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Der grosse Unabhiingigkeitskampf der Griechen, der iril.Jahfl 
1821 ausbrach, ist nlcht der einzlge Versuch, ihre Freilleit wiederzuer: 
langen. Mehrere kleinere und grossere Revolutionen, zumeist  ortli: 
cher Bedeutung, losten einander ab, lInd  ihnen spielte die Kirche· und 
ihr Klerus  bedeutsame und aktlve Rolle.1 Der erste Versuch dieser 
Art datlert aus dem J ahre 1495. Z\vlschen 1500 und 1600  
\veltere ahnliche Unternehmungen  belegen. Priester und  
gehOrten lmmer  den 1nltiatoren. So entstand  die  
1575 unter der   zwei  des Erzbischofs .. 
dauros  a k a r i  s  e 1i s s i  s  des Bischofs Th'  
r  s. 1hnen gelang es,  kleine Armee aus 5.000  und 
3.000 Kavalleristen  bilden, und  bekampften' die  zwei: 
Jahre J.ang. '  - .'. 

 einer anderen Revolutlon, die mehr .panhellenischenCharak; 
ter aufwies und· sich  die J ahre 1600-1612 erstreckte.,-  
die BischOfe C h r  s a n t h  s L a s k a r i.s und .N.eo:pn:y.;;, 
t  s die Hauptrolle, wahrend andere Geistliche, soder spatere  
triarch  Konstantinopel (1612-1620) nnd .darnalige  
Patras  m  t h e  s sowle der MetropoJit  LarissaD i  h  s  
ebenfalls der Revolution beitraten. Diese religiosen.   
fach getragen  ihrem religiosen Enthusiasmus, und sieverriachlas--
sigten eine Analyse der realen Gegebenheiten und liessen .ernsthafte 

. -". : 

'1. Vgl.  allem dazu:  b   n  s,  Die Kirche .im KarrXpf .u;m· _die 
Freiheit ('1453-1953). Athen '1952. Ebep.so siehe: S  e r i   C:'  
Dienst der Unabhiingigkeitskampfe,  Ekklesja (1951),  a r  i d j s,   
Dienst hat die Kirche der griechischen Nation geleistet?  '1921;  ':8 aT a: 
nos, D., Kirche und Nation, Atllen 1938, (alles griech.). -....  
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Vorbereitungen vermissen. Daher waren auch ihre Erfolgschancen ge-
ring, und die Opfer, die der  Rache anheimfielen, stammten 
grundsatzlich ausden Reiherides Klerus. 

Wahrend der Revolution des J ahres 1684 begegnen wir einem 
 das  der Geschichte einmalig dastehen  Der Metro-

polit  Kephallenia,  m  t h e  s  a 1 d  s, organisierte  
militarische Gruppe, die sich ausschliesslich aus 150 Priestern und Mon-
chen rekrutierte und die unterder  des Bischofs gegen die 
ken kampfte. Kirchliche Lieder symbolischen Charakters starkten den 
Mut der Kampfer, und man schuf  symbolische  der 
Auferstehung Christi mit der Auferstehung (=Anastasis) der Nation. 

 der zweiten Halfte des 18. J ahrhunderts fand  Revolution 
statt, die, verglichen mitden·  vorbereiteten  sorg-
fa1tig und systematisch organisiert war. Wieder war es  Bischof, der 
als  Geist die Organisationde$ Aufstandes betrieb, und zwar 
der. Metropolit (Pala.ion Patron)  a  t h e   s, der in Aigion als er-
sterdie Revolution aU$rief... $einem. Beispiel. folgtendie BischOfe  

 KoroIle und Kalamai  der  Korinthos 
 H;.a     anderer Metropolit,  a  a s L a m b a  d e s, 

musstedie revo)utiQIlfirehAktionen seiner   Leben 
  war mit dem Verdacht,· an den Aktionen teilgenommen  

haben. verhaftet,  Tode verurteilt und enthauptet worden (1767). 
Die schwarze Soutane (=Raso) des .orthodoxen Klerus wurde 

zum Albtraum der   Verbindung mit der eben  Re-
volution ging unter den  die Legende um, dass  geheimnisvol-
ler Monch ,ri.amen$ S t e  h a n  s die Balkanlander bereise, um sie im 
Namen deI'grossen or:thodoxen Macht Russ]and gegen   auf-
zuwiegeln. 2 Inder Legende steckt insofern   Wahrheit,.als spa-
ter, 1814, griechische Kaufleute   d e s s;a  GeheImbund, die 

 der Philiker'bzw. 'Philiki HetarIa' (Gesellschaft der Freunde) 
 der den griechischen Unabhangigkeitskrieg (1821-1829) 

vorbereitete und  standiger Verbindung mit den  Geistli-
chen Griechenlands stand. , 

Angesichts der aktiven Rolle, die der Klerus  aller Unab-
hangigkeitskampfe der Griechen spielte, erscheint es nur folgerichtig, 
dass am 25. MaTz des Jahres 1821, an dem Tag, der zum grosseri Tag der 
Natiori wurde und der noch heute als hOchster ·nationaler Feiertag  
den GrIchen begaIigen  ahdel'er· ils eib: Bischof, urid zwarder 

2. Vgl.  b  1   S. K.,a.a.O., S.  
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Metropolit (Palaion Patron) G e  m a   in einem Kloster (Hagia 
IJaura)diegrosse, letzte und  (die Epanastasis, 
wie die Griechen sagen) ausrief. 3 DieSe .Revolutionstellte mehr a1s 
einen Befreiungsversuch der Griechen dar, da(a) dieser Kampfder 
Griechen die Mittelmeerstellung des  Reiches  
und den Griechen (b) zugleich   Stellung auf der Bal-
kanhalbinsel verschaffte. Unter diesen Aspekten gewinnt der Beitrag 
des griechischen Klerus zu deI' Revolution  1821 noch an Bedeu-
tung. Schliesslich darf nicht iibersehen werden, dass der 25. Marz zu-
gleich einer der grossten kirchlichen Feiertage der orthodoxen Welt ist. 
Damit trat eine enge Verbindung zwischen dem  e 11 i  i s m  s 
(=Griechentum) und dem  a n g e  i s m  s (=Mariae 
digung) ein, die das national-religios gepragte .Bewusstsein der Grie-
chen verstarkte und der heute noch wirkenden Verbindung  Nation 
und Religion eine besondere   Der Klerus, als 
Nationalsymbol, gewann durch diese Ereignisse erheblich an Bedeutung. 

Wahrend des griechischen Unabhangigkeitskrieges bot sich den 
Geistlichen die einmalige Gelegenheit, der neugriechischen Geschichte 
die sch\varze Soutane als Symbol  Heldentums   

Zahlreiche Kleriker gehoren  den Helden der Nation,  allem seien 
hier aber stellvertretend die Namen   a  a f 1 e s s a 85 und  

 t h a  a s  s D  a k  s 6 erwahnt. 
Der Archimandrit G  e g   i  s D  k a  s  a  a f  e s-

s a s ",'urde 1788 auf deI'  geboren und erlebte die Auswir-

3.  dazu:   s, D., Die griec]lisc]le  (12 Bde), Athen 
1956-1960. Reicll11aItige Literatur; (grieCll.). 

4. Yg·l. dazu - ausser  b   s,  (a.a.O.) -  r  a  t a  h  11  u, 
 Die TiHig'keit des   der Kriegsmarine  1821 bis heute, Athen 1921, 

 a  a d   u  s,  Kleriker-Politiker wi:i.hrend der griechischen Revolution, 
Athen 1928, ders.:  als Freiheitski:i.mpfer,  Enzyklopi:i.die  Reli-
gion und Ethil(.  Bd. Athen 1962, Sp 358-367 (=Artikel Agon =Kampf),  a: 
t e  e e m   Bischof  Karystia: Die Griechische Kirche wi:i.hrend der Revo-

  1821, Athen 1931, und Papadopoul'os Chr., Die Kirche  
Konstantinope] und die gJ'Osse Revolution  1821, Athen 1950, (alles griech.). 

5. Ygl. dazu  e  a s, S  Blutige Soutanen, Athen, o.J., (3. Aufl.) S. 10-129 
 b   s  a.a.O., S. 107ff, und   s, a.a.O., 9. Bd. S. 15-25, (alles 

g'riech.) . 
6. Siehe dazu  b    s  a.a.O., S.   e  a s, S  a.a.O., 270· 

300,  k k   s D., a.a.O., 1. Bd. S. 299-304 und S. 461-471,  a  a r r  g 0-
 u ]  s  Geschichte der griechischen Nation, Athen 1932, Bd. 6,1, S.   

 h  t  a d  s  Athanasios   Enzyklopi:i.die  Religion un<i  
1. Bd, Athen 1962, Sp. 374ff, (alles  . 
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kun'gender   den Reihen selner eigenen Familie, 
da f)rdie Ermordung selnes Vaters mlterleben musste. Er war  der 
Id!3e'der RevoJutionbesessen und wurde elner selner Initiatoren. Am 20. 
Mai '1825 J griff er  b r a h  m  a s c h a  der Nii.he des Dorfes Ma-

 an. Mit 950 Grlechen: versuchte derArchimandrit, 10.000 Fusssol-
d:af;en und3.000 Kavallerlsten des Feindes  beslegen. Dieser unglei-
cheXampf endete mlt dem Tod aller Grlechen. Als letzter starb kiimp-
fen:d der37Jahre alte Gelstliche, der nach der LJberlieferung  der !3.lnen 
Hand das Kreuz  der anderen das Schwert hielt. Die Tradition erziihlt 
weiter; dass Ibrahim Pascha die Leiche des besiegten Prlesters verlang-
te'  sie  Anerkennung der aussergewohnlichen TapferkeIt des Geg-
n!3rs' umarmte und  Geschichtlich ist erwiesen, dass Papaflessas 
vie! dazu beltrug, dass dieRevolution del' Grlechen  begin-

 konnte, und. deshalb ist  als KApostel der Freihelt»  die Ge-
sGhichte eingegangen. 
".  t h a n'a s  s D  a k  s (geboren zwlschen 1785 und 1790) 

gihg 1805 lns Kloster und wurde Diakon. 1m J ahre 1821 finden wlr ihn 
iiberschon als  der Freiheitskiimpfer  Lebadela. Am 27. Miirz 
1821' besuchten Athanaslos und selne Kiimpfer das Kloster  s  s 
L u k a  wo die  (Salonon)  s a  a s und (Talantiou)  e 0-

 h  t  sam glelchen Tage die Revolution offiziell ausriefen. Damit 
wurde das Kloster Hosios Lukas zum symbolischen Ausgangspunkt 
d'es Aufstandes im  Griechenland, nachdem das Kloster Hagia 
Laura der Ausgangspunkt des Aufstandes auf der Pelopones geworden 
war.. ln beiden Fiillen vollzog slch die Proklamation des Unabhiingig-
keltskrleges lm Kloster, und die Initiatoren  dem KJerus an. 

Athanaslos Diakos zahlte  den Klerikern, die nach dem Text 
eines Volksliedes  dem Weihrauchgefiiss Schiesspulver statt Weih-
rauch i Er besass  eigene Revolutionsfahne die auf 
welssem Hintergrund den Heiligen Geol'g zeIgte mlt der Umschrift «Frel-
heltoder Tod». Am 1. April 1821 wurde sle  der Kirche des Heiligen 
Georg  Lebadeia vom Bischof  Athen D  n  s  s gesegnet. 
Selnern Revolutionskomittee  drei BischOfe an und zwar D  0-

nys  s (Athen),  e  h  t  s (Talantlou) und  s a la s (Salonon). 
Athanaslos hat man oft mlt Leonidas verglichen,8 da er am 22. 

April  wenigen Grlechen gegen  Ubermacht der  

7.. Vgl. Bobo·linis, K,a.a.O.,  132.  
     a,a.O.,    
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auf der  r ii c k e  n  a m a n a  der Nahe der Thermopylen 
 letzten Kampf bestand.  wurde gefangengenommen und· am 

23.·ode'r 24. ApriJ bei lebendigem Leibe aufgespiesst urid verbrannt. 

11 

Es erhebt sich die berechtigte Frage nach den Griinden  die 
aktive Teilnahme des orthodoxen Klerus an den Kampfen des griechi-
schen Volkes  Erlangung seiner Unabhangigkeit. Die naheliegende 
Erklarung bietet sich  der traditionellen Verbindung an, die zwischen 
Staat und Kirche im ostkirchlichen Raum immer herrschte. Es ware 
aber  den griechischen Klerus unmoglich gewesen, sich wahrend d'er 

 politisch aktiv  betatigen, wenn die  nicht 
 l'eligiose Politik betrieben hatten, die,   getragen, den 

Orth6ddxen  Freiheit gewahrte, die nach dem Historiker 5 t a  
 1   s .grosser \var, als die Freiheit, die man den Christen heute 

 manchen christlichen Landern zubilligt.  
,Gleich nach der Eroberung Konstantinopels erkannte das 5ul-

tanat die orthodoxe Kirche als juristische Person und den Patriarchen 
 : Konstantinopel als deren legales Oberhaupt an., Die orthodoxe 

Kirche wurde dadurcll zur Tragerin des Rechts und der  Ver-
)Valtung der christlichen BevOlkel'Ung. Das griechische, Volk erkannte 
seinen Klerus  Gegensatz  den islamischen  Regierungs-
beamten als die eigentliche Obrigkeit an. 
, Das Voll( ,hatte  den Eroberern nichts Gutes  erwarten, 

und  die Kirche stand auf seiner 5eite.1  Alle nationalen Angele-
genheiten fielen der Kil'che  die ihre Tatigkeit dadurch  dem re-
ligiosen ,auf das  und das soziale Gebiet ausdelInte. l1 50 

9, S t a v r  a n  s, S, L" The Balkans since 1453, New York 1963,   
und S. 89ff. 

10, "gl.     s a t  s,  Kirche und nationale Interessen vom griechisch-
orthodoxen Standpunkt aus,  Zeitschrift  evangelische Ethik, 2, 1958, S. 239. 

11. Zur SteIIung der Griechen und der griechischen Kirche  ter der  
Herrschaft vgl.  m a n t  s,  Privilegien del' MtIselmanen an die Christen,  
HeIIenika, 9, 1936, S. 103-166,  a  a d   u  s, C h r., Die Stellung der Kirche 
und der  Nation innerhalb des  Staates, Athen, 1935 und  

Theologia, 12, 1934, S.   und 20, 1949,    und 381ff, und  ar  
d  s,    Weise regierte die Kirche die Nation nach der Eroberung 
Konstantinopels? Athen 1921, (aIIes griech,). Ferner: L e b e d e v,  Geschichte 
der griechischen Ostkircllen unter der  Herrschaft, Sergiev-Posad 1'896, 
2 J3de (russ,), S  h  c  es,  S.!  l{istor;v-  Gl'eece, Thessaloniki '1961 
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nahm der Klerus auch den politischen Freiheitskampf, der im Zeichen 
eines Glaubenskampfes als Kampf des Kreuzesgegen den Halbmond 

 wurde.12  den Augen der Griechen gab es nur ein nationales 
Oberhaupt (Ethnarches), und das war der okumenische Patriarch  

Konstantinopel, der zugleich den geheimen Kaiser darstellte, der die 
fortlebende vVirklichkeit des byzantinischen Reiches bezeugte. Er 
verkorperte' nicht nnr die religiose und politische  der 
orthodoxen  sondern zugleich auch die Vergangenheit und die 
grosse Hoffnung einer nationalen Wiedergeburt. 

50 ist die Tradition  erkHiren, die der Kirche die Verantwor-
tung  die Unabhi:ingigkeitund die Befreiung des griechischen 5taa-
tes  den jeweiligen Besatzungsmachten  konnte und durf-
'te. Gemass dieser Tradition konnten die Kleriker wahrend der Kriege, 
die Griechenland  als Nationalsymbole wirken. 50 begeisterten 
sie die kampfenden 50ldaten an der Front,  sie einen Enthusias-
mus nationaler und religioser Pragung hervorriefen. Das letzte Bei-
spiel lieferte die Tatigkeit des Klerus wahrend des Krieges 1940/41 und 
seines Widerstandes 1941-44, als Griechenland unter deutscher Besatzung 
stand,sowie des  der der Besatzung unmittelbar folgte. 14 

(bes. S. 159ff:   The Greeks under TUl'kisl1 Domination: Religious Conditions), 
 a  a d  u  s, C. G., Les privileg'es du Patriarcat oecumenique (Commu-

naute Grecque Orthodoxe),   Ottoman, Paris 1924, und  a  a-
d   u    Studies and Dokuments Relating  the  of the 
Greek C!1ul'ch and People under Tllrkisl1 Domination,  1953. Siehe auch 

 u  a  e    D., Das Leben des g'l'iechischen Volkes llnteI' deI'  
Herrschaft, Athen 1939,  u  k   a s,  Die Predigttheorie wahrend der 

 Athen 195? (Diss), (beides g'l'iesch.),    1', W., Greece 
 the Turks,  'Vestminster Review, CLXII (August 1904), 195-210 und 

(September 1904), 304-320,  n d  e a d e s,  L' administration  de la 
Grece sous la domination turque, Paris 1902 und 'V a  e,  m  t 11  Eustratios 
Argenti:  study of the Greek Church undeI' Turkish Rule, Oxford, 1964. 

12. So  e n   Die Bedeutung der GI'iechischen Kirche  das Abendland, 
Wiesbaden 1959, S. 23-24 (=Akademie deI' 'Vissenschaften  der Literatur: 
Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse, 1959,  5, S. 
255-256) . 

13. Vgl.   a n d a  h  II  u,  Die Kirche Griechenlands  der 
nationalen Kampfe der letzten zehn Jahre, Athen 1921, (griech.). 

14. Vgl. - ausser  b   n  s,  a.a.o., S. 265-423 -  t e s  s,B., Die 
Kirche Griechenlands im Dienste del' Nation wahrend der Jahre 1941-1944,  Eno-
ria 9, 1954, S. 320ff, 336ff und 353ff,  a t t h a  a k  s,  Der  des ortho-
doxen Klel'Us  defensiven Krieg'  1940-1941,  Ekklesia, 195?,  21, S. 

 tln(l  9 n  s  s, Bisch9f  Trikke; Widerstand des griechischen Kle-
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Die gleichen Vo1'stellungen ki:innen in gewissem Gl'ade anch die 
Rolle e1'kla1'en, die E1'zbischof  a k a l' i  s  Zype1'n wah1'end de1' 
Kampfe  die Unabhiingigkeit Zype1'ns  den Englande1'n spielte. 
E1' t1'ug die Bezeichnung  t h  a l' c h e s, die, wie wir sahen, unter an-
de1'em besagt, dass seit de1' E1'obe1'ung  Konstantinopel,  J ah1'e 
1453, die  de1' G1'iechen zugleich, 'Ftih1'e1" de1'  e l' -

s k 1 a  t e n Nation sind. 
Eine nahe1'e Unte1'suchung del' Rolle, die die Ethna1'chen in der 

Geschichte de1' griechischen Nation spielten, zeigt uns, dass de1' Ethna1'ch 
nu1' dann in E1'scheinung t1'itt, wenn die offizielle staatliche Ob1'igkeit 
wegen de1' Aufli:isllng de1' staatlichen Gewalt du1'ch feindliche Beset-
zung des Landes ih1'e Funktionen nicht meh1' austiben kann. Auf G1'und 
besonde1'e1' P1'ivilegien, die de1' E1'obe1'e1'  Konstantinopel, wie wi1' 
sahen, dem Pat1'ia1'chen zubilligte, du1'fte e1' neben seinen 1'ein ki1'chli-
chen auch ande1'e Funktionen tibe1'nehmen, die in no1'malen Zeiten, d.h. 
als das Land noch f1'ei wa1', die Sache des Staates wal'en. 

 

De1' Kle1'us bewah1'te abe1' das nationale Bewusstsein nicht nu1' 
dadu1'ch, dass e1' den Wide1'standsgeist de1' G1'iechen wachhielt und fi:i1'-
de1'te, indem e1' selbst Revolutionen o1'ganisie1'te und  sonde1'n 
auch dadu1'ch, dass e1' de1' jtinge1'en Gene1'ation half, ih1'es nationalen 
Reichtums eingedenk  sein und ih1'en o1'thodoxen Glauben nicht  

ve1'gessen. Die Ki1'che tibe1'nahm \viih1'end de1' TU1'kenhe1'1'schaft auch 
Aufgaben auf dem Gebiet des Schulwesens. 1j; Mit Recht sch1'eibt Bees,16 
dass die Beziehung  Schule uud Ki1'che zll1' Zeit de1'  

enge1' als je gewo1'den ist. 
J ede1' G1'ieche kennt aus seine1' Kindheit das bekannte Kinde1'-

lied, das in de1' TU1'kenhe1'1'schaft entstand: 

Liebe1' helle1' Mond zn1' Nacht, 
leuchte mi1', wenn ich noch wach 

rus  des'Z\veiten \Veltlo'ieges l1nd del' Besetzung,  Enzyklopadie  Re-
!igion und Ethil<, 2. Bd, Athen 1963, Sp. 930-939 (=Artil<e! Antistasis = vVider-
stand), (aIles griech.). 

15. "g!. dazu  v a n g e!  d e   Die Erziehung wahrend der  
Herrschaft, (2 Bde), Athen 1936. (gTiech.). 

16.  e e    Darstellung-en altheidnischer Den!<el' und Autoren  der 
Kirchenmalerei deI' Griechen,  Byzantinisch - neugriechiscJ1e Jahrbi.icher, 4, 
1923, S. 12? 
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heimlich in die  geh, 
dassich lern das ABC -
und den lieben Gott versteh.17 

Dieses Lied erinnert an das «Krypho ScholeiQ) (=geheime Schule) 
in clen dunklen Raumen der Kirchen, wo die Priester heimlich des  
den Kindern die elementaren Kenntnisse  den   die 
Nation vermittelten. Diese Tatigkeit lasst noch nicht den  
zu, dass die Priestel' besonders gebildet waren. Das geistige Niyeaudes 
Klerus war im Gegenteil Sehl' niedrig. 18 Die Geistlichen waren aber .die 
einzigen, die  in Frage kamen, und deshalb ersetzten.sie  
Lehrer. Entsprechend seiner eigenen Bildung yersuchte der Priester die 
Kinder  die christlichen Glaubenssatze  Oft  
ihnen - besonders am Anfang des 17. J ahrhunderts - profaneWerke 
(Plutarch, Thukydides, Plato, Aristoteles usw.) vorgelesen. 

 Bees geht in seiner interessanten Untersuchung: «Darste11un· 
gen altheidnischer Denker und Autoren in der Kirchenmalerei der Grie-
chen»19 davon aus, dass clie  ihm behandelten Darste11ungen aus 
der  stammen und dass sie im Narthex (=Vorha11e) der 
Kirchen angebracht sind. Damit glaubt er erwiesen  haben, dass der 
Narthex neben religics3ll Z"vecken aucll dem Schulunterricht diehte. 
Aber auch ohne cliesen Umweg  die Kunst erwahnen a11e Histbriker 
die Tatsache, dass clie griechischen Kirchen zugleich  Erziehungsan-
stalten dienten. 

Neben diesen Kirchen-Schulen, wo der Unterricht fast immel' 
nacl1ts uncl heimlicll stattfand, gab es auch offizie11e Schulen. Zwei 
Drittel dieser Schulen - bei Anbruch cler Revolution gab es deren 600  

wurden  Klerikern  die sich zugleich ohne Entgeld als 
Lehrer betatigten. Ein einziger Geistlicher, der heilige Kosmas aus .Ato-
lien,20 sol1 die   247 griechischen Schulen angeregt haben. 

17. Aus dem Neugriecl1ischen  S t e  m e t     Hellas, 4, 
1963, S. 127. 

18. Vgl.  a  a    u  s,  Gescl1ic1lte des neuen Griechentuffi'S, Bd 2,1, 
 1964, S. 259ff (=Der Beitrag des Klerus  Verbesserung' des geisti-

g'en Niveaus des griechischen "Volkes) (gTiecJ1.). 
19. a.a.O., S. 107-128 und bes. 126. 
20. LJber Leben und 'iVirken des heiligen  s m a s a u s  t   e  sie-

he: C h r  s t  d  u  d  s, S., Kosmas aus Atolien: Akolouthie und Leben, "Vene-
dig 18'14; Kosmas del' heilig-c Miirtyrer: Lehl'e, Pyrgos 1897;  v a  g' e  d  s,  

Kosmas aus Atolien, BQlos 1912;  c h a   u  s.  h., Kosmas aus Atolien, 
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Kosmas aus Atolien gilt  Recht als das  Beispiel 
des Priesters, deI' als Nationalsymbol noch heute  die griechische Wirk-
lichkeit hineinwirkt.  seiner Person verkorperte sich der reinste  

des  des nationalen Bewusstseins. AIs Monch und Priester, Heili-
ger und Revolutionar, Prediger und Erzieher,  und Sozial-
reformer, Prophet und Martyrer, gehort er  den leidenschaftlichsten 
Predigern der Freiheit und der geistigen und geistlichen Erneuerung der 
griechischen Nation, der zugleich auch soziale Solidaritat und Gerech-
tigkeit21  seinen Zuhorern verlangte. Seine Eigenscllaft a]s Prie-
ster wird oft so stark  seiner sozialen und nationalen Tatigkeit 
deckt, dass manche Gelehrte die These aufzustel1en versuchten, dass 
Kosmas  deshalb Priester wurde, um grosseren    

kbnnen und mehr Erfolg  haben. 22 AlJer'dings ist die herrschende Mei-
nung, dass er das Priestertum nicht als Mittel zUln Zweck ansah, son-
dern dass er sich deshalb so durchsetzen  ",'eil er eben Priester 
war.  unseren Zweck sind jedoch beide Auffassungen \vichtig, da sie 
die sozia]e und nationale Bedeutung der Tatigkeit der Priester wah-
rend der  belegen. 

1m J ahre 1714  dem  Megalo Dendro (Atolien) geboren, 
setzte sich Kosmas die Ernenerung des  znm einzigen Ziel 
seines Lebens. Mit 20 J ahren beginnt seine Ausbildung, und er setzt 
1743 die geistige und geistliche Yorbereitung auf dem Berg Athos  

c]er Athonias Schule, die damals als ein Ersatz  eine Universitat an-
zusehen war, fort. Nach reifer Vberlegung wnrde  mit 45 Jahren Prie-
ster, und er betrachtete das versklavte Griechenland als seine Pfarrei 
und sprach jeden Christen als Mitg'lied seiner Gemeinde an. Wie der 
Apostel Paulus bereiste er \viederholt 19 Jahre lang (1760-1779) meh-

Athen 1%0;   i t i s, D., Dio sozialel1 Ideel1 des Kosmas alls   Holle-
nismos tou Exotel'ikou (1949);  a n d  t i s,  Kosmas aus Atolien: Lehre, LeJ)en, 

 Bolos 1950;  a  a k )' r i a k   S., Lohro, Briefe llnd Martyrillm des 
heiligon Kosmas alls Atolien, Athen 1953, tJnd  a s    s, C h a  Der 
110ilige Kosl11as alls Atolien tJnd sein 'Vork. Athon 1955. Ferner vgJ. Bees,   
Eleutherondal,is: Enzyklopadisches  Atllen '1930,8. Bd, S. 61;  a  a d 0-

  s,   Grosse Griochiscll0 Enz)'](]opadie, 2. Bd, S. 9'15;  b  i n  s, 
 a.a.o., S. 70ff tJnd G  a!,  s, D   Kosmas alls  Der Nationa!apo-

stol,   29, 1966, S. 66-74 (alJes gI'iech.). "Vgl. nOCl1 dazn  r a  s e, 'V., 
Kosmas der Atolier nnd seine  il1:  (les ostel'l'eichi-
schen Staatsarchivs,  1950, S. 404-435. 

21. Vgl. atJch  a k a   s,  a.a.O., 2. Bd, S. 278. 
22. "Vgl.  a s i   S, C h  Kosmas aus AtoJien als Priestel', in: 

Enoria, 9, 1954, S. 252. 
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1'e1'e  G1'iechenlands. E1'  sich, du1'ch seine P1'edigten, 
die zumeist eine gegen die Reichen ge1'ichtete Sozialk1'itik zum Inhalt 
hatten, und du1'ch seine Taten das g1'iechische Volk  1'eligiose1' und 
nationalel' Hinsicht  Th1'ake, Mazedonien, R umeli und 
Epi1'os geho1'ten zu den Gebieten, die Kosmas missionie1'te, indem e1' 
jedes Do1'f besuchte. Sein Einfluss und die Ausst1'ahlung seine1' P1'e-
digten 'vuchsen  sta1'k, dass ihn schon bald 40-50 P1'ieste1' und ca 
10.000 Glaubige auf seinen Missions1'eisen begleiteten. Sein ch1'istliche1' 
Eifer 1'iss ihn auch zu einer scha1'fen Polemik gegen die Juden und das 
J udentum hin. 23 So  ihn die Juden  J annina als 
tionii.1'en politischen Agenten Russlands, und sie  den Gou-

  u r t-  a s c h a, den heiligen Kosmas e1'd1'osseln zu lassen. 24 

50 e1'litt e1' am 24. August 1779, als 65 Jii.h1'ige1',  Aulona den Tod eines 
Mii.1'tY1'e1's. 25 Die g1'iechisch-01'thodoxe Ki1'che feie1't ihn als einen den 
steln gleichgeste11ten Heiligen. Sein ganzes J..Jeben und Wil'ken bleibt ein 
geschichtlicher Beweis  dass de1' g1'iechische Kle1'us sich wii.hrend 
de1'  politisch und sozial sta1'k engagierte und dass die Nachwelt 
ihn deshalb mit Recht als  des Nationalbewusstseins bet1'achtet. 

Letzte1'es sol1 abe1' keinesfa11s eine Idealisie1'ung des gesamten 
Kle1'us da1'ste11en. Die K1'itik, die Geo1'g Finley26   wenn e1' sagt, 
dass anch die g1'iechische Ki1'che meh1' ih1'e Inte1'essen und wenige1' das 
nationale  pflegte ode1' dass die Biscl10fe eine g1'osse Ve1'antwo1'-
tung  die schlechte geistige Situation de1' G1'iechen t1'agen, beleuchtet 
m.  gewiss e  e S e  t e des Kle1'us de1'  Sie kann abe1' 
an de1' geschichtlich belegten Tatsache nichts ii.nde1'n, dass de1' Kle1'us 
das Nationalgeftihl, die Sp1'ache, die nationalen Hoffhungen und den na-
tionalen Stolz de1' G1'iechen e1'hielt und dass damit die Geistlichen dazu 
beit1'ugen, dass G1'iechenland als Nation '101' dem Unte1'gang bewah1't 
wu1'de. 

 den Augen de1'  und sachlichen Fo1'schung b1'icht 
vielmals de1' Mythos, de1' um den P1'ieste1' de1' Tti1'kenzeit entstanden ist 
und sich niCl1t imme1' mit de1' geschichtlichen Wi1'klichkeit  

23. "Vgl.  e e    Vbersicht  die Geschichte des Judentums  
Jannina   Byzantinisch-Neug-riechische J  2, 1921, S. 169. 

24. "Vg'l.   a b a n d i  s,  Chronog'rapllia tes Epeirou, 1. Bd, Athen 
1856, S.  

25. "Vg'I.  t  n   u]  s, J  h.,  grosseI' Kampfer,  Enoria, 4, 
1949, S. 281-282. 

26. F  n  e  G., History of GI'eece, 6. Bd, Oxford 1877, S. 8ff. 
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lasst, zusammen. Dieser Mythos rankt sich aber  einen historischen 
Kern, da es zahlreiche geschichtlich belegte Beispiele gibt, die als Aus-
gangspunkt auszumachen sind. 

2. Der Miirtyrer. 

Die aktive Teilnahme des Klerus an den Befreiungskampfen 
Griechenlands, der mit ihr verbundene Heldenmut der Geistlichen und 
ihr Beitrag zur Erhaltung des nationalen Bewusstseins der Griechen 
hiitten das iiberlieferte Bild des griechischen Priesters allein nicht so 
stark pragen konnen, wenn nicht als weiterer Faktor das  a r t  r  u m 
der iibrigen Aktivitat des Klerus eine metaphysische Legitimation ge-
geben hatte. Zehn Patriarchen, mehrere BischOfe und Tausende  
Priestern gehoren  den n e u e n  a  t   e  n27 der griechisch-
orthodoxen Kirche, die durch das Martyrium dazu beitrugen, dass sich 
Kirche und Nation zu  Werten  die  vonein-
ander  trennen sind; denn die neuen Martyrer opferten ihr Leben 
nicht ausschliesslich auf dem Altar des christlichen Glaubens, sondern 
sie starben zugleich als Vorkampfer der nationalen Unabhiingigkeit und 
Freiheit. Es ware unmoglich, die beiden Motive, die den Klerus wah-
rend der Tiirkenzeit  den Tod trieben, rein voneinander  scheiden, 
denn fiir die Geistlichen bedeutete die Verleugnung des Glaubens auch 
eine Verleugnung Griechenlands, wahrend das Sterben fiir den Glauben 
als Opfer fiir den Freiheitskampf und die nationalen Ideale galt. Des-
halb gehOrt der Martyrerpriester beiden Bereichen an.  zahlt  den 
Heiligen und  den nationalen Helden, was dem Priester einen eigen-
artigen Platz  der Geschichte Griechenlands sichert. 

 

Die Tiirken gewahrten der orthodoxen Kirche viele Privilegien; 
das schloss jedoch nicht ein, dass sie die Handlungen des Klerus dulde-
ten, die die absolute Herrschaft der Ottomanen  Frage stellten.  

Gegenteil: da die Kirchenfiirsten eine besondere Stellung  Rahmen 

27. Vgl. dazu - ausser Bobolinis,  a.a.O. - Balanos, D., Die 
Opfer des Klerus  die nationale Sache bis zum Jahre 1821,  Tag'ebuch des Gros-
sen Griechen)ands, Athen 1922, S. 153-263, ders.: Die Opfer des KIerus  die Nation 
wahrend der RevoIution  1821, a.a.O., Athen 1928, S. 185-194, und  a  a d 0-

 u  s, C h r., Die neuen Mal'tYI'eI', Athen 1934, Siehe dazu noch das schon eI'-
wa.hnte Buch   e  a s, S  Blutige Soutanen, Athen,  J. (3. Anf!age), (alles 
griech.). 
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des Verwa1tungsapparats des Staates innehatten, und da sie  gros-
sen Einfluss auf das Volk  wurden sie unmitte1bar an erster 
Stelle  alle Aktionen der Griechen, die dem Interesse der  
entgegen1iefen, verantwort1ich gemacht. Die Namen der sieben Pa-
triarchen:  r  11  s L  u k a r  s,  r  11  s  n t a r  s, 
Parthenios 1., Parthenios 11., Parthenios  
G a b r  e 1 11., und R a  h a e 1  die innerha1b eines Jahrhunderts 
(1600-1700) ihr Leben oprfen mussten,28 bieten  den besten Beweis. 

Die Zah1 der Martyrerpriester vermehrte sich nach jedem miss-
1ungenen Aufstand der Griechen. Da die BischOfe und Priester, wie wir 
schon sahen, an der P1anung und  der Aufstande aktiv tei1-
nahmen, traf die Rache der  immer wieder zunachst den K1erus. 
Man denke  an die miss1ungene Revo1ution  1575, deren  

 den Handen der   a k a r  s  e 1  s s  n  s (Erzbischof 
 Epidauros) und  h e  d  r  s (Bischof) 1ag. Obwohl die beiden 

 nach ihrem  ins Aus1and entkommen konnten, ver-
brannten die  aus Rache die ErzbischOfe  Patras und Thes-
sa10niki bei 1ebendigem Leibe. 

A1s der Unabhangigkeitskrieg (1821-1830) (=Agon Anexarte-
sias) ausbrac11, war es den  kein Geheimnis, dass die Kirche da-
hinterstand. Am 8. Marz 1821, a1s der Sultan Mahmud  (1808-1839) 

 der bevorstehenden Revo1ution der Griechen  griff er  Ver-
ge1tungsmassnahmen, die die Kirche bzw. das Okumenische Patriarchat 
betrafen. Er liess mehrere BischOfe verhaften, und vor allem veran1ass-

 er  Beginn des Monats Apri1 das Martyrium desbkumenischen Pa-
triarchen Gregorios V.,29 der a1s einer deF grbssten Martyrer der Kirche 
wie auch der Nation gefeiert ,vird. 

28. Vgl.  b  1  n  s,  a.a.O., S. 33-54. 
29. Vgl. dazu  1a b  s, G.,   den Patriarchen Gregor v., Athen 

18/1,  a  a d   u 1  s,  G.,  den Patriarchen Gregor  Athen 1866. 
 a n d e 1  r  s,  Geschichte des nationalen Martyrers Gregor  Athen 1906, 

und  a 1a n  s, D.,  das Martyrium des Patriarchen Gregor   die Er-
mordung der BischDfe,  Ethnike Zoe, Athen 1921, S. 5ff. Ebenso siehe die Lei-
chenrede, die der Priester   am 19. Juni 1821  Odessa hielt 

 18/1); den Artikel des Erzbischofs  Athen   Grosse Grie-
chische Enzyklopadie, 8. Bd S. 122-/25;  [{ k  n  s, D., a.a.o., 1. Bd, S. 391-' 
396 und 399-405;  e 1a s, S  a.a.O., S. 133-193 und  b  1  n  s,  a.a.O., 
S. 109-118, (alles grjech.). Ferner vgl. die  russischer Sprache verfasste Arbeit 

  r e  b a g e n s k   Gregor  Patriarch  Konstantinopel, Kazan 1906. 
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Der Hirtensohn Gregorios wurde 175130  Arkadien geboren und 
hiess Gregorios Angelopoulos. Am 1. Mai 1797 wurde er zum Patriarchen 
gewahlt. Obwohl er es vermied, offen an den "orbereitungen der Re-
volution teilzunehmen,  er heimlich die Initiatoren des 
Aufstandes, die den Namen des Patriarchen und seinen grossen Einfluss 

 ihre Zwecke verwandten. Als der grosse Tag des Ausbruches der 
Revolution immer naher  wussten der Patriarch und auch seine 
Freunde, dass sein Leben  Gefahr war. Deshalb  man sich 
standig, das Oberhaupt der Kirche zu  Konstantinopel zu 
verlassen. Die Antwort Gregorios' lautete jedoch immer, dass sein Tod 
dem Kampf der Griechen besser dienen  als sein Leben. Wahrend 
einer Sitzung der Heiligen Synode des Patriarchats  als der Metro-
polit Gregorios (Derkon) den Patriarchen umzustimmen versuchte, dass 
es doch besser ware, wenn er nach der Pelepones reisen  um dort 
die Revolution selbst zu leiten, antwortete ihm der Patriarch: «Sowohl 
ich als das Oberhaupt der Nation als auch Sie als Mitglieder der Synode 

  die Rettung der Nation sterben. Unser Tod wird der Chri-
stenheit das Recht geben, unsere Nation gegen den Tyrannen zu ver-
teidigen. "Venn wir dagegen dorthin (auf die Pelepones) gehen werden, 
um die Revolution zu  dann werden wir den Beschluss des 
Sultans rechtfertigen, die ganze Nation auszurotten.» 

Diese Antwort des Patriarchen wie  seine Weigerung, 
durch die Flucht sein Leben zu retten, ist insofern  Bedeutung, da 
sie se.hr deutlich den symbolischen Wert zeigt,  der Tod des Patri-
archen haben  und dessen sich Gregorios wohl bewusst war. Er 
w:arfes.t davon.  dass sein Martyrium dem Kampf der Grie-
chen besser dienen  als die Vbernahme der  durch ihn. 
Ferner verdeutlichen die Worte  Gregorios, dass die Patriarchen sich 
ihrerA:ufgabe als Oberhaupt der Nation bewusst waren, dass Gregorios 
durch.  Selbstopfer di.e Aufmerksamkeit aller christlichen  ationen 
auf die griechische Revolution zu lenken hoffte und schliesslich durch 
sein Martytium eine allgemeine Verfolgung der Christen  Griechen-
land  verhindern beabsichtigte. 

Nachdem der Patriarch,  acht Bischofen assistiert,  der 
Osternacht 1821 die Ostermesse zelebriert hatte, wurde er am 10.  
(Ostertag) um 10 Uhr morgens verhaftet. Er wurde zunachst ins Ge-

30. 80  ob  i  i 5,  a.a.O., 11'1. Nacll Erzbischof  (a.a.O., 
8. 722) wurde Gregor ca 1745. geboren .. 
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Hingnis geworfen, und nach  Folterungen wurde der 76 
jahrige31 um 3 Uhr nachmittags  Die Hoffnung des Patriarchen 
jedoch, durch sein Opfer der Nation am besten zu dienen,  sich 
sofort nach seinem Tode. Im Jahr 1821 wurde aus dem gehangten Pa-
triarchen ein Symbol, das nicht nur die  des Unab-

 begeisterte und ermutigte, sondern die nationale 
Tradition der Griechen auch  festigte. Volkslieder und Legen-
den  Leben und Tod des Gregorios und machten aus ihm eine 

 Gestalt, in der sich die  des Heiligen,  und des 
nationa1en Helden mischen. Im Jahre 1871 wurden die sterblichen Ober-
reste des Patriarchen nach Athen  um dort in der Kathedrale 
beigesetzt zu werden. Seit 1872 befindet sich  dem  

der   Athen ein Denkmal des Gregorios, das oft als 
Ausgangspunkt  Demonstrationen nationalen Charakters dient. Am 
8. April 1921 wurde Gregorios V. schliesslich heiliggesprochen, und 
sein Andenken  jedes J ahr am 10. April gefeiert. 

Der  forderte nicht nur das Leben des 
Patriarchen Gregorios V.; zahllose Geistliche wurden weiterhin getotet, 
und zwar unmittelbar nach dem Martyrium des Patriarchen. Am 3. 
Mai 1821 wurde der 100jahrige Bischof  Myriopolis ermordet, und 
am 4. Mai erfolgte die Totung der   Adrianoupolis, D  r 
t h e  s  r  i  s  Derkon, G r e g  r i  s, und  Thessalo-
niki, J  s e  h. Ebenso wurde um dieselbe Zeit der Erzdiakon des Pa-
triarchen Gregorios V.  i k e  h  r  s erhangt. Es  unmoglich, 
hier alle Vertreter des Klerus   die zu den Scharen der 
neuen  gehOren, denn viele  ihnen sind nicht einmal mit 

amen bekannt. Wir sollten hier aber noch einmal an die Archiman-
driten D i k a i  s  a  a f 1e s s a s und  t h a n a s i  s D i a-
k  s denken, die,  wir sahen, als aktive Kopfe starben und deren 

 Gestalten den griechischen Priesterstand zum nationalen 
Symbol erhoben. 

 

Nicht nur  des  sondern auch 
 der  die Griechenland als freies Land durchstehen 

musste, gab es zahlreiche Geistliche, die die Tradition des Selbstopfers 

31. 80 der Erzbischof Chrysostomos, a.a.O., 8.  Nacli  b   n  s,  
a.a.O., 8.  \yar der Patriarch 70 Jahre alt, als er starb. 
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 G1auben und Nation fortsetzten. So ist  eines der grossten Aben-
teuer der griechischen Nation, die «Katastrophe  Smyrna» (1922), 
eng mit dem Namen eines Bischofs verbunden, nam1ich dem Martyrer 
C h r  s  s t o.m  S,32 Metropo1it  Smyrna. 

Chrysostomos (Ka1aphatis) wurde 1867  K1einasien (Bithy-
nien) geboren und 1902 zunachst zum Metropoliten  Drama (Maze-
donien) gewah1t. Er gehorte  den \venigen griechischen Geistlichen, 

 denen :r:nan sag'en kann, dass sie eine ausgezeichnete Ausbi1dung 
erwarben, und seinen Fahigkeitenentsprechend entwickelte er eine vie1-
seitige  a1s Theologe, a1s See1sorger und ganz besonders a1s 
Vertreter der nationa1en Interessen, wobei er sich besonders 'der Grtin-
dung  Schulen und der sozialen I"tirsorge widmete. Seine nationa1e 
Tiitigkeit und der grosse Einfluss, den er auf die Griechen  ver-
anlasste die Ttirken, den Patriarch.en  Konstantinope1 unter Druck 

 setzen, um Chrysostomos  Drama  entfernen, was im J ahre 
1907 auch geschah. Ein J ahr spater finden wir ihn wiederum  Drama. 
Kurz danach zwangen ihn aber die Ttirken und Bu1garen, seine Metro-
po1ie   ver1assen. 

(Iberal1 bereits unter dem Beinamen «Historikos Hierarches») 
( = geschicht1icher Prii1at) bekannt, kam er im Mai 191  nach Smyrna, 
um seine neuen Pflichten als der dortige Metropolit  tibernehmen.. Er 
entwicke1te eine ahn1iche Tatigkeit wie  Drama, und es dauerte nicht 
1ange, bis er den Ttirken erneut unangenehm wurde. Die Ttirken zeig-
ten ihre Abneigung, inde:r:n sie die Behorden in Konstantinopel ver.ap..-
1assten, den Metropoliten  Smyrna aus der Liste der Kanditaten; die 
a1s Nachfolger des verstorbenen Patriarchen Joachim   Frage kamen 
(1913),  streichen. 

Chrysostomos liess sich  seiner Tatigkeit aber nicht hindern. 
Er ignorierte die Feindschaft und (lie 1ntrigen der Ttirken und beta-
tigte sich noch aktiver als Vertreter nicht  seiner Kirche, sondern 
auch des Griechentums. Er sorgte   die ersten 40.000  

schen FJticht1inge, die nach Smyrna kamen, um der Verfolgung' durch 
die jungttirkische Bewegung  entgehen, und spr$.ch zugleich  

1ich  den Grausamkeiten der Ttirken. Letzteres veran1asste den Gou-
verneur  Smyrna, den Metropoliten nach Konstantinopel zwangs-- -.--

32, VgJ. dazu J.J  e r d  s, S  Der Metropolit  SmYl'l1a Ghrysostomos, 
Athen, 1929,   i t    Der Bischof  Smyrna  Athen1934, 

 h  i  i d i s, L., Der Metropolit  Smyrna ChrysostOfTlOs, Athen 1962, und 
 b   n  s.  a.a.O., S. 252·260 (a!les gl'iech.). 

    2 19 
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zuverschicken. Dort verfasste er zwei Arbeiten' in franzosischer Sprache: 
die die Verfolgungen der Griechen in Kleinasien schildern. 

Gleich am Ende des ersten Weltkrieges kehrte er nach Smyrna 
 wo er am 2. Mai 1919 die griechischen Truppen empfing, die 

Smyrna eroberten, und er segnete kniend die griechische Flagge. Drei 
Jahre spater, am 25. August 1922, verliess der griechische Feldmar-
schall Smyrna, als die  Truppen sich der Stadt naherten. Der 
romisch-katholische Erzbischof  Smyrna hatte  seinen orthodoxen 
Amtsbruder einen Platz auf einem europaischen Dampfer besorgt, und 
er versuchte Chrysostomos zu  die gefahrdete Stadt 'zu ver-
lassen. Dieser antwortete, dass «der gute Hirt in der Nahe seiner Her-
de bleiben muss».  27. August wurde der Metropolit verhaftet und 
dem  Mob  der ihn nach mehreren Folterun-
gen buchstablich  Damit erneuerte Chrysostomos durch 
sein Martyrium die Legende des griechischen Martyrerpriesters, der 
seinem Glauben und seiner Nation treu bleibt bis ih den, Tod. Noch 
am Tage der Ermordung des Metropoliten  Smyrna wurden, drei 
weitere    getotet, und zwar die Mettopo1iteh G r e-
g  r i  s  r   g a s,  m b r  s i  s (Moschonesion) und  r 0-

k  i  s L a  a r i d e s. Mehrere andere Vertreter des Priesterstan-
des· gehorten zu den Opfern der «Katastrophe  Kleinasien».33 

, Der Sturm des zweiten Weltkrieges, der auch Griechenland  
fasste, gab der Legende des Helden- und Martyrerpriesters neue Nah. 
rung, denn zwischen 1941 und 1949 wurden  vierhundert Priester 
getotet - entweder wahrend des Krieges oder wahrend der deutschen 
Besatzung oder  den Kommunisten wahrend des  der 
der Befreiung Griechenlands folgte. 34 Noch einmal bot 'sich dem. grie-
chischen Klerus die Gelegenheit, als Nationalsmybol  den Augen des 
griechischen Vo]kes zu erscheinen. Noch einmal, als wahrend der deut" 
schen Besatzung der freie Staat und sein Apparat aufhorten zu  

ren, sprangdie Kirche in diese  Dieses Mal aber entstammten 
alle Opfer des Klerus ausschliesslich dem Priesterstand. Kein  
wird in  langen Liste dieser Martyrer  der Periode zwischen1941 
und 1949 erwahnt. Es waren diesmal nicht grosse Gestalten  Range 

33. Vgl.  b    s,  a.a.O., S. 260ff. 
34. Vgl. dazu D   s  s, Bischof  Lemnos: GHiubige bis zum Tode, 

Athen' 1959, ders: Martyrer-Verfolgungen 1942-1945. Athen 1951,  bo   is; 
 a.a.O;, S. 265-423, und das  der  Enoria (Nr. 251)10. M.ii.rz 

1958). Ferner siehe: Enoria, 1, 1949, S. 85 und 4. 1949, S. 7, und 83f(alIes griech.};' 
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eines Gregorios V. oder eines Chrysostomos, die aus dem Klerus den Tod 
eines Martyrers erlitten. Die Opfer waren vielmehr einfache Papades 
(=Priester), ja sogar zumeist Dorfpriester. Dadurch aber, dass sich der 
einfache, arme, aus den Reihen des Volkes stammende Papas zum Mar-
tyrer erhob, festigte er seine durch den sozialen Umbruch', der auch in 
Griechenland im Gange ist, gefahrdete Stellung. 

Am 29. Dezember 1949 ehrte die Akademie  Athen, die in 
ihren «Unsterblichen» die geistige Elite Griechenlands vertritt, die Mar" 
tyrerpriester der Periode 1941-1949 mit der goldenen Medaille als der 
hOchsten Auszeichnung. Wie es in den Sitzungsberichten (1949) der 
Akademie heisst, opferten die Martyrerpriester,  denen «manche er-
schossen wurden, manche gekreuzigt, manche  wurden und an-
dere bei lebendigem Leibe begraben wurden»,35 ihrLeben aJs echte 
C h r i s t e n und G r i e c h e  als sie das Martyrium  den Glau-
ben und das Vaterland erlitten. Beachtenswert ist, dass in den: Sit-
zungsberichten der Akademie der Held und Martyrer  t h a n a s i  s 
D i a k  s besonders erwahnt ,vird, dessen  Bei-
spieJ die zwischen 1941 und 1949 getoteten Priester folgtew).s6 

Die Zahlen der getoteten Priester, die die Akademie nennt - sie 
er,vahnt 22337 - sowie die offizieJle MitteiJung der Kirche, die  349 
Opfern spricht,S8 sind falsch. Die Akademle  sich auf Mitteilun-
gen der Kirche Grlechenlands,  dieserStelle erweist sich erneut die 
Unzuverlassigkeit der wenigen Statistiken, die die Kii'che offiziell her-
ausgibt und auch der grosse MangeJ an  det 
eine sachliche und objektive Erforschung der heutigen Situation' der 
Kirche Griechenlands so erschwert. Es war die Zeitschrift «Enoria», die 
die genaue ZahJ der getotetenPriester ermitteln konnte. Durch eine Li-
ste,3B die die Namen aller Opfer  erfahren 'wlr, dass zwlschen 1941 
und 1949 vierhunderteinundsiebzig Priester ermordet wurden. Davon 
wurden  den Deutschen 105, 22  den ItaJienern, 53  den 
BuJgaren und 26  den Albanern umgebracht, wahrend die  

265 auf das Konto der Kommunisten gehen. 4O Letzteres ist nicht ohne 

35. Vgl. Enoria, 13, 1958, S. 62. 
36. a.a.O. 
37. a.a.O., S. 63. 
38. a.a.O., S. 64. 
39. a.a.O., S. 65-79. 
40. Nach Mitteilungen des nationalen Rundfunks . Athen ('11. Jnli 1947) 

wurden innerhalb  vier Monaten (Mii.rz bis Juli 1947) ca 20 Priester  den Kom-
munisten umgebracllt. (Vgl. Enoria, 2, 1947, S. 217). Siehe auch a.a.O., S. 234. 
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tiefere Bedeutung. ·denn die Kommuilisten erkannten  der Gestalt des 
griechischen Papas  nationales Symbol,· dessen Einflussbesonders 

 den schwierigen Zeiten der griechischen Nation sehr' stark  
wurde. 1m Gegensatz zur russlschen Revolutlon, die deIi Klerus als 
antlsozlale Machtund Feinddes Volkes bekampfte, traten die Kommu-
nisten Griechenlands gegen die Priester auf, weil diese durch ihre Ab-
stammungaus den armen Schichten des Volkes und durch ihre Opfer 
ftir die nationalen Ideale mlt dem griechischen Volk und seinem 
Schicksal eng'  waren. 

 

Wenn ,man daran denkt, dass' der Bischofs-'pzw. Priesterstand 
als Trager' des Martyriums ftir die Sache des Glaubens und der 
heit keine Einzelerscheinung ist, der man nur im Rahmen der  

che begegnet, sondern dass es im ganzen Christentum wie auch in 
den anderen Religionen - man. denke  an die Ereignisse in Stid-
vietnam - zahlrelche Beispiele  Geistlichen gibt,die sich opferten 
und noch opfern, so wird man mit Recht fra.gen, worin eigentlich der 
Unterschied zwischen der Ostkirphe und d(Jll tihrigen Kirchen und Re-
ligionen liegt und warum das Martyrium der Geistlichen der Ostkir.che 
so stark in ihre Geschichte hineinwirkt. 
.' Zunachst wirddiese Frage durch die  Beziehungen, die zwl-
sc4en Staat}}Ild Kirche, !3-1aube und Nation, oder, im Fal1Griechenlands, 

 Christentum und Griechentum existieren, geklart. Es tritt 
aber eine weitere; tiefergehende Erklarung hinzu. Die orthodoxe Kir-
che,ihre Monche  Geistlichen betrachtendas Leiden und das Marty-
rillffi   i a l,e L e  s t u n g. Orthodoxe Theologen wider-
sprechen o'rt .dem Vorwurf, dass ihre Kirche' sich nicht zu einem dynami-

 sozialen Faktor entwickeln konnte. Sieargumentieren u.a. damit, 
dass 'die Vertreter der Kirche in Momenten des aktiven Widerstandes 

 Tyrannei, Barbarei oder Atheismus in' der vor.dersten 
Reihe standen und ihr eigenes Leben hingaben, um ihren Glauben. und 
ihre Nation  dem Untergang zu bewahren. 

Es war 1920 auf der Genfer Vorbesprechung der   

Glauben und Kirchenverfassung, als der Erzbischof  Kiew sagte: 
«Ihr westlichen Christen versteht zu leben, wir OstliChen. Christen 

 z.u sterben».41 Diese wenigen Worte eines orthodoxen:Geistlichen 
. :  " -  " . . ". , , . ' . ,.'. " . ",; - '., 

. ,..  

41.  8 i e g m 11 Ti d -8 c hu 1z:e"  Wort der ,Darikbarkeit an 
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umreissen eine Moglichkeit der orthodoxen Kirche hinsichtlich ihrer 
sozialen Sendung. Diese Moglichkeit besteht darin, dass das Leiden, 
das Martyrium u,nd der Geist d,es Selbstopfers ,aIs Ausdruck ostl{irchli-
cher Mystik elne Yerbindung  Mystik undPraxisdarsteIlen, die 
auch das soziale BiId Grieche.nlands  Denn es ist  dass 
die gesamte neugriechische  und Wirklichkeit  'die Merk-
male orthodoxer Frommigkeit tragt und dass dieses Phanomen zum gros-
sen TeiI den zahlreichen alten und neuen Martyrern  verdanken ist, 
Was die Kirche Griechenlands durchdas Leben nicht erreichen konnte, 
erreichte sie durch den Tod, d.h. durch Martyrium und Selbstopfer, 
denn sie zeigte dem Volk Griechenlands durch das eigene BeispieI und 

 der Praxis, dass der Glaube und die  und geistigen Werte 
starker sind aIs aIle anderen Machte dieser Welt,42 

dieGriechisch-Orthodoxe Kirche. Ihr M.,artyrium  jJJngster .Zeit,.  Die Eiche,  
1927, S, 8f.' 

;  Vg1., S a  r a m·i s,.  Christlicher Glaube und SQziale Wirklichl,eit  
Griechenland, jn: Kyrios, 4, 1964, S. 142. 


