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D E R G R I E C H I S C H E G A R T E N . 

(Hierzu Tafel III. IV). 

Laute Bewunderung erfüllte die Griechen, als sie zuerst 
die herrlichen Parks der orientalischen Grossen erblickten. 
Nichts Ähnliches hat te ihre Kultur diesen Werken mächtiger 
Grosskönige und Satrapen an die Seite zu setzen. Gerade in 
der klassischen Zeit des hellenischen Volkes, in der die an
deren bildenden Künste in rascher Entwickelung dem Höch
sten zustrebten, hören wir nichts von der Gartenkunst. Wenn 
wir auch nicht hoffen dürfen, von dieser vergänglichsten 
aller Künste durch Ausgrabungen eine Vorstellung zu er
halten, so schweigen doch auch die Zeugen, die uns ein Bild 
des orientalischen und ägyptischen Gartens erhalten haben, 
die Dichter, Geschichtsschreiber und Maler vollkommen, so
dass nur ein Horchen auf Zufallsstimmen in der Literatur 
es uns möglich macht, die ganz eigenartige und für die 
Folge liochbedeutsame Entwickelung des griechischen Gar
tens zu erkennen. 

Eine Erk lärung für diese auffallende Lücke in dem Kul
turbilde der grossen Zeit Griechenlands finden wir in der 
Verfassung seiner Polis. Sie bildet den festen Rahmen, der 
das geistige und wirtschaftliche Leben des Hellenen umfasste, 
und dieser Rahmen bot gerade in der Zeit seiner höchsten 
Anspannung für die Entwickelung einer privaten Garten
kunst keinen Raum. Zu allen Zeiten hat diese Kunst ihre be
deutsame Ent fa l tung erst in den Händen einer bevorzugten, 
wirtschaftlich kräftigen und ästhetisch verfeinerten Herren
kaste gefunden. Die wachsende Aristokratie aber wachte eifer
süchtig darüber, dass kein geistiges und wirtschaftliches 
Übergewicht e i n e r Familie Generationen hindurch eine 
Sonderstellung gewährte. 

Wenn dennoch auch hier der griechische Geist für die 

Originalveröffentlichung in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts,  
Athenische Abteilung 34, 1909, S. 100-144
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Folge Bedeutsames geleistet hat, so müssen wir die Ent
w i c k l u n g des Gartens auf ganz neuem Gebiete suchen. 

Zwar hat auch Griechenland eine Zeit gekannt, in der die 
Bedingung zu ihrer Entfa l tung günst ig genug lag: die sei
ner homerischen Ritterpoesie. Hier war ein Herrenvolk, das 
geneigt war, in der Müsse, die ihm der Krieg liess, sich mit 
der Pflege des Gartens zu beschäftigen, und das Ritterepos 
zeigt uns auch bedeutsame Ansätze zur Entfa l tung der Gar
tenkunst. Den alten Laertes hat wohl der Kummer um sei
nen verschollenen Sohn Odysseus auf sein Landgut getrie
ben sodass er dort im Knechteskleid niedere Arbeit verrich
tet. Doch die Pflege seines Gartens, den er sich durch den 
Fleiss seiner Hände erworben, war ihm niemals fremd gewe
sen. Früh schon erzog er den Knaben Odysseus zu gleicher 
Beschäftigung und schenkte ihm, um seinen Ehrgeiz anzu
stacheln, eine Reihe von Fruchtbäumen und Rebstöcken. Ei
nen Farmgarten würden wir diesen Platz nennen, wo sich 
der Heimgekehrte dem kummerbedrückten Vater zu erkennen 
gibt, schön geordnete Reihen von Obstbäumen und Weinspa
lieren, umgeben von einem Zaun aus Dornstrauch geflochten; 
zu ihm gehörte das einfache Haus, in dem mit dem Herrn 
zugleich die Knechte wohnen, die das Landgut bestellen 
(Od. co 205 ff.). Ähnlich werden wir uns auch das Landgu t 1 mit 
seinem schönen Fruchtgarten denken, das Alkinoos in Ruf
weite von der Stadt besass, beim Haine der Pallas Athene, wo 
Odysseus warten musste, bis Nausikaa mit den Mägden unter 
das väterliche Dach getreten war. Aber Alkinoos besass auch 
einen grossen herrlichen Gar ten 2 in der Stadt Scheria, an 

1 Tejisvo? eigentlich nur ein eingehegter Bezirk, doch bedeutet es 
nach häufigem Sprachgehrauch bei Homer wohl Königsgut. 

' Die homerischen Ausdrücke für Garten, Feld, Weingarten und Frucht
garten sind noch so wenig begrenzt, dass man meist erst durch den Zu
sammenhang den jeweiligen Sinn festlegen kann. Das Wort für Garten der 
klasssischen Zeit jüjjto? gebraucht Homer abwechselnd als allgemeinsten 
Ausdruck mit öpxaT0?> w a s e i f l eingehegtes Land bedeutet. Schwieriger ist 
die Deutung des Wortes äkari\, eigentlich Feld, das n, 122 unzweifelhaft 
Weingarten heisst und w 224 ebenso unzweifelhaft Obstgarten. In unserer 
Stelle \ 293 ist TeftaAutä x' ätaor| auch am besten mit blühendem Frucht
garten zu übersetzen. 
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seinen Palast anstossend (TJ 112 ff.), zu dessen Schilderung 
der Dichter alles zusammentragen möchte, was er Schönes 
und Prächtiges nur ersinnen kann. Und doch, wenn wir die
sen genau prüfen, geht auch er über einen Nutzgarten durch
aus nicht hinaus und unterscheidet sich in dieser Richtung 
wenig von Laertes' Farmgarten. Odysseus überschaut ihn, 
ehe er die hohe Schwelle des Phäakenpalastes überschreitet. 
Ausserhalb des Hofes liegt er, nahe der Türe. Dieser Vorhof 
ist rings von Mauern, wohl auch, wie dies die mykenischen 
Paläste zeigen, mit Gebäuden umgeben. Neben der Haupt
eingangspforte erstreckt sich der vier Hufen grosse Garten, 
auch er, wie der Hof, von Mauern umgeben ' . Dem Hof 
zunächst liegt der Baumgarten. Äpfel, Birnen, Feigen und 
Oliven, die gleichen Arten wie in Laertes' Garten, nur die 
Granate wird dort nicht erwähnt. Auf den Fruchtgarten 
folgt der Weingarten, endlich in letzter Reihe die Beete 
des Gemüsegartens, wohl geordnet mit verschiedenen Arten 
bepflanzt2 . In dieser Dreiteilung, die jede andere Bepflanzung 
und jeden Schmuck ausschliesst, der nicht unmittelbar dem 
Nutzen dient, unterscheidet sich der Phäakengarten durchaus 
von keinem Farmgarten. Wenn der Dichter uns also auch 
hier, wo er das Höchste seiner Zeit schildert, nichts anderes 
sagen kann, so ist der Schluss wohl berechtigt, dass jene 
Kultur nur solch' einfachste Formen des Gartens gekannt 
hat, die weder mit der ägyptischen noch der orientalischen 
Gartenentwickelung sich messen können. 

Der Dichter muss zu ganz anderen Mitteln greifen, um 
uns ein Bild feenhafter Pracht innerhalb dieses primitiven 

1 S o w i r d h i e r w o h l a m b e s t e n EQXO; ZU ü b e r s e t z e n s e i n . H o m e r b r a u c h t 

a l l e r d i n g s d e n g l e i c h e n A u s d r u c k i n s e i n e r u r s p r ü n g l i c h e n B e d e u t u n g a l s 

D o r n h e c k e . I m G a r t e n d e s L a e r t e s (<o 2 2 3 ) f i n d e t O d y s s e u s k e i n e n d e r 

K n e c h t e , d e r a l t e D o l i o s i s t m i t d e n S ö h n e n h i n a u s g e g a n g e n u m D o r n g e 

s t r ä u c h , c t u i a o i d z u s a m m e l n , &X(ar\q eu.u ,Evai e p x o ? , d e n G a r t e n m i t e i n e m 

Z a u n e z u u m g e b e n . 
2 I l a o ä vEiatov öpxov k a n n n u r h e i s s e n : h i n t e r d e r l e t z t e n R e i h e d e r 

W e i n s t ö c k e . D e r R h a p s o d e s c h i l d e r t v o m H o f e n a c h h i n t e n g e h e n d . B ö t t i 

g e r , R a c e m a t i o n e n z u r G a r t e n k u n s t d e r A l t e n , K l e i n e S c h r i f t e n I I I 1 5 7 

1 8 9 s p r i c h t s i c h m i t u n z u r e i c h e n d e n G r ü n d e n f ü r e i n e u m g e k e h r t e R e i h e n 

f o l g e a n s . 
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P l a n e s z u e n t r o l l e n . D e r G a r t e n s t e h t d a s g a n z e J a l i r h i n 
d u r c h i n u n v e r ä n d e r t e r F ü l l e v o n B l ü t e u n d F r u c h t z u g l e i c h , 
k e i n M a n g e l , k e i n M i s s w a c h s s c h ä d i g t i h n . B i r n e r e i f t a u f 
B i r n e , F e i g e a u f F e i g e , v o m s a n f t e n Z e p h y r u m f ä c h e l t . D i e s e 
S c h i l d e r u n g w i e d e r h o l t s i c h i n a l l e n T e i l e n , a m a u s f ü h r l i c h 
s t e n i m W e i n g a r t e n , w o d i e T r a u b e v o n d e r B l ü t e b i s z u r 
K e l t e r g l e i c h z e i t i g v o r A u g e n g e f ü h r t w i r d . Z w e i f e l l o s h a b e n 
d e m R h a p s o d e n h i e r d i e s a g e n h a f t e n G ä r t e n d e r H e s p e r i d e n 
v o r g e s c h w e b t . D a s M ä r c h e n h a f t e l i e g t i n d e m Z e i t l o s e n v o n 
B l ü t e u n d F r u c h t d e r s e l b e n G a t t u n g , d e n n d i e F o r d e r u n g , 

d a s s e i n s c h ö n e r G a r t e n s t e t s e t w a s B l ü h e n d e s a u f w e i s e n 
m ü s s e , h a b e n a l l e Z e i t e n u n d G e g e n d e n a u f g e s t e l l t ; j e n e s 
g l ü c k l i c h e K l i m a k o n n t e s i e l e i c h t e r u n d r e i c h e r e r f ü l l e n a l s 
u n s e r e n o r d i s c h e n S t r i c h e , u n d d o c h v e r l a n g t e i n B a c o n s e l b s t 
d a s G l e i c h e f ü r e i n e n e n g l i s c h e n G a r t e n . 

V o n e i g e n t l i c h e r B l u m e n p f l e g e h ö r e n w i r i n d i e s e m 
W u n d e r g a r t e n n o c h g a r n i c h t s , d e n n d i e Hoop^t«! ixQaaiai 
s i n d n u r G e m ü s e b e e t e . W i e h ä t t e a u c h s o n s t d e r D i c h t e r , d e r 
u n s d e n b l ü h e n d e n A n g e r i n f r e i e r N a t u r m i t s o r e i c h e n 
F a r b e n z u s c h i l d e r n v e r s t e h t , g e r a d e h i e r v o n d i e s e m h e r r 
l i c h s t e n S c h m u c k e s p ä t e r e r G ä r t e n g e s c h w i e g e n . M a n w a r 
a u g e n s c h e i n l i c h n o c h g a r n i c h t a u f d e n G e d a n k e n g e k o m m e n , 
d i e s e l i e b l i c h e n K i n d e r d e r W i e s e i n G ä r t e n z u p f l e g e n . E r s t 

e i n e s p ä t e r e Z e i t h a t d a n n g e r a d e d i e G e m ü s e g ä r t e n m i t b l ü 
h e n d e n G e w ä c h s e n g e z i e r t , s o d a s s a u s d i e s e m T e i l e d e s N u t z 

g a r t e n s s i c h d e r B l u m e n g a r t e n e n t w i c k e l n s o l l t e . D i e s e r 

M a n g e l e i n e r B l u m e n z u c h t i n h o m e r i s c h e r Z e i t e r k l ä r t s i c h 
d a r a u s , d a s s m a n B l u m e n n o c h w e n i g z u m S c h m u c k e d e r 

K l e i d u n g u n d d e s H a u s e s v e r w a n d t h a t 1 . W e i t h ä u f i g e r 

s c h m ü c k t H o m e r s e i n e G e f ä s s e m i t B l u m e n , d o c h i s t d i e s e s 
dvflEjxoEvteg w o h l d u r c h w e g a l s B l u m e n o r n a m e n t z u d e n k e n , 

d e n n e s s i n d n i c h t V a s e n , i n d i e m a n n a c h ä g y p t i s c h  o r i e n 

t a l i s c h e r W e i s e B l u m e n h i n e i n s t e c k t , s o n d e r n O p f e r g e f ä s s e 
f ü r d a s W e i h w a s s e r o d e r a u c h M i s c h k r ü g e 3 . E i n e h ü b s c h e 

1 D e r h o m e r i s c h e H y m n u s a u f A p h r o d i t e V I 1 8 , w o d i e G ö t t i n l o o t e 

q i a v o i ; K u f r e o E i n g e n a n n t w i r d , i s t n i c h t ä l t e r a l s d a s V I I . J a h r h u n d e r t . 
5 y 4 4 0 EV d v f l e n ö s v T i liß^zi,. co 2 7 5 x p n x f i Q a (XVöEHöEVTO. XV 8 8 5 l i -

ßr |T S dv&EjxoEvxa , 
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I l l u s t r a t i o n f ü r s o l c h e h o m e r i s c h e n G e f ä s s e g i b t e in m y k e 
n i s c h e r S i l b e r b e c h e r , d e r i n d r e i f a c h e r W i e d e r h o l u n g e i n e n 
B l u m e n k ü b e l , in d e m B l u m e n g e p f l a n z t s ind , ze ig t . D a s O r n a 
m e n t s e l b s t i s t w o h l a u s ä g y p t i s c h e m E i n f l ü s s e h e r v o r g e g a n 
g e n ; w o s o l c h e B l u m e n s c h a l e n z u m g e w ö h n l i c h s t e n S c h m u c k 
d e s H a u s e s g e h ö r t e n . D a s O r n a m e n t a l l e in g e n ü g t z w a r n i c h t 
u m , w i e m a n w o h l g e t a n h a t 1 , auf e i n e a u s g e d e h n t e B l u m e n 
z u c h t d e r m y k e n i s c h e n K u l t u r zu s c h l i e s s e n ; a b e r d i e u n e n d 
l ich f e i n e u n d l i e b e v o l l e E m p f i n d u n g f ü r d a s W e s e n u n d 
L e b e n d e r P f l a n z e auf k r e t i s c h e n F r e s k e n u n d V a s e n l ä s s t 
B l u m e n z u c h t h i e r d o c h v o r a u s s e t z e n . 

O d y s s e u s ü b e r s c h a u t d e n g a n z e n G a r t e n , a n d e r S c h w e l l e 
d e s H a u s e s s t e h e n d . S o l l e n w i r d e n D i c h t e r w ö r t l i c h n e h m e n , 
so m u s s e r e i n a n s t e i g e n d e s T e r r a i n v o r s i ch h a b e n . D a f ü r 
s p r i c h t a u c h d i e A n o r d n u n g s e i n e r B e w ä s s e r u n g : h Se SIJOO 
HQfjvai, fj [isv t ' a v d >äj.n;ov d ' i tavta OKISVOCIGII, v\ ö 'eteocoftEv vx* av-

Kr\c, oiiOöv tf jaiv XQOQ b6[iov m\ir\K6v, oöev VSQEIJOVTO iroATtai. Ü b e r 
d i e k ü n s t l i c h e B e w ä s s e r u n g v o n G ä r t e n g i b t u n s H o m e r in 
e i n e r S t e l l e d e r I l i as , €> 257 a u s f ü h r l i c h e A u s k u n f t . W i r h ö r e n 
d o r t v o n e i n e m b e s o n d e r e n W a s s e r m e i s t e r 2 (dvrip b%£Tit]y6q), d e r 
d i e Q u e l l e n ü b e r d i e P f l a n z u n g e n u n d G ä r t e n le i te t , a u g e n 
s c h e i n l i c h in K a n ä l e n , in d e n e n d a s W a s s e r g e s t a u t b l e ib t , 
b i s m a n es b r a u c h t ; d a n n e n t f e r n t d e r A u f s e h e r d ie H i n d e r 
n i s s e (e'xuccTa), u n d es s t r ö m t b r a u s e n d h e r a u s u n d e r g i e s s t 
s i ch ü b e r d a s L a n d . S o l c h ' e i n e A r t d e r B e w ä s s e r u n g , d i e 
a u c h d e m P h ä a k e n g a r t e n s e i n e F r u c h t b a r k e i t s i che r t , i s t n u r 
d u r c h e i n e a n s t e i g e n d e L a g e zu e r r e i c h e n . S o e r k l ä r t s i ch 
a u c h a m b e s t e n d i e V e r t e i l u n g d e r b e i d e n Q u e l l e n : w e n n 
d i e e i n e g e s t a u t w e r d e n soll , so k a n n s ie zu e i n e m B r u n n e n , 

1 Köhler, AM. VIII 1883, 1. Die dort weiter entwickelten Ansichten 
über die allgemeine Gartenentwickelung werden durch meine ganze Dar
stellung widerlegt. Vgl. über die ägyptischen und mykenischen Prunkge
fässe jetzt A. Jolles, Arch. Jahrb. 1908, 209, wo das gesamte Material sorg
sam behandelt, unsere Vase aber sonderbarer Weise nicht besonders ge
würdigt ist. 

2 In Athen gab es später üSdtcov SKiaxäxai, vgl. BlümnerHermann, 
Griech. Privataltertümer 104 Anm. 1, auf Delos einen lvcojtoq)Ma| oder 
XQT)voq>vta4 (v. Schoeffer bei PaulyWissowa IV 2490) usw. 
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der fortwährend fliessendes Wasser braucht, nicht verwendet 
werden. Darum leitet man die zweite direkt in den Hof unter 
der Schwelle durch. Noch ein Punkt der homerischen Schil
derung lässt einen Zweifel über seine Anlage zu. Von den 
Trauben im Weingarten heisst es: die einen dörrten in der 
Sonne auf dem Trockenplatze auf ebenem Boden. Liegt die
ser Trockenplatz im Garten selbst, so müssten wir uns, da 
er dem mittleren Teile angehört, nicht nur ein ansteigen
des Terrain, sondern Terrassenanlagen denken. Da wir in 
dieser Märchenschilderung aber auch hören, dass die Trau
ben hier geschnitten, dort gekeltert werden, so könnte der 
Trockenplatz auch da sein, wo die Kelter ist, bei den Wirt
schaftsgebäuden. 

Der reiche Phantasieeindruck dieser Schilderung, unter
stützt von der Autorität ihres Dichters, lässt den Garten 
des Alkinoos das ganze spätere Altertum hindurch sprich
wörtlich alles Höchste und Schönste auf diesem Gebiete 
ausdrücken. Auch als diese Kunst eine von Homer nie 
geahnte Höhe erreichte, blieb jener Garten den Dichtern 
ein Ideal, das ihrer Sehnsucht lockend wie die Gefilde der 
Seligen vorschwebte i. 

So sehr des Alkinoos Garten an überschwänglicher 
Fruchtbarkeit sich auszeichnete, so wenig wird er an sich 
als Palastgarten eine Ausnahme gewesen sein. Wahrschein
lich wird jeder der Grossen der homerischen Zeit solch' einen 
Garten, der seine Tafel mit allem Nötigen versorgte, bei 
seinem Palast gehabt haben. Am Hause des Odysseus wird 
ausdrücklich ein solcher erwähnt: Penelope erzählt, dass ihr 
Vater ihr als Brautgabe den erfahrenen Dolios mitgegeben 
habe, damit er den Garten, den baumreichen, ihr besorge 
(8 737). Dolios wohnt jetzt zwar draussen auf dem Lande 
bei Laertes, Penelopes Garten aber müssen wir uns bei dem 
Palast denken, ihrer besonderen Aufsicht unterstellt. Schon 
damals also war es Rittersitte, dass der Garten der Schloss

1 Böttiger, Kleine Schriften I I 170 ha t einige Stellen späterer Schrift
steller über die Gärten des Alkinoos zusammengestellt , die leicht sehr 
vermehrt werden könnten. 
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h e r r i n b e s o n d e r e s E i g e n t u m war , d a er ih r d a s N ö t i g e f ü r die 
K ü c h e l ieferte, wie w i r es s p ä t e r d a s g a n z e Mi t t e l a l t e r h in 
d u r c h u n t e r ä h n l i c h e n socia len B e d i n g u n g e n f inden . 

L e i d e r g e b e n u n s d ie A u s g r a b u n g e n der m y k e n i s c h e n 
P a l ä s t e von K r e t a u n d T i r y n s w e n i g s i che ren Anha l t , u m die 
L a g e de r G ä r t e n zu b e s t i m m e n . T i r y n s ist zu s eh r F e s t u n g 
u m R a u m f ü r G ä r t e n zu h a b e n , a l l en fa l l s k ö n n t e n im gros
sen V o r h o f e e i n i g e P f l a n z e n P la t z f i n d e n K D i e g ro s sen H ö f e 
de r viel f r e i e r u n d w e i t e r a n g e l e g t e n k r e t i s c h e n P a l ä s t e s ind 
gep f l a s t e r t , ode r z e i g e n e inen f e s t en E s t r i c h . M a n m ö c h t e 
s ich in i h n e n g e r n e T o p f p f l a n z e n d e n k e n , vo r a l lem in d e m 
n e u g e f u n d e n e n Per i s ty lhof v o n P h a i s t o s (Arch . Anz. 1908, 
123). O b a u s s e r h a l b de r Pa l ä s t e G ä r t e n l agen , k ö n n e n wi r 
n i c h t wissen . 

I n den H ö f e n , d ie in de r s p ä t e r e n G a r t e n e n t w i c k e l u n g 
e ine g r o s s e Ro l l e spie len , w e r d e n w i r e ine b e d e u t s a m e An
p f l a n z u n g d a h e r k a u m s u c h e n dü r f en . D a s s m a n noch in g a n z 
s p ä t e r Ze i t d ie V o r h ö f e p f l a s t e r t e , z e ig t e ine S te l l e bei L u 
k i a n (E ro t e s 12). E r s ch i lde r t do r t e in H a u s de r A p h r o d i t e : 
D e r Vorhof sei h i e r n i ch t , wie es sons t zu se in p f l eg t , ge
p f l a s t e r t , s o n d e r n wie es de r H e r r i n des H a u s e s en t sp r ach , 
m i t h e r r l i c h e n s c h a t t i g e n B ä u m e n , L a u b e n u n d B l u m e n be
pf lanz t . N e b e n d e m Al t a r d ü r f e n w i r in dem Vorhof des 
h o m e r i s c h e n H a u s e s a u c h e inen B r u n n e n suchen , de r schön 
g e f a s s t in S te in , e ine Z ie rde des P l a t ze s war . Doch g a b es 
a u c h in h o m e r i s c h e r Ze i t Höfe , d i e m i t B ä u m e n b e p f l a n z t 
w a r e n , wie d ie E r z ä h l u n g des O d y s s e u s von der g e h e i m n i s 
vo l l en E i n r i c h t u n g se ine r k u n s t r e i c h e n B e t t s t a t t b e w e i s t 
(ip 190 ff.): ^ctfxvoe ecpv xavvcpvXkoc, ekmr\<; EQHEOS evtög, än^voq, 
ftodedcov ndiExoq 8° fjv f\vx£ X'UDY. D i e sen S t a m m b e n u t z t Odys
seus, u m da rau f sein Be t t zu f ü g e n , u n d es u n l ö s b a r de r E r d e 
zu v e r b i n d e n . 

W e i t h ä u f i g e r a ls de r G ä r t e n i s t in den h o m e r i s c h e n 
E p e n de r h e i l i g e n H a i n e E r w ä h n u n g g e t a n . W i r m ü s s e n sie 
u n s noch als H a u p t s t ä t t e n de r G o t t e s v e r e h r u n g d e n k e n , da 

1 In Mykenae, Orchomenos, Troja sind die mykenischen Herrenhäuser 
fast ganz zerstört, aber auch hier war sicher kein Platz für Gärten. 
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der T e m p e l d i e n s t de r G ö t t e r , obg le i ch im E p o s s c h o n vor
h a n d e n , g e g e n den in den H a i n e n noch s e h r z u r ü c k t r i t t . O b 
d iese K u l t s t ä t t e n i m m e r u m f r i e d e t , a lso ein teuevos waren , is t 
n i c h t m i t S i c h e r h e i t zu b e h a u p t e n , d a sie m e i s t n u r alcroq 
g e n a n n t w e r d e n ; g e w i s s is t nur , dass de r Al ta r v o n s c h a t t e n 
s p e n d e n d e n B ä u m e n u m s t a n d e n ist, d e n n b a u m r e i c h , scha t 
t e n s p e n d e n d sind die Beiworte , die das E p o s d iesen H a i n e n 
oibt. F a s t i m m e r wird auch e ine Q u e l l e e r w ä h n t , d ie B a u m 
a r t e n w e r d e n se l ten g e n a n n t , d a n n a b e r s ind es zum U n t e r 
sch iede von G ä r t e n m e i s t u n f r u c h t b a r e W a l d b ä u m e . H ä u f i g 
wird ein he i l i ge r B a u m neben Que l l e und Al ta r h e r a u s g e h o 
ben , so d ie her r l ich r a g e n d e P a l m e im A p o l l o n h a i n e auf Delos, 
d ie O d y s s e u s in den S i n n k o m m t , als i h m N a u s i k a a g e g e n 
ü b e r s t eh t (t, 162163). E b e n s o op fe rn auch die A c h a i e r auf 
e inem Al t a r n e b e n e ine r Quel le , die a u s e iner s c h ö n e n mäch
t igen P l a t a n e e n t s p r i n g t (B 305). A m b e r ü h m t e s t e n w a r d ie 
E i c h e zu Dodona , a u s de ren Gipfe l O d y s s e u s die S t i m m e des 
D o n n e r e r s v e r n i m m t 1 . Diese B a u m v e r e h r u u g te i l ten d ie Gr ie
chen von A n b e g i n n m i t den Or i en t a l en . Von J a h r zu J a h r 
m e h r t s ich d ie Zah l de r D a r s t e l l u n g e n he i l i ge r Bäume , in 
k l e inen G e h e g e n oder s t e i n e r n e n U m f r i e d u n g e n , auf k re t i s ch 
m y k e n i s c h e n M o n u m e n t e n . Aus der Masse se ien als t y p i s c h e 
Beispiele g e n a n n t d ie R i n g e bei E v a n s , J H S . 1901, 171. 1 76. 
1 77. 182. 183. 185, das S t e i n g e f ä s s e b e n d a 103, der S a r k o p h a g 
v o n H . T r i a d a , Mont. äftt . d. Lincei X I X 5 (v. D u h n , Arch iv 
f. Re l ig ionsw. 1909, 161). H ä u f i g f i n d e n wir auf g r i e c h i s c h e n 
Gefässen des V I / V . J a h r h . B ä u m e m i t V o t i v t ä f e l c h e n ge
s c h m ü c k t (z. B. J H S . I X 1888 Ta f . 1; K e r n bei P a u l y  W i s s o w a 
I I I 159). U n d noch in k l a s s i sche r Ze i t w a r e n d ie e inze lnen 
he i l i gen Ö lbäume , d ie von dem e inen von A t h e n a g e p f l a n z t e n 
a b s t a m m e n sol l ten, b e s o n d e r s e i n g e h e g t u n d unver l e t z l i ch , wie 
wi r a u s de r R e d e des L y s i a s JTEQI O U X O U e r f ah ren . 

Doch f e h l t es a u c h n i c h t an a u s f ü h r l i c h e n S c h i l d e r u n 
gen , d ie ze igen , dass m a n m i t Abs i ch t u n d K u n s t solch ' e ine 
S t ä t t e de r G o t t e s v e r e h r u n g s c h m ü c k t e . D e r A t h e n a h a i u auf 

1 % 328. Siehe dazu Wäntig, Haine und Gärten im griechischen Alter
tum, Progr. Chemnitz 1893 und Heibig, Das Homerische Epos 313. 
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S c h e r i a be i d e m L a n d g u t e d e s A l k i n o o s l i e g t a m W e g e : Srjeis 
äyXabv akaoc, *A$y\vx\q, äy%i xEAeu&ox) a l y e i p c o v EV 8E XQrjvr] vae i , 

djxcpl öe Xeiuoov 291/2) . R e i z v o l l e r a b e r n o c h i s t d a s H e i 
l i g t u m d e r N y m p h e n auf I t h a k a . O d y s s e u s w a n d e r t m i t d e m 
S a u h i r t e n d e r S t a d t zu 2 0 5 - 1 1 ) : xcd snl KQX\VX\V dqnxovro 
ruxrrjv, x a M a ß o o v , 6'8EV •USQE'UOVTO J toAiTai . . . djjxpl 8 ' a p ' aiyEipcov 

u8aTOTQEcp8(ov f)v d'Xaos jcdvtooE xvxKoxeQ&g, x a t d 8E I[)UX0OV QEEV 

I58CO0 {hpofiEV Ix JTETQT]5- ßco^iög 8 ' EqnjjtEpÖE XETOXTO vv\xcpdav, ofli 

jrdvtEs EntQS^Eaxov 68ITCU. E s w a r d a s W e r k d r e i e r B ü r g e r v o n 
I t h a k a , d e r e n N a m e n d e r D i c h t e r a u s d r ü c k l i c h n e n n t , so l ieb
l ich d ü n k t i h m s e l b s t d a s H e i l i g t u m . D i e s e e r s t e S c h i l d e r u n g 
e i n e s N y m p h e u m s z e i g t u n s s c h o n e in v o l l e n d e t e s Bi ld e i n e r 
A n l a g e , w i e s i e im s p ä t e r e n A l t e r t u m u n d m e h r n o c h i n d e r 
R e n a i s s a n c e v o m Z i e r g a r t e n a u f g e n o m m e n u n d m i t b e s o n 
d e r s k ü n s t l e r i s c h e r F r e u d e a u s g e s t a t t e t w u r d e . 

Bei d i e s e n S c h i l d e r u n g e n h a n d e l t es s i ch a u s d r ü c k l i c h 
u m e i n e A n l a g e u n d P f l e g e v o n M e n s c h e n h a n d . E t w a s a n 
d e r e s i s t es m i t d e r G r o t t e d e r K a l y p s o . H i e r i s t n u r e i n e 
a n m u t i g e N a t u r s c e n e g e g e b e n , k e i n H a i n w ä c h s t u m d i e 
G r o t t e , s o n d e r n : vh\ 8s airsos djxcpi jtEqpvxEi xy\Xs^6(Oou, xWj-
•öQT] t ' cayEigög TE xa i evmbr]c, x u j t d p i a a o s (E 6 3 / 4 ) . H i e r n i s t e n 

b r e i t f i e d r i e g e V ö g e l : H a b i c h t e , B a u m e u l e n u n d K r ä h e n , d i e 
d e r M e e r e s g e s c h ä f t e k u n d i g s ind . E i n W e i n s t o c k r a n k t s i ch 
v o n T r a u b e n s c h w e l l e n d u m d e n E i n g a n g d e r G r o t t e ; Q u e l 
l e n e n t s p r i n g e n n a c h b a r l i c h u n d s c h l ä n g e l n s i ch h i e r h i n 
u n d d o r t h i n u m W i e s e n , d i e v o n V e i l c h e n u n d E p p i c h 
s c h w e l l e n . E s i s t e i n Bi ld , d a s a u c h e in U n s t e r b l i c h e r v e r 
w e i l e n d a n s c h a u t . 

S o s e h e n w i r in d e r h o m e r i s c h e n K u l t u r a l le r le i K e i m e 
zu e i n e r G a r t e n e n t w i c k e l u n g , d i e a b e r d i e F o l g e z e i t b e i g a n z 
v e r ä n d e r t e n s o c i a l e n B e d i n g u n g e n s e h r u n g l e i c h z u r E n t f a l 
t u n g b r a c h t e . W o h l w i s s e n wir , d a s s d e r G r i e c h e b i s i n d a s 
V. J h d t . m i t V o r l i e b e auf d e m L a n d e l eb t e , d a s s s e l b s t d i e 
V e r w ü s t u n g e n d e r P e r s e r k r i e g e i h n n i c h t h i n d e r t e n , s i ch im 
f o l g e n d e n F r i e d e n d o r t s e i n e W o h n s t ä t t e w i e d e r a u f z u b a u e n 
( T h u k . I I 14. 16. 65). D o c h w a r a l l e s in v e r h ä l t n i s m ä s s i g 
k l e i n e i n L a n d b e s i t z z e r s p l i t t e r t . A u c h d i e R e i c h e n h a t t e n in 
i h r e n H ä u s e r n z w a r ' p r ä c h t i g e s G e r ä t 1 a n g e s a m m e l t , in i h r e n 
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G ä r t e n abe r b a u t e n sie d ie n ö t i g e n F r ü c h t e f ü r d a s H a u s , 
woh l in g l e i che r Wei se , wie zu des O d y s s e u s Zei ten . Als K i m o n 
d ie Z ä u n e se iner G ä r t e n n i e d e r l e g e n Hess (Plut . C im.13 ; N e p o s 
I V 1 7 ff.), u m J e d e r m a n n Z u t r i t t zu ve r scha f f en , g a b e r d a m i t 
k e i n e k u n s t v o l l e n A n l a g e n preis , n u r die F r ü c h t e so l l ten 
a l len z u g ä n g l i c h sein. Vie l le ich t , obg le i ch u n s l e ider a l le 
b e s t i m m t e n N a c h r i c h t e n ü b e r d iese Ze i t feh len , h a t m a n 
doch b e g o n n e n , B l u m e n in den G ä r t e n zu z i e h e n ; d e n n d ie 
S i t t e sich zu b e k r ä n z e n , die d e m h o m e r i s c h e n E p o s noch 
f r e m d war , b e g i n n t v o m VI. J h d t . an m e h r u n d m e h r d a s 
g a n z e L e b e n des H e l l e n e n zu d u r c h d r i n g e n . J e d e go t t e s 
d i ens t l i che H a n d l u n g w u r d e v o n B e k r ä n z t e n a u s g e f ü h r t , 
j e d e r G e w e i h t e w u r d e b e k r ä n z t , u n d da auch das S y m p o s i o n 
m i t e iner g o t t e s d i e n s t l i c h e n H a n d l u n g b e g a n n , so b e k r ä n z t e n 
s ich a u c h dabe i die G ä s t e (Wi lamowi tz , C o m m e n t a r zu E u r i 
p ides H e r a k l e s 2 677, S. 156). A l l e r d i n g s w a r e n es noch s e h r , 
w e n i g e B l u m e n a r t e n , d ie de r G r i e c h e k a n n t e , u n d das a l t e 
Vo lks t anz l i edchen , das A t h e n ä u s a u f b e w a h r t h a t ( X I V 629 e): 
I loü [AOI xä Qoba, nov \ioi xä Xa, nov uoi xä Kala aekwa; 
zähl t s chon f a s t al le A r t e n auf , die d a s f r ü h e A l t e r t u m 
g e k a n n t h a t ; es k o m m e n n o c h Lil ie , K r o k u s u n d H y a c i n t h e 
dazu. W e n n a u c h w a h r s c h e i n l i c h schon damals , wie s p ä t e r 
a l l geme in , es b e s o n d e r e H a n d e l s g ä r t n e r wa ren , d ie den gros
sen Bedarf deck t en , so w e r d e n d ie J u n k e r in i h r e n G ä r t e n 
eben a u c h n e b e n den G e m ü s e n in den Bee ten B l u m e n f ü r d e n 
H a u s g e b r a u c h g e z o g e n h a b e n . 

Ü b e r a l le E i n z e l h e i t e n von B l u m e n z u c h t u n d A n l a g e 
so lcher G ä r t e n lassen u n s d ie g r i e c h i s c h e n Que l l en i m S t i ch , 
u n d der V e r f a s s e r des p s e u d o p l a t o n i s c h e n Minos (p. 316 e) 
k a n n u n s e r e N e u g i e r d e n u r r e g e m a c h e n d u r c h d ie E r w ä h 
n u n g von xä ragt xrjjtou igyaaiaq avyyQa\i\iaxa, v e r f a s s t von TO]-
jtovpoi, von d e n e n u n s sons t k e i n e S p u r h i n t e r b l i e b e n ist . 
M a n k a n n t e zu D e m o s t h e n e s ' Ze i t s c h o n e i g e n e R o s e n g ä r t e n , 
in d e n e n v ie le A r t e n von R o s e n g e z ü c h t e t w u r d e n ( L I I I 16 QO-
Samai). A u c h de r A u s d r u c k jtEgutt)jtoi, de r e i ne R a b a t t e m e i s t 
von E p p i c h u n d R a u t e n beze ichne te , l ä ss t auf e t w a s k u n s t 
vol le re A n l a g e v o n Bee ten schl iessen . A r i s t o p h a n e s r ü h m t 
d ie Kfjjtoi e iKooets (Av. 1067). A u c h u m G r ä b e r h e r u m p f l a n z t e 



1 1 0 M. G O T H E I N 

m a n m i t Vor l iebe w o h l r i e c h e n d e G e w ä c h s e , da de r W o h l g e 
r u c h als e in Ze ichen der V e r k l ä r u n g , des T o t e n g a l t (Anthol . 
Pa la t . V I I 22). Da, w i e wi r w e i t e r u n t e n s e h e n w e r d e n , G r ä 
be r s e h r h ä u f i g e inen Te i l de r A n l a g e der G ä r t e n a u s m a c h t e n , 
so w e r d e n wi r auch h ie r in e ine F ö r d e r u n g der B l u m e n z u c h t 
in den G ä r t e n sehen . Zu S t r a b o s Ze i t en sche in t m a n a u c h in 
den H a i n e n b e s o n d e r s we ib l i che r G o t t h e i t e n B l u m e n g e p f l e g t 
zu h a b e n . E r f i n d e t an der M ü n d u n g des Alphe ios so l che 
B l u m e n h a i n e , d ie de r Ar temis , den N y m p h e n , b e s o n d e r s abe r 
de r A p h r o d i t e g e h e i l i g t w a r e n (S t rabo V I I I 433). A l l b e k a n n t 
i s t d ie 'AcpooSm] ev xrjjToi; v o n A t h e n (Paus . I 27,3, vgl . I 19,2 
u n d F r a z e r zur S te l le ) ; IEQOXTIJUOI he i s s t s ie in P a p h o s (S t rabön 
X I V 683), den ylvxvc, näKoc, 'Acppoöuas zu K y r e n e p re i s t P in
da r (Pyth . V 32). Zwei fe l los u n d g a n z n a t ü r l i c h ist es, dass 
de r K u l t de r A p h r o d i t e den s t ä r k s t e n V e r b r a u c h an B l u m e n 
g e f o r d e r t ha t , u n d m a n wohl in i h r en xe[ievr\ s chon f ü r den 
T e m p e l d i e n s t B l u m e n g e z o g e n h a b e n wird. H e i s s t s ie doch 
s c h o n f r ü h d ie c V e i l c h e n b e k r ä n z t e ' . 

E i n e r u r a l t e n S i t t e im a p h r o d i s i s c h e n K u l t , wie er schon 
i m VI . J h d t . in G r i e c h e n l a n d h e i m i s c h war , darf h i e r g e d a c h t 
we rden , da wir in ih r K e i m e s p ä t e r e r G a r t e n e n t f a l t u n g f i nden . 
E s s ind d ies d ie A d o n i s g ä r t l e i n (s. W i l a m o w i t z , Biou von 
S m y r n a , Adonis , Berl in 1900, 12-14). A m Adon i s fe s t e , d a s im 
H o c h s o m m e r die F r a u e n A t h e n s m i t K l a g e l i e d e r n u m den 
T o d von A p h r o d i t e n s L i e b l i n g fe ie r ten , b a h r t e n s ie auf den 
D ä c h e r n i h r e r H ä u s e r e i ne P u p p e auf, den Adonis . R i n g s 
u m h e r s te l l t en s ie i r d e n e S c h e r b e n m i t E r d e ge fü l l t , in d ie 
F e n c h e l , L a t t i c h , a b e r a u c h Weizen , G e r s t e u n d S a l a t ge
sä t w u r d e n . Schne l l sp ross te de r S a m e n auf, u m ebenso 
schne l l w iede r h i n z u w e l k e n , a ls ein S y m b o l f ü r das W e l k e n 
der V e g e t a t i o n , die n a c h der ü p p i g e n S c h ö n h e i t des F r ü h 
l i n g s in d e n s ü d l i c h e n L ä n d e r n f r ü h z e i t i g im he i s sen S o m 
m e r ve rdo r r t . Die T r a u e r d a r ü b e r v e r k ö r p e r t s ich in d e m 
f r ü h e n , g e w a l t s a m e n S t e r b e n des s c h ö n e n K n a b e n Adonis . 
F r a u e n f e i e r t en d ieses Fes t , d a s n i e m a l s e ine off ic ie l le Ane r 
k e n n u n g e r h a l t e n ha t , u n d h i e l t e n es als V o l k s g e b r a u c h teuer , 
wie bei u n s d ie Maife ier . S o h a t sich a u c h die K l e i n k u n s t , 
d ie Vasenmale re i , g e l e g e n t l i c h de r D a r s t e l l u n g d ieses S to f f e s 
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bemächtigt. Ein Aryballos in Karlsruhe 1 schildert mit nai
ver Anmut die Scene: Aphrodite selbst ist erschienen, die 
Nacktheit verrät ihre Göttlichkeit. Eine Leiter, auf deren 
untersten Sprosse sie steht, soll andeuten, dass sie auf das 
Dach steigt, um eine der blühenden Scherben, die Hälf te 
eines zerbrochenen Krugs, die Eros ihr reicht, hinaufzutragen; 
die andere bepflanzte Krughälf te und eine weitere Schale 
harren noch am Boden. Rechts und links davon stehen athe
nische Frauen mit Geberden des Erstaunens über die Epi
phanie. Später, in alexandrinischer Zeit, wurden die Schau
stellungen prächtiger u n d ' erhielten einen mehr officiellen 
Charakter. Theokri t XV 11 2 f. schildert einen solchen pomp
haften Aufzug im Palast zu Alexandria, wo auf silbernem 
Bette Aphrodite und Adouis aufgebahrt lagen, unter blühen
der Laube, umgeben von Blumen und Früchten. Der alte ein
fache Kultgebrauch war lange in den Hintergrund gedrängt 
und zum Kinderspiel geworden, die Knaben pflanzten sich in 
bauchige Gefässe schnellsprossenden Samen und freuten sich 
der grünenden Keime. Wenn die Adonisgärten so oft in alten 
Schriftstellen, auch bei Plato2 , erwähnt werden, so danken 
sie das ihrem sprichwörtlichen Gebrauch, wonach man leichte 
Dinge, die keine Früchte tragen und zu kurzem Vergnügen 
dienen, mit ihrem Namen nannte. In Kultgebrauch und Kin
derspiel aber dürfen wir einige der ersten Keime der Topf
gärtnerei finden, sie lehrten allen denen, die der Gärten ent
behren mussten und die ihre Häuser schmücken wollten, einen 
Ersatz in den Pflanzen der Topfscherben finden, und Theo
phrast (Hist. plant. VI 7, 3) bezeugt, dass man zu seiner Zeit 
schon Pflanzen zu anderen Zwecken in Töpfen zog. 

Doch kannte man die Adonisgärtlein auch noch im kai
serlichen Rom. Als der aus dem Orient kommende Wunder

1 FurtwänglerReichhold, Griech. Vasenmalerei II 78; im Text citiert 
Furtwängler einige Vasen mit Weihranchernte, die auch hier angeführt zu 
werden verdienen. 

2 Plato Phädrus 276 b vergleicht jene Redner und Schriftsteller, die 
unmittelbaren und leichten Erfolg erwarten, der ebenso schnell verschwin
det, den Pflanzern von Adonisgärten, die in acht Tagen das Grün sehen 
wollen, während der sorgsame Ackerbauer Monde wartet. 
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t ä t e r Apo l lon ios von T y a n a in R o m v o n D o m i t i a n auf d e m 
P a l a t i n e m p f a n g e n wurde , f a n d er den K a i s e r im H o f e des 
Adonis , fj öe av\i\ dvflsoov EteflrjXsi xi'iJtoig, ovq 'A8c6vi8i 'Aocrupioi 
jroioüvtai UJIEQ ÖQyicov 6[icoQocpious aiitoug rputEiJoviESl. E r w u s s t e 
also n o c h G e n a u e s ü b e r den K u l t . H i e r n a c h s c h e i n t es, dass 
d iese r a u s de r e i g e n t l i c h e n H e i m a t de r A d o n i s v e r e h r u n g , a u s 
Syr i en , e ins t m i t i h r n a c h G r i e c h e n l a n d g e k o m m e n war . I m 
K a i s e r h a u s e des D o m i t i a n d ü r f e n w i r woh l e inen Säu lenhof 
a n n e h m e n , de r v i e l l e i ch t r i n g s u m v o m D a c h e h e r a b d u r c h u m 
l a u f e n d e B l u m e n k ä s t e n oder in ä h n l i c h e r W e i s e g e s c h m ü c k t 
war, K U n d wie die g r i e c h i s c h e n F r a u e n u r s p r ü n g l i c h in de r 
k u r z e n F e s t z e i t i h r e f l a chen D ä c h e r m i t g r ü n e n d e n T o p f 
s che rben s c h m ü c k t e n , so w e r d e n sie s p ä t e r d iese h ü b s c h e 
Z i e r d e d a s g a n z e J a h r h i n d u r c h b e i b e h a l t e n haben , b i s s ich 
d a n n d a r a u s a l lmäh l i ch d ie P r a c h t en t f a l t e t e , wie s ie d i e 
H ä u s e r des s p ä t e r e n R o m auf D ä c h e r n u n d B a l k o n s ze ig t en . 
P l i n i u s f re i l i ch h a t von den A d o n i s g ä r t e n e ine a r g übe r t r i e 
bene , u n k l a r e V o r s t e l l u n g , w e n n er s ich d a r u n t e r e t w a s A h n 
l iches d e n k t w ie d ie G ä r t e n der H e s p e r i d e n , des A l k i n o o s u n d 
d ie h ä n g e n d e n G ä r t e n de r S e m i r a m i s , m i t d e n e n er sie zu
s a m m e n s t e l l t a ls de r B e w u n d e r u n g de r Al ten wer t (Pl in ius , 
N a t , h i s t X I X 4, 19). 

Mit d e m B e g i n n des p e l o p o n n e s i s c h e n K r i e g e s t r a t in 
de r W o h n w e i s e de r a t t i s c h e n B ü r g e r ein g rosse r U m s c h w u n g 
ein. D a m a l s g e l a n g es Pe r ik l e s ' Ü b e r r e d u n g s k u n s t u n d der 
b i t t e r e n N o t w e n d i g k e i t , d ie l änd l i chen Bürge r , B a u e r n u n d 
J u n k e r m i t a l ler f a h r e n d e n H a b e in d ie S t a d t zu z iehen . D a s 
p l a t t e L a n d u m h e r verf ie l de r V e r w ü s t u n g des Ar i s todamos . 
S e h r u n g e r n u n d m i t v i e l em M u r r e n u n d Z a g e n g a b e n s ie 
d a s l iebe L a n d l e b e n auf u n d Hessen ihre , s c h ö n e n L a n d s i t z e 
im S t i ch . A b e r die N o t z w a n g , u n d j e n e Zei t k a m f ü r d ie 
a t t i s c h e n G e b i e t e n i e m a l s wieder . I s o k r a t e s ( A r e o p a g . 52 ) 
s a h schon w i e auf e i ne g l ü c k l i c h e V e r g a n g e n h e i t auf d ie 

1 Philostrat vita Apoll. VII 32. 'Aaöügioi ist doch wohl eine der häu
figen Verwechslungen mit Syrier. Über die Adonaea genannten Garten
anlagen auf dem römischen Stadtplan ist bisher leider nichts bekannt. 
Siehe JordanHülsen, Topographie von Rom 87,113. 
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T a g e , da A t t i k a so s i che r war , dass es m i t s c h ö n e n L a n d 
h ä u s e r n b e d e c k t war , s c h ö n e r a ls d ie in de r S t ad t . U n d Poly
b i u s ( IV 73) b e r i c h t e t von den Ele ie rn , dass d iese n o c h "nach 
a l te r G e w o h n h e i t auf d e m L a n d e l eb t en ' : evioi yaQ avxwv ovxwg 
OTEQycwoi t ö v EJCI Tö»V äyQwv ß iov, COGTE zivaq, mi bvo x a l rgtlq 
yEveäc, Igovias ucavas jraQaßeßXT|»cEvui TO j i a p d j t a v elc dÄtav. 

I h n e n w a r d iese f r ü h e G e w o h n h e i t n i e ze r s tö r t w o r d e n , da 
de r G o t t e s f r i e d e i h r e Ge f i l de schütz te , j a sie d u r f t e n l a n g e 
noch i h r e e i g e n e z e r s t r e u t e G e r i c h t s b a r k e i t g e m e s s e n , ein 
Ideal , das a u c h woh l den a t t i s c h e n J u n k e r n noch bis zu 
T h e o p h r a s t s Zei ten vo r schweb te , wie sein S p o t t ü b e r e inen 
so lchen A r i s t o k r a t e n ze ig t (Cliarakt . 26) Diese v e r h a s s t e u n d 
i m m e r w a c h s e n d e D e m o k r a t i e w a r es n u n , d ie m e h r n o c h 
als die K r i e g s u n r u h e den A t h e n e r z w a n g , f ü r a l le Z u k u n f t 
auf das L a n d l e b e n zu verz ich ten . W i e u n g ü n s t i g a b e r d iese 
E n t w i c k l u n g der E n t f a l t u n g e ine r p r i v a t e n G a r t e n k u n s t 
se in muss t e , l e u c h t e t ein. 

N a t ü r l i c h b e s c h r ä n k t s ich d iese E u t w i c k e l u n g auf d a s 
M u t t e r l a n d . I n K l e i n a s i e n wi rd d ie s t a r k e B e r ü h r u n g m i t 
d e m O r i e n t wohl e ine d e m O r i e n t a n g e p a s s t e G a r t e n p f l e g e 
g e z e i t i g t haben , o h n e dass wir im S t a n d e s ind, d ies n a c h z u 
weisen. S c h o n 479 v. Chr. soll es in M a k e d o n i e n p r ä c h t i g e 
G ä r t e n g e g e b e n h a b e n , bei d e n e n a u c h E i n f l ü s s e von Kle in  i 
as ien m i t g e w i r k t h a b e n m ö g e n ( H e r o d o t V I I I 138. A t h e n . 
X V 683 b ; vgl . L a f a y e be i D a r e m b e r g  S a g l i o , Dict. d. Ant . u. 
hortus) . W i e s e h r s ich a u c h auf g r i e c h i s c h e m Boden, w o h i n 
de r O r i e n t s icher n i c h t re ich te , be i g ü n s t i g e n socia len Ver 
h ä l t n i s s e n sofor t e ine Vor l i ebe f ü r G ä r t e n u n d P a r k s en t 
wicke l t ha t , z e ig t Sici l ien. H i e r besass de r m ä c h t i g e T y r a n n 
G e l o n u m das J a h r 500 im B r u t t i e r l a n d e e inen P a r k , de r 
d u r c h se ine S c h ö n h e i t h e r v o r r a g t e u n d auf d a s R e i c h l i c h s t e 
b e w ä s s e r t war , u n d da r in e inen Pla tz , de r e in w u n d e r s c h ö n e s 
c H o r n der A m a l t h e i a ' g e n a n n t w i r d 1 . W i r k ö n n e n d a r u n t e r 

1 Athenaeus (aus Duris) X I I 542 a : ev <u xa! TöTCOV t ivä elvcu xalov-
[xevov 'AnaMteia? jcspa; o TöV Ts^cova xataaxeuäöau Das heisst i m Park, 
nicht wie Hülsen (PaulyWissowa I 1724) behaupte t , Gelon hä t t e seine Villa 
so genannt . Dem gleichen I r r tum unter l iegt Wern icke ebenda, wenn er 
glaubt, dass das epirische L a n d g u t des Atticus Amaltheia hiesse. 
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n u r e in N y m p h ä u m v e r s t e h e n , e i ne s j e n e r H e i l i g t ü m e r , w i e 
sie H o m e r sch i lder t , d a s s chön a n g e o r d n e t e Bäume , k u n s t 
voll ge fa s s t e s W a s s e r u n d woh l m e i s t e n s a u c h e ine G r o t t e 
v e r l a n g t e . W e l c h e r A r t d ie B e w ä s s e r u n g i m P a r k e des G e l o n 
war , i s t n u r zu v e r m u t e n , v i e l l e i ch t so l l te de r N a m e 'AjxaÄ
Osiag xeQag auf e inen r e i c h e n Wasse r f a l l d e u t e n , v ie l l e ich t 
b e z o g er sich a u c h n u r auf d ie ü p p i g e F r u c h t b a r k e i t des 
O r t e s l. D i e he l l en i s t i s che Zei t j e d e n f a l l s h a t s ich g e w i s s e in 
so lches A m a l t h e i o n als G r o t t e n h e i l i g t u m gedach t . W i r f i n d e n 
s p ä t e r d ie u n m i t t e l b a r e F o r t w i r k u n g so lcher A n l a g e n i m römi
schen V i l l e n g a r t e n . A u c h von d e m ä l t e r en D i o n y s i o s e r f ah 
r e n wir, dass er in R h e g i o n ein P a r a d i e s besass , in d a s er 
P l a t a n e n v e r p f l a n z t e d ie se in S to lz wa ren , w e n n sie a u c h kei
nen h o h e n W u c h s e r re i ch ten . Zu T h e o p h r a s t s Ze i ten s c h m ü c k 
t e n s ie ein G y m n a s i o n , das do r t a n g e l e g t war . 

Auf H e l l a s se lbs t a b e r m u s s t e d iese lbe d e m o k r a t i s c h e 
V e r f a s s u n g , d ie d e m P r i v a t m a n n d ie M ö g l i c h k e i t n a h m sich 
a u s g e d e h n t e G ä r t e n a n z u l e g e n , e ine r P f l e g e ö f f e n t l i c h e r 
A n l a g e n g ü n s t i g sein. I n de r T a t w e r d e n wi r a u c h h i e r den 
W e g s u c h e n m ü s s e n , de r u n s schl iess l ich zu e iner K u n s t 
g ro s sen S t i l e s f ü h r t . 

D ie he i l i gen H a i n e , die zu H o m e r s Ze i ten noch m e i s t e n s 
von B a u w e r k e n a l le in den A l t a r e n t h i e l t e n , w u r d e n in de r 
s p ä t e r e n Zei t m e h r u n d m e h r zur g a r t e n a r t i g e n U m g e b u n g 
von T e m p e l n . D o c h w a r u n d b l ieb de r H a i n im H e i l i g t u m 
e b e n s o w i c h t i g u n d n o t w e n d i g w ie de r T e m p e l selbst . I n 
D e l p h i l a g de r L o r b e r h a i n d i ch t n e b e n dem T e m p e l des 
Got tes , nach P o m t o w s s c h a r f s i n n i g e r V e r m u t u n g auf de r An
s c h ü t t u n g , d ie i m S ü d e n d ie h o h e n S u b s t r u c t i o n e n des T e m 
pe ls v e r d e c k t h a b e n m u s s (Berl. Phil . W o c h e n s c h r . 1906,1182): 
E u r i p i d e s läss t H e r m e s im Ion (76 ff.) m i t den W o r t e n &\k' e? 
8a(pvc68i] yvaXa ßi]aoum xdbs von der B ü h n e t re ten . A u c h be i 
d e m A s k l e p i o s h e i l i g t u m in E p i d a u r o s m u s s e in H a i n gele
g e n h a b e n , d a nach e ine r I n s c h r i f t e in N e u g i e r i g e r auf 
e inen B a u m k le t t e r t , u m die S c h l a f e n d e n i m H e i l i g t u m zu 
s c h a u e n (Foui l les d ' E p i d a u r e I 24, Z. 90 ff.). 

1 D i o d o r I I I 68. D i e g a n z e S t e l l e i s t n i c h t s als e i n e z i e m l i c h w e r t l o s e 
e u h e m e r i s t i s c h e E r k l ä r u n g d e s N a m e n s 'A.\ia\fteiac, KEQaq. 

I 
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Allerdings gab es auch heilige Bezirke, die keine Haine 
hatten und bei den meist späten Quellen, die uns davon be
richten, muss man mit Vorsicht gerade solche Überlieferun
gen vergänglicher Baumanlagen benutzen. 

Ein seltsamer Zufall lässt uns die Unsicherheit von Hain
traditionen erkennen. Strabo (1X412) kommt zu dem Posei
dontempel bei Onchestos. Ihn hat te dort Homer einen Hain 
von besonderer Schönheit erwarten lassen, der in der Ilias 
(B 506) wie im Hymnus auf Hermes (II 186) gepriesen wird. 
Stat t dessen findet er einen von Bäumen und Grün entblöss
teh Ort und enttäuscht schilt er die Dichter, die jeden heili
gen Bezirk um des Redeschmuckes willen gleich einen Hain 
nennen müssten. Etwa 180 Jahre später zieht Pausanias (IX 
26, 5) des gleichen Weges, er findet jetzt dort wieder einen 
Hain—die Zeit von 11/2 Jahrhunder t war lang genug, um die 
Bäume zu herrlicher Höhe heranwachsen zu lassen, vielleicht 
war Strabos Unwillen sogar der Aulass einer neuen Bepflan
zung—Pausanias bewundert ihn aufs höchste und meint, es 
sei wohl derselbe, den schon Homer so gerühmt habe. 

Wenn man in späterer Zeit in den heiligen Bezirken 
auch fruchttragende Bäume pflanzte, so geschah dies gewiss 
zum Nutzen der Tempeldiener. Xenophon (Anabasis V 3,12) 
pflanzte um den Tempel der Artemis in Skillus einen Hain 
von fruchttragenden Bäumen, und Pausanias (I 21,7) sieht 
im Gryneion um den Apollotempel einen wundervollen Hain, 
wo sowohl fruchttragende Bäume, wie solche, die zwar nicht 
Früchte trugen, aber durch ihren Wohlgeruch erfreuten, 
wuchsen. Auch Nymphenheil igtümer haben in späterer Zeit 
nicht selten Fruchtbäume um den heiligen Quell gehabt. 
Pausanias (IX 24, 4) erzählt von einem solchen Nymphaion, 
und eine Inschrift der Hymettosgrotte 1 sagt, dass der Grün
der dort einen Nymphengarten pflanzte. 

Meist aber empfand der Grieche tief die Unverletzlich
keit seiner heiligen Bäume. Die heiligen Ölbäume in Athen, 
die alle von dem einen von Athena gepflanzten abstammen 
sollten, waren besonders eingezäumt und unverletzlich. Zu 

1 IG. I 425 'AexEÖaH"? 6 ©eyulo; xäjiov viüjirpai? EcputEvaev. 



M. G O T H E I N 

P a u s a n i a s ' Ze i t v e r e h r t e n die L a k o n i e r in Boiae e inen Myr-
t e n b a u p i a ls A r t e m i s S o t e i r a ( I I I 22, 12). 

Zu solchen, den h o h e n G ö t t e r n g e w e i h t e n h e i l i g e n H a i 
n e n k a m e n seit m y k e n i s e h e r Ze i t d i e H e r o e n h e i l i g t ü m e r ; 
d a s G r a b des A h n e n e ines Gesch lech t e s , des G r ü n d e r s e ine r 
S t a d t , an das s ich ein b e s o n d e r e r K u l t k n ü p f t e , w u r d e f a s t 
i m m e r m i t B ä u m e n u m g e b e n , die f ü r so h e i l i g u n d u n v e r 
letzl ich ga l t en , dass die A t h e n e r m i t dem T o d e b e s t r a f t e n , 
w e r a u c h den k l e i n s t e n so lche r B ä u m e fä l l t e (Aelian var . h is t . 
V. 1 7) h Z a h l r e i c h e so lcher H a i n e t r i f f t P a u s a n i a s auf se ine r 
W a n d e r u n g . Besonder s s chön f i n d e t er den H a i n u n d d a s 
G r a b m a l des A l k m a e o n . D ie ses se lbs t war ein n i c h t grosses , 
s c h m u c k l o s e s B a u w e r k u n d von Cypressen in so lcher H ö h e 
u m g e b e n , dass de r B e r g von P s o p h i s von i h n e n b e s c h a t t e t 
wurde . Die E i n w o h n e r n a n n t e n d ie s tolzen, h o h e n u n d schlan
k e n B ä u m e jraQÖivoi ( P a u s a n i a s V I I I 24, 7). S i e d u r f t e n nie
m a l s b e r ü h r t w e r d e n . U n d e b e n s o h e i l i g w a r e n d ie B ä u m e 
u m d a s H y r n e t i o n bei E p i d a u r o s , d a s v o n Ö l b ä u m e n u n d an
d e r e n B ä u m e n u m s t a n d e n war , von d e n e n n i c h t e i n m a l d ie 
F r ü c h t e g e s a m m e l t w e r d e n d u r f t e n (Paus. I I 28, 7). M i t t e n in 
de r S t a d t K a r t h a g o s t a n d das m i t he i l i ge r S c h e u v e r e h r t e 
G r a b der E l i s sa im d i ch ten S c h a t t e n der T a x u s u n d T a n n e n 
(Si l ius I t a l i c u s Pun ic . I 81 ff.). T h e o p h r a s t (hist. pl. I V 13, 2) 
b e w u n d e r t d a s h o h e Al te r de r E i c h e n auf d e m G r a b des 
I l u s be i T r o j a , u n d P l i n i u s (n. h. X V I 44, 88) e rzäh l t dazu d ie 
Mär, dass sie g e p f l a n z t se ien bei G r ü n d u n g der S t a d t . W i e 
f u r c h t b a r de r H e r o s e inen F r e v e l an s e i n e m H a i n e a h n d e t e , 
z e ig t d ie E r z ä h l u n g von der g r a u s e n R a c h e des H e r o s A n a 
g y r o s a n e inem L a n d m a n n , de r s e inen h e i l i g e n H a i n u m g e 
h a u e n h a t t e (Rohde , P s y c h e 3 191). 

A n den H e r o e n k u l t k n ü p f t e n s ich n u n die W e t t s p i e l e ; 
u r s p r ü n g l i c h zu r Le i chen fe i e r , w ie s ie s chon H o m e r k e n n t , 
w u r d e n s ie n u n j ä h r l i c h an den F e s t e n de r H e r o e n wieder 
hol t . I m H e r o e n k u l t h a t d ie f ü r g r i e c h i s c h e s L e b e n so e igen 
cha rak t e r i s t i s che , als S c h u l e des I n d i v i d u a l i s m u s , de r Gr ie 

1 Auf attischen Grablekythen sind bisweilen Bäume oder Sträucher zu 
Seiten der Grabstele gemalt, z. B. Benndorf, Griech. und sicil. Vasenb. 24, 2. 
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c h e n l a n d g ross g e m a c h t ha t , b e d e u t e n d e E i n r i c h t u n g des 
A g o n se ine ers te W u r z e l ' ( R o h d e 152, 1). A l l e r d i n g s s ind d ie 
h ö c h s t e n A g o n e in ge sch i ch t l i che r Ze i t G ö t t e r n zu E h r e n 
a b g e h a l t e n worden , doch s c h e i n e n a u c h sie e r s t n a c h t r ä g l i c h 
von H e r o e n s p i e l e n zu h ö h e r e r E h r e e r h o b e n w o r d e n zu sein 
( R o h d e 152, 1) G e r a d e u m g a n z G r i e c h e n l a n d zu ve re in igen , 
m u s s t e s t a t t des localen H e r o s e in h o h e r G o t t e in t r e t en , 
der den W e t t s p i e l e n auf s e inem G e b i e t e G a s t r e c h t g e w ä h r t e . 
D e n n in den he i l i gen H a i n e n f a n d e n d ie A g o n e s ta t t . S t r a b o 
( V I I I 380) u n d P a u s a u i a s (II 1, 7) s ch i lde rn u n s b e i d e den 
he i l i gen H a i n des Pose idon auf d e m I s t h m o s . P a u s a u i a s ins
besonde re fa l len d ie h o c h r a g e n d e n F i c h t e n s t ä m m e auf, d ie in 
g rosse r Zahl , in s t r e n g s t e r O r d n u n g g e p f l a n z t w a r e n . D ie se r 
H a i n n i m m t den e inen T e i l des H e i l i g t u m s ein, w ä h r e n d der 
andere , in d e m die Sp ie l e de r A t h l e t e n s t a t t f a n d e n , m i t S ta 
t u e n de r S i e g e r g e s c h m ü c k t war . D a s s s chon zu H e s i o d s 
Ze i ten das XSUEVO? des G o t t e s g ross g e n u g war , dass e in 
W a g e n k a m p f da r in s t a t t f i n d e n k o n n t e , e rzäh l t u n s de r R h a 
p s o d e der 'Aojtig 'HgcudEOii? (5 7 ff.). I m H e i l i g t u m des pagasae i 
schen Apollo, d a s de r D i c h t e r a u s d r ü c k l i c h älaog u n d tepöv 
älooc, n e n n t , b e s i e g t H e r a k l e s den A r e s s o h n K y k n o s . 

V o n A n f a n g a n s e h e n wi r also, dass die h e i l i g e n H a i n e 
der H e r o e n u n d G ö t t e r de r S c h a u p l a t z f ü r d i e W e t t s p i e l e 
waren . P i n d a r s d r i t t e o l y m p i s c h e O d e sch i lde r t u n s den Vor
g a n g a l l e rd ings in l e ich t e rk l ä r l i che r U m k e h r u n g . E r be
s i n g t die E i n s e t z u n g der W a g e n s p i e l e im H i p p o d r o m durch 
H e r a k l e s . D e r H e r o s ü b e r s c h a u t das öde Gef i lde , d a s w ie ein 
yvuv&s jcöbtos da l i eg t , in d e m k e i n B a u m g r ü n t , v e r s e n g t von 
den S t r a h l e n der S o n n e . D a ei l t er zu den H y p e r b o r a e e r n , 
de ren h e r r l i c h e f r u c h t b a r e A n l a g e n er b e w u n d e r t , u n d h o l t 
von i h n e n e inen Ölzweig , b e g i e r i g das R e i s dor t , 8co§exd
yva\ixTov jtepl xeQ\ia 8Q6[AOU utncov, zu p f l anzen , sodas s n u n ein 
s c h a t t i g e r H a i n den Pla tz u m g i b t . D o c h a u c h in d iese r Dar 
s t e l l u n g sehen wi r d ie e n g e V e r b i n d u n g der f r ü h e s t e n A g o n 
p lä tze m i t g e w e i h t e n H a i n e n . Z u g l e i c h aber ze ig t u n s die 
O d e n s c h i l d e r u n g die p r a k t i s c h e N o t w e n d i g k e i t , in d e n süd
l i chen L ä n d e r n bei den e r h i t z e n d e n S p i e l e n den Z u s c h a u e r n 
sowohl wie den e r m ü d e t e n K ä m p f e r n s e g e n s r e i c h e n S c h a t t e n 
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zu spenden. Dass die Bepflanzung ganz regelmässig sein 
musste, geht nicht nur aus gelegentlichen Nachrichten, son
dern aus dem praktischen Gebrauch der Plätze hervor. Der 
Kampfplatz selbst musste frei bleiben und um ihn herum 
die Baumalleen führen. 

Mit der wachsenden Bedeutung, die die agonalen Spiele 
für Griechenland gewannen, stellte sich mehr und mehr das 
Bedürfnis heraus, feste Übungsstät ten für die Jugend zu er
richten, ohne dass wir zeitlich diese erste Entwickelung der 
Gymnasien feststellen können. Sie g ing Hand in Hand mit 
der Ausdehnung der gymnastischen Übungen als Erziehung 
der griechischen Jugend. Immer aber bleibt auch hier deut
lich die Anknüpfung an eine Kultstätte, an ein Heroon. Am 
klarsten können wir die Ents tehung und das allmähliche 
Wachstum an dem berühmtesten griechischen Gymnasion, an 
der Akademie verfolgen. Der Name leitet sich her von einem 
Heros Hekademos, dessen Kultstätte uns überliefert ist. Die
ses Heroon, in dem die Gedächtnisspiele zu Ehren des Heros 
gefeiert wurden, hat sich allmählich zu der berühmten atti
schen Erziehungsstät te ausgewachsen. Andere Heil igtümer 
haben sich angegliedert, so vor allem das Temenos der 
Athena mit den zwölf heiligen Ölbäumen, von denen einer 
als Absenker der von Athena selbst im Erechtheion ge
pflanzten Olive galt. Auch andere Götter, Zeus und Prome
theus und Hephaistos, wurden darin verehrt (Paus. I 30,2), 
auch Hermes und Herakles, die eigentlichen Schutzgötter 
aller gymnastischen Spiele, fehlten nicht, selbst dem Eros 
war ein Altar heilig. Schon zur Zeit der Tyrannen bestand 
das Gymnasion, aber erst unter Kimon wurde es zu einer 
vielbewunderten Anlage (Plutarch Kimon 13). Er versorgte 
die Akademie, die bis dahin unter der Trockenheit ihrer Lage 
sehr gelitten hatte, mit Wasser und machte sie so aus einem 
nur mit Bäumen bestandenen, unfruchtbaren Platze zu einem 
schönen fruchtbaren Parke, der bald weithin berühmt wurde. 
Um üppige Wiesen wuchsen schattige Alleen von Pappeln, 
Ulmen und Platanen, deren herrlicher Wuchs und enorme 
Stärke noch Plinius (n. h. XI I 5,9) bewunderte. Auch für breite 
Fahrwege und schattige Promenaden hatte Kimon gesorgt. 
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Gerade zu Kimons Zeit begann man überhaupt ein wei
teres Interesse für die Verschönerung der Städte durch Gar
tenanlagen zu nehmen. Kimon Hess auch die Agora von 
Athen mit Bäumen bepflanzen. In anderen Städten fand das 
Nachahmung. Die Agora von Anthedon nahe bei Theben 
wurde von einer doppelten Säulenhalle gebildet, innerhalb 
derselben war sie ganz mit Bäumen bepflanzt \ Uberall be
gann man in der Zeit des Aufblühens der Städte zierliche und 
schöne Anlagen zu schaffen. In Sparta gab es einen Übungs
platz inmitten der Stadt, kreisrund, wie eine Meerinsel von 
einem Eur ipos 3 umflossen, nur zwei Brücken führten her
über, von denen die eine mit einem Heraklesbild, die andere 
mit einer Lykurgstatue geschmückt war. Der Platz selbst 
war mit schönen Platanen bepflanzt und führte nach ihnen 
den Namen Platauistas (Pausan. I I I 14, 8). In Korinth (Pau
san. I I 4, 5) lag das alte Gymnasion neben dem Theater 
und dabei ein schöner Quell, Lerna genannt, um den herum 
Säulenhallen und Sitzplätze für die Spaziergänger im Som
mer angebracht waren, also auch Gartenanlagen innerhalb 
der Porti cus. 

Die Gymnasien innerhalb der Städte waren naturgemäss 
immer kleinere Anlagen. Die vier grossen Gymnasien Athens 
lagen alle ausserhalb der Stadt. Sie waren mit Parkanla
gen reich geschmückt. Im dritten Jahrhunder t werden die 
drei Gymnasien — das vierte bestand noch nicht — als blü
hende Gärten geschildert, reich an Bäumen, mit Rasen be
deckt, ein Ort für mancherlei Philosophen, der Seele ein fro
her Ruheplatz 3. Eine Generation nach Kimon schildert Ari
stophanes in den Wolken (1005 ff.) die Akademie als einen 
baumreichen Park. Der Geist der Gerechtigkeit fordert den 
Jüngl ing auf, vom schalen Treiben zu lassen: dann werde 
er umherwandelnd unter den Ölbäumen der Akademie sich 
mit feinem Rohre kränzen und Wettlaufen mit den verstän

1 Fragm. bist, graec. I I 259 = Geogr. gr. minor. I 104. 
2 Euripos, ursprünglich die Meerenge von Chalkis, wird später allge

mein für einen künstlichen Canal gebraucht . 
s Fragm. bist, graec. I I 254 = Geogr. gr. min. I 9tS. 
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digen Genos.seu. Bei süssduftender Eibe, unter dem zittern
den Laub der Pappel, wird er sich freuen in der Frühlings
zeit, wenn die Platane mit der Ulme flüstert. 

Von Anbeginn hat te man die Gymnasien als öffentliche 
Versammlungsorte angesehen, man traf sich dort, um den 
Übungen zuzuschauen, man traf sich aber auch, um dort 
geistigen Austausch in Gesprächen zu finden. So waren es 
vor allem die Philosophen, die mehr und mehr in regelmässi
gen Zusammenkünften ihre Freunde und Schüler hier ver
sammelten. Überall in Piatons Dialogen und Xenophons 
Schriften sehen wir, wie sich die Scene auf dem Hinter
grunde eines Gymnasions abspielt. 

Zu Piatons Zeiten waren Gymnasion und Parkanlagen so 
zusammengehörig, dass der Philosoph verlangt, man solle 
Gymnasien nur an wasserreichen, von der Natur bevorzugten 
Plätzen anlegen (yöjioi VI 761 c). In Rhegion wird ein solches 
im Paradies des älteren Dionysios angelegt (Theophr. h. pl. 
IV 5,6) und in Delphi hat, wie Pausanias (X 8,8) erzählt, früher 
an Stelle der Gartenanlagen ein wilder Wald gestanden. Dass 
wir aber auch in späterer Zeit den Anschluss der Gymnasien 
an Heroenheiligtümer festhalten dürfen, zeigt uns die Ent
s tehung eines Gymnasions in Syrakus im hellen Lichte der 
Geschichte: die Stadt errichtete ihrem Befreier Timoleon ein 
Grab auf der Agora und stiftete ihm ein Heroon mit jähr
lichen Festspielen. Aus diesem entstand später ein prächtiges 
Gymnasion mit Hallen, Übungsplätzen, Gartenanlagen und 
einem Odeon für musische Festspiele (Plutarch Timoleon 
X X X I X 5). 

Eine eingehende technische Schilderung eines für gymna
siale Spiele eingerichteten Baues gibt uns erst in römischer 
Zeit Vitruvs Lehrbuch der Architektur (V 11). Er nennt ihn 
ausdrücklich griechisch, nicht römisch, und zwar Palästra 
und nicht Gymnasion. Selbstverständlich hat Vitruv hier 
eine Anlage seiner Zeit vor Augen, möglicherweise ein Gym
nasion aus einer der griechischen Colonialstädte Italiens) 
vielleicht Neapel, möglicherweise aber auch aus Griechenland 
selbst. Ihn interessieren zudem in erster Linie die Gebäude, 
nur wo er nicht umhin kann, erwähnt er auch die Gartenan
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l a g e n . E r u n t e r s c h e i d e t z u e r s t e i n P e r i s t y l , u m d a s d i e v e r 

s c h i e d e n e n R ä u m e , i n d e n e n s i c h d i e P h i l o s o p h e n z u i h r e n 

G e s p r ä c h e n v e r e i n i g e n , a n g e o r d n e t s i n d . D a r a n e r s t s c h l i e s s t 

s i c h d i e e i g e n t l i c h e R i n g s c h u l e . A u c h h i e r S ä u l e n h a l l e n , i n 

d e n e n s i c h R ä u m e b e f i n d e n , w o i m W i n t e r b e i s c h l e c h t e m 

W e t t e r d i e S p i e l e a b g e h a l t e n w e r d e n k ö n n e n . P r o x i m e a u t e m 

x y s t u m e t d u p l i c e m p o r t i c u m d e s i g n e n t u r h y p a e t h r o e a m b u 

l a t i o n e s , q u a s G r a e c i jtaQct0Q0u'i8as, u o s t r i x y s t a a p p e l l a n t , i n 

q u a s p e r h i e m e m e x x y s t o s e r e n o c a e l o a t h l e t a e p r o d e u n t e s 

e x e r c e n t u r . f a c i u n d a a u t e m x y s t a s i e v i d e u t u r u t s i n t i n t e r 

d u a s p o r t i c u s s i l v a e a u t p l a t a n o n e s e t i n I i i s p e r f i c i a n t u r 

i n t e r a r b o r e s a m b u l a t i o n e s i b i q u e e x o p e r e s i g n i n o s t a t i o n e s 

p o s t x y s t a a u t e m S t a d i u m i t a f i g u r a t u m , u t p o s s i n t h o m i n u m 

c o p i a e c u m l a x a m e u t o a t h l e t a s a r t a n t e s s p e c t a r e . N o c h a n 

e i n e r a n d e r e n S t e l l e w i e d e r h o l t V i t r u v ( V I 7) s e i n e V e r w u n 

d e r u n g d a r ü b e r , d a s s d e r g r i e c h i s c h e u n d r ö m i s c h e S p r a c h 

g e b r a u c h %voxo<; u n d x y s t a a u s e i n a n d e r g i n g e n \ d o c h s c h e i n t 

V i t r u v w e n i g s t e n s f ü r d e n ä l t e r e n g r i e c h i s c h e n S p r a c h g e b r a u c h 

n i c h t r e c h t z u h a b e n . P a u s a n i a s ( V I 2 3 , 1 ) z u m m i n d e s t e n 

s c h i l d e r t d a s G y m n a s i o n z u E l i s , d a s e r a u s d r ü c k l i c h d a s a l t e 

n e n n t , i n d e m d i e V o r ü b u n g e n f ü r d i e h e i l i g e n o l y m p i s c h e n 

S p i e l e a b g e h a l t e n w e r d e n : nldxavoi \isv v^>\)XaX 8 i d t w v Soöjxcov 

i ieqpuxaaiv EVTÖ; TOIXOU. 6 av\i7iac, 8e ovioq jtEoi.ßoÄo; wodEuai Ev-
oxog, Oti ' H o a x l f i l Tö» 'AjicpiiQucovo? E; d'oxT]oiv EyivEto, o o a i ttöv 
dxavflcöv Ecpuovro Evtcdnla IJU h«'wxv\ T\\ne.Qa oepäg dva |Ü£iv . H i e r 

i s t u n z w e i f e l h a f t n i c h t e i n e b e d e c k t e W i n t e r h a l l e , s o n d e r n 

d e r m i t B ä u m e n b e p f l a n z t e Ü b u n g s p l a t z i m F r e i e n X y s t o s 

g e n a n n t . D e r W e r t d e r E t y m o l o g i e s o l l n i c h t g e p r ü f t w e r 

d e n , j e d e n f a l l s a b e r w e i s t d i e e l i s c h e T r a d i t i o n , d i e P a u s a n i a s 

h i e r v o r t r ä g t , a u f R e n n b a h n e n i m F r e i e n , d i e m i t A k a n t h u s 

b e p f l a n z t u n d v o n A l l e e b ä u m e n u m g e b e n s i n d . D e r A k a n 

t h u s v e r t r i t t d o r t d i e S t e l l e u n s e r e s k u r z g e s c h o r e n e n R a s e n s , 

d e r a u c h h e u t e n o c h i n e n g l i s c h e n P a r k s d e n B o d e n d e r 

Ü b u n g s p l ä t z e b e d e c k t . D a a u c h P l i n i u s ( X X I I 22 , 34 ) e i n e 

w e i c h e A k a n t h u s a r t v o n e i n e r h a r t e n u n t e r s c h e i d e t , s o w ü r d e 

1 Das erste heisse die bedeckte Halle des griechischen Gymnasions, das 
zweite die Gartenanlage vor dem Gebäude, 
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sich die e r s t e r e g u t zu d i e sem Z w e c k e e ignen . Von A n d e r n 
w e r d e n d iese Ü b u n g s b a h n e n im F r e i e n auch X y s t o s g a r t e n 
ode r h ä u f i g e r noch X y s t o s b a h n e n g e n a n n t . Als d a n n m e h r 
u n d m e h r d ie G y m n a s i e n J u g e n d e r z i e h u n g s s t ä t t e n w u r d e n , 
b r a u c h t e m a n g e d e c k t e H a l l e n , u m d e n U n t e r r i c h t n i c h t 
d u r c h j e d e W i t t e r u n g s u n b i l l u n t e r b r e c h e n zu lassen. D ie se 
w u r d e n n u n zu den H a u p t b a h n e n , den e i g e n t l i c h e n £üoto£, 
w ä h r e n d d ie G a r t e u a n l a g e n im F re i en , d ie zu e ine r A r t Pa r 
t e r r e n e b e n der P o r t i c u s w u r d e n , n u r n o c h als ' N e b e n b a h 
n e n ' a n g e s e h e n w a r e n (vgl. a u c h S. 123). 

V i t r u v n e n n t se in G e b ä u d e , w ie e r w ä h n t , Pa l ä s t r a , n i c h t 
G y m n a s i o n . Zweife l los s ind im s p ä t e r e n A l t e r t u m e d ie bei
den W o r t e z ieml ich g l e i c h b e d e u t e n d g e b r a u c h t u n d j e d e r 
Ver such , h i e r den e inze lnen Sch r i f t s t e l l e r in se ine r g e l e g e n t 
l i chen E r w ä h n u n g auf e ine b e s t i m m t e B e z e i c h n u n g zu fixie
ren, s c h e i n t m i r ve r f eh l t . 1 D o c h m u s s i m A u g e b e h a l t e n wer 
den, dass das, w a s V i t r u v sch i lder t , n i c h t s w e i t e r ist, a ls d ie 
u n m i t t e l b a r f ü r den g y m n a s t i s c h e n U n t e r r i c h t n o t w e n d i g e n 
Te i l e . N a c h a l l em aber , was wi r b i s h e r ü b e r d ie E n t w i c k e 
l u n g de r G y m n a s i e n wissen, b i l de t d iese g e s c h l o s s e n e G r u p p e , 
d ie V i t r u v g ib t , n u r e inen , w e n n a u c h den H a u p t t e i l de r 
g ro s sen T e r r a i n a u s d e h n u n g de r G y m n a s i e n , w i e sie u n s z. B. 
d i e A k a d e m i e ze ig t . S i e u m s c h l o s s e n n e b e n den Ü b u n g s 
p lä tzen , den e i g e n t l i c h e n Pa l ä s t r en , i n n e r h a l b schöner , re ich
b e w ä s s e r t e r G a r t e n a n l a g e n G ö t t e r h e i l i g t ü m e r , T e m p e l , Al täre , 
Cape l len u n d w a r e n m i t e ine r F ü l l e von S t a t u e n g e s c h m ü c k t . 
S c h w i m m b a s s i n s i m F r e i e n h a b e n n i c h t ge feh l t , wie w i r in 
D e l p h i s e h e n k ö n n e n . A u c h d ie Bäde r w e r d e n n i c h t übera l l 
u n m i t t e l b a r ein T e i l der e i g e n t l i c h e n Pa l ä s t r a g e w e s e n sein. 
W a s a n f a n g s e ine g a n z b e s c h e i d e n e A n l a g e w a r — in P r i e n e 
se lbs t i s t n o c h k e i n W a r m b a d v o r h a n d e n ( W i e g a n d , P r i e n e 
275) — w u r d e s p ä t e r so b e d e u t s a m , dass m a n d ie B e g r i f f e 
c G y m n a s i o n ' u n d ' T h e r m e n ' h ä u f i g g le ichse tz te . S o v e r s t e h e n 
wir , w e n n in Milet a u s d r ü c k l i c h von den olxoi cGebäuden' 

' O. Schneider Die griechischen Gymnasien und Palästren, Dissertat. 
Freiburg i. d. Schweiz 1907. Der Versuch Palästren als Knabenschulen, Gym
nasien als Jünglingschulen festzulegen, ist hier recht unzureichend begründet . 
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d e s G y m n a s i o n s g e s p r o c h e n w i r d , u n d d i e R u i n e n g e r a d e 
d e r ä l t e s t e n e r h a l t e n e n G y m n a s i e n b e s t ä t i g e n d i e s . 

D a s G y m n a s i o n v o n D e l p h i ( T a f . I I I ) 1 i s t a u f z w e i T e r 
r a s s e n a n g e l e g t , d a d e r s t e i l e B e r g h a n g f ü r d i e e b e n e E n t 
f a l t u n g d e r A n l a g e k e i n e n R a u m b o t . D i e U n t e r t e r r a s s e i s t i n 
i h r e m m i t t l e r e n T e i l d u r c h e i n e S t ü t z m a u e r b e g r e n z t , d e r e n 
s c h ö n e p o l y g o n a l e F u g u n g s i e i n s V I . J a h r h . w e i s t . E b e n s o 
a l t d ü r f t e n d i e l e i d e r s e h r z e r s t ö r t e n R e s t e d e r P a l ä s t r a s e i n 
( Z i m m e r u n d G ä n g e , u m e i n e n H o f g r u p p i e r t ) , w e l c h e d i e 
T e r r a s s e v o r j e n e r S t ü t z m a u e r e i n n e h m e n . O b d i e R e n n b a h n 
a u f d e r o b e r e n T e r r a s s e s c h o n i n s o f r ü h e r Z e i t a n g e l e g t 
w a r , i s t n i c h t z u e r w e i s e n . I h r e R ü c k w a n d , a u s Q u a d e r n m i t 
z a h l r e i c h e n s c h r ä g e n S t o s s f u g e n a u f g e f ü h r t , g e h ö r t w o h l i n 
d i e e r s t e H ä l f t e d e s I V . J a h r h . W e n i g s p ä t e r i s t v o r d i e s e 
R ü c k w a n d e i n e d o r i s c h e H a l l e g e l e g t w o r d e n . 

U n t e r d e s s e n h a t t e s i c h a u c h d i e U n t e r t e r r a s s e e r w e i t e r t ; 
i m W e s t e n w u r d e e i n u n r e g e l m ä s s i g e s F ü n f e c k a n g e f ü g t , 
d e s s e n ä u s s e r e S t ü t z m a u e r s c h ö n e s P o l y g o n a l w e r k d e s b e 
g i n n e n d e n I V . J a h r h . z e i g t . E i n g r o s s e s , r u n d e s B a d e b a s s i n 
b i e t e t h i e r d a s ä l t e s t e B e i s p i e l e i n e r g r i e c h i s c h e n xo?a>|ißrjftpcc, 
n o c h u n t e r f r e i e m H i m m e l ; i n d e r R ü c k w a n d d a h i n t e r s p r u 
d e l t e e i n s t a u s b r o n z e n e n L ö w e n m a s k e n d a s W a s s e r i n s t e i 
n e r n e W a s c h b e c k e n ( T a f . IV) . N i c h t v i e l s p ä t e r e n d l i c h w u r d e 
a u c h i m O s t e n d e r a l t e n P a l ä s t r a n o c h e i n P l a t z z u g e f ü g t ; 
z w e i T r e p p e n f ü h r t e n z u r O b e r t e r r a s s e h i n a u f . 

H i e r l i e g t d i e b r e i t e o f f e n e R e n n b a h n (jraQuSßouig) v o r 
d e r s c h m ä l e r e n , d u r c h d i e H a l l e v o r R e g e n g e s c h ü t z t e n (£u

axöi). D i e s e a u s V i t r u v b e k a n n t e n N a m e n (s. o b e n S . 121) 
k e h r e n w i e d e r i n e i n e r d e l p h i s c h e n R e c h n u n g s u r k u n d e v o m 
J a h r e 258 v. C h r . ( H o m o l l e , a. a. O. 5 6 3 ff.), d i e A r b e i t e n i m 
G y m n a s i o n v e r z e i c h n e t : axch|ng HüI 6udÄii;i<; ( U m g r a b e n u n d 
G l ä t t e n ) v o n "Eyaxoq u n d jtuQaöoou.is, aqxxioiaTrjoiov u n d mg'iaxv-
Xoc, ( G a n g u n d H o f d e r P a l ä s t r a ) ; d e r £UGTö; w i r d d a n n m i t 
w e i s s e r E r d e b e d e c k t , d a s o rpa io ian ip iov m i t s c h w a r z e r . 

L e i d e r g e n ü g e n d i e s e A n g a b e n n i c h t , u m G a r t e n a n l a g e n 

1 Homolle, BCH. X X I I I 1899, 560 Taf. 13. Einige nähere Angab, 
und die Vorlagen zu unseren Tafeln verdanke ich G. Karo. 
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Abb. 1. Plan des Gymnasions von Epidauros. 

im delphischen Gymnasion zu e r w e i s e n ; aber die weiche 
Erde der Rennbahn und des unteren Hofes, sowie die reiche 
Bewässerung beider Terrassen sprechen entschieden dafür! 
und da dieses Gymnasion das älteste erhaltene ist, besitzt es 
für unser Thema ganz besondere Bedeutung. 



DER GRIECHISCHE GARTEN 125 

Fre i l i ch , die V o l l e n d u n g de r A n l a g e in a l len ih ren 
T e i l e n ist n i c h t ä l t e r als die e r s t e H ä l f t e des IV. J a h r h . ; u n d 
in d iese lbe Zei t fä l l t de r Bau des G y m n a s i o n s von E p i d a u 
r o s , dessen P l an (ohne die E i n b a u t e n r ö m i s c h e r Zeit) Abb. 1 
n a c h Ugamind 1901 Ta f . 2 w iede rg ib t . H i e r bo t das e b e n e 
T e r r a i n G e l e g e n h e i t zu f r e i e r E n t f a l t u n g , u n d so e r sche in t 
die e p i d a u r i s c h e Pa läs t ra , m i t i h r e m re i chen Propy lon , d e m 
grossen Säu lenhof u n d den a n g r e n z e n d e n Ha l l en , viel p räch t i 
ge r a ls d ie e i n f a c h e de lph i sche . A u c h h i e r w i rd m a n i m Mit
te lhofe G a r t e n a n l a g e n a n n e h m e n dür fen , w e n n u n s a u c h d ie 
R u i n e n k e i n e n s icheren A n h a l t dazu b ie ten . D i e R e n n b a h n e n 
des e p i d a u r i s c h e n G y m n a s i o n s s ind noch n i c h t a u s g e g r a b e n . 

A u c h in de r he l l en i s t i s chen Ze i t wird d ie P a l ä s t r a woh l 
i m m e r u m ein Per i s ty l g r u p p i e r t g e w e s e n sein, das l eh ren 
u n s al le b i s h e r i g e n A u s g r a b u n g e n von G y m n a s i e n , die le ider 
m e i s t a u c h n i c h t s m e h r a ls diese P a l ä s t r e n ze igen . So die in 
O l y m p i a ; das d a r a n s tossende, s o g e n a n n t e g ros se G y m n a s i o n 
is t noch so w e n i g a u s g e g r a b e n , dass k e i n e S c h l ü s s e auf s e ine 
A n l a g e zu läss ig s ind. D a s we i t besser a u s g e g r a b e n e u n t e r e 
G y m n a s i o n von P r i e n e h a t t e au s se r den s icher zu v e r m u t e n 
den G a r t e n a n l a g e n im Per is ty l , das s ich n a c h S. frei , n a c h O. 
auf das S t a d i o n öffnet , woh l r i n g s u m h e r in den n i c h t a u s g e 
g r a b e n e n T e i l e n P a r k a n l a g e n u n d H e i l i g t ü m e r . 

E i n e inz iges G y m n a s i o n b i e t e t s ich u n s in se ine r g a n z e n 
i m p o s a n t e n A u s d e h n u n g : das von P e r g a m o n K D a s T e r r a i n 
s t e ig t in dre i m ä c h t i g e n T e r r a s s e n , die e inen H ö h e n u n t e r 
schied von j e 12 b i s 14 m ze igen , empor . Colossale S tü t z 
m a u e r n , d e n e n u n t e n N i schen , w a h r s c h e i n l i c h m i t W e i h e s t a 
t u e n g e s c h m ü c k t , oben g ros se P o r t i k e n v o r g e l a g e r t s ind, ha l 
ten das E r d r e i c h . Alle dre i T e r r a s s e n s ind m i t B a u t e n be
deckt , d ie z u m G y m n a s i o n g e h ö r e n . D i e m i t t l e r e T e r r a s s e 
s che in t b e s o n d e r s g e e i g n e t , u m do r t i m p o n i e r e n d e G a r t e n a n 
l a g e n zu m a c h e n . H i e r h a t m a n m e h r e r e G e b ä u d e , d a r u n t e r 
e inen T e m p e l , w a h r s c h e i n l i c h e i n e m der G y m n a s i o n s g ö t t e r , 
v ie l le ich t H e r a k l e s hei l ig , g e f u n d e n . N u r d ie obe re T e r r a s s e 

2 Abb. 2. 3 nach AM. 1907, 196. 1908, 329. Vgl. Döipield, AM. X X I X 
1904,121 ff. Taf. S. X X X I I 1907, 190 ff. Taf. 18. X X X I I I 1908, 328 ff. Taf. 18 ff. 
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aber zeigt ein gewaltiges Peristyl, von Sälen und Gemächern, 
wie Vitruv sie verlangt, umgeben. Auch hier wird dies Peri
styl im Innern als Xystosgarten geschmückt gewesen sein; 
an den Säulen haben fast überall Weihestatuen gestanden. 
Ringsumher müssen wir uns wieder Gartenanlagen denken. 
Auffällig ist, dass bei der grossen Ne igung der Pergamener 
zu Terrassenbauten, die sie hier mit einem Riesenaufwand 
von Arbeit erst in den Fels geschnitten haben, die Treppe, 
der Aufgang von Terrasse zu Terrasse nicht als bedeutsam 
wirkendes Glied in das Bild eingefügt ist. Sie ist ganz für 
sich behandelt, einmal als überdeckte Wendeltreppe, zur obe
ren Terrasse aber an einer Ecke und in ungleichen Breiten 
emporgeführt. Es ist diese Bemerkung für die Entwickelung 
des antiken Villengartens im Verhältnis zur italienischen 
Renaissance von einschneidender Wichtigkeit . 

Dieses Gymnasion ist gewiss eines der imposantesten 
des Altertumes. Die gewaltige Kraf t und pathetische Grösse 
der pergamenischen Kunst findet auch hier ihren vollsten 
Ausdruck. Sie darf aber nun und nimmer uns das Bild der 
eigentlich klassischen Zeit des attischen Maasses verrücken. 
Ihm kommen wir vielleicht näher, wenn wir es uns weit vor
ausgreifend in römische Zeit an Beispielen pompejanischer 
Wandmalerei, der sogenannten sacralen architektonischen 
Landschaft, vergegenwärtigen. Ihre Vorbilder sind enstanden 
und ausgebildet im kleinasiatischen Hellenismus. Wir sehen 
dort meist eine baumreiche Landschaft in malerischer Grup
pierung mit Tempeln und anderen Heil igtümern dicht ge
drängt bedeckt. Diese Kunst ist sicher, so sehr sie uns in 
ihren letzten Ausläufern typisch, ja unwirklich erscheint, aus 
unmittelbarer Wiedergabe der Wirklichkeit erwachsen. Ein 
glückliches Beispiel hierfür geben uns die Ruinen des heili
gen Tales von Samothrake1 . Dieses Waldtal zeigte vom Meere 
aufsteigend auf seinem welligen Terrain eine ganze Reihe 
schöner Tempel und anderer Heiligtümer, als Bekrönung im 
Hintergrunde das herrliche Werk der Siegesgöttin auf ihrem 

1 Untersuchungen über »Samothrake v. Conze, Hauser und Niemanu 
Wien 1875 I 19. I I Taf. 76. 
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Schiffe. Das Ganze war den pompejanischen Landschaftsmale
reien so ähnlich, dass kaum ein Zweifel über die innere Zu
sammengehörigkeit aufkommen kann. Vom Meere wollte es 
geschaut werden und dem Seefahrer ein Wahrzeichen von 
der Herrlichkeit der Götterwohnung auf Erden sein. Wenn 
aber auch hier die Mischung c wildüppiger Natureinsamkeit 
und idyllischen Heiligkeitsgeruches, unmittelbar hellenisti
scher Geschmack ist, so war er doch nur ein Erbe echt klas
sischen Geistes. Jeder heilige Hain mit seinem Tempel und 
Altar ging aus gleichem Empfinden hervor. Und wenn wir 
auch sahen, dass in den Gymnasien allmählich der profane 
Charakter sich mehr und mehr vordrängte, so umgab das 
Heilige in aller Gestalt auch dieses Leben; und wenn aus 
dem naturwilden Landschaftsbilde ein wohl gepflegter Park 
geworden, mit regelmässigen Alleen, Bosquets und Blumen
beeten, so ist es doch kein zu grosser Sprung der Phantasie, 
nach dem Vorbilde von Samothrake sich das Gesamtbild eines 
griechischen Gymnasions klassischer Zeit zu reconstruieren. 

So finden wir denn hier auf griechischem Boden zum 
ersten Male Gartenanlagen allein zu dem Zwecke, Menschen 
einen Ort zu schaffen, wo sie Schatten, kühle Brunnen, gute 
Luft und wohlgepflegte Wege mit Sitzen finden können, 
teils um ihren Körper zu bilden, teils um wie Cicero es schil
dert 'als Spaziergänger im Gespräch sich zu ergehen und 
sich dann behaglich auf einem der Sitze niederzulassen". 
Jede rein gärtnerische Nutzbarkeit, die bei den ägyptischen 
Gärten immer der leitende Gesichtspunkt blieb, war ausge
schlossen, ebenso fehlt der Gedanke eines Jagdreviers, das 
den orientalischen Paradeisos bildete: wir dürfen hier zum 
ersten Male an einen Lustpark im modernen Sinne denken. 

Bald wollte man sich nicht mehr mit diesen öffentlichen 
Gymnasien begnügen. Gerade in der Zeit des grossen Um
schwungs in der Lebensweise der attischen Bürger, dem Er
starken des städtischen Zusammenlebens, hören wir auch 
zuerst, dass die Reichen nicht mehr zufrieden waren, in den 
Staatsgymnasien ihre Übungen und Zusammenkünfte abzu
halten und ihre Bäder zu besuchen. Sie begannen sich von 
dem Demos zu trennen und sich eigene private Gymnasien 

ATHENISCHE M I T T E I L U N G E N XXXIV Q 
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u n d B ä d e r a n z u l e g e n ( P s .  X e n o p h o n , 'A{h)v. IIOXIT. I I 10). 
D i e P h i l o s o p h e n s c h e i n e n h i e r d e n a n d e r e n v o r a u s g e g a n g e n 
zu sein , w o h l a u s d e m b e g r e i f l i c h e n G r u n d e , d a s s d e r ö f f e n t 
l i che O r t i h n e n f ü r i h r e Z u s a m m e n k ü n f t e zu l a u t u n d zu 
s e h r de r Z u d r i n g l i c h k e i t d e r M e n g e a u s g e s e t z t war . Z u e r s t 
h ö r e n w i r v o n P la to , d e s s e n N a m e e n g m i t d e r A k a d e m i e 
v e r b u n d e n ist , w o e r z u e r s t s e i n e L e h r v o r t r ä g e h ie l t , d a s s er 
s e ine S c h u l e in s e i n e n e i g e n e n G a r t e n v e r l e g t e . E r b e s a s s 
e in G r u n d s t ü c k g a n z in d e r N ä h e d i e se s G y m n a s i o n s , d a s 
e r d a n n d e r S c h u l e v e r m a c h t e , in d e r e n Bes i tz es J a h r h u n 
d e r t e ve rb l i eb , b i s es K a i s e r I u s t i n i a n i m J a h r e 529 n. Chr . 
e inzog . M a n n a n n t e d e n G a r t e n s p ä t e r e b e n f a l l s A k a d e m i e , 
w ie d a s G y m n a s i o n , s o d a s s s i ch d e r N a m e a u c h auf d i e 
S c h u l e ü b e r t r u g . A u c h d i e se r G a r t e n m u s s m e h r e r e Ge 
b ä u d e g e h a b t h a b e n . V o n e i n e r E x e d r a u n d e i n e m M u s e u m 
i s t d i e R e d e . P l a t o se lbs t u n d m e h r e r e S c h u l h ä u p t e r w o h n 
t e n d o r t g a n z . U n t e r e i n e m d e r s e l b e n , P o l e m o n , e r r i c h t e t e n 
d i e S c h ü l e r s ich k l e i n e L a u b e n o d e r H ü t t e n , u m i n d e r N ä h e 
d e r E x e d r a u n d d e s M u s e u m s zu w o h n e n . L a e r t . D i o g e n e s 
I V 19: sv TCö xrjjtcp i tap ' ov ol (iafli]tal ( iupd xaMßia jtoii)act-
(.levoi xatqwouv nX^aiov xov uouaeiou xa l ifjs §1;E8QCI<;. W a h r s c h e i n 
l ich h a b e n w i r h i e r a u c h d i e G r a b s t ä t t e d e s g r o s s e n Ph i lo 
s o p h e n zu s u c h e n . E i n e G e n e r a t i o n s p ä t e r k a u f t e s ich E p i k u r 
s o g a r i n n e r h a l b d e r M a u e r n d e r S t a d t in d e r N ä h e d e s n o c h 
n i c h t so l a n g e e r b a u t e n D i p y l o n t o r e s e in g r o s s e s G r u n d s t ü c k 
f ü r 80 M i n e n , u m d a r a u f e i n e n G a r t e n f ü r s i ch u n d s e i n e 
S c h ü l e r in g r o s s e m S t i l e a n z u l e g e n . I n h o c h m ü t i g e r A b g e 
s c h l o s s e n h e i t g e g e n d i e A u s s e n w e l t , z o g er s ich d o r t h i n m i t 
a l l en s e i n e n S c h ü l e r n u n d S c h ü l e r i n n e n z u r ü c k . P l i n i u s (n. h . 
X I X 4, 19) s c h r e i b t i h m f a s t d i e E r f i n d u n g d e r S t a d t g ä r t e n 
zu. D o c h b e n u t z t e r d i e T a t s a c h e , d a s s E p i k u r d e n G a r t e n 
i n n e r h a l b d e r M a u e r n besass , n u r zu e i n e r P o l e m i k g e g e n 
d e n V i e l g e s c h m ä h t e n . E r wi l l s e i n e n R ö m e r n , d i e zu s e i n e r 
Ze i t u n t e r d e m N a m e n G ä r t e n in d e r S t a d t V i l l en m i t g ros 
s e m L u s t p a r k b e s a s s e n , z e igen , dass s ie a n d i e s e m M e i s t e r 
d e r M ü s s e ( m a g i s t e r oti i) i h r Vorb i l d h a t t e n : u s q u e a d e u m 
m o r i s n o n f u e r a t in o p p i d i s h a b i t a r i r u r a . L e i d e r w i s s e n w i r 
ü b e r d i e A r t d e r A n l a g e des G a r t e n s des E p i k u r n i c h t s . 
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Z u g l e i c h e r Ze i t l e g t e s i ch d a m a l s a u c h T h e o p h r a s t e i n e n 
G a r t e n an , d e n e r t e s t a m e n t a r i s c h s e i n e r S c h u l e v e r m a c h t e : 
öiöcoui tö»v yzyQa\i\xE\'a->v cpiXcov dsi TOT? ßou?toj.i8voig avaiolaCßw KOU 

aujxcpiAooocpsiv ev avxöci K D e r G a r t e n l a g n e b e n d e m L y k e i o n 
u n d T h e o p h r a s t b e z o g ihn , n a c h d e m s i ch Ar i s to t e l e s , d e r in 
d i e s e m G y m n a s i o n l eh r t e , e n t f e r n t u n d i h n zu s e i n e m N a c h 
f o l g e r e r n a n n t h a t t e . W i r h ö r e n a u s d i e s e m T e s t a m e n t , d a s s 
s ich d a r i n e in M u s e n h e i l i g t u m b e f a n d u n d e i n e H a l l e m i t 
g e o g r a p h i s c h e n L e h r m i t t e l n , g e s c h m ü c k t m i t e i n e r S t a t u e 
d e s Ar i s to t e l e s , f e r n e r d a s s e i n e z w e i t e e b e n s o s c h ö n e e r b a u t 
w e r d e n sol l te , u n d d a s s d e m P r a x i t e l e s d i e S t a t u e d e s N i k o 
m a c h o s , d i e s ie s c h m ü c k e n sol l te , zu ü b e r t r a g e n sei. D i e 
H ä u s e r , de r G a r t e n m i t d e n S p a z i e r g ä n g e n u n d d a s G r a b 
m o n u m e n t , d a s er d a r i n e r r i c h t e t h a b e n wol l t e , ü b e r t r u g e r 
d e r O b h u t s e i n e s p h i l o s o p h i s c h e n S k l a v e n P a m p h y l o s (Lae r 
t i u s D i o g e n e s V 52 ff.). 

E s w u r d e a l l m ä l i g B r a u c h , d a s s j e d e s S c h u l h a u p t , d a s 
s i ch m ä c h t i g g e n u g d ü n k t e , s e i n e n e i g e n e n G a r t e n a n l e g t e . 
E i n e m P h i l o s o p h e n d e r A k a d e m i e , L a k y d e s , s c h e n k t e d e r 
K ö n i g A t t a l o s L e i n e n G a r t e n , d e r L a k y d e i o n g e n a n n t w u r d e 
( L a e r t . D i o g . I V 60). W i e s e h r es a b e r zu T h e o p h r a s t s Z e i t 
M o d e w u r d e , d a s s d i e R e i c h e n s ich in i h r e n G ä r t e n Sp i e l 
p lä tze , P a l ä s t r e n u.s.w. a n l e g t e n , z e i g t d e r S p o t t , d e n T h e o 
p h r a s t ( C h a r a k t . V) ü b e r d e n ' G e f a l l s ü c h t i g e n ' a u s g i e s s t , d e r 
s e i n e k l e i n e P a l ä s t r a d e n P h i l o s o p h e n a n b i e t e t , d a n n b e i i h r e n 
Z u s a m m e n k ü n f t e n a l s L e t z t e r e i n t r i t t , d a m i t E i n e r d e m A n 
d e r e n s a g e , c d a s i s t de r H e r r d e r P a l ä s t r a ' . A l l e r d i n g s h a t t e 

1 Nur von diesem Philosophengarten des Theophrast berichtet das Te
stament. Es ist ein etwas complicierter Irr tum Helbigs (Campan. Wand
malerei 281 und 291), dass er Theophrast den ersten botanischen Garten in 
Griechenland anlegen lässt. Vor ihm hat schon O. Lenz, Botanik der alten 
Griechen und Römer 1859, 154 aus Laertius Diogenes V 52 diese Legende 
herausgelesen, die sich nur so erklären lässt, dass der Botaniker an die 
Stelle mit dem Vorurteil heranging, der Verfasser der Pflanzengeschichte 
könne nur einen botanischen Garten angelegt und vermacht haben und er 
von einem Philosophengarten eben nichts wusste. Heibig hat diesen I r r tum 
übernommen und besonders S. 291 daraus weitgehende Schlüsse der Über
einstimmung einer gleichen Entwickelung in der Renaissance gezogen, die 
natürlich hinfällig sind. 
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schon in der Zeit des peloponnesischen Krieges, wo die Oli
garchie sich stärker gegen die Demokratie, die immer mehr 
verwildert, abschliesst, ein Nachlassen des Eifers für die 
gymnasialen Spiele begonnen, zum mindesten unter den Rei
chen und Vornehmen, sei es, dass sie mehr in ihren Privat
übungsplätzen blieben und die öffentlichen mieden, sei es, 
dass der 'agonale' Mensch in Griechenland allmählich mehr 
zurücktrat. Jedenfalls lässt sich so die Anklage verstehen, die 
Andokides gegen seinen Zeitgenossen Alkibiades erhob, als 
sei er der Verführer der Jugend und der 'Zerstörer der Gym
nasien' gewesen (adv. Alcib. 39). 

Hier also in diesen Gymnasien mit ihren verschiedenen 
Heiligtümern, den Gräbern, den reich mit Statuen und Sitz
plätzen geschmückten Promenaden, den Spielplätzen, den Sta
dien und den mit Alleen umstandenen Hippodromen müssen 
wir die Wurzeln der griechischen Gartenkunst suchen. Ihre 
ganze Bedeutung können wir allerdings erst aus der Ent
w i c k l u n g erfassen, die sie über den Hellenismus zu ihrer 
höchsten Glanzepoche in der römischen Villa führte. Ers t 
dort, wo wir neben einer unmittelbaren Weiterentwickelung 
hellenistischer Gärten in dem hochgebildeten Kreise, der sich 
um Cicero schliesst, ein ganz bewusstes Zurückgreifen auf 
den griechischen Philosophengarten finden, legen sich uns 
die rein griechischen Elemente der späteren Gartenkunst auf 
das deutlichste klar. 

Einstweilen aber sollte dieser griechischen Ent fa l tung 
der Gartenkunst von aussen her ein mächtiger Impuls kom
men. Durch Alexanders Eroberungszüge wird mit einem 
Schlage ganz Asien mit seiner hochentwickelten Garten
kunst der griechischen Kultur erschlossen. Schon vorher hat
ten einzelne Männer mit Bewunderung von den herrlichen 
Parks der Orientalen gesprochen. Die kleinasiatischen Grie
chen werden in ihrem näheren Zusammenwohnen mit den 
Persern und den anderen orientalischen Stämmen schon frü
her auch auf dem Gebiete der Gartenliebe und pflege dem 
Mutterland vorausgeeilt sein, doch muss ein reges Interesse 
auch in Griechenland vorausgesetzt werden: wenn der Satrap 
Tissaphernes, wie Plutarch, Alkibiades 24 berichtet, einen 
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besonders schönen Park Alkibiades zu Ehren mit dessen Na
men belegt, so kann er sich eine Wirkung dieser höfischen 
Schmeichelei nur versprechen, wenn er bei Alkibiades auch 
Interesse und Liebe für einen Park voraussetzen darf. Xeno
phon schildert die Paradiese der Perser, die er auf seinem 
Zuge trifft, mit der ausgesprochenen Absicht, seinen Lands
leuten ein Vorbild zu geben, dem sie nacheifern sollten. 

Alexander selbst führte schon die Jagdlust , die er aus 
seiner rauhen und waldreichen Heimat mitbrachte, mit Vor
liebe in die Parks der von ihm unterjochten Länder. In Indien 
fand er Haine und Wälder von Mauern umschlossen, reich 
bewässert mit viel Edelwild, aber selbst Löwen schoss er 
dort von aufgerichteten Kanzeln. Das Paradies von Bazista 1 

war so wildreich, dass 4000 Stück erlegt werden konnten, um 
dem ganzen Heere einen Schmaus zu bereiten. Auf seiner 
Rückkehr von Indien kränzte Alexander sein Heer mit Epheu; 
da diese Pflanze in den babylonischen Parks nicht wuchs, 
beschloss er sie dort anzupflanzen. Harpalos, den er mit der 
Aufsicht über die Parks betraut hatte, wollte gerade das An
pflanzen des Epheus nicht gelingen, so sehr er sonst mit seinen 
Acclimatisationsversuchen griechischer Pflanzen Glück hat te ; 
selbst die Linde, und nach mancher Mühe auch den Buchs, 
machte er dort heimisch (Theophrast h. pl. IV 4,1). Überall 
sorgte Alexander dafür, dass die Parks gut beaufsichtigt und 
gepflegt wurden, und als er in Pasargadae bei seiner Rück
kehr fand, dass das Grab des Kyros, das in dem königlichen 
Paradiese lag; vernachlässigt und ausgeraubt war, strafte er 
die Magier, die als erbliche Wächter von Kambyses des Kyros 
Sohn eingesetzt waren, hart (Arrian, Anabasis VI 29). Um 
die Gärten der Semiramis am Fusse des Berges von Bagista
nos zu sehen, machte er einen Umweg auf seinem Zuge von 
Kelonai nach den nysäischen Pferdeweiden (Diodor XVII 
110. I I 13). Der König liebte es in den Paradiesen seine Ge
schäfte zu besorgen, seine Feldherrn zu empfangen; dann 
sass er auf goldenem Throne und seine Getreuen auf silber
füssigen Sesseln (Athenaeus XI I 537 d). Auch hierin fühlte 

1 PaulyWissowa I I I 178, bei Curt iusVIII , 1,1119. Diodor XVII prol.26. 
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er sich ganz als orientalischer Fürst. In das Paradies von 
Babylon jenseits des Euphra t Hess er sich schon krank vom 
Fieber bringen, zuerst in eines der kleinen Gartenhäuser, 
neben dem ein grosses Schwimmbassin lag. . Nach einigen 
Tagen aber musste er in das Hauptgebäude getragen werden, 
um dort zu sterben (Arrian Anab. VII 25). 

Die Nachfolger Alexanders fühlten sich durchaus als die 
Erben der orientalischen Grossfürsten und pflegten den Lu
xus der grossen Parks und Gärten mit Vorliebe; sie versuch
ten die Acclimatisation fremder Pflanzen mit Glück in gros
sem Stile zu betreiben. Die Seleukiden pflanzten den Zim
metbaum in Syrien, Anemone und Nardus in Arabien an (Pli
nius n. h. XVI 32,59). Ägypten vollends, das sich jetzt eben
so wie Westasien der griechischen Kultur völlig erschloss, 
brachte durch die hohe Blumenkultur, die dort seit Jahr tau
senden heimisch war, einen ganz neuen Glanz in die weit
ausgedehnten Gärten und Parks. Die Griechen sahen mit 
Bewunderung, dass man dort das ganze J ah r frische Blumen 
zog, und die Ptolemäer unterstützten dies durch einen ver
schwenderischen Verbrauch bei ihren Festen. Man begnügte 
sich nicht mehr allein mit Kränzen für Haup t und Brust, 
sondern der Festsaal selbst wurde nach ägyptischem Vor
bilde mit Blumen verziert. Ptolemaios Philadelphos Hess auf 
den Boden seines Zeltes Blumen streuen, in solcher Mannig
faltigkeit und Pracht, dass man in Wahrhei t den Anblick 
einer himmlischen Wiese hat te K 

Zu diesem Einflüsse des Orients kam als ein weiterer 
Umstand, den die hellenistische Kultur mit sich brachte, die 
E n t w i c k l u n g der grossen Städte. Der Umfang des dicht 
bebauten Terrains, die »Schwierigkeit für die Bewohner, hin
aus auf das flache Land zu kommen, drängte bei wachsendem 
Reichtum dazu, die Natur, der man ausserhalb stärker ent
fremdet wurde, mehr und mehr in sich hineinzuziehen und 
in den Städten selbst grosse Gartenanlagen zu machen. Fremd 
war dies ja auch den griechischen Städten nicht gewesen. 

1 A t h e n a e u s V 196 e : Et? t ö xr\q oxr\vf\<; eöoupb; xaTBJtEJtaaxo x^Tjv, 
öe iou xivog tu? äA.rj'Orö; d j t o t E ^ o ö v T a X E I H C O V O S itQÖacnpiv. 
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N u n a b e r w u r d e a l l es in g r o s s e m S t i l e a u s g e f ü h r t . S t r a b o 
( X V I I 793 ff.) e r z ä h l t i n s b e s o n d e r e v o n A l e x a n d r i a , d a s s d i e 
ö f f e n t l i c h e n u n d k ö n i g l i c h e n G ä r t e n e in V i e r t e l d e s S t a d t u m 
f a n g e s e i n n a h m e n ; d i e s e h i n g e n u n t e r s i ch a l le z u s a m m e n 
n n d z w a r s o w o h l d ie i n n e r h a l b w i e d ie a u s s e r h a l b d e r M a u e r 
g e l e g e n e n . B e s o n d e r s g e n a n n t w i r d d e r G a r t e n d e s M u s e u m s , 
w o d ie G e l e h r t e n l u s t w a n d e l t e n , d a s s g r o s s e G y m n a s i o n u n d 
d e r H a i n des D i k a s t e r i o n s , d e r i n d e r M i t t e d e r S t a d t g e l e g e n 
war . S ü d l i c h d a v o n l a g d a s P a n e i o n , e i n e s e l t s a m e A n l a g e : 
e in k ü n s t l i c h e r H ü g e l m i t s c h n e c k e n a r t i g a n s t e i g e n d e n W e 
g e n , v o n d e m m a n d a s P a n o r a m a d e r S t a d t g e m e s s e n k o n n t e . 
V o n e i n e r B e p f l a n z u n g w i r d n i c h t s b e r i c h t e t , d o c h s p r i c h t 
d a f ü r d e r Z w e c k e i n e r a n g e n e h m e n P r o m e n a d e , w i e ä h n l i c h e 
A n l a g e n s p ä t e r e r Z e i t e n , d i e b i s auf u n s e r e T a g e s i ch e r h a l 
t e n h a b e n u n d d i e i m m e r e i n e n s c h a t t i g e n A n s t i e g h a b e n . 
D a s s in d e n V o r s t ä d t e n u n d a u s s e r h a l b d e r S t a d t e i n e F ü l l e 
d e r s c h ö n s t e n G ä r t e n l a g e n , v e r s t e h t s ich v o n se lbs t . S t r a b o 
( X V I I 795) e r w ä h n t , d a s s es s e h r v i e l e G ä r t e n be i d e r N e k r o 
p o l e gebe , u n d d a s s s i ch in i h n e n v i e l e F a m i l i e n b e g r ä b n i s s e 
g e f u n d e n h ä t t e n , e i n e S i t t e , d i e s i ch u n m i t t e l b a r a u s d e n H e 
r o e n h a i n e n h e r l e i t e t . E i n s t w a r e n es n u r d i e b e s o n d e r s ve r 
e h r t e n G r ä b e r , d i e m a n m i t H a i n e n u m g a b , u m d ie K u l t s t ä t t e 
v o r d e m p r o f a n e n L e b e n s l ä r m zu s c h ü t z e n . U n d d a s G r a b 
d e s T i m o l e o n zeigt , d a s s m a n n o c h in h e l l e n i s t i s c h e r Z e i t 
so l che K u l t s t ä t t e n a m G r a b e g e s c h i c h t l i c h e r M ä n n e r s chu f . 
E h r e n g r ä b e r w u r d e n , o h n e d i r e c t e H e r o a zu w e r d e n , g e r n e i n 
d e n G y m n a s i e n o d e r d e n P a r k a n l a g e n a n d e r e r a g o n a l e r P l ä t z e 
e r r i c h t e t . W e n n P h i l o s t r a t o s (v. s o p h . I I 1 ,15) b e r i c h t e t , d a s s 
H e r o d e s A t t i c u s i m S t a d i o n b e g r a b e n l i ege , so k a n n m a n 
se in G r a b n i c h t i n de r R e n n b a h n s e l b s t s u c h e n , s o n d e r n i n 
d e n P a r k a n l a g e n auf d e m H ü g e l , d i e z u m S t a d i o n g e h ö r t e n , 
s o d a s s m a n e b e n n u r w i e in d e n G y m n a s i e n d a s g a n z e Ge
b i e t n a c h d e m S p i e l p l a t z n a n n t e . I n de r A k a d e m i e zu A t h e n 
w u r d e d e m S o p h i s t e n P h i l i s k o s (Ph i lo s t r . v i t a e s o p h . I I 30) 
e in G r a b m a l e r r i c h t e t . N i c h t s i c h e r i s t es, ob a u c h P l a t o 
i m G y m n a s i o n b e g r a b e n lag , w a h r s c h e i n l i c h e r , d a s s L a e r t i u s 
D i o g e n e s ( I I I 39 xal ETacpî  §v 'Axaör][Ma, Ivila tov jde lotöv %Q6-
vov Sie-reÄeoE qpiXoaocpwv) m i t d e r A k a d e m i e , in d e r d a s G r a b 
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des Plato sich befand, dessen eigenen Garten gemeint hat. 
Seine Schüler, die dem grossen Meister später auch Heroen
ehren erwiesen haben, werden das Grab in ihrem Schulgarten 
bewahrt haben. Ganz sicher ist dies von dem Grabe des 
Theophrast, der wie erwähnt testamentarisch die Freunde be
stimmt (Laert. Diog. V 53), eine geeignete Stelle in seinem 
Garten für sein Grab zu finden. So gaben auch hierin die 
Philosophen in ihren Gärten das Vorbild für die Familien
gräber. Dem Orient war die Sitte der Gräber mit Parkumge
bung seit langem vertraut. Kein Wunder,^ dass in hellenisti
scher Zeit die Reichen in ihren schönen Parks ein besonders 
gepflegtes Stück der Begräbnisstätte der Familie weihten. 

Mehr noch als von Alexandrien, hören wir von den herr
lichen Gärten in Antiochia am Orontes. Dort war die ganze 
Vorstadt Heraklea eine herrliche Villeggiatur. Der Weg, der 
durch diese Vorstadt nach Daphne führte, zeigte auf seiner 
linken Seite prächtige Gärten mit Fontänen, Bassins und Bä
dern, auf der anderen Seite die Wohnhäuser mit ihren Wein
und Rosengärten: diese, als Ziergärten gedacht, gliederten, 
sich unmittelbar an die Häuser an, während die eigentlichen 
Parks mit den Wasserkünsten, Bädern und Promenaden durch 
die Strassen getrennt waren. Am Ende dieser Strasse lag 
Daphne mit seinem weltberühmten Lustpark, nach dem die 
ganze grosse Stadt den Beinamen Epidaphne trug. Auch 
dieser war ursprünglich ein heiliger Hain, der in der Mitte 
das Temenos, das Asyl mit dem Tempel des Apollo und der 
Diana umschloss (Strabo XVI 750. Libanius XI (Antioch.) 
p. 356 ff.). Der grosse schattige Park war reich bewässert 
und hatte einen Umfang von 80 Stadien. Die wundervollen 
Cypressen, die ihn schmückten, waren der Tradition zufolge 
von dem ersten Seleukiden gepflanzt. Nicht genug können 
die Späteren von der Schönheit der Bäder, der Porticus, der 
Lusthäuser, der Gartenbeete berichten. Als der schönste Fleck 
der Erde, der Garten der Venus oder der Grazien wird er 
gepriesen (K. O. Müller, Antiqu. Ant. 45). Syrien scheint über
haupt die Gartenkunst zu besonders hoher Blüte entwickelt 
zu haben. Noch Plinius rühmt von den syrischen Gärtnern, 
dass sie die geschicktesten seien. Neben Daphne wird auch 
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der Park von Batne gepriesen. Zur Zeit Jul ians (ep. 27) ist er 
allerdings in erster Linie ein schöner Obstgarten, der mit den 
Blumen und Gemüsebeeten die ganze Mitte einnimmt, doch 
auch mancherlei andere Bäume, die in schönster Ordnung und 
Reihe darum gepflanzt sind, und vor allem einen Cypressen
hain voll kräftiger Stämme bewundert der Kaiser. 

Aber nicht nur das griechische Asien legte solchen Wert 
darauf, das Innere seiner Städte mit Gärten zu schmücken. 
Auch in den weit kleineren Verhältnissen des Mutterlandes 
eiferte man diesen Vorbildern nach. In den Städtebildern, 
die Herakleides am Anfang des III. Jahrh . entwirft, ist von 
Gärten in den Städten Griechenlands viel die Rede, beson
ders rühmt er Theben \ das von allen am meisten mit Gär
ten geschmückt sei, und ( im Sommer besonders durch seinen 
Wasserreichtum, seine grünen Hügel und Gärten einen köst
lichen Eindruck gemacht habe. 

Im Verhältnis zu den prachtvollen öffentlichen Anlagen 
scheint das Privathaus in hellenistischer Zeit immer noch 
bescheiden genug gewesen zu sein. Zwar klagt schon Demos
thenes, dass die private Bautätigkeit die öffentliche überträfe, 
aber das war nur ein Vergleich mit der alten Zeit und ge
wiss auch damals eine Ausnahme. Man braucht nur den Stadt
plan einer Stadt wie Priene, das im IV. Jahrh. neu gegrün
det wurde, durchzusehen, um die unglaublich enge Wohn
weise der Griechen zu begreifen. Und doch müssen wir im 
griechischen Wohnhause die Entfal tungsmöglichkeit für die 
in späterer Zeit so bedeutsamen Hof gärten suchen. Das grie
chische Haus ist ein Hofhaus, d. h. die Wohnräume öffnen 
sich auf einen offenen Hof, an dessen einer Seite eine durch 
Säulen geschützte Halle l iegt : aus dieser Säulenstellung hat 
sich wohl das in späterer Zeit in allen wohlhabenderen Häu
sern durchgeführte Peristyl, d. h, der rings von einer Porti
cus umgebene Hof entwickelt. In den meisten Privatwohnun

1 Geogr. gr. min. I 102 f . : xdfruSQOi; näaa, %k<aQä xe xai ys<äXo(foq, 
•Ki]mv\iaxa. exouoa jt^elota TWV EV xxj 'EUvd8i JTöIEWV ev8eQioai 
jiev f| Ttö'kic, o ia PEXTIOXT]. XO TE yag tiöaiQ jtoM) Ê EI xai I|>UXQöV xai Kx\novc,. 
ETI öE Evr|VE^6; eaxi xai jĉ WQav g^ouaa TT)V jißöcicnjHv. 
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gen, die bisher ausgegraben sind, ist dieser Hof gepflastert, 
also sicher nicht unmittelbar bepflanzt gewesen. Bepflanzte 
Höfe aber kennen wir schon aus homerischer Zeit. Wahr
scheinlich war damals der Hof der Frauenwohnung bepflanzt 
gewesen. Doch was hier für den Königspalast einer hochent
wickelten Herrenkultur gilt, ist für die bescheidenen Privat
wohnungen der griechischen Bürger noch lange nicht anzu
nehmen. In Priene selbst sind alle Höfe gepflastert. Immer
hin lassen die Sta tuenfunde in den Höfen einiger wohlha
bender Häuser, so besonders Theaterstr . Nr. 32 (Wiegand
Schrader, Priene 285), in dessen Hof eine bärtige Herme und 
ein Löwe aus Terracotta sich wahrscheinlich an alter Stelle 
fanden, darauf schliessen, dass man vielleicht auch Topfpflan
zen dazwischen aufgestellt hat, um den Hof zu einem ange
nehmen Aufenthalte zu machen. Ein anderes Haus in Priene 
(Nr. 23) hat sich die Möglichkeit eines Gartenstreifens ge
schaffen, durch eine schön verzierte Porticus, die sich hinter 
dem Hause auf einen schmalen Streifen öffnet, der höchst 
wahrscheinlich als Gartenterrasse bepflanzt war. Das soge
nannte Haus der Priester in Olympia zeigt aber ganz deut
lich, dass diese Höfe bei etwas grösseren Anlagen bepflanzt 
waren, wie die Spuren bei der Ausgrabung bewiesen haben. 
Es ist klar, dass bei wachsendem Wohlstand und wachsender 
Abgeschlossenheit der Vornehmen gerade das Peristyl, das 
nach Bedürfnis ausgedehnt werden kann, da es kein hindern
des Dach über sich hat, wie das römische Atrium, zur Bepflan
zung geradezu einladen muss. Wir können diese Entwicke
lung und den Gegensatz zu dem italischen Atriumhause, 
das dieser Gartenmöglichkeit völlig entbehrte, erst verste
hen, wenn wir Pompeii betrachten, das aber zu weit in die 
römische Kaiserzeit hineinreicht, als dass man hier näher 
darauf eingehen könnte. Doch wie zu erwarten ist ha t schon 
der Hellenismus das Peristyl zu einem prächtigen Gartenhof j 
umgeschaffen. Was die Ausgrabungen uns versagen, müssen 
wir aus literarischer Uberlieferung herauslesen. In der Dia
dochenzeit sind diese Hofgärten, auf die sich die Prachträume 
des Hauses öffnen, mit grossem Luxus eingerichtet gewesen. 
Selbst so ephemere Bauten, die nur für ein Fest errichtet 
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s c h e i n e n , w i e d a s P r a c h t z e l t d e s P t o l e m a i o s P h i l a d e l p h o s 
( A t h e n a e u s V 196), d a s d i e s e r s i c h a u s s e r h a l b d e r B u r g v o n 
A l e x a n d r i a e r r i c h t e t h a t t e , w u r d e n m i t r e i c h e n G a r t e n h ö f e n 
g e s c h m ü c k t . D e r g r o s s e S p e i s e s a a l , d e r m i t a l l en e r d e n k l i c h e n 
K o s t b a r k e i t e n f ü r 300 P e r s o n e n e i n g e r i c h t e t war , ö f f n e t e s ich 
auf e in Pe r i s ty l . D i e W ä n d e d e r P o r t i c u s w a r e n m i t T e p p i 
c h e n u n d s e l t e n e n F e l l e n b e h ä n g t , d e r f r e i e H o f r a u m in d e r 
M i t t e a b e r w a r m i t Buchs , M y r t h e n u n d a n d e r e n g e e i g n e t e n 
S t r ä u c h e r n b e p f l a n z t , z w i s c h e n d e n e n s c h ö n e B l u m e n p r a n g 
t en . Z u d i e s e m Ze l t e f ü h r t e e in F e s t z u g , d e r auf v e r s c h i e d e 
n e n W a g e n d e n T r i u m p h des D i o n y s o s da r s t e l l t e . E i n e r d i e s e r 
W a g e n t r u g S e m e l e , d i e M u t t e r des G o t t e s , s ie r u h t e in e i n e r 
p r ä c h t i g e n k ü n s t l i c h e n G r o t t e , d i e m i t E p h e u u n d a n d e r e n 
S c h l i n g p f l a n z e n b e w a c h s e n war , a u s d e r T a u b e n f l o g e n . I n 
de r G r o t t e s e l b s t b e f a n d e n s ich zwei Q u e l l e n , a u s d e n e n Mi l ch 
u n d H o n i g f lössen . E b e n s o w ö l b t e s ich ü b e r d e m Co los sa lb i lde 
d e s D i o n y s o s e i n e L a u b e a u s E p h e u , W e i n r a n k e n u n d a n 
d e r e n H e r b s t f r ü c h t e n . K r ä n z e , T a e n i e n , T h y r s e n u n d M a s k e n 
s c h m ü c k t e n d a s I n n e r e ( A t h e n a e u s V 198). D i e s e h e l l e n i s t i 
s c h e n G r o s s e n b r a u c h t e n d e n G a r t e n a l s S c h m u c k u n d H i n 
t e r g r u n d i h r e r s c h w e l g e r i s c h e n F e s t e , u n d d i e s e m B e d ü r f n i s 
m u s s t e er s ich i m m e r m e h r a n p a s s e n . S i c i l i e n h a t , w i e w i r 
s a h e n , s chon in s e h r f r ü h e r Z e i t e i n e m f ü r s t l i c h e n L u x u s in 
d e r G a r t e n k u n s t g e h u l d i g t ; w a h r s c h e i n l i c h h a t s i ch h i e r e i n e 
u n u n t e r b r o c h e n e T r a d i t i o n w e i t e r e r h a l t e n , d i e s e inen T y r a n 
n e n d e n G a r t e n so u n e n t b e h r l i c h m a c h t e , d a s s e i n e r d e r s e l b e n , 
H i e r o n I I . i h n se lbs t auf d e m M e e r e n i c h t e n t b e h r e n w o l l t e 
( A t h e n . V 206 d ff. a u s Moschion) . Als er e in r i e s i g e s P r a c h t 
schiff e r b a u t e , d a s a l s e in S y m b o l s e i n e r H e r r s c h e r g r ö s s e 
h ö c h s t e P r a c h t u n d k r i e g e r i s c h e M a c h t v e r e i n e n sol l te , l e g t e 
e r d o r t a u c h e i n e n G a r t e n an . M e i s t e r A r c h i a s a u s K o r i n t h 
e r b a u t e d i e se s Sch i f f , f ü r d a s A r c h i m e d e s s e ine b e d e u t s a m 
s t e n E r f i n d u n g e n m a c h t e . K a r a ös trjv ävmxdxw jtdooöov y^l-ivd-
oiov fjv x a i jtEQutcccoi oii[J|i6Tßov g'xovceg tf |v xataaxEUT)v tcp xov 

nloiov ^EyEÖei, EV OI; xfjjtoi. JtavtoToi •flavu.aa&ög f | oav W E Q ß d M o v -

xsq xalc, qpvTEiaig, ö id XEQCÎ LSCOV [*okuß8ivo>v XCITEOTEYVG.)JXEVOOV <XQ

SEUöUEVOI, ETI 8E axT]val xrctoü IZVKOV x a l a\iniXaw, oöv ott Qi^ai 

TT)V tQoqpTjv EV juftoi? styov yfjs JiEJ^aiQcouevou;, TT)V avrrrv agSevarv 
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Äa(ißofvovacii xaftdjtep xal o! xfjjioi. avxai 8e ai axnval auveajua^ov 
TOVC, jrsgutdTcnjg. Auf d e m obe r s t en D e c k w a r e n ein G y m n a s i o n 
u n d S p a z i e r w e g e i m V e r h ä l t n i s zur G r ö s s e des Sch i f f e s an
g e l e g t , in d iesen m a n n i g f a c h e R a b a t t e n , P f l a n z u n g e n , d ie von 
B le ip l a t t en e i n g e f a s s t wa ren . D i e S p a z i e r g ä n g e w u r d e n d u r c h 
L a u b e n von E p h e u u n d W e i n s t ö c k e n ü b e r s c h a t t e t , d e r e n W u r 
zeln i h r e N a h r u n g a u s den m i t E r d e g e f ü l l t e n K ü b e l n zo
gen . S i e e rh i e l t en d ie g l e i c h e B e w ä s s e r u n g w ie d ie R a b a t t e n . 
I m A n s c h l u s s d a r a n w u r d e ein A p h r o d i s i o n e r b a u t , dessen 
F u s s b o d e n m i t A c h a t u. a. k o s t b a r e n S t e i n e n a u s g e l e g t w a r . 
D i e W ä n d e w a r e n a u s Cypressenholz , d ie T ü r e n a u s E l f e n 
be in u n d W e i h r a u c h h o l z . E s w a r m i t B i lde rn u n d S t a t u e n 
ü b e r s c h w ä n g l i c h g e s c h m ü c k t , h a t t e a b e r n u r R a u m f ü r dre i 
Ruhes i t z e . E i n ande res , e b e n s o k o s t b a r g e z i e r t e s G a r t e n h a u s 
e n t h i e l t e ine k l e i n e a u s e r l e s e n e Bib l io thek . W o d ie b e i d e n 
W a s s e r b a s s i n s a n g e l e g t waren , von d e n e n d ie S c h i l d e r u n g 
w e i t e r n o c h spr ich t , i s t n i c h t b e s t i m m t zu s agen . D a s e ine, 
in dem F i s c h e g e h a l t e n w u r d e n , w i rd auf d e m obe r s t en Deck , 
in V e r b i n d u n g m i t de r G a r t e n a n l a g e zu d e n k e n sein. 

Man m u s s g e s t e h e n , dass H i e r o n h i e r auf d e m b e s c h r ä n k 
t en R ä u m e e ines S c h i f f s d e c k e s e in k ö s t l i c h e s k l e i n e s G a r t e n 
k u n s t w e r k g e s c h a f f e n ha t . De r gr iechische , B a u m e i s t e r h a t 
a l le Bes tand te i l e , d i e w i r f ü r e inen G a r t e n k e n n e n , a n g e 
b rach t . D a s une r l ä s s l i ch w ich t i g s t e^ s ind G y m n a s i o n u n d Spa 
z ie rwege . D i e s e P e r i p a t o i s t e h e n h ier , w ie a u c h sonst , w o h l 
a ls z u s a m m e n f a s s e n d e B e z e i c h n u n g f ü r den T e i l des G a r t e n s , 
den m a n z u m S p a z i e r e n g e h e n e in r i ch te t . D ie R a b a t t e n in 
den B le ikäs t en k ö n n e n n a t ü r l i c h n u r B l u m e n u n d f l ach wur 
ze lnde S t r ä u c h e r g e t r a g e n h a b e n ; E p h e u u n d W e i n , d ie tie
fe re W u r z e l n h a b e n , e r h a l t e n h o h e K ü b e l . D i e Pe rgo le , d ie 
sie b i lden, g e b e n den n ö t i g e n S c h a t t e n , de r sons t be i M a n g e l 
h o h e r B ä u m e d i e sem S c h i f f s g a r t e n g e f e h l t hä t t e . Zwei kos t 
ba r g e s c h m ü c k t e G a r t e n p a v i l l o n s u n d ein F i s c h t e i c h vervol l 
s t ä n d i g e n d iese An lage , die a u f s N e u e d ie e n g e V e r b i n d u n g 
des G y m n a s i o n s u n d L u s t g a r t e n s zeigt . D a s e r s t e re i s t n a t ü r 
l ich a ls e in k le iner , v i e l l e i ch t von e ine r l e i ch ten P o r t i c u s 
u m g e b e n e r Sp i e lp l a t z zu d e n k e n , de r i n m i t t e n der B l u m e n 
r a b a t t e n l iegt . S o l c h e N a c h r i c h t e n g e b e n u n s e ine Vors te l 
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lung, wie die Privatgärten und Parks der Fürsten und Gros
sen des weiten, der hellenistischen Kultur offenen Länderge
bietes angelegt waren. Leider besitzen wir keine ausführliche 
Schilderung eines vorhandenen Villengartens jener Zeit, auch 
hier müssen wir mehr Rückschlüsse von der römischen Kai
serzeit, wo die Quellen reichlicher fHessen, auf jene Kultur 
machen, die auch auf diesem Gebiete die Lehrmeisterin Roms 
ist. Vor allem muss die Ausbildung der villa urbana, wie sie 
uns in Italien ganz fertig entgegentritt, dem Hellenismus 
angehören. Die römische Villa ist durchaus ein Peristylhaus, 
selbst die Facade, die immer eine Porticus, sehr häufig eine 
dreiflüglige ist, war blos ein nach einer Seite offenes Peristyl. 

Erst bei sehr späten griechischen Schriftstellern finden 
sich in typischer Wiederkehr Schilderungen von Gärten: in 
den Liebesromanen der griechischen rhetorischsophistischen 
Fabulisten, die ihre Blütezeit etwa vom IL bis VI: nachchrist
lichen Jahrhundert haben (Rohde, Griech. Roman 2 545). Ob
wohl sie aus so junger Zeit stammen, sind sie doch typische 
Nachahmungen einer Dichtungsart, die ebenso wie das Idyll 
in alexandrinischer Zeit entstanden ist. Wie dies letzte die 
freie Landschaft, so nimmt der Roman gerne den Garten als 
Hintergrund seiner Liebesscenen. Die steten Wiederholungen 
und stereotypen Wendungen solcher Schilderungen weisen 
auf Vorbilder viel früherer Zeit, und andererseits finden sich 
Nachahmer aus später byzantinischer Epoche, die uns deutlich 
zeigen, wie die Gartenkultur in diesen Gebieten in ungebro
chener Tradition aus der antiken Welt sich in das byzanti
nische Mittelalter hinüber gerettet hat. Allerdings repräsen
tiert der Garten des griechischen Romans eine besondere 
Gruppe. Es ist nicht der öffentliche Park, auch nicht der Sitz 
fürstlicher Pracht, sondern der ländliche Farmgarten, der nur 
hie und da sich einzelne Züge grösseren Stils borgt. Dieser 
Farmgarten, der natürlich in Griechenland niemals fehlte, 
hat in dem Garten des Alkinoos sein klassisches Vorbild. 
Weil die Nutzbarkeit stets der bestimmende Factor für seine 
Anlage sein musste, hat er sich zu allen Zeiten wenig geän
dert. Longus zwar nennt den Garten, den Daphnis mit sei
nem Pflegevater Lamon zusammen pflegt und bewässert, und 
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den b e i d e f ü r den Besuch i h r e s P a c h t h e r r n m i t a l le r S o r g 
f a l t h e r r i c h t e n , e in Pa rad ies , d. h. e inen P a r k : es is t e ine aus 
se ro rden t l i che An lage , n a c h W e i s e de r K ö n i g e von e i n e m 
S t a d i o n L ä n g e , h o c h g e l e g e n , m i t s c h ö n e r A u s s i c h t auf d ie 
E b e n e , sodass m a n d ie W a n d e r e r s e h e n k a n n u n d das Meer 
u n d d ie v o r ü b e r f a h r e n d e n S c h i f f e u n d d iese A u s s i c h t m i t zu 
e i n e m T e i l e des G a r t e n s wird . L o n g u s we i s s s eh r wohl , dass 
solch e ine L a g e im h e l l e n i s t i s c h e n G a r t e n als d u r c h a u s no t 
w e n d i g a n g e s e h e n wird, a b e r a u c h bei H o m e r l i eg t de r P h ä a 
k e n g a r t e n h o c h o d e r doch a m A b h a n g e ines H ü g e l s . L o n g u s 
v e r l e g t in d ie Mi t t e se ines G a r t e n s e inen T e m p e l u n d dane 
b e n e i n e n e p h e u u m s c h l u n g e n e n Al ta r des Dionysos . D a s is t 
ein Zug , de r d e m Bi lde e ine k ü n s t l e r i s c h e E i n h e i t g ib t , d ie 
d e m G a r t e n des Alk inoos n o c h fehl t . D e r H a u p t t e i l w i rd 
n a t ü r l i c h von F r u c h t b ä u m e n e ingenommen", de ren A r t e n 
n i c h t viel ü b e r d i e H o m e r s h i n a u s g e h e n , z w i s c h e n den Bäu
m e n s c h l i n g t s ich d ie W e i n r e b e . E i n g e s c h l o s s e n is t de r G a r 
ten von Al leen von Cypressen , Lo rbee r , F i c h t e n u n d P l a t a n e n , 
d ie in g l e i c h e m A b s t ä n d e v o n e i n a n d e r g e p f l a n z t s ind u n d in 
de r H ö h e i h r e Z w e i g e ve r f l ech t en , zwischen i h n e n r a n k t s ich 
de r E p h e u , w ie de r W e i n s t o c k zwi schen den F r u c h t b ä u m e n . 
A u c h der B l u m e n wi rd n i c h t v e r g e s s e n . E s s ind n o c h i m m e r 
d ie a l t en Ar t en , R o s e n , H y a c i n t h e n , Ve i l chen u n d Narc i s sen . 
W i e H o m e r s te l l t a u c h L o n g u s an se inen G a r t e n d ie F o r d e 
r u n g , dass er B lü ten u n d F r ü c h t e zu j e d e r Ze i t b r i n g e n müsse . 
T r o t z de r B e t o n u n g der p a r k a r t i g e n  U m g e b u n g i s t d iese r 
G a r t e n doch in e r s t e r L i n i e e in N u t z g a r t e n , w ie j e n e r an
dere, den L o n g u s ( I I 3) m i t den W o r t e n s c h i l d e r t : xrjjtös 
eaii HOL Ttöv s(.icöv yeiQÖiv, ov e | ov VEJXCOV ö i d Y'HP01? s i t a u a d u r i v , 

§|eaovT)o<i|4T|V' öacc <5)QCU (peoouö i jrdvTCt U%cav ev avxm x a ö ' &qav 
bidaxi\v. THQO5 QÖSa wd xgiva xai vdnivdoc, xai Ya djiqpÖTepa, öe
poijg u^xcove? x a i dxpdÖEs x a i uij?ia Jtdvta, vvv d'put£A.oi x a i a u x a l 

x a i Qoiai x a i LWQXU ylwod. M a n g l a u b t e inen H a i n zu sehen . 
L o n g u s sch i lde r t h i e r den G a r t e n w ie er g e f o r d e r t wi rd 

v o n den t h e o r e t i s c h e n Sch r i f t s t e l l e rn , d ie wi r in d e n Geopo
n i k a g e s a m m e l t f inden . In de r N ä h e des H a u s e s , h e i s s t es 
dor t , m u s s de r G a r t e n l iegen, n i c h t nu r , d a m i t m i t den Au
g e n se ine S c h ö n h e i t g e n o s s e n werde , s o n d e r n a u c h se in W o h l 
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g e r u c h d i e L u f t e r f ü l l e u n d d i e W o h n u n g g e s u n d m a c h e 
( G e o p o n i k a X . 1,1). D e n n , w i e es an a n d e r e r S t e l l e ( X I I 2,1) 
h e i s s t : tö xr\q xr)JTOjtowcig /Q^!-101 dvayxaiÖTaTÖv §<m tä> ßico, Hr\nov 
ToiyaQoOv xatciaxsuciGTEOV xal ngbq fiyeiav xai Jtgo; xäq §x TWV vö-
acov dvaArj^si?. X 1: JtEQißAr|Tsov 8s avxbv {)Qiyxü> r\ ETEQCO uv l 
83tiji.EXcög, TU 8s cputa \ix\ äxdxxmg (.uxtd qnnEUEcöa) o ia 8T'I 
qjctoi, xf\q xäv cputäiv Siacpogä? EIIJTQEJIEKXV EJtEioayo'uaric;, dAXd x a r d 
yivoq XEXOOQI0[XEVCOS Exotata TCDV qnncöv sjxßaAEÖco, iva \ir\ xataxQa-
TTjtcti t d f|Tt[XEva vnb tcöv XQEITTÖVCOV r| xa i tfj? rgocpfjs djtooT£pT)Tai. 

Z w i s c h e n d e n B ä u m e n so l l en L i l i e n u n d R o s e n , V e i l c h e n u n d 
K r o k u s g e p f l a n z t w e r d e n , w e l c h e d u r c h A n b l i c k , D u f t u n d 
N u t z e n s e h r a n g e n e h m s ind . S i e v e r m e h r e n d i e E i n k ü n f t e 
des G a r t e n s u n d g e b e n d e n B i e n e n N a h r u n g . O r d n u n g w i r d 
a l so a l s H a u p t e r f o r d e r n i s a u f g e s t e l l t . D i e g l e i c h e O r d n u n g , 
d ie d e s L o n g u s G a r t e n ze ig t , w i e s i e u n s d ie B i l d e r d e r ä g y p 
t i s c h e n G ä r t e n v o r J a h r t a u s e n d e n o f f e n b a r e n , w i e d i e s t r e n g e 
S c h i l d e r u n g d e s H o m e r s i e u n s v e r r ä t . D e s A l k i n o o s G a r 
t e n b l e i b t a u c h f ü r d i e R o m a n g ä r t e n d a s V o r b i l d . M i t Vor 
l i ebe b e r u f e n s ie s i ch d i r e c t d a r a u f : g l ü c k l i c h w a r e n d i e 
P h ä a k e n , n i c h t we i l s ie v o n G ö t t e r n s t a m m t e n , s o n d e r n w e i l 
s ie v o r a l l e m d i e G ä r t e n s c h ä t z t e n , b e g i n n t L i b a n i u s s e i n e 
B e s c h r e i b u n g ( IV 1077). D e r K a i s e r J u l i a n (ep. 27) f i n d e t , d a s s 
de r P a r k v o n B a t n e in S y r i e n , d e n e r g a n z i n d e r W e i s e d e r 
S o p h i s t e n sch i lde r t , 'AAxivöov xataÖEöiEQov jragcudrjGiov 8E iq> 
AaEQtou. U n d ä h n l i c h r u f t a u c h de r B y z a n t i n e r E u s t a t h i o s a u s 
(I 4, E r o t . gr . I I 162): ' I c h g l a u b t e d e n G a r t e n d e s A l k i n o o s 
zu s e h e n ' , a ls er e i n e n b e s o n d e r s s c h ö n e n b e t r i t t . D e r W u n s c h , 
e i n e a r c h i t e k t o n i s c h e E i n h e i t i n d i e se S c h i l d e r u n g zu b r i n g e n , 
z e i g t s i ch a b e r ü b e r a l l d u r c h B e t o n u n g d e r Mi t t e . Bei L o n g u s 
i s t es e in T e m p e l u n d Al t a r , in d e n m e i s t e n a n d e r e n R o m a n e n 
f i n d e n w i r W a s s e r in v e r s c h i e d e n s t e r W e i s e g e f a s s t . A c h i l l e s 
T a t i u s , d e r n e b e n L o n g u s u n s d i e a u s f ü h r l i c h s t e D a r s t e l l u n g 
e i n e s G a r t e n s g i b t (I 15), l ä s s t e i n e n s p r u d e l n d e n Q u e l l i n e i n 
v i e r e c k i g e s , m i t K u n s t h e r g e s t e l l t e s B e c k e n l e i t e n , d a s s i ch 
i n m i t t e n de r B l u m e n e r h e b t . D i e s b e w i r k t w i e e in S p i e g e l , 
d a s s zwei G ä r t e n , de r w i r k l i c h e u n d se in Bi ld s i ch d e m B l i c k e 
z e i g t e n . T a t i u s s c h e i n t s i ch e i n e P o r t i c u s u m a l le v i e r Se i 
t e n d e s G a r t e n s h e r u m g e h e n d z u d e n k e n , w e i t e r l ä s s t s i ch 
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für die Anlage aus der gezierten und pretiösen Schilderung 
nichts entnehmen, als das allgemeine Bild blühender, schat
tiger, epheuumrankter Bäume, Weinspaliere, die an Rohr ge
bunden sind, Blumen — wieder nur die wenigen Sorten — die 
ihre Schönheit im Wettstrei t zeigten, und die lebendigen, 
belebenden Bewohner des Haines, die Vögel. 

Die gleichen Elemente in ziemlich wertloser Aufzählung 
bringen auch die übrigen Romanschriftsteller, immer nur 
zeigt der Brunnen in der Mitte eine gewisse Abwechslung. 
Bald ein sprudelnder Quell, schneller als der Wind (Libanius 
IV 1077 ff.), bald ein klares Bassin, in dem die Liebenden 
baden, aus deni ein Quell in kleinen Cascaden von Schale 
zu Schale springt, auf denen Blumenblätter wie Schiffchen 
schwimmen, eine reizvolle kleine Anlage (Äristaenetus I 3). 

Mit dem Typus dieses Romanes, der über die Jahrhun
derte immer weiter tief in das byzantinische Mittelalter seine 
Ableger einsenkt, reisst auch die Tradit ion für die Garten
schilderung nicht ab. Wenig Neues können wir daraus ler
nen, als dass der byzantinische Garten sich in der Richtung 
des hellenistischen fortentwickelt hat. Nur an einzelnen Zü
gen erkennen wir den erneuten starken Einfluss, den der 
Orient und insbesondere Persien und Mesopotamien auf 
Byzanz ausübten. In allen früheren Schilderungen zeigt sich 
eine verhältnismässige Einfachheit ; etwas von dem unaus
rottbaren griechischen Sinn für edles Maass lässt sich auch 
in den fernsten Ausläufern finden. Aber es drängt sich mehr 
und mehr asiatischer Prachtsinn vor, der in Anhäufung von 
Motiven, in der Pracht des kostbaren Materials, in der Durch
führung schwieriger Kunststücke seine Befriedigung findet. 

Heidelberg. Marie Gothein. 
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