielen Fäl-
len auch nicht, das klassische, wie es auf dem huma-
nistischen Gymnasium gelehrt wurde, schon gar nicht. 
Viele der militärischen Führer des Freiheitskampfes 
waren albanischer Herkunft, wie die noch heute als 
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christlichen Bevölkerung des heutigen Griechenlands.«  
 
Bei den gebildeten Griechen lösten die Thesen Fallme-
rayers heftigen Widerspruch aus, wobei sich ein Teil 
von ihnen auf das biologistische Argument einließ und 
versuchte, seine Behauptungen zu widerlegen. Ande-
re, und das war sicher der richtigere Weg, argumentier-
ten mit einem von der Aufklärung geprägten, geistig-
kulturellen Begriff von Volk und Nation: Grieche ist, wer 
griechisch spricht und das griechische Kulturerbe als 

das seine betrachtet. Der deutsche 
Philologe Curt Wasmuth kam ihnen zu 
Hilfe. Er antwortete 1864 Fallmerayer:  
 
»Schließlich aber ist ja fürwahr die Nati-
onalität eines Volkes nimmer in absolu-
ter Unversetztheit mit fremden Bestand-
teilen beschlossen. Oder wären wir 
deswegen keine Deutsche mehr, weil 
wir ein gut Theil slavisches und wendi-
sches Blut in uns aufgenommen haben? 
Das Wesen und die Eigenständigkeit 
einer Nation liegt, meine ich, ganz un-
gleich mehr in seiner Sprache, seinem 
Denken und Empfinden, seiner ganzen 
Art und Gesittung. Eine mit Händen zu 
greifende Ahnenprobe giebt vor allem 
die Sprache, der auch in erster Reihe 
die Griechen die Erhaltung ihrer Eigen-
art in den langen Jahrhunderten der 
Fremdherrschaft zu verdanken haben.«  
 
Bis heute kennen die meisten Griechen 
Fallmerayer nur aus zweiter Hand. Und 
so ist den Griechen auch entgangen, 
dass es Fallmerayer nicht in erster Linie 
um die rassische Abwertung des Neu-
griechentums ging. Ihm ging es vielmehr 
um die Abgrenzung des katholisch ge-
prägten Abendlandes vom in seinen 
Augen byzantinisch-orthodox geprägten 
Ost- und Südosteuropa insgesamt, nicht 
so sehr um Griechenland als um Mos-
kau: die Gefahr aus dem Osten, wie er 

sie sah. Dort, in Russland, erblickte er den Abgrund 
alles Bösen und Schlechten, eine »Versumpfung und 
Verthierung des menschlichen Geschlechts«. In 
Deutschland liest man Fallmerayer heute schon lange 
nicht mehr. Aber dass sein Griechenbild nach seinem 
Tod 1861 nicht in Vergessenheit geriet, dafür haben 
einige Wissenschaftler und eine Menge Publizisten 
gesorgt. Es gab immer auch den anderen, den von 

Helden verehrten Strategen Márkos Bótzaris, 
Anastássios Kriekoúkis und Geórgios Karaïskákis 
sowie die Heldin Laskarína Bouboulína. Was sie zu-
sammen mit den Griechen gegen die Osmanen in den 
Kampf ziehen ließ war das gemeinsame Glaubensbe-
kenntnis, das orthodoxe Christentum. So blieb bei 
vielen von denen, die damals nach Griechenland fuh-
ren, um den Freiheitskämpfern zu Hilfe zu eilen, die 
Enttäuschung nicht aus. Der deutsche Gräzist Wilhelm 
Wagner brachte das im Jahr 1878 so auf den Begriff:  
 
»Schwer haben es die heutigen Grie-
chen seit der Errichtung eines selbstän-
digen griechischen Staates büßen müs-
sen, dass die ihnen seit dem zweiten 
Jahrzehnt unseres Jahrhunderts zuge-
wandten und in ihrem Freiheitskampf 
bestätigten Sympathien Europas zum 
Theil auf einem Irrtum beruhten. Man 
schwärmte für die Griechen und stand 
ihnen gegen die Türken bei nicht aus 
allgemeiner Humanität, aus Mitgefühl für 
die Geknechteten und Unterdrückten, 
sondern doch hauptsächlich deshalb, 
weil man sie für die echten Nachkom-
men der alten Hellenen hielt – man 
wähnte, man müsse den Enkeln die 
Schuld abzahlen, derer die europäische 
Cultur den Ahnen gegenüber sich be-
wusst war. Es war ein Wahn, auf wel-
chen der Rückschlag nicht ausbleiben 
konnte. Die ins Land geeilten Philhelle-
nen wurden bald durch die nackte Wirk-
lichkeit von ihren unklaren Schwärmerei-
en geheilt und kehrten meist gründlich 
ernüchtert, oft mit Ingrimm und Haß 
gegen diese Griechen erfüllt, in die 
Heimath zurück.«  
 
Dort lasen sie gern, was der Philologe 
und Publizist Jacob Philipp Fallmerayer 
aus Südtirol über die Neugriechen fest-
gestellt hatte, dass nämlich bedeutende 
Teile der Bevölkerung im befreiten Grie-
chenland albanische Dialekte sprachen, dass anderer-
seits viele Ortsnamen, z. B. in der Peloponnes, slawi-
schen Ursprungs waren, was sich aus einer zeitweili-
gen Besiedlung aus dem serbischen Norden der Bal-
kanhalbinsel erklärte. Fallmerayer resümierte und 
provozierte: »Das Geschlecht der Hellenen ist in Euro-
pa ausgerottet, denn auch nicht ein Tropfen edlen und 
ungemischten Hellenenblutes fließt in den Adern der 
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antikisierenden Illusionen unverstellten Blick auf das 
wiederentdeckte Griechenland. Der Byzantinist Karl 
Krumbacher mit seinem 1885 erschienenen Buch 
Griechische Reise ist nur ein Beispiel und bietet eine 
noch heute außerordentlich spannende Lektüre. Einge-
lassen auf die neuen Griechen haben sich auch Leute 
wie der Ausgräber Heinrich Schliemann, der sich in 
Athen niederließ, eine Griechin heiratete und ein Haus 
bauen ließ von einem, der es ihm gleichtat, in Athen 
heiratete und mehr als 500 neoklassische Bauten 
errichtete. Von diesem begnadeten Architekten na-
mens Ernst Ziller aus Radebeul bei Dresden wird noch 
die Rede sein. Er und eine Reihe anderer Baumeister 
aus Deutschland und Dänemark gaben der jungen 
Hauptstadt ein schönes Gesicht, das sie heute leider 
verloren hat.  
 
Zu denen, die für ein schiefes Griechenlandbild in 
Deutschland gesorgt haben, gehört der Theaterdichter 
Gerhart Hauptmann. Auf dem Weg vom Naturalismus 
zur Mythologie wollte er sich 1907 in Griechenland für 
einen Dramenzyklus in Anlehnung an die antiken Tra-
gödien des Euripides inspirieren lassen und seine 
Atriden-Tetralogie vorbereiten. Den Verlauf seiner 
Reise nach Hellas hat er in dem, jahrzehntelang immer 
wieder neu aufgelegten, Buch Griechischer Frühling 
dargestellt. Ein zeitloses Buch insofern, als es zwar 
eine Menge über Landschaft Klima und klassische 
Trümmer mitteilt, dafür aber die heutigen Bewohner 
des Landes mit Missachtung straft. Die Einwohner 
tauchen, wenn überhaupt, in Gestalt schwärzlicher, 
verdreckter Bettler auf, die Kinder erbärmlich schmut-
zig und von verkommenem Aussehen, die Frauen fast 
durchgängig brünett, nur ausnahmsweise auch als 
blonde, blauäugige Nordmenschen von zart weißer 
Haut, die an die Heimat erinnern. Nur ein einziger 
Landesbewohner kommt in diesem Band mit Namen 
vor, er heißt Adamántios Adamantíu, ist Ephor der 
Denkmäler des Mittelalters in Mistra, 30 Jahre alt, und 
weil Hauptmann den Namen wohl irgendwie komisch 
findet, nennt er ihn, als Kuriosum, dann gleich sieben-
mal. In Athen angekommen, interessiert sich der Autor 
nur für eines: die klassischen Ruinen. Die Akrópolis will 
er in weihevoller Ruhe auf sich wirken lassen, ebenso 
die Überreste des Diónysos-Theaters. Die Athener 
erfährt er nur als laut und störend. Die damals noch 
sehr ansehnliche Residenzstadt, mit ihrem Stadt-
schloss, ihren Parks, ihren Avenuen, ihren von ande-
ren Reisenden jener Zeit viel bewunderten repräsenta-
tiven klassizistischen Bauten, sie interessiert ihn nicht. 
Seine griechischen Schriftstellerkollegen interessieren 
ihn ebenso wenig, auch wenn einige, wie Emmanouíl 

Roïdis und Dimítrios Vikélas, längst ins Deutsche über-
setzt waren. Selbst das von seinem Landsmann Ernst 
Ziller erbaute Königliche Theater würdigt er keines 
Besuchs. Wie die Neugriechen mit dem klassischen 
Erbe dramaturgisch umgehen, scheint ihn nicht zu 
interessieren, ebenso wenig wie sie seine Werke auf-
führen – man hatte 1902 in Athen immerhin den 
»Fuhrmann Henschel« gegeben, in der Spielzeit 1906 / 
1907 stand »Die versunkene Glocke« auf dem Spiel-
plan. Er war wohl der Meinung, dass diese Neuhelle-
nen es sowieso nicht können.  
 
Fragt man den durchschnittlichen deutschen Griechen-
landreisenden, welches wohl seine erste literarische 
Begegnung mit Griechenland war, so dürften die weit-
aus meisten antworten: Aléxis Sorbás. Für Leute mei-
ner Generation war es noch jemand ganz anderes: ein 
gewisser Karl May – auch wenn viele diese Jugendlek-
türe inzwischen vergessen haben. Deshalb hier, zur 
Erinnerung, ein Blick in die May-Bücher. Der Held der 
zu Anfang des 20. Jahrhunderts erschienenen sechs 
Orient-Reiseromane Karl Mays, ein Deutscher namens 
Kara ben Nemsi, durchreitet mit seinem arabischen 
Diener Hadschi Halef nacheinander eine ganze Reihe 
von Ländern des damaligen Osmanischen Reiches, 
und er begegnet dort bereits im ersten Band (»Durch 
die Wüste«) neben Vertretern aller möglichen anderen 
Völkerschaften auch einem Griechen. Koléttis heißt der 
Mann und ist ein ausgemachter Schurke. Nicht weiter 
bemerkenswert, durchzögen nicht Stereotypen vom 
verschlagenen griechischen Bösewicht die ganze 
Reihe der Bände eins bis sechs, und stünden dieser 
Koléttis und ein paar seiner Mitgriechen nicht, pars pro 
toto, für das ganze Volk. So heißt es an einer Stelle: 
»Wo in der Türkei ein Halunkenstreich verübt wird, da 
hat ein Grieche seine schmutzige Hand im Spiele.« 
Derartige Beispiele lassen sich zahlreich finden. Grie-
chen taugen nichts, sind schlicht Gesindel.      
 

Eberhard Rondholz, Berlin 
Journalist 

Πολιτική επικαιρότητα / Zeitgeschichte 



106 

εξάντας                    τεύχος/Heft  14   

 

Ακάληα Μηραινπνχινπ 
 

Πψο λα θξπθηείο 
Μπζηζηφξεκα 
 
Οηθνγέλεηεο εγθισβηζκέλεο ζηηο ελδνζηξεθείο ηνπο 
ζπγθξνχζεηο πνπ νδεγνχλ ζπρλά ζηα πην αλαπάληερα 
αδηέμνδα θαη ήξσεο ππνρξεσκέλνη λα ςάμνπλ μαλά θαη 

Γηάλλεο Αηδαθάο 
 

Κάησ απφ ηηο νπιέο 
Γηήγεκα 
 
Πξφθεηηαη γηα ην ηξίην βηβιίν ηνπ Γηάλλε Αηδαθά κεηά 
απφ ηα «Γηπισκέλα θηεξά» (Άγξα 2007) θαη «Θνιφο 
βπζφο» (Άγξα 2008), κπζηζηφξεκα πνπ ηηκήζεθε κε ην 
θξαηηθφ βξαβείν κπζηζηνξήκαηνο 2009. 
 

Γηα κέλα δελ ππήξμε έθπιεμε απηή ηε θνξά. Ζ πξψηε 
κεγάιε έθπιεμε ην 2007 επαλαιήθζεθε ην 2008 θαη, 
φπσο ζε φια ηα πξάγκαηα, ν άλζξσπνο ζπλεζίδεη 
αθφκε θαη ζηηο εθπιήμεηο θαη πεξηκέλεη απιά ηε 
ζπλέρεηά ηνπο, ζαλ ην πην θπζηθφ πξάκα ηνπ θφζκνπ, 
ζαλ ν ζπγγξαθέαο λα είλαη κηα κεραλή πνπ έρεη 
ζπλεζίζεη λα παξάγεη θαη κάιηζηα ζε άξηζηε 
πνηφηεηα. Γηαηί εκείο νη αλαγλψζηεο θαηαλαιψλνπκε ηα 
αγαπεκέλα καο βηβιία κε ηέηνηα θπζηθφηεηα; Πφζν 
θπζηθφ είλαη ην φηη ν ζπγγξαθέαο βάδεη θάζε θνξά εθεί 
κέζα ηελ ςπρή ηνπ, ηε κλήκε ηνπ, ηε θαληαζία ηνπ, 
έλα κεγάιν σο πξνο ην βάζνο θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ, 
ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, θαζηζηψληαο φια απηά θαηά θχξην 
ιφγν «ηέρλε»;  
ην «Κάησ απφ ηηο νπιέο» ρξεηάζηεθε κηα κεγάιε 
κεξίδα «ηέρλε»,  ψζηε ην βηβιίν λα γίλεη κπζ-ηζηφξεκα. 
Γελ είλαη ην πξψην, νχηε ζα είλαη ην ηειεπηαίν πνπ 
πξαγκαηεχεηαη ηε ζηξαηησηηθή ειηθία θαη πεξίνδν ηεο 
δσήο ησλ λέσλ αλδξψλ. Οχηε ηα γεγνλφηα – Μελ 
πεξηκέλεηο λ' αθνχζεηο θακηά δξακαηηθή ηζηνξία, άιινη 
ζπλάδειθνί καο κπνξεί λα πέξαζαλ πνιχ ρεηξφηεξα... 
(ζει. 81) – είλαη «κνλαδηθά θη αλεπαλάιεπηα», έζησ θη 
αλ ζπλέβεζαλ ζε κηα κνλαδηθή θαη, αο επρεζνχκε, 
αλεπαλάιεπηε «ηζηνξηθή ζηηγκή» - ηελ επνρή δειαδή 
ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξαμηθνπήκαηνο  
ζηελ Διιάδα θαη κεξηθά ρξφληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηθηαηνξίαο, ζην ζηξαηφπεδν, πνπ παξ΄ φιελ ηε 
βαζηά, ζηηο παξπθέο ηεο αινλίθεο, δξακαηηθφηεηά 
ηνπο, δελ θαηέιεγαλ ζε «βαζαληζηήξηα» - αλ ελλννχκε 
κ΄ απηά ηελ έκπξαθηε ζσκαηηθή βία θπξίσο, ε νπνία 
ζε άιιεο πεξηπηψζεηο μεπεξλνχζε ηα φξηα θαη ηηο 
δπλάκεηο αληίζηαζεο θαη ηνπ πην ξσκαιένπ 
νξγαληζκνχ.  κσο ε αηκφζθαηξα ηεο πλεπκαηηθήο 
βίαο, έζησ θη αλ απηή εμαληιείηαη ή απνθνξπθψλεηαη 
ζε αλήζηθε ζηάζε θαη ςπρηθφ εθβηαζκφ, πφζν πην 
ζθιεξή θαη ακείιηθηε κπνξεί λα γίλεη ζηε ζθέςε θαη 
ηελ πέλα ελφο ππεξεπαίζζεηνπ ζπγγξαθέα θαη 
αλζξψπνπ! ΄Δλησζα πσο κνπ είραλ πξνζβάιεη ηε 
κλήκε, ηε ζθέςε, ηε γιψζζα˙ απηνί νη αρξείνη 
παξαραξάθηεο, νη αλειιήληζηνη, νη ζξαζχδεηινη 
γξαηθχινη. (ζει. 116) 

Βιβλία / Bücher 

Υξφληα πνιιά αξγφηεξα αληί λα παξακείλεη πηθξφ 
θαηαθάζη θαθέ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ βίνπ καο, ε 
πλεπκαηηθή βία δσληαλεχεη ηφζν άκεζα αιιά θαη 
απειπηζηηθά «πεξίηερλα», απεηιψληαο κε γιψζζα 
πνηεηηθή: ζα ην πηεηο ην πνηήξηνλ ηνχην, ζα βάιεηο ζε 
ηάμε ηηο ζεκεηψζεηο ζνπ, ζα βξεηο ηνλ απέλαληί ζνπ, 
πνπ ζα ζνπ δηεγείηαη εθψλ άθσλ απηά πνπ έδεζεο ν 
ίδηνο θαη ζε κάησζαλ, κε θάζε ιεπηνκέξεηα: Δγψ 
πάλησο... πξνηηκψ ηνλ ηξφπν ηνπ Ηξνδφηνπ, ηελ 
αξγφζπξηε αθήγεζε, ηηο πινχζηεο ιεπηνκέξεηεο, ηηο 
καθξέο παξεθβάζεηο ηνπ. (ζει. 93) 
 

Ο ζπγγξαθέαο κνηξαζκέλνο ζε δπν πξσηαγσληζηέο, 
ζηνλ δεπηεξεχνληα αθεγεηή, ηνλ εζνπνηφ Υάξε, θαη 
ζηνλ θηιφινγν Άιθε, επηζηξαηεχεη κηα ηνλ πξψην θαη 
πνιχ πεξηζζφηεξν ην alter ego ηνπ, ηνλ δεχηεξν, απφ 
ηνλ νπνίν πεξηκέλεη ελαγσλίσο ην δνπκί ηεο δηήγεζεο 
ησλ γεγνλφησλ, αθήλεηαη ηειηθά λα παξαζπξζεί ζηε 
ιεπηνκέξεηα, ζην εθρχιηζκα δειαδή θαη ζηελ νπζία 
θαη ηνπ βηβιίνπ απηνχ. Κη φπνηνο έρεη ην ζζέλνο λα ηνλ 
αθνινπζήζεη ζηνλ ηξφπν ηνπ, ζα βγεη «θαζαξκέλνο», 

ινπζκέλνο ζην 
βπδαληηλφ ρξψκα, 
ην δξακαηηθφ εθεί-
λν θφθθηλν, πνπ 
κφλν ηα δεηιηλά 
ηνπ Θεξκατθνχ 
κεξη-θέο θνξέο 
έ ρ ν π λ .  Η 
Θεζζαινλίθε ζην 
βάζνο απιψλεη 
πιεγσκέλε ηηο 
θαηακαησκέλεο 
θηεξνχγεο ηεο.  
(ζει. 110) 
 

Νίθε Eideneier 
 

Δθδνηηθφο Οίθνο 
Άγξα, Αζήλα 
2010 
143 ζει. 

Βιβλία που λάβαμε 

Buchbesprechungen 

Redaktion / επιμέλεια: Kostas Kouvelis 
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μαλά ην ζηίγκα ηεο παξνπζίαο ηνπο ζε κηα δχζθνιε 
αλακέηξεζε κε ηνλ νξηζκφ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο: απηφο 
είλαη ν θφζκνο ηεο Ακάληαο Μηραινπνχινπ ζηα 
πεξηζζφηεξα κπζηζηνξήκαηά ηεο, απφ ηηο 
αηγαηνπειαγίηηθεο κπξσδηέο θαη γεχζεηο ηνπ 
αξηζηνηερληθνχ Γηάληεο (1996) θαη ηνλ πνιηηηθφ 
αθηηβηζκφ ηνχ Γηαηί ζθφησζα ηελ θαιχηεξή 
κνπ θίιε (2003) σο ην θαινθαηξηλφ δξάκα 
ηνπ Παιηφθαηξνπ (2001) θαη ηηο ηζηνξίεο θαληαζκάησλ 
ηεο Πξηγθίπηζζαο Σαχξαο(2007). Ζ εζσζηξέθεηα θαη ε 
γλσξηκία κε ηηο άγλσζηεο πεξηνρέο ελφο δχζηξνπνπ 
θαη αβφιεπηνπ εαπηνχ, πξνζηαηεπκέλνπ πίζσ απφ 
αγθαζσηφ ζπξκαηφπιεγκα, θπξηαξρνχλ θαη ζην 
θαηλνχξγην ηεο βηβιίν, πνπ ππφ ηνλ εχγισηην 
ηίηιν Πψο λα θξπθηείο απνηειεί κηα εμαηξεηηθά ππθλή 
θαη ηζνξξνπεκέλε επηηνκή ηεο σο ηψξα ζεκαηηθήο ηεο. 
 

Πξσηαγσληζηήο ζην Πψο λα θξπθηείο είλαη ν 
ηέθαλνο, έλαο δάζθαινο ειιεληθψλ ζην Βεξνιίλν, ν 
νπνίνο δεη ζε κφληκε απνμέλσζε απφ ηνπο πάληεο: 
απφ ηε γπλαίθα κε ηελ νπνία κνηξάδεηαη ηελ 
θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ζηε Γεξκαλία, απφ ηηο δπν 
αδειθέο ηνπ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη απφ ηε κλήκε ησλ 
γνληψλ ηνπ, ησλ νπνίσλ ν ζάλαηνο δελ κνηάδεη ηθαλφο 
λα ζπάζεη ηελ παγσκέλε θξνχζηα πνπ ηνλ 
πεξηβάιιεη. Ση ζέιεη ν ηέθαλνο απφ ηε δσή ηνπ; Γηαηί 
θαιχπηεη κε ςέκαηα ην παξειζφλ ηνπ φπνηε ζπδεηάεη 
κε ηε θίιε ηνπ; Γηαηί παξαηηείηαη απφ ηε δνπιεηά ηνπ 
πξνθεηκέλνπ λα κελ επηζηξέςεη ζηνλ ηφπν ηεο 
γέλλεζήο ηνπ; Γηαηί αθήλεηαη ζηνλ ρσξηζκφ θαη ηε 
κνλαμηά ηνπ θαη ηη ςάρλεη φηαλ επηηέινπο γπξίδεη ζηελ 
Διιάδα, πξνζπαζψληαο λα πνπιήζεη ηελ θιεξνλνκηά 
ηνπ;  
 

Σν κπζηηθφ ηνπ ηέθαλνπ, πνπ ην καζαίλνπκε απφ ηηο 
πξψηεο θηφιαο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ, είλαη κηα 
απαγσγή: ε απαγσγή ηνπ, ζε ειηθία ηεζζάξσλ εηψλ, 
απφ έλα δεπγάξη Γεξκαλψλ, πνπ έρνπλ ράζεη ην δηθφ 
ηνπο αγφξη ζε έλα παξάινγν αηχρεκα θαη βξίζθνπλ 
ζην πξφζσπν ηνπ έιιελα πηηζηξηθά κηα εθπιεθηηθή 
νκνηφηεηα κε ηνλ γην ηνπο. Ο ηέθαλνο ζα γίλεη έηζη 
Μίραει θαη ζα κείλεη κε ηνπο Γεξκαλνχο σο ηα έληεθά 
ηνπ, νπφηε θαη ζα ηνλ αλαθαιχςνπλ νη πξαγκαηηθνί 
ηνπ γνλείο, πνπ φκσο δελ ζα θαηνξζψζνπλ λα 
απνθαηαζηήζνπλ πνηέ ηε ζρέζε ηνπο καδί ηνπ αθνχ 
ζα ζεσξεζνχλ ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ 
παηδηθψλ ηνπ ρξφλσλ. 
 

Ζ Φξίληξηρζηξάζε ζην Βεξνιίλν, ν παξαδνζηαθφο 
δξφκνο ηνπ Σχπνπ. Σν αζηηθφ ηνπίν ηνπ Βεξνιίλνπ 
(πξηλ αιιά θαη κεηά ην Σείρνο) ζεκαδεχεη ηφζν ηελ 
παηδηθή φζν θαη ηελ ψξηκε ειηθία ηνπ ήξσα ζην 
κπζηζηφξεκα ηεο Ακάληαο Μηραινπνχινπ. Ζ 

Βιβλία / Bücher 

» 

Μηραινπνχινπ νξγαλψλεη ππνδεηγκαηηθά ηελ πινθή 
ηεο γχξσ απφ ην εχξεκα ηεο απαγσγήο, πνπ ηεο 
επηηξέπεη λα θηηάμεη έλα ραξαθηήξα πνπ αλαζπλζέηεη 
θαη ζπκππθλψλεη ηνπο βαζηθνχο ραξαθηήξεο ησλ 
πξνεγνχκελσλ έξγσλ ηεο, δίλνληαο κηα θαζαξψο 
ππαξμηαθή βάζε ζηελ πεδνγξαθία ηεο. Μνηξαζκέλνο 
αλάκεζα ζε δπν γιψζζεο θαη δπν θνπιηνχξεο θαη 
φληαο αλίθαλνο λα αθνκνηψζεη είηε ηε κία είηε ηελ άιιε 
νξγαληθά, εγθαηαιειεηκκέλνο ζε κηα δηηηή κνίξα, πνπ 
δελ ζα απνθηήζεη νχηε κία θνξά ην πνζεηφ 
ελνπνηεηηθφ ηεο ζηνηρείν, φπσο θαη θαηαδηθαζκέλνο ζε 
κηα δηπιή εμνξία (Έιιελαο ζηε Γεξκαλία θαη Γεξκαλφο 
ζηελ Διιάδα), ν ηέθαλνο ζα παξακείλεη σο ην ηέινο 
εθθξεκήο θαη δηραζκέλνο. Θα αγσληζηεί, σζηφζν, κε 
λχρηα θαη κε δφληηα γηα λα θεξδίζεη ηελ απηνγλσζία 
ηνπ θαη ζα κάζεη λα ζπλππάξρεη κε ηηο αληηθάζεηο ηνπ, 
αληιψληαο δχλακε απφ ηελ πηθξή αίζζεζε ηνπ 
αλέζηηνπ θαη ηνπ απφβιεηνπ. 
 

ηα έμη κέρξη ζηηγκήο κπζηζηνξήκαηά ηεο ε Ακάληα 
Μηραινπνχινπ έρεη παίμεη κε πνιιαπινχο 
αθεγεκαηηθνχο θψδηθεο θαη έρεη δνθηκαζηεί ζε πνηθίια 
ινγνηερληθά είδε: ε γιψζζα ηεο γαζηξνλνκίαο θαη ε 
νξνινγία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ε δξακαηηθή 
θνκεληί θαη ην πνιηηηθφ καληθέζην ή ην επηζηνιηθφ 
κπζηζηφξεκα είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα κέζα ή ηηο 
πεγέο πνπ πξνζδηφξηζαλ ηελ πεδνγξαθία ηεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαπεληαεηίαο. ην Πψο λα 
θξπθηείο, πνπ βαζίδεηαη ζε πέληε δηαθνξεηηθνχο 
πξσηνπξφζσπνπο αθεγεηέο (θαη νη πέληε ζπληζηνχλ 
αλαπφζπαζηνπο  θξ ίθνπο  ηεο  δξάζεο) , 
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν αλαιακβάλεη ν ρψξνο. Σν 
αζηηθφ ηνπίν ηνπ Βεξνιίλνπ (ην Βεξνιίλν πξηλ αιιά 

θαη κεηά ην Σείρνο) 
ζεκαδεχεη ηφζν 
ηελ παηδηθή φζν 
θαη ηελ ψξηκε 
ειηθία ησλ δχν 
θεληξηθψλ εξψσλ, 
ηνπ ηέθαλνπ θαη 
ηεο εζίιηα, δεκη-
νπξγψληαο ην 
θνηλφ βησκαηηθφ 
ηνπο απφζεκα.  
 
Βαγγέιεο 
Υαηδεβαζηιείνπ 
 
Δθδφζεηο 
Καζηαληψηε, 
Αζήλα 2010, 

ISBN: 978-960-03-5196-5, ζει. 368, 
€ 9,90 
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tiert, ist dieses Länderportrait etwas für Leute, die 
Griechenland wirklich kennen lernen wollen, sich nicht 
auf ein Ouzo in der Taverne beschränken wollen, ob-
wohl auch dieses Erlebnis erschöpfend problematisiert 
und analysiert wird.  
 
Eberhard Rondholz ist ein engagierter linker Demokrat 
ohne Kompromisse, weshalb auch seine Analysen und 
Beschreibungen Position beziehen. Das hat dieser 
fleißige Schreiber in unzähligen Beiträgen in dieser 
Zeitschrift seit ihrer ersten Stunde gezeigt. Umso er-
freulicher, dass man nun in kompakter Form sein Grie-
chenland-Bild nachempfinden kann. Und dieses Bild ist 
unvorstellbar reich; es beschreibt die Literatur des 
Landes, die Musik, die Hintergründe der Geschehnis-
se, das alltägliche Leben, das politische Geschäft und 
die Intrigen und vieles andere mehr mit dem nötigen 
Abstand des Reporters und zugleich mit einer innigen 
Verbindung zu all diesen Themen. Nur zwei Dinge 
fielen mir als nicht ausreichend erwähnt bzw. analysiert 
auf (vom Fehlen der Insel Kastelóriso auf der Grie-
chenland-Karte zu schweigen): Die Rolle der West-
mächte bei der kleinasiatischen Katastrophe im Jahr 
1922 wurde nicht angedeutet und die Beschreibung 
von Aléxis Sorbás beschränkt sich auf die Klischees, 
die der gleichnamige Film bedient hat, wobei die Hand-
lung im Buch eher als Mantel verstanden wird, um den 
Widerspruch zwischen Zivilisation und Urbedürfnisse, 
um Existenzialismus, Einsamkeit und Liebe zu proble-
matisieren. Aber das sind zwei kleine, fast vernachläs-

sigbare Randnoti-
zen zu einem 
ansonsten grandi-
osen Buch über 
dieses schöne 
Land am ägäi-
schen Meer.  
 

Kostas Kouvelis 
 
 
 

Verlag Ch.Links, 
Berlin 2011 
ISBN: 978-3-86153
-630-7 
200 Seiten 
16,90 Euro 

Eberhard Rondholz 
 

Griechenland 
Ein Länderportrait 
 
Es ist höchst erstaunlich, was ein deutscher Journalist 
so alles über Griechenland weiß und zu Papier bringt! 
Oder, doch nicht? Schließlich ist Eberhard Rondholz 
„ein Unsriger“, wie Georgios Tsiakalos anlässlich der 
Überreichung des „Ehrenrings“, des Kulturpreises der 
Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften 
am 27. März 2009 in Kiel formulierte (s. Exantas Nr. 
10, S. 76, Juni 2009). Er muss es also wissen, der 
„Manolis“, wie er von seinen Freunden in Griechenland 
genannt wird! Es ist wirklich atemberaubend was er 
alles in diesem kleinen Büchlein über das Land, die 
Leute, die Geschichte, die Kultur, die Hintergründe 
erzählt! Kein übliches Griechenland-Buch. Ohne Hoch-
glanzbilder, ohne Klischees, ohne Kitsch, aber mit 
einer derart fundierten Kenntnis, dass man auch als 
Grieche staunen muss. Woher weiß er das alles? Weil 
er, sozusagen, als zweiten Wohnsitz die Insel Skópe-
los hat? Gut möglich. Er ist jedenfalls ein besonders 
aufmerksamer Zeitgenosse, der alles genau registriert, 
analysiert, ja, beinahe seziert, um den Inhalt, den Sinn, 
die Herkunft, die Zusammenhänge zu verstehen.  
 
Das Buch liest sich spannend in einem Guss, fließend 
geht er von Thema zu Thema, von einer Periode zur 
nächsten, ohne sich um die Zeitfolge zu kümmern, 
trotzdem liest sich alles wie selbstverständlich. Dabei 
ist eine kritische Distanz, manchmal sogar Zynismus, 
sehr oft ein Witz und fast immer eine Liebe zu dem 
Objekt seiner Beschreibung, unverkennbar. Und was 
beschreibt er? Alles! Es bleibt nichts ausgelassen: vom 
Waffenhändler Sir Basil (Vassílis Zacharópoulos) über 
die Drohung des casus belli der Türkei, den Befrei-
ungskrieg der Griechen gegen die Türken 1821, den 
griechischen Bürgerkrieg, die deutsche Besatzung, die 
Rolle der orthodoxen Kirche, die kleinasiatische Katast-
rophe, das aktuelle Migranten-Problem, bis zum bayeri-
schen Baumeister Friedrich Ziller, zu den stadtentwick-
lungspolitischen Problemen der Athener Altstadt Plaka, 
bis zur Analyse der Rebétiko-Musik, aber auch der 
altgriechischen Etymologie der neugriechischen Wörter 
neró, krassí, psomí (Wasser, Wein, Brot). 
  
Es fehlt praktisch nichts in diesem Büchlein, was die 
Geschichte, die Sehnsüchte, die Kämpfe, dieses klei-
nen Volkes besser zu verstehen hilft. Alles bis auf das 
kleinste Detail recherchiert und historisch dokumen-

Βιβλία / Bücher 

Βιβλία / Bücher 

Πνπ ζα βξείηε 
ηνλ «Δμάληα» 
ζην Βεξνιίλν; 

 

Wo finden Sie 
„Exantas“ in 
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   Kiosk im/ 
πεξίπηεξν ζην 
Europa-Center 
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     Taverne Terzo Mondo,  
Grolmanstr. 28, 10623,  
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   „GastroStar“  
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Prenzlauer Berg, 10427 
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Friedelstr. 56 

12047 Berlin-Neukölln  
 

(„Exantas“ wird in allen grö-
ßeren Städten Deutschlands 
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Hans Christian Andersen 
 

Griechenland und der Orient
-Eine märchenhafte Reise 
 
Der weltbekannte Märchendichter Hans Christian An-
dersen zeigt mit diesem Buch, dass er auch ein ausge-
zeichneter und feinfühliger „Reisereporter“ war: 1841 
begab sich der dänische Autor nach Griechenland und 
sah vor sich „das Vaterland des Geistes“. Von dort ging 
es weiter in den Orient, die „Heimat der Märchen“. 
Überwältigt stand er vor dem „ungeheuren Konstanti-
nopel, dem Stambul der Türken“. Andersen schreibt 
begeistert, unvoreingenommen, humorvoll und roman-
tisch. Er hatte Recht, als er auf der Heimreise feststell-
te: „Noch hat kein Buch ein wahres Bild von Griechen-
land und von dem, was ich vom Orient gesehen habe, 
gegeben.“ Hier ist es! Zusammen mit 50 Stichen aus 

dem 19. Jahrhun-
dert und den mit-
reißenden Schilde-
rungen Ander-
sens. 
 
Verlag der Grie-
chenland-
Zeitung, Athen, 
2010, 256 Seiten, 
50 Abbildungen, 
Werkdruck, fest 
gebunden.  
ISBN: 978-3-
99021-002-4 
Preis: 19,80 Eu-
ro.  
Versandkosten: 
2,80 Euro.  

Βιβλία / Bücher 

Partei den Verteidigern nicht nur zahlenmäßig unterlegen.  
Der Griechenland-Experte Heinz A. Richter hat nun ein 
spannendes Buch hierüber geschrieben. Er schildert fast 
schon minutiös die Eroberung der Insel Kreta durch die 
deutsche Wehrmacht und die militärische Unterstützung 
seitens ihres italienischen Verbündeten. Dem Autor ist 
hoch anzurechnen, dass bei seinen Ausführungen keine 
zweifelhafte Landserromantik bedient wird.  
 Zu den Verteidigern der Insel zählten Irreguläre, 
kretische Partisanen, welche aufgrund ihrer schlechten 
Bewaffnung deutsche Soldaten zumeist aus dem Hinter-
halt attackierten. Was als Reaktion wiederum so genannte 
Sühnemaßnahmen provozierte. Spätestens hier sieht 
Heinz A. Richter aus einem „sauberen“ Feldzug einen 
„schmutzigen“ Krieg werden. Wobei natürlich diskutiert 
werden kann, wo die Grenzen zu ziehen sind zwischen 
erlaubten und nicht erlaubten Formen, einem Menschen 
das Leben zu nehmen. Mit anderen Worten: Gibt es über-
haupt „saubere“ Feldzüge?  
 Abseits dieser eher philosophischen Frage schlüsselt 
das Buch den Sinn und Zweck der Eroberung Kretas auf. 
Heinz A. Richter erklärt die strategische Bedeutung der 
fünftgrößten Mittelmeerinsel und bettet gekonnt das dar-
gestellte Kriegsgeschehen in eine Analyse der politischen 
Rahmenbedingungen. Auf diese Weise entsteht ein Ge-
samtüberblick, der Operation Merkur nicht nur für Militär-
historiker lesenswert macht. Wofür insbesondere die 
zahlreichen Zitate, Fotos und Karten verantwortlich sind, 
die ein weiteres großes Plus des Buches darstellen.  
 Heute lohnen Besuche der Soldatenfriedhöfe und 
Gedenkorte Kretas, die an die Kämpfe von vor siebzig 
Jahren erinnern. Das eigentliche Geschehen wiederum 
verblasst allmählich. Mit Blick auf die Gräber, ist es im 

gewissen Sinne 
auch eine Möglich-
keit der Toten zu 
gedenken.  
 
Alexander Jossifidis 
 
PELEUS Verlag 
54, Ruhpolding 
2011. 400 Seiten, 
154 Abb. auf 80 
Tafeln, 22 Karten, 
ISBN 978-3-447-
06423-4 
€ 49,– (D) / sFr 
84,– 

Heinz A. Richter 
 

Operation Merkur 
Die Eroberung der Insel Kreta im Mai 
1941 
 
Vor siebzig Jahren fand auf der Insel Kreta eine der unge-
wöhnlichsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges statt: 
Es war die erste Luftlandeoperation zur Eroberung eines 
großflächigen Territoriums. Dabei war die angreifende 
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Πνιινί καο ξσηάλε «ηη είλαη ν Δμάληαο;» Γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ηελ απνξία ησλ αλαγλσζηψλ καο, παξαζέηνπκε 
εδψ έλα απφζπαζκα ηεο εμήγεζεο ηεο ιέμεο απφ ην πξψην ηεχρνο.  
 

Οη λαπηηθνί είραλ πάληα ηελ αλάγθε λα κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζέζε ηνπ πινίνπ ηνπο κε ηελ κέγηζηε 
δπλαηή αθξίβεηα ψζηε λα κελ ράλνπλ ηελ πνξεία ηνπο. Σεκαληηθφ βνήζεκα ζε απηφ ήηαλ ε γλψζε ησλ άζηξσλ θαη 
ε παξαηήξεζή ηνπο κε ηνλ αζηξνιάβν ή αιιηψο, εμάληα. Η ιεηηνπξγία ελφο θνηλνχ αζηξνιάβνπ είλαη ε κέηξεζε 
ηνπ χςνπο ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ, απ' ηα νπνία αλάινγα κε ηελ ψξα κπνξεί λα βξεζεί ην γεσγξαθηθφ πιάηνο 
ηνπ παξαηεξεηή. Η κέηξεζε ηνπ χςνπο ηνπ πνιηθνχ αζηέξα ηεο Μεγάιεο Άξθηνπ δίλεη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, θαη 
ην χςνο ηνπ ήιηνπ θαη ησλ άζηξσλ δίλεη ηελ ψξα.  
 

Οη πξψηεο αλαθνξέο γηα ηελ ρξήζε αζηξνιάβνπ είλαη απφ ηνλ Έιιελα αζηξνλφκν Ίππαξρν. Γλσζηφο έγηλε ν 
αζηξνιάβνο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν Απνιιψληνο ηνλ 3ν αηψλα αιιά θαη ν ζθαηξηθφο αζηξνιάβνο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχζε ν Δχδνμνο ηνλ 4ν αηψλα. 
 
Viele fragen uns, „was bedeutet eigentlich exantas?“. Um die Neugier unserer Leser zu befriedigen, fügen wir 
hier einen Auszug aus der Erklärung des Wortes im ersten Heft bei. 
 

Für die Seeleute war es immer notwendig, die Position ihres Schiffes mit der größtmöglichen Genauigkeit zu 
bestimmen, um auf Kurs zu bleiben. Eine wesentliche Hilfe dabei war die Kenntnis der Sterne und ihre Beobach-
tung mit dem (antiken) Astrolavos, oder anders, Exantas, auf deutsch Sextant. Die Funktion eines einfachen 
Astrolavos besteht darin, die Höhe der Himmelskörper zu 
messen, woraus, je nach Tageszeit die geografische Breite 
des Standortes des Beobachters errechnet werden kann. 
Die Messung der Höhe im Firmament des Polarsternes des 
Große Bären ergibt die geografische Breite und die Höhe 
der Sonne und der Sterne ergibt die Uhrzeit.   
 

Die ersten Angaben über die Benutzung eines Astrolavos 
stammen vom griechischen Astronomen Ipparchos. Bekannt 
wurden der Astrolavos von Apollonios im 3. Jahrhundert 
sowie der sphärische Astrolavos von Evdoxos im 4. Jahr-
hundert. 

 
 Έλαο ζχγρξνλνο εμάληαο / Ein moderner Sextant 

  

  NEWSLETTER-SERVICE 
 

  Gerne schicken wir Ihnen unseren regelmäßigen Newsletter (per E-Mail) 

  über Veranstaltungen und Bekanntmachungen des  Vereins EXANTAS Berlin e.V.  

  Füllen Sie dazu diesen Zettel aus und schicken Sie ihn uns zu. 

  Αν επιθυμείτε να σας στέλνουμε τις τακτικές ενημερώσεις του συλλόγου EXANTAS Berlin e.V. 

  (με E-Mail) συμπληρώστε το ακόλουθο έντυπο και στείλετέ το στη διεύθυνση του συλλόγου.  

   

  ……………………………… ………………………………  

  Name (Επώνυμο)   Vorname (Όνομα)   
 
  ……………………………… ……………………………… 

  Telefon/Fax      E-Mail 

 

 

  ……………………………… 

  Unterschrift, Datum (Υπογραφή, ημερομηνία) 

 



εξάντας 
 

εξάντας 
Berlin 

Berlin 

εξάντας 
Berlin 

 

30.- €/Ja
hr 

10.- € /Ja
hr: Fa

m
ilienm

itglied
 

MITGLIEDS-ANTRAG (ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΥΗ ΜΕΛΟΤ) 
 

Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft im 

Verein EXANTAS Berlin e.V. 
   

(Αιτούμαι να γίνω μέλος στο σύλλογο ΕXANTAS Berlin e.V.) 

 
……………………………… ………………………………  ………………………………             

Name (Επώνυμο)   Vorname (Όνομα)    Beruf (Επάγγελμα)                

 

………………………………  ………………………………  ………………………………           

PLZ, Ort (Ταχ. Κώδ., Πόλη)  Straße, Nr. (Οδός, Αρ.)   Alter (Ηλικία) 

  

……………………………… ……………………………… 

Telefon/Fax      E-Mail 

 

………………………………     ……………………………… 

Ort, Datum (Πόλη, ημερομηνία)   Unterschrift (Υπογραφή) 

HINWEIS DES VORSTANDES: 
Die Zeitschrift „Exantas“ erscheint in Berlin z.Z. zweimal im Jahr. Der Abonnement-Betrag entspricht dem Preis für die zwei Hefte, 
Porto- und Versandgebühren. Das Abonnement verlängert sich am Ende des Jahres automatisch um ein weiteres Jahr. Eine 
(schriftliche) Kündigung des Abonnements für das nächste Jahr ist bis zum 30. September des laufenden Jahres möglich. Der Abo-
Betrag richtet sich nach Erscheinungshäufigkeit und nach dem Heftpreis und kann entsprechend erhöht werden, sollten mehrere 
Hefte pro Jahr erscheinen, bzw. sollte sich der Heftpreis erhöhen. Das Abonnement ist vorerst nur in Deutschland gültig.  

 ABONNEMENT ZEITSCHRIFT „EXANTAS“  

 ΤΝΔΡΟΜΗ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΕΞΑΝΣΑ» 
   

 Hiermit möchte ich die Zeitschrift EXANTAS abonnieren. Den Betrag von 10,00 Euro werde  ich in den nächs

 ten Tagen auf Ihr Konto überweisen: Nr. 015 645 30 17, Agricultural Bank of Greece, BLZ: 524 206 00,  

 Kennwort: „Abo Exantas“.  

 

 ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

 Name (Επώνυμο)   Vorname (Όνομα)   Telefon   
 
 ……………………………… ……………………………… ………………………………    

 Straße, Nr.      PLZ, Stadt      E-Mail 

 

 ………………………………………………..  

 Unterschrift, Datum (Υπογραφή ημερομηνία) 

  NEWSLETTER-SERVICE 
 

  Gerne schicken wir Ihnen unseren regelmäßigen Newsletter (per E-Mail) 

  über Veranstaltungen und Bekanntmachungen des  Vereins EXANTAS Berlin e.V.  

  Füllen Sie dazu diesen Zettel aus und schicken Sie ihn uns zu. 

  Αν επιθυμείτε να σας στέλνουμε τις τακτικές ενημερώσεις του συλλόγου EXANTAS Berlin e.V. 

  (με E-Mail) συμπληρώστε το ακόλουθο έντυπο και στείλετέ το στη διεύθυνση του συλλόγου.  

   

  ……………………………… ………………………………  

  Name (Επώνυμο)   Vorname (Όνομα)   
 
  ……………………………… ……………………………… 

  Telefon/Fax      E-Mail 

 

 

  ……………………………… 

  Unterschrift, Datum (Υπογραφή, ημερομηνία) 




