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¶ƒ√§√°√™

∏ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á· ÌÂ È‰È·›ÙÂÚË

¯·Ú¿ Î·È Û˘ÁÎ›ÓËÛË ÂÎ‰›‰ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË ÙˆÓ μ·ÏÎ·Ó›ˆÓ ƒ‹Á· μÂ-

ÏÂÛÙÈÓÏ‹ ÛÙË °ÂÚÓ·ÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÂÚÈ¤ÁÔÓÙ·È Ë ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹

¶ÚÔÎ‹Ú˘ÍË, Ù· ¢›Î·È· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È Ô £Ô‡ÚÈÔ˜. ΔÔ 1797

Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ 1793 Ô ƒ‹Á·˜ ÙÔ ÌÂÙ¤ÊÚ·ÛÂ

ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÂ˜ È‰¤Â˜. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ‰Ë-

ÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÌÔÚÊ‹˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË (¡Â· ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛÈ˜), Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ ÌÂ-

Ù¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ¤Î‚·ÛË ÙË˜ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ

μ·ÏÎ·Ó›ˆÓ ¤Ó· Ó¤Ô ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜.

Δ· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ¿ ·˘Ù¿ ÎÂ›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÌÂÙ·ÊÚ·ÛıÂ›-Û‡ÌÊˆ-

Ó· ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙÔ˘˜- ÛÙ· μÔ˘ÏÁ·ÚÈÎ¿, ƒÔ˘Ì·ÓÈÎ¿, ™ÂÚ‚ÈÎ¿, πÙ·ÏÈÎ¿,

∞Ï‚·ÓÈÎ¿, ƒˆÛÈÎ¿, ∞ÁÁÏÈÎ¿, °·ÏÏÈÎ¿ Î·È πÛ·ÓÈÎ¿. ªÂ ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ˜ Î·È

ÂÎ‰fiÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Â˘Ú‡Ù·Ù· ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ-ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ È‰¤Â˜ ÙÔ˘

ƒ‹Á· ÛÙÔ μ·ÏÎ·ÓÈÎfi Î·È ∂˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ Î·È ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ μÈ-

‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Â›Ó·È ÚÔÛÈÙ¤˜ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Â-

ÚÂ˘ÓËÙ¤˜. ∫·Ù' ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË Î·È ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘

Â·Ó·ÛÙ¿ÙË Î·È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì·˜ ·˘Ù‹ ·Ô-

ÙÂÏÂ› ÙÔÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ Ì·˜ ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ‰Ú·ÛÙË-

ÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ ™˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ (1986,

1992, 1997, 2003, 2007), ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙˆÓ ∞¿ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Î·È ÙË ¤Î‰ÔÛË

ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ·fi ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜.

™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤Î‰ÔÛË ÚÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ¤Ó· ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÎÂ›ÌÂÓÔ

ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. ™ÎÔfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘Ì-

‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ È‰ÂÒÓ Î·È Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· Ó· ‰Ë-

ÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙ· μ·ÏÎ¿ÓÈ· ¤Ó· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ fiÔ˘ fiÏÔÈ ÔÈ Ï·Ô› ı· Û˘Ì-

‚ÈÒÓÔ˘Ó ·ÚÌÔÓÈÎ¿ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ıÚËÛÎÂ›·˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘

‚È‚Ï›Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ƒ‹Á·.

°È· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹ Ë ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ Ì·˜ ∂Ù·ÈÚÂ›· Â˘¯·ÚÈÛÙÂ› ÙÔÓ Î·ıË-

ÁËÙ‹ °ÂÚÌ·ÓÈÎ‹˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î. ∞ÓÙÒÓË °·‚·Ï¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¤ÊÚ·ÛÂ ÙÔÓ Úfi-

ÏÔÁÔ, ÙÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ ÏÂ˙¿ÓÙÂ˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È Â›¯Â ÙËÓ

ÂÈÛÙ·Û›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ. ∂ÁÎ¿Ú‰ÈÂ˜ Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ Î·È

ÛÙÔÓ Î. Kurt Bremer ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ £Ô˘Ú›Ô˘ ÛÙ· °ÂÚÌ·ÓÈÎ¿. ΔÔ ÎÂ›ÌÂ-

ÓÔ ÙË˜ «¡¤·˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ¢ÈÔÈÎ‹ÛÂˆ˜» ÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫ˆÓ. ∞Ì¿-

ÓÙÔ˘ ∞Ó¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÂÚ› ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ∞ı‹Ó· 1931, Â·Ó¤Î‰ÔÛË ÌÂ

ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Â˘ÚÂÙËÚ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-
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VORWORT

Die Wissenschaftliche Studiengesellschaft Pheres-Velestino-Rhigas freut sich

darüber und verharrt in tiefer Ergriffenheit, das Werk des Revolutionärs des

Balkanraums Rhigas Velestinlis in deutscher Sprache publizieren zu können; zu

obigem Werk gehören die revolutionsbezogenen Angelegenheiten, in denen die

Revolutionsproklamation, die Menschenrechte, die Verfassung und der Thourios

enthalten sind. Im Jahre 1797, vier Jahre nach dem Inkrafttreten der Französischen

Verfassung von 1793, übersetzte sie Rhigas ins Griechische und fügte einige wichtige

Zusätze hinzu. Sein Ziel war, eine demokratische Regierungsform zu bilden die "Neue

Politische Verwaltung", damit nach dem Gelingen der Revolution ein neuer

demokratischer Staat auf dem Balkanraum geschaffen werden konnte.

Diese Revolutionsbezogenen Texte von Rhigas wurden bereits der Reihenfolge

ihrer Publikation nach ins Bulgarische, Rumänische, Serbische, Italienische,

Albanische, Russische, Englische, Französische und Spanische übersetzt. Obige

Übersetzungen und Publikationen hatten zur Folge, dass die Weltanschauung von

Rhigas auf dem politischen und gesellschaftlichen Gebiet balkan- und europaweit

bekannt wurde und dass sie Zugang zur nationalen Bibliographie jedes einzelnen

Landes gefunden hat, wodurch sie den Geschichtsforschern zugänglich wurde. Auf

diese Weise wollen wir dem Studium und der Förderung des Werkes vom

Revolutionär und Visionär Rhigas Velestinlis (1757-1798) unseren Beitrag leisten.

Diese Bemühung unsererseits stellt eine der wichtigsten Zielsetzungen unserer

Gesellschaft dar, deren Wirkungskreis zusätzlich durch die Organisierung von

internationalen Kongressen (1986, 1992, 1997, 2003, 2007), durch die

Veröffentlichung der Gesamtwerke von Rhigas und durch die Verfassung von

Abhandlungen von Fachleuten vervollständigt wird.

In dieser Publikation kommt als erstes ein einführender Informationstext über das

Leben und das Werk von Rhigas. Obiger Text soll zum Verständnis seiner

Revolutionstexte und seiner Pläne beitragen, einen demokratischen Staat auf dem

Balkan zu schaffen, in dem alle Völker harmonisch nebeneinander leben würden,

ohne wegen ihres Glaubensbekenntnisses oder ihrer Sprache diskriminiert zu werden.

Am Ende des Buches werden einige Bilder und Darstellungen von den Werken von

Rhigas hinzugefügt. 

Bei dieser Publikation will die Wissenschaftliche Studiengesellschaft Pheres-

Velestino-Rhigas dem Deutschlehrer Antonios Gavalas ihren Dank zum Ausdruck

bringen, der die gesamte Aufsicht über das Vorwort, die einführenden Texte, die

Abbildungen und im Allgemeinen über die deutschen Texte geführt hat. Herzlichen
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ΠPOΛOΓOΣ

μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·, ∞ı‹Ó· 1997, ÛÛ. 44-82, Î·È Ù· ÂÏÏÂ›ÔÓÙ· ¿ÚıÚ· ÚÔÛÙ¤-

ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Î· ÿÏÈ· Ã·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙË-Sangmeister.

¶ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ ˆ˜ ÌÂ ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Î·È ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤-

ÓˆÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÁÏÒÛÛÂ˜ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ı· ‰Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ

‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ‹‰Ë ÚÈÓ

·fi ‰‡Ô ·ÈÒÓÂ˜ - ÌfiÏÈ˜ Û‹ÌÂÚ· Î·ı›ÛÙ·Ù·È ·˘ÙÔÓfiËÙË Î·Ù¿ÎÙËÛË ÌÈ·˜ ‰ËÌÔ-

ÎÚ·ÙÈÎ¿ Î˘‚ÂÚÓÒÌÂÓË˜ ∂˘ÚÒË˜, fiÔ˘ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ

¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ıÚËÛÎÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜.

¢Ú. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ K·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜

¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ EÈÛÙËÌÔÓÈÎÉ˜ EÙ·ÈÚÂ›·˜ MÂÏ¤ÙË˜ 

ºÂÚÒÓ - BÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ - P‹Á·
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Dank auch an Herrn Kurt Bremer für die Wiedergabe vom Thourios ins Deutsche.

Der Text der Neuen Politischen Verwaltung, wurde vom Buch von K. Amantos nicht

publizierte Unterlagen von Rigas Velestinlis, Athen 1931, entnommen Nachdruck mit

der Hinzufügung von einem Inhaltsverzeichuis von der Wissenschafteiche

Studiengesellschaft Pheres-Velestino-Rhigas, Athen 1997, Zeite 44-82, und die

fehlenden Texte wurden von der Professorin Ilia Chatzipanayioti-Sangmeister

hinzugefügt.

Wir glauben, dass man durch die mehrsprachige Veröffentlichung der

revolutionsbezogenen Texte zu der Überzeugung gelangen kann, dass die Einhaltung

der demokratischen Prinzipien bei der Staatsführung schon vor zwei Jahrhunderten

zu den Visionen von Rhigas gehörte, was erst in unseren Tagen zu den

selbstverständlichen Eroberungen eines demokratisch regierten Vereinigten Europas

zählt, in dem die Bürger sicher sein können, dass sie nicht wegen ihres

Glaubensbekenntnisses oder ihres Sprachidioms diskriminiert werden.

Dimitrios Karaberopoulos

Doktor der Geschichte

der Medizin

Vorsitzender der Wissenschaftlichen Studiengesellschaft 

Pheres-Velestino-Rhigas

VORWORT
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EINFÜHRUNG
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(1757-1798)
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O ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜1 ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÙÔ 1757 ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ ÛÙÔ

μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÂÚÂ›È· ÙË˜ ·Ú¯·›·˜

fiÏÂˆ˜ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ. ΔÔ ‚·ÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ‹Ù·Ó «ƒ‹Á·˜», fiÓÔÌ·

Ô˘ Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÒ

ˆ˜ ÂÒÓ˘ÌÔ, Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÏÔÁ›ˆÓ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔ-

Ô›ËÛÂ ÙÔ «μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜»2 ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙË˜ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘. ™ÙË

ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ı· ¿ÁÁÈÍÂ Ù· ÏÂ›„·Ó· ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ fiÏË˜ ÙÔ˘ ∞‰Ì‹ÙÔ˘

Î·È ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· ÙˆÓ ºÂÚÒÓ. ∂ÎÂ› ı· ¤ÓÈˆÛÂ ÙË ÛËÌ·Û›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ

ÛÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÓÂÈ‰ËÛ›· Ë ÁÓÒÛË ÙË˜ ¤Ó‰ÔÍË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ.

ŸÌˆ˜ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ı· Â›¯Â Â›ÛË˜ Î·È ÙËÓ ÙÚÔ-

Ì·ÎÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÙË˜ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹˜ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÎ‹˜

ÂÍÔ˘Û›·˜, Î¿ÙÈ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÛÂ ˘ÔÛËÌÂ›ˆÛË ÛÙÔ

‚È‚Ï›Ô «¡¤Ô˜ ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜»3: «OÈ Û˘¯ÓÔ› ¿‰ÈÎÔÈ ÊfiÓÔÈ Î·Ù¿ ÙˆÓ ¯ÚÈ-
ÛÙÈ·ÓÒÓ, ÔÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È ÙËÓ Û‹ÌÂÚÔÓ Â‰Ò, ‹ıÂÏÔÓ ÂÚËÌÒÛÂÈ ÂÍ ÔÏÔ-
ÎÏ‹ÚÔ˘ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ fiÏÈÓ, ·Ó ·È Ê˘ÛÈÎ·› ¯¿ÚÈÙ¤˜ ÙË˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÔÓ ÙÔ˘˜
·Ó·ÁÎ¿˙ÂÈ Ó· ˘ÔÌ¤ÓÔ˘Ó fiÏ·, ‰È· Ó’ ·Ê‹ÛˆÛÈ Î¿Ó Ù· ÎfiÎÎ·Ï¿ ÙˆÓ
ÂÎÂ› ÔÔ‡ ÂÙ¿ÊËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÚÔ¿ÙÔÚ¤˜ ÙˆÓ. O ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜ ‰ÂÓ ÂÛÙ¤-
ÎÂÙÔ Ì‹ÙÂ Ì›·Ó ÛÙÈÁÌ‹Ó ÙÒÚ·, ·ÏÏ’ ¤ÊÂ˘ÁÂ Ó· ÎÚ˘Êı‹ ÙÔ ÁÏ˘ÁÔÚÒÙÂ-
ÚÔÓ ÂÈ˜ Ù· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ÙË˜ ™Î˘ı›·˜ ÙÔ˘». 

¡¤Ô˜ ÌÂ ‰›„· ÁÈ· Ì¿ıËÛË ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ÙË˜ ∑·ÁÔÚ¿˜

¶ËÏ›Ô˘, fiÔ˘ ÌÂÏÂÙÔ‡ÛÂ Î·È ·Ú¯·›Ô˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒ-

ÓÂÙ·È ·fi ·˘ÙfiÁÚ·Ê¿ ÙÔ˘ ÛÂ Û¯ÂÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÒÚ· ·fiÎÂÈ-

1. °È· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ‚Ï. ÙËÓ ÂÈÏÂÎÙÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·: §¤·Ó‰ÚÔ˘

μÚ·ÓÔ‡ÛË, ƒ‹Á·˜, μ·ÛÈÎ‹ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ·Ú. 10, ∞ı‹Ó· [1954]. §. μÚ·ÓÔ‡ÛË, «∏

ÛËÌ·›·, ÙÔ ÂıÓfiÛËÌÔ Î·È Ë ÛÊÚ·Á›‰· ÙË˜ “∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” ÙÔ˘ ƒ‹Á·»,

∞ı‹Ó· 1992. ∞Ó¿Ù˘Ô ·fi ÙÔÓ 8ÔÓ ÙfiÌÔ ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∂Ú·Ï‰ÈÎ‹˜ Î·È °ÂÓÂ·ÏÔÁÈÎ‹˜
∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÛÂÏ. 347-388. ∞. ¢·ÛÎ·Ï¿ÎË, ΔÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙÔ˘ ƒ‹Á·,

∞ı‹Ó· 1976. ∞. ¢·ÛÎ·Ï¿ÎË, ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ¿ Û¯¤‰È· Î·È Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfiÓ Ù¤ÏÔ˜,

∞ı‹Ó· 1979. ™. §¿ÌÚÔ˘, ∞ÔÎ·Ï‡„ÂÈ˜ ÂÚ› ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ∞ı‹Ó·

1892. ¡ÈÎ. ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ªÂÏÂÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹

∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·, ‚ã ¤Î‰. ∞ı‹Ó· 1998. C. M.

Woodhouse, O ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘Ú·˜ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·-

ÛË ¡›Î. ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë, ∞ı‹Ó· 1997.

2. ™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ ‚Ï. §¤·Ó‰ÚÔ˘

μÚ·ÓÔ‡ÛË, ƒ‹Á·˜, fi. . ÛÂÏ 266, ˘ÔÛ. 1. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, ŸÓÔÌ·
Î·È Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ¤Î‰. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ªÂÏ¤ÙË˜

ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·, ∞ı‹Ó· 1997, ‚ã ¤Î‰ÔÛË ∞ı‹Ó· 2000.

3. μÏ. «¡¤Ô˜ ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜», μÈ¤ÓÓË 1797, ÛÂÏ. 133.



Rhigas Velestinlis1 wurde 1757 in Velestino Magnesien geboren, wo

sich die Ruinen der alten Stadt Pheres befinden. Sein Taufname war

"Rhigas", welcher Name in Velestino und Umgebung sowie auf Pilion

häufig vorkam. Gemäß der Gewohnheit der Intellektuellen von damals

benutzte er als Namen "Velestinlis"2 nämlich den Namen seiner

Geburtsstadt. In seiner Geburtsstadt wird er wohl mit den Ruinen der

antiken Stadt von Admetus und von Jason von Pheres in Berührung

gekommen sein. Dort wird er wohl die Bedeutung gespürt haben, die die

stolze Geschichte der Vorfahren für das Selbstwertgefühl jedes Menschen

hat. In seiner Geburtsstadt, Velestino, muss er aber wahrgenommen

haben, auf welcher barbarischen Weise das Osmanische Reich seine

Regierungsgewalt ausübte, was charakteristisch in einer Fussnote seines

Buches "Junger Anacharsis"3 zum Ausdruck kommt: "Die häufig

vorkommenden ungerechten Ermordungen von Christen, was heutzutage

hierzulande der Fall ist, hätten diese Stadt völlig verwüstet, wenn ihre

natürlichen Reize ihre Bewohner nicht dazu zwingen würden, alles zu

erdulden, um dort zu sterben, wo ihre Vorfahren begraben wurden.

Anacharsis blieb keinen Augenblick stehen, sondern machte sich davon,

um sich schnellstens im Binnenland von Skythien zu verstecken."

Als wissensdurstiger junger Mann geht er in Zagora von Pilion zur

Schule, wo er die altgriechischen Schriftsteller studierte, wie es sich von

seinen Tagebüchern feststellen lässt, die in einem diesbezüglichen Buch
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1. Über das Leben und das Werk von Rhigas siehe die selektive Bibliographie:
Leandros Vranousis, Rhigas, Grundlegende Bibliothek, Nr. 10, Athen (1954)
L. Vranousis, "Die Fahne, das Wappen und das Wappenschild der
Griechischen Republik von Rhigas", Athen 1992. Sonderabdruck vom 8.
Band vom Bulletin der Heraldischen Genealogischen Gesellschaft von
Griechenland, S. 347-388, Ap. Daskalakis, Revolutionspläne und
Märtyrertod, Athen 1979. Sp. Lambrou, Entdeckungen über den Märtyrertod
von Rhigas, Athen 1892. Nik. Pantazopoulos, Studien über Rhigas Velestinlis,
Wissenschaftliche Studiengesellschaft Pheres-Velestino-Rhigas 2. Aufl.
Athen 1998. C. M.Woodhouse, Der Protomärtyrer der Griechischen
Unabhängigkeit, griech. Übersetzung Nik. Nikoloudis, Athen 1997.

2. Bezüglich des Namens und der Abstammung von Rhigas Velestinlis siehe
Leandros Vranousis id. S. 266, Fussnote 1. Dimitrios Karaberopoulos, Name
und Abstammung von Rhigas Velestinlis der Wissenschaftliche
Studiengesellschaft Pheres-Velestino-Rhigas, Athen 1997, 2. Aufl. Athen 2000

3. Siehe "Junger Anacharsis", Wien 1797, S. 133.
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Ù·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜4. ∞fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ô ƒ‹Á·˜

ÊÂ‡ÁÂÈ ÛÂ ËÏÈÎ›· ÂÚ›Ô˘ Â›ÎÔÛÈ ÂÙÒÓ Î·È ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, fiÔ˘ Ì·ı·›ÓÂÈ Í¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜ Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÈ˜

ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ º·Ó·ÚÈÒÙÂ˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎÂ

ÛÙË μÏ·¯›·5, Ë ÔÔ›· ÁÂÈÙÓ›·˙Â ÌÂ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘‹Ú-

¯Â Î¿ÔÈ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›·.

™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙË˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ ÙÔ˘

ƒ‹Á· Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û¯Â‰›-

Ô˘ ı· ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÙÔ˘, Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ

‚›ˆÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘: Ù· OÚÏˆÊÈÎ¿6 (1770), ÙÔÓ

fiÏÂÌÔ ÙˆÓ «ÙÚÈÒÓ πÌÂÚ›ˆÓ»7 (1787-1792) Î·È ÙË Ó¤· ÔÏÈÙÂÈ·Î‹

Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂ ÙËÓ °·ÏÏÈÎ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË. OÈ ÔÏ‡ÏÂ˘ÚÂ˜ ˆÛÙfiÛÔ

Ù˘¯¤˜ ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÔÎ·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰ÈÂÍÔ-

‰ÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘. ∫·Ù’

·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ Â›Ó·È Ì›·

·fi ÙÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÂ˜ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌ›Â˜ ÙÔ˘ ¡ÂÒÙÂÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡

Î·È ÙˆÓ μ·ÏÎ·Ó›ˆÓ: ¢È·ÊˆÙÈÛÙ‹˜, ∂·Ó·ÛÙ¿ÙË˜, ª¿ÚÙ˘Ú·˜,

¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÓÔ‡˜, ™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi˜ ÓÔ‡˜, ∂ıÓÂÁ¤ÚÙË˜ Î·È OÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜

ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙÔ˘ μ·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. 

1. ¢È·ÊˆÙÈÛÙ‹˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›·, Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Î·È Ù‡ˆÛÂ.

™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ô ƒ‹Á·˜ Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÁÚ¿Ì-

Ì·Ù· ÙÔ 1790 ÌÂ Ù· ÚÒÙ· ‰‡Ô ‚È‚Ï›· ÙÔ˘. ΔÔ «™¯ÔÏÂ›ÔÓ ÙˆÓ ÓÙÂÏÈÎ¿-
ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÒÓ» ıÂˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·fi ÙÔ Ó¤Ô Â›‰Ô˜ ÏÔÁÔ-

4. μÏ. §¤·Ó‰ÚÔ˘ μÚ·ÓÔ‡ÛË, «ÕÁÓˆÛÙ· ÓÂ·ÓÈÎ¿ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ƒ‹Á·», À¤ÚÂÈ·,

ÙfiÌ. 2, ¶Ú·ÎÙÈÎ¿ μã ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ «ºÂÚ·›-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ-ƒ‹Á·˜», (μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1992), ∞-

ı‹Ó· 1994, ÛÂÏ. 563-576.

5. ™ÙÔ «¡¤Ô˜ ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜», 1797, ÛÂÏ. 295, ÛÂ ˘ÔÛËÌÂ›ˆÛË ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ ÙÔ 1788 ‚ÚÈ-

ÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ «°Á›ÚÁÁÈÔ‚ÔÓ» ÙË˜ μÏ·¯›·˜. 

6. «∏ ƒˆÛÛ›· Î·È Ë ΔÔ˘ÚÎ›· ‹Ù·Ó ÛÂ fiÏÂÌÔ ·fi ÙÔ 1768. ∏ ƒˆÛ›‰· ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·

∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË Ë ªÂÁ¿ÏË Â›¯ÂÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ Â›ÙË‰Â˜ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔ 1770

ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ √ÚÏÒÊ Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó ÂÍ¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∏

Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·Ù·ÛÙ¿ÏËÎÂ ‚¿Ó·˘Û· ·fi ÙÔÓ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ ∞‚‰Ô‡Ï Ã·Ì›Ù, Ô ÔÔ›Ô˜

¤ÂÈÙ· ‰È¤Ù·ÍÂ ÙËÓ ÂÍÔÏfiıÚÂ˘ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡». W. C. Woodhouse,

ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜, Ô ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘Ú·˜ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË˜, ÂÏÏËÓÈÎ‹

ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, 1997, ÛÂÏ. 24

7. O ƒ‹Á·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ «ÙÔÓ ÂÓÂÛÙÒÙ· fiÏÂÌÔÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ πÌÂÚ›ˆÓ» ÛÙËÓ ·ÊÈ¤ÚˆÛ‹

ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ «º˘ÛÈÎ‹˜ ·¿ÓıÈÛÌ·», μÈ¤ÓÓË 1790, ÛÂÏ. Áã. 



enthalten sind, das in der Nationalen Bibliothek von Griechenland4 zu

finden ist. Im Alter von ca. zwanzig Jahren verlässt er Velestino und zieht

nach Konstantinopel, wo er fremde Sprachen lernt und wo er bei den

Phanarioten seine Kenntnisse vermehrt. Später ließ er sich in der

Walachei5 nieder, die wegen ihrer Nachbarschaft zu Europa einen

gewissen Grad von Freiheit genoss.

Eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des revolutionären

Gedankenguts von Rhigas und beim Entwurf seines konkreten

revolutionären Plans wird wohl ausser seinen Studien auch die Tatsache

gespielt haben, dass er folgende folgenschwere Ereignisse seiner Zeit

erlebt hat: nämlich die die Gebrüder Orlov6 betreffenden Ereignisse

(1770), den Krieg "der drei Kaiserreiche"7 (1787-1792) und die neue

institutionelle Situation in Frankreich nach der Französischen Revolution.

Die Vielseitigkeit seiner Persönlichkeit lässt sich aber erst nach einem

erschöpfenden Studium seiner Werke und seines Revolutionsplans

erkennen. Auf diese Weise lässt sich feststellen, dass Rhigas Velestinlis

eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Griechentums der Neuzeit

und der Balkanhalbinsel ist: Aufklärer, Revolutionär, Märtyrer, Politiker,

militärisches Genie, Nationalheld und Visionär eines demokratischen

Staats auf dem Balkan. 

Aufklärer: Er wird als solcher betrachtet wegen der Bücher, die er

schrieb und drucken liess. Rhigas macht seine Erscheinung in der

griechischen Literatur im Jahre 1790 mit seinen zwei ersten Büchern

RHIGAS VELESTINLIS
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4. Siehe Leandros Vranousis, "Unbekannte Jugendmanuskripte von Rhigas",
Hypereia Band 2 Protokoll vom 2.Kongress "Pheres-Velestino-Rhigas",
(Velestino 1992), Athen 1994, S. 563-576.

5. Im "Junger Anacharsis", 1797, S. 295, in einer Fussnote steht, dass er sich
1788 in Girgiovo der Walachei befand.

6. "Russland befand sich seit 1768 im Kriegszustand mit der Türkei. Die
russische Zarin Katharina die Grosse hatte 1770 absichtlich den Krieg in die
Ägäis verlegt, indem sie die Brüder Orlov dorthin geschickt hatte, die zum
Ziel hatten, den griechischen Aufstand in die Wege zu leiten. Die Revolution
wurde vom Sultan Abdul Hamid mit Brutalität niedergeworfen, der
anschliessend die Ausrottung der griech. Bevölkerung befohlen hat." W.C.
Woodhouse, Rhigas Velestinlis, der Protomärtyrer der Griechischen
Revolution, griech. Übersetzung, 1997, S. 24.

7. Rhigas bezieht sich auf "den gegenwärtigen Krieg der Drei Kaiserreiche" in
seiner Widmung des Buches "Anthologie der Physik", Wien 1790, S. 3.
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ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ™ÙÔ

‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ·fi ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ ‰Â›¯ÓÂÙ·È Ë ÚˆÙÔfiÚ· ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆ-

ÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ÛÎ¤„Ë, ‰ÈfiÙÈ ÂÓ·ÓÙÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Â˘ÁÂÓÂ›·˜, Ô˘ ÙfiÙÂ

Û˘ÓÂÈı›˙ÔÓÙ·Ó. ªÂ ¤ÌÊ·ÛË ·Ú·ÙËÚÂ›:

«∏ ·ÏËıÈÓ‹ Â˘Á¤ÓÂÈ· Â›Ó·È Ê˘ÙÂÌ¤ÓË ÂÈ˜ ÙÔ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ-
Ô˘ Î·È fi¯È ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Ì·Ù·›Ô˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔ·ÙfiÚˆÓ (Î·ıÒ˜ ÌÂÁ·-
Ï·˘¯Ô‡Ó ÌÂÚÈÎÔ› Î·È ˘ÂÚ·›ÚÔÓÙ·È, ˆÛ¿Ó Ó· ÂÎ·Ù¤‚ËÎ·Ó ·fi Ù· Û‡Ó-
ÓÂÊ· ÌÂ ÙÔ ˙ÈÌ›ÏÈ) Î·È ¿Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·ÓÂ›˜, ÙÔ˘˜ Â˘Ú›ÛÎÂÈ ‹
ÙÚÂÏÏÔ‡˜ ‹ ÌˆÚÔ‡˜»8.

ΔËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ Â›ÛË˜ Ù‡ˆÛÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «º˘ÛÈÎ‹˜ ·¿ÓıÈÛÌ·»9,

fiÔ˘ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ‰›‰ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ‰›‰·ÁÌ· ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô-

ÊÂ‡ÁÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚ›· Î·È Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘ÌÂ ÁÈ· ÙËÓ ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘

Ï·Ô‡. ¶·Ú·ÙËÚÂ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿:

«¢ÂÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ıËÓ ÌfiÓÔÓ ·ÏÒ˜ Ó· ıÚËÓ‹Ûˆ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ ÙÔ˘
Á¤ÓÔ˘˜ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ó‰ÚÔÌ‹Ó Ó· ÂÈÊ¤Úˆ Â¿Û¯ÈÛ· fiÛÔÓ ÙÔ Â’
ÂÌ¤, ··Óı›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÂ ÙË˜ °ÂÚÌ·ÓÈÎ‹˜ Î·È °·ÏÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛË˜ Ù·
Ô˘ÛÈˆ‰¤ÛÙÂÚ· ÙË˜ º˘ÛÈÎ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ù· ÔÔ›· ‰È· Ó· Á¤ÓÔ˘Ó Ï¤ÔÓ
Â‡ÏËÙ·, Û˘Ó¤ÔÓÙ·È Î·Ù’ ÂÚˆÙ·fiÎÚÈÛÈÓ ‰È‰·ÛÎ¿ÏÔ˘ Î·È Ì·ıËÙÔ‡,
¤ˆ˜ ÂÈ˜ ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜». 

O ƒ‹Á·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙË º˘ÛÈÎ‹ ÙÔ˘ ÛÂ «·ÏÔ‡Ó ‡ÊÔ˜»10 ÁÈ· Ó· Â›Ó·È

Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ·fi ÙÔÓ Ï·fi Î·È Ó· Î·Ù·ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÈ˜ ÚÔÏ‹„ÂÈ˜ Î·È

‰ÂÈÛÈ‰·ÈÌÔÓ›Â˜. ªÂÙ·Ê¤ÚÂÈ, fiˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ ·Ô‰Â›ÍÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘Ó¤˜

Ì·˜11, ÛÙÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙË˜ º˘ÛÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÁÓÒÛË ÙË˜ Á·Ï-

ÏÈÎ‹˜ ∂ÁÎ˘ÎÏÔ·È‰Â›·˜, (1751-1776), ÙˆÓ Diderot Î·È D’ Alambert.

8. ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ™¯ÔÏÂ›ÔÓ ÙˆÓ ÓÙÂÏÈÎ¿ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÒÓ, μÈ¤ÓÓË 1790, Â·Ó¤Î‰ÔÛË

∞ı‹Ó· 1971, ÂÈÌ. ¶. ¶›ÛÙ·˜, ÛÂÏ. 186. ¶Ú‚Ï. ∞ÓÙÒÓË ÃÔ˘Ú‰¿ÎË, ¶·È‰·ÁˆÁ›·
Î·È ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ «™¯ÔÏÂ›ÔÓ ÙˆÓ ÓÙÂÏÈÎ¿ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÒÓ» ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹,

Δ˘ˆı‹Ùˆ, ∞ı‹Ó· 1999.

9. μÏ. ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, º˘ÛÈÎ‹˜ ·¿ÓıÈÛÌ·, μÈ¤ÓÓË 1790, ÊˆÙÔÌË¯·ÓÈÎ‹ Â·Ó¤Î-

‰ÔÛË ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Â˘ÚÂÙËÚ›Ô˘ (ÂÈÌ. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘), ·fi ÙËÓ

∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·, ∞ı‹Ó· 1991 Î·È

ÙÚ›ÙË Â·Ó¤Î‰ÔÛË ∞ı‹Ó· 2000.

10. ΔÔ «·ÏÔ‡Ó ‡ÊÔ˜» ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÔÈ

Ê˘ÛÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓ. ∫Ô‡Ì·, ∫ˆÓ. μ·Ú‰·Ï¿¯Ô˘ Î·È ¢ËÌ. ¢·Ú‚¿ÚÂˆ˜ (1812). 

11. μÏ. ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ÌÂÏ¤ÙË Ì·˜, ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, «∏ °·ÏÏÈÎ‹

“Encyclopédie” ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ƒ‹Á· “º˘ÛÈÎ‹˜ ·¿ÓıÈÛÌ·”», O
∂Ú·ÓÈÛÙ‹˜, ÙfiÌ. 21, 1997, ÛÂÏ. 95-128.



bemerkbar. Die "Schule der empfindlichen Liebhaber" wird als das erste

Buch seiner Art auf dem griechischen Raum betrachtet, nämlich des

Romans. In diesem Buch kommt sehr zeitig sein Pioniergeist auf dem

soziopolitischen Gebiet zum Ausdruck, weil er sich dem Gebrauch von

Adelstiteln, der damals üblich war, widersetzt. Er bemerkt nachdrücklich:

"Die wahre Vornehmheit ist verwurzelt im menschlichen Wesen selbst

und nicht in den prahlerischen Titeln der Vorfahren (deren sich manche

Menschen rühmen, als wären sie vom Himmel heruntergefallen). Wenn

man sie aber genauer betrachtet, findet man, dass sie entweder wahnsinnig

oder Vollidioten sind".8

Im gleichen Jahr druckte er das Buch "Anthologie der Physik"9, in

dessen Vorwort er lehrt, dass man nicht meckern darf, sondern danach

streben sollte, dass das Volk gebildet wird. Er bemerkt charakteristisch: 

"Ich empfand keine Freude daran, sondern ich trauerte um den

elenden Zustand meines Volkes, und ich strebte danach, soweit meine

Kräfte reichten, einen Beitrag zu leisten, indem ich die wesentlichen

Elemente der Naturwissenschaft von der deutschen und französischen

Sprache entnahm. Um Obiges verständlicher zu gestalten, gab ich diesem

Werk zum Teil die Form der Beantwortung der Fragen des Schülers vom

Lehrer."

Rhigas schreibt seine Physik in einfachem Stil10, damit sie vom Volk

verständlich wird und um Vorurteile und Aberglauben zu bekämpfen.

Er übermittelt durch seine Schriften, wie wir durch unsere Forschung11

bewiesen haben, die wissenschaftlichen Erkenntnisse der französischen
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8. Rhigas Velestinlis. Schule der zartfühlenden Liebhaber, Wien 1790,
Nachdruck Athen 1971 heausg. P. Pistas, S. 186, vergl. Antonis Chourdakis,
Pädagogik und Aufklärung in der "Schule der zartfühlenden Liebhaber" von
Rhigas Velestinlis, gedruckt Athen 1999.

9. Siehe Rhigas Velestinlis, "Anthologie der Physik", Wien 1790,
photomechanischer Nachdruck mit dem Zusatz von einem Wortverzeichnis
(herausg. von Dim. Karaberopoulos) von der Wissenschaftl.
Studiengesellschaft Pheres-Velestino-Rhigas, Athen 1991 und 3. Nachdruck
Athen 2000.

10. Dem "einfachen Stil" der Physik von Rhigas folgten die  Physikbücher von
Kon. Koumas, Kon. Vardalachos und Dim. Darvaris (1812). 

11. Siehe die vollständige Studie von Dimitrios Karaberopoulos "Die französische
Enzyklopädie" ein Prototyp des Werkes von Rhigas "Anthologie der Physik",
Der Eranist, Band 21, 1997, S. 95-128.
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∫·ÙfiÚıˆÛÂ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· Ó· Ù· ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙ·

·Ï¿ ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÌÂ ı·˘Ì¿ÛÈ· Ú¤Ô˘Û· ÁÏÒÛÛ· Î·È ÌÂ ÁÏ·Ê˘ÚfiÙËÙ·.

™ÙÔÓ ÚfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó

fiÏÔÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È fi¯È Ó· Î¿ÓÂÈ Â›‰ÂÈÍË ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÌÈ·

ÌÈÎÚ‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÌÔÚÊˆÌ¤ÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÛÂ ‰˘ÛÎÔÏÔÓfiËÙÔ

·Ú¯·˚Îfi È‰›ˆÌ·. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: 

«ŸıÂÓ ·ÊÔÚÒÓÙ·˜ Ô ÛÎÔfi˜ ÌÔ˘ ÂÈ˜ ÙÔ Ó· ˆÊÂÏ‹Ûˆ ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÌÔ˘,
Î·È fi¯È Úfi˜ Â›‰ÂÈÍÈÓ Ó· ÂÈÛˆÚÂ‡Ûˆ Ï¤ÍÂÈ˜ ÂÈ˜ ·˘Ùfi ÌÔ˘ ÙÔ ·¿ÓıÈ-
ÛÌ·, ¤ÚÂÂ Ó· ÙÔ ÂÎı¤Ûˆ ÌÂ Û·Ê‹ÓÂÈ·Ó fiÛÔÓ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÔÔ‡ Ó· ÙÔ
Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó fiÏÔÈ, Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ì›·Ó ·Ú·ÌÈÎÚ¿Ó È‰¤·Ó ÙË˜
·Î·Ù·Ï‹ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎ‹˜». 

™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎfi˜ ‹Ù·Ó «Ó· ·Ó·Ï¿‚Ë ÙÔ ÂÙˆÎfi˜ ∂ÏÏËÓÈÎfiÓ
Á¤ÓÔ˜», Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË ÛÙËÓ ·È‰Â›· Î·È ÛÙË ÌfiÚ-

ÊˆÛË.

ªÂ ÙËÓ º˘ÛÈÎ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, fiˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ ‰Â›ÍÂÈ ÛÂ Û¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË

Ì·˜12, ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÂ ÂÏÏËÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ë ÂÈÛÙËÌÔ-

ÓÈÎ‹ ÁÓÒÛË ÙË˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. ∞˜ ÛËÌÂÈˆıÂ› ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô

ƒ‹Á·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·Ù·-

¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ fiÚÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÎÙÔÙÂ Î·ıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È

ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, fiˆ˜ «·ÓÂÌfiÌÂÙÚÔÓ», «ËÏÂÎÙÚfiÌÂÙÚÔÓ»,

«Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi˜», «ÓÂ˘ÌÔÓÈÎ‹ ·ÚÙËÚ›·», «ÓÂ˘ÌÔÓÈÎ‹ ÊÏ¤‚·»,

«·ÈÛı·ÓÙÈÎfi˜», «ˆıËÛÙÈÎfi˜», «ÔÚÈ˙ÔÓÙÈÎfi˜»13.

O ƒ‹Á·˜ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ Â·-

Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û¯¤‰ÈÔ, ÙÔ 1797, ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ù˘ÒÓÂÈ ‰‡Ô ıÂ·ÙÚÈ-

Î¿ ¤ÚÁ·, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ÓÂ˘-

Ì·ÙÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. °È’ ·˘Ùfi ÂÍ ¿ÏÏÔ˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙËÓ

ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘ ÛÙËÓ Ã¿ÚÙ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÛÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ

12. μÏ. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔÏÔ˘, «π·ÙÚÈÎ¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ ÛÙfi ¤ÚÁÔ

ÙÔ˘ “º˘ÛÈÎ‹˜ ∞¿ÓıÈÛÌ·”», À¤ÚÂÈ·, ÙfiÌ. 1, ¶Ú·ÎÙÈÎ¿ ∞ã ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ «ºÂÚ·›-

μÂÏÂÛÙ›ÓÔ-ƒ‹Á·˜» (μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1986), ∞ı‹Ó· 1990, ÛÂÏ. 457-499.

13. μÏ. ¢ËÌ. ∫Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, «∏ °·ÏÏÈÎ‹…», fi. ., ÛÂÏ. 127. £· Ú¤ÂÈ Î¿ÔÙÂ Ó·

Û˘ÓÙ·¯ıÂ› ÙÔ «§ÂÍÈÏfiÁÈÔ» ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÂ› Ô ÁÏˆÛÛÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜

ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·ıÒ˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ, Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏË-

ÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·. °È· ÙÔ «º˘ÛÈÎ‹˜ ·¿ÓıÈÛÌ·», Ô˘ Â·ÓÂÎ‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙËÓ μÔ˘Ï‹

ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Û¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ·fi ÙÔÓ Â. K·ıËÁËÙ‹ ∫ÒÛÙ· ¶¤ÙÛÈÔ.



Enzyklopädie von Diderot und D’ Alambert (1751-1776). Es gelang ihm

sogar die wissenschaftlichen Texte in ein einfaches Griechisch

wiederzugeben, dessen Stil von der Redegewandtheit und der

Lebendigkeit charakterisiert wird. 

In diesem Vorwort betont er, dass er sich zum Ziel gesetzt hat,

verständlich zu schreiben und nicht seine Kenntnisse zur Schau zu stellen,

sich an eine Minderheit von Gebildeten wendend, die in einem

unverständlichen Idiom schrieben. Er bemerkt charakteristisch: 

"Da ich mir zum Ziel gesetzt hatte, mich meinem Volk nützlich zu

erweisen und nicht durch die Anhäufung von Wörtern meine Kenntnisse

zu demonstrieren, musste ich den Inhalt dieses Werkes möglichst klar

darstellen, damit alle ein paar  Kenntnisse von der schwerverständlichen

Physik erlangen konnten."

Sein Ziel war im Endeffekt "das sich in Verfall befindende griechische

Geschlecht" auf seinen früheren Stand im Erziehungswesen und in der

Bildung zu befördern.

Mit der Physik von Rhigas wird, wie wir in unserer diesbezüglichen

Studie12 bewiesen haben, zum ersten Mal in einem griechischen Buch die

wissenschaftliche Erkenntnis über den Blutkreislauf dargestellt.

Ausserdem müsste bemerkt werden, dass Rhigas zur Bereicherung der

griechischen Sprache beiträgt, indem er neue Wörter und neue Begriffe

einführt, die seitdem im griechischen Wortschatz eingebürgert wurden wie

Anemometer, Elektrometer, Magnetismus, Lungenader, Lungenvene,

empfindlich, vorwärtstreibend und horizontal."13 

Im Jahre 1797, das für ihn von grosser  Bedeutung war, weil er seine

revolutionären Pläne  in Gang bringt, übersetzt und druckt er zwei

Theaterstücke, weil er des erzieherischen Wertes des Theaters für die
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12. Siehe Dim. Karaberopoulos, "Medizinische Kenntnisse von Rhigas Velestinlis
in seinem Werk "Anthologie der Physik" Hypereia, Band 1, Protokoll vom 1.
Kongress "Phere-Velestino-Rhigas" (Velestino 1986), Athen 1990, S. 457-499.

13. Siehe Dim. Karaberopoulos, "Die französiche…", S. 127. Man sollte einmal
ein Wortschatzverzeichnis von Rhigas verfassen, um den Reichtum seines
Vokabulars seiner Werke zu präsentieren, sowie eine grosse Anzahl neuer
Wörter, die in der griechischen Sprache eingebürgert werden. Bezüglich des
Buches der "Anthologie der Physik", das vom Griechischen Parlament
nachgedruckt wird, besteht eine diesbezügliche Studie vom Prof. Kostas
Petsios.
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Ê‡ÏÏÔ ÙË˜. ™Ù· «OÏ‡ÌÈ·»14 ÙÔ˘ ªÂÙ·ÛÙ¿ÛÈÔ ··ÚÈıÌÂ› Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù·

ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î·È ÙË ÛËÌ·-

ÓÙÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·, fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÚÈÎ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·ıÏ‹Ì·-

Ù· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÛÂ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚÔÊ·Ó‹˜

Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. ◊ıÂÏÂ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ÌÂ ÙÔ ¤Ó‰ÔÍÔ

·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜

·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ÙÔ˘, Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ Â·Ó·-

ÛÙ·ÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰È¿ıÂÛË˜. ª¿ÏÈÛÙ· ‚Ú›ÛÎÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ÌÂ Ù· Èfi

¤ÓÙÔÓ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ù¤Û-

ÛÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙË Ï¤ÍË «∂ÏÂ˘ıÂÚ›·», ÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÌÂ ÓfiËÌ· Â·Ó·-

ÛÙ·ÛÙÈÎfi. ∂›ÛË˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ıÂ·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ «μÔÛÎÔ-
Ô‡Ï· ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ» ÙÔ˘ L. F. Marmontel, (1723-1799), ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË

˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙË Ú‹ÛË «O ÈÂÚfi˜ ÙË˜ ·ÙÚ›‰Ô˜ ¤Úˆ˜ ÂÌÊˆÏÂ‡ÂÈ ÂÈ˜ ÙËÓ
Î·Ú‰›·Ó Î·È Ë Î·Ú‰›· ‰ÂÓ ÁËÚ¿ÛÎÂÈ ÔÙ¤», ı¤ÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ

ÙËÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ·ÊÔÛ›ˆÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.

2. ∂·Ó·ÛÙ¿ÙË˜. O ƒ‹Á·˜, ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ËÁ¤ÙË˜ Î·È Â·Ó·ÛÙ¿-

ÙË˜, ¤‰ˆÛÂ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆ-

Ì¤ÓˆÓ, ÒÛÙÂ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· fiÏ· Î·È Ó· Â·Ó·ÛÙ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË˜

OıˆÌ·ÓÈÎ‹˜ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜. ◊ıÂÏÂ ÚÒÙ· Ó· ÂÍ˘„ÒÛÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘˜

Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÙÔ˘˜ ˆı‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜, fiÔ˘ ı·

¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó. ¶ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó·

‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ ÙÔ˘ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, Ô˘ Â›¯·Ó ·fi

ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜, ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ, ÙËÓ

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ ·Ó‰ÚÂ›· ÙˆÓ ÚÔ·Ùfi-

ÚˆÓ ÙÔ˘˜.

Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·È Ù· ·Ó·ÎÚÈÙÈÎ¿ ¤ÁÁÚ·-

Ê·, Ô ƒ‹Á·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Ù· ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Ì¤Û· ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜:
ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈÎ‹. ªÂ Ù¿ Ì¤Û· ·˘Ù¿ ı· ‹Ù·Ó ÛÂ ı¤ÛË Ó·

ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ù· ÌËÓ‡Ì·Ù· Ô˘ ‹ıÂÏÂ, ÁÈ· Ó·

¤¯ÂÈ Ù· Î·ÏÏ›ÙÂÚ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Î·Ù¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Â·-

Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ:

∞) °È· ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÙÔÓ

14. BÏ. P‹Á· BÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, HıÈÎfi˜ TÚ›Ô˘˜, BÈ¤ÓÓË 1797, «¶ÚÔÏÂÁfiÌÂÓ·», ÛÂÏ. 3-4,

ÊˆÙÔÌË¯·ÓÈÎ‹ Â·Ó¤Î‰ÔÛË ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Â˘ÚÂÙËÚ›Ô˘, ÂÈÌ. ¢ËÌ.

K·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, ·fi ÙËÓ EÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ EÙ·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-

BÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-P‹Á·, Aı‹Ó· 2001.



geistige Entwicklung der Griechen bewusst ist. 

Das ist nämlich der Grund, aus dem er im 7. Blatt der

Gründungsurkunde von Griechenland die Abbildung eines antiken

Theaters beigefügt wird. In seinem "Olympia",14 wo er die Sportarten der

Olympischen Spiele des Altertums aufzählt, fügt er die wichtige

Information hinzu, dass einige von diesen Sportarten noch zu seiner Zeit

in Thessalien und im ganzen Griechenland erhalten geblieben sind. Das

Ziel von Rhigas ist offensichtlich, die Gegenwart mit der glorreichen

Vergangenheit  zu verbinden und bei seinen Lesern die entsprechenden

Gefühle hervorzurufen, die eine Voraussetzung für die Stärkung ihres

revolutionären Elans wären. Er findet sogar die Gelegenheit, das Wort

"Freiheit" hervorzuheben, indem er von den eindrucksvollsten Elementen,

über die seine Zeit verfügte, Gebrauch macht und indem er dem Wort

"Freiheit" einen revolutionären Inhalt verlieh.

Gleichzeitig unterstreicht er am Anfang des Theaterstücks "die

Alpenhirtin" von L. F. Marmontel (1723-1799) mit  Nachdruck die

Redewendung: "Die heilige Heimatliebe wohnt dem Herzen inne und das

Herz altert niemals", weil er dadurch die Hingebung der Griechen zu ihrer

Heimat zum Ausdruck bringen wollte.

2. Revolutionär. Da Rhigas ein wirklicher Revolutionsführer war, gab

er der seelischen Vorbereitung der Unterjochten Vorrang und er rief sie

zu den Waffen, damit sie sich gegen die Tyrannei des Osmanischen

Reiches erheben. Er wollte zuerst ihre Moral stärken, und sie

anschliessend zum Revolutionskampf motivieren, wo sie nötigenfalls auch

ihr Leben opfern würden. Er versuchte, seine Landsleute auf das

Vermächtnis der Antike aufmerksam zu machen, auf die Grösse der

altgriechischen Stadtstaaten, auf ihre finanzielle und politische Kraft

sowie auf die Tapferkeit ihrer Vorfahren. Wie sich von seinen Werken und

dem Vernehmungsprotokoll herausstellt, macht Rhigas von zwei

wichtigen Kommunikationsmitteln Gebrauch: vom Bild und vor der

Musik. Durch diese Mittel wäre er in der Lage, den Unterjochten seine

Botschaft zu übermitteln, um zu den besten Ergebnissen bei der
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14. Siehe Rhigas Velestinlis, Moralischer Tripus, Wien 1797,   "Vorwort", S. 3-4,
photomechanischer Nachdruck mit dem Zusatz von einem Wortverzeichnis
herausg. von Dim. Karaberopoulos von der Wissenschaftlichen
Studiengesellschaft Pheres-Velestino-Rhigas, Athen 2001.
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15. μÏ. ∫ˆÓ. ∞Ì¿ÓÙÔ˘, ∞Ó¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÂÚ› ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ∞ı‹Ó· 1930,

ÊˆÙÔÌË¯·ÓÈÎ‹ ¤Î‰ÔÛË ·fi ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-

μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·, ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Â˘ÚÂÙËÚ›Ô˘ (ÂÈÌ. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘),

∞ı‹Ó· 1997, ÛÂÏ. 179-181.

16. μÏ. ª·Ú›· ª·ÓÙÔ˘‚¿ÏÔ˘, O ƒ‹Á·˜ ÛÙ· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¤Î‰.

∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·, ∞ı‹Ó· 1996. ∏

πÛÙÔÚÈÎ‹ ∂ıÓÔÏÔÁÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∞ı‹Ó· 1998, ·Ó·Ù‡ˆÛÂ ÛÙÔ ›‰ÈÔ

Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ·fi ÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ô ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘

ƒ‹Á·, μÈ¤ÓÓË 1797, ÂÓÒ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Â·Ó¤Î‰ÔÛË ÙË˜ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹

∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·.

ÙfiÌÔ ¡¤Ô˜ ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜ Î·È ÙË Ã¿ÚÙ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

μ) °È· ÌÔ˘ÛÈÎ‹, ÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔÓ £Ô‡ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ⁄ÌÓÔ ¶·ÙÚÈˆÙÈÎfi.

°È· ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô Î·È Ù·ÎÙÈÎ‹, Ô˘ Ô ƒ‹Á·˜ ÂÊ‹ÚÌÔ-

ÛÂ, ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎ¿ Â›Ó·È Ù· fiÛ· ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙË˜

∞˘ÛÙÚ›·˜ Pergen: 

«ø˜ ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎfiÓ Ì¤ÛÔÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÎÔfiÓ ÙÔ‡ÙÔÓ (‰ËÏ.

ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi Î·È Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi) Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Î·È ‰È¤‰ˆÛÂÓ Ô ƒ‹Á·˜
ÛÊfi‰Ú· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfiÓ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙÔÓ £Ô‡ÚÈÔÓ ‡ÌÓÔÓ, ËÙÔ›Ì·ÛÂ ¯¿Ú-
Ù·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›˜ ·Â-
ÙÂÏÂ›ÙÔ ·fi 12 Ê‡ÏÏ·. ∂Ù‡ˆÛÂ ‰Â Ì¤Á· ·ÚÈıÌfiÓ ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ, ÌÂÙ¤-
ÊÚ·ÛÂÓ ÂÏÏËÓÈÛÙ› ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜ ÌÂ ÔÏÈ-
ÙÈÎ¿˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ Î·È ÙÔÓ ∏ıÈÎfiÓ ΔÚ›Ô˘Ó. ∂Í¤‰ˆÎÂÓ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘
ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÌÂ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÂÚ› ÙË˜ ·Ó‰ÚÂ›·˜ ÙÔ˘… ÌÂ
ÙËÓ ÚfiıÂÛÈÓ Ó· Î¿ÌË ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛÈÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜
·Ï·È¿˜ Î·È ÙË˜ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆ˜»15.

O ƒ‹Á·˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û¯¤-

‰ÈÔ, Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ 1797 ÛÂ ¤Ó· Ê‡ÏÏÔ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 44.7 ÂÎ.Ã 29 ÂÎ. ÙËÓ

ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘16, Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÈ˜ ÌÔÚ-

Ê¤˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ∞ÓÙ›ÁÔÓÔ˘, ÙÔ˘ ™¤ÏÂ˘ÎÔ˘, ÙÔ˘

∫¿ÛÛ·‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˘. ∂›ÛË˜ Î·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚÂ˜ ·Ú·-

ÛÙ¿ÛÂÈ˜, fiˆ˜ ÙÈ˜ ÌÓËÌÔÓÂ‡ÂÈ, ·fi Ù· Î·ÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘

∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘: «1. ÙËÓ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎ‹Ó Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÂÈ˜ ÙËÓ μ·‚˘ÏÒÓ·, 2.
ΔËÓ Ê˘Á‹Ó ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÂÈ˜ ÙÔÓ °Ú·ÓÈÎfiÓ ÔÙ·ÌfiÓ, 3. ΔËÓ ‹ÙÙ·Ó ÙÔ˘
¢·ÚÂ›Ô˘ Î·È 4. ΔËÓ Ê·ÌÈÏ›·Ó ÙÔ˘ ÓÈÎËÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏ¤ˆ˜ ÂÈ˜ ÙÔ˘˜
fi‰·˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘». ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ƒ‹Á·˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ª.
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15. Siehe Kon. Amandos, Unveröffentlichte Schriften über Rhigas Velestinlis,
Athen 1930, photomechanischer Druck von der Wissenschaftlichen
Studiengesellschaft Pheres-Velestino-Rhigas mit dem Zusatz vom
Wortverzeichnis (herausg. von Dim. Karaberopoulos), Athen 1997, S. 179-181.

16. Siehe Maria Mandouvalou, Rhigas in den Fußstapfen von Alexander dem
Grossen, herausg. von der Wissenschaftlichen Studiengesellschaft Pheres-
Velestino-Rhigas, Athen 1996. Nachdruck in der Originalgrösse der
Originalausgabe von Rhigas des Bildes von Alexander dem Grossen, Wien
1797, durch die Historisch-Ethnologische Gesellschaft von Griechenland,
Athen 1998, während ein neuer Nachdruck durch die Wissenschaftliche
Studiengesellschaft Pheres-Velestino-Rhigas in Vorbereitung ist.

Verwirklichung seines Revolutionsplans zu gelangen. Konkret gesagt

benutzte er:

A) Als Hilfsmittel das Bild von Alexander dem Grossen, den Band

Junger Anacharsis und die Charte von Griechenland.
B) Als Musik das Marschlied und die Patriotische Hymne.

In Bezug auf seine Revolutionstaktik, von der er Gebrauch machte,

sind die Worte, die der österreichische Polizeiminister Pergen schrieb,

aufschlussreich: 

"Als Vorbereitungsmittel zu diesem Zweck (nämlich dem militärischen

und revolutionären) verfasste und unterbreitete Rhigas ein äusserst

revolutionäres Marschlied, die Hymne. Er bereitete eine Charte von

Griechenland und von den benachbarten Ländern, das aus 12 Blättern

bestand, außerdem druckte er eine grosse Anzahl von Exemplaren. Der 4.

Teil des Buches Anacharsis mit Notizen politischen Inhalts und die

Moralische Tripodie wurden ausserdem von ihm ins Griechische

übersetzt. Er druckte Bilder von Alexander dem Grossen mit Hinweisen

auf seine Tapferkeit… mit dem Ziel den Griechen den Gegensatz zwischen

dem alten und dem heutigen Zustand ihrer Heimat darzustellen ".15

Er druckt 1797 auf einem Blatt, das 44,7 cm x 29 cm gross ist, das Bild

von Alexander dem Grossen16 umrahmt von seinen vier Generälen

Antigonos, Seleukos, Kassandros und Ptolemäos, um dadurch einen

bestimmten Revolutionsplan anzuwenden. Ausser den vier Darstellungen,

bei denen die Errungenschaften von Alexander dem Grossen erwähnt

werden: "1. Seinen triumphierenden Eintritt in Babylon, 2. Die Flucht der
Perser in der Schlacht am Fluss Granikos, 3. Die Niederlage von Darius, 4. Die
Familie dieses geschlagenen Königs zu Füssen Alexanders des Grossen."
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∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ «Â¯¿Ï·ÛÂ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·Ó ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÂÈ˜ ÙËÓ ∞Û›·Ó
Î·È ∞ÊÚÈÎ‹Ó». Δ· ÎÂ›ÌÂÓ· ÙË˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Î·È

Á·ÏÏÈÎ¿, ›Ûˆ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·‚·ÛıÔ‡Ó Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Í¤ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¤Ï-

ÏËÓÂ˜, Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Á·ÏÏÈÎ¿17. 

∞ÎfiÌË Ô ƒ‹Á·˜, ÁÈ· Ó· ÂÍ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·Ó‰ÚÂ›· ÙˆÓ ª·ÎÂ‰fiÓˆÓ Î·È

Ó· ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜, ÛÙÔÓ ⁄ÌÓÔ ¶·ÙÚÈˆÙÈÎfi ·Â˘ı‡-

ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ª¤Á· ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ:

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÂ, ÙÒÚ· Ó· ‚Á‹˜
·fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔÓ Î·È Ó· È‰‹˜
ÙˆÓ ª·ÎÂ‰fiÓˆÓ ¿ÏÈÓ
·Ó‰ÚÂ›·Ó ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ,
Ò˜ ÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ÓÈÎÔ‡ÓÂ,
ÌÂ ¯·Ú¿ ÛÙË ÊˆÙÈ¿» (ÛÙÚÔÊ‹ 33).

øÛÙfiÛÔ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛıÂ› fiÙÈ ÛÂ ÌÈ· ÂÔ¯‹ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÙÔ˘

¡·ÔÏ¤ÔÓÙ· μÔÓ·¿ÚÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â Î·Ù·Ï‡ÛÂÈ Î·È ÙËÓ μÂÓÂÙÈÎ‹

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È fiÏÔÈ ÙÔÓ ˘ÌÓÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÂÏÂ˘ıÂÚˆÙ‹, Ô ƒ‹Á·˜ ‰ÂÓ

¤ÁÚ·„Â ˘¤Ú ·˘ÙÔ‡ Ô‡ÙÂ ÌÈ· Ï¤ÍË, Ô‡ÙÂ ¤Ó· ÛÙ›¯Ô, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó

¿ÏÏÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜18. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù‡ˆÓÂ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘

ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó‰ÚÂ›· ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛÊ¤ÚÔ-

ÓÙ¿˜ ÙÔÓ ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô ÛÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÂ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚÒ-

ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜, ˆ˜ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ı· ÙËÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ‚Ï¤-

Ô˘Ó ÛÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·.

ªÂÙ¤ÊÚ·ÛÂ Â›ÛË˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙfiÌÔ

¡¤Ô˜ ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆ˜ J. J. Barthélemy,

(1716-1795), Î·È ÙÔ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ÙÔ 1797. ΔËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÌÏÔ‡ÙÈÛÂ ÌÂ ÔÏ-

Ï¤˜ ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜, fiÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜

ÙËÓ ·Ú¯·›· ‰fiÍ· Î·È ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·-

ÊÂÚıÂ› Ò˜ ¤ÎÚÈÓ·Ó ÔÈ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ∞˘ÛÙÚ›·˜ ÙËÓ ·Í›· ÙË˜

17. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÂ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ¤ÚÁÔ, fiÔ˘ Ô ƒ‹Á·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ

Î·È ÛÂ ¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹.

18. μÏ. ∞‰·Ì·ÓÙ›Ô˘ ∫ÔÚ·‹, ÕÛÌ· ¶ÔÏÂÌÈÛÙ‹ÚÈÔÓ, 1800, ÛÂÏ. 11, ÊˆÙÔ·Ó·Ù‡ˆÛË

ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ / ∂.π.∂, ∞ı‹Ó· 1983. ∂›ÛË˜ ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘

¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, ⁄ÌÓÔ˜ ÂÁÎˆÌÈ·ÛÙÈÎfi˜ ·Ú’ fiÏË˜ ÙË˜ °Ú·ÈÎ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿-
ÙËÁÔÓ ªÔÓ·¿ÚÙÂ, ∫¤ÚÎ˘Ú· 1798, ÊˆÙÔ·Ó·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÚÂ‡ÓË˜ ÙÔ˘

ªÂÛ·ÈˆÓÈÎÔ‡ Î·È ¡¤Ô˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, ∞ı‹Ó· 1998.



Es wird dabei von Rhigas unterstrichen, dass Alexander das Reich der

Perser in Asien und Afrika zerstörte. Die Texte dieser Ausgabe sind auf

Griechisch und Französisch geschrieben, damit sie offensichtlich von den

Ausländern, den Philhellenen, verstanden werden konnten, die des

Französischen17 mächtig waren.

Um die Tapferkeit der Mazedonier hervorzuheben und um die

Unterjochten zu ermutigen, wendet er sich in seiner Patriotischen Hymne

an Alexander den Grossen mit den Worten:

"Alexander, steig
aus deinem Grab und sieh
die grosse Tapferkeit
deiner Mazedonier
wie sie die Feinde schlagen
freudenvoll im Feuer" (Strophe 33)

Dabei muss aber betont werden, dass Rhigas über Napoleon Bonaparte

kein einziges Wort und keine Verse schrieb, obwohl andere

zeitgenössische Griechen18 ihn als ihren Befreier rühmten, weil er das

Reich von Venedig geschlagen hatte. Dagegen liess er in jener Zeit das

Bild von Alexander dem Grossen drucken, wobei er seine Tapferkeit

betonte. Er sollte den Griechen auf dem Weg zu ihrer Befreiung zum

Vorbild werden. Diese sehnlichst erwünschte Befreiung sollten sie aber

selbst erlangen, ohne Hilfe von Ausländern zu erwarten. Er übersetzte

ausserdem den grössten Teil von dem vierten Band vom Junger
Anacharsis, einem Werk des französischen Schriftstellers J. J Barthélemy,

(1716-1795) und er liess es 1797 drucken. Diese Ausgabe wurde durch

viele Fussnoten und Bemerkungen bereichert, wo von dem alten Ruhm

der Griechen und von ihrer noblen  Abstammung die Rede ist. Es ist
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17. Es muss darauf hingewiesen werden, dass dies das einzige Werk ist, in dem
Rhigas in einer anderen Sprache ausser Griechisch schreibt.

18. Siehe Adamantios Korais, Kriegsgesang, 1800, S. 11, photomechanischer
Nachdruck des Zentrums Neugriechischer Studien/ EIE, Athen 1983.
Ausserdem von Christoforos Perraivos, Lobhymne vom ganzen Griechenland
an den Generalfeldmarschall Bonaparte, Korfu 1798, photomechanische
Reproduktion vom Forschungszentrum des Mittelalterlichen und Neuen
Griechentums der Akademie von Athen, Athen 1998.
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ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ·˘Ù‹˜ ¤Î‰ÔÛË˜, Ë ÔÔ›· ÙfiÓÈ˙Â ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜

ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ŒÁÚ·ÊÂ ÛÙÈ˜ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1797 Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜

∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Pergen ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ¿ ÙÔ˘ ºÚ·ÁÎ›ÛÎÔ: «O ¡¤Ô˜
∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜ ÂÊ·›ÓÂÙÔ fiÏˆ˜ ‰ÈfiÏÔ˘ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Ó· ‰Â›ÍË ÂÈ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈ-
ÎfiÓ ¤ıÓÔ˜, Ô›ÔÓ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·ÙÂ›¯Â ¿ÏÏÔÙÂ Ë ·ÙÚ›˜ ÙÔ˘». ∫·È Ô ˘Ô˘Ú-

Áfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ ‰È¿-

ÏÂÍÂ Ô ƒ‹Á·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ··-

ÁfiÚÂ˘ÛÂ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Î·È fi¯È ÙÈ˜ ÂÎ‰fiÛÂÈ˜ ÙÔ˘

‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙË Á·ÏÏÈÎ‹ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·: «∞Ó Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›ÔÓ Ù·ÍÂ›-
‰È· ÙÔ˘ ∞Ó·¯¿ÚÛÈ‰Ô˜ ÂÈ˜ ÙËÓ Á·ÏÏÈÎ‹Ó Î·È ÂÈ˜ ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹Ó ÌÂÙ¿-
ÊÚ·ÛÈÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ËÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔÓ, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔÈ˜ ¿ÏÏˆ˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹Ó ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛÈÓ, Ë ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔˆÚÈÛÌ¤ÓË ÌfiÓÔÓ
Úfi˜ ÙÔ‡ÙÔ, Ó· ÂÍÂÁÂ›ÚË ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÂÈ˜ ÙÔ˘˜
ŒÏÏËÓ·˜. ¢È· ÙÔ‡ÙÔ ¤‰ˆÎ· ÂÓÙÔÏ‹Ó ÂÈ˜ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·Ó Ó· Î·Ù¿Û¯Ô˘Ó
fiÏ· Ù· ‹‰Ë Ù˘ˆÌ¤Ó· ‹ ·ÎfiÌË Ù˘Ô‡ÌÂÓ· Ì¤ÚË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘»19.

O ƒ‹Á·˜ Î·Ù·Ê¤ÚıËÎÂ ÚÒÙÔ˜ ÛÙÈ˜ Î·ÎÔ‹ıÂÈÂ˜ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡

ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ Corneille de Pauw, (1739-1799), Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ «πÛÙÔÚ›·
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜» (Recherches philosophiques sur les Grecs, μÂÚÔÏ›ÓÔ

1788) ÁÚ¿ÊÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Î·È ÂÓ·-

ÓÙÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ˆÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈÛÎÂÊıÂ›

ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ƒ‹Á·˜ fiÙÈ «O Î˘Ú ¶¿‚
Ú¤ÂÈ Ó· ¤‚ÁË ·Ô ÙÔ ‚fiÚÂÈÔÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔÓ ÙÔ˘, Ó· Á›ÓË ·˘ÙfiÙË˜
ÙË˜ ÙÔÔıÂÛ›·˜ ÂÎÂ›ÓË˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Î·È ÙfiÙÂ ÂÈıfiÌÂÓÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÔÌÔ-
ÏÔÁ‹ÛÂÈ, ˆ˜ Ô ΔfiÙ, ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹Ó ÙˆÓ ·fi Î¿ıÂ ¿ÏÏËÓ. ∂È ‰Â Î·È ·È-
ÛÙ‹ ÙÔ˘˜ ·˘ÙfiÙ·˜ Î·È ÏÔÁÔÌ·¯‹ ÈÛ¯˘ÚÔÁÓˆÌÒÓ, Â›ÓÂ ¿‰ÈÎÔ˜»20.

ŒÓ· ÙÚ›ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÙÔ˘

‹Ù·Ó Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÙË˜ Ã¿ÚÙ·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜21.

∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰Ò‰ÂÎ· Ê‡ÏÏ·, Ù· ÔÔ›·, ·Ó Û˘ÓÂÓˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ

19. μÏ. ∫ˆÓ. ∞Ì¿ÓÙÔ˘, ∞Ó¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·…, fi. ., ÛÂÏ. 33-35. 

20. ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ¡¤Ô˜ ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜, ÙfiÌÔ˜ Ù¤Ù·ÚÙÔ˜, μÈ¤ÓÓË 1797, ˘ÔÛËÌÂ›ˆÛË

ÛÂÏ. 149-151. 

21. ™¯ÂÙÈÎ¿ ‚Ï. °ÂˆÚÁ›Ô˘ §·˚Ô˘, «OÈ Ã¿ÚÙÂ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. ŒÚÂ˘Ó· Â› ÙˆÓ ËÁÒÓ»,

¢ÂÏÙ›ÔÓ ÙË˜ πÛÙÔÚÈÎ‹˜ ∂ıÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙfiÌ. 14, 1960, ÛÂÏ. 231-

312, Î·È ÛÂ ·Ó¿Ù˘Ô. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, «∏ Ã¿ÚÙ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. Δ·

ÚfiÙ˘¿ ÙË˜ Î·È Ó¤· ÛÙÔÈ¯Â›·», ÛÙÔ ∏ Ã¿ÚÙ· ÙÔ˘ ƒ‹Á·, Â·Ó¤Î‰ÔÛË ÙË˜ Ã¿ÚÙ·˜ ·fi

ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á· (ÂÈÌ. ¢ËÌ. ∫·Ú·-

ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘) ÌÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, ∞ı‹Ó· 1998, ÛÂÏ. 13-90.



wichtig, dass man sich darauf bezieht, wie die Vernehmungsbehörden von

Österreich den Wert dieser griechischen Ausgabe eingestuft haben, deren

eigentlicher Zweck war, den Freiheitsgeist der Griechen anzuspornen.

Der Polizeiminister Pergen schrieb am 29. Dezember 1797 an den Kaiser

Franz: 

"Der Junge Anacharsis scheint durch und durch geeignet zu sein, der

griechischen Nation die Grösse zu zeigen, die sie früher hatte." Der

Minister fügt charakteristisch über die Bedeutung des Buches, das Rhigas

gewählt hatte, um die Unterjochten wachzurütteln und dessen Publikation

er in der griechischen und nicht in der französischen oder deutschen

Sprache verfasst hatte, Folgendes hinzu: "Das Buch die Reisen von

Anacharsis in der französischen und deutschen Sprache mag nicht

verboten sein, was nicht in Bezug auf die griechische Übersetzung gilt, die

augenscheinlich nur dazu dient, den Freiheitsgeist der Griechen

anzustacheln. Aus diesem Grund erliess ich er der Polizei den Befehl, alle

bereits gedruckten Bücher19 zu beschlagnahmen. Rhigas focht als erster

die boshafte Bemerkung des deutschen Philosophen Corneille de Pauw

(1739-1799) an, der in seiner Geschichte von Griechenland (Recherches

philosophiques sur les Grecs, Berlin 1788) gegen die griechischen

Zeitgenossen von Rhigas schreibt und er bestreitet die Schönheit von

Tempi, ohne Griechenland besucht zu haben. Rhigas bemerkt

charakteristisch: "Herr Pauw sollte sein nördliches Tutorium verlassen

und Augenzeuge jener Landschaft werden und in einem solchen Falle

wäre er fest überzeugt von deren Schönheit und würde gestehen, dass sie

nicht ihres Gleichen hat. Wenn er aber den Augenzeugen keinen Glauben

schenkt und deren Beschreibungen bestreitet, ist er unfair."20

Ein drittes bedeutendes Mittel zur Förderung seiner Ziele ist die

Planung und die Herausgabe der Charte von Griechenland21: Sie besteht
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19. Siehe Kon. Amarandos, Unveröffentlichte Schriften, S. 33-35
20. Rhigas, Junger Anacharsis, 4. Band, Wien 1797, Fussnote S. 149-151
21. Bezug auf Georgios Laios, "Die Karten von Rhigas. Forschung nach den

Nachrichtenquellen Bulletin der Historisch-Ethnologischen Gesellschaft von
Griechenland, Band 14, 1960, S.231-312 und in Sonderabdruck Dim.
Karaberopoulos, "Die Charta von Griechenland von Rhigas. Ihre Vorbilder
und neue Daten", Nachdruck der Charta von der Wissenschaftlichen
Studiengesellschaft Pheres-Velestino-Rhigas (herausg. Dim. Karaberopoulos)
mit der Unterstützung der Akademie von Athen, Athen 1998, S. 13-90.
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·ÚÌfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯¿ÚÙË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È

ÙÔ˘ μ·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô Â› ‰‡Ô Ì¤ÙÚˆÓ. ∏

¤Î‰ÔÛ‹ ÙË˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔÚ-

ÊˆÌ¤ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜. ª¿ÏÈÛÙ· fiˆ˜ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙË˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

Pergen ¤ÁÚ·ÊÂ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÙË˜ ∞˘ÛÙÚ›·˜, Ô ƒ‹Á·˜ ÌÂ ÙË

Ã¿ÚÙ· ÙÔ˘ ‹ıÂÏÂ Ó· ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ ÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û¯¤‰ÈÔ

Î·È Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÂÈ «ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›ÔÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜»22. ΔËÓ ÂÌÏÔ‡ÙÈÛÂ ÌÂ

ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÙfiˆÓ Î·È ÁÂÁÔ-

ÓfiÙˆÓ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙÔ˜: ÙË˜ OÏ˘Ì›·˜, ÙË˜ ™¿ÚÙË˜, ÙË˜ ™·Ï·Ì›ÓÔ˜,

ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ÙˆÓ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ, ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ. ∞ÏÏ¿

fiÌˆ˜ Î·Ù·¯ˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙË˜ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜

ÙÔ˘, ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘23, fiÔ˘ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÈ˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘, Â›¯Â ‰Â›

Î·È „ËÏ·Ê›ÛÂÈ ÛÙ· ÓÂ·ÓÈÎ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ Î·È

¤Ó· Ì‹Ó˘Ì·, ˆ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿

ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘24.

O ƒ‹Á·˜ ¿Ú¯ÈÛÂ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙË˜ Ã¿ÚÙ·˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ

∂ÈÂ‰ÔÁÚ·Ê›· ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂˆ˜, μÈ¤ÓÓË 1796, Ô˘ ·ÔÙÂ-

ÏÂ› ÙÔ ÚÒÙÔ Ê‡ÏÏÔ ÙË˜, ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È ¤ÍÈ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙË˜. Δ·

ÙÚ›· Â›Ó·È ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ Î·È Ù· ÙÚ›· ÙË˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÂÔ¯‹˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜

22. μÏ. ∫ˆÓ. ∞Ì¿ÓÙÔ˘, ∞Ó¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·…, fi. . ÛÂÏ. 33. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ fiÙÈ Ô

ƒ‹Á·˜ Î·ÙfiÚıˆÛÂ Ó· ·Ú·Ï·Ó‹ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÛÙÚÈ·Î‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ÁÈ·

¤ÍÈ Ì‹ÓÂ˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÂÎÙ˘ÒÛÂˆ˜ ÙˆÓ ‰Ò‰ÂÎ· Ê‡ÏÏˆÓ ÙË˜ Ã¿ÚÙ·˜ ÙÔ˘, Û˘ÁÎ·Ï‡-

ÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÛÎÔfi ÙË˜ ¤Î‰ÔÛË˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ¤Î‰ÔÛË ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡

¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÈÚÂÌ¤ÓÔ ÛÂ Â·Ú¯›Â˜ Î·È ÙÔ·Ú¯›Â˜, ··Ú·›ÙËÙÔ

ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ÂÙÔ›Ì·˙Â ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜

ÙÔ˘.

23. μÏ. ∂˘·Á. ∫·Î·‚ÔÁÈ¿ÓÓË, «∏ “∂ÈÂ‰ÔÁÚ·Ê›· ÙË˜ ºÂÚ¿˜” ÙÔ˘ ƒ‹Á·

μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ ·fi ¿Ô„Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ‹», À¤ÚÂÈ·, ÙfiÌ. 1, ¶Ú·ÎÙÈÎ¿ ∞ã

™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ «ºÂÚ·›-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ-ƒ‹Á·˜», (μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1986), ∞ı‹Ó· 1990, ÛÂÏ. 423-

449. ª¿ÏÈÛÙ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· fiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıÂˆ-

ÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÂÒÙÂÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡.

24. ÿÛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘, Ô ƒ‹Á·˜

Ó· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚÈˆÙÒÓ ÙÔ˘ ¢·Ó. ºÈÏÈ›‰Ë Î·È °ÚËÁ.

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó, fiˆ˜ ÔÈ «ÏÔÁÈÒÙ·ÙÔÈ» ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú¿-

‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘˜, ÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÎÙËıÂ›

«Ì›· ¯ˆÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, Ú¿ÁÌ· ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙ·ÙÔ Î·È ˆÊÂÏÈÌÒÙ·ÙÔ ÂÈ˜
fiÏÔ˘˜». μÏ. ¢·Ó. ºÈÏÈ›‰Ë-°ÚËÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ¡ÂˆÙÂÚÈÎ‹ ÁÂˆÁÚ·Ê›·, μÈ¤ÓÓË

1791, Â·Ó¤Î‰ÔÛË ÌÂ ÂÈÌ¤ÏÂÈ· ∞ÈÎ. ∫Ô˘Ì·ÚÈ·ÓÔ‡, ∞ı‹Ó· 1971, ÛÂÏ. 102-103.



aus 12 Blättern, die an der richtigen Stelle verbunden, eine grosse Karte

von Griechenland und des Balkanraums bilden, deren Ausmasse zwei mal

zwei Meter ist. Ihre Publikation beeindruckte Experten auf dem Gebiet

der Kartographie und die gebildeten Griechen. Der Polizeiminister

Pergen schrieb an den Kaiser von Österreich, dass Rhigas mit seiner

Charta seinen Revolutionsplan vorbereiten wollte, indem er die "Grösse
Griechenlands" 22 darstellte.  Er bereicherte sie mit graphischen

Darstellungen der historischen Plätze und der Ereignisse des Altertums:

von Olympia, Sparta, Salamis, Athen, Delphi, Platää und Thermopylen.

Aber auch von seiner Geburtsstadt Velestino23 wird eine topographische

Darstellung hinzugefügt, in der die Altertümer erwähnt werden, die er in

seinen Jugendjahren mit seinen eigenen Händen angefasst hatte, wobei er

die Botschaft sendet, dass jeder die historischen Elemente  seiner Heimat24

bekannt machen sollte.

Rhigas begann die Herausgabe seiner Charta mit dem Entwurf von

Konstantinopel, Wien 1796, der auf dem ersten Blatt steht und auf dem

sechs Münzen abgebildet werden. Drei davon stammen aus der Antike

und drei aus der byzantinischen Zeit, wobei er die Kontinuität des
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22. Siehe Kon. Amandos, Unveröffentlichte Schriften…, S.33. Man muss
bemerken, dass es Rhigas gelang, die österreichische Polizei irrezuleiten und
sechs Monate lang eine Druckerlaubnis der 12 Blätter seiner Charta zu
bekommen, indem er den eigentlichen Zweck des Publizierens verbarg,
dessen eigentlicher Sinn die Herausgabe einer politischen Karte eines Staates
war, das in Provinzen unterteilt war, was ein unentbehrliches Element für die
vorgesehenen Wahlen war, die nach der Durchsetzung seiner Revolution
proklamiert werden sollten.

23. Siehe Evang. Kakavogiannis, "Der Flächenplan von Pheres" von Rhigas
Velestinlis vom archäologischen Gesichtspunkt, Hypereia, B. 1 Protokoll
vom 1. Kongress "Pheres-Velestino-Rhigas", (Velestino 1986), Athen 1990,
S. 423-449. Es wird sogar vom Verfasser behauptet, dass Rhigas als der erste
Archäologe der griechischen Neuzeit betrachtet werden muss.

24. Vielleicht befolgte Rhigas bei der Aufzählung der geschichtlichen
Dokumente seiner Geburtstadt die Anweisungen seiner Landsleute Dan.
Philippidis und Greg. Konstandas. Obige hatten nämlich angeregt, dass die
Gelehrten ihr Vorbild befolgen sollten, und in Bezug auf ihre Geburtsstadt
so berichten, dass man von der Gegend "einen Topographieplan abgewinnen
könne, was für alle unentbehrlich und sehr nützlich sein könnte". Siehe Dan.
Philippidis-Greg. Konstandas, Moderne Geographie, Wien 1791, Nachdruck
herausg. von Aik. Koumarianou, Athen 1971, S. 102-103.
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›Ûˆ˜ ¤ÙÛÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ŸÌˆ˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ

·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÌÈÛÌ¤ÓÔ˘ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡, fiÔ˘ ÛÙË

Ú¿¯Ë ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· Û‡Ì‚ÔÏ· ÙË˜ ÛÔ˘ÏÙ·ÓÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÂÓÒ ÛÙ·

fi‰È· ÂÓ·ÔÙ›ıÂÙ·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÙÔ Úfi·ÏÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜. ªÂ ÙË Û˘Ì-

‚ÔÏÈÎ‹ ·˘Ù‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô ƒ‹Á·˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ì‹Ó˘Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜

ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙˆÓ

μ·ÏÎ·Ó›ˆÓ. £¤ÏÂÈ Ó· Â› ˆ˜, fiÙ·Ó Í˘Ó‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

ÙË˜ ÛÎÏ·‚È¿˜ ÌÂ ÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Î‹Ú˘ÁÌ· Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛıÔ‡Ó,

ı· ·Ú¿ÍÔ˘Ó Ù· ¿ÚÌ·Ù·-ÙÔ Úfi·ÏÔ, ı· Û˘ÓÙÚ›„Ô˘Ó ÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹

Ù˘Ú·ÓÓ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙË˜ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÂ›·, ÙË

¡¤· ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË.

¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ùfi «Úfi·ÏÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜» ·ÔÙÂ-

ÏÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë ÙÔ˘ ƒ‹Á·, Ô˘ ¤¯ÂÈ

Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜, ÂÓÒ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÂ˜

‰˘Ó¿ÌÂÈ˜. ¶ÚÒÙ· ‹Ù·Ó Ë ÂÚÛÈÎ‹ ÌÂ ÙÔÓ ‰ÈÏfiÓ ¤ÏÂÎ˘Ó Î·È ÌÂÙ¤ÂÈ-

Ù· Ë ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹ ÌÂ ÙËÓ ËÌÈÛ¤ÏËÓÔ. ∂ÙÛÈ Ë ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌÈ˜, Ô˘ Û˘Ì-

‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ Úfi·ÏÔ, ·ÓÙÈ·Ï·›ÂÈ ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜ ÌÂ ÙÔÓ ‚·Ú‚·-

ÚÈÛÌfi. ™ÙË Ã¿ÚÙ· ÙÔ˘ Ô ƒ‹Á·˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Úfi·ÏÔ Î·È ÙÔÓ ÙÛ·ÎÈ-

ÛÌ¤ÓÔ ¤ÏÂÎ˘Ó ÛÙÈ˜ Ó·˘Ì·¯›Â˜ ™·Ï·Ì›ÓÔ˜ Î·È ª˘Î¿ÏË˜ Î·È ÛÙÈ˜

Ì¿¯Â˜ ª·Ú·ıÒÓÔ˜ Î·È °Ú·ÓÈÎÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡. ∞ÎfiÌË ÌÓËÌÔÓÂ‡ÂÈ ÙÔ

Úfi·ÏÔ ÛÙ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ∑·Î‡ÓıÔ˘, £Ë‚ÒÓ, ∫ˆÓÛÙ¿ÓÙ˙·˜,

ª·ÓÁÁ¿ÏÈ·˜, ¡ÈÎÔfiÏÂˆ˜, Î·È ºıÈÒÙÈ‰Ô˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂›ÛË˜ ÌÂ ÙÔ

Úfi·ÏÔ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ‰ÂÎ¿ÙÔ˘

Ê‡ÏÏÔ˘, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË Î·Ù·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÏÊ·‚Ë-

ÙÈÎ¿ ÂÎ·ÙfiÓ ‰ÂÎ·Ù¤ÛÛÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙË˜ ·Ú¯·Èfi-

ÙËÙÔ˜, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂ ÙÔÓ Õ‰ÌËÙÔ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ, Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÛÂ ‰È¿ÊÔ-

ÚÂ˜ ÂÔ¯¤˜ ·fi ÙÔÓ ÂÓ‰¤Î·ÙÔ ·ÈÒÓ· . Ã. Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÈÒÓ· Ì.

Ã. £· ‹ıÂÏÂ Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ‡˜ ÙÔ˘

ŒÏÏËÓÂ˜ ÙËÓ ÔÏ‡¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÚÔÁfi-

ÓˆÓ ÙÔ˘˜.

O ƒ‹Á·˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙË Ã¿ÚÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ‰È·-

¯ÚÔÓÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ Úfi·ÏÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜. ªÂ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¯·Ú·-

ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË, ·ÏÏ¿ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÙËÓ

ÂÎÙÂ›ÓÂÈ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. °È’ ·˘Ùfi ÂÍ ¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘

ı¤ÙÂÈ ˆ˜ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÛÙËÓ ÙÚ›¯ÚˆÌË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ

Úfi·ÏÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜.

°È· ÙË Ã¿ÚÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Â›Ó·È Ù· fiÛ· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÈÛÙÔÚÈ-
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Griechentums verdeutlichen wollte. Von grossem Interesse ist auch die

Abbildung des schlafenden Löwen, auf dessen Rücken die Symbole der

Regierungsgewalt des Sultans zu sehen sind, während zu dessen Füssen

die Keule von Herkules liegt. Durch diese symbolische Darstellung sendet

Rhigas eine optimistische Botschaft zu den unterjochten Griechen und zu

den anderen Balkanvölkern. Damit will er sagen, dass wenn sie durch seine

Predigt vom Joch der Sklaverei aufwachen und wenn sie voller

Begeisterung die Keule, also Waffen, in die Hand nehmen, werden sie

damit die osmanische Tyrannei zerschmettern und an ihrer Stelle einen

demokratischen Staat, die Neue Politische Verwaltung einrichten.

Wir müssen darauf aufmerksam machen, dass die "Keule von Herkules"
ein wichtiges Element des revolutionären Gedankenguts von Rhigas

darstellt, das jahrhundertlang seine symbolische Dynamik behalten hat,

während dessen sich die gegnerische Kräfteordnung völlig geändert hat.

Zunächst gab es die persische Doppelaxt und dann die osmanische mit

dem Halbmond. So kommt es, dass die griechische Kraft, die mit einer

Keule symbolisiert wird, die Jahrhunderte hindurch gegen die Barbaren

ringt. Auf der Charta von Rhigas werden in der Seeschlacht von Salamis,

Mykale und in den Schlachten von Marathon und am Fluss Granikos

neben die Keule auch die gebrochene Axt hingestellt. Die Keule kommt

auch in den Münzen von Zakynthos, Theben, Konstanza, Mangalia,

Nikopolis und Phtiotis in Thessalien vor. Ausserdem wird durch die Keule

am oberen Rand des 10. Blattes die griechische geistige Kraft symbolisiert,

indem Rhigas 114 Namen von grossen Persönlichkeiten des Altertums

einträgt, wobei er mit Admetos von Pherä beginnt. Obige Personen lebten

in verschiedenen Zeiten vom 11. Jahrhundert v. Chr. bis zum 1.

Jahrhundert n. Chr. Dadurch wollte er seinen zeitgenössischen Griechen

den langjährigen geistigen Weg verdeutlichen, den ihre Vorfahren

zurückgelegt hatten.

Durch diese Darstellung auf der Charta verleiht Rhigas der Keule von

Herkules eine zeitlose Bedeutung. Dadurch wird nämlich nicht nur die

altgriechische Kraft charakterisiert, sondern vielmehr wird deren

Bedeutung bis zu seiner Zeit erstreckt. Aus diesem Grund wird in seiner

Verfassung als Symbol des Staates eine dreifarbige Fahne mit der Keule

von Herkules adoptiert. 

Für die Charta ist es bezeichnend, was der Historiker Leonardos

Vranousis über Rhigas bemerkt: "Für seine Zeit stellt dieses monumentale

RHIGAS VELESTINLIS
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25. μÏ. §¤·Ó‰ÚÔ˘ μÚ·ÓÔ‡ÛË, ƒ‹Á·˜, μ·ÛÈÎ‹ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ·Ú. 10, ∞ı‹Ó· [1954], ÛÂÏ. 49.

26. μÏ. ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘, ∂Ù¿ Â› £‹‚·˜ 42, ¶¤ÚÛ·È 73, ∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ 112, ∂˘ÌÂÓ›‰Â˜ 627.

™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, ∞›·˜ 212, 612. ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜, π‹˜ 757, μ¿ÙÚ·¯ÔÈ 1289.

27. ™ÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ÏˆÛË ÙÔ˘ £Ô˘Ú›Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û˘ÌÂ-

ÚÈÏ‹ÊıËÎÂ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Claude Fauriel, Chants populaires de la Grèce
moderne, ¶·Ú›ÛÈ 1825, ÙfiÌ. μã, ÛÂÏ. 20-28. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ô ¶. ∫ÈÙÚÔÌËÏ›‰Ë˜,

¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎfi˜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜. OÈ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ È‰¤Â˜, μã ¤Î‰ÔÛË,

∞ı‹Ó· 1999, ÛÂÏ. 575, ÛËÌ. ·Ú. 66, ·Ú·ÙËÚÂ› ÁÈ· ÙÔÓ £Ô‡ÚÈÔ fiÙÈ «∏ Û˘ÌÂÚ›ÏË-

„‹ ÙÔ˘ ÛÂ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ËÌÔÙÈÎ‹˜ Ô›ËÛË˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ‹ ÙË˜ Ï·ÙÈ¿˜ ÙÔ˘ ÂÍ¿-

ÏˆÛË˜ Î·È ÙË˜ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ï·˚Î‹ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË».

Îfi˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· §¤·Ó‰ÚÔ˜ μÚ·ÓÔ‡ÛË˜: «ªÓËÌÂ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ·ÏfiÓÔÔ ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Î·È ¿ıÏÔ˜ ÂÎ‰ÔÙÈÎfi˜,
¤ÚÁÔ ·Î·Ù¿‚ÏËÙË˜ ˘ÔÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙÔ˜, ÔÏ‡¯ÚÔÓË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈÎ‹˜ ÔÏ˘Ì·ıÂ›·˜, ÂÚ¯fiÙ·Ó Ó· ‰Â›ÍË ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙËÓ
¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ Î·È Ó¤Ô˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ó’
·Ó·ÁÚ¿„Ë ÙÈ˜ ·Ú¯·›Â˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÔÓÔÌ·Û›Â˜ Ï¿˚ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÔÓfi-
Ì·Ù·, Ó· ı˘Ì›ÛË fiÏ· Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·…Î·È ÏÂ›„·Ó· ÙË˜ ÚÔÁÔ-
ÓÈÎ‹˜ ‰fiÍ·˜, Ó· ‰È‰¿ÍË ÛÙÔÓ ˘fi‰Ô˘ÏÔ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi «ÙÈ ¤¯·ÛÂ, ÙÈ ¤¯ÂÈ, ÙÈ
ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ». ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ·ÙÚÈ‰ÔÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈ·»25.

£Ô‡ÚÈÔ˜

°È· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÌËÓ‡Ì·Ùo˜

ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÁÈ· Â·-

Ó¿ÛÙ·ÛË, Ô ƒ‹Á·˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÙË

ÌÔ˘ÛÈÎ‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Û˘Ó¤ıÂÛÂ ÙÔÓ ·È¿Ó· ÌÂ Ù›ÙÏÔ «£Ô‡ÚÈÔ˜»,

Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂ ÙÔÓ ÛÙ›¯Ô «ø˜ fiÙÂ ·ÏÏËÎ¿ÚÈ·». ∞˜ ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ Ë

Ï¤ÍË ıÔ‡ÚÈÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ıÚÒÛÎˆ, ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÚÌËÙÈÎfi˜,

Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ˜, ÔÏÂÌÈÎfi˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÂ ¯Ú‹ÛË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Ô

ƒ‹Á·˜ ÙËÓ ‰·ÓÂ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÙÙÈÎÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜26. ŒÎÙÔÙÂ Î·Ù·ÁÚ¿-

ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ï¤ÔÓ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˜,

Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÌÂ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË.

O £Ô‡ÚÈÔ˜ Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Î·Ù·-

ÓÔËÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Ï·fi Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ Ô‡ÙÂ ÂÂÍË-

Á‹ÛÂÈ˜ fiˆ˜ ¿ÏÏÂ˜ Û˘Óı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. °Ú‹ÁÔÚ· ‰È·‰fiıËÎÂ ÛÂ

¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÌÔÚÊ‹27. ¶¤Ú·ÛÂ ‚Ô˘Ó¿ Î·È Î¿ÌÔ˘˜, ÔÏÈÙÂ›Â˜ Î·È
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25. Siehe Leandros Vranousis, Rhigas Grundbibliothek, Nr. 10, Athen (1954), S.  49.
26. Siehe Äschylos, Sieben gegen Theben 42, Perser 73, Agamemnon 112,

Eumeniden 627, Sophokles Aias 212, 612. Aristophanes, Die Ritter 757,
Frösche 1289.

27. Ein Element, das die Verbreitung von Thourios darstellt, ist die Tatsache,
dass der Thourios in der Sammlung von Claude Fauriel, Chants populaires
de la Grèce moderne, Paris 1825, Band 2, Seite 20-28 enthalten ist.
Charakteristisch wird von P. Kitromilidis bemerkt: "Die Tatsache, dass er in
seiner Sammlung von Volksgedichten enthalten ist, weist auf die Tatsache
hin, dass er sehr verbreitet war und dass er einen Bestandteil der griechischen

Werk von Rhigas eine zeitlose Heldentat dar auch auf dem verlegerischen

Gebiet. Es ist das Werk eines unbeugsamen Willens und Fleisses, Frucht

einer langjährigen Arbeit und einer erstaunlichen Vielseitigkeit, das darauf

zielte, plastisch die Ausdehnung und die Ausstrahlung des alten und des

neuen Griechentums zu zeigen und die altgriechischen Namen neben die

heutigen hinzuzuschreiben, an historische Ereignisse zu erinnern… auf die

Überreste des Ruhmes der Vorfahren hinzuweisen und die unterjochten

Griechen zu lehren was sie verloren haben, was sie haben und was ihnen

gebührt. Es ist eine wirkliche landeskundliche Enzyklopädie."25

Marschlied Thourios

Um sein revolutionäre Botschaft den Unterjochten zu übermitteln und

um sie in ihrem Beschluss sich zu erheben zu beherzigen, benutzte Rhigas

ausser den visuellen Mitteln auch die Musik. Er komponierte nämlich die

Lobeshymne mit dem Titel "Thourios", die mit der Verszeile beginnt: "Bis

wann ihr Burschen". Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass das

Wort Thourios, von dem Verb "ıÚÒÛÎˆ" abstammt, das so viel wie

stürmisch aufbrausend und kriegerisch sein bedeutet. Obiges Wort war zu

der Zeit von Rhigas nicht gebräuchlich und er hat es von den attischen

Dichtern26 entlehnt. Seitdem wird es im Neugriechischen eingebürgert und

wird sehr bekannt besonders als Assoziation zur Revolution. 

Der Thourios ist mit einfachen Worten geschrieben, damit es vom Volk

verstanden wird und dabei werden keinerlei Fussnoten und Erklärungen

wie bei anderen Werken seiner Zeit gebraucht. Er wurde schnell in

handgeschriebener Form27 verbreitet. Er durchquerte Berge und Täler,
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¯ˆÚÈ¿, ÛÙÂÚÈ¤˜ Î·È ı¿Ï·ÛÛÂ˜ ÙÔ˘ μ·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÔÓÙ·˜

ÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÈÙ¿ÓÈÔ ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ ·ÁÒÓ·28. O ƒ‹Á·˜ ÙÔÓ›-

˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ˆ˜ ÚÒÙÈÛÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘,

Ô˘ Â›Ó·È Î·È ¿Óˆ ·fi ÙË ˙ˆ‹. ¢È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË

ÌÈ¿˜ ÒÚ·˜ ÂÏÂ‡ıÂÚË ˙ˆ‹ ·Ú¿ Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÎÏ·‚È¿ Î·È Ê˘Ï·Î‹.

∂›Ó·È Ë ÂÌÂÈÚ›·, Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Ô˘ ¤ÁÚ·ÊÂ ÙÔÓ £Ô‡ÚÈÔ, ÙˆÓ Û·Ú¿ÓÙ·

¯ÚfiÓˆÓ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ™˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÙË˜ ÚˆÌÈÔÛ‡ÓË˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÒ-

ÓˆÓ ÙËÓ ›ÎÚ·, ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Î·Ù¿ ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜:

«∫·ÏÏÈfi ’Ó·È ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ÂÏÂ‡ıÂÚË ˙ˆ‹
·Ú¿ Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÔÈ ÛÎÏ·‚È¿ Î·È Ê˘Ï·Î‹», (ÛÙ›¯. 7-8).

™ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ‰ÈÂÎÙÚ·Áˆ‰Â› ÙËÓ ıÏÈ‚ÂÚ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤-

ÓˆÓ, ÙËÓ ·‚Â‚·ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·fi ÙÈ˜ ·˘ı·ÈÚÂ-

Û›·˜ ÙË˜ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜:

«∞Ó‰ÚÂ›ÔÈ Î·ÂÙ¿ÓÔÈ, ·¿‰Â˜, Ï·˚ÎÔ›
ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó, ÎÈ’ ·Á¿‰Â˜, ÌÂ ¿‰ÈÎÔÓ Û·ı›.
∫È’ ·Ì¤ÙÚËÙ’ ¿ÏÏÔÈ ÙfiÛÔÈ, Î·È ΔÔ‡ÚÎÔÈ Î·È ƒˆÌÈÔ›,
˙ˆ‹Ó Î·È ÏÔ‡ÙÔÓ ¯¿ÓÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Î·ÌÌÈ¿ ·ÊÔÚÌ‹»,

(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 17-20).

ø˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË˜ ÚÔÛ·ıÂ› Ó· Û˘ÓÂÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜

Ï·Ô‡˜ ÙˆÓ μ·ÏÎ·Ó›ˆÓ Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó Ù· fiÏ· Î·È Ó· ÚÈ¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ

ÈÂÚfi ·ÁÒÓ· ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘. °È’ ·˘Ùfi

‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ:

«μÔ˘ÏÁ¿ÚÔÈ ÎÈ ∞Ú‚·Ó›ÙÂ˜, ∞ÚÌ¤ÓÔÈ Î·È ƒˆÌÈÔ›,
·Ú¿Ë‰Â˜ Î·È ¿ÛÚÔÈ, ÌÂ ÌÈ¿ ÎÔÈÓ‹ ÔÚÌ‹,
ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·Ó Ó· ˙ÒÛˆÌÂÓ Û·ı›
ˆ˜ Â›ÌÂı’ ·ÓÙÚÈˆÌ¤ÓÔÈ, ·ÓÙÔ‡ Ó· Í·ÎÔ˘Ûı‹»,

(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 45-48).

™Ùfi ›‰ÈÔ ÓÂ‡Ì· Ô ƒ‹Á·˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 34 ÙˆÓ ¢ÈÎ·›ˆÓ ÙÔ˘
∞ÓıÚÒÔ˘ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

28. ∏ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á· ÂÍ¤‰ˆÛÂ ÙÔ 1997

ÛÂ „ËÊÈ·Îfi ‰›ÛÎÔ ¤ÓÙÂ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ÌÔ˘ÛÈÎ¤˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ £Ô˘Ú›Ô˘, Ô˘

Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ . ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ

ÌÂ ÙËÓ ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ «μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∫˘„¤ÏË», ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ¤ÓÙÂ ·Ú·Ï-

Ï·Á¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ¿ÏˆÛË ÙÔ˘ £Ô˘Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÙËÓ ÚÔ-

Û·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈÎ¿ È‰ÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÙfiÔ˘.



Städte und Dörfer auf dem Festland und durch die Meere des

Balkanraums und er ermutigte die Versklavten bei ihrem grossen

Befreiungskampf.28 Rhigas betont die Bedeutung der Freiheit, die er als

höchstes menschliches Gut bezeichnet, das eine höhere Wertstellung als

das Leben selbst hat. Er verkündet, dass eine Stunde in Freiheit mehr Wert

hat als vierzig Jahre, die man in Knechtschaft oder Gefangenschaft

verbringt. Dadurch kommt seine Erfahrung  zum Ausdruck, die er als

vierzigjähriger gemacht hatte. Dabei kommt die ganze Tyrannei und

Verbitterung zum Ausdruck, die jahrhunderte lang den Griechen

widerfahren ist und ihre Wut gegen die Tyrannen wird zusammengefasst:

"Lieber eine Stunde lang in Freiheit zu leben als vierzig Jahre

hindurch in  Knechtschaft und Gefangenschaft."

(Thourios,  Vers 7-8)

In seinen Verszeilen dramatisiert er die traurige Situation der

Unterjochten, die Unsicherheit, in der sich ihr Leben und ihr Hab und Gut

befanden, weil sie der Willkür der osmanischen Regierungsgewalt

ausgesetzt waren: 

"Tapfere Truppenführer, Popen und Laien wurden mit dem

Schwert ungerechterweise niedergemäht. 

Und unzählige andere Türken und Griechen verlieren Leben

und Vermögen ohne jeglichen Grund." 

(Thourios, Vers 17-20)

Da er ein Revolutionär durch und durch war, versuchte er die

Balkanvölker zu vereinigen, indem er sie zu den Waffen rief und anspornte

mit ihrem heiligen Revolutionskampf sich auf den gemeinsamen

Tyrannen zu stürzen. Er verkündet also: 

RHIGAS VELESTINLIS
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völkisch-kulturellen Tradition darstellte." P.Kitromilidis, Neugriechische
Aufklärung. Die politischen und sozialen Ideen, 2. Auflage, Athen 1999, S.
575 Notiz Nr. 66.

28. Die Wissenschaftliche Studiengesellschaft Pheres-Velestino-Rhigas hat im
Jahr 1997 ein CD herausgebracht, in dem 5 traditionelle musikalische
Themen vom Thourios enthalten sind, die vom Professor der griechischen
Musik Christos Kyriakopoulos präsentiert werden, wobei der Chor
"Byzantinische Kypsele" spielt. Dabei kommt die Tatsache zum Ausdruck,
welche Verbreitung der Thourios im griechischen Raum hatte, weil durch
diese Varianten gezeigt wird, dass sich der Thourios den musikalischen
Varianten der jeweiligen Gegenden angepasst hat.
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29. O ƒ‹Á·˜ ÙÔ˘˜ ÌÓËÌÔÓÂ‡ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË Ã¿ÚÙ· ÙÔ˘, Ê‡ÏÏÔ 8, ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙÔ˘

™ÙÚ˘ÌÒÓÔ˜ ÔÙ·ÌÔ‡, ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙÔ˘ ¶·ÁÁ·›Ô˘, fiÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ Û¯ÂÙÈÎ¿ «∂‰Ò
ÂÌÊˆÏÂ‡Ô˘Ó ÔÈ °ÎÈÚÓÙ˙·Ï‹‰Â˜». ™ËÌÂÈÒÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ë ∂ÊËÌÂÚ›˜ ÙË˜ μÈ¤ÓÓË˜ ÙˆÓ

·‰ÂÏÊÒÓ ¶Ô‡ÏÈÔ˘ ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ÙË˜ 17 πÔ˘Ï›Ô˘ 1797 ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜

«°ÚËÙ˙·Ï‹‰Â˜» fiÙÈ ÙÔ «¡ÙÂ‚Ï¤ÙÈ... ·ÂÊ¿ÛÈÛÂ ÙËÓ ·ÓÙÂÏ‹ ÂÍÔÏfiıÚÂ˘Û›Ó» ÙÔ˘˜.

ı· ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘: «O μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓ‹Ù·È, fiÙ·Ó
¿Û¯Ë Ô ŒÏÏËÓ. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ˜ ¿ÏÈÓ ‰È’ ÂÎÂ›ÓÔÓ Î·È ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ‰È· ÙÔÓ
∞Ï‚·ÓfiÓ Î·È μÏ¿¯ÔÓ».

∂›ÛË˜ Ô ƒ‹Á·˜ ÛÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È

ÙfiÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘. ∫¿ÓÂÈ

¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ fiÚÎÔ˘, Ù·ÎÙÈÎ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔ˘˜

ºÈÏÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ 1821. μ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ó·

ÔÚÎÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÌÂ ‚·Ú‡ Ù›ÌËÌ· ÛÙËÓ

·ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ fiÚÎÔ˘ ÙÔ˘˜:

«∫È’ ·Ó ·Ú·‚Ò ÙÔÓ fiÚÎÔÓ Ó’ ·ÛÙÚ¿„’ Ô O˘Ú·Ófi˜,
Î·È Ó· ÌÂ Î·Ù·Î¿„Ë Ó· Á¤Óˆ Û·Ó Î·Ófi˜», 

(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 39-40).

ŒÚÂÂ ·ÎfiÌË Ó· Î·Ù·ÚÚ›„ÂÈ ˆ˜ Ì‡ıÔ ÙË ‰È¿¯˘ÙË ÂÔ›ıËÛË, fiÙÈ

Ù· ÔıˆÌ·ÓÈÎ¿ ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ‹Ù·Ó ·Ó›ÎËÙ· Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ

ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ÊÚfiÓËÌ· ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ. °È’ ·˘Ùfi Ê¤ÚÓÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂ-

ÎÚÈÌ¤ÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ «°ÎÈÚ˙È·ÓÏ‹‰ˆÓ»29, Ô˘ Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ·Ó

ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ £Ú¿ÎË˜. μÚÔÓÙÔÊˆÓÂ› ÛÙÔÓ £Ô‡ÚÈfi ÙÔ˘ Ò˜ Ô

™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ùfi˜, fiÛÔ ÔÈ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó: 

«¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÛÙÔ¯·Ûı‹ÙÂ ˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ 
∫·Ú‰ÈÔ¯Ù˘¿ Î·È ÙÚ¤ÌÂÈ Û·Ó Ï·Áfi˜ ÎÈ ·˘Ùfi˜
ΔÚÈ·ÎfiÛÈÔÈ °ÎÈÚ˙È·ÓÏ‹‰Â˜ ÙÔÓ ¤Î·Ì·Ó Ó· ‰È‹
¶ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› ÌÂ ÙfiÈ·, ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Â‚Á‹», 

(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 111-114).

™ÙÔÓ £Ô‡ÚÈfi ÙÔ˘ Ô ƒ‹Á·˜ ·Â˘ı‡ÓÂÈ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏË-

ÓÂ˜, Ô˘ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ÛÎÏ·‚È¿˜ ÍÂÓÈÙÂ‡ıËÎ·Ó. ΔÔ˘˜ ÚÔÛÎ·ÏÂ› Ó·

ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Î·È Ó· ÛÙÚ·ÙÂ˘ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·, ÙÒÚ· Ô˘ Ë

Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÍÂÎÈÓ¿, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÂÓ‰ÔÍfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· Âı¿ÓÂÈ

Î·ÓÂ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·:

«OÛ’ ·’ ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›·Ó ‹Á·Ó ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿,
™ÙÔÓ ÙfiÔÓ ÙÔ˘˜ Î·ı¤Ó·˜ ·˜ ¤ÏıË ÙÒÚ· È¿.
ø˜ fiÙÂ ÔÊÊÈÎÈ¿ÏÈÔ˜, [=·ÍÈˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˜] ÛÂ Í¤ÓÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÂ›˜;



"Bulgaren und Albaner, Armenier und Griechen, S c h w a r z e

und Weisse mit demselben Schwung lasst uns für die Freiheit

das Schwert umgürten und jeder soll überall wissen, dass wir

tapfer sind."

(Thourios, Vers 45-48)

Im gleichen Geiste fügt Rhigas in seinem Artikel 34 über die Rechte

des Menschen folgendes Beispiel hinzu, das sich auf die Zusammenarbeit

der Völker bezieht, aus denen sein Reich bestehen soll: "Der Bulgare

sollte zum leidenden Griechen eilen, der seiner Hilfe bedarf. Und dieser

andererseits zu jenem und beide zum Albaner und zum Walachen".

In seinem revolutionären Werk machte Rhigas ausserdem vom dem

psychologischen Gesichtspunkt Gebrauch, um zu seinem Ziel zu

gelangen. Er gebraucht das Ablegen von einem Eid, was eine Taktik

darstellt, die später von der "Philischen Gesellschaft" und von den

Freiheitskämpfern von 1821 übernommen wird. Er lässt die Versklavten

einen feierlichen Eid ablegen. 

Im Falle der Nichteinhaltung obigen Eides wird ein schwerer Preis für

die betreffenden Personen vorgesehen:

"Und wenn ich diesen Eid brechen sollte, soll mich ein Blitz vom

Himmel erschlagen, mich verbrennen und mich zum Rauch

verwandeln".

(Thourios, Vers 39-40)

Er musste ausserdem die bei allen existierende Überzeugung

widerlegen, dass die osmanischen Heere unschlagbar seien und beweisen,

dass dies nur eine Legende war, wodurch die Moral der Versklavten

gestärkt werden sollte. Aus diesem Grund bringt er das konkrete Beispiel

der  "Girzianliden"29, die sich in der Gegend von Thrazien erhoben. Er

schreit lauthals in seinem Thourios, dass der Sultan nicht so mächtig sei,

wie die Unterjochten meinen:

"Glaubt doch niemals, er sei so stark

wie ein Hase bangt er und zittert 
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29. Rhigas erwähnt sie in seiner Charta, Blatt 8, östlich vom Fluss Strymon, in
den Bergen von Pagaion, wo diesbezüglich bemerkt wird: "Hier haben die
Girtzianliden ihren Schlupfwinkel". Es muss bemerkt werden, dass die
Zeitung von Wien der Brüder Poulios in ihrem Blatt vom 17. Juli 1797 über
die Girtzianliden bemerkte: "Der Sultan beschloss, sie vollständig
auszurotten".
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ŒÏ· Ó· Á›ÓË˜ ÛÙ‡ÏÔ˜ ‰ÈÎ‹˜ ÛÔ˘ ÙË˜ Ê˘Ï‹˜.
∫¿ÏÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·Ó¤Ó·˜ Ó· ¯·ı‹»,

(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 49-50, 55-57).

∂› Ï¤ÔÓ Ô ƒ‹Á·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ £Ô‡ÚÈÔ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó‰ÚÂ›· ÙˆÓ

ÚÔÁfiÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,

ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÌÈÌËıÔ‡Ó:

«¶Ò˜ ÔÈ ÚÔ¿ÙÔÚ¤˜ Ì·˜ ˆÚÌÔ‡Û·Ó Û·Ó ıÂÚÈ¿
ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·Ó Ë‰Ô‡Û·Ó ÛÙË ÊˆÙÈ¿.
ŒÙ˙È Î’ ËÌÂ›˜, ·‰¤ÏÊÈ·, Ó’ ·Ú¿ÍˆÌÂÓ ÁÈ· ÌÈ¿
Ù’ ¿ÚÌ·Ù·, Î·È Ó· ‚ÁÔ‡ÌÂÓ ·’ ÙËÓ ÈÎÚ‹ ÛÎÏ·‚È¿»,

(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 116-120). 

ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ £Ô˘Ú›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·ÓÂ›˜ Î·È ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜

ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·: ¢È·Ù˘Ì·Ó›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ·Ó·Ú¯›· Â›Ó·È ÌÔÚÊ‹

Ù˘Ú·ÓÓ›·˜,

«ÁÈ·Ù› Î’ Ë ·Ó·Ú¯›· ÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÛÎÏ·‚È¿»,
(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 27).

¢È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÓÂÍÈıÚËÛÎÂ›·, 

«™ÙËÓ ›ÛÙÈÓ ÙÔ˘ Î·ı¤Ó·˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜ Ó· ˙‹»,
(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 43).

°È· ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÁÈ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›-

Ô˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ £Ô˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÊˆÓÂ›:

«∫’ ÂÈ˜ ÙËÓ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓËÓ Ó· ÛÎ‡„Ë Ô Â¯ıÚfi˜
Î’ ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ Ó· ˙ÒÌÂÓ, ·‰¤ÏÊÈ·, ÂÈ˜ ÙËÓ °‹Ó»,

(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 124 Î·È 126). 

O ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ Â› Ï¤ÔÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÚÂ·ÏÈÛÙ‹˜ Â·Ó·-

ÛÙ¿ÙË˜ Î·È ÁÈ· Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ¶ÚÔÂÙÔ›Ì·ÛÂ ÙÔ Î›ÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ·

ÙË ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤ÓË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ

μ·ÏÎ·ÓÈÎÒÓ Ï·ÒÓ, Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÓÙfiÈÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Î·È fi¯È ÛÙË

‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙË˜ «∞Ó·ÙÔÏ‹˜» Î·È ÙË˜ «¢‡ÛË˜» ÙË˜ ÂÔ¯‹˜

ÙÔ˘. °ÓÒÚÈ˙Â Î·Ï¿ fiÙÈ ÔÈ Í¤ÓÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ı· ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó Ù· ‰ÈÎ¿

ÙÔ˘˜ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙ· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ÎÂ›ÌÂÓ·, ÛÙËÓ

∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹ ¶ÚÔÎ‹Ú˘ÍË, ÛÙÔÓ £Ô‡ÚÈfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Â˘ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË

ÛÙÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË.

¶ÚˆÙfiÁÓˆÚË Ù·ÎÙÈÎ‹, Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ··ÓÙÈ¤Ù·È. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ

ÔÈ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔÈ ÚÔÛ¤‚ÏÂ·Ó ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÁÈ·

ÙËÓ ·ÔÙ›Ó·ÍË ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜. ∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ı· ‹Ù·Ó

Èı·ÓfiÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜ ÁÓÒÛË˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÈ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙÔ˘
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dreihundert Girzianliden liessen ihn einsehen,

dass er sich trotz seiner Schüsse mit ihnen nicht messen kann." 

(Thourios, Vers 111-114)

In seinem Thourios appelliert er an alle Griechen, die wegen der

Sklaverei ausgewandert sind. Er lädt sie ein, zurückzukehren und sich in

der Armee einberufen zu lassen, um für die Freiheit zu kämpfen, da jetzt

die Revolution beginnt, wobei er betont, dass es nichts Ruhmreicheres

gibt, als für die Heimat zu sterben: 

"Wer wegen der Tyrannei in die Fremde gezogen ist,

soll wieder in die Heimat zurückkehren

und statt als Bediensteter von fremden Königen 

solltest du die Stütze deines eigenen Geschlechts werden.

Es wäre besser, sich für die Heimat aufzuopfern." 

(Thourios, Vers 49-50 und 55-57)

Ausserdem betont Rhigas in seinem Thourios die Tatsache, dass die

Vorfahren tapfer und freiheitsliebend waren, indem er die Griechen

auffordert und anspornt, sie als Vorbild zu betrachten:

"So wie sich unsere Vorfahren wie die Löwen stürzten 

und wegen der Freiheit sich ins Feuer warfen 

so sollten wir, ihr Brüder, die Waffen in die Hand nehmen, um

uns von der bitteren Sklaverei zu befreien". 

(Thourios, Vers 116-120)

Innerhalb der Verszeilen vom Thourios lassen sich auch seine

politischen Überzeugungen erkennen. Er verkündet lautstark, dass die

Anarchie eine Form von Tyrannei darstellt: 

"weil die Anarchie der Sklaverei gleichkommt".

(Thourios, Vers 27)

Er proklamiert seine Ideen über seine Toleranz auf dem religiösen

Gebiet.

"In seinem Glauben soll jeder frei sein." 

(Thourios Vers 43).

Über die Gerechtigkeit und vor allem über die Freiheit schreibt er in

den letzten Verszeilen vom Thourios:

"Der Feind sollte gerecht werden 

und wir alle sollten wie Geschwister auf Erden leben".

(Thourios, Vers 124 und 126)
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30. ™ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ

ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, fiˆ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ º˘ÛÈÎ‹˜ ·¿ÓıÈÛÌ·,

1790, Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Montesquieu, ΔÔ ¶ÓÂ‡Ì· ÙˆÓ
¡fiÌˆÓ, (De l’ Espirt des Lois), ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ Â›¯Â ÂÎ‰ËÏÒ-

ÛÂÈ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.

31. «°È·Ù› Î’ Ë ·Ó·Ú¯›· ÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÛÎÏ·‚È¿», £Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 27.

·fi ÙÈ˜ ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜, ™ÈÛÙfi‚, 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1791 Î·È π·Û›Ô˘,

9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1792, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙˆÓ «ÙÚÈÒÓ ÈÌÂÚ›ˆÓ» ÙË˜

∞˘ÛÙÚ›·˜ Î·È ƒˆÛ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙË˜ OıˆÌ·ÓÈÎ‹˜ ¶‡ÏË˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.

3. ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÓÔ˘˜. O ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ

Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÎÂ›ÌÂÓÔ «¡¤· ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛÈ˜» fiÙÈ ‹Ù·Ó Î·È

ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÓÔ‡˜30. ◊Ù·Ó ÁÓÒÛÙË˜ ÙË˜ ‰ÈÏˆÌ·Ù›·˜ Î·È ÙË˜ ÛËÌ·Û›·˜

ÙÔ˘ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙËÓ ¤Î‚·ÛË È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·-

ÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ. °È’ ·˘Ùfi Â›¯Â ÚÔÓÔ‹ÛÂÈ ÌÂ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙË˜ Â·-

Ó¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌË ÙËÓ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹ ¶ÚÔÎ‹Ú˘ÍË, ÛÙËÓ

ÔÔ›· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ ‰›Î·ÈÔÓ ÙË˜ ¤ÓÔÏË˜ ÂÍ¤ÁÂÚÛË˜ Î·Ù¿ ÙË˜ Ù˘Ú·Ó-

ÓÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ¤ÙÛÈ ‰›Î·ÈÔÓ ÁÈ· ÙË

ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË

·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·fi Ù· ¿ÏÏ· ¤ıÓË. ∏

ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÏ. ¤ÙÔÈÌË ÙËÓ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹

¶ÚÔÎ‹Ú˘ÍË, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÓÔËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘, ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙË˜

ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜, Î·È fiÙÈ Â›¯Â ÚÔ-

ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙË ÓÔÌÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. 

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â›¯Â ÙËÓ ÚfiÓÔÈ· Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÛÂ ÌÈ¿ ÂÔ¯‹ ÛÎÏ·-

‚È¿˜ Î·È Ù˘Ú·ÓÓ›·˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ¶ÔÏÈÙÂÈ·Îfi Ã¿ÚÙË ÙÔ˘

‚·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÌÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ¡¤· ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛÈ˜, fiÔ˘

ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È Ù· ¢›Î·È· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ¶›ÛÙÂ˘Â fiÙÈ

Ë ·Ó·Ú¯›· Â›Ó·È ÌÔÚÊ‹ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜31, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó·

Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·-

Û‹˜ ÙÔ˘, Ú›Ó ·fi ÙËÓ Î¿ıÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ

ÙÚfiÔ ÔÈ Â·Ó·ÛÙ·ÙËÌ¤ÓÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ μ·ÏÎ·ÓÈÎÔ› Ï·Ô›

ı· Â›¯·Ó ¤ÙÔÈÌÔ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· Î˘‚ÂÚÓËıÂ› ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ¿ Ë Ó¤·

ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ›·, Ô˘ ı· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÎ‹

ÂÍÔ˘Û›·.

™Ù‹ ¡¤· ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È Ë ÈÛfiÙËÙ·

ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ, Ë ·ÙÔÌÈÎ‹ Î·È ÂıÓÈÎ‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·, Ë
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30. Bei der Gestaltung des sozioökonomischen Gedankenguts von Rhigas, war
folgende Tatsache von grosser Bedeutung, wie am Ende des Buches
Anthologie der Physik, 1790, berichtet wird: Rhigas hatte nämlich
angefangen, das Buch von Montesquieu der Geist der Gesetze (De l’ Esprit
des Lois) zu übersetzen, was ein Element darstellt, durch das gezeigt wird,
dass er schon früh eine Interesse für die demokratische Verwaltung des
Staates gezeigt hatte.

Rhigas erweist sich ausserdem als realistischer Revolutionär wegen

einer anderen bedeutenden Angelegenheit. Er bereitete nämlich seine

Bewegung planmässig darauf vor, dass sie den Weg zu der Erhebung der

Griechen und der anderen Balkanvölker ebnet. Obige Völker sollten sich

auf ihre eigenen Kräfte  stützen und nicht auf die Hilfe der

zeitgenössischen Mächte des "Ostens" und des "Westens". Er wusste

genau, dass die fremden Mächte sich nur um ihre eigenen Interessen

kümmern würden. Aus diesem Grund wendet er sich in seiner

revolutionären Proklamation nicht an die Grossmächte, um sie um Hilfe

zu bitten. Dadurch schafft er einen Präzedenzfall. Bis zu diesem Zeitpunkt

erwarteten die Versklavten die Hilfe der fremden Mächte, um die

Tyrannei abzuschütteln. Diese Handlungsweise war wahrscheinlich auf

seine Geschichtskenntnisse und auf seine Erfahrungen, die in

Zusammenhang mit den Staatsverträgen von Sistov vom 4. August 1791

und von Jasi vom 9. Januar 1792 standen, zurückzuführen. 

3. Politische Kapazität. Rhigas Velestinlis beweist durch seine Schrift

"Neue Politische Verwaltung", dass er über ein politisches Gehirn30

verfügte. Er kannte sich auf dem Gebiet der Diplomatie und der

Bedeutung des psychologischen Faktors aus und er war sich über deren

Bedeutung für den Ausgang der revolutionären Bewegungen bewusst. Aus

diesem Grund hatte er im Voraus geplant, dass beim Ausbruch der

Revolution eine Proklamation vorliegen sollte, in der die

Rechtmässigkeit des bewaffneten Aufstands gegen die tyrannische

Regierungsgewalt des Sultans zum Ausdruck gebracht werden sollte.

Dadurch sollte die Basis für die Legalisierung seiner Bewegung

geschaffen werden, was ihm ermöglichen würde, sofort die anderen

Nationen um eine politische Anerkennung anzusuchen. Diese

Vorgehensweise von Rhigas  deutet auf seine Fähigkeit hin,

vorauszuplanen und seine Revolution gründlich vorzubereiten, bei deren
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32. O fiÚÔ˜ ··ÓÙ¿Ù·È Î·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ·, fiˆ˜ «‰‡ˆ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÓ ÙË
ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂÈ, Ë ¡ÔÌÔ‰ÔÙÈÎ‹ Î·È Ë ŒÊÔÚÔ˜ ‹ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹», ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô

∞‰ÂÏÊÒÓ ∫·ÂÙ·Ó¿ÎË, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÂÓÈÎ‹ ÙË˜ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜, μÈ¤ÓÓË 1816, ÙfiÌ. μã,

ÛÂÏ. 335.

33. ¶Ú‚Ï. ™ÙÂÊ, ∫Ô˘Ì·ÓÔ‡‰Ë, ™˘Ó·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ, ∞ı‹Ó· 1900, Â·Ó·Ù‡ˆÛË

1980. μÏ. Â›ÛË˜ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙË˜ ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂˆ˜ ·Ú. 13 ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ fiÚÔ˘˜, Ô˘

Ô ƒ‹Á·˜ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·.

ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ, ÙˆÓ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ,

ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ, Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈ-

ÙÒÓ, ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜, Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙË˜ ‰Ô˘ÏÂ›·˜, Ë ·ÓÙ›-

ÛÙ·ÛË ÛÙË ‚›· Î·È ·‰ÈÎ›· Î. ¿. øÛÙfiÛÔ Ô ƒ‹Á·˜ ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Î·È ÔÏÏ¿

‰ÈÎ¿ ÙÔ˘ ÎÂ›ÌÂÓ· ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ 1793, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤-

ÊÚ·ÛÂ Î·È Â›¯Â ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ÌÓËÌÔÓÂ‡ÔÓÙ·È Ë ˘Ô¯ÚÂˆ-

ÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ

(¢›Î·È· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ¿ÚıÚÔ 22), ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË

ÊÔÚ¿ Î·Ù·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘, Ë ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ

Á˘Ó·ÈÎÒÓ. °È’ ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ıÂˆÚËıÂ› ›Ûˆ˜ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙË˜

ÈÛfiÙËÙ·˜ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ

ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›·, (¢›Î·È· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ¿ÚıÚÔ 35), Ë

˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÈ‚Ô˘ÏÂ‡ÔÓÙ·È

Î. ¿. ∞ÎfiÌË ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ÔÏ›ÙÂ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂ-

Ù¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Î·È Ó· ˘ÂÚ·Û›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜

ıÂÛÌÔ‡˜ ıÂˆÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ «ˆ˜ ÙÔ Ï¤ÔÓ ÈÂÚfiÓ
·fi fiÏ· Ù· ¯Ú¤Ë» ÙÔ˘˜, (¢›Î·È· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ¿ÚıÚÔ 35).

™˘ÓÈÛÙ¿ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ï·ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Î·È ÚÔÎÔ‹ ÙË˜

‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙÔ˘ μ·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. °È ·˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ:

«Ô μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓ‹Ù·È, fiÙ·Ó ¿Û¯Ë Ô ŒÏÏËÓ Î·È ÙÔ‡ÙÔ˜
¿ÏÈÓ ‰È’ ÂÎÂ›ÓÔÓ Î·È ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ‰È· ÙfiÓ ∞Ï‚·ÓfiÓ Î·È μÏ¿¯ÔÓ»,

(¢›Î·È· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ¿ÚıÚÔ 34). 

O ƒ‹Á·˜ Î·ÙfiÚıˆÛÂ ÌÂ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈ-

Î¿ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔ-

ÓÙ·Ó ÌÂ ÙË ¡Â· ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ·ÎfiÌË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ï¤ÍÂÈ˜

Î·È fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ:

«ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›·», «ÔÏÈÙ·Ú¯›·», «„ËÊÈÛÙ‹˜», «ÂÈıÂˆÚËÙ‹˜», «ÔÓÔ-
Ì·Ù›˙ˆ», «ÔÓÔÌ¿ÙÈÛÈ˜», «ÔÓÔÌ·ÙÈÛÌfi˜», «ÛÈÁÔ˘ÚfiÙË˜«, «ÂÁÎ¿ÏÂÛÈ˜»,
«¡ÔÌÔ‰ÔÙÈÎfiÓ32 ™ÒÌ·», «ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜», «ÏËÚÂÍÔ˘ÛÈfiÙË˜»33.



Ausbruch er dafür gesorgt hatte, dass sie sowohl politisch als auch

juristisch gerechtfertigt werden sollte. 

Im Anschluss darauf traf er Vorsichtsmassregeln und verfasste in einer

Zeit der Sklaverei und Knechtschaft die erste Charta, die den gesamten

Balkanraum betraf, mit dem Namen Neue Politische Verwaltung, wo die

menschlichen Grundrechte und die Verfassung enthalten sind. Er glaubte,

dass die Anarchie eine Form der Tyrannei31 darstellt, deshalb bemüht er

sich darum, seine Charta vor dem Ausbruch der Revolution und vor seiner

Ankunft in Griechenland zu verfassen. Dadurch hätten die aufständischen

Griechen und die anderen Balkanvölker einen fertigen Plan, damit der

neue Staat, der die osmanische absolutistische Herrschaft ablösen würde,

demokratisch regiert werden konnte.

In der  Neuen Politischen Verwaltung von Rhigas wird die Gleichheit

der Bürger in der Rechtsprechung proklamiert. Ausserdem werden

verfassungsmässig die Freiheit des Individuums und der Nation, die

Äusserungs- und die Religionsfreiheit verankert sowie die

Versammlungs- und Pressefreiheit, das Eigentumsrecht, die Abschaffung

der Sklaverei, der Widerstand gegen die Gewalt und Ungerechtigkeit u.a.

Überdies fügte Rhigas der Französischen Verfassung von 1793, die er

übersetzte und zum Vorbild hatte, auch viele eigene Artikel hinzu.

Kennzeichnenderweise wird auch die Schulpflicht nicht nur für die Jungen

sondern auch für die Mädchen erwähnt (Menschenrechte, Artikel 22).

Ausserdem wird in seine Verfassung zum ersten Mal ein Paragraph

eingetragen, durch den militärische Trainierübungen für die Frauen

vorgesehen sind. Aus diesem Grund könnte er als derjenige betrachtet

werden, der die Gleichheit zwischen Mann und Frau in seiner Zeit

vertreten hat. Der Schutz der Bürger vor dem Zinswucher

(Menschenrechte, Artikel 35), die Verteidigung der Demokratie

gegenüber denjenigen, die sich dagegen verschwören wollen u.a.

Ausserdem betont er, dass  die demokratischen Bürger aktiv an den

öffentlichen Angelegenheiten teilhaben und die demokratischen

Institutionen schützen sollten, wobei er diese Verpflichtung als ihre

heiligste betrachtete.

(Menschenrechte, Artikel 35)

Er empfiehlt die Zusammenarbeit der Völker, damit sich die
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31. "Weil die Anarchie der Knechtschaft gleichkommt",Thourios,Vers. 27   
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ΔÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÏ·-

‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡Û·Ó Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÙËÓ

Ó¤· ÔÏÈÙÂÈ·Î‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÈ ÙÔ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓÔ Î›ÓËÌ·

ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È fi¯È ÙË˜ ÂÍ¤ÁÂÚÛË˜, fiÔ˘ Û˘Ó‹-

ıˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÔÚÂ›· ÙˆÓ ÂÍÂÁÂÚÌ¤ÓˆÓ.

ŒÓ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë ÙÔ˘ ƒ‹Á· ·Ô-

ÙÂÏÂ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Â›¯Â ÙËÓ ÚfiÓÔÈ· Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÎfi

¯¿ÚÙË ÌÂ ÙÈ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¤˜ ‰È·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ ÛÂ ÙÔ·Ú¯›Â˜ Î·È Â·Ú¯›Â˜ ÙÔ˘

ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‹ıÂÏÂ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÁÈ·

Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi „ËÊÔÊÔÚ›Â˜ ÌÂ

ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ, ÙˆÓ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÒÓ.

™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ù‡ˆÛÂ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ˆ‰ÂÎ¿Ê˘ÏÏË

«Ã¿ÚÙ·», Ë ÔÔ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÔÏÈÙÈÎfi ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ÎÚ¿-

ÙÔ˘˜ ÙÔ˘, ÌÂ Û‡ÓÔÚ· Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰È·›ÚÂÛË ÛÂ ÙÔ·Ú¯›Â˜ Î·È Â·Ú-

¯›Â˜, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÔÈ ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ ¤ÚÂ˘Ó¤˜ Ì·˜. Δ¤ÙÔÈÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜

¯¿ÚÙË˜ ÙÔ˘ ‚·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â›¯Â Û˘ÓÙ·¯ıÂ› ·fi

ÙÔÓ ƒ‹Á·34.

ΔÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·

ªÂ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ Ô ƒ‹Á·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙË˜

·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÎ‹˜ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ÙË ¡¤·

¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘, ÙË Ó¤· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ μ·ÏÎ·ÓÈÎfi ¯ÒÚÔ,

ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È

ÙˆÓ ¢ÈÎ·›ˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘. ¶ÚfiÙ˘¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë °·ÏÏÈÎ‹

∂·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∞ıËÓÒÓ. °È’ ·˘Ùfi ÂÍ

¿ÏÏÔ˘ Î·È ÙÈÌËÙÈÎ¿ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ «∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·».

™Ù‹ÚÈ˙Â ÙË Ó¤· ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È fi¯È ÛÙËÓ ÎÏË-

ÚÔÓÔÌÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›·. ªÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ı· ÚÔÎ‹Ú˘ÛÛÂ ÂÎÏÔÁ¤˜

ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·ÈÚÂÙÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ, ÙˆÓ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÒÓ, Ô˘ ı·

34. μÏ. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, «∏ Ã¿ÚÙ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. Δ· ÚfiÙ˘¿ ÙË˜

Î·È Ó¤· ÛÙÔÈ¯Â›·», ÛÙÔ ∏ Ã¿ÚÙ· ÙÔ˘ ƒ‹Á·, Â·Ó¤Î‰ÔÛË ÙË˜ Ã¿ÚÙ·˜ ·fi ÙËÓ

∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·, (ÂÈÌ. ¢ËÌ. ∫·Ú·-

ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘), ∞ı‹Ó· 1998, ÛÂÏ. 13-90 Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÈ˜ ÛÂÏ. 80 Î·È ÂÍ‹˜:

«X¿ÚÙ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È “¡¤· ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛÈ˜”. ªÈ¿ Ó¤· Û˘Û¯¤ÙÈÛË».



Demokratie auf dem Balkanraum konsolidieren und fortentwickeln kann.

Aus diesem Grund vertritt er die Auffassung, dass:

"Der Bulgare soll dem Griechen entgegen kommen, wenn der Grieche

in Not ist und dieser seinerseits jenem und beide sollen dem Albaner oder

dem Walachen beistehen". 

(Menschenrechte, Artikel 34).

Es ist dem Rhigas in seiner Verfassung gelungen, die neuen

juristischen, politischen und wirtschaftlichen Termini, die in der Neuen

Politischen Verwaltung eingeführt werden, ins Griechische

wiederzugeben und neue Wörter und Begriffe zu verwenden, von denen

zum ersten Mal im griechischen Wortschatz Gebrauch gemacht wird.

"Soziale Gesetzgebung, Politologie, Wähler, Inspektor, Benennung,

Sicherheit, Anklage, Legislative32, Bevollmächtigter, Vollmacht".33

Das Interesse von Rhigas, eine Verfassung zusammenzustellen, um

dadurch eine neue Realität zu schaffen, ist ein Beweis dafür, dass der

geplante Aufstand als Revolution und nicht einfach als Erhebung

betrachtet werden muss, weil bei einer einfachen Erhebung keine

Rücksicht auf den zukünftigen Verlauf der Dinge genommen wird.

Ein wichtiges Element, das das politische Denken von Rhigas

veranschaulicht, stellt die Tatsache dar, dass er vorsorgliche Massnahmen

ergriffen hatte, um eine politische Karte vorzubereiten, in der der Staat,

der nach der Revolution entstehen würde, in Verwaltungsbezirken und

Präfekturen unterteilt wäre, um dadurch die Möglichkeit zu schaffen, dass

es dort nach einem Wahlgang die Repräsentanten des Volkes, die

Abgeordneten, gewählt werden konnten. Zu diesem Zweck liess er die aus

12 Blättern bestehende "Charta" drucken, die im Grunde genommen eine

politische Karte seines Reichs darstellte, auf der sich auch die Grenzen

und die politische Unterteilung in Verwaltungsbezirken und Präfekturen

erkennen liessen, wie unsere jüngsten Nachforschungen gezeigt haben.
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32. Im Buch der Brüder Kapetanakis, Allgemeine Einführung in die
Geographie, Wien, 1816, 2. Band S. 335, kommt später der Begriff vor: "Zwei
Regierungsgewalten gelten bei der politischen Verwaltung: die Legislative
und die Exekutive."

33. Siehe Stef. Koumanoudis, Einführung von neuen Wörtern, Athen 1900,
Nachdruck 1980. Siehe Kommentar der Fussnote Nr. 13 über die neuen
Termini, die Rhigas in die griechische Sprache einführt.
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ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÎ¿ ·fi Î¿ıÂ Â·Ú¯›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘.

™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ·ÛıÂ›, ˆ˜ Ù¿¯· Ô ƒ‹Á·˜

‹ıÂÏÂ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔÎ·ıÂ‰Ú›· ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘, ÂÊ’

fiÛÔÓ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·», ÌÔÚÔ‡ÌÂ Û˘ÓÔ-

ÙÈÎ¿ Ó· Ô‡ÌÂ fiÙÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛË ÙË˜ ·ÓÙÈÚÔ-

ÛˆÂ˘ÙÈÎ‹˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰›ÓÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ·˘Ù‹. OÈ

ŒÏÏËÓÂ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÌÈÎÚ‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë ·Ó·ÏÔÁÈÎ‹

·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ˆ˜ Â›ÛËÌË

ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ› ÙË˜ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛË˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹˜

ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÛÙË ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ‹

Ù·ÎÙÈÎ‹ ÙÔ˘ Î·È fi¯È ÛÂ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ‰ÈfiÙÈ Ë ÂÏÏË-

ÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, ˆ˜ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‹Ù·Ó Ë

Ï¤ÔÓ ‰È·‰Â‰ÔÌ¤ÓË ÛÙÔÓ ‚·ÏÎ·ÓÈÎfi ¯ÒÚÔ,  Î·È Â› Ï¤ÔÓ «ˆ˜ Ï¤ÔÓ

Â˘Î·Ù¿ÏËÙÔÓ Î·È Â‡ÎÔÏÔÓ Ó· ÛÔ˘‰·Ûı‹», fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ƒ‹Á·˜

·Ú·ÙËÚÂ› ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 53 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ∂Í ¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ

™‡ÓÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘, ¿ÚıÚÔ 7 Î·È 122, Î·ıÈÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÛÂ‚·ÛÌfi ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜

Î·È ÙË˜ ›ÛÙË˜ ÙÔ˘ Î¿ıÂ Ï·Ô‡, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘. 

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ

Â·Ó¿ÛÙ·ÛË  Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ Ï·fi˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ Î·ÙÔÈ-

ÎÔ‡ÓÙÂ˜ Û’ ·˘Ùfi «¯ˆÚ›˜ ÂÍ·›ÚÂÛÈÓ ıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘, ŒÏÏËÓÂ˜,
μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ∞Ï‚·ÓÔ›, μÏ¿¯ÔÈ, ∞ÚÌ¤ÓË‰Â˜, ΔÔ‡ÚÎÔÈ, Î·È Î¿ıÂ ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜
ÁÂÓÂ¿˜». ∂ÓÙ‡ˆÛË ÚÔÎ·ÏÂ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ ı¤ÏÂÈ ÛÙÔ ÎÚ¿-

ÙÔ˜ ÙÔ˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, Ô˘ ˙Ô˘Ó Û’ ·˘Ùfi,

‰ÈfiÙÈ Î·È ·˘ÙÔ› ˘ÔÊ¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÔ˘Ï-

Ù¿ÓÔ˘, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È ÛÙÔÓ £Ô‡ÚÈfi ÙÔ˘, (£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 17-20). 

4. ™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi˜ ÓÔ‡˜. O ƒ‹Á·˜ ÁÓÒÚÈ˙Â fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈ-

Î‹ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔÈËıÂ› Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ ÔıˆÌ·ÓÈÎÔ‡ ‰ÂÛÔÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó

‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÎÙËıÂ› Ë ÔÏ˘fiıËÙÔ˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Î·È Ë ‰ËÌÔ˘ÚÁ›·

ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ›·˜. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·-

ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ı· ¤ÚÂÂ Ó· ÚÔ-

ÓÔ‹ÛÂÈ ÁÈ· ∞) ÙË ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È μ) ÙËÓ

¤Ó·ÚÍË ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ÌÂ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÂÈÙÂÏÈÎfi Û¯Â‰È·ÛÌfi. 

∞. O ƒ‹Á·˜ ÁÓÒÚÈ˙Â Î·Ï¿ fiÙÈ ÔÈ ÌfiÓÔÈ ÂÌÂÈÚÔfiÏÂÌÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ›

ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ª·ÓÈ¿ÙÂ˜ Î·È ÔÈ ™Ô˘ÏÈÒÙÂ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ
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Solch eine so grosse Karte vom Balkanraum wurde zum ersten Mal von

Rhigas34 geschaffen. 

Der demokratische Staat von Rhigas 

Nach der Durchsetzung der Revolutionsziele würde Rhigas anstelle

der absolutistischen Regierungsgewalt des Osmanischen Reiches eine

Neue Politische Verwaltung schaffen, eine neue Ordnung sozusagen auf

dem Balkan, bei deren Durchsetzung eine demokratische Verfassung in

Kraft treten würde, in der den Menschenrechten Rechnung getragen

werden sollte. Zum Vorbild dienten ihm die Französische Revolution und

die Demokratie vom Alten Athen. Aus diesem Grund bezeichnet er seinen

Staat ehrenhalber "Griechische Demokratie". Er wollte, dass sich die neue

politische Situation auf einer demokratischen Grundlage und nicht auf

einer erblichen Macht stützte. Nach dem Gelingen der Revolution würde

er Wahlen proklamieren, damit die Repräsentanten des Volkes, die

Abgeordneten, gewählt werden sollten, wobei eine proportionale

Repräsentation für jede Provinz seines Staates vorgesehen war.

In Bezug auf die Einwände, die man dagegen erhoben hat, dass Rhigas

vermeintlich wollte, dass die Griechen die höchste Rangordnung

einnehmen sollten, da er es Griechische Demokratie nannte, können wir

nur kurz bemerken, dass die Tatsache, dass der Staat auf der Basis einer

repräsentativen Demokratie regiert werden sollte, besagt, dass diese

Einwände grundlos sind. Die Griechen waren nämlich eine kleine

Minderheit innerhalb seines Reichs und deshalb wäre ihre proportionale

Repräsentierung im Parlament bedeutungslos. Was nun den Vorschlag

von Rhigas betrifft, dass die griechische Sprache als offizielle Sprache des

Reichs die Stelle der bis dato gebrauchten türkischen Sprache einnehmen

sollte, muss man bemerken, dass dies auf seine realistische

Vorgehensweise und nicht auf opportunistische Hintergründe

zurückzuführen ist. Die griechische Sprache war nämlich als Handels- und
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34. Siehe Dim. Karaberopoulos "Die Charta von Griechenland von Rhigas. Ihre
Vorbilder und neue Gesichtspunkte" in der Charta von Rhigas, Nachdruck
der Charta von der Wissenschaftlichen Studiengesellschaft Pheres-
Velestino-Rhigas, (heraug. Dim. Karaberopoulos), Athen 1998, S. 13-90 und
insbesondere S. 80 "Charta von Griechenland und Neue Politische
Verwaltung". Eine neue Bezugnahme.
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35. ∞ÓˆÓ‡ÌÔ˘ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓÔ˜, ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¡ÔÌ·Ú¯›·, ‹ÙÔÈ ÏfiÁÔ˜ ÂÚ› ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜, ∂Ó πÙ·Ï›·

1806, ∞86 Î·È ÙÔ ·Ú¿ıÂÌ· ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ °. μ·Ï¤Ù·, Ù¤Ù·ÚÙË ¤Î‰ÔÛË, ∞ı‹Ó· 1982.

‰È¿Û·ÚÙÔÈ ÎÏÂÊÙ·ÚÌ·ÙˆÏÔ›. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ‹Ù·Ó

··›‰Â˘ÙÔ ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈÎ‹ Ù¤¯ÓË. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ Â·Ó·-

ÛÙ·ÙËÌ¤ÓÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ Ó· ·ÓÙÈ·Ï·›ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÂÍ·-

ÛÎËÌ¤Ó· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˘, ¿Ó ‰ÂÓ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ

Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÏÂÌÈÎ‹ Ù¤¯ÓË. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Â›¯Â ÙËÓ ÚfiÓÔÈ·, Ú›Ó ·fi

ÙËÓ Î¿ıÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ

ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ Ù¤¯ÓË˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ÛÙÚ·Ù¿Ú¯Ë von

Khevenh¸ller, (1683-1744), ÙÔ «™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfiÓ ∂ÁÎfiÏÈÔÓ». £· ‹Ù·Ó

‚·ÛÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈÎ‹

Ù¤¯ÓË. ∂› Ï¤ÔÓ fiÌˆ˜ Ë ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜

Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ‰È·Û‹ÌÔ˘ Â˘Úˆ·›Ô˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡, ı· ÂÈ‰ÚÔ‡ÛÂ Î·È „˘¯Ô-

ÏÔÁÈÎ¿ ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜, Ô˘ ı· Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡Û·Ó. £· ÙfiÓˆÓÂ ÙÔ

ËıÈÎfi ÙÔ˘˜, fiÙÈ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ, Ô˘ ı· ¿Ú¯È˙·Ó, ı· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÛÎËÌ¤ÓÔÈ,

fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˘.

ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô ƒ‹Á·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÚÔ-

ÓÔËÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi˜ ÓÔ‡˜. ∂È‚Â‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÌˆ˜ ÂÚ›ÙÚ·Ó·

·fi fiÛ· ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙ· 1806 Ô ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ Ô ŒÏÏËÓ ÛÙËÓ «∂ÏÏËÓÈÎ‹
¡ÔÌ·Ú¯›·» ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¤Î‰ÔÛË˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÂ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ‡˜

Î·ÓfiÓÂ˜. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ «ÙˆÓ ·ÚÌ¿ÙˆÓ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË
Â›Ó·È ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎˆÙ¿ÙË Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó fiÓËÌ· fi¯È ÌÈÎÚfiÓ ÂÚ› ·˘Ù‹˜,
‰È· ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ÔÈ Ó˘Ó ŒÏÏËÓÂ˜ ÌÂÁ¿ÏËÓ ¯ÚÂ›·Ó ¤¯Ô˘ÛÈ. ∫·È ¿ÌÔÙÂ˜
Î·Ó¤Ó·˜ ÊÈÏÔÁÂÓ‹˜ Ó· ÙÔ Î·ÙÔÚıÒÛË, ‰È· Ó· Ì¿ıˆÛÈÓ fiÏÔÈ fiÛÔÓ Ë
Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË»35. ∫È’ Ô ƒ‹Á·˜ ‹‰Ë ·fi ÙÔ 1797,

ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, Â›¯Â ÙËÓ ÚÔÓÔËÙÈÎfiÙË-

Ù· Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÎ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ÂÎ·›-

‰Â˘ÛË˜ ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈÎ‹ Ù¤¯ÓË.

μ. ™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘,

¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ ÛÂ fiÛ· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ·Ó·ÎÚÈÙÈÎ¿

¤ÁÁÚ·Ê·. ∂›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘

·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÙÂ ¤ÓÔÏÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ‡˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜, ÙÔ˘˜

ª·ÓÈ¿ÙÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ™Ô˘ÏÈÒÙÂ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î¿ıÔ‰fi ÙÔ˘

ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Î·ÙÂ˘ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙË ª¿ÓË, Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÛÂ ÛÙËÓ

Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË



Kommunikationssprache auf dem Balkanraum am meisten verbreitet,

ausserdem war sie "am verständlichsten und sie konnte am leichtesten

studiert werden", wie Rhigas im Artikel 53 seiner Verfassung bemerkt.

Durch den Artikel 7 und 122 wird ausserdem in seiner Verfassung der

Respekt verankert, den er vor der Sprache jedes Volkes hatte, der ein

Bestandteil seines Reiches war. 

Im Artikel 7 seiner Verfassung wird darauf nachdrücklich hingewiesen,

dass nach dem Gelingen der Revolution alle Reichsbewohner

gleichberechtigte Staatsbürger sein würden, ohne dass die Griechen,

Bulgaren, Albaner, Walachen, Armenier, Türken und sonstige

Völkerschaften aufgrund deren Religion oder aufgrund deren

Sprachidioms diskriminiert würden. Man muss auf die kennzeichnende

Tatsache hinweisen, dass nach dem Willen von Rhigas in seinem Reich

alle Völker vertreten sein sollten, sogar die Türken, die darin lebten, weil

sie auch unter der autoritären Herrschaft des Sultans leiden mussten, wie

es in seinem Thourios betont wird. (Thourios, Vers. 17-20)

4. Militärisches Genie: Rhigas wusste wohl, dass es ohne einen

militärischen Erfolg seiner Revolution unmöglich gewesen wäre, dass die

osmanische Tyrannei fällt, wodurch die sehnsüchtig begehrte Freiheit und

die Entstehung eines demokratischen Staates erlangt werden könnte.

Deshalb mussten bei der Planung und Vorbereitung seiner Revolution,

die nötigen Vorbereitungen und die Anwendung seiner Strategie

getroffen werden.

Rhigas war der Tatsache bewusst, dass die einzigen kriegserfahrenen

Völkerschaften des griechischen Raums abgesehen von vereinzelten

Milizionären, die Mainoten und die Soulioten waren. Die breiten

Volksschichten waren auf dem militärischen Gebiet ganz unerfahren.

Somit wäre es den Aufständischen unmöglich, gegen die trainierten Heere

des Sultans Widerstand zu leisten, ohne vorher auf die Kriegskunst gedrillt

zu werden. Deshalb übersetzte er vor seiner Ankunft in Griechenland ein

Handbuch des bekannten österreichischen Feldmarschalls von

Khevenhüller, (1683-1744) namens "Militärisches Handbuch", wodurch

militärische  Grundkenntnisse vermittelt werden konnten. Das sollte zur

Einweihung der Aufständischen mit der Kriegskunst dienen. Dazu sollte

das Exerzieren nach den Anweisungen des berühmten europäischen

Generals dazu dienen, einen psychologischen Einfluss auf die

Aufständischen auszuüben. Es würde ihre Moral stärken, weil sie zu der
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36. ∏ «ŒÎıÂÛÈ˜ ÙË˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹˜ ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆ˜ ÂÚ› ÙË˜ ÁÂÓÔÌ¤ÓË˜ ·Ó·ÎÚ›ÛÂˆ˜ ÙˆÓ
Ê˘Ï·ÎÈÛı¤ÓÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ» ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›ÔÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ·˘ÙÔ-

ÎÚ¿ÙÔÚ· ÙË˜ ∞˘ÛÙÚ›·˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ «O ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜…·Ó¤Ï·‚Â ÙÔ
Ù·ÍÂ›‰È ÙÔ˘ ÌfiÓÔÓ ÌÂ ÙËÓ ÚfiıÂÛÈÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛË Â·Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ ‰È· ÙÔ˘ Û¯Â-
‰›Ô˘ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›ÔÓ Û˘Ó›ÛÙ·ÙÔ ÂÈ˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛÈÓ Ó· ÌÂÙ·‚‹ ÂÈ˜ ªÔÚ¤·Ó ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
ÂÎÂ› ·ÓÙ·ÚÙÈÎÔ‡˜ ŒÏÏËÓ·˜ ª·ÓÈ¿Ù·˜, Ó· ÎÂÚ‰›ÛË ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓËÓ ÙˆÓ, ÙË ‚ÔË-
ıÂ›· ÙˆÓ Ó· ÂÏÂ˘ıÂÚÒÛË ÙËÓ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔÓ ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÙÔ˘˜ ª·ÓÈ¿Ù·˜ Ó·
ÂÓÒÛË ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ Â·Ó·ÛÙ¿Ù·˜ ∂ÏÏËÓ·˜, ÙÔ˘˜ ∫·ÎÔÛÔ˘ÏÈÒÙ·˜ ÏÂÁÔÌ¤ÓÔ˘˜, ÌÂ Ù·˜
ËÓˆÌ¤Ó·˜ ·˘Ù¿˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ Î·È ¤ÂÈÙ·
Ó· ÂÏÂ˘ıÂÚÒÛË Ù· ÙÔ˘ÚÎÈÎ¿˜ Â·Ú¯›·˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·Ó, ∞Ï‚·Ó›·Ó Î·È Î˘Ú›ˆ˜
∂ÏÏ¿‰·, Î·È Ù·˜ ¿ÏÏ·˜ Â·Ú¯›·˜ ‰È· ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÙÔÛÔ‡Ùˆ Â˘ÎÔ-
ÏÒÙÂÚÔÓ, Î·ıfiÛÔÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÁÓÒÌËÓ ÙÔ˘ fiÏÔÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓÂ˜ ‹Û·Ó ˆÏÈÛÌ¤ÓÔÈ, ÌÂ ÙÚfi-
ÊÈÌ· ÂÊˆ‰È·ÛÌ¤ÓÔÈ Î·È ı· ‹ÙÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÏÔ‡ÛÈ· ÌÔÓ·ÛÙ‹-
ÚÈ·». μÏ. ∫ˆÓ. ∞Ì¿ÓÙÔ˘, ∞Ó¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÂÚ› ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ∞ı‹Ó· 1930,

Â·Ó·Ù‡ˆÛË, ∞ı‹Ó· 1997, ÛÂÏ. 155. ¶·ÚfiÌÔÈ· Î·È ÛÙË ÛÂÏ. 179. ∂›ÛË˜ ‚Ï.

∞ÈÌ. §ÂÁÚ¿Ó‰-™. §¿ÌÚÔ˘, ∞Ó¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÂÚ› ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ Î·È ÙˆÓ
Û˘Ó ·˘ÙÒ Ì·ÚÙ˘ÚËÛ¿ÓÙˆÓ, ∞ı‹ÓËÛÈÓ 1891, ÊˆÙÔÌË¯·ÓÈÎ‹ ¤Î‰ÔÛË ·fi ÙËÓ ∂È-

ÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·, ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Â˘ÚÂ-

ÙËÚ›Ô˘ (ÂÈÌ. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘), ∞ı‹Ó· 1996, ÛÂÏ. 11 Î·È 71. 

37. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÛÙÔÈ¯ÂÈÔıÂÙËıÂ› Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÂÊ’ fiÛÔÓ ÔÈ

ÂÓ¤ÚÁÂÈ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÛÙÚ¤ÊÔÓÙÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙË˜

∞˘ÛÙÚ›·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Î·Ù·‚Ï‹ıËÎÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙË˜

ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙËÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÏÂ-

ÌÈÎ‹ Ù¤¯ÓË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ «™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfiÓ ∂ÁÎfiÏÈÔÓ», ı· ÚÔ¯ˆ-

ÚÔ‡ÛÂ Úfi˜ ÙÔ˘˜ ™Ô˘ÏÈÒÙÂ˜ Î·È Û· ÛÂ ÙfiÍÔ ı· Û˘Ó¤¯È˙Â ÛÙÈ˜ ˘fiÏÔÈ-

Â˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ μ·ÏÎ·ÓÈÎÒÓ Ï·ÒÓ36.

∏ ÂÈÙÂÏÈÎ‹ ·˘Ù‹ Ù·ÎÙÈÎ‹ ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ·Ô‰Â›¯ıË-

ÎÂ ÛˆÛÙ‹ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜

∂·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ 1821. ™ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È fi¯È ÂÎÂ› ·’ fiÔ˘

¿Ú¯ÈÛÂ ÛÙÈ˜ ·Ú·‰Ô˘Ó¿‚ÈÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ô ƒ‹Á·˜ ÙÈ˜ ÁÓÒÚÈ˙Â

ÔÏ‡ Î·Ï¿, ‰ÈfiÙÈ ÂÎÂ› ˙Ô‡ÛÂ. ∞ÏÏÔ ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Â›¯Â

ÂÈÙÂÏÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ Ô

ƒ‹Á·˜ ‹Ù·Ó Î·È ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi˜ ÓÔ‡˜.

5. ª¿ÚÙ˘Ú·˜. ªÂ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, fiÙÈ Â›¯Â Î·Ù·ÛÙÚÒÛÂÈ Â·Ó·-

ÛÙ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË ÙË˜ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹˜ Ù˘Ú·ÓÓ›· Î·È ÙËÓ

·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ μ·ÏÎ·ÓÈÎÒÓ Ï·ÒÓ, Ô

ƒ‹Á·˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ªÂ Û›‰ÂÚ· ÛÙ· fi‰È· Î·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ·,

fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È Ì·ÚÙ‡ÚÈ· ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ, ¯ˆÚ›˜

Ó· ‰ÈÎ·ÛıÂ› ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚÈ·Î‹ ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË37, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·-
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35. Vom anonymen Griechen, Griechische Präfektur, i.e. über die Freiheit, Italien
1806, A86 Notiz von der Ausgabe von G. Valetas, 4. Ausgabe, Athen 1982.

36. Der "Bericht der Polizeidirektion über die Vernehmung der verhafteten
Griechen" an das Polizeiministerium und an den Kaiser von Österreich
meldet diesbezüglich: "Rhigas Velestinlis… unternahm seine Reise mit dem
einzigen Ziel, eine Erhebung anzuzetteln. Sein Plan bestand auf seinen
Beschluss, nach Moreas zu ziehen und dort die aufständischen Griechen, die
Mainoten, zu treffen, ihr Vertrauen zu gewinnen, damit sie dazu beitragen,
dass die Halbinsel Peloponnes befreit wird. Im Anschluss darauf hatte er zum
Ziel, die Mainoten mit den anderen aufständischen Griechen, die
sogennanten Kakosoulioten, zu vereinigen. Mit den oberhalb aufgeführten
Kräften sollte er weiter nach Osten schreiten und die griechischen Provinzen
Mazedonien, Albanien und besonders Griechenland durch einen
allgemeinen Aufstand befreien. Obiges wäre insofern leicht zu realisieren, als
die Griechen, seiner Meinung nach, bewaffnet seien und über

Überzeugung gelangen würden, dass sie im Krieg so trainiert wie die

gegnerischen Kräfte des Sultans wären.

Durch diese Vorgehensweise beweist Rhigas, dass er über ein

vorausblickendes militärisches Gehirn verfügte. Die Notwendigkeit der

Veröffentlichung eines solchen Buches, in dem die militärischen Regeln

enthalten sind, wird ausserdem von einem anonymen Griechen in der

"Griechischen Präfektur" bestätigt. Er bemerkt charakteristisch: "…die
Kriegskunst ist eine umfassende Disziplin und es bedarf  grosser Anstrengungen,
um kriegstüchtig zu werden, wofür es bei den Griechen ein grosser Bedarf
besteht."35 Da Rhigas schon seit 1797 vorhatte, seine Revolution zu beginnen,

übersetzte und druckte das Buch über die militärische Ausbildung der

Aufständischen, so dass sie kriegserfahren werden.

Bezüglich der militärischen Planung seiner Revolution wäre ein Bezug

auf die Vernehmungsurkunden von grosser Bedeutung. Er hatte

vorausgeplant, dass der Ausbruch seiner Revolution von den bewaffneten

griechischen Völkerschaften, den Mainoten und den Soulioten, initiiert

wird. Nach seiner Ankunft in Griechenland würde er nämlich nach Mani

weitergehen, um die Revolution vom Peloponnes anzuzetteln.

Anschliessend würde er den Anweisungen des "Militärischen Handbuchs"
zufolge zu den Soulioten weitergehen und seine Bewegung in einer

pfeilförmigen Form in den übrigen Gegenden von Griechenland und des

Balkans36 ausbreiten.

Diese strategische Vorgehensweise von Rhigas hat sich durch die
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ÙfiÓ Ó· ÛÙÔÈ¯ÂÈÔıÂÙËıÂ› Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ·Ú·‰fiıËÎÂ

·fi ÙÔ˘˜ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ Î·˚Ì·Î¿ÌË ÙÔ˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘.

Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›ÛıËÎÂ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1798 Ì·˙› ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÙ¿

™˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ‡ÚÁÔ ¡ÂÌfi˚˙· ÙÔ˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘, Ô˘ ‚Ú›-

ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¢Ô‡Ó·‚Ë,  ÈÛÙfi˜ ÛÙfi Î·ı‹ÎÔÓ ÁÈ· Ù· È‰·ÓÈÎ¿ ÙË˜

ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ «¢ÈÎ·›ˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘».

6. ∂ıÓÂÁ¤ÚÙË˜. O ƒ‹Á·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂıÓÂÁ¤ÚÙË˜, ‰ÈfiÙÈ ÌÂ ÙÔÓ

£Ô‡ÚÈfi ÙÔ˘ «ø˜ fiÙÂ ·ÏÏËÎ¿ÚÈ·», ÙË Ã¿ÚÙ· ÙÔ˘, ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘

Û˘Ó¤‚·ÏÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆ-

Ì¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ΔfiÓˆÛÂ ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÌÂ ÙÈ˜

‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ÂÏÂ˘ıÂÚ›·. ∂›

Ï¤ÔÓ ÙÔ˘˜ ‰›‰·ÍÂ ÙÔÓ «ÙÚfiÔÓ» ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÎÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ

ÂÏÂ˘ıÂÚ›·, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜

ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË˜ ÛÙ· 1836, «ªÂÙ¿ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ·˜ ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜
Û‡ÚÂÈ ÙÔÓ ÛfiÚÔÓ ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓı·Ú-
Ú‡ÓÂÈ Ô‰ËÁÒÓ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔÓ ÙË˜ ·ÂÏÂ˘ıÂÚÒÛÂˆ˜ ÙˆÓ. OÈ
∂ÏÏËÓÂ˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ûı¤ÓÙÂ˜ Î·È ÂÓı·ÚÚ˘Óı¤ÓÙÂ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘
ƒ‹Á· ¤Ï·‚ÔÓ Ù· fiÏ· ˘¤Ú ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜»38.

7. OÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜ ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙÔ˘ μ·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡
¯ÒÚÔ˘. O ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ ÌÂ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ

∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ μ·ÏÎ·ÓÈÎÒÓ Ï·ÒÓ, Ô˘ ÚÔÂÙÔ›Ì·˙Â ÛÙË

ı¤ÛË ÙË˜ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÎ‹˜ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÙ·Ó Ó·

ÂÁÎ·ıÈ‰Ú˘ıÂ› Ë «¡¤· ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛÈ˜», Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈ-

ÙÂ›·. OÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó˘fi‰Ô˘ÏÔÈ Ï·Ô› «¯ˆÚ›˜ ÂÍ·›ÚÂÛÈÓ ıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È

ÁÏÒÛÛË˜», fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ı·

··ÚÙ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÂ›·, Ô˘ ı· Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ

«∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·», ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ

ÎÏ·ÛÛÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ Î·È ÛÙÈ˜

·Ú·‰fiÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ. ∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· ¤Ó· ·Ó·Ó-

ıÚÒÈÓÔ È‰·ÓÈÎfi ÌÂ ˘ÂÚÂıÓÈÎ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. 

∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ó· ÌËÓ ‰ÈÎ·ÛıÂ› ·fi Ù· ÔÈÓÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÁÈ·Ù› Ô ƒ‹Á·˜ Î·È ÔÈ

Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘ ı· ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÛÙ¤˜.

38. ∂›Ó·È ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔÓ ›Ó·Î·, Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Ô

¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÌÂ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Î·È Ù›ÙÏÔ «¶ÙÒÛÈ˜ ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂˆ˜».



anschliessende Durchsetzung der Revolution von 1821 als richtig erwiesen

und zwar auf dem Peloponnes und nicht an der Donau, obwohl er diese

Gegenden sehr gut kannte, weil er dort lebte. Das ist ein weiteres Element,

das man erwähnen sollte, um die militärischen Fähigkeiten von Rhigas

hervorzuheben.

5. Märtyrer. Mit der Anklage, dass er Revolutionspläne gegen das

Osmanische Reich geschmiedet hatte, um Griechenland und die anderen

Balkanländer zu befreien, wurde Rhigas zum Gefängnis gebracht. Den

diesbezüglichen Urkunden zufolge wurde er an Ketten gelegt, der

österreichischen Justiz37 übergeben, ohne dass man ihm den Prozess

gemacht hätte, und ohne dass ihm eine Strafe auferlegt worden wäre.

Anschliessend wurde er von den Österreichern dem türkischen Gauleiter

von Belgrad übergeben. Zum Schluss wurde er im Juni 1798 mitsamt

seinen sieben Kameraden in der Belgrader Burg Neboija an der Donau

erdrosselt, wobei er bis zu seinem Ende dem Freiheitsideal und den

"Menschenrechten" die Treue gehalten hat.

6. Volksheld. Rhigas wird als Volksheld charakterisiert, weil er durch

seinen Thourios "Bis wann ihr Kerls", durch seine Charta und durch seine

Verfassung entscheidend zum Wachrütteln der unterjochten Griechen

und zum Ausbruch der Revolution beigetragen hat. Er stärkte ihre Moral,

indem er sie davon überzeugte, dass sie durch ihre eigenen Kräfte die heiß

ersehnte Freiheit erlangen würden. Zusätzlich lehrte er sie die Art und

Weise, auf die sie zu ihrem Ziel gelangen könnten. Der General

Makrygiannis bemerkte 1836 charakteristisch: "Nach vielen Jahrhunderten
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Nahrungsmittel verfügten und die reichen Klöster verfügten über reiche
Geldmittel." Siehe Kon. Amandos, Unveröffentlichte Schriften über Rhigas
Velestinlis, Athen 1930, Nachdruck, Athen 1997, S. 155. Desgleichen auch
auf S. 179. Ausserdem siehe Em. Legrand- Sp. Lambrou. Unveröffentlichte
Schriften über Rhigas Velestinlis und über die anderen Märtyrer, Athen
1891, photomechanische Reproduktion von der Wissenschaftlichen
Studiengesellschaft Pheres-Velestino-Rhigas mit der Zulage von einem
Wortverzeichnis (herausg. Dim. Karaberopoulos), Athen 1996, S. 11 und 71.

37. Es wäre nicht möglich eine Klage gegen Rhigas zu begründen, da sich seine
Handlungen nicht gegen die legale Ordnung von Österreich wendeten. Aus
diesen Gründen bemühte sich der Polizeiminister darum, dass sein Fall nicht
zu den Strafgerichten kam, weil in einem solchen Falle Rhigas und seine
Kameraden von den Richtern freigesprochen worden wären.



PHΓAΣ BEΛEΣTINΛHΣ

-56-

39. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·Ú·ÙËÚÂ› Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜ «Ô
ƒ‹Á·˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÛÂ ¤Ú· ·fi ÙÈ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂÈ˜ ÙË˜ °·ÏÏÈÎ‹˜ ∂·Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜, Ô˘
·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÏÈÙÈÎ¿ Î·È ·ÙÔÌÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÛÙË ÌÔÓ¿‰·, ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È fi¯È
ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÈ˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙÂ˜. °ÈÓfiÙ·Ó ¤ÙÛÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙË˜ OÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹˜
¢È·ÎËÚ‡ÍÂˆ˜ ÙˆÓ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ 1948, Ë ÔÔ›· Î·ıÒ˜ Â›Ó·È ÁÓˆ-
ÛÙfi, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÌÂ ÙÔ ›‰ÈÔ fiˆ˜ Ô ƒ‹Á·˜ ÓÂ‡Ì· ÛÂ
ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Communities Î·È Societies». μÏ. ¡ÈÎ.

¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ªÂÏÂÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ¤Î‰. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜

∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·, ∞ı‹Ó· 1994, ÛÂÏ. 106.

ŸÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ Ó¤·˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ı· ‹Ù·Ó ›ÛÔÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘

ÓfiÌÔ˘, ı· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ·ÓÂÍÈıÚËÛÎÂ›· Î·È ÛÂ‚·ÛÌfi˜ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜

ÙÔ˘ Î¿ıÂ Ï·Ô‡39, Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÛÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÂ›·, ı·

Ó¤ÌÔÓÙ·Ó Ù· Î·Ï¿ ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ‰È·Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆ˜, ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·

ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙË˜. ∂Ó· fiÚ·Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô

ÛÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ·ÈÒÓÂ˜, ¿ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.



hegte und pflegte er den Glauben an die Freiheit, indem er die Griechen dazu
ermutigte und indem er ihnen den Weg zu ihrer Befreiung wies. Die Griechen
angespornt und ermutigt von seinen Worten begannen ihren
Freiheitskampf."38

7. Visionär eines demokratisch regierten Staates auf dem Balkan.

Durch den Aufstand der unterjochten Griechen, die die Regierungsgewalt

des Osmanischen Reiches an sich reissen würden, erträumte er sich die

Gründung eines demokratisch regierten Staates mit dem Namen "Neue

Politische Verwaltung". 

Alle versklavten Völker "unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit

und ihrer Sprache" werden gemäss dem zweiten Artikel seiner Verfassung

diesen repräsentativ regierten Staat bilden, der den Namen  "Griechische

Republik" tragen soll, weil sich die Entsprechung aus der klassischen Zeit

vorbildhaft auswirken könnte, was einzigartig in der Weltgeschichte die

Jahrhunderte hindurch war. Die Demokratie war für Rhigas ein alle

Menschen betreffendes Ideal mit übernationalen Dimensionen. Alle

Bewohner dieses neuen Staates sollten dem Gesetz gegenüber die

gleichen Rechte haben und es sollte religiöse Toleranz und Respekt vor

der Sprache jedes Volkes herrschen39. Alle Völker, aus denen sich dieser

Staat zusammensetzen sollte, würden sich an seiner Regierung beteiligen

und würden die Früchte der demokratischen Regierungsweise ernten, weil

sie sicher seiu konnteu dess ihr Leben und Vermögen gesclützt wäre. Eine

Vision, die erst in unserer Zeit nach zwei Jahrhunderten zur Wirklichkeit

werden konnte.
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38. Es sind die Worte vom General Makrygiannis, die auf dem Gemälde stehen,
das Panagiotis Zografou gemalt hat, das Anweisungen enthält und den Titel
"Der Fall von Konstantinopel" trägt.

39. Wie der Professor Nikolaos Pantazopoulos charakteristisch bemerkt: "Die
Thesen von Rhigas überschritten die Deklaration der Französischen
Revolution, die die politischen und individuellen Rechte der einzelnen
Person des Bürgers anerkannte und nicht diejenigen einer Gruppe, nämlich
der Minderheiten. So wurde er zum Vorläufer der Deklaration der
Menschenrechte auf globaler Basis vom Jahre 1948, die bekanntlich die
Menschenrechte im gleichen Geist wie Rhigas anerkennt, nämlich sowohl der
kleinen als auch der grossen Gruppen. Siehe Nik. Pantazopoulos, Studien
über Rhigas Velestinlis, Ausgabe der Wissenschaftlichen Studiengesellschaft
Pheres-Velestino-Rhigas, Athen 1994, S. 106.
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FREIHEIT - GLEICHHEIT - BRUDERLICHKEIT

NEUE POLITISCHE STAASVERWALTUNG

DER BEWOHNER VON ROUMELI,

KLEINASIEN, DER MITTELMEERINSELN,

DER MOLDAU UND DER WALACHEI

FÜR DIE GESETZE UND 

DAS VATERLAND

Das Volk, Nachkommen der Hellenen, das die Rumeli, das

Kleinasien, die Mittelmeerinseln, die Moldau und die Walachei

bewohnt, und all diejenigen, die unter der harten Tyrannei des

abscheulichen osmanischen Despotismus stöhnen, oder gezwungen

wurden, in fremde Königreiche zu fliehen, um sich vor dem schweren

und unerträglichen Joch des Despotismus zu retten, all diese, sage ich,

sowohl Christen als auch Türken, ohne Unterschied der Religion (weil

alle Geschöpfe Gottes und Kinder des ersten Menschen sind), meinen,
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daß der Tyrann, der Sultan heißt, sich völlig seinen schmutzigen

weiblichen Gelüsten hingegeben hat, von Eunuchen und blutrünstigen,

tief unwissenden Hoflingen umgegeben worden ist, daß er die

Humanität vergessen hat und verachtet, daß sein Herz sich gegenüber

der Unschuld verhärtet hat und daß das schönste Königreich der Welt,

das überall von allen Weisen gepriesen wird, zu einer abscheulichen

Anarchie verkommen ist, so daß keiner, unabhängig von seiner

sozialen Herkunft und von seiner Religion, weder seines Lebens, noch

seiner Ehre, noch seines Eigentums sicher ist.

Der ruhigste, der unschuldigste, der ehrlichste Bürger ist jeden

Moment gefährdet, ein erbärmliches Opfer der Willkür des Tyrannen

zu werden, oder der grausamen Ortsaufseher und inkompententen

Magnaten des Tyrannen, oder schlielich (was auch viel häufiger

passiert) der unzivilisierten, bestialischen Nachahmer des Tyrannen,

die Vergnügen an den unbestraften Ungerechtigkeiten, an der

härtesten Unmenschlichkeit, am Ermorden ohne Untersuchung und

ohne Verurteilung finden.

– Himmel! Du bist unvoreingenommener Zeuge solcher

Verbrechen.

– Sonne! Du siehst jeden Tag diese bestialischen Wagnisse.

– Erde! Du wirst ununterbrochen durch den Strom des unschuldigen

Blutes begossen.

Wer könnte das Gegenteil sagen? Wer ist jener Tiger, der so viele

Sündatetn/Frevel befürwortet? Der soll heraustreten, und die ganze
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Schöpfung wird als Zeuge gegen ihn auftreten, die sprachlos über das

vergossene Menschenblut stöhnt.

Dieses bis jetzt unglückliche - sage ich - Volk, weil es sah, daß alle

seine Betrübnisse und Schmerzen, seine täglichen Träne, seine

Vernichtung, aus der schlechten und niederträchtigen Regierung, auf

den Mangel an guten Gesetzen zurückgeht, hat sich entschlossen,

indem es endlich erwachsen wurde, den Himmel zu erblicken, seinen

beschwerten Nacken zu erheben und, indem es seine Arme mit den

Waffen der Rache und der Verzweifelung wütend ausrüstete, die

heiligen und unantastbaren Rechte, die ihm Gott geschenkt hatte,

damit es ruhig auf der Erde lebt, vor der ganzen Schöppfung durch

donnernde Stimme auszurufen/verkünden.

Daher wird die folgende öffentliche Erklärung der kostbaren

Rechte des Menschen und des freien Bewohners des Reiches feierlich

verkündet, damit alle Einwohner immer die Taten der Regierung mit

dem Ziel der sozialen Institutionen mit wachsamen Auge vergleichen

können, damit sie, nachdem sie sich mit Mut von dem niederträchtigen

Joch des Despotismus befreit und die kostbare Freiheit ihrer

glorreichen Ahnen zu eigen gemacht haben, zukünftig nie zulassen, als

Sklaven von der unmenschlichen Tyrannei niedergetreten zu werden,

damit jeder die Grundlagen seiner Freiheit, seiner Sicherheit und

seines Glücks wie einen glänzenden Spiegel vor seinen Augen hat,

damit die Richter am deutlichsten wissen, welches ihre unablässige

Pflicht gegenüber den freien Bürgern ist, wenn sie sie urteilen, und
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damit die Gesetzgeber und die hochsten Amsträger die aufrichtigste

Grundregel kennen, gemäß der ihr Beruf geregelt und auf die ihr Beruf

zur Glückseligkeit der Bürger ausgerichtet werden muß.
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DIE MENSCHENRECHTE

1.¨. Das Ziel, wozu sich die Menschen zum ersten Mal in den

Anfangen der Welt aus den Wäldern versammelt haben, um

alle, Länder und Städte bauend, zusammenzuleben, ist dies,

sich gegenseitig zu helfen und glücklich miteinander zu leben,

und nicht, sich gegenseitig zu zerfleischen, oder damit einer das

Blut aller anderen saugt.

Dann machten sie einen zum König, damit er über ihre

Interesse wacht, damit sie die natürlichen Rechte sicher

genießen, die niemand auf der Erde ihnen nehmen darf.

2.¨. Diese natürliche Menschenrechte sind: erstens, daß wir alle

gleich sind, und nicht, daß jemand dem anderen überlegen ist;

zweitens, daß wir frei sind, und nicht, daß jemand dem anderen

versklavt; drittens, daß wir unseres Lebens sicher sind, und daß

niemand uns dieses Leben ungerecht und willkürlich nehmen

kann, und viertens, daß niemand unser Eigentum antasten

kann, sondern daß es uns und unseren Erben gehört.

3.¨. Alle Menschen, Christen und Türken, sind von Natur aus

gleich. Wenn jemand, egal aus welchen sozialen Verhältnissen

er kommt, sich einer Straftat schuldig macht, ist das Gesetz

immer gleich für die gleiche Straftat und unveränderlich; das

heißt, für die gleiche Straftat wird der Reiche nicht milder und

der Arme nicht härter bestraft, sondern beide gleich.

4.¨. Der Gesetz ist diejenige freie Entscheidung, die durch das

Einverstandnis des ganzen Volkes getroffen worden ist; z.B.

wollen wir alle, daß der Mörder getötet wird; dies heißt Gesetz,

und die Strafe gilt gleich für alle von uns. Ein anderes Gesetz
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wiederum, dient der Verteidigung, z.B. wollen wir alle unser

Eigentum nach unserem Willen verwalten, also hat niemand

die Erlaubnis, uns irgendetwas mit Willkür und Gewalt zu

nehmen; das ist Gesetz, weil wir selbst es akzeptieren und

wollen. Das Gesetz hat immer das zu befehlen, was gerecht und

nützlich für die Gesellschaft ist, und das zu verhindern, was uns

schadet.

5.¨. Alle Mitbürger können öffentliche Ämter bekleiden. Die

freien Nationen kennen kein anderes Motiv bei ihrer Wahl als

die Vernunft und den Fortschritt. D.h. jeder, wenn er eines

öffentlichen Amtes würdig und fähig ist, kann es bekommen.

D.h. umgekehrt, wenn man dessen unwürdig und unfähig ist,

darf es ihm nicht gegeben werden, denn, weil er nicht weiß, wie

er das Amt auszuüben hat, begeht er Fehler und schadet durch

sein Unwissen und seine Unfähigkeit der Öffentlichkeit.

6.¨. Die Freiheit ist jene Kraft des Menschen, all das zu tun, was den

Rechten seines Nächsten nicht schadet. Sie hat die Natur als

Grundlage, weil wir von Natur aus die Freiheit lieben. Sie hat

die Gerechtigkeit als Regel, weil die gerechte Freiheit gut ist;

sie hat das Gesetz als Schutz, weil das Gesetz bestimmt, bis

wohin wir frei sein dürfen. Die moralische Grenze der Freiheit

ist diese Maxime: Tue niemandem das an, was du nicht willst,

daß man es dir antut.
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7.¨. Das Recht, unsere Meinung und Gedanken durch die Presse

oder durch einen anderen beliebigen Weg öffentlich

auszudrücken; das Recht, uns friedlich zu versammeln; die

Freiheit jeder Art von Religion, des Christentums, des Islams,

des Judentums u.s.w., all das ist durch diese Politische

Staatsverwaltung nicht verhindert.

Wenn diese Rechte nicht respektiert werden, ist dies ein

Zeichen von Tyrannei oder eine Reminiszenz des von uns

vertriebenen Despotismus.

8.¨. Die Sicherheit ist jener Schutz, der durch die ganze Nation und

das Volk jedem Menschen hinsichtlich seiner Person, seiner

Rechte und seines Eigentums eingeräumt wird. Dies bedeutet,

daß, wenn jemand einem einzigen Menschen Schaden zufügt

oder ihm zu Unrecht etwas nimmt, dann soll das ganze Volk

gegen diesen Tyrannen aufstehen und ihn vertreiben.

9.¨. Das Gesetz soll die Freiheit der ganzen Nation und die Freiheit

jedes Menschen, der in diesem Reich wohnt, vor der

Unterdrückung und vor der Tyrannei der Staatsverwalter

schützen; wenn die Staatsverwalter gut regieren, soll das

Gesetz sie verteidigen und wenn sie schlecht regieren, sie

absetzen.

10.¨. Kein Mensch darf vor Gericht gestellt, durch die Leute des

Richters verhaftet oder eingesperrt werden, wenn dies nicht

gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt, sondern der

bloßen Willkür des Richters entspricht. Jeder Einwohner, wenn
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er vor das Gericht gerufen wird oder durch die Gerichtsdiener

gesetzlich verhaftet wird, soll sich jedoch sofort unterwerfen

und sich dem Gericht stellen, denn, wenn er sich widersetzt und

sich dem Gericht nicht stellen will, macht er sich schuldig. Und

es ist bereits eine Schuld, wenn ein Mensch, wenn ihn das Gesetz

aufruft, sich mit Gewalt widersett und nicht gehorcht, während

er sicher ist, daß er nicht bestraft wird, wenn er unschuldig ist.

ll.¨. Jede Tat und Zwang gegen einen unschuldigen Menschen sowie

jemanden zu verurteilen, ohne daß das Gesetz es bestimmt, ist

Willkür des Richters und tyrannisches Werk. Der Mensch also,

dem so etwas angetan wird, hat das Recht und die Erlaubnis,

sich mit seiner ganzen Kraft zu widersetzen, eine solche Tat mit

Gewalt zurückzuweisen und sich nicht zu unterwerfen.

12.¨. Diejenigen, die Befehle erlassen oder sie unterschreiben oder

sie ausführen oder sie durch andere ausführen lassen, indem sie

ihnen sagen, daß diese Befehle notwendige Sachen seien, ohne

daß jedoch die Staatsverwaltung darüber informiert ist, sind

schuldig und müssen streng bestraft werden.

13.¨. Jeder anscheinend unschuldige Mensch, wenn er als schuldig

verleumndet wird, darf, bis seine Schuld und die Notwendigkeit

seiner Verhaftung gesichert ist, nicht mit Strenge behandelt,

gebunden, beschimpft oder geschlagen werden, wenn es für

seinen Arrest, bis er gerichtet wird, nicht notwendig ist; und erst

nachdem seine Schuld bewiesen worden ist, erst dann darf

DIE MENSCHENRECHTE

-77-



TA ΔIKAIA TOY ANΘPΩΠOY

-78-



seine persönliche Bestrafung beginnen, so wie das Gesetz sie

bestimmt.

14.¨. Kein Mensch soll gerichtet, und keiner bestraft werden, wenn er

seine Rechtfertigungsgründe noch nicht vollständig vorgebracht,

und man ihn nicht in Gemäßheit der Gesetze vor das Gericht

gerufen hat. Und nur dann soll er bestraft werden, wenn das

Gesetz vor dem Verbrechen schon sanktioniert war. Ein Gesetz

aber, welches Handlungen bestrafen will, welche sich zu einer

Zeit ereigneten, wo es selbst noch nicht bestand, heißt Tyranney;

und daß ein neues Gesetz alte Handlungen strafen soll, ist eine

Gesetzwidrigkeit. ∑. μ. Ein Mensch hat den Ochsen eines andern

geraubt, und bis auf den Zeitpunkt, worin er ihn geraubt hat, war

kein Gesetz, welches einen solchen Raub untersagte; nachher

aber wird ein Gesetz gegeben, daß keiner das Eigentum eines

andern rauben soll. Dieser Verordnung zu Folge gibt nacher der

Räuber den Ochsen zurück, aber bestraft wird er nicht; weil er

damals nicht wußte, dass der Raub gesetzwidrig ist.

15.¨. Das Gesetz muß klar und genau die nothwendigen Strafen

bestimmen; die Strafen selbst müssen mit der Schuld in einem

genauen Verhältnisse stehen, und dem gemeinschaftlichen

Wohle der Bürger zuträglich seyn. Wenn also einer einen

andern geschlagen hat: so soll auch er mit Schlägen, aber nicht

mit dem Schwerte bestraft werden.

16.¨. Das Befugniß, freie Eigenthumsrechte friedlich zu verwalten,

kommt einem jeden Bewohner des Staates zu. Er genießt also

und verwendet nach seinem eigenen Willen; er erwirbt

Einkünfte, die Früchte seiner Kunst, seiner Arbeit, seiner

Betriebsamkeit, ohne daß jemand ihn jemals auch nur im
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geringsten gegen seinen Willen daran hindern kann.

17.¨. Den Bürgern kann keine Gattung der Arbeit, der Kunst, des

Ackerbaues, des Handels, oder was immer für ein der

Gesellschaft zuträgliches Unternehmen verwehrt werden. Die

Betriebsamkeit der Burger ohne Ausnahme hat das Recht sich

auf alle Künste und Kenntnisse auszudehnen.

18.¨. Jeder Mensch kann als Diener einem andern zu Willen seyn,

und seine Zeit zum Nutzen desselben verwenden; doch

verkaufen kann keiner weder sich selbst, noch einen andern,

weil die Person nicht ausschliessend ein Eigenthum eines jeden

insbesondere, sondern auch des Vaterlandes ist. Das Gesetz

erkennt weder Leibeigenschaft noch Sklaverey, selbst nicht an

den eigentlichen Sklaven. Nur allein dieser Vertrag wird

genehmiget, daß der Diener fleißig arbeite, und erkenntlich

gegen denjenigen sey, welcher ihm Lohnung bezahlt; welcher

aber doch kein Recht hat jenen zu mißhandeln oder zu

schlagen. Aber vernichtet dieser den Vertrag: so bezahlet er

den Diener bis auf die bestimmte Zeit, und entläßt ihn.

19.¨. Kein Mensch darf auch nicht im mindesten seiner Güter gegen

seinen Willen beraubet werden. Doch wenn der allgemeine

Nutzen es fordert, z.B. wenn das Vaterland den Garten eines

Bürgers verlangt, um einen Markplatz [sic] oder was immer für

ein Gebäude anzulegen: so wird der Garten geschätzt, der

Eigenthümer bezahlt, und der Markplatz [sic] oder das

Gebäude angelegt.

20.¨. Jede Abgabe wird einzig und allein zum allgemeinen Nutzen,
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und nicht zum Raube eines oder des andern gegeben. Alle

Einwohner haben also das Recht, die Steuerbücher

einzusehen, über die Einsammlung der Abgaben zu wachen,

und von demjenigen, welcher sie eingesammelt hat, Rechnung

zu fordern.

21.¨. Gemeinschaftlicher Beistand, und Entschädigung sind eine

heilige Pflicht des Vaterlandes. Die Gemeinde ist den

unglücklichen Bürgern Hilfe schuldig, und muß sowohl sorgen,

daß diese etwas zu arbeiten haben, als auch ihnen eine

Lebensart ausmitteln, daß sie arbeiten konnen. Z.B. Ein

Ackerbauer sitzt müssig, weil er keinen Ochsen hat; das

Vaterland hat also die Pflicht, ihm diesen zu beschaffen, und

dann kann es von ihm erwarten, daß er seine Pflichten

entrichte. Wird einer im Kriege für das Vaterland an seinem

Körper verstümmelt: so ist dieses verpflichtet ihn zu

entschädigen, und durch sein ganzes Leben zu ernähren.

22.¨. Alle ohne Ausnahme haben die Pflicht, lesen und schreiben,

und dadurch die allgemein nöthigen und nützlichen

Erkenntnisse litteras zu erlernen. Das Vaterland muß also an

allen Orten für Knaben und Mädchen Schulen errichten; die

Wissenschaften bewirken jenes Übergewicht, mit welchem

freye Volker prangen. Dieß beweisen die alten

Geschichtsschreiber. In den grossen Städten wird die

französische und italienische Sprache gelehrt, die griechische

aber ist allenthalben ein unerläßlicher Lehrgegenstand.

23 ¨. Die gemeinschaftliche Begründung und Sicherheit des

einzelnen Bürgers hat Bezug auf die Kraft der gesammten

Bürger. Deßwegen müssen wir denken, daß, wenn Einer was

immer für eine Beschädigung leidet, alle dadurch betroffen
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werden; und deßwegen ist es Pflicht, daß wir in Beziehung eines

jeden die Verwaltung und Unverletzlichkeit seiner Rechte

begründen. Eben diese Sicherheit fusset auf dem

unbeschränkten Willen des Volkes; wenn also ein einzelner

Bürger widerrechtlich gekränket wird: so wird das gesammte

Volk dadurch widerrechtlich gekränket.

24.¨. Die Unbeschränktheit des Willens (des Volkes) hat keine

Gültigkeit, wenn die Gränzen der öffentlichen Ämter nicht

genau von dem Gesetze bestimmt worden sind, und wenn nicht

ausdrücklich verordnet worden ist, daß alle Beamten

Rechenschaft ablegen sollen.

25.¨. Die Majestät beruht auf dem gesammten Volke; sie ist einig

(une, una) untheilbar, unbeschränkt, unveräusserlich. Das

heißt, nur das Volk kann Verordnungen erlassen, und nicht ein

Theil der Menschen oder eine Stadt, und es kann sie durch alle

Theile erlassen ohne Hinderniß.

26.¨. Kein Theil des Volkes kann die Macht des ganzen Volkes

anklagen. Doch hat jedes versammelte Glied das Recht seinen

Willen mit gesetzmassiger Freyheit zu sagen.

27.¨. Jeder Mensch, welcher die Majestät, und die Unbeschranktheit

des Volkes rauben will, wird sogleich von freyen Menschen

verhaftet, gerichtet, und nach dem Gesetze bestrafet.

28.¨. Ein Volk hat allezeit das Recht, seine Gesetzgebung zu

verändern, und umzugestalten. Die Menschen eines Zeitalters

können durch ihre Gesetze jene Menschen, welche nach ihnen

werden gebohren werden, nicht unterjochen.
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29.¨. Jeder Bürger hat ein gleiches Recht mit den andern, um

mitzuwirken, daß ein Gesetz gemacht werde, oder um

obrigkeitliche Personen, Räthe, Befehlshaber der Armee, und

Vorsteher des Volkes zu ernennen.

30.¨. Die Staatsämter des Vaterlandes sind an sich nur auf eine Zeit,

je nachdem die Staatsverwaltung es will, und für gut hält. Sie

dürfen nicht als besondere (persönliche) Ehrenmahle, auch

nicht als Belohnungen betrachtet werden; sondern als

unerläßliche Verpflichtungen der Bürger um ihrem Vaterland

zu dienen.

31.¨. Die Verbrechen der Vorsteher des Volkes und der

obrigkeitlichen Personen dürfen nie ungestraft bleiben. Keiner

hat das Recht sich selbst weniger als andere für straffähig zu

halten. Wenn also ein Grosser oder ein Kleiner sich vergeht: so

strafet das Gesetz ihn unvermeidlich in Gemäßheit seines

Verbrechens, und wenn er auch der erste Staatsbeamte seyn

sollte.

32.¨. Das Recht, daß ein jeder Bürger eine schriftliche Anzeige

machen, und sich wegen was immer für einer Beeinträchtigung

beschweren kann, welche ihm von denjenigen widerfährt,

welche die Regierung des Volkes in ihren Händen haben, darf

auf keine Weise gehindert, auch darf nie gesagt werden, daß

nun nicht Zeit und Ort zur Annahme ware; sondern die

Anzeige ist jedesmal anzunehmen, zu was immer für einer

Stunde der klagende Bürger erscheint.

33.¨. Daß jeder Bürger sich widersetzen kann, wenn man ihn

unterdrücket oder widerrechtlich behandelt, ist eine Folge

seiner oben angeführten Rechte. Aber er widersetzet sich nicht,
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wenn er weiß, daß er durch den Beistand des Gesetzes sein

Recht erhalt.

34. ¨. Wenn ein einzelner Bürger dieses Reiches misshandelt wird: so

wird das ganze Reich zugleich mißhandelt; und umgekehrt,

wenn das Reich mißhandelt und bekrieget wird: so wird jeder

einzelne Bürger mißhandelt und bekrieget. Deßwegen kann

keiner jemals sagen: “Jene Provinz wird bekrieget, das

kümmert mich nicht; ich lebe in der meinigen ruhig”; sondern

“Ich werde bekrieget, wenn jene Provinz leidet; weil ich ein

Theil des Ganzen bin”. Der Bulgar muß in Bewegung kommen,

wenn der Grieche leidet; und eben so dieser wegen des jenen,

und beide wegen des Albaniers und des Vlachen (d.i. des

Moldauers und des Wallachen.)

35.¨. Wenn die Staasverwaltung die Rechte des Volkes verachtet,

durch Zwang verletzet, vernichtet, und seine Klagen nicht

höret alsdann: erhebe das Volk, aber jeder Theil des Volkes

einen Aufstand; es ergreife die Waffen, und strafe seine

Tyrannen; dieses ist heiliger als alle seine Rechte, und

unerläßlicher als alle seine Pflichten. Wenn man die Tyrannen

an irgend einem Orte mächtiger findet: so sollen die muthigern,

und die Freyheit liebenden Patrioten die Pässe der Strassen

und die Anhähen besetzen, bis die Menge zu ihnen stößt und

ihre Zahl voll gemacht wird, und nun sollen sie den Angriff auf

die Tyrannen machen, nachdem sie allererst jedes Mai über

zehn Mann einen Korporal, über 50 einen Lieutenant, über 100

einen Hauptmann gesetzt haben. Ein Brigadier defehlige 10

Hauptleute; ein Brigadier - General 3 Brigadiere, der

Obergeneral befehlige die gesamten Brigade-Generalen.

Die Schulden der Städte, Marktflecken und Ortschaften, und

zum Theile auch der Burger, wenn sie vor 5 Jahren gemacht
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worden sind, und für eben diese Frist das Interesse den

Darleihern bezahlt worden ist, hebt die gegenwärtige

Staatsverwaltung auf, und die Darleiher können von jetzt an

weder Kapital noch Interesse von solchen Schuldern fordern,

als ob sie ihr Darleihen schon erhoben hätten; weil sie die

Kapitale in fünf Jahren verdoppeln.

DIE MENSCHENRECHTE

-91-



Δ√ ™À¡Δ∞°ª∞



DIE VERFASSUNG



-94-



-95-

STUFENFOLGE DER GESETZGEBUNGS-ANGELEGENHEIT. 
DIE SEELE DER STAATSREGIERUNG

RANG. VORSCHRIFTEN, 

WELCHE VON DEN BURGERN ZU BEFOLGEN SIND.

Über die Demokratie

1. ¨. Der griechische demokratische Freystaat ist einig, mit dem

Ganzen umfasset er in seinem Schosse verschiedene

Volksstämme und Religionen. Er sieht die Verschiedenheiten

der Religionen nicht mit feindlichen Augen. Er ist untheilbar

mit allem, was seine Flüsse und Meere in Provinzen theilen,

welche alle zusammen einen verbundenen, unauflösbaren

Körper bilden.

Über die Eintheilung des Volkes

2.¨. Das griechische d. i. das in diesem Reiche wohnende Volk,

ohne Unterschied der Religion und Sprache wird, um die

landeshoheitliche Gewalt in Thätigkeit zu setzen, eingetheilet

in Ur - Versammlungen, und Toparchien: (d.i. einem Kadi

unterworfene Gebiethe, Munizipalitäten) Um seine

Gesinnung uber einen Regierungs - Gegenstand zu äussern,

versammelt es sich zur Eparchie (Departement).

3.¨. Zur Erleichterung der Regierung und der allenthalben in

Gleichheit auszuübenden Gerichspflege theilet es sich in

Eparchien (Gebiethe der türkischen Memlek, französ.
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Departements), in Toparchien (Gebiethe der türkischen Kadi

französ. Districts, Bezirke) und in Proëstate oder Sumpasilik

(d. i. Cantons, Ortschaften). So heißt z. μ. Thessalien eine

Eparchie; Magnesia (namlich die Orthschaften seiner Gegend)

heißt eine Toparchie, und das Stadtgebieth von Makrenitza mit

12 Dörfern heißt ein Proëstat.

Über den Rang der Bürger

4.¨. Jeder Gebohrene und in diesem Reiche lebende Mensch nach

einem Alter von 21 Jahren, ist ein Bürger.

Jeder Fremde, in einem Alter von vollen 21 Jahren,

welcher in diesem Reiche durch Ein Jahr lebt, und sich

durch die Arbeit seiner Hände nährt, ist ein Bürger.

Derjenige, welcher eine Besitzung kauft, ist ein Bürger.

Wer eine Griechin heirathet, ist ein Bürger. Derjenige,

welcher einen an Kindesstatt annimmt, ist ein Bürger.

Derjenige, welcher einen Greis ernahrt, ist ein Burger.

Derjenige, welcher die Vulgar, oder die hochgriechische

Sprache redet, und dem Griechenlande nützlich ist, wenn

er auch bei den Antipoden wohnt (weil das griechische

Geschlecht ÚÔ˙‡ÌÈ, der Sauerteig) in beide Hemispharen

sich ausgebreitet hat:) ist ein Grieche und ein Bürger.

Derjenige, welcher ein Christ ist, wenn er auch weder die

Vulgar = noch die hochgriechische Sprache redet, wenn

er nur dem Lande der Griechen nützlich ist, ist ein Bürger

Endlich jeder Fremde, welchen die Staatsverwaltung als einen

würdigen Bewohner des Vaterlandes erkennt, als z. μ. ein

geschickter Künstler, ein vollkommener Lehrer, ein

verdienstvoller Krieger, wird in unser Vaterland
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aufgenommenen, und kann zu allen den Rechten, wie alle

übrigen Bürger, auf eine gleiche Weise gelangen.

Ein fremder Philosoph, oder ein Europäischer Künstler,

welcher sein Vaterland verlaßt, und nach Griechenland

kommt, um darin zu leben, mit der Absicht seine Weisheit oder

seine Kunst mitzutheilen, wird nicht nur als ein gemeiner

Bürger betrachtet, sondern auf öffentliche Kosten soll ihm eine

marmorne Statue, mit dem Kennzeichen seiner Wissenschaft

oder Kunst errichtet werden, und die geschickteste griechische

Feder soll die Geschichte seines Lebens schreiben.

5.¨. Derjenige verliert die Rechte eines Bürgers, welcher in einem

fremden Reiche einheimisch wird, und von dort aus, womit er

kann, seinem Vaterlande nicht nützet, und gegen die

Verordnungen desselben gleichgiltig bleibt. Eben so verliert sie

auch derjenige, welcher ein Amt, oder die Sklaverey oder Gnade

von der Hand eines Tyrannen nimmt. Ein solcher heißt nicht

mehr Bürger, sondern Verräther, weßwegen er weit fort

getrieben, und ihm kein Zutrauen mehr geschenkt werden soll.

Ferner verliert die Rechte eines Bürgers derjenige, welcher ein

Verbrechen begangen hat, und nach dem Gesetze zu einer

entehrenden Strafe verurtheilet wird, so lange bis er durch die

Erduldung der Strafe sein Vergehen getilgt hat. Im Gegentheile

ein edler Bürger, ein preiswürdiger Einwohner und seinen

Mitbürgern auf der Erde ein höchst liebenswürdiger Sterblicher

ist, jener, welcher im Auslande sich aufgehalten, eine Kunst

erlernet, und vor allem, welcher die Kriegskunst sich eigen

gemacht hat, und in sein Vaterland zurück kehrt. Sein Nahme,

und die Stadt welche ihm sein Daseyn gab, und sein Geschlecht

soll in das öffentliche Protokoll eingetragen werden, und nicht

nur als eines Bürgers, sondern auch als eines Wohlthäters seines
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Vaterlandes. Ihm soll unverzüglich, und seiner Geschicklichkeit

gemaß, ein Ehrenamt zugetheilet werden.

6.¨. Der Gebrauch der Rechte eines Bürgers bleibt ausser

Wirklichkeit gesetzt, so lange jemand vor Gericht angeklagt ist,

und die Zeit, welche die Vertheidigung zu erhalten brauchte,

mit seiner Rechtfertigung zubringt.

Über die landeshoheitliche Eigenmacht des Volkes

7.¨. Das sich selbst beherrschende Volk sind alle Einwohner dieses

Reiches ohne Ausnahme der Religion oder der Sprache,

Griechen, Bulgaren, Albanier, Vlachen, Armenier, Türken,

und jede andere Gattung der Volksstämme.

8.¨. Das Volk allein ernennt seine Abgeordnete zu dem

gemeinschaftlichen Rathe des Nationalvereines.

9.¨. Das Volk ertheilet das Wahlrecht seinen mittelbaren

Wahlmännern, damit diese die Volksbeherrscher, die

Verweser der Gerichtspflege, und die anderen Amtspersonen

ernennen.

10.¨. Das Volk beratschlaget sich, ob die bestimmten Gesetze seiner

Wohlfart zuträglich seyen, und wenn sie dieses sind: so

genehmiget und behält sie es dieselben; wenn es aber dagegen

Einwendungen hat: so befördert es den Bericht seines

Mißfallens an die Verwaltung.

Über die Ur - Versammlungen

11.¨. Die Ur - Versammlungen des Volkes, das heißt diejenigen,

welche dazu dienen, um die Abgeordneten zu wärden, werden

von den Einwohnern gehalten, welche wenigstens schon vor

sechs Monathen in der Toparchie (Municipalite, Canton) in
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welcher die Versammlung vorgenommen wird, ein Haus

besassen.

12.¨. Die Ur - Versammlungen sind von nicht weniger als 200, und

von nicht mehr als 600 Bürgern zusammen gesetzt, welche

aufgefordert werden ihre Meinung zu sagen.

13.¨. Die Ur = Versammlungen bestimmen, bevor sie zum

Gegenstande der Wahl schreiten, allererst einen Präsidenten;

einen Schreiber, welcher die Verhandlungen aufzeichnet; und

einen Stimmensammler, welcher das Gefäß herumträgt, in

welches die Stimmenzettel geworfen werden, auf welchen die

Willensmeinung geschrieben steht mit dem Namen desjenigen,

welcher sie gibt.

14.¨. Die Sicherheitswache, um Ordnung in diese Versammlung zu

bringen, wird von eben diesen Burgern aus ihrer Mitte

besorget.

15.¨. Niemand darf mit Waffen in die Versammlung kommen.

16.¨. Die Wahlen geschehen schriftlich oder mit lauter Stimme, wie

es jeden von den wahlenden Burgern beliebt.

17.¨. Keine Ur - Versammlung einer Toparchie kann auf irgendeine

Weise einer anderen Toparchie zumuthen, daß sie sich auf

eben die Weise versammeln soil, wie sie; sondern eine jede ist

frey, je nachdem sie es für zutraglicher findet.

18.¨. Die Stimmensammler beglaubigen die Wahlstimme der

Bürger, welche nicht schreiben können, und doch wollen, daß

ihre Meinung schriftlich seyn soll.
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19.¨. Willens = Ausserungen, welche über Gesetze gegeben werden,

sind Ja oder Nein. Diejenigen also, welche das Gesetz wollen,

schreiben ihren Namen, und dazu, Ja. Die, welche es nicht

wollen, schreiben zu ihrem Namen Nein; und die grössere Zahl

der Stimmenden erhält das Übergewicht.

20.¨. Der Wille der Ur - Versammlung wird auf diese Art kund

gemacht: die Bürger der Toparchie ¡ bei ihrer Ur -

Versarnmlung am 1. May 1798 in einer Anzahl von 600

Stimmenden, stimmen fur den Vorschlag, daß... oder: wider

den Vorschlag, daß... der Zahl nach sind 350 gegen 250.

Über die Vorstellung des Volkes

21.¨. Die Menge des Volkes stellet das gesammte Volk vor. Diese ist

gleichsam der Grundstein der Volksvorstellung, und nicht die

Reichen, oder die Gewaltigen.

22.¨. Vierzig tausend Personen haben aus ihrer Mitte Einen zu

wahlen, welcher bei dem Gesetzgebenden Körper ihr

Abgeordneter ist.

23.¨. Jede Vereinigung der Ur = Versammlungen, in welchen von

29 bis 41 tausend Menschen waren, ernennet einen

Abgeordneten. [Bl. 48r]

24.¨. Die Ernennung geschieht allein durch die Menge der

Wahlstimmen. Haben also nicht wenigern das Übergewicht: so

heißt es eben so viel, als daß es die Reichen nicht haben.

25.¨. Jede Ur = Versammlung macht die Sammlung von

Wahlstimmen, und schickt einen Stellvertreter dahin, wo die

grössere Versammlung in der Mitte der Toparchie ist, um

DIE VERFASSUNG

-105-



Τ� ΣΥΝΤΑΓΜΑ

-106-



durch ihren Wahlmann die Wahl da, wo sie geschieht,

verrichten zu lassen, und so ist es nicht nothwendig, daß alle

Ansässigen selbst dahin gehen.

26.¨. Wenn die erste Entscheidung der Versammlungen keine

hinreichend überwiegende Zahl enthält, und die beiden

widersprechenden Theile vollkommen gleich sind: so wird eine

zweyte Versammlung gehalten; und dann geben sie ihre

Wahlstimmen bloß über die zwey Bürger, welche die

zahlreicheren Stimmen der Ansassen auf sich ziehen.

27.¨. Wenn auch diese Wahlstimmen gleichzählig sind z. B. 300 für

den Petrus, und 300 für den Paulus: so wird der Bejahrtere

vorgezogen, nachdem er sowohl durch die erste Wahl

vorgeschlagen als durch die zweyte gewählt worden ist.

Wenn aber auch diese zwey von eben demselben Alter sind: so

entscheidet unter ihnen das Loos.

28.¨. Jeder einverleibter Ansaß, welcher die Rechte des Bürgers

verlangt hat, ist würdig, in der ganzen Ausdehnung der

Demokratie gewählet zu werden.

29.¨. Jeder abgeschickte Stellvertreter ist ein Eigenthum des ganzen

wählenden Volkes. Deßwegen wird er nicht als Abgeordneter

dieser oder jener Toparchie, sondern als ein Abgeordneter von

uns alien betrachtet.

30.¨. Wenn es sich trift, daß der Gewählte die Wahl nicht annimmt,

oder von dem Dienste entlassen zu werden sucht, oder wenn die

Verwaltung einen aus was immer für einer offenbar gegründeten

Ursache von der Ehrenstelle entfernt, oder wenn einer stirbt: so

haben die Ur - Versammlungen, welche ihn ernannt haben,

einen andern geeigneten Nachfolger an seine Stelle zu setzen.

31.¨. Ein abgeordneter Stellvertreter, welcher um seine Entlassung

angesucht, und welchen die Vollmacht von der Verwaltung
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entlassen hat, kann sein Amt nicht niederlegen, bis derjenige,

welcher an seine Stelle treten hat, angekommen, und das

Geschäft des Entlassenen übernommen hat.

32.¨. Das Volk dieses Reiches versammelt sich jedes Jahr am ersten

May, um die Wahlen seiner Stellvertreter vorzunehmen.

33.¨. Das Volk entscheidet und bestimmt in diesen Wahlen, wie groß

die Zahl der Bürger auch seyn mag, welche das Recht haben,

in denselben ihre Stimmen zu geben.

34.¨. Die Ur - Versammlungen werden auch ausser der Ordnung

gehalten, wenn nämlich auch nicht der erste des May ist, so bald

der fünfte Theil der Bürger, welche das Recht haben in

denselben ihre Stimme zu geben, verlangt, daß sie gehalten

werden.

35.¨. Die Versammlung geschieht wenn der Umstand von 34.¨.

emtrift vermittelst der Vorsteher jenes Orts, wo sie gewöhnlich

zu geschehen pflegt.

36.¨. Die ausserordentlichen Versammlungen (nämlich diejenigen,

welche zu einer anderen Zeit und nicht an dem 1. Tage des May

gehalten werden) können nur dann sich berathschlagen, und

etwas bestimmen, wenn Einer über die Hälfte der Bürger,

welche das Recht haben ihre Stimmen zu geben, anwesend ist.

∑. μ. die voile Zahl der Stimmengeber ist 600, nun müssen 301

anwesend seyn, wenn die ausserordentliche Versammlung

statthaben soll.

Über die Wahlversammlungen

37.¨. Die in den Ur - Versammlungen vereinten Bürger ernennen
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einen Wahlmann (electeur), wenn sie an der Zahl 200 sind;

wenn sie aber von 201 bis 400 gehen: so ernennen sie zwey; und

wenn sie von 401 bis 600 sind: so ernennen sie drey.

38.¨. Die Wahlversammlungen geschehen und dauern auf eben

dieselbe Art, wie die Ur - Versammlungen, so wie wir Art. 11,

12, 13 gesagt haben. ∑. μ. die Ur - Versammlungen geschehen

schriftlich oder mündlich: eben so diese. Dort sind wenigstens

60 Stimmgeber um drey zu erwählen, hier eben so.

Über den Gesetz gebenenden Körper

39.¨. Der Gesetz gebende Körper, welcher auch Rath genannt wird,

ist aus 750 Personen zusammen gesetzt. Die 500 sind die

jüngeren, und heissen der Rath der 500. Diese bringen die

Gesetze in Vorschlag; aber die 250 sind die alteren, und heissen

der Rath der Alten. Diese sanktionieren die von den 500 in

Vorschlag gebrachten Gesetze, oder verwerfen sie, wenn sie es

vernünftig finden, sie zu verwerfen. Jene als jüngere Manner

sind mehr zur Erfindung und Unternehmung: diese als ältere

Männer sind mehr zur Beurtheilung und Untersuchung

geeignet. Dieser Körper ist einig (un) immerwährend in

Rücksicht seiner Wirkung. Denn, wenn auch die Personen sich

ändern: so bleibt doch der ganze Körper, und die Verordnungen

desselben ändern sich nicht mit dem Wechsel der Personen.

40.¨. Alle Jahre werden die Glieder des Gesetz gebenden Körpers

verändert oder bestattiget.

41.¨. Die Versammlung aller abgeordneten Stellvertreter

(Repraesentanten) welche von den Wahlversammlungen sind
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abgeschickt worden, muß an dem Orte, welcher ihnen ist

bestimmt worden, um den Anfang ihrer Geschäfte zu machen,

am ersten Tage des Monats Julius sich einfinden.

42.¨. Der Gesetz gebende Körper wird Nazional - Versammlung

genannt, weil er die ganze Nazion vorstellt. Wenn er übrigens

Verordnungen und Gesetze erläßt, so werden sie

angenommen, und sind rechtskräftig, wenn wenigstens Ein

Repräsentant die andere Hälfte überstimmt, und wenn nicht

bloß einige es wollen.

43.¨. Es wird nicht gestattet, daß die Abgeordneten beunruhiget,

angeklaget, und gerichtlich belangt werden wegen ihrer

Begriffe und Meinungen, welche sie vor der Versammlung des

Gesetz gebenden Körpers geäussert haben. Sie haben eine

vollkommene Freyheit alles das, was sie denken, zum Beßten

des Vaterlandes ohne Rückhalt zu sagen.

44.¨. Sie können verhaftet werden, wenn sie ein schweres

Verbrechen z. B. Totschlag, oder etwas anderes dergleichen

begehen. Doch muß der Verhaftsbefehl, oder der Befehl des

Hausarrestes mit der Genehmigung des Gesetz gebenden

Körpers geschehen. Weil diese Personen heilig sind, indem sie

die ganze Nazion vorstellen: so ist es auch billig, daß die ganze

Nazion, welche durch den Gesetz gebenden Körper vorgestellt

wird, dieselben richte.

Über die Ratsversammlungen des Gesetz gebenden Körpers

45.¨. Die Rathsversammlungen des Gesetz gebenden Körpers sind

ungesperrt, und öffentlich.

46.¨. Alle Vorstellungen, welche die Räthe in der Rathversammlung

machen, werden aufgeschrieben, und Praktika (d.i.
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Verhandlungen, Protokolle) genannt; diese Praktika werden

übrigens gedruckt, damit das Volk sie lesen, und vernehmen konne.

47.¨. Die Rathsversammlung kann nicht in Berathschlagung nehmen,

und bestimmen, wenn nicht die Hälfte ihrer Glieder anwesend ist.

48.¨. Der Rath kann den Vortrag eines Beisitzers durch die

Tagesordnung, welche hätte eintreffen sollen, nicht hindern, so

bald etwas nothwedig für das Vaterland befunden wird.

49.¨. Der Rath hält seine Sitzungen, wenn die Repräsentanten über

die Hälfte anwesend sind.

50.¨. Wenn fünfzig Glieder der Nazional - Versammlung eine

Schwierigkeit finden, oder mit etwas nicht zufrieden sind: so

können sie verlangen, daß das ganze Volk nach den

angeführten Weisen (11. 12. 13. 38) versammelt werde, um

diesen Gegenstand zu entscheiden.

51.¨. Die Nazional - Versammlung hat das Recht, das Verhalten und

die Bewegungen eines jeden Abgeordneten zu untersuchen.

Wenn er fleißig in ihr erscheint, wenn er dem Vaterlande

nützlich ist: so ist es gut. Wenn nicht: so soll sie ihn anzeigen,

und auf den Verdächtigen ein aufmerksames Auge haben.

52.¨. Die Sicherheitsanstalt, das ist, die Wachen, welche an den Orte,

wo die Versammlung des Gesetz gebenden Körpers gehalten

wird, Dienst haben, unterliegen seinen Verordnungen; eben so

dürfen diejenigen, welche um das Versammlungsgebaude

stehen, von ihm nicht getrennt seyn.
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Über die Geschäfte des Gesetz gebenden Körpers

53.¨. Der Gesetz gebende Körper bringt Gesetze in Vorschlag, und

ertheilt Verordnungen oder Befehle.

Alle Gesetze und Verodnungen werden in der Vulgar -

griechischen Sprache, als der verständlichsten und leichtesten

abgefaßt, damit sie von allen in dem Reiche befindlichen

Völkern gelernet werde; eben so alle Schriften der

gerichtlichen, und anderer öffentlichen Verhandlungen.

54.¨. Die Gesetze, d. i. die Verfügungen des Gesetz gebenden

Körpers betreffen,

1. Die Gesetzgebung für das politische, und Justiz - Wesen.

2. Die allgemeine Verwaltung der ordentlichen Einküfte und

Ausgaben unseres demokratischen Staates. 

3. Die Grundgüter, über welche das ganze Volk zu schalten

hat, Domane genannt.

4. Länge, Schwere, Maß (Titel, Auflage, Siegelwesen)

Benennung  der Scheidemünzen und aller Geldsorten.

5. Die Gattungen der Abgaben, wieviel sie betragen, und wie

sie sollen bezogen werden.

6. Erklärung des Krieges gegen ein feindliches Volk.

7. Eintheilung des demokratischen Gebiethes in Toparchien

und Eparchien.

8. Aufsicht der Schulen, und auf welche Art die Kinder der

Bürger sollen erzogen werden.

9. Öffentliche Ehrenbezeichungen zur Aufmunterung

grosser Männer, und der Vertheidiger des Vaterlandes.
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55.¨. Die Verordnungen des Gesetz gebenden Körpers haben auf

diese Gegenstände zu sehen.

1. Die Bestimmung der Armeen, welche man in jedem Jahre

sowohl zur See als zu Land nöthig hat.

2. Die Gestattung oder Verweigerung, daß fremde Armeen

durch das Gebieth unsers Reiches ziehen.

3. Die Landung fremder Seetruppen in den Häfen des

griechischen Freystaates.

4. Die Obsorge für die allgemeine Sicherheit ud Ruhe;

nämlich Maßregeln, daß Ordnung und Ruhe in dem

Gebiethe des griechischen Staates beobachtet werde.

5. Jährliche und tägliche Eintheilung der Steuern und

Bedürfnisse offentlicher Werke; nämlich wieviel Beiträge

zu den verschiedenen Bedürfnissen des Freystaates durch

ein ganzes Jahr erfordert werden; oder Verordnungen

tiber den Bau der Brücken, Strassen, Hafen, Canäle,

Gebaude, u. d. gl.

6. Verordnungen der Scheidemünzen jeder Art.

7. Die unbestimmten Ausgaben, welche auf gemeinnützige

Gegenstande verwandt werden; eben so die

ungewöhnlichen z. μ. Belohnung desjenigen, welcher die

Schiffe des Feindes in Brand gesteckt hat; oder die

Ausgaben Eines, welcher abgeschickt wird, um einen

geheimen Auftrag zum Nutzen des Vaterlandes zu

vollziehen.

8. Untersuchungen oder kluge Maßregeln, wo sie einem

Orte, einem Theile, einer Municipalitat, oder irgend einer

Gattung öffentlicher Angelegenheiten nützlich sind.

9.  Obsorge, daß das Land des Freystattes verteidiget werde.
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10. Die Bestätigung der Friedensverträge.

11. Die Ernennung oder Veränderung der Generale des

Freystaates.

12. Jede Person des Rathes zu belangen, und zur

Rechenschaft zu zwingen; eben so jeden Geschäftsträger

in politischen, und Volks = Angelegenheiten.

13. Die Anklage jener, welche einer Verschwörung gegen die

allgemeine Sicherheit des Freystaates verdächtig sind.

14. Jede Veränderung in der Partial - Vertheilung

griechischen Landes. Z. B. Wenn einer ein Verrather des

Vaterlandes zu seyn scheint: so entfernet es ihn von dem

Lande, wo er eine obrigkeitliche Vollmacht hatte, und

übergibt dasselbe einem andern. 

15. Die Belohnungen des Volkes ˙. μ. ein Burger hat eine

ruhmvolle That ausgeübt, und das Volk muß ihn

belohnen; nun übernimmt der Gesetz gebende Korper

die Sorgfalt zu bestimmen, auf welcher Art die Belohnung

ihm soll gegeben werden.

Über die Art, nach welcher die Gesetze gemacht werden

56.¨. Wenn das Erforderniß eintrifft, daß ein Gesetz in dem

Freystaate gemacht werden soll: so geschieht allererst darüber

ein schriftlicher Bericht, damit man den Nutzen oder Schaden,

welcher daraus entstehen konnte, untersuchen könne.

57.¨. Die Untersuchung wird bekant gemacht, und das Gesetz in der

Folge nach einem Zwischenraum von fünfzehn Tagen sammt
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dem schriftlichen Berichte in Erwägung genommen.

58.¨. Der Endzweck des Gesetzes, d. i. der daraus entstehende

Nutzen wird gedruckt, und unter der Aufschrift: Gesetz -

Vorschlag: in allen Theilen des Freystaates umher geschickt.

59.¨. Vierzig Tage nach der Absendung des in Vorschlag gebrachten

Gesetzes, wenn nebst Einer Eparchie über die Halfte der

gesammten Eparchien (Departements) der zehnte Theil (d.i.

60 Bürger) der vorschriftsmässig gehaltenen Ur -

Versammlungen jeder Eparchie nicht widersprochen hat: wird

das schriftlich in Vorschlag gebrachte Gesetz angenommen,

und als ein für die Zukunft anerkanntes Gesetz sanktioniert.

60.¨. Wenn der zehnte Theil der Ur - Versammlungen jeder

Eparchie es nicht billiget: so versammelt der Gesetz gebende

Korper die gesammten Ur - Versammlungen (Art. 11. 12. und

13.) und nun wird das ganze Volk befragt, damit es hierüber

seine Meinung gebe.

Über die Aufschrift der Gesetze und Verordnungen

61.¨. Die Gesetze, die Verordnungen, die gerichtlichen

Entscheidungen, und alle offentlichen Verhandlungen,

bekommen diese Aufschrift: Im Namen des griechischen

Volkes in dem -- Jahre der Freyheit, der Erlössung im...

Über das Vollziehungs = Directorium (Vollziehungsrath)

62.¨. Das Vollziehungs = Directorium ist aus fünf Männern

zusammen gesetzt. 

63.¨. Die Wahlversammlung jeder Eparchie wählet (Art. 37. 38.)

Einen Kandidaten, der Gesetz gebende Korper aber wählet aus

dem allgemeinen Verzeichnisse der Kandidaten die Glieder
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des Directoriums. 

64.¨. Jedes Jahr tritt die Hälfte ab. (*)

65.¨. Das Directorium hat die Pflicht, über die allgemeine

Staatsverwaltung zu sorgen, zu dirigieren, zu wachen. Es hat

keine Vollmacht anders zu wirken, als die Gesetze und die

Verordnungen, welche von dem Gesetz gebenden Körper sind

erlassen worden, zu vollziehen.

66.¨. Es ernennet die auswärtigen Befehlshaber, und die Vorsteher

der allgemeinen Staatsverwaltung des Freystaates, die

Gesandten, und Geschäftsträger an den fremden Höfen.

67.¨. Der Gesetz gebende Körper bestimmt die Zahl, und den

Wirkungskreis der Geschäftsmänner (Commissaires) namlich

der Geschäftsträger des Directorium in jederEparchie.

68.¨. Diese Geschäftsträger machen unter sich keine

Rathsversammlung aus, sind abgesondert, haben unter sich

keine Beziehung, bekommen keine persönliche Vollmacht,

sondern nur im Namen des Directorium.

69.¨. Das Directorium schickt aus seinem Schosse Geschäftsträger

in auswärtigen Angelegenheiten des Staates, nämlich

diejenigen, welche irgend ein Geschäft für das Vaterland zu

besorgen, oder einen geheimen Auftrag zu erfüllen haben.

70.¨. Es unterhandelt über den Frieden mit Krieg führenden Völkern.

71.¨. Die Männer, welche dieses Directorium ausmachen, werden

von dem Gesetz gebenden Körper angeklagt, wenn sie sich in

irgend einer Rücksicht vergehen.

DIE VERFASSUNG

-125-



Τ� ΣΥΝΤΑΓΜΑ

-126-



72.¨. Das Directorium ist verantwortlich ilber die Unwirksamkeit

und Unzulänglichkeit der Gesetze, Verordnungen, und über

Mißbräuche, welche es nicht hat anzeigen wollen. 

73.¨. Das Directorium entfernet die Geschäftsträger und beordert

neue, wenn es selbst erneuert wird.

74.¨. Das Directorium hat die Pflicht, die Geschäftsträger wegen der

Fehler, welche sie etwann begangen haben, anzuklagen, und

den Richtern davon Bericht zu erstatten.

Verhältnisse des Vollziehungsdirectorium mit dem 

Gesetz gebenden Körper.

75.¨. Das Directorium hält seine Versammlungen nahe bei dem

Gesetz gebenden Körper, hat seinen eigenen Eingang, und

einen abgesonderten Theil um seine Sitzungen zu halten.

76.¨. Wenn das Vollziehungs - directorium irgend eine Rechnung

abzulegen, oder Bericht an den Gesetz gebenden Korper zu

erstatten hat: so wird alles ohne Vorbehalt der Zeit angehört. 

77.¨. Der Gesetz gebende Körper fordert das Directorium zu seiner

Vereinigung auf, ganz oder einen Theil desselben, wenn

derselbe es für billig hält.

Über die Verwaltungs = und Municipal = Körper

78.¨. In jeder Gemeinde (Commune) des Freystaates (Gemeinden

aber werden zehen, zwölf, oder auch fünfzehn zusammen

gezogene Dörfer genannt) ist eine Municipal - Verwaltung.

In jeder Toparchie ist eine Mittel - Verwaltung, auf welche

nämlich die umliegenden Municipal - Verwaltungen
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Beziehung haben.

In jeder Eparchie ist eine Zentral - Verwaltung, und auf diese

beziehen sich die umliegenden Toparchischen oder Mittel -

Verwaltungen.

79.¨. Die obrigkeitlichen Personen der Municipalitäten oder

Politarchien werden von den Versammlungen der Gemeinden

gewählet.

80.¨. Die Verwaltungs - Personen werden von den

Wahlversammlungen der Toparchien und Eparchien ernannt.

81.¨. Die Hälfte der Verwaltungs - Personen und Municipal -

Beamten wird jedes Jahr erneuert.

82.¨. Die Verwaltungs - Personen und Municipal = Beamten haben

keinen Vorstellungskarakter. Sie werden also nicht mit unter

die Versammlungen des Volkes gerechnet, so lange sie im

Amte stehen.

Sie, die Verwaltungs - Personen und Municipal - Beamten,

dürfen auf keine Weise die Geschäfte, und Verordnungen des

Gesetz gebenden Körpers verändern, noch ihre Vollziehung

verzögern.

83.¨. Der Gesetz gebende Körper erklärt schriftlich das Geschäft der

Municipal - Beamten und Verwaltungs - Personen, die

Vorschriften ihrer Unterwürfigkeit, und die Strafen, welche sie

bekommen, wenn sie sich vergehen.

84.¨. Die Sitzungen der Municipal - Beamten und Verwaltungs -

Personen sind unversperrt und öffentlich.

Über politische Gerechtigkeitspflege

85.¨. Der Kodex der politischen und kriminalischen Gesetze ist für
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den ganzen Freystaat eben derselbe. Im Angesichte (in

Vergleichung) des Gesetzes (devant la loi) kann er nicht groß

oder klein seyn. Alle werden auf eine gleiche Weise bestraft,

wenn sie sich vergehen; und belohnt, wenn sie für das

Vaterland eine ruhmvolle That verüben.

86.¨. Niemand kann jene Bürger beunruhigen, welche einen

Rechtsstreit unter sich haben, freywillig Schiedsrichter wählen,

und über den Ausspruch derselben übereinkommen.

87.¨. Die Entscheidung der Schiedsrichter hat eine vollkommen

endliche Giltigkeit und Rechtskraft; ausgenommen, wenn die

beiden stretenden Theile es bedingen, daß sie den Gegenstand

auch bei einer höhern Behörde können richten lassen.

88.¨. Jedes Jahr werden von den Dorfbewohnern 2 Friedensrichter

oder Vermittler gewählet, welche nach dem Gesetze die

Streitigkeiten der Einwohner richten, und sie schriftlich

auseinander setzen.

89.¨. Diese Richter vermitteln und richten die Streitigkeiten ohne

endliche Giltigkeit.

90.¨. Ihre Zahl, und die ihnen zukommenden Rechtsstreitigkeiten

werden von dem Gesetz gebenden Körper bestimmt, d. h. wie

viel ihrer sind, und welche Rechtssachen sie zu entscheiden

haben.

91.¨. Es gibt auch öffentliche, und von den Wahlversammlungen

gewählte Schiedsrichter; d.h. auch die Versammlungen

bestimmen, wer ein Schiedsrichter seyn soll.

92.¨. Die Zahl dieser Schiedsrichter, und wie weit ihre Gewalt sich

erstrecket, wird von dem Gesetz gebenden Körper bestimmet.
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93.¨. Diese erkennen, d.h. übernehmen und untersuchen die

Einwendungen, welche von den besondem Schiedsrichtern

oder von den Friedensrichtem nicht gehörig sind entschieden

worden.

94.¨. Diese halten Rath und kommen öffentlich zusammen. Sie

erklären ihre Meinung mit lauter Stimme. Sie beendigen

bestimmt die Streitsache mit dem Ausspruche eines Wortes,

oder mit einer einfachen schriftlichen Erklärung, ohne viele

rechtliche Erörterungen, und ohne endliche Entscheidung (d.i

a la charge de l' appel, et non pas sans recours en cassation).

Sie fuhren die Gründe ihrer Etscheidungen an.

95.¨. Die Friedensrichter, und die öffentlichen Schiedsrichter

werden alle Jahre gewahlet. 

Über die kriminalische Gerechtigkeitspflege

96.¨. Wegen einer Kriminal - Streitsache kann kein Bürger anders

gerichtet werden, als zu Folge der Anklage, welche von den

Beeideten (diese sind unpartheüsche, unbefangene, und

gerechte Männer) angenommen, und von dem Gesetz

gebenden Körper dekretiert worden ist. Diejenigen, welche

angeklagt werden, haben das Recht, gewisse Richter zu verwerfen;

die, welche sie bei dieser Angelegenheit verwerfen, sollen auch ihre

Richter nicht seyn. Was sie zu ihrer Verteidigung anbringen,

wird öffentlich und verlautbar. Die Beschaffenheit und Absicht

ihres Verbrechens werden vermittelst eines Beeideten, und

eines unpartheyischen Richters erweislich gemacht. Die Strafe

des Verbrechens geschieht vor einem anderen Gerichte,
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welches das Kriminal - Gericht ist, und Richter und Bestrafer

ist nicht Ein, und eben dieselbe Person.

97.¨. Die Kriminal - Richter werden von den Wahlversammlungen

jedes Jahr gewählet.

Über das Kassations - Tribunal

98.¨. Für den ganzen Freystaat ist nur Ein Kassations - Tribunal.

99.¨. Dieses Gericht hat nicht die Obliegenheit ganz das Innere der

Streitsache in Untersuchung zu nehmen.

Es hat nur zu entscheiden, wenn die rechtlichen

Formalitaten sind verletzet, und wenn die Gesetze sind

u'berschritten worden.

100.¨. Die Glieder dieses Gerichtes werden jedes Jahr von den

Wahlversammlungen ernennet, und sind 24 an der Zahl.

Dieses Gericht hat das Geschäft, nach jedem Jahre die

Abänderung der Glieder des Vollziehungsrathes und des

Gesetz gebenden Körpers zu verlangen.

Über die öffentlichen Abgaben

101.¨. Kein Burger wird von der ehrenvollen Pflicht ausgeschlossen,

nach Vermogen, und Reichthum seine Gaben fur die

vaterlandischen Bedürfnisse beizutragen.

Über den öffentlichen Schatz

102.¨. Der National - Schatz des Volkes ist der Vereinigungspunkt der
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Einkünfte und Ausgaben des Freystaates.

103.¨. Er wird von eigenen Schatzbeamten verwaltet, welche die

Rechnung darüber abzulegen haben, und von dem

Vollziehungsrathe emennet werden.

104.¨. Die Schatzverweser zu controliren sind die Staatsrechnungs -

Buchhalter beauftraget, welche von uns aus dem Gesetz

gebenden Körper gewählet werden. Diese sind wegen der

Mißbräuche verantwortlich, welche sie nicht anzeigen werden.

Über die Ablegung der Rechnungen

105.¨. Die Rechnungen der Verweser des National - Schatzes, und der

Verwalter öffentlicher Gelder, werden jedes Jahr an die

Staatsrechnungs - Buchhalter abgegeben, welche dann über die

von dem Vollziehungsrathe ernannten Beamten, die

Untersuchungsrechnung zu führen haben.

106.¨. Eben diese Ratifikations - Beamten werden selbst von andern

aus dem Gesetz gebenden Körper ernannten, und aus dem

Schosse desselben (d.i. aus eben demselben Körper)

abgeordneten Unterschungs - Kommissarien kontroliert;

welche dann uber die Mißbräuche und Verstosse, welche sie

nicht anzeigen werden, verantwortlich sind. Der Gesetz

gebende Korper ratifizirt die Rechnungen, und

unterzeichnet sie.

Über die Armeen des Freystaates

107.¨. Die allgemeine Kriegsmacht des Freystaates beruht auf dem

ganzen Volke. 

108.¨. Der Freystaat unterhält auf seine Kosten in Kriegs - und
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Friedenszeit eine bewaffnete Macht zu Land, und zu Wasser.

109.¨. Alle Griechen sind Soldaten; alle müssen sich in den Waffen

üben, und nach dem Ziele schiessen. Alle müssen exerzieren

lernen. Selbst die Griechinnen tragen Dolche in der Hand,

wenn sie zur Muskete nicht tauglich sind.

110.¨. Es ist kein General - Feldmarschall nöthig, d. i. welcher die

gesamte Land - und Seemacht des Freystaates in den Händen

hat.

111.¨. Die Verschiedenheit der militärischen Grade (nämlich

Brigadier, General) welche die Officiers haben, ihre

besonderen Ehrenzeichen, und die Unterordnung der

gemeinen Soldaten sind es allein, womit der Kriegsdienst

hinlänglich versehen ist; und daß er es vollkommen sey: sind wir

alle gleich und Brüder.

112.¨. Die Nazional - Kriegsmacht, welche bestimmt ist, Frieden und

Ordnung mitten in dem Freystaate zu erhalten, wirket allein

nach dem schriftlichen Gesuche der gesetzmässig erwählten

Obrigkeiten.

113.¨. Die Nazional - Kriegsmacht, welche gegen die Feinde des

Vaterlandes bestimmt ist, wirket nach den Befehlen des

Vollziehungsrathes.

114.¨. Kein Körper bewaffneter Menschen hat die Vollmacht,

eigenmächtig zu handeln, noch zu befehlen; sondern er hat nur

die schriftlich ertheilten Befehle der obrigkeitlichen Personen

zu vollziehen.
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Über die Nationalversammlungen

115.¨. Wenn in der Hälfte plus einer der Eparchien der Hellenischen

Demokratie ein Zehntel der Urversammlungen jeder

Eparchie, die gemäß den erwähnten Bestimmungen (11, 12, 13)

stattfanden, eine Revision der Verfassung oder die Änderung

einiger seiner Artikeln fordert, dann ist der gesetzgebende

Körper verpflichtet, auch die Urversammlungen aller anderen

Eparchien des Freistaates zu versammeln, um zu erfahren, ob

eine Nationalversammlung einberufen werden muß.

116.¨. Eine Nationalversammlung wird so wie die Versammlungen des

gesetzgebenden Korpers gebildet; d. h., aus jeder Eparchie

wird ein bevollmächtigter Vertreter geschickt und vereint ihre

Bevollmächtigung mit ihnen [mit den anderen Eparchien].

117.¨. Diese außerordentliche Nationalversammlung beschäftigt sich

hinsichtlich der Verfassung nur mit den Objekten, die ihre

Einberufung verursacht haben und mischt sich nicht in anderen

Themen ein; d.h. sie ist nur einberufen worden, um eine Sache

zu untersuchen, mit dieser muß sie sich beschaftigen und mit

nichts weiter.

Über die Beziehung der Hellenischen Demokratie 

zu den fremden Nationen

118.¨. Das griechische Volk ist Freund und natürlicher Verbündeter

der freien Nationen.

119.¨. Die Griechen mischen sich in die Regierung der anderen

Nationen nicht ein; jedoch dulden sie auch nicht, daß andere

Nationen sich in ihre Regierung einmischen.

Die Griechen ehren die Botschafter und Konsule der sich in
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diesem Königreich befundenen Nationen; sichern ihnen einen

ungefahrdeten Aufenthalt zu, respektieren ihre Kaufleute und

tasten ihre Handelsschiffe nicht an, wenn diese keine Waren

von Feinden mit scih führen.

120.¨. Sie nehmen alle Fremden, denen ein Unrecht zugefügt wurde,

und alldiejenigeri, die aus ihrer Heimat wegen der Sache der

Freiheit verbannt wurden, auf. Sie verweigern aber Aufnahme

und Verpflegung von Tyrannen.

121.¨. Sie schließen nie Frieden mit einem Feinde, der das griechische

Territorium besetzt.

Über die Garantie und Bestatigung dieser Rechte

122.¨. Die Verfassung garantiert alien Griechen, Türken und

Armeniern Gleichheit, Freiheit, Sicherheit, Selbstbestimmung

des Eigentums, die öffentlichen Schulden, die für die Freiheit

gemacht werden, Freiheit aller Religionen, öffentliche

Bildung, öffentliche Beitrage, da wo es sich gehört,

unbeschränkte Pressefreiheit, Recht auf Petition und Klage,

das Versammlungsrecht und, letztes, Genuß aller

Menschenrechte.

123.¨. Die Hellenische Demokratie ehrt die Rechtschaffenheit, den

Mut, das Alter, die Liebe der Kinder an die Eltern, das

Unglück.
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Sie [die Hellenische Demokratie] stellt diese Verfassung unter

den wachsamen Schutz aller tugendhaften, freiheitsliebenden

Männer, die, um sich dem Joch der Tyrannei nicht zu beugen,

in das Soldatenleben eingetreten sind und bewaffnet den

ewigen Krieg gegen die Tyrannen geschworen haben.

124.¨.   Die Erklärang der Menschenrechte und diese Verfassung sollen

auf Kupfertafeln graviert und im Versammlungsort des

gesetzgebenden Körpers angebracht werden. Solche Kopien

müssen angefertigt und in alien Städten, Kleinstadten und

Dörfern der Republik, auf den Plätzen aufgestellt werden, so

daß jeder Burger immer sieht, worm der kostbare Schatz seiner

geliebten Freiheit besteht.

A N H A N G

[1.] Das Zeichen, das auf den Flaggen und und den Fahnen der

Hellenischen Demokratie abzubilden ist, ist eine

Herkuleskeule, oberhalb derer sich drei Kreuze befinden; die

Flaggen und die Fahnen sollen dreifarbig – schwarz, weiß und

rot – sein. Die rote Farbe gehort nach oben, die weiße in die

Mitte und die schwarze nach unten.

Die rote Farbe bedeutet den kaiserlichen Purpur und die

Selbstbestimmung des griechischen Volkes; diese Farbe

verwendeten auch unsere Ahnen als Kriegsgewand, damit die

blutenden Wunde nicht sichbar sind und die Soldaten ihren

Mut nicht verlieren. Die weiße Farbe bedeutet die Unschuld
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unseres gerechten Widerstands gegen die Tyrannei. Die

schwarze Farbe bedeutet unseren Tod fur das Vaterland und

für die Freiheit.

[2.] Alle griechische Soldaten sollen auf dem Kopf einen Helm

tragen.

[3.] Alle griechische Soldaten haben ein Bajonett, das sie wie ein

Säbel am Gürtel tragen und im Notzfall oder bei der Parade am

Gewehr befestigen.

[4.] Die Kleidung der griechischen Soldaten ist die heroische:

schwarzes Unterhemd, weiBes Hemd und rote colevbia oder

Socken.

[5.] Jeder Grieche und jede Griechin sowie jeder Bewohner dieser

Republik muß an seinem Helm oder Mütze eine Herkuleskeule

tragen wie diese, die eingangs beschrieben wurde, und die auf

weißem Tuch gezeichnet oder gestickt ist – sie kann auch aus

dünnem Draht bestehen. Das ist das Zeichen, an dem die freien

Demokraten und gleichberechtigten Brüder sich erkennen.
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FREIHEIT  GLEICHHEIT

KAMPFLEED
ODER

ERSTES PATRIOTISCHES STURMIED

NACH DER WEISE ElN GROßER AUFTRAG

Wie lange noch, tapfere Manner, sollen wir in Engpassen leben,

einsam wie Löwen, auf Begirgskämmen, auf Bergen?

Wie lange noch sollen wir in Höllen hausen und Bäume ringsum schauen,

uns von der Welt zurückziehen in die bittere Knechtschaft?

5 Sollen Geschwister verlieren, Heimat und Eltern,

unsere Freunde, unsere Kinder und alle Verwandten?

Besser eine Stude in Freiheit gelebt

als vierzig Jahre in Knechtschaf und Gefangnis!

Was hilft es, daß du lebst, doch lebst in Sklaverei?

10 Bedenke, wie sie dich Stunde um Stunde qualen.

Und wenn du auch Wesir bist, Dragoman, ein hoher Herr,

der Tyrann vernichtet dich doch gegen Recht und Gesetz

Tag für Tag mühst du dich ab nach seinen Befehlen

und es will doch nur wieder dein Blut trinken

15 Soutzos und Murusis, Petrakis, Skanawis,
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Gikas und Mawrojenis - sie sind ein Spiegel, in den du blicken sollst.

Tapfere Herrführer, Priester und Laien

wurden umgebracht, auch türkische Herren mit ungerechtem Schwert.

Und ungezählte andere, Türken und Griechen,

20 verlieren Leben und Besitz, ohne jeden Freund.

Kommt nun mit Feuereifer zu dieser unseren Zeit

daß wir den Schwur auf das Kreuz leisten.

Laßt uns mit patriotischem Sinn klüge Ratgeber einsetzen.

die allen Dingen ihre Bestimmung geben.

25 Die Gesetze seien der erste und einzige Führer,

und einer nur soll hersschen im Vaterland;

denn auch die Anarchie ist der Sklaverei ähnlich;

wie Tiere zu leben, das ist schlimmeres Leiden.

Und nun laßt uns die Hände zum Himmel erhoben,

30 von Herzensgrund diese Worte zu Gott sprechen:

(Hier erheben sich die Patrioten, heben die Hände zum Himmel empor

und sprechen den Eidschwur):

“O König der Welt, ich schwore vor dir,

daß ich mich nie der Meinung der Tyrannen unterwerfen werde.

Niemals werde ich ihnen dienen, niemals, durch

ihre Versprechen verführt, ihnen nachgeben.

Solange ich auf Erden lebe, wird mein einziges

35 Ziel feststehen: sie zu vernichten.

Das Vaterland treu zermettere ich das Joch,

um immer fest zu meinem Feldherrn zu stehen.

Sollte ich diesen Schwur brechen,

dann möge den Himmel Blitze herabsenden

und mich verbrennen,

40 daß ich werde zu Rauch”
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In Ost und West, in Süd und Nord –

für das Vaterland wollen wir alle eines Sinnes sein.

Frei soll ein jeder seines Glaubens leben,

und zusmmen wollen wir zum Kriegsruhm sterben.

45 Bulgaren, Albaner, Armenier und Griechen,

Schwarze und Weiße – laßt uns alle mit einem gemeinsamen Schwung

das Schwert umgurten fur die Freiheit;

der Ruhm unserer Tapferkeit soll überallhin dringen.

Wer vor der Tyrannei in die Fremde floh,

50 der soll nun in seine Heimar zurückkehren;

und wer sich auf die Kriegskunst versteht,

der soll hierbei eilen, um die Tyrannen zu besiegen.

Rumelien raft sie herbei, mit offenen Armen;

es gibt ihnen Heimat und Nahrung, Würde und Ehre.

55 Wie lange noch Aumtsträger sein unter fremden Königen?

Komm und werde eine Säule deines eigenes Volkes.

Besser, es geht jemand fürs Vaterland zugrunde,

als daß es seine Kraft für einen Fremden aufopfert.

Wer zu uns kommt, ist nicht mehr unser Feind.

60 Unser Bruder soll er werden, auch wenn er Heide ist.

Wer aber wagt, sich uns entgegenzustellen,

der soll zugrundegehen, auch wenn er aus unserer Mitte kommt.

Ihr Bewohner von Souli, von Mani, ihr berühmten Löwen,

wie lange wollt ihr, in euren Höhlen eingeschlossen schlafen?

65 Tiger von Mawrowuni, Königadler von Olypm,

Falken von Agrapha – schließt euch fest zusammen.



-156-

� Θ�ΥΡΙ�Σ



Ihr tapferen Mazedonier, stürmt zusammen vor

und schlürft wie Tiere das Blut der Tyrannen.

Christliche Brüder von Save und Donau,

70 stellt euch alle ein mit den Waffen in der Hand.

In gerechtem Zorn soll euer Blut kochen;

groß und klein – leistet den Schwur auf den Tod des Tyrannen.

Ihr tapferen Burschen vom Schwarzen Meer,

wie lange noch soll der Barbar über euch herrschen?

75 Ihr unbesiegbaren Männer vom Schwarzen Meer,

säumt nicht länger, stürzt mit uns zur Meerenge.

Delphine des Meeres, Löwen der Inseln,

fahrt einher wie ein Blitz und schlagt den Feind.

Ihr Meeresvögel von Kreta und Hydra,

80 nun ist es Zeit, auf den Ruf des Vaterlandes zu hören.

Und ihr alle, die ihr in der Armada seid,

als würdige Söhne – die Gesetze befehlen euch, Feuer zu legen.

Auch ihr Malteser, schließt euch uns an,

stürmt und werft euch der Tyrannei entgegen.

85 Griechenland ruft und verlangt mit Schmerzen nach euch,

mit der Stimme der Mütter bittet es euch um Hilfe.

Was stehst du da, Paswantoglu, voller Staunen?

Stürme los auf den Balkan, beu ein Nest wie ein Adler.

Achte nicht auf Eulen und Raben;

90 Wenn du siegen willst, schlieBt dich zusammen

mit alien, die jetzt Sklaven sind.

Silistria und Braïla, Smaili und Kili,

Benderi und Chotini – sie alle rufen dich.

Schick deine Heere, und sie schließen sich uns an;

unter dem Tyrannen konnen sie nicht leben.

95 Gurtzi, schlaf nicht mehr, steh eilends auf.
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Du hast nun Gelegenheit, es Brusias gleichzutun.

Und du, der in Aleppo Gedanken der Freiheit hegst,

Pascha, zeig dich unverzüglich auf dem Schlachtfeld.

100 Höre nicht auf die Anweisungen aus Konstantinopel.

Ihr Löwen von Misiri, erhebt als erstes

einen Bey aus eurer Mitte zum Konig.

Die Kopfsteuer Äfyptes solle es in Konstantiopel nicht geben,

damit der Wolf umkommt, der euch unterdrückt.

105 Trefft den Tyrannen mit einem Herzen, einer Seele,

einen Gesinnung an der Wurze, daß er untergehe.

Laßt uns im ganzen Türkenreich eine Flamme entzünfen,

die von Bosnien bis nach Afrika springen soll.

Das Kreuz auf den Flaggen, hebt es hoch

110 und trefflt den Feind wie Blitzschläge.

Kommt nie auf den Gedanken, er habe Macht.

Auch er zittert wie der Hase, und er hat Herzkloppfen.

Dreihundert Girsialides ließen ihn erkennen,

daß er mit all seinen Kanonenkugeln nicht siegen werden kann.

115 Nun, warum zögert ihr? Was steht ihr so leblos da?

Wach auf, zeigt euch nicht widerstrebend und feindlich.

Wie unsere Vorväter sturmten, wilden Tieren gleich,

undd für die Freiheit durchs Feuer gingen,

so wollen auch wir, Brüder, eilends die Waffen ergreifen

120 und die bittere Sklaverei abschütteln!

Laßt uns die Wölfe töten, die die Knechtschaft bringen

und die Christen und Türken grausam knechten.
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Zu Lande, und zu Wasser leuchte das Kreuz,

und der Feind beuge sich der Gerechtigkeit.

125 Die Welt soll frei werden von diesen Plage,

und in Freiheit, Brüder, wollen wir auf der Erde leben.

Übersetzung: Kurt Bremer
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ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜. ∂Ï·ÈÔÁÚ·Ê›· (1862)

ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ΔÛfiÎÔ˘. πÛÙÔÚÈÎfi Î·È

∂ıÓÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

Rhigas Velestinlis, Ölbild (1862) von

Dionysios Tsokos. Historisches und

Ethnologisches Museum von Griechenland.
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O P‹Á·˜ Û¤ÚÓÂÈ ÙÔÓ ÛfiÚÔ ÙË˜ EÏÂ˘ıÂÚ›·˜. §Â-

ÌÙÔÌ¤ÚÂÈ· ·fi ÙÔÓ ̇ ˆÁÚ·ÊÈÎfi ›Ó·Î· ÌÂ Ù›ÙÏÔ

«H ÙÒÛÈ˜ ÙË˜ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂˆ˜», Aı‹Ó·

1836, ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, ˘fi ÙËÓ Î·-

ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, Ô ÔÔ›-

Ô˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô P‹Á·˜ ¤Ì·ıÂ ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤-

ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Â·Ó·ÛÙ·Ù‹ÛÔ˘Ó.

Rhigas bringt das Saatgut der Freiheit. Ausschnitt

vom Gemäld _Der Fall von Konstantinopel",

Athen 1836, von Panagiotis Zografou unter der

Anleitung vom General Makrygiannis, von dem

betont wird, dass Rhigas den Griechen beigebracht

hat, wie sie sich erheben sollen.
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√ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ƒ‹Á·

μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, º˘ÛÈÎ‹˜ ·¿ÓıÈÛÌ·, μÈ¤ÓÓË 1790,

ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛıË-

ÎÂ ·fi ÙË °·ÏÏÈÎ‹ ∂ÁÎ˘ÎÏÔ·È‰Â›· ÙˆÓ Diderot

Î·È D’ Alembert.

Der Titel des aufklärerischen Buches von Rhigas

Velestinlis, Anthologie der Physik, Wien 1790. Der

grösste Teil davon wurde aus der Französischen

Enzyklopädie von Diderot und von D_ Alambert

übersetzt.



-166-

O Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ P‹Á·, ™¯ÔÏÂ›ÔÓ ÙˆÓ

ÓÙÂÏÈÎ¿ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÒÓ, BÈ¤ÓÓË 1790, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË

·fi Ù· Á·ÏÏÈÎ¿ ·fi ÙËÓ ÔÏ‡ÙÔÌË Û˘ÏÏÔÁ‹

Les Contemporaines ÙÔ˘ Rétif de ta Breronne.

Die Titelseite des Buches von Rhigas, Schule der

zartfühlenden Liebhaber, Wien 1790, übersetzt aus

dem Französischen von der vielbändigen Sammlung

Les Contemporaines von Ritif de la Bretonne.
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H ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›·

Ù‡ˆÛÂ Ô P‹Á·˜ ÙÔ 1797, ÁÈ· Ó· ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ Î·È

Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤-

ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜.

Das Bild Alexanders des Grossen, das Rhigas 1797

drucken liess, um den versklavten Griechen Mut

einzuflössen und ihnen ein Vorbild zu bieten.
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O Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ N¤Ô˜ AÓ¿¯·ÚÛÈ˜, BÈ¤ÓÓË

1797, ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·‚‚¿

Batrhélemy, Voyage de jeune Anacharsis en Gréce,

1788.

Der Titel des Buches Neuer Anacharsis, Wien

1797, griechische Übersetzung vom Buch von

Abbot Barthélemy, Voyage de jeune Anacharsis en

Gréce, 1788.
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O Ù›ÙÏÔ˜ ÙË˜ ‰ˆ‰ÂÎ¿Ê˘ÏÏË˜ X¿ÚÙ·˜ ÙË˜ EÏÏ¿-

‰Ô˜, BÈ¤ÓÓË 1797, ÌÂ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚ÔÏÈ-

ÛÌÔ‡˜ Ô˘ Ô P‹Á·˜ ¤ıÂÛÂ. ™ÙÔ Î¿Ùˆ Ì¤ÚÔ˜ ·-

ÏÂ‡ÂÈ Ô HÚ·ÎÏ‹˜ ÌÂ ÙÔ Úfi·ÏÔ, Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙË˜ ÂÏ-

ÏËÓÈÎ‹˜ ‰‡Ó·ÌË˜, ÌÂ ÙËÓ ¤ÊÈÔ AÌ·˙fiÓ· Î·È ÙÔ

ÛÈ‰ÂÚ¤ÓÈÔ ‰ÈÏfi ¤ÏÂÎ˘, Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ‚·Ú‚·ÚÈ-

ÛÌÔ‡.

Der Titel der zwölfblättrigen Charta von

Griechenland, Wien 1797, mit den wichtigen

Symbolisierungen von Rhigas. Im unteren Teil

ringt Herkules mit seiner Keule, dem Symbol der

griechischen Kraft, gegen die reitende Amazon mit

der eisernen Doppelaxt, dem Symbol der Barbarei.
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TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ÛÂ ‡ÓÔ ÌÂ ¤Ó· Úfi·ÏÔ ÛÙ· fi‰È·

ÙÔ˘ Î·È Ù· Û‡Ì‚ÔÏ· ÙË˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˘

Ó· ÂÈÎ¿ıÔÓÙ·È ÛÙË Ú¿¯Ë ÙÔ˘. MÂ ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹

·˘Ù‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ 1 ÙË˜ X¿ÚÙ·˜ ÙË˜

EÏÏ¿‰Ô˜, Ô P‹Á·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ·È-

ÛÈÔ‰ÔÍ›·˜. TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ, ÔÈ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔÈ ‰ËÏ·‰‹

Ï·Ô› ÙˆÓ B·ÏÎ·Ó›ˆÓ ·Ó ·Ê˘ÓËÛÙÔ‡Ó ÌÂ ÙÔÓ

£Ô‡ÚÈÔ Î·È ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ı· ·‰Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ

Úfi·ÏÔ, Ù· ·ÚÌ·Ù·, ı· ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓÈ-

Î‹ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˘ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ı·

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎ‹ ‰ËÌÔ-

ÎÚ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ›·.

Der schlafende Löwe mit einer Keule zu seinen

Füssen und mit den Machtsymbolen des Sultans

auf seinem Rücken. Mit dieser symbolischen

Abbildung auf dem 1. Blatt seiner Charta von

Griechenland will Rhigas eine optimistische

Botschaft übermitteln. Der Löwe, nämlich die

versklavten Balkanvölker, wachgerüttelt durch den

Thourios, werden zu der Keule greifen und werden

damit die tyrranische Regierungsgewalt des

Sultans zerschmettern und an ihrer Stelle werden

sie einen demokratisches und repräsentatives

Staatswesen errichten. 
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¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ú¯·›Ô˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ Ê‡ÏÏÔ

ÙË˜ X¿ÚÙ·˜ ÙË˜ EÏÏ¿‰Ô˜. O P‹Á·˜ ÁÓÒÚÈ˙Â ÙËÓ

·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘ ÛÙË ‰È··È‰·-

ÁÒÁËÛË Î·È „˘¯·ÁˆÁ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÍ¿Ï-

ÏÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÚ·ÛÂ Î·È ‰‡Ô ıÂ·ÙÚÈÎ¿ ¤ÚÁ·: «T· OÏ‡-

ÌÈ·» ÙÔ˘ IÙ·ÏÔÜ MÂÙ·ÛÙ¿ÛÈÔ Î·È «H ‚ÔÛÎÔ-

Ô‡Ï· ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ» ÙÔ˘ M·ÚÌÔÓÙ¤Ï.

Abbildung eines Alten Theaters im siebten
Blatt der Charta von Griechenland. Rhigas war
der erzieherischen und unterhaltenden
Bedeutung bewusst, aus diesem Grunde
übersetzte er zwei Theaterstücke: "Olympia
vom Italiener Metastasio" und "Die
Alpenhirtin" von Marmondel.
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O P‹Á·˜ ¤ıÂÛÂ ÛÙ· ‰Ò‰ÂÎ· Ê‡ÏÏ· ÙË˜ X¿ÚÙ·˜

ÙÔ˘ ÂÎ·ÙfiÓ ÂÍ‹ÓÙ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ·fi ‰È¿ÊÔÚÂ˜ È-

ÛÙÔÚÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ EÏÏ¿‰Ô˜. E‰Ò ÓÔ-

Ì›ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ¤ÎÙÔ Ê‡ÏÏÔ.

Rhigas setzte auf die zwölf Blätter der Charta von
Rhigas hundert sechzig Münzen aus verschiedenen
historischen Städten vom alten Griechenland.
Abgebildet sind Münzen vom sechsten Blatt.
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X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ Ï·˚Î‹ Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË

ÙÔ˘ P‹Á· BÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ Î·È ÙÔ˘ A‰·Ì¿ÓÙÈÔ˘ KÔ-

Ú·‹ Ó· ·Ó·ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÏËÁˆÌ¤ÓË EÏÏ¿‰·.

Charakteristisch symbolische Abbildung von
Rhigas Velestinlis und von Adamantios Korais,
die das verwundete Griechenland hochheben.
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O ‡ÚÁÔ˜ NÂÌfi˚˙· ÙÔ˘ BÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ fiÔ˘

ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›ÛıËÎÂ ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1798 Ô P‹Á·˜ BÂ-

ÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ Î·È ÔÈ ÂÙ¿ ™‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘.

Die Burg Neboija von Belgrad, wo Rhigas und
seine sieben Gefährten im Juni 1798 erdrosselt
wurden.
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O ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ P‹Á· BÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈ-

ÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÁÏ‡ÙË Iˆ¿ÓÓÔ˘ Kfi-

ÛÈÔ˘ (1871).

Die Statue von Rhigas Velestinlis an der
Universität von Athen. Ein Werk vom
Bildhauer Ioannis Kossios (1871).


