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D
ie “Gruppe von München" stellt die wichtigste und repräsentativste Seite der Malerei des 19. Jahrhun
derts in Griechenland dar.”'1. Dieses Lob gilt den vielen bedeutenden griechischen Künstlern, die im Ver
lauf des 19. Jahrhunderts ein Studium an der Münchener Akademie der Bildenden Künste aufnahmen, 

und von den Idealen der "Münchener Schule” beeinflusst wurden. Um zu verstehen, warum sich so viele grie
chische Kunststudenten ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entschlossen, an der Münchener Kunstakademie zu 
studieren, müssen wir unseren Blick zunächst auf die vielfältigen politischen und kulturellen Beziehungen rich
ten, die sich seit Anfang des Jahrhunderts zwischen Bayern und Griechenland ergeben hatten.

Aus der deutschen Begeisterung für das antike Griechenland, die sich seit Winckelmann in einem vertieften Stu

dium griechischer Kunst und Kultur niederschlug, entstand in Deutschland um 1810 eine philhellenische Bewe
gung, zu der in München auch der bayerische Kronprinz Ludwig I. zählte2. Seine Wertschätzung griechischer Al

tertümer bewog ihn, archäologische Expeditionen nach Griechenland zu unterstützen, wodurch - zusammen 
mit den für seine Kunstsammlungen angekauften Stücke - neueste Nachrichten über den nationalen Befreiungs

kampf der Griechen die bayerische Hauptstadt erreichten. In München lebte und lehrte ab 1809 der wissen
schaftlich hochgebildete Neohumanist und Philologe Friedrich Thiersch (Abb. 1) dessen hervorragende Kennt

nis der griechischen Sprache und Kultur mit einer tiefen Sympathie für das Freiheitsbegehren des zeitgenössi

schen griechischen Volkes vermischt war. Thierschs aufklärerische Ideen, die sich in fundierten Vorträgen und 

Zeitungsartikeln zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieg der Griechen, bzw. deren Bildung und Weltof

fenheit niederschlugen3, trugen nicht nur regional in Bayern sondern in ganz Deutschland erheblich zum Ver
ständnis des neugriechischen Volkes bei. Zusammen mit anderen Gleichgesinnten hatte es sich Friedrich Thiersch 

von Anfang an zur Aufgabe gemacht, wissensdurstige und begabte junge Griechen in ihren Bemühungen um ei

ne gute Ausbildung zu fördern4. Mit tatkräftiger finanzieller Unterstützung Ludwigs I. und zahlreichen Spenden 
des Münchener “Vereins zur ijfnterstützung der Griechen" gelang es den deutschen Philhellenen Stipendien für 

griechische Schüler in München einzurichten. Griechische Jugendliche, in erster Linie griechische Kriegswaisen5 
konnten sich dadurch ab etwa 1815 durch einen finanziell gesicherten mehrjährigen Aufenthalt in München in 
der griechenfreundlichen Umgebung vorbereitender Schulen auf die wissenschaftlichen Anforderungen bay

erischer Akademien und Universitäten vorbereiten. Für die Pflege ihres griechisch-orthodoxen Glaubens war 

ebenfalls gesorgt. Auf Anordnung Ludwigs I. wurde der griechischen Gemeinde in München im Jahre 1828 die 

Münchener Salvatorkirche mit entsprechender liturgischer Ausstattung zur Verfügung gestellt. Ein griechischer 
Geistlicher war mit der Seelsorge der jungen Griechen betraut6.

Die Erhebung Ottos, des zweitgeborenen Sohns König Ludwigs I. von Bayern, zum griechischen König im Jah

re 1832, und der damit einhergehende Staatsaufbau Griechenlands mit bayerischer Hilfe institutionalisierte die 

politisch-kulturelle Brücke "Athen-München". Sogleich wurden Stimmen gelehrter Griechen laut, rasch den Auf

bau höherer staatlicher Ausbildungsstätten in Athen voranzutreiben. In diesem Sinne richtete der hochgebilde

te Georgios Gennadios, einer der aktivsten Streiter für die Verbesserung des griechischen Schul- und Bildungs

wesens 1832 einen Aufruf an seinen einflussreichen Freund und Kollegen Friedrich Thiersch in München- "Da die 

Deutschen uns bei der Befreiung von dem langjährigen, schändlichen und verderblichen Joch mit jeder nur mög
lichen Hilfe unterstützt haben und sogar ihr Leben für uns geopfert haben, erwarten wir, dass die deutschen Ver
treterdergriechischen Musen uns auch beim Kampf der Aufklärung gegen die verderbliche Unbildung unter
stützen’’7. Mit der Gründung der Athener Technischen Bauschule (Königliche Kunstschule)8 im Jahre 1836 wel

cher in den folgenden Jahren Lehrgänge für Maler und Bildhauer angeschlossen wurden9, sowie dem Aufbau 
der Athener Universität wurde dieser Wunsch recht bald erfüllt10.

Nach rudimentären Anfängen, welche eine Ausbildung nur an Sonn- und Feiertagen vorsah, entwickelte sich die 

Technische Hochschule mit Aufnahme des wöchentlichen Lehrbetriebs und unter Hinzunahme rein künstleri

scher Fächer immer mehr zur Kunsthochschule. Schon 1840 studierten dort zwölf hochbegabte Kunststuden

ten. Im Oktober 1843 richtete König Otto I. offiziell eine Abteilung der Schönen Künste ein, die mehr als fünf 
verschiedene Klassen umfasste11. Die Gründung griechischer Hochschulen in Athen bedeutete aber keineswegs,
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O LUDWIG THIERSCH KAI Ol EAAHNEI KAAAITEXNEI 
THI«IXOAHITOY MONAXOY»

Dr Christine Stephan-Kaissis
loropiKöq mq Texvnq

« I I "Opäöa tou Movöxol/'anoTSÄsf rn onouöaiÖTSpn küi avTinpooaneuTiKÖTSpn nAsupd rnq ^coypacpiKnq 
tou 19ou cucbva ornv EAAäöa».1O enaivoq auraq aneuBüverai arouq noAAoüq Kai anpavnKOÜq'EAAn- 

I veq KaAAiTEXveq nou kotö tit öiäpKEia tou 19ou aicova cpofmaav ornv Araönpfa KaAoov Texvcov oto Mö

vaxo Kai öEXTnKav titv emppon toov löaviKcov mq «IxoAhq tou Moväxou». Fla va va Karavonaoupe rauq Aöyo- 
uq nou doBnaav raaouq noAAoüq'EAAnveq cpoimrreq toov KaAoov Texvcov va onouöäcouv anö Ta peaa tou 19ou 
aicova ornv AKaönpfa tou Moväxou, npenei apxiKä va avaAoYicrroüiJE tic; noiKiAeq noAiTimq Kai noAmapiKeq 
axeaeiq nou avenm^av n EAAäöa Kai n Bauapi'a ariq apxsq tou aicova.

Anö tov £V0ouaiaa[Jö toov reppavdbv yia Tnv Apxai'a EAAäöa, o onofoq anö mv enoxii tou Winckelmann ek- 
cppäcrrnKE pe evtotikec; peAeTeq mq eAAnvimq Texvnq Kai tou EAAnviKoü noAmapoü, yüpoo oto 181B yewietcii 
am reppavfa eva cpiAeAAnviKö Kivnpa, onaööq tou onofou unnp^s Kai o npfyKinaq öiäöoxoq mq Bauapfaq, 
AouöoßfKoq o A'2 QBoüpevoq anö Tn peyäAn EKTipnan nou ETpecps yia Tnv a?jfa toov eAAnviKcöv apxaiOThTcov, 
o AouöoßfKoq arnpi^E EpEUvmimq apxaioAoyiKeq anoaroAeq ornv EAAäöa. 'Etoi, pa£,f ps Ta KoppäTia nou a- 
yöpa^E yia Tiq koAAitexvikec; tou auAAoyeq KarecpBavav arn ßauapim npcoTEüouoa Kai oi TeAeuraieq nAnpo- 
cpopfeq yia tov eOvikö aneAeuBepooTiKÖ aycova tov EAAnvoov. FlapäAAnAa, anö to 1809 Kai peTä e^noe Kai öf- 
öa^e arn rEpßiavfa o Friedrich Thiersch, NEo-Oußiaviarhq Kai cpiAöAoyoq (eik. 1), svaq ävBpconoq pe Tspäcrna 
EmarnpoviKh pöpcpcoon nou auvöüaC,E äpiarEq yvcoosiq mq EAAnvimq yAcöooaq Kai tou EAAnviKoü noAmopoü 
[je pia ßaSiä aupnäBsia yia Tn AaxTäpa tou EAAnviKoü Aaoü yia eAeuBepio.
Oi EnnpEaopevEq anö tov AiacpcoTiapö löfeq tou Thiersch, oi onoieq EKcppäarnKav pcaa anö öiaAe^ciq Kai äp- 
0pa Ecpnpspföcov yia mv avoöiKn nopefa tcdv EAAnvoov crrov oikovopikö Kai noAmapiKö Topea, KaBobq Kai yia m 
pöpcpooan Kai mv eupümTa nvEüparoq nou rouq öiokpivei3, ouveßaAav onpavTiKä arnv KaTavönan tou EAAn
viKoü Aaoü anö rauq rEppavoüq öxi pövo arnv nspioxn mq Bauapfaq, aAAä Kai oe oAÖKAnpn m rsppavia. O 
Friedrich Thiersch pa^i pe äAAouq opöcppoveq Becopnae E^apxnq koBitkov tou va arnpi^ei veouq Kai TaAa- 
VTOüxouq'EAAnveq nou öujjoüaav yia päBnan crriq npoanäßeiEq rauq yia pia acoarn Emaiöeuon4. Me mv e- 
pnpaian oiKOvopim unoarnpi^n rau AouöoßiKou A' Kai pe m ßonBeia noAuäpiBpoov ötopecov rau «ZuAAöyou 
Ynoarnpi^nq EAAnvoov» oto Mövaxo, oi Teppavoi cpiAsAAnvEq KaTäcpspav va e^aocpaAibouv unoTpocpieq yia 
'EAAnveq paBnTeq oto Mövaxo. Me rav Tpöno auröv anö to 1815 nepfnou Kai peTä E^aoqoaAfarnKe n oiKovopi- 
Kn KäAutJjn mq noAueraüq napapovnq Kai cpofmonq veoov anö mv EAAäöa, Kupfooq opcpavcov naiöidbv EAAn- 
voov ayooviarcDV5, oe nponapaoKeuacrriKä axoAsia peaa oe eva cpiAiKÖ yia ra naiöiä auTä nEpißäAAov oto Mö
vaxo, etoi cloare pe Tnv aväAoyn npoeroipaoia va pnopoüv arn auvexsia va avranoKpiSoüv ariq anaiTnaeiq 
toov AKaönpiobv Kai navemampioov mq Bauapfaq. Efxav cppovTi'oei Kai yia mv KaAAiepyeia mq opBööo^nq xpi- 
OTiaviKnq rauq nfarnq. Me evroAn tou AouöoßiKou A' to eraq 1828 TE0nKE am öiäBeon mq EAAnvimq Koivöm- 
raq tou Moväxou n EKKAnofa «Münchner Salvatorkirche» pa^f pe tov anapafmro EKKAnoiaaTiKö e^onAiopö.'Evaq 
lEpeaq anö Tnv EAAäöa aveAaße Tn BpnoKEUTim pspipva yia Ta EAAnvönouAa auTä.6

Me mv aväöei^n rau'OBoova, öeutepötokou yioü rau ßaaiAiä mq Bauapfaq AouöoßiKou rau A', oe ßaaiAiä 
tou Neou BaoiAefou Tnq EAAäöaq to eraq 1832 Kai pe Tnv enaKÖAouBn oücrraan rau eAAnviraü Kpärauq pe Tn 
ßonBeia toov Bauapobv BeopoBeTefTai n noAiTim koi noAiTiariKii avraAAayn pera^ü ABhvaq Kai Moväxou. Tnv 
enoxh auTii 'EAAnveq Aöyioi äpxiaav va ookoüv nfean yia Tnv enfaneuan Tnq avsysponq Avootepoov Emaiöeu- 
TiKdbv löpupäToov OTnv ABnva. Iro nAafoio aurä to 1832 evaq anö rauq nAeov svBeppouq unoampiKTeq Tnq 
ßeATi'aoanq rau eAAnviraü oxoAikoü koi yeviKÖTepa tou emaiöeuTiKoü ouarnparoq, o noAupaBnq recopyioq Tev- 
väöioq, napöTpuve rav cpfAo Kai auväöeAcpö rau Friedrich Thiersch oro Mövaxo? «Aeöopevou öti oi Teppavof 
paq npoaecpepav köSe öuvaTh ßonBeia yia va aneAeuBepooBoüpE anö tov noAueTn, enoveföiaro koi oAeSpio 
(uyö koi npoaecpepav aKöpn Kai Tn ^oon rauq yia paq, npooöoKoüpe, oi reppavof empöaoonoi toov eAAnviKcdv 
Mouocüv va arnpiTjouv Kai rav aydbva paq yia AiacpaoTiopö, evävna arnv KaraaTpocpiKh apäBeia».7 H emBupfa 
auTii toov EAAnvoov EmAnpooBnKE apKETä aüvTopa pe Tnv föpuan Tnq Texvimq ApxiTEKTOvimq ZxoAiiq ABnvcöv 
(BooiAikö IxoAefo toov Texvcov)8 to eraq 1836, arnv onofa ra enöpeva xpövia npoareBnKav koi kükAoi paBn- 
päToovyia ^.ooypäcpouq koi yAünTeq9, aAAä Kai pe mv föpuan rau naveniampfou toov ABnvdbv10.

AEiroupycovTaq arnv apxn unoTunooöooq (pövo Tiq Kupiamq Kai Tiq apyfeq), n Avcöram Texvikti IxoAn pe Tnv ko-

85



dass talentierte junge Griechen nunmehr ausschließlich in Griechenland studierten und nicht mehr zur Ausbil

dung nach München strömten. Hochbegabte junge Menschen wurden im Rahmen der bayerischen Kulturpoli

tik regelrecht ausgewählt, um ihre Ausbildung auf hohem Niveau an den bayerischen Hochschulen zu vervoll

ständigen. Dies galt nicht nur für die wissenschaftlich-universitäre Ausbildung oder die Erziehung an einer bay

erischen Militärakademie, sondern auch für das Studium der Schönen Künste an der Königlichen Kunstakademie 

in München.

Als frühes Exempel dieses Vorgangs nennen wir den Fall des jungen griechischen Kriegswaisen Theodoros Vry- 

zakis. Friedrich Thiersch war dem zwölf- oder dreizehnjährigen Knaben auf einer Reise nach Griechenland be

gegnet und hatte seine große künstlerische Begabung entdeckt12. Der engagierte Griechenfreund sorgte per

sönlich dafür, dass der junge Vryzakis als sein Schützling in München zunächst das Griechische Lyzeum besu

chen konnte, um ab 1844 bis 1855 als Stipendiat das Kunststudium an der Münchener Kunstakademie aufzu

nehmen13. Seine erfolgreiche Karriere als Maler mit eigenem Atelier in München, welches er bis etwa 1875 lei

tete, legt die Vermutung nahe, dass Theodoros Vryzakis in den Augen seiner jüngeren griechischen Zeitgenos

sen mit künstlerischen Ambitionen als Vorbild erschien, dem man nacheifern konnte. Obwohl nicht nachweis
bar ist, dass Maler wie Nikiphoros Lytras oder Nikolaos Gyzis ihn persönlich kannten14, oder auch sein Werk 

schätzten, kommt ihm als erstem griechischem Künstler, der ein Studium an der Königlichen Kunstakademie von 

München absolvierte, in jedem Fall Beispielfunktion zu. Dennoch wird er nach herrschender Lehrmeinung nur 

bedingt zur "Münchener Gruppe” gezählt15. Legt man als Kriterium dessen, was die Münchener Gruppe 16 in 

ihrem Wesen ausmacht allein das Kunststudium an der Münchener Akademie zugrunde, ist die Ausscheidung 

von Theodoros Vryzakis aus dieser Künstlergruppe allerdings nicht ganz einzusehen. Seine Historienbilder (Abb. 

2) und Porträts, welche sich thematisch auf heroische Persönlichkeiten des griechischen Befreiungskampfes be

ziehen oder dramatische Ereignisse in idealistischer Weise schildern, beruhen auf akribisch genauen Studien von 

Zeitkostümen, Waffen und Rüstungen, zu der sich die porträthaft genaue Wiedergabe griechischer Helden und 

der einfachen Landbevölkerung gesellt. Mit diesem historischen "Reportagestil" stellte sich Vryzakis ganz in die 

Tradition der Münchener Historienmalerei, welche man in der Kunstakademie um die Mitte des 19. Jahrhunderts 

besonders pflegte (und die im übrigen von Karl von Piloty nach seiner Berufung zum Münchener Akademiepro
fessor in anderem Stil entschieden weitergeführt wurde)17.

Freilich lehnte sich Vryzakis mit seinen tapferen, vorbildlichen und schönen Figuren (Abb. 3) noch immer an den 

symbolisch überhöhten romantisch-idealistischen Stil der ersten Jahrhunderthälfte an, wie ihn beispielsweise 

die Brüder Peter und Heinrich von Hess, oder auch Julius Schnorr von Carolsfeld übten, bei welchen letzteren 

er im übrigen an der Kunstakademie in München zwischen 1845 und 1848 studiert haben muss18. Auch die al

legorischen Historienbilder Wilhelm von Kaulbachs, der seit 1848 Direktor der Akademie war, hatten großen Ein

fluss auf seine Bildersprache. Ob er nach 1848 auch die Meisterklasse des Historienmalers Karl Schorn besuch

te, wie dies nachweislich seine beiden Mitstudenten Karl von Piloty und Ludwig Thiersch (dem Sohn des oben 

mehrmals erwähnten Friedrich Thiersch) taten, ist ungewiss. Es ist jedoch bezeichnend, dass sich Vryzakis - wie 

auch seine beiden Kommilitonen Karl von Piloty und Ludwig Thiersch - insbesondere der Historienmalerei, der 

Genremalerei und dem Bildnis zuwandte - den Bildgattungen also, die durch das langjährige Wirken Karl von Pi- 

lotys als Professor, bzw. Direktor an der Münchener Kunstakademie später von der "Münchener Gruppe" weiter- 

tradiert wurden.

Während von den drei genannten Studienfreunden Theodoros Vryzakis 1848 zu einem dreijährigen Lehr- und 
Studienaufenthalt nach Griechenland aufbrach19, reisten Ludwig Thiersch und Karl von Piloty 1847 gemeinsam 

nach Italien, um die byzantinischen Mosaiken der Markuskirche in Venedig und die Bilder der italienischen Re
naissancekünstler zu studieren20. Die byzantinischen Meisterwerke machten auf Thiersch einen besonders star

ken Eindruck. Daher kehrte er Ende 1849 zu einem weiteren Aufenthalt nach Italien zurück, wo er mit wissen

schaftlich-archäologischem Interesse die frühchristlichen und byzantinischen Fresken und Mosaiken in Rom ein
gehend erforschte21. Daneben malte er aber auch in chronistischer Absicht italienische Genreszenen und Bau- 
ernbilder\ach dem Leben" (Abb. 4). Diese kamen dem folkloristischen Publikumsgeschmack seiner Zeit ent

gegen und schärften sein Auge für zeitgenössische Themen, welche unter Kunstliebhabern gerne Abnahme fan

den. Auch sein Freund und Kommilitone Piloty übte sich in dieser Zeit in Genredarstellungen22. Unter dem Ein

druck der belgischen Historienmalerei, die er 1852 in Antwerpen näher kennenlernte, widmete sich Piloty in den 

folgenden Jahren aber mehr der realistischen Historienmalerei, welche auf eine archäologisch-wissenschaftlich 

< möglich st genaue Nachbildung der Ereignisse abzielte.
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T, A9hva 1976, o. 125, eik. 185)
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Griechen und Bayern zur Zeit Ludwigs I., 
ekö. R. Baumstarck, Mdvaxo 2000, oo. 
398 K.E., Aenrop^pEiEr; Kai otov AYAAKH 
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Griechen und Bayern zur Zeit Ludwigs I, 
ek6. R. Baumstarck, Mdvaxo 2000, oo. 46. 

111. Auödmp, ö.n., o. 80.

12 M. rianaviKoAäou, laropfa mc; igxvne; 
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TÖp. II, A9nva 2002, o. 88, Kcorfönr;, Zco- 
ypacpiKrt 19ou aicöva, Ekö, ABnvcöv, A9h- 
va 1995, o. 23, Auödmc;, ö.n., o. 126. Te- 
viKÖrepa yia rov Bpu^änn ßA. Z. Auöä- 
Kn<;, ©EÖScopoc; Bpu^dKip, ro dpyo rou 
koi n cnoxrt rou, Oi EAAnvep qcoypätpoi, 
idp. 1, AOnva 1975.

13 rianaviKoAäou, ö.n., oo. 88, AuSdnip, 

ö.n., oo. 127.

14 Auöämc;, ö.n., oo. 132.

15 rianaviKoAäou, ö.n., oo. 88, Au6äi<nc;, 

ö.n., oo. 124.

16 Ixetikö pe ti«; Cwoiec; «IxoAh rou Mo
växou» rt «Opd6a rou Moväxou» koi ra 
Kpurtpia npooxmpnonc; ßA. Kupicoc Au- 
Sämc;, ö.n., oo. 105.

17 Ixetikö pe inv T6xvn xou Moväxou tov 
19° aicöva koi xnv £?£Ai?n laiopiKcov a- 
neiKovloEoiv, ßA. W. Hofmann, Das 

irdische Paradies, 6Köoon n, Mövaxo 
1991,00. 72-76.

18 CX yvcootö o von Hess öev anoxEAoü- 
oe yia iov BpuCäxn pövo 6va e?6xov 
KäAAixExviKö npöxuno aAAä xour; ouv6- 
6ee koi npooconiKh yvupipfa. Ixetikö pe 
Ta KaAAiiExviKä npöTuna xou Bpu^äm 
ßA. Kai M. rianaviKoAäou, loxopia inp

Giepcoon öiöaoKaXfaq oe eßöopaöiafa ßäan koi mv eninpöaGEm öiöaoKaXfa oe apiycoq koXXitexvikö paGn- 
paTa, anoKToüoe öXo Kai nepioaöTEpo tov xapaKTripa piaq AvcoTamq IxoXnq Texvcov.'Hön to 1840 cpoiroü- 
oav ekei 12 TaXavTOüxoi cpoiTmeq tou kXööou. Tov OKrcößpio tou 1843 o ßaaiXiäq OGcov A' föpuae Tpinpia Ka- 
Xcov Texvcov (je nEpiaoÖTEpeq anö itevte öiacpopETixeq Tä^eiq11. Qotöoo n föpuon eXXnviKcöv Avcototcov Ixo- 
Xcov crrnv AGnva öev oripaive oe Kapfa nepfmcoon, öti Ta npoiKiopeva EXXnvönouXa onoüöa^av nXeov ano- 
kXeiotikö crrnv EXXäöa Kai enauaav va auppeouv yia onouöeq oto Mövaxo. Ito nXafaio mq noXmariKhq no- 
XiTiKhc; mq Bauapfaq löiaiTspa npoiKiopeva veapä äropa sixav -Karöniv eniXoynq- Tn öuvaTÖTnTa va oXo- 
KXnpooaouv tic; onouöeq rouq oe avcoTepo Em'neöo oto navEmompia mq Bauapfac;. Auto öev icsxue (jövo yia 
mv eniampoviKh-navEniompiaKh KaTöpTion n rnv EKnaföeuan ge iTpaTicoTim Araönpfa mc; Bauapfac;, aXXö 
Kai yia tic; onouöeq KaXcov Texvcov OTn BaoiXixn Araönpfa Texvcov tou Moväxou.

lav eva anö Ta npcora napaöEfypara yia m öiaöiKaofa aum Ga avacpepGoüpe crrnv nepfnTcoon tou öeööco- 
pou Bpu^äxn, opcpavoü yiou'EXXnva aycoviarh.

O Friedrich Thiersch auvävmoE to töte öooöeköxpovo h ÖEKaTpiöxpovo ayöpi Kai avaräXuijJE to peyäXo raX- 
Xitexvikö tou toXevto oe eva raljföi tou crrnv EXXäöa12. O evGouoicöönq cpiXeXXnvaq cppövnoE npooconiKÖ, co- 
ote o veapöq Bpu^äKnc; va pnopeaei coq npoaraTeuöpEvöq tou va cpoimaei apxiKÖ oto eXXnvirä Aükeio tou 
Moväxou Kai om ouvexeia, anö to 1844 ecoq to 1855, va eiaaxGef pe unoTpocpfa crrnv Araönpfa KaXcov Te- 
xvcov13. H EniTuxnpevn tou Kapiepa coc; 2,coypäcpou pe öikö tou oteXie crro Mövaxo nepfnou coc; to 1875, npo- 
cpavcoc; KaGiepcoae tov ©eööcopo Bpu^arn coc; npÖTuno npoc; pfpnon cna päTia tcov veötepcov oüyxpovcov EXXn- 
vcov pe koXXitexvikec; avnouxfec;. napöXo nou öev anoöencvüeTai öti ^coypöcpoi, öncoc; o Nixncpopoc; AÜTpac; n 
o NiKÖXaoq Tü^nc; tov yvcopi^av npooconiKÖ14, n öti EKTipoüoav to epyo tou, to yEyovöc; öti nTav o npcoroc; 
'EXXnvac; KaXXiTEXvnc;, anöcpoirac; mc; BaaiXiKnc; Akaönpfac; tou Moväxou, oacpecrraTa tov koGiotö npömno. 
Qotöoo, oüpcpcova pe mv sniKpaTOÜoa emarnpoviKh anoipn n KaTÖTa^h tou crrnv «Opäöa tou Moväxou»15 pno- 
pefva yfvei anoöEKTn pövo unö öpouc;. Av GscoprioEi Kaveic; öti anoicXeiOTiKÖ KpiTnpio Tnc; unöoTaonc; Tnc; «Opä- 
öac; tou Moväxou»16 efvai oi Inouöec; KaXcov Texvcov amv Axaönpia tou Moväxou, töte o anoicXeiopöc; tou 
©eööcopou Bpu^äxn anö mv koXXitexvikti aum opäöa öev pnopei va yfvei anöXuTa KaTavonroq. Oi icrropiKEq 
tou aneiKovfoeiq (eik. 2) Kai npooconoypacpieq nou GepaTiKä avacpepovrai oe npcoiKeq npooconiKömTeq tou eX- 
XnviKoü anEXeuGepcoTiKoü aycova n napouoiä^ouv öpapaTiKä yeyovÖTa e^iöaviKeüovTäq Ta, ßaof^ovrai oe ev- 
öeXexefq peXeTeq tcov evöupaoicov, tcov önXcov Kai e^onXiopcov mq enoxnq EKEivnq, anq onofeq npocrrfGEVTai 
koi n aKpißnq, oav npooconoypacpfa, anööoon EXXnvcov npcocov Kai anXcov avGpconcov tou Xaoü. Me outö to 
lOTopiKö «EiönoeoypacpiKÖ ücpoq» to epyo tou Bpu^äKn ouvexi^ei avapcpioßnmTa mv napäöoon mq laropiKnq 
^coypacpiKhq tou Moväxou, n onofa ora peoa tou 19ou aicöva KaXXiepynGnKE oe peyäXo ßaGpö crrnv AKaön- 
pfa KaXcov Texvcov (evcö o Karl von Piloty, peTä mv avayöpeuon tou oe KaGnynm crrnv AKaönpfa tou Moväxou, 
ouvexioe pe anocpaoiOTiKömTa mv napäöoon uioGsTcovTaq eva öiacpopeTiKÖ ücpoq)17.

Ifyoupa o Bpu^ämq pe Tiq yewafEq, unoöeiypaTiKeq koi öpopcpeq popcpeq tou (eik. 3) e^okoXouGoüoe va oup- 
ßaöf^ei pe to oupßoXiKÖ unepexov popavnKÖ, lösaXioriKÖ ücpoq tou npcöTOu piooü tou aicöva, eva ücpoq nou 
uioGemoav n.x. oi aöeXcpof Peter Kai Heinrich von Hess n Kai o Julius Schnorr von Carolsfeld, oi teXeutoioi tcov 
onofcov cpafvETai öti hTav KaGnynTeq tou crrnv AKaönpia tou Moväxou peto^ü 1845 Kai 18481®. AXXä Kai oi aX- 
XnyopiKeq icrropiKeq aneiKovfoeiq tou Wilhelm von Kaulbach, o onoioq anö to 1848 öieteXeoe AieuGuvTnq mq 
AKaönpfaq, ennpeaoav onpavnKä m popcponXaoTiKn tou yXcoooa. napapA/ei äyvcocrro av peTä to 1848 cpof- 
Tnoe crrnv Täljn apiOTOÜxcov tou icrropiKoü ^coypäcpou Karl Schorn, öncoq anoöeöeiypeva ioxüei yia rouq öüo 
oupcpoimTEq tou tov Karl von Piloty koi tov Ludwig Thiersch (yio tou npoavacpepGevToq Friedrich Thiersch). Ef
vai öpcoq xapaKmpicrriKÖ öti o Bpu^äKnq, öncoq Kai oi öüo oupcpoimrreq tou, Karl von Piloty koi Ludwig Thiersch, 
emööGnKE löiaiTepa crrnv icrropiKn ^coypacpiKn, crriq nGoypacpiKeq OKnveq Kai mv npooconoypacpia, oe eiön ep- 
ycov önXaön, n KaXXiepyEia tcov onofcov euvonGnKE anö m paKpoxpövia oupßoXn tou Karl von Piloty coq KaGn- 
ynTn Kai öieuGuvm mq ZxoXnq KaXcov Texvcov tou Moväxou koi ouvexiornKE anö mv «Opäöa tou Moväxou».

Evco o evaq anö rouq Tpeiq oupcpoimTEq o ©eööcopoq Bpu^äicnq, avaxcopnoe to 1848 yia mv EXXäöa19 pe crrö- 
xo va öiöä^ei Kai va ouvexi'oei Tiq onouöeq tou, enf Tpfa xpövia, o Ludwig Thiersch Kai o Karl von Piloty to^iöe- 
tpav to 1847 pa^f crrnv haXfa yia va pEXemoouv ekei to ßu^avnvä pcooai'Kä Tnq EKKXnofaq tou Ayfou Mäprau 
am BevsTia Kai rouq nfvaKeq tcov ItoXcöv avayewnoiaKcöv ^coypäcpcov20. O Thiersch EVTuncooiäomKE löiaiTEpa 
anö Ta ßu^avnvä apioTOupynpaTa. Etoi, oto TEXoq tou 1849 EnecrrpeilJE Kai näXi ornv haXfa önou napepeive 
yia apKETÖ xpoviKÖ öiäoTnpa oppcöpevoq anö to emompoviKÖ koi apxaioXoyiKÖ evöiacpepov tou yia va pe- 
Xemoei EKTEvcoq Tiq TOixoypacpfeq mq npcöipnq xpionaviKnq Kai ßu^avnvhq enoxnq am Pcöpn21. riapäXXnXa, 
^coypäcp^E ev ei'öei xpoviKOÜ, iTaXiKEq nGoypacpiKeq omveq Kai aypoTiKä GepaTa nappeva peoa anö Tn ^con



Während Piloty nach Antwerpen reist, bricht Ludwig Thiersch im Jahr 1852 zu einem Besuch seines Vaters Frie

drich Thiersch nach Griechenland auf. Dort wird er von König Otto I. zum Professor für Malerei an der Königlichen 

Schule der Schönen Künste in Athen berufen, eine Position, die er von 1852 bis 1855 ausfüllt. Die Werke, die er 

vor Ort schafft (Abb. 5) demonstrieren dem breiten griechischen Publikum, und insbesondere den griechischen 

Schülern seiner Malklasse, welch großer künstlerischer und handwerklicher Gewinn aus einer soliden akademi

schen Ausbildung, wie Thiersch sie an der Münchener Akademie erfahren hatte, zu schöpfen ist. Mit seiner Lehr

tätigkeit in Athen nimmt er "entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung einer nach München tendierenden Kunst 
in Griechenland"23. Thiersch macht sich beim griechisch-bayerischen Publikum von Athen nicht nur mit seinem 

Entwurf zu dem antikisch inspirierten Bild "Einzug des Bacchus in den Hain von Kolonos" und dem Karton zum 
Werk "Charos als Seelenführer", das auf einem neugriechischen Volkslied beruht, einen großen Namen24. Er be

weist auch seine große Begabung als Porträtist durch die einfühlsamen Bildnisse von Kleoniki Gennadiou (Abb.
6)25 und deren Eltern, Georgios Gennadios und Artemis Gennadiou26.

Neben seiner Lehrtätigkeit an der Kunsthochschule in Athen wird Thierschs ganze Schaffenskraft von 1852 bis 

1855 aber von dem ehrenvollen Auftrag Ottos I. in Anspruch genommen, die alte byzantinische Kirche "Soti- 
ras Lykodimou", auch "Nikodemuskirche" genannt, mit Fresken im "byzantinischen Stil" neu auszumalen27. Mit 

religiöser Kunst im "byzantinischen Stil" hatte sich Ludwig Thiersch schon während seiner Studienzeit an der ... 
Münchener Akademie unter Heinrich von Hess beschäftigen können. Angekurbelt durch die geschmackliche^n j 
Vorlieben König Ludwigs I. war München seit 1826 künstlerischer Umschlagplatz für den romantischen byzan- ( 

tinischen Stil geworden28. Seine Reisen zu den byzantinischen Meisterwerken in Venedig und Rom, sowie sei

ne Studien vor Ort in den Klosterkirchen von Daphni und Osios Lukas, die im Bautyp der Nikodemuskirche ent

sprachen29, wiesen Thiersch zusätzlich als Spezialisten für diese neuartige künstlerische Aufgabe aus, dessen 

erstes monumentales Beispiel auf deutschem Boden Leo von Klenze und Heinrich von Hess im Auftrag Lud
wigs I. von Bayern mit der Allerheiligen-Hofkirche in München (Abb. 7) geschaffen hatten30. Dass sein Werk in 

Griechenland hoch geschätzt wurde, kann man etwa vierzig Jahre nach Entstehung der Fresken bei dem an

gesehenen griechischen Byzantinisten Georgios Lampakis nachlesen: "Thiersch ist einer der bedeutendsten und 

berühmtesten Maler unserer Zeit. Er hat sich ernsthaft und eingehend mit der christlich-byzantinischen Kunst 
befasst und stützt sich auf diese Regeln, Stellungen und Draperiestudien, allgemein gesagt, alle Fortschritte der 
neueren Kunst. So wurde er Schöpfer vorzüglich durchgearbeiteter Werke, mit denen er nicht nur unsere or
thodoxen Kirchen ausschmückte, sondern auch die byzantinische Kunst zum besonderen wissenschaftlichen 
Fach der neueren Kunst erhoben hat.”31

Auch in München, wohin er 1852 für kurze Zeit zum Erlernen einer besonderen Freskotechnik fuhr, erregte sein 

Auftrag Interesse: "Gleich nach meiner Ankunft in München besuchten mich meine alten Freunde Karl Piloty und 

Theodor Horschelt;• ich zeigte ihnen... die mitgebrachten Cartons zu meinen Heiligen aus der Nikodemuskirche, 
die ihnen wohl gefielen, fernerauch den Entwurf zum Charon...’’32. Für die Ausmalung der Nikodemuskirche 

(Abb. 8) setzte Ludwig Thiersch einige seiner griechischen Schüler ein, weshalb die Fresken innerhalb von 11 

Monaten fertig wurden "während die Arbeit vorher auf zwei Jahre berechnet war".33

Man kann mit guten Gründen behaupten, dass Thierschs ernsthafter Versuch, in Athen eine zeitgenössische Va

riante der byzantinischen Kunst zu entwickeln, die dem ästhetischen Urteil der Zeitgenossen standhielt, bei ei
nigen seiner griechischen Studenten auf fruchtbaren Boden fiel34. Außer seinen Schülern Nikiphoros Lytras, Kon- 

stantinos Fanellis und Spyridon Chatzigianopoulos, die bei der Ausmalung der Nikodemuskirche assistierten, 

nahmen u. a. auch Vasilios Karoumbas-Skopas (Abb. 9), Konstantinos Artemis und Vasilios Stamatis Anregun
gen aus dem Werk Thierschs auf35. Man kann überlegen, ob sie als Schüler des an der Münchener Akademie aus

gebildeten Malers Thiersch nicht ebenfalls im weitesten Sinne zur "Münchner Gruppe" gerechnet werden soll

ten - zumindest was ihre Inspiration durch die Ideale der Münchener Schule um 1850/1855 betrifft. Viel zu we

nig bekannt ist, dass durch Ludwig Thiersch eine frühe Spielart der Münchener Schule in Athen direkt vor Ort 

wirkte, und zwar vor allem in der Kunstgattung des religiösen Bildes.

Auch Thierschs Schüler Nikiphoros Lytras, der erste griechische Maler der nach seinen Studien an der Kunst

hochschule in Athen im Jahre 1860 zu einem weiterführenden Studium nach München aufbrach, wurde wäh

rend seiner Athener Ausbildungszeit (1850-1856) maßgeblich von seinem Lehrer beeinflusst. Das zeigt an

schaulich ein frühes Werk von N. Lytras: die sogenannte "Platytera" (Abb. 10), welche eine Kopie des Marien
bildes von Thiersch in der Apsiskonche der Nikodemuskirche ist36. Lytras präsentierte sein Werk 1855 auf der 

Weltausstellung in Paris und war damit einer der ersten griechischen Maler, die im Ausland ihre Bilder zeigten37.

4
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Athen (aus: M. Papanikolaou, loropla mq 
rixvnc; ornv EAAdöa, H ZxoAiT rou Mo
växou, Athen 2002, Band 2, S. 78, Abb. 70)

T£xvn<; ornv EAAdöa, 18o<; Kai 19oc; ai- 
cövac;, TÖp. II, ABriva 2002, KEtpaAaiO: Et- 
voi KaAAir£xvE<; ornv EAAdöa, o. 62.

19 Kcüii'Snt;, 6.n., a. 23, AuöäKnr;, ö.n., o. 

127.

50 H. Schade oro: Aachener Kunstblätter, 

Ei6ik6 telixoc; yia mv ö<0Ean tou Ludwig 
Thiersch oro Suermondt-Ludwig-Museum 
(KetpdAaio: IräSia parit;), Aoxev 1979. 

91 H. Schade, 6.n., (KecpdAaio: Itäöia 

pariO-

59 Propyläen Kunstgeschichte. Die Kunst 

des 19. Jahrhunderts, S. 232.

93 napanopnh and H. Schade, d.n., (Ke- 
tpdAaiO: lTddia poric;), ßA. Kai AudäKnc;, 
d.n., oo. 89, KcoTidnr;, d.n., oo. 29, flana- 
vikoAöou, d.n., oo. 78.

94 H. Schade, d.n., (K&pdAaio: Zräöia Po
rte), ßA. Kai AuSämc;, d.n., oeA. 89.

“BA. C. Stephan-Kaissis, Oi kAooik6(; a- 

Pec Kai 6va yuvaiKEfo nopipdro oto: H 

KadnpepiWi, KupiaKrt 6 Auyoüarou 2000, 
o. 37.

96 BA. eik. 58,59 oro: EOvikt) riivaKoOrtKn 

100 xpdvia, T6ao£pi<; aicovEe EAAnviKrtc; 
poyparpiKrtc, EmpdAEia M. AapnpäKn- 

nAäKa, ABriva 1999.

97 Christine Stephan-Kaissis, Bayern und 

Byzanz. Zum romantischen Byzantinismus 
deutscher Künstler im 19. Jahrhundert, 
oro: Mitteilungen zur spätantiken Archä
ologie und byzantinischen Kunstge
schichte, 3 (2002).

98 Stephan-Kaissis, d.n., o.135 koi o. 145.

99 Stephan-Kaissis, d.n., o.127.

30 Stephan-Kaissis, d.n., o.135 k.e.

31 napanopnrt and H, Schade, d.n., (Ke- 
tpdAaio: Iiäöia ZcortO-

^napanopnrt and H. Schade, d.n., (Ke- 

cpdAaio: iTäöia ZcortO

33 llapanopnh and H. Schade, d.n., (Ke- 
tpdAaiO: lTddia ZcortO.

34 IxEiiKä pe rnv EAAnviKrt BpnoKEuriKrt 

ifecvn tov 19o koi 20d aicova yEvmöTEpa

(eik. 4). Ta Epya auTd avianoKpivovTav oto cpoXicXopicrriKd yoücrro tou koivoü mp Enoxnp tou koi d^uvav to 
ßXs|jpä tou oop npop to oüyxpova BepaTa, nou npoTipoüvTav anö raup cpiXÖTExvoup. Tnv föia snoxn, o cpfXoq 
koi aupcpoimmp tou Piloty aoxoXnBnKE Kai auTop |je nBoypacpiKa BspaTa22. Yno mv snippon mp ßsXyiKhp i- 
oropiKnp ^coypacpiKnp nou yvcopias KaXÜTEpa to 1852 ornv Apißspoa, o Piloty acpooioöBnKE, ara xpdvia nou a- 

KoXoüßnoav, nspiaooTEpo orn pEaXicrriKh laropim dcoypacpiKn, n onoia otöxeue oe gia and EmamiJOviKnp Kai 
apxaioXoyiKnp nXeupap ooo to öuvotov aKpißsarEpn anopißinon.

Evco o Piloty Ta^iÖEÜEi yia mv Apißepoa, o Ludwig Thiersch avaxcopsi to 1852 yia Tnv EXXaöa |je OKono va e- 
nioKEcpBEi tov nampa tou, Friedrich Thiersch. Ekei avayopEÜETai and tov ßaaiXiä 'OBcova A' KaBnynmp ^co- 
ypacpimp orn BaoiXiKn IxoXn KaXabv Texvcov crrnv ABriva Kai napapiEVEi am Bson aum and to 1852 scop to 
1855. Ta Epya nou önpiioupyEi ekei (eik. 5) anoöEiKvüouv oro Eupü sXXnviKO koivö koi Kupfoop aroup'EXXnvsp 
IJaBnTEp mp Td^np tou, ndoo piEyäXo pnopsf va Ei'vai to koXXitexviko koi önpnoupyiKd ocpEXop nou anoKO|ji^£i 
kovei'p and (Jia a^idniorn aKaönijaiKri pidpcpcoan, dncop auTh nou sXaßs o Thiersch crrnv AraöniJi'a tou Mova- 
xou. Me Tnv aKaönpiaiKri tou öpaarnpidmTa crrnv ABhva «Ennpsäfei anocpaoioriKä TnvsßeXißn rnp TExvnq ornv 
EXXaöa, piaq TExvnq nou tei'vei npoc; to Mövaxo»23. O Thiersch yi'vETai önpocpiXhp24 crro EXXnviKO Kai to ßau- 
apiKÖ koivö dxi pdvo and to npoaxeSid tou yia to apxaidouoap E|jnveuonp epyo «Ei'oodop tou Bökxou oto 
dXaop tou KoXcovoü» koi to xapTövi nou avacpepETai crro Epyo «O Xapop, oönyop tcov ijjuxcov», to onofo ßa- 
of^ETai oe Eva vEOEXXnvmd ön^ioTiKö Tpayoüöi. O KaXXiTExvnp anoöEiKvüEi napdXXnXa to psyoXo toXevto tou 
crrnv npooconoypacpia |j£oa and Ta aioBavTiKd nopTpETa Tnp KXsoviKnp rEwaöiou (eik. 6)25 Kai tcov yovicov Tnp, 
rscopyiouKai ApTEpiöop rEwaöfou26

To aüvoXo mp öniJioupyiKhp öüvaijnp tou Thiersch avaXcöveTai ötov and to 1852 ecop to 1855, napdXXnXa me 
m öiöaKTiKh tou öpaornpidmTa crro IxoXeio Texvcpv mp ABrivap, o'OBcovap A' toü ovoBetei TipmiKd va eiko- 
voypacpnoEi ek veou |je ToixoypacpiEp «ßu(javTivoü ücpoup» tov naXaid ßu^avnvd vao «Icompap AuKOöh|jou», 
snionp yvcooro oop Kai «Nao tou NiKddnpou»27. O Ludwig Thiersch ei'xe nön aoxoXnBei (je m BpnoKEUTiKn TExvn 
«ßu^avTivoü ücpoup» KaTä m öidpKEia tcov onouöcov tou OTnv AKaönpia tou Movdxou und Tnv enfßXEtpn tou 
Heinrich von Hess. Acpoßioicovovrap Tip npoTipnoEip tou AouöoßiKou A' to Mdvaxo peTaßiopcpcöBnKE ijeto to 
1826 oe onßiEio npocöBnonp tou poiJavTiKoü ßu^avnvoü ücpoup28. Ta Ta^'öia tou oto ßu^avnva apioToupyri- 
paTa mp Bevetiop Kai mp Poopnp aXXa Kai oi sni Tonou ijeXetep tou aroup vaoüp tcov (jovcöv Aacpvfou Kai Oof- 
ou Aoukö, and KaTaoKEuacrriKh änoipn napopioioup ps to Nad tou NiKÖönpou 29, oveöei^ov tov Thiersch em- 
nXeov cop eiöikö yi' auTh mv Kaivoüpia koXXitexvikti anooToXn, mp onofap to npcdro |jvnp£iociöep ösiypia oe y£p- 
paviKö Eöacpop anoTEXsf n EKKXnoia tcov Ayfcov ndvrcov oto Mdvaxo (eik. 7), Epyo tcov Leo von Klenze Kai 
Heinrich von Hess pe evToXn tou AouöoßiKou AL30 To yEyovdp öti to epyo tou EKTiMhBnKE löiaiTepa ornv EXXa- 
5a pinopef va to öianiorcooei Kavsip öiaßa^ovTap to oxdXia tou avayvcopiopEvou ßu^avnvoXdyou recopyiou 
Aapindm nepfnou oapävTa xpdvia (jetö: «O Thiersch sivai svac; anö touc; onpavriKÖTEpouc; koi ötaonpöTE- 
pouq (coypcicpouq tou Kaipoü fjaq. AoxoXhdnKE ektevcöc; koi pe aoßapöTma ije rn ßu^avrivoxpicniaviKri texvh 
koi ßaoffeTai oe auToüc; touc■ kovövecr/p otöoeic■, r/p ijeXetec; tcov muxcöoEcov, oe ysvikec■ ypop/p/Ep oe öXa to 
EniTEÜYI-iaTO rnq vEcöTEpnc■ rfxvnp. Kot’ outö tov Tpöno koteoth önpioupYÖc; aptoroupYnpaTiKCi EnEßspYaopE- 
vcov ipycov, /je to onoio öxi IJÖVO öioKÖovnoE tic■ opdööoßsc; EKxXnoiEc■ pop, aXXö koi oveöei^e Tn ßu^ovrivh 
TExvn oe eiöikö EmompoviKÖ to/jeo Tnq vEcoTEpnq Tixvnq».31

To Epyo tou Ki'vnoE to Evöiacpspov aKÖ(ja Kai oto iöio to Mdvaxo, oto onoio to^iöeiJje to 1852 yia piKpo xpo- 

vikö Siäompa ps ordxo Tnv EKpiaBnon piap EiöiKnp texvikitp yia mv Toixoypacpia: «Apsocoq ijetö Tnv cicpi^h pou 
oro Mövaxo /je EnioKEcpdnxav oi naXioipou cpiXoi Karl Piloty koi Theodor Horschelt. Touc; EÖEißa... to xaprövia 
Pf touc; oYiöuq pou anö tov Naö tou NiKöönpou nou eixa cpöpei uaöjpou koi päXXov rnuq äpeoav öncoq Eni- 
onq koi to npooxEÖio y/ci to Xäpovra...»?2 Zmv EiKOvoypdcpnon tou Naoü tou NiKöönpou (eik. 8) o Ludwig 

Thiersch xpnoi|JonoinoE pepiKoüp and raup'EXXnvep (jaBmep tou |je anoTEXEopa oi ToixoypacpiEp va oXoicXn- 

pcoBoüv piEoa oe 11 phvEp «evco apxiKä ei'xe unoXoyiOTEi oti to epyo 8a SiapKOüoE öüo xpdvia»33

©a pnopoüoE kovei'p ofyoupa va unoompi^Ei oti n ooßapn npoonäBsia tou Thiersch, va avanTü^ei pia oüy- 
xpovn EKÖoxn mp ßu^avrivnp Texvnp nou va avBi'oraTai ornv aioBmucn a^ioXdynon tcov auyxpdvcov tou, ßpn- 
ke ydvi(jo Eöacpop oe Kdnoioup and TOup'EXXnvsp cpoiTnmp tou.34 Ektop and roup paSnTEp tou KaXXiTsxvn, Ni- 
Kncpöpo AüTpa, Kcovotovtivo daveXXn koi Inupi'öcova XaT^nyiawdnouXo, oi onofoi EpydornKav cop ßonSof 
ornv EiKOvoypdcpnon tou Naoü tou NiKdönpou, unnpxav |j£Ta?;ü äXXoov koi oi BaofXsiop Kapoü|jnap-lKönap 
(eik. 9), KcovoTOVTivop ApTEpinp koi Baoi'Xsiop iTaiudTnp, nou ösxBnKav EpE0i'o(jaTa and to spyo tou Thiersch35 

KaBcop öieteXeoov |ja8nT6p tou Thiersch, o onofop cpofmoE ornv AraöniJi'a tou Movdxou, 8a pinopoüoe focop 
va OKEcpTEi kovei'p to EvöExdpEvo mp KOTdTa^np roup ornv «Opaöa tou Movdxou» und Tnv EupÜTEpn swoia,
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6
Ludwig Thiersch, npoocünoypatpia Tnc; 
KAeoviknc; fewaSiou, nep. 1855, AOriva, 
EOviKri nivaKP0riKn (anö: M. flanaviKO- 
Aäou, loropfa rnq itxvnc; arnv EXXööa, 
HZxoM jouMovöxou, A0nva 2002, tö|J. 
B'oeA. 79,eik. 71)

Ludwig Thiersch, Porträt der Kleoniki Gen- 
nadiou, um 1855, Athen, Nationalpinako
thek (aus: M. Papanikolaou, laropla mq 
rixvnq arnvEXXäöa, HZxoM rouMovä- 
xou, Athen 2002, Band 2, S.79, Abb. 71)

7
Anorpn tou ecscötepikoij xcopou mc; EKxAn- 
oiac; tcov Ayfcov ndvicov (Allerheiligen- 
Hofkirche) oro Mövaxo anö toup Leo 
von Klenze Kai Heinrich von Hess, Akou- 
ap£AAa 1830/1837 (anö: Adrian von 
Buttlar, Leo von Klenze, Mövaxo 1999, 

oeA. 235, eik. 308)

Innenraumansicht der Allerheiligen-Hof- 
kirche nach Leo von Klenze und Heinrich 
von Hess, Aquarell 1830/1837 (aus: Adri
an von Buttlar, Leo von Klenze, München 

1999, S. 235, Abb. 308)

8
Ludwig Thiersch, Mopcpec; Ayicov, 1853-55. EKKAnoia Icoinpa Aukoöei'mou, 
A0riva (cpcoToypacpiKÖ apxEi'o Tnc; auYYpacpEtoc;)

Ludwig Thiersch, Heiligenfiguren, 1853-55, Soteiras-Lykodeimou-Kirche 
Athen (Photoarchiv der Verfasserin)

Da Thiersch in diesem Jahr nach Paris reiste, können wir davon aussehen, dass er Lytras zu diesem Schritt ermu

tigte. Obwohl sich Nikiphoros Lytras in der Folge vom religiösen Bild entfernte, und sich bei Thierschs Jugend

freund Piloty an der Münchener Akademie auf die Bildgattungen "Historie” und “Genre" (Abb. 11) spezialisier
te, dürfte der Kontakt zu Ludwig Thiersch nicht abgebrochen sein. Es ist sehr wahrscheinlich, und im Falle von 

Nikolaos Gyzis sogar eindeutig belegt, dass Ludwig Thiersch nach seiner Rückkehr nach München den griechi

schen Studenten an der Akademie wenn nicht als Lehrer, doch zumindest als Freund und künstlerischer Berater 
weiterhin zur Verfügung stand38.

So wirft gerade die Persönlichkeit des Münchener Malers Ludwig Thiersch und dessen Wirken in Athen Licht auf 

die griechischen "Anfänge" der "Münchener Gruppe", welche insbesondere durch das Lehrer-Schüler-Verhält

nis von Ludwig Thiersch und Nikiphoros Lytras gekennzeichnet ist. Obwohl die Materie bisher noch wenig unter

suchtwurde, scheint der Schluss erlaubt, dass Ludwig Thiersch mittels seiner akademischen Lehrtätigkeit an der 

Kunstschule in Athen, aber auch durch seine übrigen in Athen ausgeführten Werke, von denen den Fresken der 

Nikodemuskirche besondere Bedeutung zukommen, seine griechischen Studenten vor Ort mit dem Geist und 

der Methode der Münchener Kunstakademie vertraut machte, und einigen von ihnen dadurch den Weg zu ei

nem weiterführenden Studium in München nahe legte.

seinen relisiösen Bildern auf diesen durch 
Thiersch aus München nach Athen ex- 
pprtierten byzantinischen Stil direkt zu
rückgreift, bleibt weiteren Untersuchun
gen varbehalten. Zu Lebessis allgemein 
N. Zias, noAuxpövnc; Ae|jn£onc;, Oi'EA- 
Anvep ZcoYpdtpoi, 1, Athen 1975. Siehe 
auch Lydakis, a.a.O., S. 22, Abb. 359.

36 Abb. 207 in: Lydakis, a.a.O. S. 139.

37 Zu diesem Thema weiterführend M. 

Papanikalaau/Epya tcov EAAhvcov £co- 

Ypätpcüv tou 19ou aicova otk; koAAi- 
texvik&; ek0£oei<; tou Moväxou, Emorn- 
üoviKrt Enempfc; m<; <PiAooo<piKrt<; Ixo- 
AiX tou An©, Thessaloniki 1978.

38 Brief N. Gyzis an Ourania Nasou vom 
10. April 1896. Vgl. Lydakis, a.a.O., S. 

101.
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BooIXeioc; Kapoüpnac;-lKönac;, AnoKaOhXcoan tou 
Xpioroü (avTiYpacpo £pyou tou PacpahX), nep. 1853- 
55, AOhva, EOviich nivaKoOhicn (anö: I. Auöämc;, Oi 
EAAnvcf Za>Ypä<poi, H loropfa inq VEoeAAnwKrif C,a>- 
YpCKpiKriq, TÖp. V, A9hva 1976, oo. 90, eik. 130)

Vasileios Karoumbas-Skopas, Kreuzabnahme Christi 
(Kopie nach Rafael), um 1853-55, Athen, Nationalpi
nakothek (aus: S. Lydakis, Oi'EMnvec; Za>YPäcpoi, H io- 
Topla rn<; veoeAAnvixtic; (coYparpixritBand 3, Athen 
1976, S. 90, Abb. 130)

■ ■ liTuM tiBÜ llg»il
io
Niicncpöpoc; AüTpac;, nXaTUTEpa (avrl- 

ypacpo rou spyou tou Ludwig Thiersch) 
1855, Trtvoc;, Naöt; Tnc; navayiac; (anö: 
Z. AuöäKnc;, OiEAArvsc; Za>Ypä<poi, H i- 
oropi'a rnp vcoeAAnvimp faYpacpiKrir;, 
TÖp. T, AOrtva 1976, oo. 139, eik. 207)

Nikeiphoros Lytras, Platytera (Kopie nach 
Ludwig Thiersch) 1855, Tinos, Marienkir

che (aus: S. Lydakis, Oi EAArweq ZcoYPä- 
cpoi, H loropfa rnp veoeAAnvixrlr; fa- 
YpacpiKtls, Band 3, Athen 1976, S. 139, 

Abb. 207)

11
NiköXooc; TiXnc;, O Zcaypäcpoc; Niicncpöpoc; Aürpac; oe to5I6i tou amv EXXnviich Ava- 
ToXh, 1875, AOhva, löiconich ZuXXoyh (anö: M. nanaviKoXdou, loropfa rnp Tixvrx; omv 
EAAäöa, H ExoAri rou Moväxou, AOhva 2002, TÖp. B' o. 150, eik. 157)

Nikolaos Gyzis, Der Maler Nikeiphoros Lytras auf seiner Reise im griechischen Osten, 
1875, Athen, Privatsammlung (aus: M. Papanikolaou, loropfa mc; TÖxvnc; omv EXXäöa, 
H ZxoXh rou Moväxou, Athen 2002, Band 2, S. 150, Abb. 157)

E. rECopyiäöou-KoüvToupa, ©pnoKEUTi- 
Kä 9£paTa am veoEXXnviKh pcypacpiKh, 
1900-40, öiöaiaopiKh öiaTpißh, ©eooa- 
XovlKn 1984, EiölKÖTEpa oo. 57-59.

35 To Katä nöoo o noXuxpövn«; Aepn£- 

anc;, nou OecopeItoi ernpäoamor; mc; 
IxoXhc; tou Moväxou, av£ipE?E ora 
OpnoKEuiiKä tou £pya petoyev£otepcüv 
xpövrnv oto ßupavnvö ücpoc; nou o 
Thiersch EiortyayE omv AOhva anö io 

Mövaxo elvai köti nou 0a np6nei va öie- 
pcuvnOEl nEpanöpco. r la tov Aepnion ye- 
viKÖTEpd: N. Zlac;, noXuxpövnc; Aepn6- 
onc, orEXXnvec; Zcoypäcpoi, 1, AOhva 
1975. BX. Enlonc; Auöäicnc;, ö.n., oo. 22, 

eik. 359.

36 Eik. 207 oto: Auöäxnc;, ö.n., o. 139.

37 riEpiooöTEpa oto M. nanaviKoXdou, 

Epya tcüv EXXhvcov poypäcpcov tou 19°“ 
aicova oti«; koXXitexvik^c; ek06oek tou 
Moväxou, EniornpoviKh EnEmplc; mc; <Pi- 
XooocpiKhc; IxoXhc; tou ATI©, ©eooa- 
Xovlm 1978.

38 EnioroXh tou N. TiXn omv Oupavia 
Nä^ou ps npEpopnvi'a 10 AnpiXiou 1896. 

BX. AuöäKnc;, ö.n., oeX. 101.

rouXäxiorov öoov acpopä omv epnveuah rouq nou snnpeäamKe anö Ta iöovikö mq IxoXnq tou Moväxou to 
öiäomMa 1850 ecoc; 1855. Ekei'vo nou 6ev eivai koOöXou yvoocrrö efvai öti peooö tou Ludwig Thiersch eöpaoe 
omv AOhva Mia npooipn EKÖoxn mc; «IxoXnq tou Moväxou» koi päXiara arovropea Tnq OpnoKeumchq eiKÖvaq.

Axxä koi o paOnmq tou Thiersch, Nimcpöpoq AÜTpaq, o npcöroq'EXXnvaq ^coypäcpoq nou avaxcopnoe to 1860 
Yia peramuxiaKeq onouöeq oto Mövaxo, petö Tiq eyKÜKXieq anouöeq tou oto IxoXeio tcov Texvcov omv AOnva, ,
ennpeäornKE onMOVTiKä anö tov ööokoXö rourf KOTä to xpoviKÖ öiäompa mq cpofmonq tou omv AOnva (1850 
-1856) Auto anoöeiKvüETai epnpaKra koi arxi eva npcoipo epyo tou N. Auipa, Tn XeyöpEvn «nXoTumpa» (eik.

10) nou ohoteXei avn'Ypacpo mq EiKövaq Tnq navayfaq nou ^ypäcpioe o Thiersch omv 041160 tou Naoü tou 
NiKÖÖnpou36 O AÜTpaq napouofaoE to £pyo tou to 1855 omv noYKÖOMia'EKOeon oto riapfoi koi riTOv evaq 
anö rouq npcorouq'EXXnveq ^ypäcpouq, nou napouoiaoe epya tou oto e^cotepikö37. KaOcoq Tn xpoviä ekei- 
vn o Thiersch Tatföeipe oto napfoi, pnopoupe köXXioto va unoOeoouME öti ötov EKEivoq nou evOäppuve tov 
Aütpo oe aum tou Tnv Kivnon. napä to yeYovöq öti o Nimcpöpoq AÜTpaq 0a anoMOKpuvOEi om ouvexeio a- 
nö Tn OpnoKEUTixn eikövo koi 0a eiöikeuOei omv AKaönpfa tou Moväxou omv loropucri koi nOoYpacpim l^pa- 
cpiKh KOVTä otov veovikö cpiXo tou Thiersch, TOV Piloty (EIK. 11), 0a npEHEi va pnv exooe Tnv snacph M£ tov Ludwig 
Thiersch Efvai noXL^ioavö koi moXioto omv nepinrcoan tou NiKoXäou Tu^n oacpcoq anoÖEÖeiyMevo öti o Ludwig 

Thiersch metö mv emoTpocpn tou oto Mövaxo mav am öiäOeon tcov eXXnvcov cpoimräv Tnq AKafinpiaq av öxi 
unö Tnv löiÖTnra tou öooköXou, töte oiyoupa coq cpi'Xoq koi KaXXiTEXviKÖq oüpßouXoq38.

Kot' outöv tov Tpöno n npooconiKÖmTO tou ^coYpdcpou Ludwig Thiersch anö to Mövaxo koi n Öpäan tou ornv 
AOnva pfxvouv cpcoq oriq eXXnviKEq «anapxEq» Tnq «OpäSaq tou Moväxou» nou m xapoianp^ei n axeon 6a- 
OKäXou-MaOnm meto^ü Ludwig Thiersch koi Nimcpöpou AütPo. napä to yEyovöq öti to uXikö öev exei e^eTa- 
otei enapKcöq eniTpenETai päXXov n unöOeon öti o Ludwig Thiersch psoa anö mv aKaönMäiKn tou öpaom- 
piöTnTa oto IxoXeio Texvoöv Tnq AOnvaq aXXä koi psoa anö to unöXoma epya nou ekteXeoe omv AOnva ps 
to löiaiTEpo ßäpoq va necpTEi OTiq TOixoypacpieq tou Naoü tou Nixöönpou, e^oikei'cöoe rouq eXXnveq paOnTeq 
rou pe to nveüpa koi Tn peOoöo Tnq AKaönpiaq KaXcov Texvcöv tou Moväxou, coOcövraq, etoi, Känoiouq anö au- 
Toüq va ouvexioouv Tiq onouöeq rouq oto Mövaxo.
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