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I 

Die Griechen selbst haben sich in der Dichtung - seit Homer - und in wissen
schaftlichen und politischen Lehrmeinungen - seit dem 6. Jahrhundert v.u.Z. -
mit Fragen des bei ihnen geiibten Sportes auseinandergesctzt. Die Rolle des Sports 
im Leben der Griechen spiegelt sich auch in ihren kiinstlerischen Darstellungen 
wider, in den Skulpturen von Wettkămpfern wie in der Vasenmalerei. Bereits 
seit dem 6. Jahrhundert findet sich neben dcm allgemeinen Ruhm des Sports der 
Beginn einer Kritik an seiner Entwicklung. Als der Syrer Lukianos im 2. Jh. u.Z. 
seinen Anacharsis schrieb und riickblickend die griechische Gymnastik noch einmal 
mit vollstem Lobe bedachte, spiclten Gymnastik und Agonistik lăngst nicht mehr 
die friihere Rolle und er mag die harmonische korperliche und geistige Ausbildung 
die xix:Aoxixyix6lix vergangener Zeiten als Bildungsideal zur Rcttung aus den herr
schenden Zustănden gesehen und gepriesen habcn. Er fand damit aber kcine beson
dere Beachtung, ebenso wenig wie Philostratos, welcher im 3. Jh. scinen • H poix.6c; 
und seinen ruµvixcr,nx6c; schrieb. Im Jahr 393 wurden von Thcodosius die olym
pischen Spiele verboten. 

In der Zeit der Renaissance forderten Vittorino da Fcltre, Hieronymus Mer
curialis, Petrus Faber (mit scinem 1590 in Paris erschienenen Werk Agonisticon) 
cine Erneuerung dcr Korperkultur des Altertums - fiir die gebildeten Kreise. 1 

Im 17. und 18. Jahrhundert verlangten Locke, auch Rousseau die Einfiihrung 
von Korperiibungen fiir alle. Und durch Gutsmuths, Vieth und den „Turnvater" 
Jahn verbreiteten sich diese Bcstrebungen in Deutschland. Winckelmann dachte 
schon um die Mitte des 18. Jhs. an Ausgrabungen in Olympia, aber erst durch Ernst 
Curtius wurde dieser Plan in der Mitte des 19. Jhs. în Angriff genommen. Schon 
1859 versuchte man eine Nachahmung der alten olympischen Spîele und 1896 
kam es schlieBlich zur Wîedererweckung der antîken olympischen Spiele în der 

1 F. Mezii, Die Geschichte der olympischen Spiele, Miinchen, 1930, S. 214. 
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Neuzeit. Besonders scit dieser Zeit ist cine groJ3e Menge von Arbeiten iiber den 
Sport im Altertum erschienen. Die Betrachtung der Probleme war stets, wie jede 
Geschichtsschreibung, abhăngig von ihrer Epoche. 

Die Frage der Korpcrerzichung und des Sports ist auch bei uns cin Erziehungs
problem und die Problcmatik des Themas crfordert einc neue Auseinandersetzung 
unter neuen Gesichtspunkten. Der sowjetische Forscher M.M. Kublanow 1 z.B. 
berichtet von den Wettkămpfen in den von Griechen gegriindeten Stădten der 
nordlichen Schwarzmeerkiiste. Wesentlich und năhcr zu untcrsuchcn ist der 
Zusammenhang von korperlicher und geistiger Ausbildung und von sportlicher 
und gesellschaftlicher Entwicklung. Der Sport riickt als cine Teilfrage in das 
umfasscndere Problem dcr Paideia, dcr Menschenbildung, und ihrer historischen 
Beziehungcn cin. Werner Jaeger 2, dcr die Paideia in den Mittclpunkt einer groJ3en 
Spezialuntersuchung gestellt hat, fiihrt diese Analyse nur bis Platon. Von einer 
speziellen Auseinandersetzung mit W. Jaeger kann daher im folgenden abgesehen 
werden. Ich versuchc im Rahmcn einer neuen Aufrollung der politischcn und 
personlichen Bildungsprobleme dcr Griechen zunăchst einen kleinen Ausschnitt 
zu behandeln, die Anschauungen des Aristoteles iiber Korpererziehung, die cine 
Kritik des damals Bestchenden und neue Vorschlăge enthaltcn. 

II 

Alls Quellen fiir meine Untersuchung dienen mir die Nikomachische Ethik 
und die Politik des Aristoteles. Die Schrift, in der Aristoteles seine Gedanken iiber 
Erziehung und somit also auch iiber Korpererziehung hauptsăchlich ausdriickt, 
ist die Politik. Dic Politik steht în direktem Zusammenhang mit der Nikoma
chischen Ethik. Die Politik, so formulicrt W. Jaeger, sei „an die 'Ethik' angekniipft, 
um beide zu einer einzigen, das Individuelle und das Soziale umfassenden Wissen
schaft vom Menschen ~ m:pt -rcX: &.v0pwmvoc r.pt:Aocror.ploc zu vereinigen.'' 3 

Allein durch diese Quellenlage ist schon deutlich, da.13 der antike Philosoph 
Sport und Korpercrziehung nicht isoliert, sondern in einem ethischen und politischen, 
also historischen Zusammenhang gesehen hat. 

Da die Datierung der Schriften des Aristoteles strittig ist, gebe ich kurz die 
Auffassung an, von der ich bei der nachfolgenden Untersuchung ausgehe. 

Die Entstehungszeit der Politik kann nicht gcnau festgestellt werden. Jaeger 4, 

Arnim 5, Gohlke 6 u.a. 7 unterscheiden verschiedene Schichten und es kann auf 

1 M. l\I. Kublanow, Die Legende vom Wellkampf Achills und die agonislischen Festtage 
in Olympia, Jahrbuch des l\luseums fiir Geschichtc der Rcligion und des Atheismus der Akademie 
der Wissenschaften der U dSSR, I, 1957, S. 222ff; Agone und agonistische Festveranstallungen 
in den antiken Stădten der niirdlichen Schwarzmeerkilsle, Das Allertum, Zeitschrift dcr Akademic 
der Wissenschaften zu Berlin, Bd. VI, 1960, Heft 3, S. 131ff. 

1 W. Jaeger, Paideia, 3 Bde, Berlin, 1959. 
3 W. Jaeger, Aristoteles. Gnmdlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, Berlin, 1923, 

s. 277. 
' W. Jaeger, a.a.O., S. 279. 
1 H. v. Arnim, Zur Entstehung der aristotrlischen Politik, Wien-Leipzig, 1924, S. 3. 
8 P. Gohlke, Die Entstehung der aristotelischen Ethik, Politik, Rhetorik, Briinn - M: iinchen

Wien, 1944, S. 5 (Vorbemerkung). 
1 vgl. F. Dberwegs GrundrifJ der Ueschichte der Philosophie 1. Teii: Die Philosophie 

aes Altertums, herausgegeben Y. K. Praechter, Darmstadt, 1958, 14. Aufl. (Abdruck der 12. Auflage 
1926), s. 371. 
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alle Falle angenommen werden, daB die Arbeit nicht im unmittelbaren Zusammen
hang geschrieben wurde. Nach Werner Jaeger 1 war Wilamowitz 2 der erste, 
der die Vermutung ausgesprochen hat, daB in der Politik Schichten verschiedenen 
Alters tibereinandergelagert sind. Als ein Anhaltspunkt ist die Erwahnung der 
Ermordung Philipps II. von Makedonien 3, also das Jahr 336 anzusehen. Ein 
Anhaltspunkt, der auf cine noch jtingere Zeit hinweist, wird durch die Anfiihrung 
der Eroberung kretischer Stiidte durch Agis von lssos 4 und die Kritik an der 
spartanischen Verfassung 5 gegeben, die wohl erst nach der Schlacht von Megalo
polis, die 331/30 den Spartanern eine Niederlage brachte, gctibt werden konnte. 6 

Fiir die Entstchung des griiBten Teils der Politik kommt also die Zeit zwischen 
336 und dem Anfang der zwanziger Jahre in Frage, die Zeit der Lehrtiitigkeit 
des Aristoteles in Athen. 7 Eine endgiiltige Klarung dieser Fragc ist noch nicht 
erzielt worden, auf einen weiteren Anhaltspunkt fiir die Datierung gehe ich am 
Ende der Untersuchung cin. In dic letzte Periode des Wirkens des Aristoteles 
gehiiren aueh die Verzeichnissc der olympischen und pythischen Sieger, „in welchen 
Aristoteles' Sinn - ahnlich wie in den Politien - fiir das urkundliche und geschicht
lich Gegcbene zur Erscheinung kommt". 8 Auch die Nikomachische Ethik gilt als 
Alterswcrk 9, auf ihrcn Zusammenhang mit der Politik wurdc schon hingewicscn. 
Aristoteles hat uns selbst hierfiir ein Zeugnis am SchluB der Nt'.komachischen Ethik 
hinterlassen 10. 

Gohlke 11 spricht sich dafiir aus, daB man den Angaben des Strabon (XIII 
ţ_, 54) und des Plutarch (vit. Sull. 26) Glauben schcnkcn darf. Demnach sieht die 
Uberlieferung der Politik so aus: Nach dem Tode des Aristoteles kam seine Politik 
an Theophrast, welcher sie weiter an Neleus aus Skepsis vererbte. Nach dem Tode 
des Letzteren kam sie weiter an Verwandte, die wahrscheinlich aus Furcht, die 
pergamenischen Fiirsten kiinnten ihnen dic Schriften fiir ihre eigenc Bibliothek 
wegnehmen, diese versteckten. Um 100 v.u.Z. wurden die Schriften von einem 
Biicherliebhaber wiederentdcckt, der sie nach Athen brachte. 86 v.u.Z. wurde 
Athen von Sulla erobert, und dieser nahm auch die Schriftcn des Aristoteles an 
sich. 70 v.u.Z. gab der Peripatetiker Andronikos von Rhodos auf Grund von Ab
schriften eine Neuausgabe heraus und entwarf ein.~n Katalog. Durch seine Ausgabe 
wurde das Studium des Aristotelcs neu belebt. Uber arabische Schriftsteller, lbn 
el Kifti (gestorben 1248) und lbn "Abi Oseibiam (gestorben 1269) ist uns auch das 
Verzeichnis des Peripatetikers Ptolcmaios unvollstiindig erhalten geblieben. 12 

Thom.1;ts von Aquino, der sich mit Aristoteles auseinandersetzte, for~erte 
auch die Ubersetzung von dessen Werken. In Europa wurde im 13. Jh. die Uber
setzung des Miinches Wilhelm v. Moerbecke bckannt. 1492 wurde eine latcinische 

1 W. Jaeger, a.a.O., S. 279 (Anm. 3). 
8 U.v. Wilamowitz, Aristoteles und Athen, Berlin, 1893, I. Bd., S. 356. 
3 Aristoteles, Politik V 1311b. 
' ebenda II 1272b. 
6 ebenda II 1270a, b. 
8 P. Gohlke, Aristoteles und sein Werk, Paderborn, 1948, S. 142ff. 
7 vgl. F. t.Jberweg, a.a.O., S. 371. 
8 F. t.Jberweg, a.a.O., S. 373. 
8 F. Dirlmeier, in Nikomachische Ethik, iibers. v. Franz Dirlmeier, Berlin, 1956, 

Einleitung, S. 249. 
1o Aristoteles, Nilcomachische Ethilc, X llBlb. 
u P. Gohlke, a.a.O., Paderborn, 1948, S. 123. 
12 F. tl"berweg, a.a.O., S. 354. 
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Ubersetzung von Leonardo Bruni nach einer Handschrift aus Konstantinopel 
gedruckt. 1 Durch die Thomisten wurde Aristoteles im Mittelalter der ma13gebende 
Philosoph der Scholastik. Seine Lehrmeinung wurde zum Dogma. Erst nach der 
Befreiung von diesem Dogma begann man sich erneut mit Aristoteles zu beschăftigen. 
Wir finden z.B. zu Anfang des 19. Jhs. in Deutschland erste Untersuchungen z 
zu dem Problemkreis der Erziehung in Verbindung mit Aristoteles, der ja als der 
Begrlinder einer ganzen Anzahl von wissenschaftlichen Disziplinen, auch als der 
Begrlinder der Pădagogik, bzw. der Wissenschaft der Erziehung angesehen wurde. 

Marx und Engels haben in ihren W erken Aristoteles oftmals als Quelle benutzt 
und vielfach auf ihn Bezug genommen 3, 4, 5• Lenin befaBte sich mit Aristoteles 
besonders bei seiner Platon-Kritik. 6 

Im allgemeinen gilt die Politik des Aristoteles als unvollstăndig. Umstritten 
allerdings ist der Umfang der Unvollstăndigkeit 7• 8• 9· DaJ3 das Werk nachtrăglich 
verstlimmelt wurde, lăl3t sich nicht nachweisen. Zeller 10 verweist hier auf Dio
genes (Diogenes V 24) sowie auf Stobăus (Ecl. II, 326ff), die nicht liber mehr als 
acht Blicher, bzw. nicht liber den Inhalt der uns bekannten Politik hinausgehcn. 
Die liberlieferte Buchfolge ist vielfach kritisiert worden und immcr noch umstritten. 
Ich miichte nicht auf eine năhere Erorterung dcr verschiedensten Theorien und 
ihre Argumente eingchen n, da ftir die vorliegende Untersuchung eine weitere 
spezielle Diskussion zu dieser Frage der Entstehungsgeschichte der Politik nicht 
notwendig ist. Ich schliel3e mich Werner Jaeger an, der sich ftir die Beibehaltung 
der liberlieferten Reihenfolge ausspricht. iz 

Nach Arnim 13 und Gohlke 14 hat Aristoteles selbst eine Umarbeitung nach 
Ănderung seiner Ansicht liber den besten Staat vorgenommen, er ist aber damit 
nicht zum Abschlul3 gekommen, woraus sich der Eindruck der Unvollstăndigkeit 
ergebe. 

i W. Ducken, Aristoteles und seine Lehre vom Staat, Berlin, 1870, S. 35f. 
z Fr. Gedike, Aristoteles ... oder Fragmente uber Erziehung und Schulwesen bei den Alten 

und N euerern, Berlin, 1799; C. F. Michaelis ... Einige I deen uber Erziehung nach der Politik 
des Aristoteles, Leipzig, 1800; D. A. Evers, Fragmente der aristotelischen Erziehungskunst, Aarau, 
1806; A. Kapp, Aristotelische Staatspiidagogik, Hamm, 1837 zitiert nach Hermann Schmidt, 
Die Erziehungstheorie des Aristoteles, Doktordissertation, Halle, 1878, S. 8. 

8 vgl. hierzu E. Ch. Wclskopf, Die Produktionsverhiiltnisse im Alten Orient u. in dcr 
griechisch-riimischen Antike. Ein Diskussionsbeitrag, Akademie-V crlag Berlin, 1957, S. 84, 130, 
131, 138, 178, 179, 245, 272, 273, 311, 337' 338, 339, 340, 341, 342, 343, 346, 411. 

' E. Ch. Welskopf, Probleme der Mu(Je im alten Hellas, Manuskript - S. 379ff [ersch. 
Berlin, 1962]. 

6 Auguste Cornu, Karl Marx u. Fri:edrich Engels - Leben und Werk (1818-1844), 
Berlin, 1954, I. Bd., S. 171. 

8 vgl. Lenin Aus dem philosophischen Nachla(J, Berlin, 1949 S. 298. 
7 siehe dazu H. v. Arnim, a.a.O., S. 129. - · 
8 siehc dazu P. Gohlke, Die Entstehung der aristotelischen Ethik, Politik, Rhetorik, S. 8~. 
e siehe <lazu E. Zeller, Die Philosophie der Griechen, Leipzig, 1921, 2. Bd., S. 676. 

1o siehe dazu E. Zeller, a.a.O., S. 678. 
11 vgl. hierzu Zeller, a.a.O., S. 675; U.v. Wilamowitz, a.a.O. S. 356; W. Jaeger, a.a.O., ::;, 

279-281; F. Susemihl, Jahrb. f. Philol., 1894, S. 801 ff; P. Gohlke, a.a.O., S. 110. 
12 W. Jaeger, a.a.O., S. 275. - Anmerkung: lch folge der in den Handschriften iiberlie

ferten Buchzăhlung, nicht der meist von den Herausgebern beliebten Umstellung, wenn auch 
nicht geleugnet werden soli, daB ihr ein Kern richtiger Beobachtungen zugrunde liegt. Aber 
die vorhandenen Schwierigkeiten sind durch Umstellung der Biicher nicht restlos zu beheben. 

ia Arnim, a.a.O., S. 129. 
u P. Gohlke, a.a.O., S. 82ff. 
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Es ist kaum daran zu zweifeln, daJ3 die Politik von Aristoteles selbst stammt. 
Es mag wohl eine Reihe von spătcrcn Einfiigungen existieren, aber diese sind 
nicht umfangreich. 

III 

Fiir das geschichtliche Verstăndnis der Kritik und der Vorschlăge des Aristo
teles zur Korpcrerziehung gebe ich cine Skizzc der Sportentwicklung bis zu seinen 
Lebzeiten. Zunăchst ist bei dem gegenwărtigen Stande der Forschungen mit dem 
populăr gi;wordenen Vorurteil zu brechen, daJ3 die Bcdcutung von Gymnastik 
und Agonistik im gesellschaftlichcn, kulturcllen Lebcn der Griechcn nicht nur 
etwas geschichtlich Besonderes, sondern etwas schlechthin Neucs gewesen sei. 

Korperliche Tiichtigkeit, Kraft, Schnelligkcit, Ausdauer warcn Vorbedingungen 
fiir das harte und gefahrenreiche Leben jedes Volkes, jedcs Stammes auf cincr 
friihen Stufe der Entwicklung. Bei der ungehcuren Wichtigkeit, die korpcrliche 
Kraft und Gewandtheit sowohl fiir den Einzclnen als auch fiir den Stamm besaJ3en, 
ist es verstăndlich, daJ3 derjenige, welcher in allen korperlichen Făhigkeiten die 
Anerkennung und BEwunderung sciner Stammesgenosscn e1warb, als der Stărkste 
und Tiichtigste auch von diesen zum Anfii~rer gi;wăhlt wnrde. Nur durch unaus
gesetztes, zielbi;wuJ3tes und planmăJ3iges Uben lieJ3 sich Kraft, Behendigkeit, 
Geschicklichkeit und Ausdauer erringen. Die heranwachsende Jugend, in deren 
Spiel das ernste Treiben ihrer erstrebenswerten Vorbilder sich widerspiegelte, 
zeigte gem bei kultischen Anlăssen, Siegesfeiern oder Totenehrungen ihre 
Făhigkeiten. 

So findet sich bei allen Volkern schon in friihesten Zeiten eine Art Sport. 
In Agypten z.B. lassen sich Kampfiibungen (Ringen, Fechten, Faustkampf) und 
Spicle bis 2600 v.u.Z. zuriickverfolgen. 1 Zahlreiche Abbildungen in Tempeln, 
Pyramiden und Grăbern (z.B. Beni Hassan) zeigen, daJ3 cs sich sogar schon um 
einen ziemlich entwickelten Sport handelt. Auch bei Herodot 2, der Agypten 
bereist hatte, finden wir Angaben liber regelmăJ3ige Kampfspiele, die, wie cr meint, 
zu Ehren des Perscus - dessen Vorfahren aus Chemnis gestammt haben sollen -
dort am oberen Nil stattgefunden haben. Diese Feststellung des Herodot erscheint 
bemerkenswert, weil man hătte annehmen konnen, daJ3 der „Vater der Geschichts
schreibl).p.g" als Grieche eine ganz andere Einstellung als die Agypter zu den korper
lichen Ubungen haben muJ3te. Auch die Babylonier und Assyrer haben ebenso 
wie die Agypter auf Bildwerken Leistungen vornehmlich ihrer Konige bei Jagd 
und Krieg dargestellt, die auf eine korperliche Ausbildung schlieJ3en lassen. 3 

Bei den Hethitern finden wir schon sehr friih Wagenrennen, und dieser Sport 
wurde dann auch von den Griechen iibernommen und gepflegt. Es ist auch bekannt, 
daJ3 die Hethiter rituelle Wettlăufe der Vornehmen, nămlich der Palastbeamten 
beim Friihlingsfest, durchgefiihrt haben. Davon berichtet eine Keilschrift aus 
Boghaskoi 4 , die spătestens um 1200 v.u.Z. niedergeschrieben wurde. Eine Keil-

1 Geschichte des Sports aller Viilker und Zeilen, herausgegeben Y. G.A.K Bogeng, Leipzig, 
1926, 1. Bd., S. 121. 

2 Herodot II, 91. 
a G.A.E. Bogeng, a.a.O., S. 121. 
4 C. Diem, Gymnastischer Dreiklang Antike - Asien - Jetztzcit, Srhriftenreihe des inter

nationalen olympischen Instituts, Berlin, Heft 2, l!J38, $. 14. 

r----
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schrift aus dem 8. Jh. v.u.Z., die in Assur gefunden worden ist, berichtet von einem 
kultischen Wettlauf beim babylonischen Neujahrsfest. In bezug auf die Perser 
berichten uns Herodot, Xenophon und Strabo einheitlich von einer entwickelten 
Korperkultur. In der Bibel finden sich Hinweise auf eine sportliche Betatigung 
der Juden. So soll die Kunst des Steinschleuderns, die der junge David dem Riesen 
Goliath gegeniibcr so mcistcrhaft zcigte, besonders bei den Benjaminiten in hoher 
Bliite gestanden haben. Es wird auch von Bogcnschie.13en, Wettlauf, Ringkampf 
und Schwimmen berichtet. Bei Zachar. 12,3 spielt der „Priifstein" eine gro.13e 
Rolle, an welchem die jungcn Leute ihre Kraft bewiesen. Der Versuch aber, ein 
Gymnasion nach dem l\foster der Griechen zu errichten, stief3 spater auf heftigsten 
Widerstand (Makk. 4.2). 

Aus Kreta kennen wir den Boxsport und auch das Stierspringen. Es ist allerdings 
nicht bekannt, ob diese Spriinge nicht von berufsmaf3igen Athleten ausgefilhrt 
wurden. Das Boxen finden wir auch wieder in der mykenischen Kultur, wie eine 
Scherbe mit dem Bild von Boxern im Britischen Museum zeigt. 

Ein gro.13er Teil der Sportarten, die wir bei Homer kenncnlernen 1, war auch 
schon in Ăgypten, in Babylon, bei den Hethitern und bei den Kretern bekannt. 
Ebenso wie bei fast allen Darstellungen aus den altorientalischen Stadtcn handelt 
es sich in der Ilias und in der Odyssee um eine klcine bevorrechtete Klasse, die wir 
bei korperlichen Ubungen und W ettkampfen sehen. Heroen und Aristokraten 
sind es, die sich bei Homer im sportlichen Wettkampf messen. Wir finden auch 
hier kcinen Anhaltspunkt dafilr, da.13 das Volk teilgenommen hatte. In der lh'as 
wird uns geschildert, wie Nestor seinen Sohn berat, auf welche Weise dieser am 
besten den Sieg erringen konne. Eine systematische und organisierte korperliche 
Erziehung findcn wir aber noch nicht. Was es gibt, ist cine adlige Konvention, 
an die sich jeder der Aristokraten halt. Einerseits stehen sich die &pLcrŢoL als Wett
kampfer gegeniibcr, andererseits wird das Zusammengehi:irigkeitsgefilhl nicht 
verleugnet, oder, wo es versagte, durch Tadel und Bu.13e wiederhergestellt. Die 
sportliche Betatigung gehort zu den Rechten und Pflichten der Adelsklasse, die 
auch die Vorkampfer im Kriege stellt. 

Es findet sich jedoch bei Homer als Ursprung ciner spezifisch griechischen 
Agonistik schon das bekannte und viel zitierte Wort filr das Streben jedes Ein
zelnen: cdE:v ocpLO'"t'EUELV xocl. U7tdpoxov ~:.Lµe:vOCL &AAWV. 2 

Hier deutet sich etwas Neues an und wir konnen diese im griechischen Leben 
sich zunehmend auspragende Besonderheit geschichtlich besser verstehen, wenn 
wir auch die Besonderheit der okonomischen und politischen Entwicklung bei 
den griechischen Stammen und in den hellenischen Stadtstaaten beachten. 

Die von Homer geschilderten Aristokraten bilden eine Klasse, in der auch der 
Konig nicht viel mehr als ein primus inter pares war, dem die jeweiligen militari
schen Erfordernisse des gemeinsamen Beutezuges ein prekares Ubergewicht gaben. 
Der Streit um die Beute, d.h. um den privaten mobilen Reichtum, ist erbittert 
und in vollem Gange. Die weiterhin fortschreitende Entwicklung des Privatei
gentums und die Entwicklung des Konkurrenzkampfes konnte zu der spezifisch 
griechischen Agonistik auch im Sport beitragen. Denken wir auch an die Staats-

1 Homer, Ilias II 773-775, XI 698-699, XXIII 257-897; Odyssee III 112, IV 202, 
625-627, VIII 22, 23, 99-260, XI 300, XIII 205, XVII 167-169, XVIII 13, 20, 39-59ff, 
260, XXI 3, 73-420. 

2 Homer, Ilias VI 208. 
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form, die die gricchischen Stămme cntwickelten, die Polis in ihrer ausgeprăgten 
Form. Auseinandersetzungen der Poleis untereinander warcn bei ihrer Struktur 
unvermeidlich. Trotzdem besal3en die Btirger der verschiedenen Poleis das Geftihl 
der Zusammengehtirigkeit, das sich aus ihrer analogen Lebens- und Denkweise 
ergab, und durch eine sich herausbildende politische und kulturelle Unterschicd
lichkeit gcgentiber den andcren Vtilkern, dcn „Barbaren" verstărkt wurde. 

Der Agon war eine spezifischc Entwicklungsform im Kulturleben der Griechen 
allgemein, nicht nur im ktirperlichen Wettstreit. Wir finden W cttkămpfe in der 
Kunst, den Wettstreit der Lvriker und Dramatiker, der Maler und Bildhauer, 
der Sănger im Gesang der Chiirc, der Gclchrten in der W eisheit ihrer Gedanken. 
lnteressanterweisc finden wir nur ganz selten konkrete Angaben tiber die Leistung 
an sich, d.h. wir finden keine genaue Messung \'On Sportleistungcn. Auch die Lauf
bahnen hatten kein EinheitsmaB, die Leistungsgenauigkeit war ftir die Griechen 
also auf dem Gebiet des Sports kein Ziel. Ziel war die Freude am W ettkampf, die 
Ehre des Sieges. Die treibende Kraft ftir den Einzelnen war dabei der Ehrgeiz, 
im Wettkampfe mit gleichwertigen Gegnern alles aus sich herauszugeben und von 
der Gemeinschaft, der er angchtirte, als Sicger gechrt zu werden. Bei den gro.Ben 
Festspielen, zu dcnen viele Poleis ihre Bestcn entsandten, war der Wettkampf 
der Einzelnen zugleich cin Wettkampf ihrer Heimatstădte. 

Neben der Agonistik bildete sich noch cin weitercr besonderer Entwicklungszug 
der Ktirpererziehung und des Sports bei den Gricchcn heraus. Zwar blieb die Vorii
bung ftir den Krieg in der hellenischen Poleis, wie sie sich scit dem 7. Jh. sttirmisch 
cntwickclte und a.usbreitete, cbenso ein wcsentliches Ziel der Ktirpererziehung 
und des Sportes, wie sie es ftir die bevorrechtigten Minorităten im Alten Orient 
und ftir die Angehtirigen der herrschenden griechischcn Aristokratie in „homeri
scher" Zeit gewesen waren. Aber das Kriegswesen in den Stadtstaaten begann 
sich seit dem 7. Jh. zu demokratisieren und damit wurde auch die ktirperliche 
Voriibung ftir breitere Schichten der Freien zur politisch-militărischen Notwen
digkeit. Ist die vorrangige Bedeutung des Wettkampfes dcr cine charakteristische 
Zug, der den Sport bei den Griechen von der vorhergehcnden Entwicklung abhebt, 
so ist eine gewisse Demokratisierung des Sportes der zweite. 

Dic Vorbereitung fiir den Kriegsfall war cin wichtigcr Teii der Erziehung in 
allen Poleis, wenn auch, jc nach ihrer Struktur, in verschicdener Form. Nicht nur 
ftir Sparta, auch ftir Kreta bezeugt Aristotclcs, daB die Erziehung fast ganz auf 
den Krieg gerichtct war. 1 ln anderen Polcis war dies nicht in diescr cinseitigen 
Weise <ler Fall, aber die Zielc der Gymnastik waren tibcrall die korperliche Erttich
tigung und dic Gewtihnung an strenge Disziplin, dic im Krieg ntitig sind. "Den 
bckannten hellenischen Ftinfkampf bildeten Springen, Laufen, Diskuswerfen, 
Speerwerfen und Ringen. Jn eincm dem Simonidcs zugeschriebenen Pentameter, 
einem Epigramm auf den Sieg des Diophon, &:>..µoe, 7toaw~~l1Jv, atcrxov, &xov-roc, 
m~A1JV, wird der Ftinfkampf geschildert. Das sind nicht Ubungen des eigentli
chen Kampfes, aber dessen Vorbedingungen. Das Springen wurde als Weitsprung 
mit Hanteln getibt, bei den olympischen Wettkămpfen nahm der Wettlauf die 
erste Stelle ein und seit der 65. Olympiade, etwa 520 v.u.Z., wurdc eine direkte 
Vortibung des Laufs beim Angriff getibt, nămlich der Lauf in der Riistung, wichtig 
ftir die Hopliten, tikonomisch gesehen ftir die Schichten mit einem mittlenm Ver-

1 Aristoteles, Politik VII 1324b. 
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mogen. DaJ3 die attischcn Hoplitcn z.B. bei Marathon sicgten, soll dadurch erreicht 
worden sein, daJ3 sic im Laufschritt die Ebcnc von Marathon durchma13en und 
dadurch die Pcrser libcrraschten. 1 Die Spartiatcn, die im Kricgc die Phalanx 
bildeten, waren alle korpcrlich gleichmă13ig ausgebildet. Auch der Ringkampf war 
Pine direkte Vorlibung fiir den Krieg. Die Thebaner, die cine besondere Methode 
im Ringen hatten, sollen bei Leuktra besonders auch deswegen die Oberhand behalten 
haben. Auch das Sp~erwerfen, mit dem meist ein Kampf eroffnet wurde, gehort 
in diese Reihe der Ubungen. Der Diskus, welcher in homerischer Zeit noch ein 
einfacher Feldstein war, dcr als Waffe geschlcudert wurde 2, wurde spăter zu einer 
Scheibe und blieb ein wichtiges Gerăt der Gymnastik, nachdem sein Gebrauch im 
Kriege im allgcmeinen aufgehOrt hattc. Besonders in Sparta wurde er viel gebraucht, 
da die Spartaner fast wie zu Homers Zeiten im Kriege noch Steine schleudertcn. 
Anfangs wurdc in Olympia nur der Wettlauf liber cin Stadion gelibt, bald aber 
schloJ3 sich dem auch ein Doppellauf liber zwci Stadien an und hinzu kam auch 
noch der Dauerlauf. Im Jahre 708, in der 18. Olympiade, wurde der klassische 
Flinfkampf (Pentathlon) eingefiihrt. Spăter erfolgten weitere Erweiterungen der 
Wcttkămpfe durch Wettfahren und Wettreiten, Faustkampf usw. Da Korperer
ziehung und Sport als ein wesentlicher Teil der Erziehung zur Kriegstiichtigkeit 
fungierten. stieJ3 ihre Dcmokratisierung in der Gescllschaft der Poleis nicht nur 
auf das Hindernis wescntlicher Besitzunterschiede, sondern sie hatten cine un
iiberschreitbare Grenzc: das war die Grenze zwischen Freicn und Sklaven. So scharf, 
ja schărfer noch als in der Waffenfiihrung tritt in den gricchischen Stadtstaaten 
diescr Klassenunterschied Blirger - Sklave im Sport hervor. Es ist bekannt, 
daJ3 hcrvorragende Kunsthandwcrkcr wie z.B. die Vasenmaler Brygos, Amasis 
wahrscheinlich Sklaven waren 3 und auch die Teilnahme von Sklaven an Kulten 
und religiosen Gcmeinschaften steht fest. 4 An sportlichen Wettkămpfen jedoch 
nahmen Sklaven nicht tcil und sie warcn in die korperliche Erziehung nicht einbe
griffen, auch die Heilotcn nicht, obgleich sie als Leichtbewaffnete in dcn Kampf 
geschickt wurdcn. 

Die beidcn historisch spezifischen Tendenzen im griechischen Sport, dic Ago
nistik und cine, wenn auch immer begrenztc Demokratisierung, haben sich gcgen
seitig gefOrdert, aber es haben sich auch bestimmtc Widersprliche entwickelt. 
Ich verfolgc zunăchst Entwicklung und Krisenerscheinungen von Sport und Korper
erziehung in dem Kreise dcr Poleis, fiir die Athen zum Prototyp geworden ist, um 
dann Sparta gcsondert zu behandeln. 

Der Ruhm der olympischen Spiele war der Ruhm des sportlichen Wettstreits, 
der dort stattfand, cr war charakteristisch fiir die Bedeutung des Agons und des 
Sports bei den Griechen. Der gefeicrtcste Mann war in dcr hellenischen Bliitezeit 
nicht der Dichter, nicht dcr Philosoph, nicht der Staatsmann, sondern der Sieger 
in den olympischen Wettkămpfen. Olympische Sieger gabcn den Olympiaden den 
Namen und somit dcr Zeitrechnung. Sie wurden von den Dichtcrn gefeiert - von 
Bakchylides, \'On Pindar - bei der Riickkehr in scine Vaterstadt wurdc der Sieger 

i vgl. Ed. Meyer, Geschichte des Alterlums, Stuttgart, 1901, 3. Bd., S. 331; vgl. Herodot 
VI 112 

z Homer, Ilias IV 518. 
3 Brygos und Amasis sind Sklavennamen. 
4 F. Biimer, Un!ermclmngen ii,ber die Religion der Sklaven in Griechenland und Rom, 

Mainz, 1957; S. Lauifer, Die Bergwerkssklaven von Laureion, Mainz, 1956, 2. Teii, S. !l37ff. 
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im Triumph empfangen und sein Sieg war gleichzeitig der Sieg der Polis. Bei Cicero 1 

findet man die Geschichte eines gewissen Diagoras, welcher von seinen zwei Sohnen, 
dic an cinem Tag dcn Siegerkranz empfangcn hatten, im Triumph vor die Zuschauer 
getragen wurde. Diese riefen ihm zu, da sie ein solches Gliick fiir einen Sterblichen 
zu gro.13 fanden: „ Stirb, Diagoras, denn ein Gott kannst du ja doch nicht werden". 
Diagoras starb wirklich vor Aufrcgung, in den Armen seiner Sohne erstickt. In 
den Augen jedes Griechen war es der Gipfel irdischen Gliicks, zu sehen, da.13 seine 
Kinder die stărksten Fauste und die schnellsten Beine Griechenlands hatten. 

Die spatere Zeit bemi.ihte sich, die Gri.indung der olympischen Spiele in sehr 
fri.ihe Zeit zu ri.icken. Pelops und Herakles z.B. wurden als Stifter oder auch als 
Erneuerer genannt. Nach Pausanias 2 haben Iphitos und Lykurg auf Befehl des 
delphischen Orakels die olympischen Spiele wieder eingefi.ihrt und beide sollen 
den Gottesfrieden durchgesetzt haben. Mit dem Jahre 776 beginnt die Zeitrech
nung nach den Olympiaden, die abcr erst spater eingefi.ihrt wurde. In alter Zeit 
gehi:irte die Alpheios-Ebene dcn Pisaten, spater den Eleern, nachdem diese Pisa 
mit Hilfe der Spartaner zerstort hatten. Seitdem war Olympia ein geheiligter Ort 
und niemand sollte ihn mit W affen betreten. Friedensboten des Zeus zogen aus, 
um den Hellenen die lxe:x.e:Lploc zu verki.inden; wahrend der Spiele sollte Friede 
herrschen und jeder Waffenlărm schweigen, i.iberall wo Griechen lebten. 
Thukydides 3 berichtet, da.13 schwere Strafen denen auferlegt wurden, die sich 
n ich t fi.igten. 

Zuerst waren es cleischc Spiele, d.h. hauptsachlich der Eleer, spater pelopon
nesische, aber schon im 7. Jh. nahmen auch andere hellenische Poleis daran teil, 
die Spiele wurden gesamtgriechische, sie hieBen jetzt olympische Spiele. Th. Klee 4 

zeigt in einer Zusammenstellung die iiberaus starke Beteiligung der Spartaner, aber 
auch das Auftreten einzelner sizilischer und unteritalischer Poleis. Dasselbe stellt 
auch Gardiner 5 fest. 

In den Zeiten, in denen die olympischen Wettspiele von einer Auslese der 
Besten aus allen hellenischen Stammen bestritten wurdcn, erwarb sich die Gym
nastik im Leben der Griechen ganz allgemcin die W ertschătzung, die man sonst 
bei keinem anderen Volk findet und die zu einem bedeutenden Faktor im grie
chischen Leben wurde. Das Streben nach ki:irperlicher Vollendung wurde zielbewu.13t 
verfolgt; es wurde planma.13ig gei.ibt und das Ki:innen schritt fort. In dem Zwie
gesprach liber Gymnastik, das Lukianos den Skythen Anacharsis mit dem Athener 
Solon bei dem Besuch des Lykeions in Athen fi.ihren lăl3t, bemerkt Solon, es sei 
hier nicht auf die offentlichen sportlichen Wettkampfe und Preise abgesehen, denn 
solche ki:innten immer nur sehr Wenigen zuteil werden, vielmehr handle es sich 
bei der Ubung und Abhartung der Jugend um das Beste, was ein Mensch fi.ir sich 
wie fi.ir die Polis von den Gottern erbitten konne, um die Erhaltung der Familie 
und des hauslichen Gli.icks ebcnsowohl wie um Freiheit, W ohlstand und Ruhm 
der Gemeinschaft. 

1 Cicero, Tuscul. I, Kap. 46. 
z Pausanias V, 82f. 
3 Thukydides V, 49. 
' Th. Klee, Zur Geschichte der gymnischen Agone an griechischen Feslcn, Leipzig u. Berlin. 

1918, s. 110. 
5 E. N. Gardiner, Greek alhlelic sporls and feslivals, London, 1910, S. 55. 
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L. Grasberger 1 hat in seinem Werk Erziehung und Unterricht im klassischen 
.Altertum versucht, „die Triimmer der padagogischen Gesetze Solons" zusammen
zustellen. 2 Seine Quellc ist hauptsachlich Aischines, und zwar dessen Rede gegen 
Timarchos. 3 Jeder Biirger sollte dafiir sorgen, daB seine Sohne in der Gymnastik 
und Musik unterrichtet wiirden. 4 Der junge Athener sollte nicht bloB zu einem 
tiichtigen Krieger erzogen werden, sondern er sollte gleich vollkommen in korper
licher wie in geistiger Bildung cin vollwertiges Mitglied der Polis sein. Nur diejenigen 
Eltern, die sich um eine anstandige Erziehung ihrcr Kinder, d.h. ihrer Sohne kiim
mern wiirden, sollten von ihrcn erwachsenen Sohnen auch spater verpflegt werden. 
Auf Solon soll auch zuriickgehen 5, daB kcine Schule vor Sonnenaufgang vom 
Lehrer geoffnet werden durfte, und nach Sonncnuntergang sollten alle Schulen 
geschlossen scin. 6 Scharfe Strafen sollten sich gegen Alle richten, die unbefugt 
die Schulen zu betrcten versuchten. Es war keinem Erwachsenen gestattet, Schulen 
zu betreten und wenn der Gymnasiarch nicht fiir die Einhaltung dieses Gesetzes 
sorgte, wurde er selbst bestraft. Todesstrafe sollte den treffen, der etwas aus der 
Schule entwendete, was liber 10 J?.rachmen wert war. 7 Fiir alle Sklaven war jegliche 
Teilnahme an den sportlichen Ubungen verboten. 8 

Das Gymnasion 9 bestand anfiinglich nur aus einem groBen Ubungsplatz, 
spater, besonders nach den Perserkriegen, wurde die Anlage des Gymnasiol).. immer 
groBer und reicher. Die Hauptiibungsstatte, die Palaistra mit abgetrennten Ubungs
raumen fiir die verschiedenen Altersstufe~, war umgeben von Saulenhallen, in 
denen bei ungiinstiger Wittcrung auch Ubungen abgehalten werden konnten, 
und von Hallen fiir Vortrage von Philosophen und Rhetoren. AuBerdem waren 
Badeanlagen zur Reinigung und meist auch Schwimmbecken vorhanden. Zur 
Anlage gehorten auBerdem cine Laufbahn sowie cin Stadion zur Abhaltung von 
Wettkampfen. Leiter des Gymnasion war cin von der Polis eingesetzter Biirger, 
der Gymnasiarch, der ehrenamtlich die Oberaufsicht fiihrte. Fiir den eigentlichen 
Unterricht selbst waren die Sportlehrer - Gymnasten und Paidotriben - verant-

1 L. Grasberger, Erziehung und Un!errich! im klassischen Altertum, Wiirzburg, 1864, 3 
Bande. 

2 L. Grasbergcr, a.a.O., 1. Bd., S. 215/216. 
3 Aisch. - c. Tim. 9-12. 
4 vgl. Clarence A. Forbes, a. a. O., S. 75. 
6 vgl. L. Grasberger, a. a. O., S. 215. 
6 vgl. C. A. Forbes, a. a. O., S. 73ff. 
7 vgl. L. Grasberger, a. a. O., S. 216. 
8 s. auch Plutarch, Solon I. 
9 „ 'Gymnasion' war der gebrăuchlichste Name fiir derlci Sportanlagen, doch findet 

sich vielfach auch hierfiir dic Bezeichnung 'Palaistra', d. h. Ringplatz. In den crsten Jahrhun
derten der Gymnastik mochte wohl der einfache Ringplatz mit einer Laufbahn (Dromos) fiir 
die Anspriiche der Sporttreibenden geniigt haben, spăter wuchsen mit den Bediirfnissen auch 
die Forderungen an die baulichen Anlagen. Die mannigfachen Dbungsstătten des Sports ver
langten getrennte Dbungsrăume oft von bedeutender Ausdehnung und damit trat die Unter
scheidung von Palaistra und Gymnasion deutlicher in Erscheinung: die Palaistra wurde ein 
Teii des Gymnasion, war eben, wie der Name sagt, mit weichem Sandboden der eigentliche 
Ringplatz. Wo ein griiBeres Gymnasion nicht vorhanden war, blieb meist der Name Palaistra 
fiir den Gesamtiibungsplatz bestehen, auch die Privatsportler behielten fiir ihre Kiirperschule 
und ihren Trainingsplatz diesen Namen bei. Eine vollig klare Unterscheidung der beiden 
Bezeichnungen findet sich bei den alten Schriftstellern nicht, in der spăteren Zeit ist sogar hăufig 
wieder mit dem Namen 'Palaistra' die Gesamtanlage des Gymnasion bezeichnet." G. A. E. 
Bogeng (Herausgeber), a. a. O., S. 129. 
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wortlich. 1 Oft waren diese frliherc Sieger der olympischen Spiele. Pindar z.B. 
berichtet von Melesias. Er soli nicht weniger als 30 spătere Olympiasieger erzogen 
haben. Das Wissen und Konnen, liber welches ein solcher Gymnast verfiigen 
mul3te, wird uns deutlich aus der erhaltcn gebliebenen Schrift des Philostratos 
„liber die Gymnastik". Die Paidotriben warcn im Unterschied zu den Gymnasten, 
die sich besonders spăter ausschliel3lich mit dem Training der Athleten beschăftigten, 
die Lehrer der Gymnastik, besonders fiir die Jlingeren. An vielen Gymnasien gab 
es auch noch besondere Angestellte fiir die verschiedenen Spiele, au13erdcm den 
Aleiptes, welcher ftir die Korperpflege, d.h. fiir das Einsalben und Massieren verant
wortlich war. Einige traten spăter auch als Kurpfuscher auf, indcm sic ihre Kenntnis
se liber die Anwendung der Gymnastik, besonders aber die Massag~ zur Behandlung 
Kranker zu verwerten suchten, und sie wurden dann von den Arzten bekampft. 
Von Hippokrates ist bekannt, dal3 er die Einwirkungen der Gymnastik auf den 
menschlichcn Korper genau studiertc. Ihn interessierte, wie durch aktive Gymnastik 
oder auch Massage gewisse Erkrankungen erfolgreich behandelt werd~!J. konnten. z 

Im allgemeinen wurden in den Gymnasien hauptsăchlich die . .IJbungen des 
klassischen Flinfkampfes betrieben. Spater traten noch andere Ubungsformen 
hinzu. Niemand dachte in Athen im Gegensatz zu Sparta dar.an, Madchen in der 
Gymnastik zu unterrichten oder Frauen zu korperlichcn Ubungen zuzulassen. 
Die Frauen waren vom politischen Leben ausgeschlossen und es ist auch bekannt, 
dal3 sie keinen Zutritt, auch nicht als Zuschauer, zu den olympischen Spielen hatten. 
Es sollen schon scit Solon drci Gymnasien in Athen bestanden haben. Wenn wir 
Demosthenes 3 Glauben schenken, der von dem Gesetz Solons spricht, welches das 
Entwenden von Gegenstănden mit einem groHeren W ert als 10 Drachmen mit dem 
Tode bestraftc (vgl. S. 17), und dies in Verbindung bringt mit dem Lykeion, der 
Akademie und dem Kynosarges, so konnen wir dies als Beweis hierflir ansehen. 
Diese Gymnasien bestanden aber zum Training der Erwachsenen und nicht fiir 
die Erziehung der Jugend. 4 Es bestanden auch sonst cine Menge von Schulen, 
aber vollig ohne staatliche Unterstlitzung und staatliche Oberaufsicht. Sonst ware 
die Stelle bei Platon 5 nicht verstăndlich, wo Sokrates zu Alkibiades meint, daJ3. 
niemand sich um die Erziehung klimmere. Und es ware auch nicht zu verstehen, 
weshalb sich Aristoteles z.B. so nachdrlicklich ftir eine Erziehung durch die Polis 
ausspricht. 

Wenn wir die korperliche Erziehung in Athen betrachten, finden wir, dal3 
die Begeisterung daftir und auch das Ziel in den verschicdensten Perioden unter
schiedlich war. 6 Die grol3te Begeisterung fiir korperliche Erziehung finden wir 
im 6. Jh. und in der ersten Halfte des 5. Jhs. Nach den Perserkriegen, wo die Grie
chen deutlich erkannt hatten, welche Bedeutung ihre Qymnastik fiir ihren Sieg 
hatte, kannte ihre Begeisterung fiir die korperlichen Ubungen keine Grenzen. 7 

Diese Begeisterung drlickte sich nicht nur in der Verbreitung der gymnastischen 
Ausbildung, sondern auch in der politischen Forderung der Agonistik aus. Gerade-

i vgl. auch Forbes, a. a. O., S. 65ff. 
2 vgl. Bogeng, a. a. O., S. 81/82. 
3 Demosthenes, c. Timocr. 114. 
4 CI. A. Forbes, a. a. O., S. 82. 
6 Platon, Alkibiades, 122b. 
8 vgl. hierzu CI. A. Forbes, a. a. O., S. 85. 
7 vgl. hierzu CI. A. Forbes, a. a. O., S. 85. 
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in dcn demokratischen Poleis fand diese einc riickhaltlose Befiirwortung, da man 
sich eine weittragcnde Bedeutung fiir die Erziehung der Jugcnd davon versprach. 
GroB war die Ehrung, die man den Sicgern in den Wettkămpfen zutcil werden 
IieJ3 und der Ehrgciz der Poleis, Biirger aus ihrer Mitte als Sieger in den festlichen 
Spielen ausgezeichnet zu sehen, kam noch hinzu. Ein Sieg brachte den Gliicklichen 
unsterblichen Namen, und so waren die Poleis bestrebt, solchc Sieger dcr Stadt 
fiir weiteren neuen Ruhm zu erhalten. Man suchte sie in ihrem Ehrgeiz weiter 
aufzustachcln und durch Ehrungen aller Art zu verpflichten. Athen hatte z.B. 
auf Vorschlag Solons 500 Drachmen fiir den Sieger in den olympischen Spielen 
ausgesetzt. Man stiftete ihnen Ehrenplătze im Theater, gewăhrte ihnen Steuer
nachlaJ3, Ehrensolde, lebenslăngliche Speisungen und andere Vergiinstigungen. 
In spăterer Zeit kamen noch iiberschwăngliche Geldpreise hinzu. So wurde aus der 
urspriinglichen Ehrung mit dem Siegerzweig bald eine Nebensache, da doch reiche 
Geldgeschenke, Luxus und materielle V orteilc winkten. U nd schlie/3lich wurde 
aus der Agonistik, dem W ettstreit der Besten unter dcn vielseitig Ausgebildeten, 
aus dem Kampf um Ruhm und Ehre - Berufssport, einseitiges Athletentum, die 
bloJ3e Jagd nach Siegerpreisen. Die Harmonie der korperlichen und geistigen Erzie
hung, deren Prinzip die Griechen in der Sage schon dem Kentauren Cheiron zuschrie
ben und mit der eine einseitige, rohe Schulung der Korperkraft iiberwunden worden 
war, wird zu einer neuen Einseitigkeit der raffinierten korperlichen Spezialisten
bildung. Die Gymnasten widmeten sich der Athletik ... Mit raffinierter Technik 
wurden Hochstleistungen erzielt, aber eben diese Uberfeinerung der Tech
nik und das Spezialistentum wirkten zerstorend auf das Ziel der Gymnastik. Man 
răumte den durch Berufstrainer mit aller Raffiniertheit zur Hochstleistung getrie
benen Berufsathleten immer mehr das Feld, da man mit ihnen nicht konkurrieren 
konnte. Man mag vielleicht zeitweise noch geglaubt haben, daJ3 die Athletik den 
Hohepunkt der Gymnastik darstellte, denn die verschiedenen Poleis geizten nicht 
mit Belohnungen und sparten nicht bei der Popularisierung. Dem Spezialistentum 
der Athleten, deren Lebensinhalt es wurde, von Sieg zu Sieg zu eilen, widmeten 
sich auch vornehmlich reiche junge Biirger, Aristokraten und solche, die es sein 
wollten. Sie lieJ3en es sich etwas kosten, von Dichtern, wie z.B. Pindaros, gepriesen 
zu werden. Pindaros, aus dcm „in seiner Aristokratie festgeschlosscnen Theben, 
wies alles auf die Verherrlichung der Areta im gymnischen Festspicl hin". 1 In 
seinem ăltesten Gedicht, der ins Jahr 498 fallenden 10. pythischen Ode 2, feiert 
~r den Sicg eines „hochadligen jungen Siegers". In seinen Epinikien, die die Sieger 
der olympischen (14), der pythischen (12), der nemeischen (11) und der isthmischen 
{8) Spiele verherrlichen, besingt Pindaros auf Bestdlung und gegen Lohn seine 
Klassengenossen. Er hat die Tyrannen Thrasybul und Hieron verherrlicht und 
die drei ersten olympischen Gedichte sind nur Herrschern gewidmet. 3 Fiir Pindar 
war die Pflege des Sports fiir den Aristokraten genau so selbstverstăndlich wie 
Reichtum und Grundbesitz. Und ihm selbst war der Ruhm ebenso teuer wie den 
um den gymnischen Sieg Ringenden. 4 

Bald hat es aber nicht an Stimmen gefchlt, die gegen diese iibertriebene Bevor
zugung der Athletik auf Kosten der Gesamtbildung auftraten. Schon Tyrtaios hatte 

1 J. Geffcken, Griechische Literaturgeschichte, Heidelberg, 1926, 1. Bd., S. 130. 
2 J. Geffcken, a. a. O., S. 131. 
3 .T. Geffcken, a. a. O., S. 133. 
4 .J. Geffcken, a. a. O., S. 137. 
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vom Standpunkt der Spartaner aus, d.h. im Sinne einer ausschlieBlich auf den 
Krieg gerichteten Erziehung, eine Spezialisierung angegriffen. 1 Und Xenophanes 2 

stellte fest, daB bloBc Athlcten, wie man es auch sehen miige, auf alle Fălle fiir 
die Poleis nicht von Nutzen wăren. Auch Solon 3 mag trotz der von ihm ausge
setzten Preise ăhnlich gedacht haben. Auch bei Euripides 4 finden wir cine Ableh
nung des Athletentums. Auch Sokrates 5 und Platon 6 sprechen sich scharf gegen 
das Athletentum aus. Die iibertriebene Ziichtung der Athleten kommt deutlich, 
wenn auch iiberspitzt, zum Ausdruck, wenn man von Berichtcn bort 7 , wo nach 
Athenaios der bekannte Ringer Milon regelmăBig 20 Pfund Fleisch und ebensoviel 
Brot tăglich zu sich genommen haben soll. In Olympia soll er an einem Tage allein 
ein vierjăhriges Rind vertilgt habcn und ein andermal um die W ctte einen Ochsen 
zum Friihstiick verzehrt haben. 

Scit der zweiten Hălfte des 5. Jhs. lăBt sich der EinfluB der Sophisten auf das 
Zuriickgehen des Interesses an Gymnastik und Athlctik iiberhaupt feststellen 8 • 

Deutlich ist dies von Aristophanes in seinen W olken 9 ausgedriickt. Auch in den 
Froschen 10 finden wir dieselbe Meinung. Dic reiche und aristokratische Jugend 
beschăftigte sich lieber mit dem Pferdesport, dies erforderte weniger Kiirperiibung 
als die Gymnastik. In den Memorabilien 11 lăBt }\~nophon Sokrates aussprechen, 
daB die Athener nicht nur selbst die kiirperlichen Ubungen ablehnen, sondern sich 
auch liber die lustig machen, welche sich noch darum bemiihen. Auch die archăo
logischen Funde zeigen uns, dal3 in der Vasenmalerei in der zweiten Hălfte des 5. 
Jhs. viel weniger Korperiibungen dargestellt werden. 12 In seinem Plutos, 13 einem 

1 Tyrtaios, Fragment 9 in I-I. Diels, Fragmente der Forsokraliker, Berlin, 1951: „Ich 
wiirde einen Mann nicht des bleibenden Gedăchtnisses fiir wert halten und nicht von ihm reden, 
weder um der Tugend seiner FiiBe noch um seiner Ringkunst willen, und wenn auch seine GriiBe 
und Kraft gewaltig wie die der Kyklopen wăre und cr den thrakischen Boreas im Laufe besiegte", 
Obersetzung von Diehl, Anthologia lyrica gracca I, Leipzig, 1937, S. 18ff. 

2 Xenophanes, Fragment 2 in H. Dicls, Fragmente der Vorsokratiker, Berlin, 1951: „ Wenn 
einer auch in den landesiiblichen Wettkămpfen den Prcis davontriigc und von seinen l\Iitbiirgern 
hochgeehrt wiirdc, wăre er doch nicht soviel wert wie i c h. Denn besser als die rohe Kraft 
von Mănnern und Rasscn ist mei ne Weishcit. Fehlt doch jenem Kult (der landesiiblichen 
Yergiitterung der Athleten) jede innere Berechtigung. Daher ist es viillig ungerecht, die rohe 
Kraft hoher zu werten als die kiistliche Weishcit. Und wenn ciner auch als tiichtiger Faustkămp
fer unter seinen Landsleuten auftretcn oder im Fiinfkampf oder als Ringer sich auszeichnete 
oder durch die Schnelligkeit seiner FiiBe - was ja unter elen Wettkămpfen der Mănner als 
Zeichen besonderer Kraft gilt -, so wiirde dadnrch doch die Wohlfahrt der Stadt in keiner 
Weise gefăhrdet". Obers. v.: Die l'orsokratiker, Fragmente u. Quellenberichte, iibersetzt und 
eingeleitet von W. Capelle, Stuttgart, 1953, S. 11 !l-120. 

3 Plutarch, Salon, XXIII. 
4 Euripides, Fr. 282 N. 
5 nach Xenophon Symp. II 17 und JJ cm. I 2, 4. 
8 Platon, Resp. III 404a, 410b-d. 
7 siehe Bogeng, a. a. O., S. 159. 
8 Interessant ist in diesem Zusammenhang, dall wir bei den Sophisten auch Stimmen 

gegen den Krieg finden, vgl. den Vortrag von Alois Gerlo, Briissel, iiber Der Friedensgedanke 
in der griechisch-ri:imischen Antike in „Jubilăumstagung der Abteilung fiir Geschichte des Alter
tums", Berlin (1962). 

9 Aristophanes, Die Wolken 1002ff. 
10 Aristophanes, Die Fri:ische, 1069- 71, 1087 -88, 1092. 
u Xcnophon, Jtlem. III 12, 1. 
n Jiithner, R. E. VII 2053-54. 
13 Aristophanes, Plutos 589. 
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Lustspiel des Aristophanes, wclches 408 aufgefiihrt wurde, vcrspottet diescr bereits 
die vorher so heiligen Ideale wie den Siegerkranz von Olympia. Er hăit es fiir ein 
iibcrfliissigcs, direkt albcrnes Beginnen, fiir soviel Miihe, FleiB und Zeit sich so 
gering belohnen zu lasscn. So weit war die Entwicklung des griechischen Sports, 
der griechischen Gymnastik, Agonik und Athlctik im 4. Jh. v.u.Z. gediehen. 
Andcrcrseits war aber auch einc cchtc Freudc am Sport noch nicht erloschen. 
Xenophon berichtet in der Anabasis 1 , wic dic 10 OOO Soldner, nach dem miihseligen 
Riickmarsch aus Asien kommend, an der Kiiste des Mecres angclangt, zuerst sport
liche Wettkămpfe veranstaltetcn. Xenophon, dessen Bewunderung des aristo
kratischen spartanischen Erziehungssystcms in allen scinen Wcrken zum Ausdruck 
kommt, und auch Platon haben aus den Eindriicken ihrer Zeit heraus ihre Meinung 
zur Erziehung und spezicll auch zur korpcrlichcn Erzichung nicdergclegt. Beide 
sind der Auffassung, daB die individuelle Erziehung die Schuld am Niedergang der 
Poleis hatte. Xenophon lobt in seiner „Erzichung des Kyros" die persische Erziehung, 
d.h. die staatlichc Erziehung der Jugend und dic Kontrollc auch liber die 
Erwachsenen. Und Platon bedauert in seiner Politeia und in seinen Gcsctzen, daB 
niemand die Autorităt hătte zu entscheiden, in welchem Alter die Jugend in die 
Schule einzutreten hătte und wie sie dort zu erzichcn sei. Deshalb befiirwortct auch 
cr einc Erziehung der Jugend durch den Staat, d.h. durch die Polis wie in Sparta 2, 

und cr iibernahm von Sparta auch die staatliche Erzichung der Mădchen. 
In Sparta hatte der Sport ebenso wic das okonomische und politischc Leben 

einc andere Richtung genommen und nirgcnds wird viclleicht dcr Zusammenhang 
der sportlichcn Entwicklung mit der Gcsamtstruktur einer Gesellschaft so deutlich 
wie bei dem Gegensatz von Sport und Kultur in Sparta gegeniiber Sport und Kultur 
in dcn anderen Poleis. In Sparta war dic Fehlcntwicklung zum rinseitigen Athlc
tentum vermicden worden, und als Athen im Peloponnesischen Krieg unterlegen 
war, neigte sich dic Bewunderung vor aliem der Aristokraten dcm siegreichen 
Sparta zu. 

Bei Plutarch 3 und Aristoteles 4 finden wir, dati Lykurg, der sagcnhafte Gesetz
geber Spartas, angeblich vor dcr Festlegung seiner Gcsctze Kreta besucht haben 
soll. M. P. Nilsson 5 sieht den Ursprung fiir das spartanischc Erziehungssystem 
schon in seiner friihen Zeit, „vielleicht vor der Eroberung Lakoniens". Das Beson
dere ist aber, daB unter dcn okonomischen und politischen Bedingungen des spar
tanischen Staatswesens diese Formen bewutit festgehalten, ja vcrschărft wurden. 
Das spartanischc Erziehungssystcm, die Agogc, war schr strcng und fiir jeden 
Biirger obligatorisch .. ~ Die Erziehung kanntc nur cin Ziel: Vorbcrcitung auf den 
Krieg und stăndiges Uben in Kriegsbereitschaft. Die ganze korpcrliche Erziehung 
war eine Vorschule fiir den Krieg. Vom 7. Lebensjahr an stand dic mănnliche Jugend 
unter der Obhut des Staates, und die umfassende korpcrlichc Ausbildung war bis 
ins kleinste geregelt. Die geistige Erziehung beschrănkte sich auf d.1!-s Notwendigste. 
Eingeteilt in Abtcilungen, wurde dic mănnliche Jugcnd auf dic Ubungsplătze am 
Eurothas gefiihrt und dort in Laufen, Springen, Ringcn, Spl'erwcrfen, Schwimmen 

1 Xenophon, Anabasis IV, 8, 25. 
2 Platon, Leges VI 764-c - 766b. 
8 Plutarch, Lykurg XIV. 
' Aristoteles, Politik II 1271b 22. 
6 M. P. Nilsson, Die Grundlage des spartanischen Lebens, Klio XII, S. 34-0. 
• Plutarch, Agesilaos I. 
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und im Faustkampf unter der Oberleitung des Paidonomos ausgebildet. Eine jede 
Altersstufe beaufsichtigt die · nachst jtingere. Mahlzeiten wurden gemeinsam einge
nommen (Syssitien). Jahrliche Geillelungen bis aufs Blut am Altar der Gottin 
Artemis Orthia sollten unempfindlich machen gegen korperlichen Schmerz. Und 
es war ein „Festtag", wenn die so erzogenen Spartiaten sozusagen zur „ Ubung" 
unbewaffnete Heiloten ermorden konnten. Auch auf die korperlichen Ubungen 
der Madchen erstreckte sich das Gesetz. Gesundheit und Kraft der Mtitter war die 
Vorbedingung fiir einen ttichtigen Nachwuchs. Die Madchen tibten Laufen, Springen, 
Ringkampf, Schwimmen und die verschiedensten Tanzspiele und es gab fiir sie auch 
besondere Wettkampfe. Nur im gleichfalls doriş~hen Kyrene sowie in Smyrna, auf 
Chios und auf Zypern wurden auch korperliche Ubungen fiir Madchen durchgefiihrt. 
Die Grtinde fiir die besondere Art der spartanischen Erziehung liegen in der Beson
derheit der spartanischen Polis auf politischem und okonomischem Gebiet. Die ein
geborene Bevolkerung war beim Einmarsch auf den Peloponnes durch die Spartiaten 
unterjocht, zu Heiloten gemacht worden. Die dauernd wieder aufflackernden Auf
stande und deren brutale Unterdrtickung bedingten die besondere Harte der sparta
nischen Erziehung. Diese begann ja schon kurz nach der Geburt. Alle Neugeborenen 
muBten einer Kommission vorgefiihrt werden, die Schwachen wurden ausgesondert 
und den Taigethos-Felsen hinuntergesttirzt. Wer als „lebensfăhig" befunden worden 
war, lebte von nun an eigentlich fiir den Staat 1, d.h. also fiir seine Beteiligung an 
der Herrschaft der Vollbtirger. 

Sicher hat der Verlauf des Peloponnesischen Krieges, d.h. die Niederlage 
Athens, Platon beeindruckt und <las aristokratische Prinzip des siegreichen Sparta 
cliente als Vorbild fiir die korperliche Erziehung in seinem Idealstaat. Auch Xeno
phon, dem Bewunderer der spartanischen Erziehung, cliente diese als Vorbild fiir 
seine Schilderung der Erziehung des Kyros. Seine Liebe fiir Sparta ging so weit, 
da.13 er seine Sohne in Sparta erziehen lie.13. · 

J. Burckhardt 2 schildert die korperliche Verrohung als Folge der spartanischen 
Erziehung. Bei den faschistischen Literaten jedoch ltisten das spartanische Erzie
hungsideal und die spartanische Methode besondere Begeisterung aus. 

Das Amusische der spartanischen Erziehung hat sich aber m.E. erst im Laufe 
der Entwicklung deutlich ausgepragt. Im 7. Jh. laJ3t sich fiir Sparta noch das Vor-

1 vgl. Clarence A. Forbes, Greek physical Educalion, The Century Co., New York u. 
London, 1929, S. 13. 

2 J. Burckhardt, Griechische Kullurgeschichle, Kriiner Verlag, Stuttgart, 1952, 1. Bd., 
S. 109: „Jede Altersstufe meisterte und beaufsichtigte die nachstjiingere, und gar nie waren 
die Leute ~P1JfLOL &px_ov•o<; ohne jemanden, der sie regierte. (Anm.: Es fragt sich, aber, ob die 
enorme Ziichtigkeit des Auftretens, die den µ.e:1poc1C1oc [Jiinglingen) vorgeschrieben war (Xenoph. 
de re publ. Laced. III, 4f) beim wirklichen Zustand nicht lauter Duckmauser bilden muBte.) 
Abhartung, Felddiebstahl, Leibesiibungen, Wettkampfe fiillten die Zeit der Jugend aus, wobei 
eine absichtliche Verrohung kaum zu verkennen ist. Die blutigen GeiBelungen vor dem Altar 
der Artemis Orthia, einer zu Wahnsinn und Mord treibenden Gottheit, die man nicht den Mut 
gehabt hatte, ins Feuer zu werfen, waren eine Ausnahme in der ganzen griechischen Welt ... 
und ebenso der miirderische Wettkampf der Epheben. Das Ziel der Erziehung war besonders, 
den kiinftigen Krieger und Aufseher der Geknechteten an die ihm niitigen Fertigkeiten und 
Entbehrungen zu gewiihnen, weshalb auch die Gymnastik, die sonst in ganz Griechenland sich 
so reich entwickelte, hier nur in einem bestimmt abgemessenen Umfang gepflegt wurde ... So 
kam es, daB Sparta trotz tatsachlicher Oberaufsicht liber Olympia nur wenige Olympioniken 
und bis auf Herodot nur einen einzigen Sieger im Viergespann, den Kiinig Demaratos, aufzu
weisen hatte (Anm.: Aus Pausanias VI, 2,1 erfahrt man, daB seit den Perserkriegen in Sparta 
die Pferdezucht, d. h. eine Sache der Reichen, iiberhand nahm, worauf Rennsiege in Olympia 
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handensein von ktinstlerischer Betatigung in der Vasenhcrstellung nachweisen. 
Musik, Gesange, Lyrik (Tyrtaios) erfreuten sich besondercr Pilege. 

Im Laufe der Zeit aber machten sich die negativen Wirkungen der nur auf 
den Krieg gerichteten Erziehung immer mehr bemerkbar und wir finden in Sparta 
keine ktinstlerische Betatigung mehr. Die Wissenschaft konnte sich bei dieser 
zwar gemeinsamen, aber auch vollig einseitigen Ausbildung tiberhaupt nicht ent
wickeln. 

~benso wie die gesellschaftlichen Verhaltnisse und die Entwicklung der Person, 
wie Okonomie, Politik und Kultur aller fiihrenden Poleis in eine Krise geraten 
waren, so auch der Spcrt und der Charakter derjenigen, die die sportlichen Spitzen
leistungen vollbrachten. 

IV 

Als Aristoteles sich mit Ethik und Politik, mit Erziehung und dabei auch mit 
den Fragen der Korpererziehung befaBte, waren seine wissenschaftlichen Auffas
sungen herangereift, er war bereits in der Auseinandersetzung mit den Anschauungcn 
seines ehemaligen Lehrers Platon begriffen. Die politische Entwicklung war seit 
Platons Wirken schr schnell vorangcgangcn; die Aspektc des Hellenismus zeichncten 
sich immer deutlicher ab. Aristoteles beschaftigte sich mit Kritik und Vorschlagen 
zur Korpererziehung nirgends in isolierender Weise, sondern immer im Zusammen
hang seiner gesamten politischen und ethischen Anschauungen, und nur von dieser 
Verbindung ausgehend konnen wir sie auch analysieren. 

In seinen Untersuchungen liber Ethik geht Aristoteles 1 von der Betrachtung 
des telos, des Ziels und Zwecks menschlichen Handelns, des hOchsten Gutes aus, 
d.h. er setzt fiir jede einzelne Handlung einen Zweck und fiir die menschliche Tatig
keit iiberhaupt ein letztes Ziel, welches er dann naher zu bestimmen versucht. 
Seinen eigenen Betrachtungen schickt er eine Kritik der Ansichten seiner Vorganger 
und Zeitgenossen voraus. Die meisten von ihnen, meint er, nennen zwar als hochstes 
Ziel des Menschen iibereinstimmend eudaimonia, aber ihre Vorstellungen von dem 
Wesen der eudaimonia gehen weit auseinander. Einige sehen sie in dcn auBeren 
Giitern (Lust, Reichtum) oder der Ehre, andere dagegen glauben, daB es auBcr 
diesen Giitern etwas Absolutes gibt. So kritisiert er an der platonischen Auffassung 
des hochsten Gutes, welches Platon als eine selbstandig existierende hochstc Idee 
ansieht, daB diese keinen unmittelbaren EinfluB auf die Handlungen der Menschen 
und iiberhaupt ausiiben konne 2• 3 , und daB das Gute nicht nach der Art Platons 

erfolgten. Ebenda einiges iiber das sonstige Benehmen von Spartanern in Olympia. Durch welche 
Ironie spăter Konig Agesilaos einigen iibermiitigen Spartanern das Rossenăhren zur Wettfahrt 
verleidete, siehe Pausan. III, 8.,1und15,l, sowie Plutarch apophtegm. s. Y. Agesil. 49.)". 

1 Aristoteles, Nikomachische Ethik I 1094a ff. 
3 Aristoteles, a. a. O., VI 1139a, 35-36: „Denken allein setzt nichts in Bewcgun!!:, 

sondern das Weswegen und Wofiir und seine Einstellung auf ein Handeln". 
3 vgl. Aristoteles, a. a. O. iibers. v. F. Dirlmeier, Berlin 1956, Einleitung, S. 284: „ Und 

so formuliert auch Aristoteles auch gleich am Anfang der Ethik, ihr Ziel sei nicht Erkenntnis 
(gnosis) sondern Handeln (praxis). Dementsprechend auch leitet die Ethik am Schlusse iibcr 
zur Politik, genauer: zu dcm wisscnden Gesetzgeber, der allein so, wie die Dinge liegen, dcr 
Polis und den Einzclnen die cudaimonia geben kann. Die eudaimonia aber ist nichts gefiihls· 
măBiges, ist nicht 'Gliickseligkeit', sondern 'ein Tătigsein der Seele im Sinne der ihr wesensei
genen Trefflichkeit' oder anders: sie ist seelische 'energeia', die den Stempel der Vollkommenheit 
und der Schiinheit trăgt". 
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als eins angesehen werden ki:innte. 1 Aristoteles vergleicht den Begriff der eudaimonia 
mit den Zielen anderer Wissenschaften und findet, dal3 die eitdai:monia, an sich 
wertvoll und gut sei, wahrend alles iibrige blol3 Mittel zur Erreichung der eudaimonia 
sei. Zwar ki:innen Ehre, Vernunft, auch praktische Tugend &pe:'!"~ 2 wertvoll sein, 
aber sie sind eigentlich nur deswegen erstrebenswert, weil man durch sie zur e:uaocLµo
v(oc gelangt. 3 Im X. Buch der Nikomachischen Ethik weist Aristoteles darauf hin, 
dal3 das Gliick, die e:uaocLµov(oc in der Mul3e zu liegen scheint. 4 E. Ch. Welskopf 
hat sich in ihrer Arbeit liber Probleme der Mufle im allen Hellas, in dem Kapitel 
iiber Aristoteles eingehcnd mit der Mul3e als einem von Aristotelcs als zcntral betrach
teten Problem auseinandergesetzt. Die schon erwahnte Einheit zwischen Ethik 
und Politik wird auch in diesem Zusammenhang wieder sichtbar, denn auch 
im VII. Buch der Politik driickt Aristoteles 5 sich ahnlich aus. 6 In der Mul3e, 
in der sich "oc xocM verwirklich«m lassen, ist auch das Gliick existent, die e:uaocLµovloc. 
Das „ Gliick" und <las „ Schtine" sind so mit nach der Vorstellung des antiken Philo
sophen verbunden und sie sind gebunden an die Mu' e, die es nur im Frieden 
gibt. Das Gliick und das Schi:ine aber sind verallgemeinerte Vorstellungen und 
Begriffe 7 . 

Aristoteles untersucht im Gegensatz zu Platon und seinen utopischen Ziel
setzungen die wirklich vorhandenen ethischen Anschauungen. Die Methode des 
Aristoteles 8 besteht darin, zu untersuchen, „was die Menschen fiir Gliick halten, 
was sie in ihrer Mul3e tun und treiben oder tun und treiben mi:ichten und inwiefern 
Gltick und MuBe Elemente persi:inlichen und gesellschaftlichen politischen Lebens 
sind, endlich welche Normen er selbst fiir menschliches Gltick und fiir die Ausge
staltung menschlicher Mu13e vertreten will und welche Normen er daher auch fiir 
die Erziehung empfiehlt". 9 Da sich aus den in die allgemeine Krise geratenen 
Polisverhiiltnissen eine systematische Ethik nicht mehr abstrahieren lieB, begntigt 
sich Aristoteles, als Basis ein auf Erfahrung gegriindetes Einverstandnis mit seinen 
Horern tiber ethische Fragen vorauszusetzen 10 und er empfiehlt schliel3lich als 
Beispiel den „gro13gesinnten", „grol3gearteten" Btirger. 11 Diesen hochwertigcn 
Menschen crnouaoc'Loc; betrachtet er wie einen Gesunden gegentiber Kranken. 12 

Der crnoua foc; besitzt hohe menschliche Qualitaten, einen ausgezeichneten Cha
rakter, leider aber, meint Aristoteles selbst dazu, ist er în Wirklichkeit vollkommen 

1 Aristoteles, a. a. O., I 1096a-1097b. 
2 Aristoteles, a. a. O., II 1103b, 27-29: "Wir fiihren unsere Untersuchung nicht, um 

zu erkennen, was Tugend ist, sondern um gute Menschen zu werden, sonst wiiren die Theorien 
nich ts n ii tze." 

3 Aristoteles, a. a. O., I 1097a-b. 
' Aristoteles, „a. a. O., X 1177b 4-6: „Die eudaimonia scheint in der MuBe zu liegen. 

Denn wir verzichten nur auf MuBe, um Mul.le zu gewinnen und fiihren Krieg, um den Frieden 
herbeizufiihren" 

6 Aristoteles, Politik VII 1333a-b. 
8 vgl. hierzu E. Ch. Welskopf, Probleme der MufJe im alten Hellas, S. 282. 
7 E. Ch. Welskopf, a. a. O., S. 284. 
8 Aristoteles, Nikomachische Ethik X 1179a, 18-22. 
9 E. Ch. Welskopf, a. a. O., S. 286. 

1o Aristoteles, a. a. O., I 1094b 14-1095a 13. 
11 Aristoteles, a. a. O. IV 1122a ff. 
12 Aristoteles, a. a. O. III 1113a 25-31. 
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kaum zu finden. 1 Er soll tapfer sein 2, aber auch besonnen 3, groBziigig 4, gerecht 
gegeniiber seinen Mitbiirgern. 5 Aristoteles entwickelt also 6 das Charakterbild 
des aristokratischen Menschen, der seinen Schtilern als Vorbild dienen soll. 

Aristoteles hat das Leben und Streben des Grundbesitzers und Sklavenhalter, 
des armen Freien, ebenso wie des Waren- und Geldhăndlers, des Wucherers, des 
Bauern, des Handwerkers beobachtet. Diese seine Analysen sollten ihm bei seinem 
Ziel erkennen helfen, welche ErziehungsmaBnahmen zu ergreifen wăren, um die 
Biirger - diejenigen, die die Polis zu leiten hătten und die er der Teilnahme an 
dcr Regierung fiir wiirdig hielt - zu guten und tiichtigen Biirgern zu erziehen. 
Allerdings waren ihm dabci Grenzen gezogen, die durch das geschichtliche Entwick
lungsstadium gcgebcn waren. Aristotelcs hat den Niedergang der hellcnischen 
Polis miterlebt. Er erlebte auch den Eintritt in eine ncue Entwicklungsphase, die 
hellenistische Staatenwelt mit ihrcr Verbindung von altorientalischen Herrschafts
und Kncchtschaftsformen und der antiken Form der Sklaverei. Aristoteles ver
focht die Berechtigung, die Notwendigkeit der Sklaverei (vgl. seine Polemik gegen 
schon vorhandene Kritik an der Sklaverei 7), er glaubte, die Moglichkeit der Auf
hebung der Sklaverei wiirde erst durch automatisch sich bewegende Werkzeuge, 
die die Sklavenarbeit iibernehmen konnten, gegeben werden 8 • 

Aristoteles' Bestrebungen gingen auch nicht dahin, sich dem Bauern, Hand
werker oder Tageli:ihner zu widmen. Ihn beschăftigte hauptsăchlich das Leben 
der Grundeigcntiimer und Sklavcnhaltcr. Sie waren Kern seiner Gcdanken, 
Theoricn wie auch seiner praktischen Erziehungsarbeit. Eu3ixLµov(ix und crzo'A~ 
waren auf Grund dcr okonomischen Verhăltnisse nur fiir die bcstimmte Schicht 
crreichbar. Obglcich Aristotelcs in der Zeit der Krise der Polis lebte, blieb diese 
fiir seine Vorstellungswelt die hi:ichste aller Formen des Gemeinschaftslebens und 
sein Bemiihen richtete sich darauf, darin vcrwirklichte Lcbcnsformen und Lebens
moglichkeiten zu erhalten. In der Polis, meint Aristotelcs, streben die Mcnschcn 
nach dem hi:ichstcn aller Giiter. 9 Das hi:ichste aller Giiter - die EuoixLµov(ix -
sowohl Ziel des einzelnen als auch der Polis, trete beim Gemeinwesen bedcutendcr 
und vollstăndiger hervor. Es sei schoner und erhabener, wenn dic Polis das 
Ziel verwirkliche. Das bedeute mehr, als wenn der Einzelne es erreiche. 1° Fiir 
Aristoteles ist die i;u3ixLµov(ix Se!bstzweck geworden, sich allein geniigend, 
„autark". Dies gilt aber nur fiir das Leben in der Gemeinschaft, zu dem der Auf
fassung des Philosophen von Natur bestimmt ist. 11 Die Polis ist die Gemeinschaft 
von Gleichberechtigten, mit dem Ziel eines moglichst vollkommenen Lebens. 12 

Unter Gleichberechtigten versteht Aristoteles nicht formell Gleichberechtigte, 
sondern durch Grundbesitz und Sklavenbesitz Gleichgestellte. 13 

1 Aristoteles, a. a. O. IV 1124a 1-4. 
2 Aristoteles, a. a. O. III 1115a ff. 
3 Aristoteles, a. a. O. III lll 7b 23. 
4 Aristoteles, a. a. O. IV 1119b 22. 
6 Aristoteles, a. a. O. V 1129b 25-27. 
6 vgl. Aristoteles, a. a. O. IV 1124a, 1125a. 
7 Aristoteles, Politik I 1252a, 1253b. 
8 Aristoteles, a. a. O 1253b -1254a. 
9 Aristoteles, a. a. O. I 1252a. 

10 Aristoteles, Nikomachische Ethik I 1094b, 1095a. 
11 Aristoteles, a. a. O„ I 1097b 5-11. 
u Aristoteles, Politik, VII 1328a 35-37. 
13 Aristoteles, a. a. O„ VII 1328b, 1329a. 
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W. Jaeger 1 ist der Meinung, dal3 ursprtinglich auch bei Aristotcles die von 
Platon tibernommene Staatsutopie, die Suche nach der absoluten Form, die vor
herrschendc Form des politischen Denkens war und das Charaktcristischc des 
Aufbaus dcr tiberlieferten acht Blicher der Politik sei, „dal3 das Ganze in dem 
Entwurf eines Idealstaats gipfelt, der in den beiden lctztcn Blichern enthalten ist" 
(Vgl. hierzu die Anmcrkung 12 auf Scite 98). „Aber dicsc Spitze erhebt sich liber 
die breiten Erfahrungsgrundlagen eincr Lchrc von den mannigfaltigen Formen 
des realen Staatslebcns, ihren Spielarten und Ubergăngen." 2 

Ich bin der Auffassung, dal3 Aristoteles in seiner Politik nicht cinen Idealstaat 
propagierte, sondern dal3 er nach grtindlichem Studium der Verhăltnissc versucht 
hat, die Frage nach Wesen und Charaktcr der Polis zu beantworten. Flir ihn war 
dies der W cg zu dem Versuch, cine Liisung fiir die Krisenlage der Polis zu finden. 

Am Schlul3 dcr Nikomachischen Ethik gibt Aristoteles 3 selbst so ctwas wie 
cin Programm fiir seine weitercn Untcrsuchungen: Zuerst will er prlifen, was ctwa 
frtihere Forschcr richtig bcobachtet haben, sodann mit Hilfe der Sammlung der 
Polisverfassungen studieren, welche Momente die Polisgemeindcn und welche 
deren Verfassungen - jede fiir sich genommen - erhalten und zerstiiren und 
welches die Ursachen sind, warum die cinen gut und die andcrcn schlecht verwaltet 
werden. Nach solchen kritischcn Betrachtungen hofft er, bcsscr Uberschaucn zu 
kiinnen, welche Verfassung am besten ist und welche Ordnung sowie welche Gesetze 
und Brăuche jeder einzelnen Verfassungsform den bcstcn Zustand gewăhrleisten. 

Aristoteles will also dic objektivcn Gegebenheitcn zur Grundlage seiner For
schungen machcn und nicht wie Platon, in Konstruktionen verfallen. In den beiden 
ersten Blichern der Politik, dic als einlcitend und grundlegend bctrachtet werden 
kiinnen, bchandelt Aristotelcs nach eincr Klărung des Bcgriffes, des Ursprungs 
und dcr Bedeutung der Polis ihre materielle Grundlage und im II. Buch bcschăftigt 
er sich mit verschiedenen Staatstheorien und Staatsformen, um ihre Mangclhaftig
keit nachzuweisen und fiir sich selbst die Notwendigkcit abzuleiten, zu einer besscren 
Liisung zu kommen. Im III. Buch eriirtert Aristoteles den bestmiiglichen Staat 
nnd lăl3t darauf im IV. Buch einc Kritik der andercn Staatsformen folgen. Im V. 
Buch finden wir eine historischc Untersuchung iiber die Grlinde fiir ihren Unter
gang und die Moglichkeiten der Erhaltung von Staaten und im VI. Buch ist eine 
Darstellung der verschiedenen Ămter zu finden. Im VII. Buch schlieI31ich wird 
die Errichtung des „besten Staates" behandelt, welcher sich durch die Verfolgung 
des besten Zielcs charakterisiert. Das beste telos liegt in dem besten menschenwlir
digsten Leben und das beste Leben wiederum ist das Leben nach der Tugend, wobei 
der ăul3eren Mittel genug vorhanden sein mlisiLn, um sich cntsprechend betătigen 
zu kiinnen. Dies wird sowohl fiir den Einzclnen als auch fiir die Gemeinschaft als 
das Bcstimmende angesehcn. Aristoteles geht im VII. Buch schliel3lich auf die 
Schilderung der Beschaffenheit scincr Blirger (ihrc physis) ein und bemcrkt, dal3 
cr der Meinung sei, dal3 man durch drei Dinge, Natur, Gewiihnung und Vernunft, 
gut und tugendhaft werden kiinnte, 4 da13 es Sache dcr Erziehung sei, dal3 man 
teils durch Gewiihnung, teils durch Unterricht das Erforderliche lrrnr. 5 Der 

1 W. Jaeger, Aristoieles. (hundlegung einer Geschichle seiner Bnlwiclrlnny, S. 27;, 
2 W . .Jaeger, a. a. O., S. 276. 
3 Aristoteles, Nikomachische Bthik X 118lb. 
4 Aristoteles, l'olitik VII 1332a. 
11 Aristoteles, a. a. O., \'II 1332b. 
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SchluJ3 des VII. Buches und das VIII. Buch schlie.13lich sind gănzlich dcn Erortr
rungen von Erziehungsfragen glwidmet. 

Ich mochte anhand von einigen Beispielen zeigen, dal3 Aristoteles schlie.13-
lich nicht nur die Erziehung iiberhaupt als das letzte Mittel zur Losung dcr Schwie
rigkeiten erschien, in der die Polis sich befand, sondern daf3 ihm schon im Verlauf 
seiner Untersuchungen oftmals die Erziehung das letzte Mittel zur praktischen 
Losung einzelner Probleme bedeutet. Aristoteles ist z.B. der Meinung, da.13 dem 
Sklaven zur Erlangung standesgemăl3er Tugend sein Herr vcrhelfen mtisse. 1 

Er kritisiert eine andere Meinung, die den Sklaven des Zuspruchs berauben will 
und meint, da.13 man ihnen immer befehlen miisse. Sklaven mtiBten vielmehr stărker 
ermahnt und verniinftig belehrt werden als die Kinder. 2 Der Hausvater soll also 
die Sklaven zu ihrer spcziellen Tugend anleiten, denn der Sklave wird in die Lebens
gemeinschaft des oikos einbezogen und so ist seine Erziehung cine der Pflichten 
des Hausvaters. 3 Die spezielle „ Tugend" des Sklaven ist allerdings eine dem 
Hausvater sehr niitzliche - die Sklaven sollen zur Mă.13igkeit und zum FleiB erzogen 
werden. 4 Von Korpererziehung ist fiir den Sklaven natiirlich nicht die Rede. 
Interessant ist aber in diesem Zusammenhang, daB ein Handwerker z.B. von 
Aristoteles zwar als geschickt angeseheni ihm aber im Unterschied zum Sklaven 
tiberhaupt keine Tugend zugebilligt wird, weil er nicht in die Oikonomie gehOrt, 
sondern in die Chrematistik, das Geld- und Gewinnstreben, mit einbegriffen ist. 6• 11 

Private Tugend - die auch ein Banause haben kann - ist fiir Aristoteles unwichtig, 
denn er versteht unter den „Tugenden" nur die, die das Leben der Gemeinschaft 
vervollkommnen. 

Im II. Buch, bei den Untersuchungen iiber den Besitz 7, meint Aristoteles 
mit Polemik gegen Platon, dal3 es besser wăre, wenn der Bcsitz Privateigentum 
bliebe, die Benutzung aber gemeinsam durchgefiihrt wtirde. Dahingehend mii.13ten 
die Btirger bceinflu.13t werden, das wăre dic Aufgabe des Gesetzgebers. Weiter 
bemerkt Aristotelcs, daB man den Staat, da cr eine Vielheit ist, fiir die Erzichung 
zu einer Gemeinschaft und Einheit machen mii.13te. 8 Der Gesetzgeber diirfe sich 
nicht damit begniigen, das Vermogen gleich zu machcn, meint Aristoteles. 9 

Er mu.13 vielmehr auf cin mittleres MaB Wert legen. Aber auch dies wiirde nichts 
niitzcn, es sei viei wichtiger, die Begierden zu regeln als die Vermogen und dies 
wiedcrum wăre nicht moglich, wenn die Biirger nicht angemessen erzogen wiirden. 10 

Es ist interessant, da.13 Aristoteles als das Wichtigste fiir den dauernden Bestand 
der Staatsform, „wichtiger als alles bisher Angefiihrte, was gleichwohl gegen
wărtig iiberall vernachlăssigt wird, eine der Verfassung angemessene Erziehung" 
ansieht. 11 Die besten Gesetze, hervorgegangen aus einmtitiger Entschlie.13ung 

1 Aristoteles, a. a. O., I 1260b. 
2 Aristoteles, a. a. O., I 1260b. 
3 Aristoteles, a. a. O., I 1259b, 18-21. 
4 Aristoteles, a. a. O., I 1259b-1260a. 
6 Aristoteles, a. a. O., I 1260a-b. 
• vgl. E. Ch. Welskopf, Die Produktionsverhăltnisse im Allen Orient und in der grie-

chisch-romischen Anlike - Ein Diskussionsbeitrag, S. 335-347. 
7 Aristoteles, Politik, II 1263a. 
8 Aristoteles, a. a, O., II 1263b. 
9 Aristoteles, a. a. O., II 1266b. 

10 Aristoteles, a. a. O., II 1266b. 
n Aristoteles, a. a. O., V 1310a. 
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aller Staatsbiirger, niitzten nichts, solange nicht Sorge getragen werde, daB die 
Einzelnen sich in sie hineinleben undim Geist der Verfassung erzogen wiirden. 1 

Immer, bei jeder Kunst und Wisscnschaft, muB man nach Aristoteles zunăchst 
das Ziel (TO„oc; Twv 7tpoc1;e:wv) und dann die zum Ziel fiihrenden Mittel unterscheiden. 
Beide mtissen einander entsprechen. 2 Die Hauptaufgabe ist also, daB die zur 
Erreichung des hochsten Zieles der Polis fiihrenden Mittel gefunden werden. Abge
sehen von ăuBeren Hilfsmitteln, die von Aristoteles als zufăllig bezeichnet werden, 
deren Besitz aber immerhin fiir wiinschenswert crachtet wird, sind es drei Fak
toren, welche nach Aristoteles wichtig sind, W<lnn man zur „Tugend" gelangen 
soli: Natur, Gewohnheit und Erziehung im Sinne ciner die Vernunft ansprechenden 
Belehrung ( rpucnc;, ~6)c;, A6yoc;). 3 Unter Natur ( qiucnc;) verstcht Aristoteles hier 
angeborene korperliche und seelische Eigenschaften, 4 und, wie er an einer anderen 
Stelle bemerkt, u.a. auch eine Anlage zu Mut und Intelligenz. 5 Eine groBe Mog
lichkeit der Beeinflussung răumt Aristoteles dcr Umwelt ein. 6 Die Gegebenheiten 
von Natur ( rpucnc;) her warden jcdoch von Aristoteles getrennt von der eigentlichen 
Erziehung, wodurch die ZielbewuBtheit, das Charakteristische der Erziehung 
hervorgehoben wird. Die „natiirlichen" Gegebenheiten sind unbeabsichtigte, 
liegen au/3erhalb unserer Berechnung und sind als Vorbedingung fiir die Erziehung 
anzusehen und im giinstigstcn Falie sind sie nach Ansicht des Philosophen eine 
besondere Gabe der Gotter an die „Gliicklichen". 7 Um aber sowohl den Einzelncn 
als auch die Polis „tugendhaft" zu machen, bedarf es der Gewohnung und der 
Erziehung. Diese sind abhăngig von Einsicht und Willen. 8 Wichtig ist wiederum 
die Bemerkung des Aristoteles, daB alle Erziehungstătigkeit an die durch die Natnr 
(physis) gegebenen Bedingungen anzuschlieBen sei. Man soli nămlich bei der Ein
teilung. der Erziehung in gewisse Perioden beriicksichtigen, daB die Erziehung 
nichts anderes sein soll als die Ergănzung der von der Natur offen gelassenen 
Lticken. 9 Aristoteles ist der Meinung, da/3 die Gewohnung eine groBe Rolle spielt. 
Der Mensch erwerbe seine ersten Kenntnisse durch Nachahmung, 10 und er konne 
also Gutes wie Boses gleicherweise leicht annehmen, weil er zuerst noch keinc 
Ansicht besitze, denn so wie der Korper der Seele (Psyche) vorangehe, so entwickelc 
sich auch der vernunftlose Teii frtiher als der verniinftige, da jede Entwicklung 
von einer niederen zur hiiheren Stufc schreite. Im jungen Menschen zeigen sich 
nach der Beobachtung des Philosophen schon sehr friih Eigenwillen und Begehren, 
wăhrend das Denken und die Vernunft sich erst spăter entwickeln. Deshalb ist 
zu Anfang vor aliem W ert auf die Entwicklung des Kiirpers zu legen und dann 
nrst auf Bildung des Willens und des Denkens. 11 Fiir Aristoteles ist die Gewoh-

1 Aristoteles, a. a. O., V 1310a. 
2 Aristotcles, 11. a. O., VII 133lb. 
3 Aristoteles, 11. a. O„ VII 1332a, 40. 

Aristotcles, S ikomnchischc Ethik 1179b. (In der Nilwmachischen Ethik steht statt J.6yo~ 
- iMcxxfi (Zeilc 20), glcich darauf (Zeile 23) steht bcides nebeneinandcr.) 

4 Aristotelcs Politik, VII 1332a, 40-42. 

s• 

6 Aristoteles, a. a. O, VII 1327b, 36-38. 
8 vgl. Aristoteles, a. a. O, VII 1326a u. b, 1327b, 1330a, 133la, 1329b. 
7 Aristoteles, Nikomachische Elhik, 1179b, 21-23. 
8 Aristoteles, l'olitik, VII 1332a, 29-32. 
9 Aristoteles, a. a. O„ VII 1337a, 1-3. 

10 Aristoteles, Poetik, H48b, 4-10. 
n Aristoteles, Polilik, YII 1334b. 
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nung zur Erlangung dcr „ Tugcnd" sehr wichtig; dirs geht auch daraus hervor, 
da.13 cr sie nicht blo.13 fiir das Knabenalter, sondern auch spătrr noch fiir .Jiinglinge 
und Manncr als notwcndig ansieht. 1 Es mache nicht wenig aus, sagt cr, ob man 
rnn Jugend an so oder so erzogen werde, sondern damit sei alles entschicdcn, denn 
<las, woran man sich gewiihnt habe, werde so unerschtittcrlich, da.13 spater weder 
Einsicht noch Ermahnung dasselbe zu ăndern vermiigen. 2 

Auch beim crwachsenen Mrnschcn spielt, nach Ansicht des Aristoteles, die 
Gewiihnung cine Rolle. Aus eincr Handlung, dic sich wiederholt, an die man gewiihnt 
ist oder an die man gcwiihnt wird, entstcht einc feste Grundhaltung, der Charakter. 
welchcr dann die Basis fiir weitcrc Handlungen wird. 

Die Gewiihnung soli drr spateren Erziehung cntsprechcn, vcrlangt AristoteJeg. 
da beidc schlic131ich cin- und dassclbc erreichen wollen. Da das letzte Zici dic eigent
lichc Tugcnd ist, so soli schon die frilhestc Gewiihnung auf dieses Ziel ausgerichtet 
sein, <l,h. nich ts soli angcwiihnt werden, was diesem Ziel cntgegensteht oder die 
Erziehung hierzu hindert. Was durch Gcwiihnung in der .Jugend crrcicht wird, 
soll spatcr Sttitze bei der Erzichung sein, denn wie die kiirperlichc Erzichung cine 
Vorbedingung und Vorbereitung filr dic des Gcistes ist, so hat auch die Gewiihnung 
der Erziehung voranzugehen und bcide mtissen in harmonischem Zusammenhang 
stehcn. 3 

Es ist filr Aristoteles cine Lebensfrage der Polis. wie dic Kinder erzogen werdcn 
sollen, und da dic Polis cin cinzigcs Ziel hat, so soli auch alle Erziehung fiir dic 
Btirger die gleiche sein und die Sorge dartiber der Polis zustehen. Dem Einzclnen 
dtirfe nicht tiberlassen bleiben, nach eigenem Ermessen zu lerncn, was ihm gefalle, 
das Gemeinsamc mtisse auch gemeinschaftlich durchgefilhrt werdcn und kein 
Btirger dtirfe glaubcn, da.13 cr nur sich selbst gehore, alic seien Glieder des Staats
wesens und dcshalb sci cs notwedig, da.13 die Erziehung des Einzelnen im Dienste 
des Ganzen stehe. In diesem Punkt lobt Aristoteles die Spartaner, da sie nicht 
nur den grol3ten Eifer zeigten, sondern dic Erziehung auch im wahrsten Sinn · 
als Polisangelegenheit betrachten. 4 Polis und Erziehung sind fiir Aristotcles 
untrennbar, und die Erziehung hat dafiir zu sorgen, da.13 der Polis und ihrer Ver
fassung Festigkeit und Daucrhaftigkeit gcgeben sei. 5 Und die Polis soli dic 
Erziehung als ihre eigene Angelegenheit ansehen, dicse beaufsichtigen und durch 
Gesctze regeln, die filr jeden einzelnen Bilrger gleich sind. 6 Aristoteles 7 spricht 
sich also filr einc staatliche Erziehung aus. Hierzu bemerkt C. A. Forbes 8 : „Aristotle 
with his communistic ideals admired this public education". Aristoteles war kein 
Kommunist, in der Antike hat es tiberhaupt keinen Kommunismus gegeben, abcr 
die Vorstellung von der gemeinschaftlichen ~utzung des Bodens durch die Bilrger 
hat bei Aristoteles noch nachgewirkt. 9 

1 Aristoteles, ;Vikomachische Ethik, 1180a, 1-4. 
2 Aristotell's, a. a. O., 1103b, 23-25 llWb, 16 - 18. 
3 Aristoteles, l'olitik, V II 1334b, !l-17. 
4 Aristoteles, a. a. O., \'III 1337a, 21-33. 
6 Aristoteles, a. a. O., V 1310a, 12--22. 
6 Aristoteles, a. a. U., \"III 1337a, 21-26. 
7 Aristoteles, a. a. O„ YIII 1337a. 
e vgl. Clarence A. Forbes, Oreek physical Education, S. 13. 
o vgl. K. Marx u. F. Engels, /)ie Deulsche Ideologie, Berlin, 1953, S. 18-19. 
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Aristoteles stellt einc Einteilung in Erziehungsabschnitte auf, von dcnen der 
erste bis zum siebcnten, der zweite bis zum vicrzehnten und der dritte bis zum 
einundzwanzigsten Jahr fiihrt. Die Erziehung soll in dcn ersten sieben Jahren 
von der Familie durchgefiihrt werden, aber auch hier soll der Staat, wenn auch 
in beschrănktem MaJ3e, cine Beaufsichtigung ausliben, dcnn es darf ihm nicht 
gleichgliltig sein, wie das Kind zu Hanse erzogcn wird. Im XVII. Kapitel des VII. 
Buches der Politik unterteilt Aristoteles auch diescn ersten Erziehungsabschnitt 
noch dreimal, d.h. bis zum zweiten, bis zum fiinften und dann bis zum siebenten 
Jahr. In den ersten zwei Jahren soll alle Erziehungstătigkeit auf die korperliche 
Ausbildung gelegt werden. Wichtig ist fiir Aristotclcs die passende Ernăhrung -
Milch -, viei Bcwegung und die Gewohnung an Kălte, bzw. Hitze. Auch im zweiten 
Erziehungsabschnitt soll das Augenmerk auf das Bedlirfnis des Kindcs nach Bewe
gung gerichtet scin. Untătigkcit, aber auch libergroJ3e Anstrengungen sind als 
Extreme zu vermeiden, denn sie bchindern das W achstum des Korpers, die Bcwc
gung soll man den Kindcrn durch Spiele vcrschaffen. 1 

Der Inhalt der Spiele soll auf das spătcre Leben ausgerichtet scin, sie sollen 
nichts Unfreies cnthalten, sic diirfen weder zu anstrcngend noch zu lcicht sein 
und auch eine gewisse Freude erzeugen, die das Intercsse daran erhoht. Wichtig 
ist, daJ3 diese Art der Erziehung auch vom Staat bcaufsichtigt werden soll. 2 

Im letzten Abschnitt, vom fiinften bis siebenten Jahr, will Aristoteles, dal3 dic 
Kinder bereits Zuschauer dessen sind, woran sie spăter selbst teilnehmen werdcn. 3 

Die beiden Abschnittc vom siebentcn bis zum vierzehnten und vom vierzehnten 
bis zum einundzwanzigsten Lebensjahr sind fiir Aristoteles diejenigen, die direkt 
Sache dcr Polis sind. Es ist bcmerkcnswert, daJ3 er hier als paideia nur die Erziehung 
bezeichnet, wclchc von Staats wegcn durchgefiihrt wird. 4 Leider ist uns von 
Aristoteles keine vollstăndige Erziehungslehre erhalten. Im VIII. Buch seiner 
Politik finden wir cine Reihe von Bemerkungen liber Gymnastik, Grammatik 
(Lesen und Schreiben), Musik und Zeichnen. 5 Nicht alle der vier erwăhnten 
Gebiete werden von Aristoteles gleich ausfiihrlich behandelt. Sehr wichtig 
ist fiir Aristoteles die Gymnastik, die eingehend im năchsten Kapitel behan
delt wird. 

Ein groJ3er Teii des letzten Buches der Politik ist der Musik gewidmet. Zunăchst 
stellt Aristoteles fest, daJ3 es nicht leicht sei, liber den Wert dcr Musik sowie liber 
die Griindc, warum man Musik treibe, zu cinem richtigen Urteil zu gelangen. 6 

Aristotcles ist nicht damit einverstanden, daJ3 die Musik jetzt allein zum Vergniigen 
client, wăhrend sic frliher zur paideia gehorte. 7 Interessanterweise wirft Aristo
teles die Frage auf, ob nicht viellcicht die Musik, ăhnlich wie die Gymnastik auf 
den Korper, einen EinfluJ3 auf die Ethik des Menschen habcn konne. 8 

1 Aristoteles, Politik, VII 1336a, 3-28. 
2 Aristoteles, a. a. O„ VII 1336a, 28-41. 
3 Aristoteles, a. a. O„ VII 133Gb, 35-37. 
4 Aristoteles, a. a. O„ VII 133Gb, 37-1337a 1. 
6 Aristoteles, a. a. O„ VIII 1337b, 21-25: „Man pflegt jetzt die Jugend in der Gran-

matik, Gymnastik un<l Musik, zuweilen auch im Zcichnen zu unterrichten". 
8 Aristoteles, l'olitik, VIII 1339a, 11-16, 1337b, 27. 
7 Aristoteles, a. a. O„ VIII 1337b, 28-30. 
8 Aristoteles, a. a. O„ VIII 1339a, 21-25. 
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V 

Die Erziehung soll nach Aristoteles in Beziehung zum hochstcn Ziel des Men
schen stehen. Jedes erwerbsmăBige und einscitige Lehren gilt fii.r Aristoteles als 
banausisch und eines Freicn unwtirdig. Durch die Gymnastik soll die freie, schone 
Entwicklung des Korpers crrcicht werdcn, als Basis fii.r dic Entwicklung der 
Seelc. 1 Die Korpererziehung ist fii.r Aristoteles also im Rahmen der gesamtcn 
Erziehung der dienende Tcil, abcr auch als solcher unabdingbar wichtig. Schon 
schr friih sollen die Kindcr, da die korperlichc Ausbildung die Basis der gcistigen 
ist, der yuµvcxcr-nxfi und TICXL~c-rpL~Lxfi iibergeben werden. 2 Es wird ein besonderer 
Nachdruck auf die Bedeutung der Gymnastik flir dic Entwicklung des Korpers 
gelegt. Sic macht den Jiingling zum gewandten Lăufer und Ringer und gibt ihm 
eine gute Haltung. Sic lăBt den Mann mutig die Gefahren des Kricges ertragen, 
dem Greis ermoglicht sie cin Leben frci von V crkiimmerung und Gcbrechen des 
Alters. Als Hauptmerkmal der gymnastischen Ttichtigkeit ( ocywVL(j't"L)(~ &p:;:-;fi) sieht 
Aristoteles Ştărke und Gewandthcit 3 an. Bis cin Jtingling zum Mann wird, 
sollen die Ubungen leichter sein, jedc Art von Zwangsdiăt, dic das Wachstum 
des Korpers zu benachteiligen droht, soll ferngehaltcn werdcn. Anstrengungen 
sollen erst drei Jahre nach der Mannbarkeit erfolgen. In der Zwischenzeit empfiehlt 
Aristoteles die Erziehung in den iibrigen Făchern, dcnn cs ist nicht ratsam, Korper 
und Geist gleichzeitig anzustrengen, weil das cine dcm anderen in seincn Wirkungen 
hinderlich ist. 4 

Aristoteles ist gcgen jedes UbermaB und seine Kritik gilt in diescr Bcziehung 
ebenso den Methoden der spartanischen Erziehung wie andererseits dem Athleten
tum. Die Spartaner verfuhren seiner Meinung nach einseitig, indem sie alles iibrige 
vernachlă.13igten und blol3 Krieger ausbilden wollten; diese Art der Erziehung lchnte 
Aristoteles ah. Die Athletik aber, welche dic korperliche Ausbildung als selbstăndig 
„oder gar als banausisches Gewerbe" betrieb, wurde von ihm ebenso abgelehnt, 
wirkte sie doch noch schădlicher, indem sie die Schonheit und selbst die Gesundheit 
des Korpers benachteiligt. 5 

Gegenwărtig, so meint er, seien einige von den Gemeinwesen, die den Ruf 
hătten, am mcisten flir die Erziehung zu tun, darauf bcdacht, den jungen Leuten 
die Beschaffenheit von Athleten zu geben, und schadeten dadurch der Gestalt 
und dcm Wachstum der Korper gleich sehr. Die Lakonen dagegen hătten diesen 
Fehler zwar vermieden, machten daflir aber die jungen Leute durch harte Anstren
gungen fast zu Tieren, als oh das der beste Weg zur Tapferkeit wăre. Und doch 
soll nach Ansicht des Philosophen die Sorge des Erziehers weder auf diese Tugend 
ausschlie.13lich, noch auf sie an erster Stelle gerichtet sein. Und gestănde man den 
Lakonen auch das Gegenteil zu, so erreichten sie doch tatsăchlich ihren Zweck 
nicht. Denn weder bei den anderen animalischen Wesen, noch bei den Volkern 
sehe man, daB die Tapferkeit den wildesten am meisten eigen ist, sondern vielmehr 
denen mit einem gezăhmteren und lowcnartigen Charakter. Es gebe viele Volker
schaften, die zum Morden und Menschenfressen leicht bereit seien, wie die Achăer 

1 Aristoteles, a. a. O., VII 1334b, 25-28. 
2 Aristoteles, a. a. O., VIII 1338b, 4-8. 
3 Aristoteles, Rhe!orik, I 1361b, 7-26. 
4 Aristoteles, Politik, VIII, 1338b 39-1339a 10. 
6 Aristoteles, a. a. O., VIII, 1338b 9-11. 
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und Heniochen am Pontus und andere, die im Binnenlande wohnten und es den 
Genannten darin gleich tăten oder noch ărger seien als sie. Aber wenn sie auch 
wilde Răuber seien, so hătten sie darum doch an Tapferkeit keinen Teil. Und von 
den Lakonen selbst sei bekannt, daB sie den anderen nur so lange iiberlegen waren, 
als sie sich allein schwere Anstrengungen auferlegten, jetzt aber stănden sie in 
den ~eibesiibungen wie in den kriegerischen Kămpfen hinter den anderen zuriick. 
Ihr Ubergewicht sei nicht daher gekommen, daB die jungen Leute auf diese Weise 
iibten, sondern einzig daher, daB sie sie iibten gegen solche, die diese Ubung ver
nachlăssigt hatten. 

So will Aristoteles denn dem SchOnen, nicht dem tierisch Wilden die erste 
Rolle zuteilen. Nicht der Wolf oder sonst ein wildes Tier mag einen schi:inen Kampf 
bestehen, sondern vielmehr der brave Mann. Die aber in der Erziehung ihrer 
Si:ihne auf Leibesiibung und kriegerische Ausbildung ein iibermăBiges Gewicht 
legten, um sie im Notwendigeren unerzogen zu lassen, machten sie nach Ansicht 
des Aristoteles in W ahrheit zu Banausen, zu handwerksmăBigen Menschen. 

DaB man also die Gymnastik iiben solle und wie, dariiber glaubt Aristoteles 
nach solchen Darlegungen mit seinen Hi:irern einverstanden zu sein. Bis zur Mann
barkeit hălt er nur leichtere Ubungen fiir angebracht und er will Zwangsdiăt und 
Zwangsanstrengungen fcrnhalten, damit dem W achstum kein Hindernis bereitet 
werde. Dafiir, daB vorzeitige Anstrengung diese Folge haben ki:inne, sei ein sehr 
deutliches Zeichen der Umstand, daB man unter den olympischen Siegern kaum 
zwei oder drei fin.~e, die gleichzeitig als Mănner und als Knaben gesiegt haben, 
weil sie bei den Ubungen ihrer Knabenjahre in unnatiirlicher Anstrengung ihrc 
Kraft aufrieben. Wenn die jungen Leute aber von der Mannbarkeit ab drei Jahre 
lang mit den anderen Făchern beschăftigt worden seien, dann ki:inne man das 
folgende Alter fiiglich auch zu groBen Anstrengungen und Zwangsdiăt heranziehen. 

Denn man diirfe nicht gleichzeitig ki:irperlich und geistig angestrengt sein. 
Diese beiden Beschăftigungen bringen ihrer Natur nach eine entgegengesetzte 
Wirkung hervor: die ki:irperliche Anstrengung behindere den Geist, die geistige 
den Ki:irper. I 

Gegen den Athletensport richtet sich auch cine Bemerkung des Aristoteles 
im Zusammenhang mit der Eri:irterung der Frage, welche Leibesbeschaffenheit 
der Erzeuger am vorteilhaftesten fiir die Nachkommenschaft ist. Die Konstitution 
der Athleten taugt weder fiir politische Tiichtigkeit noch fiir die Gesundheit und 
die Kinderzeugung, und ebensowenig passe eine zarte und sehr schwăchliche 
Leibesbeschaffenheit hierzu. Das beste sei eine mittlere zwischen beiden. Die 
Natur miisse abgehărtet sein, aber nicht durch gewaltsame Abhărtungen, nicht 
einseitig wie bei den Athleten, sondern mit Riicksicht auf das, was freien Mănnern 
zustehe. 2 

Bei seinen Untersuchungen iiber die Tapferkeit im III. Buch der Nikomachi
schen Ethik findet sich cine Bemerkung des Aristoteles iiber die Tapferkeit der 
Si:ildner. Er stellt fest, daB diese fiir Angriff und Abwehr ganz besonders befăhigt 
sind auf Grund ihrer Erfahrung, d.h. geiibt im Gebrauch ihrer Waffen, mit solchen 
ausgeriistet, die sowohl fiir Angriff als auch fiir die Ab·.vehr am wlrkungsvollsten 
sind und er vergleicht dann den Kampf von Schwerbewaffneten gegen Unbewaff-

1 Aristoteles, a. a. O„ VIII 1338b-1339a. 
z Aristoteles, a. a. O., VII 1335b. 
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nete mit dcm Kampf von Berufsathleten gegen Amateure. Auch in solchen W ett
kămpfen ware am schlagkrăftigsten nicht etwa der Tapferste, sondern wer am 
meisten Muskelkraft hatte und korperlich am besten in Form sei. 1 Auch an 
dieser Stelle kann man nicht etwa ableiten, da13 Aristoteles sich hier fiir die Athletik 
ausspreche, denn Aristotelcs driickt sehr dcutlich aus 2, da13 die Soldner nur 
tapfer erschcinen und fiihrt dafiir die schon zitierte Begriindung an. Er fiihrt dann 
aber weitcr aus, da13 Soldner schnell den Mut verlieren, wenn die Anspannung 
der Kampfesnot zu gro13 wird und sie in Zahl und Ausriistung unterlegen sind. 
Sie sind dann auch die ersten, die fliehen. Ein Heer von Polisbiirgern halt seine 
Stellung bis zum Tode. 3 

Aristoteles hat am Erziehungssystem der Spartaner gelobt, da13 sie die Fehler 
der einseitigen sportlichen Erzichung zum Athleten vermicden haben, aber nach
driicklichst nimmt er Stellung gegen das Bestreben dcr Spartaner, ihre gesamte 
Erziehung auf den Krieg hin auszurichten. Man miisse zwar arbeiten und Krieg 
fiihren konnen, aber noch mehr miisse man verstehen, Frieden zu halten und edler 
Mu13e zu pflegen. Man miisse das Notwendige und das Niitzliche tun konnen, noch 
mehr aber, was sittlich schon sei. Das halt Aristoteles fiir die leitenden Gesichts
punkte fiir die Erziehung dcr Kinder und der iibrigen der Erziehung noch bediirfti
gen Lebensalter. 4 

Auch im weiteren Verlauf dieser Ausfiihrungen nimmt Aristoteles deutlich 
Stellung gegen Sparta: In offenem Gegensatz hierzu, so sagt er, haben die Staaten 
in Griechenland, die zur Zeit den Ruf genie13en, die beste Verfassung zu besitzen, 
und die Urheber dieser Verfassungen weder ihre konstitutiven Bestimmungen 
auf das beste Ziel bezogen, noch ihre Gesctze und ihre Erziehungsmethodc auf 
die E1werbung aller Tugenden insgesamt gerichtet. Sie sind auf das ungeschicktcste 
nach Seiten derjenigen Tugenden entgleist, die opportun erscheinen und unmit
telbar praktische Vorteile in Aussicht stellen. Und wie die Gesetzgeber haben 
es auch einige spatere Schriftsteller gemacht: Sie erheben die Verfassung der 
Spartaner mit Lob und feiern den Gesetzgeber, der immer das Ziel im Auge behalte 
und alles auf die Macht und den Krieg bercchnet. Und doch lassen diese Einrichtun
gen sich auf begrifflichem Wege l~~cht als verfehlt erweisen und ebcnso hat die jiingste 
Erfahrung sie desavouiert. In Ubereinstimmung mit den mcistcn Menschcn, die 
ja, weil cs eine Fiille von Gliicksgiitern mit sich bringt, dic Menge zu ihren 
Sklaven zu machcn suchen, zcigt sich Thibron mit allen anderen, die iiber die Verfas
sung der Spartaner schreiben, als Bcwunderer ihres Gesetzgebers, weil sic, 
gegen Gefahren geiibt, eine ausgebreitetc Herrschaft erworben hătten. Trotzdem 
sind die Spartaner, da es jetzt mit ihrer Herrschaft vorbei ist, offcnbar nicht gliicklich 
und war ihr Gesetzgeber nicht gut. Es ware abcr auch lachcrlich, da13 sic sich an 
seine Gesctze gehalten haben und dann doch, obwohl sic nichts an ihrer Bcfolgung 
~Jnderte, des gliicklichen Lcbens verlustig gegangen sein sollten ... Man mu13 dic 
Ubung im Kricg5wesen nicht mit dcm Ziel durchfiihren, um solche, die es nicht 
verdienen, zu knechten, sondcrn der Zweck soll scin, nicht sclbst von andercn gc
knechtet zu werden ... DaB der Gesetzgeber viclmehr bemiiht sein soll, die auf das 

i Aristoteles, Nikomachische Ethik, III lllUb. 
2 Aristoteles, a. a. O., III 1116b. 
3 Aristoteles, a. a. O., III 1116b. 
4 Aristoteles, Politik, VII 1333a-b. 
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Kriegswesen bezligliehe wie die gesamte librige Gesetzgebung den Interessen der 
MuBe und des Friedens dienstbar zu machen, vereinigt sich <las Zeugnis der Erfahrung 
mit dem Urteil der Vernunft. Die meisten Staaten mit ausschlieBlich kriegerischer 
Richtung bleiben, solange sie Krieg fiihren, wohlbehalten, gehen aber nach Erlangung 
der Herrschaft zugrunde. Denn sie verlieren, wenn sie Frieden haben, dem Eisen 
gleich ihrc Schneide, und daran ist der Gesetzgcber schuld, der sie nicht zu der 
Făhigkcit erzogen hat, edler MuBe zu pflegen. 1 

Wir sehen, daB Aristoteles widerholt und scharf gegen die einseitige sparta
nischc Erzichung Stellung nimmt und wir stcllen fost, daB cr mit dem weitverbrei
teten Athlctcntum nicht einverstanden ist. Seinc Kritik richtet sich also gegen zwei 
unterschicdliche Formen des Sports und der Korpererziehung, die beide - wenn 
auch auf verschiedenem Wege - zu Ausartungcn gefiihrt hatten. Die Kritik des 
Aristoteles richtete sich in dieser Sache gegen Sparta und gegen Athen, dadurch 
unterscheidet sich sein Urteil von dem Urteil seiner Vorgănger; und es kommt 
in seinen Anschauungen eine neue historische Situation zur Geltung. 

Aristoteles trat, wie Xenophon und Platon, fiir die EinfluBnahme des Gemein
wescns auf die Erziehung liberhaupt und auf die Korpererziehung ein, aber er befiir
wortete nicht die spartanische Erziehung; auch bei der politischen Erziehung stellte 
er die Frage „Erziehung wozu ?" und antwortetc auf diesc Fragc: fiir Frieden und 
MuBe und wenn notig, fiir deren kriegerische Verteidigung. Auf den fiir notwendig 
erachtcten Sklavenraubkrieg, den er an anderer Stclle 2 skrupellos befiirwortet, 
geht er in Verbindung mit der Erziehung nicht ein. 

13 Jahre vor dem Tode des Aristotels, in Jahre 335 v.u.Z., wurde in Athen 
eine neue Institution, die Ephebie gegriindet. Aristoteles selbst hat uns in seiner 
„ 'Ae'YJvoc[wv 7tOAL"!"doc " 3 eine Schilderung dieser staatlichen Erziehungsein
richtung hinterlassen, die hier um ihres besonderen Interesses willen ausfiihrlieh 
dem Inhalte nach wiedergegeben sei: Nach Prlifung der Vollblirgerschaft und des 
Alters wcrden die 18-jăhrigen Gemeindegcnossen eingeschrieben. Sodann trcten ihrc 
Văter nach Kreisen zusammen und wăhlen aus der Zahl dcrjenigen Kreisansăssigen, 
welche liber 40 Jahre alt sind, drci Mănner aus, die ihnen nach ihrem eidlichen Er
mcssen die besten und geeignetsten dlinken, um dic Aufsicht liber die Epheben zu 
fiihren: aus diesen erwăhlt dann die Volksversammlung durch Handmehr einen aus 
jedem Krcise als Zuchtmeister (crwqipovLcr"!"~c;), sowie einen aus der Zahl der librigen 
Blirgcr als Obermeister (tmµEA'YJ"!"~c;) iiber alle Epheben insgesamt. Diese verei
nigen die Epheben, und nachdem sie dieselbcn zunăchst bei den einzelnen Landes
heiligtiimern herumgefiihrt, rlickcn sic nach dcm Peiraieus ab, und liben den Wach
dicnst, die cinen auf Munichia, die anderen auf Akte. Die Volksgcme indc wăhlt 
sodann fiir sie zwei Turnlehrer, sowie andere Lehrer, welche sie in der Handhabung 
der Hieb- und StoBwaffen, dem BogenschieBen, Speerwerfen und AbschieBen dcr 
Katapaltcn unterwcisen. Zum Unterhalt weist sic jedem Sophronisten eine Drachme 
tăglich, jedem Epheben vier Obolen an: d iese Betrăge nimmt jeder Sophronist fiir 
dic Epheben seines Kreises in Empfang, kauft davon das Notige fiir alle gemeinsam 

1 Aristoteles, a. a. O., VII 1333b-1334a. 
2 Aristoteles, a. a. O., I 1256b 23-26. 
3 Aristoteles, „Polileia alhenaion", 42 (deutsch v. <i. l\aibcl 11. A. Kiessling, Strasburg, 

1891, s. 70ff). 
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ein, da die Epheben jedes Kreises eine gemeinsame Menge fiihren, und bestreitet 
daraus auch alle ubrigen Bedurfnisse. 

So verbringen sie das erste Jahr: im folgenden findet zunăchst eine Volksver
sammlung im Theater statt, in welcher sie ihre Fertigkeit in den taktischen Exer
zitien vorfiihren, und dann, nachdem sie vom Staat Schild und Lanze erhaltcn haben, 
leisten sic den Patrouillendienst auf dem Lande und liegen in den W achtr ăusern 
kaserniert. Wăhrend dieses zweijăhrigen Wachdienstes im Kriegsmantel (:x)„ixµui;) 
sind sie von allen staatlichen Lcistungen befreit: sie konnen weder verklagt wcrden 
noch klagen, um durch keinerlei Abhaltungen abgezogen zu werden, ausgenommen 
wenn es sich um Erbschaftsregulierungen oder Versorgung einer Erbtochter handelt, 
und wenn einem nach den Ordnungen seines Geschlechts ein Priestertum zufăllt. 
Sind dic zwci Jahre vorubet, so treten sie in dic Reihe der ubrigen Biirger ein. 
Dies sind die Bestimmungen uber die Eintragung in die Biirgerrolle und die Ausbil
dung der Epheben. 

Nach dieser Darstellung bedarf die Ephebie in Athen also die Jugendlichen 
vom JS-20. Lebensjahr. Die Polis hatte die vollstăndige Kontrolle liber die Ephebie. 
Die Ubungen der Ephcben waren urspriinglich gymnastische und militărische, spăter 
kam auch eine „philosophische" Erziehung hinzu. Die Stellung der Ephcben in 
der Polis war sehr geachtet und die Ephebie selbst ist eine bedeutende Erscheinung 
in der griechischen Geschichte und ihre Bedeutung wird dadurch unterstrichen, 
dal3 sic sich scchs Jahrhunderte lang, vielleicht sogar etwas lăngcr, erhalten hat. 1 

Es gibt eine grol3e Reihe von Arbeiten, die sich mit der Ephebie befassen. 2 

Lange Zeit war man sich nicht einig, von wann an man von der Ephebie in Athen 
sprechen kann, im allgemeinen nimmt man heute das Jahr 335 an. 3 Schon Wi
lamowitz 4 hat darauf hingewiesen, dal3 weder Demosthenes, noch Aischines 
noch Aristoteles (in sciner Politik) von Epheben oder Ephebenerziehern sprechen. 
Auch bei Platon und Isokrates findet sich keine Stelle, aus welcher hervorginge, 
daB ihnen die Institution der Ephebie bekannt gewesen wăre. 5 In diesem Zusam
menhang ist interessant, dal3 wir in der „'A61Jvix(CJ.lv 7tOALTdix" von Aristoteles 
aber eine Schilderung der Ephebie finden. Daraus kann man schliel3en, dal3 diese 
sicherlich nach 335 geschrieben wurde, wăhrend die Politik doch etwas friiher 
entstanden sein diirfte. 

Die Methode der at~_cnischen Ephebenerziehung wurde bald von vielen anderen 
Stadten ubernommen. Uberall, wo griechische Stădte in der hellenistischen Zeit 
gegriindet wurden, entstand auch eine korperliche Erziehung nach dem Modell 
der athenischen Ephebie. Und auch in allen Stădten, die schon friiher gegriindet 
worden waren, erhielt die korperliche Erziehung, die Gymnastik, neuen Auf
schwung. In der romischen Zeit trat jedoch schlieBlich immer mehr das Athle
tentum in den Vordergrund und die korpcrliche Erziehung wurde immer mehr 
zuriickgedrăngt. 

1 CI. A. Forbes, a.a. O., S. lOJ/110. 
3 W. Dittenberger, De ephebis atticis, Giittingen, 1863; A. Dumont, Essai sur l'ephebie 

anlique, Paris, 1875/76, 2 Bde; L. Grasberger, Erziehung u. Unlerricht im klassischen Allertum, 
Wiirzburg, 1864-1881, 3 lliindc. 

3 vgl. CI. A. Forbes, a. a. O., S. 113ff. 
' U. v. Wilamowitz, Aristoleles und Alhen, 1. Bd., S. 191/192. 
6 U. v. Wilamowitz, a. a. O., S. 191/193. 
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ZUSAMME;-;FASSUNG 

Kritik und Vorschlăge des Aristoteles zur korpcrlichen Erziehung sind in 
scinen beiden reifen Werken iiber die ethischen und politischen Fragen seiner Zeit, 
der Nikomachischen Ethik und der Politik enthalten; einen weiteren Anhaltspunkt 
ftir die fragliche Datierung der letzten bietet die Tatsache, daB die Ephebie noch 
nicht erwăhnt ist. Durch das politische Festhalten an okonomisch iiberholten Unter
schieden und Gegensătzen zwischen Blirgern, Metoiken und Sklaven war Athen, 
durch die brutale direkte Niedcrhaltung der Masse dcr Heiloten, dtţrch die ver
kram pften militărischen Anstrengungen der herrschenden Minderheit war Sparta 
in Widerspriiche gcratcn, die von diesen Gemcinwesen nicht mehr aus eigener Ini
tiative und Anstrengung gelOst worden sind. In beiden Făllen entwickelten sich 
auch in Sport und Korpererziehung Krisenerscheinungen, die sich in den kritischen 
Bemerkungen des Aristoteles sowohl liber das einseitige, Gcist und Gesundheit 
schădigende Berufsathletentum als auch liber den vertierten brutalen militărischen 
Drill der Spartiaten widerspiegeln. 

Die Vorschlăge des Aristoteles zur Ncuordnung der korperlichen Erziehung 
gehen von dieser Kritik aus. Vor allem will er dic korperlichP Erziehung und 
den Sport wieder in cine vielseitige und harmonische Ausbildung der kor
perlichen und geistigen Făhigkeiten einordnen, dabei ist ftir ihn die gute 
korperliche Erziehung das dienende Glied, cine unabdingbare Voraussetzung ftir 
die Ausbildung der geistigen Făhigkeiten des Menschen. Er will insofern auch 
beim Kinde, dessen Vernunft noch nicht entwickelt ist, mit der korperlichen 
Erziehung durch Gewohnung und Beispiel beginnen. Eine gleichzeitige korper
liche und geistige Anstrengung hăit er ftir schădlich und schlăgt daher vor, 
im Laufe der Erziehung den Schwerpunkt jeweils zu wechseln. Die Verantwortung 
auch ftir dic korperliche Erziehung trăgt nach seiner Auffassung in erster Linie 
die Polis, die durch Oberaufsicht ftir eine gute Erziehung in der Familie sorgen 
und die heranwachsende Jugend auch direkt in staatlichen Institutionen 
heranbilden soll. 

Der Erziehung liberhaupt, damit auch der Korpererziehung als einem Teii, 
miBt Aristoteles eine sehr groBe, ftir die Losung der ethischen und politischen Pro
bleme sogar entscheidende Bedeutung bei. Die Erziehung erscheint ihm schlieBlich 
als der einzige Ausweg aus der Krise der Polis. Da die Entwicklung des Menschen 
jedoch nicht von den Wlinschen des Erziehers und seinem Vorbild allein abhăngt, 
sondcrn das Verhalten der Menschen von dcn Verhăltnissen geformt wird, und da 
Aristoteles selbst die politischen und okonomischen Fragen der Polis als im Grunde 
unlOsbare Fragen zu analysieren gezwungen war, stand er in bezug auf die politischen 
und ethischen Probleme letzten Endes vor einer ausweglosen Situation. Aristoteles 
war in Athen nur Metoike; gegeniiber seinem ehemaligen Schiller Alexander 
war er zuriickhaltend geworden, und so blieb er trotz seiner Freundschaft 
mit Antipater ohne direkten politischen EinfluB. Die Moglichkeit, unabhăngig 
hiervon, aus eigener Kraft, einen Fortschritt zu verwirklichen, fand er in der 
wisscnschaftlichen Betrachtung. Seine Gedankengănge liber Korpererziehung 
enthalten eine ganze Reihe von Momenten, die auch heute in die Debatte geworfen 
werden konnen. Eine unmittelbare praktische Wirkung seiner Vorschlăge liber eine 
gute staatlich kontrollierte Korpererziehung mag in die Institution der Ephebie 
eingegangen sein. 
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Die Begrenztheit dcr Anschauungen desAristoteles kommt in seinen Bemerkungcn 
zur korperlichen Erzichung an demselben Punkte zum V orschein, an dem er mit 
allen seinen politischen und ethischen sowie okonomischen Analysen auf eine Grenze 
stol3t: das ist das bestehende und von ihm verteidigte Verhăltnis dcr Sklaverei und 
es ist die V crachtung der korpcrlichen Arbeit, deren Erziehungswert ihm vollig 
fremd gcworden ist. Allcin die Kricgs„arbeit" gilt ihm wie seiner ganzen Klasse 
noch als standcsgemăl3, wcnn er den Krieg auch nicht als Selbstzweck behandelt 
wissen will, sondern das Zici menschlichen Lebens in der freien und fricdlichen Tătig
keit der Mul.le - der grundbesitzenden, sklavenhaltenden und daher gegebenenfalls 
auch sklavenraubcnden Biirgcr - erblickt. 
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