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VORWORT

0ie moralische Unterstützung uom ln- und flusland ermOglicht das
fortsetzende [rrcheinen der inzurischen zur Tradition geurordenen OflK-
Journals.

ln dieser Nummer uollen urir unter anderem das Leben und llfirken
des Prälaten der armenischen Gemeinde in lllien, Herrn 0r. Mesrob
K. KßlKI}ElHN, darstellen.

Mit seinen zahlreichen uissenschaftlichen flrbeiten hat er inter-
notionül einen uerdienten Buf erlangt. 0ieser Hrtikel soll einerseits eine
Orientierungshalfe für den urissenschaftlich lnleressierten sein und
andererseits eine ihm gebrihrende Laudrtio seitenr reiner Gemeinde für
eine knnpp 5tl-jahrige Seelsorgetötigkeit darstellen.

0er §churerpunkt der uorliegenden Nummer liegt bei einem fteferat
uon drei üsterreichischen Uölkerkundestudenten der lUiener Uniuersität,
urelches als Zusammenfassung ihrer $eminararbeit am lnstitut für
Uölkerkunde bei einem Uortragsabend der 0nf im armenischen
Gemeindesaal uorgetrügen ulurde.

0er hier abgedruckte flrtikel ist mit uiel aufuendiger flrbeit der drei
Uerfasser redigiert urorden, uofür ihnen dos ftedaktionskomitee seinen
herzlichen 0ank ausspricht.

0ie Chronologie der armenischen Studenten in lUien utird durch
einen ueiteren ftrtikel des Herrn 0r. H. HßBTUNIffN fortgesetzt. Dieser
flrtikel bezieht sich nicht nur auf die Zeit uon l94l - l9{5, sondern
inkludiert auch den Zeitraum bis zu den 60-er Jahren, der Gründung des
heutigen ormenischen Studentenuereines.



Dr. Mesrob K. Krikorian
Sein Leben und Sein Werk

Lebenslauf

Geboren am 25.0ktober 1932 in ßleppo/§grien, hat er nnch dem
Besuch der dortigen Mittelschule äb 194? Em Theologis[hen $eminsr in
Beirut studiert und 1955 dle Priesterureihe emDfangen.

ftls 'Post-groduate research fellou' für ormenische §tudien und
Gesrhichte des Nohen Ostens hot er an der Uniuersität llurhrm/tngland
uonJanuar 1959 bis 0ezember lg6l gearüeitet.

0Es Thema seiner 0isserlation urar '0ie Teilnrhme der armenischen
Gemeinde am öffentlichen Leben des oltomanischen Beiches in 0tt-
ßnatolien und §grien uon lS60 bis 1908'. 0rs Ph.o. enuarD er im Juni
1964 in [urham; die 0oktorarDeit uurde 1978 an engllscher Sprache in
London ueröffenllicht.

ln den Johren 1969 und lg?0 uror er stelluertretender Uorcitzender
des 0kumenischen Botes der Kirchen in ästerreich und uon l9?2 bis
l9?4 der Uorsilzende dieses Sates. §eit 0ktober 1969 ist er Mitglied
dee Theologischen Beirates des §tiflungsfood§ 'Pro 0riente'. 1964
uurde er zum lrertreler des Katholikos aller Rrmenier beim lUelt-
kirchenral souie bei der'Kommission Glaube und Kirchenuerfassung'
{Deide ln 6enf} erßannt und uar bis l9?5 in diesem 8mt tätig.

§elt §eptemDer l9?l lst er Mitglied des Uorst8ndes der Gesellschüft
für do$ ftecht der Ostkirchen und Mitglied rler ästerreichischen Kirchen-
rechlsgesellschofl. tr hat 6 Bücher und zohlreiche Rrtakel in srme-
nischer, deutscher und eßglischer §proche zür Geschachle ermeniens,
zur oll-ormenischen literotur sourie zur armenischen Xirche und
Iheologie ueröf fentlicht.

llazu kommen co 4ll ßufrälze mit theologisch-ökumenischem
§churerpunll, 7 größsre Reze]lsaonen über ormenologische Bücher
souie Nekrologe und lUürdigungen heruotragender flrmenologen.

Uon 0klober l95l bas rruni 1956 lehrle er om §emansr des
(otholilosols uon Nalikieo in Rnteaaos (libanon) l(lossische armenische
§proche (Erabor), Geschichte ermeniens und Geschichte der orme-
naschsn literolur dss Mitteloltere. llierauf unterrichlele er uon 0klobsr
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1956 bis Dezember l95t om Houogimian-l'{anougion-Ggmnasium in
Eeirut ebenfolls Klassisches flrmenisch und armenische Lileralur-
geschichte des MitlelElter§.

ffls "Po$t-grsduate research-fellou, in flrmenian §tudies' in der
ßbteilung für orientalische Studien an der Uniuersität 0urham {England}
h8l er - neDen seinem §ludium der Eeschichle des Nohen 0slens -
zahlrelcne Uortröge üDer armenl§che 6eschichts, Kun§1, LilerElur,
Kirche und Theologie geholten. 0amats bertand der Plan, in 0urham
einen Lehrstuhl für flrmenologie einzurichten; die eruöhnten llortröge
bzru. Uortragrreahen $olllen dos Terrsaß uorbereileo. 6leichzeilig boute
er eine armenische $ektioo an der Uniuersiläl$bibliothek Burham auf.

lgSl ururde er zum Uniu.-Lektor für Hrmenische Geschichte om
lnstitul für Bgzantinistik und Neogräzistik der llniuersität lUien
ernsnnl. lm §ommer-§eme§ler 1982 hielt er eine uorle§ung 'Elnführung
in dle §esühirhte flrmeniens bis zum ll. Jh.", lm luinler-§emesler
1984/85 die Fortsetzung "tinführung in die Ee§rhichte ffrmeniens uom
ll. bis zum 15. Jh.'. lm lUinter-§emesler l9t6/8? liest er ein Xolleg
über'Oie armenische §eschichtsschreibuftg als 0uelle für die buzonti-
nische Geschichte (in Zussmmenorbeit mit Uniu.-oozent Br. lU. Seibt).

Seit 1962 ist er Prälat dsr srmenischen Kirche in 0sterreich unrl seit
Januar 1980 'Palriarchal 0elegate' (Exarchl für Milteleuropa und
§chueden.

Uor .lem ffedaklionsschlu8 ertiellen ulr dle Nachrichl, uronach
Dr. Krikorian om 21. September t986 in [tschmiodzin zum Bischof
geueiht ururde.

§cHßtFtENUtßZt tcltN I §

Bücher
L 0ae Eesrhicnte der armenischen Kirche (arm.), Eeirut, 195?

(2 r96s).
2. Sleo'attos Siurnec'i (arm.], Eeirut, 1958.
5. Neue Mslerialien und Bemertungen über die fditoren uon llrsnand

(arm.l, llllen, 1969 {Mechitharislen-Uerlag,'NEtionalbiDliolhek", 8änd
20t.

4. Bemerkungen ünd Bichtigslellungen im Terle der Geschichte uon
§$!g§ (arm.), lllien, I 9?3 {Mechitharisten-Uerlag,'Natiorolbibliolhek',
Band 214.

5. flrmenians in ths §eruice of the 0ttomsn [m0tE--186.!!.:]L08.,
ßoutledge and Kegsn Paul, tondon-Henleg-Boston, l9?8.
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6. 0ie [roherung Konstontinooels im Johre l45I ous ormenischer
§is!! ('Bgzontinische Geschichlsschreiber', Nr. t3), Uerlog stgria, 6raz-
lUien-Köln, lg8l.

Uorträoe

Del lntern8üonalen §Umooslen bzur. Kon$re§§en

l) 25.-29. Jula 1967 Bristol/tnglrnd. Teotogico! Consullütaon betureefi
[astern and 0rientol 0rthodor Churches: '[hristologu an the liturgical
tr6ditior of the flrmenisn f,hurch.'

21 16.-21. flugust l9?0 6enf. Iheological f,onsuttalion hetueen
[astern and 0rienlal 0rthodon Churcher: 'Ihe first lhree tcumenical
Councils snd lheir slgnificonce for tne Rrmenion Churcft..

5) ?.-12. §eplemDer l9?l Urien- 'pro-0rlefite'. Non-oflicial tcüme-
nicol f,onsullotion betrueen lheologions of lhe 0rienla! 0rthodox
Churches ond the ffoman Colholic fhurch: 'f,hristological discussions
betueen [astern 0rthodon and ßncient 0riental Churches. and 'Ihe
receplion of the [cumenicol f,ourlcils sfter Chalcedon..

4) 25. epril lgTl lUien- 'Pro-0riente'. ll. ükumenischos sumpo$ium:
'Oie (irche und die christologieche Frage.'

5) 5.-9. September l9?5 lulen- 'pr0-0riente'. §ec0nd non-offtclat
Ecumenlcal Con§ultailon Detueen lheotoglons of the orlental orlhodo,t
f,hurches and the Roman Cslholic f,hurch: 'ffnathemo, Schismo ond
llerecg.'

6) 18. März l9?6 lUien- Österreichische Ge$ellschofl für Kirchen-
recht: 'oie ormenische Kirche- llistorircher ßückblick und heutige
Iechtrlage.'

7) 50- ßugust - 5. §eptember l9?6 lllien- 'pro-0riente.. Ihird
[cumenical Consullätion beluJeen TheologiEns of the 0rienlsl 0rth0d0H
Chürches End lhe ßoman C8lhollc Church: 'Ihe 0rigins of the councltiar
ideo' ond 'Proclicol consequence$ of the three Uienna Consultolions..

8) ll.-17. September lg?0 Urien-'Pro-0riente'. Fourth [cumenical
Consultation betueen Theologian* of the 0rientsl 0rthodoü f,hurches
and the Eoman Cotholic Chorchr 'The deuelopment of primacA of the
head of the Rrmenasß Church.'

9) 19.-24. §eptember 1978 Begensburg. IU. (ongress der 6esettschaft
für do§ Eecht der 0§lkirchen: 'flulonomu srd üulocepnatu in lhe the0rU
Bnd procllce of the flnclent orlenlal Churche§.'

l0l 22. flpril l98l lUien- 'Pro-0rienle'. festokt zum Besuch uon
Katholikor Uosken l. in lUien: '0ie flrmenier in ästerreich.'
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t I ) 2S.-51. ffugust I 9Bl Leiden. Premiäre f,onf6rence de l'ftssocialion
lnternatisnale des Itudes ßrmärniennes: 'The introduction of lhe calton-
rgstem in lhe Armenian llgmnarium.'

l2) 10. §eptember 1983 lUien- 'Pro-0riente" Katholikentag und
Papstbesuch. forumsgespröch über den ökumenischen 0ialog: 'tinige
6edsnken zu den ükumeni§chen Be§treDuBgen.'

l5) 14.-21. §eplember 1985 Genf. Ull. Kongre§$ der 6e§ellsch0ft für
das fiecht der 0stkirchett: 'ResEnt encounler§ belueen the Churche§

and their canooicol significtnce- Pre-Cholcedoniotl point of uieu.'
l4) 9. Oezember 1985 lllien- 'Pro-0rienle'. lllll. 0kumenisches

§gmposium: '0ie §ilualion des 0kumenismus 20 Jahre noch Konzils-
ende.'

15.)t?.-2t. Februar 1986 Halle/008. lnternalionsles Dr. Johsnne§
LEpslus §UmFoslum: 'Rrmenle$ uod dle Rrmenler ln neuer§ler Zeil.'

ffufsötze

l. 'oas richtige ootum der Erlindung des ormenischefi fflphEbet§'
(orm.), §tEok, Bsirut, I 956, Nr. 3126-3ß, Nr. 4/ I 56-41 '

2. 'tin {armenisches} Euangelior auf Pergament uom tlUll. Jh' in
Moncherler' {trm.}, llfl, 1959, 249-52.

5. 'ßnmerkungen und [rgänzungen zur 2. fluflage uon: M. 0rm8nion'
ßzgOpdgm' {Geschichte der armenischen Nation, arm.}, l. Bd., Beinlt,
I 959.

4. 'fl furlher argument about ollnökum', ffcla 0rientalia, Kopen-
hsgen, 25, l-2(1960), l7l-72.

5. "0as 0otüm der trtindung de§ ormeni§chen ßlphahets' {orm'},
0azmaueE, Uenedig, März-Moi 1961, 69-?5.

6. 'Eln unueröffentlichte§ 6edicht de§ Katholiko§ §tep'an0§ uon
§almast {llul. Jh.}" {arm.), Eanber Matenadarani. tresan, Nr. 6/1962'
405-408.

?. '0ie l(unst der christlichen Periode im Tran§kEukasu§ nach Prof
0suld T8lbot Rlce' (arm.), HR. 1965, 557-55.

8. 'tin neuentdeckles §tück des Kommenlar§ uon §tep'anos uon
§iuoik' zum Buch Eene§i§' (arm), Hß, 1964, 129-42.
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9. '0ibliogrophitche Bemerkungen üDer olte armenische Drucke,
(arm.), l|ff, 1965, 5t-64.

10. 'MäteriEllen züm teDen und den schriften {tes Slep.anos uon
§iunik' ' {orm.}, Hß, 1965, ZO?-ZZO.

ll- 'Bichligstellungen und [rgänzungen zur Biographie und zu den
llrerten des Philosophen slep'Enos uon Siurnik' ' {arm.}, U, t966,45?-
60.

12.'f,ichtigstetlungen im
Oruclen' {arm.}, Hfl, 1967,27-42.

Zurammenhang mit sltarmenaschen

15.'Christologg in the liturgicol tradition of lhe flrmenian Church.,
The 6reek 0rthodor Theological Beuieu, Nr. 2, tg6g, Brookline, Mas§.,
212-23: erneul abgedruckt in: 0oes Chalcedon 0iuide or Unite?. hrsg. u.
P. Gregorios, llJ.H- Lazarelh und N.fl. Nissiotis, lltelttirchenral, Gtnf,
t98t,95-t04.

14. 'Neue ffrchiurlo*umente üDer GaraDed flrtin Dauoudian, den
ersten Gouuerneur der Bergprouinz tibanon. (arm.), E[, 196g,2Zg-42.

15. 'Oer flulor und die tntstehungszeit der Uüersetzung der scholia
uon CUrill uon fflerandrieo', sion. Jerusrlem, 196g,4ZO-422.

16..'Eemertungen über ein mittelalteflaches dreisprachiges lUörter-
buch {ßrabisch-ftrmenisch-Iürtisch)', Hff, I 968, 499-504.

17. '0rmsniEn als Hisloriker' {arm-}, tjrnjEciß {ttchmiodzin}, Nr.
I / 1969, 32-41 .

18.'Cholxedon heule', lUort und lUahrheil, t969, j40-50.

19. 'Ueränderungen uon Personennamen in (ormenischen) theo-
logischen §chriften' {arm.f, !!0, 1920, J2l -5t.

20.'The Rrmenlan f,hurch ln the souiet Urion tgl?-t96?. tn: l§pect§
of ßellglon ln the §ouiet Unlon t9t?-196?. hrsg. u. Rlchard il. Marshofl
Jr, Chicogo, l9?1, 239-56.

2t. 'Semertungen über das fodesdalum des 0aoslorus uon ffletan-
drlen' (arm.|, XE l9?2, 59-?2.
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22. 'The first three [cumenicol Council$ and their significonce for the
ftrmenion Lhurrh", The Greek Orthodou Theologicql ßeuieu, Nos l-2,
rs?t,195-209.

25. "Christologicol discussions belureen IEslern Orthodor and
Rncient 0rientol Churche*', lUort und lUohrheil. $upplementarg lssue No
I, Uerlag Herder, lUaen, | 972, I I -25.

24. "The flrmenian Church- Efitension, HierarchU, Stotislic§', 0stkirch-
liche §tudien, 2l / 4, 1972, 123-25.

25.'llistorische lUerke uon Nerses §hnorhali (Hll. Jh.)" {arm.),
Bazmsuep, 1975, 50t-525.

26. "Hgmnen, die f6lschlich dem {§lep'anosl §iuner'i zugeschrieben
ruurden" (arm.), Hß, l9?5, 205-214,

27. "0ae Rezeplion der Konzilien', 0er christliche 0sten, Nr. 6/1975;
KUI!§, l5 {19?3}, 129-45; lstina (Paris, franz.}, l9?5, 587-,102; erneut
abgedruckl in: llie Kirche in der §icht der Christpnheil des ostens ußd
des llleslens, hrsg. u. J. Madeg, Paderborn, I9?4, ll0-54, und in:
0kumene, Konzil, Unfehlbarkeit, hrsg. u.'Pro-0riente' bei Tgrolia
UErl0g, lnnsbrurk-lUien-München, 1979, ?6-89.

28. 'ftnathema, §chi*ma und lläresie", Xooon (Jahrbuch der Gesell-
schaft für das Becht der llstkirchen),2 {19?4}, 145-55; engl. in: lUort
üfid lUahrheit, §uppplemeßlarg lssue Nr.2 (19741, lllT-l 16.

29. "0ie Kirche und die christologische froge", in: Xonziliarität und
Kollegislität. 0as Petrussnlt. Christus und seine Karcbe, 'Pro-0riente' /
Tgrolia Uerlag, lg?5, l8?-94.

50. "0osterse Kroniek- ftrmeniä', Het Christelijk 00§ten, Leiden, flpril
l9?5t I t5-2t.

51. 'Beschreibung der Ermeni§rnen HondschriflBn ir tnglond und
Paris" in: llamozasp 0tkion, Kotolog der armenischen Handsrhriften
(orm.), lllien, Mechitharisten-Uerlog, l9?6, 552-S5.

52. 'The orlgins 0l lhe counciliar ideo', luort und lüshrhelt, §upple-
mentaru !ssue Nr. 5/t976, 9l -105.

55. '0ae Bechlrlage der ffrmeni*chen Kirche heule', Kanon, 5 (1977),
I 99-2 I 5.

-?-



54. "Die notaonol-kirchlirhe Uerfossung uon lg60i l86l ious orme-
oascheo und lürkischen Tenten überselzti,,, Kanon, S{l9??}.214-59.

55. 'Tne deueloDmenl of prlmocg of lhe flesd of tne Rrmentan
Church', lllort und lllohrheit, Supplementorg lssue Nr.4/19?8, 82-92.

56. '0ie Geschichte der flrmenisch-epostolischen Kirche" in: 0ie
Kirche Rrmeniens, hrsg. u, friedrich Heuer, tuEng. Uerlsgsurert(
§tultgart, t9?8, 29-58.

5?. "0as Kirchenrecht der [rmenisch-opostolischen Kirche" in: oie
Kirche ßrmeniens, ibid., l5g-5?.

50. 'Oie eine l(irche und {tie uielen Karchen (aus altorienlalischer
Sichtl', in: tikumene, Konzjl, ünfehlbarkeat {ugl. Nr.2?}, 164-68.

19. "Bie armenische 0eutung des [hristusgeheimnisses" 0ßK Journal,
"üslerreichisch-ormenische Kullurgesellschaifl", Ulien, l90l,S-15. -

40. 'Rutonorng and aulocephalu in the theoru ond prortice of lhe
Rnrienl 0rientsl f,hurches", KEtrgtr S./2. Teil, t98l, I t4-29.

4l. "Die ffrmenaer in 0sterreich" in: Ueritoti in Coritale (0er Beitrag
des Kardinals König zum 0lumenismus), ,pro-0rienle", Tgrolis Uerlag,
1981, t88-9?.

42. "Grigor of Tal'eu. ß greot scholaslic theologian and philosopher,,,
flkten des ilUt. intern. Bgzanlinislenkongresses li4 t= JäB i2l4), lllien,
I 982, 321 -50; mit trueiterungen ruiederabgedruckl in: Medieual
Rrmenifln Culture {Uniuersitu 0f pennsulusnis- flrmeni8n TeHts snd
Studies 6), hrsg. u. Th. J. somuelion ond M. §tone, Chiro/CR, lggj, l5t-
41 .

43. '§eböos, historian of lhe seuenlh centurg. in: Classicat ßrmenion
Eulture (Uniuer§atu of pennsuluania- Rrmeniün TeHts ond studies 4),
hrsg. u. Ih. J. §ümuellon, Uniuersilu 0f pennsuluonia, 1982, 52-6?.

4.1. ''tin 200-jähriges Brzneibuch und Vouhan lUanandec,i Mirzagan',,
Nor flshrarh ('Neue lllelt'), ethen, 5. flpril 1984, 2.

45. "0os §hicksol des armenischen llolkes., äßK Journal. l984/05,
4-20.
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46. "0osterse Kroniek-flrmeniE tl9B0-19851", Hel Christelijk Oosten,
Leiden, 1985.2?8-8?.

+l arm. = armenisch
Hff = HEndes flms0reau. Zeitschrifl für armenische Philologie.

ll,ien
JäB = J8hrbuch der 0sterreirhisrhen EUzontinistik. lUieo.

ö.R.K. ßedaktionskomitee
llrien, im §eptember l986
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ARMENISCH-AKADEMISCHER VEREIN 1660 e. V
ZWEIGSTELLE

\tr,tEN lg4l _ tg45

lllie der Name schon sagt, ururde dieser Uerein im Jahre I960, in
Ieipzig, gegründet. 0ie Zueigstelle luisn gehörte zu jenem Uerein,
ufelr'her in Berlin öuf 6rund der Statulen uom I 6. HFril I 910 ent$tsnden
istl) unrl die Forlselzung des l860 gegründeten 'ffrmenischen studen-
lenbundes' bildet-

Bedouerlicherueise sind die ßkten des Uereifies bis heute nicht zu
fißden, uomil einen gen8uen tinbli[k in die Tätigkeil de§ Uereines
erheblich erschruert urird. 0er uorliegende Bericht ist daher uielmehr
eine Zusommenstellüng der uerfügbaren llolen zur 0srstellung der
Geschichte armenischer sludenten und armenischer Jugend in lUien
ohne Unlerbrechung uon l92l bis 1958.

0as ffnliegen de$ "Brmenisch-ßkademischen Uereines I860', uar es,
sith mit uissenschaftlichen und kulturellen fragen zu beschäftigen,
in$De§0ndere mil solchen aus der armenisrnen Helmst souie des
deut§chen 60§llartde§, unü 0urh mit den gegen§eitigen Beziehungen
beider Uölker.

Oie farben dieses Uereines tuoren die der ormenischen Nolionol-
flagge: rot-blau-orange.?l

lUie äus einem Bericht heruorgehl, hat der domalige Uorsland den
nöch Berlin zugeuanderten ßrmeniern ruesenlliche Hilfe gele-stet. Nicht
nur durch 0olmelrchen und Uertreten ihrer lnleressen bezeugle er den
Neuankömmlingen seinen Beislüfid, §oodern ouch durch finden und
Uermilteln uon geeigneten Rrbeitsplölzen, urfls Eu[h in jener Zeit
aufierordentlichen Iinsotz erforderte.rl

l. Grundung der Zueiqstelle lllien

Oie Zureiqstelle lUien bildete sich im Jahre l94l und e*istierte bis
Kriegsende, urar aber im Gegensalz zum Hsuplsitz in Berlin kein
eingetrogener Uerean. oie lUiener Zu.relg§telle zönlle ca. Z0 Milglieder.
[§ uurden regelmaßig Uorstsndssitzungen dbgehalten und protokoile
gefuhrt, urelche nach ffuflösung der llereiner dem Kirchentrorstond
ubergeben tuurden.4l
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2. flktiuitäten

Ilie Hauptakliuität der lUiener Zureigstelle be§taßd dErio, den

soujelischen Kriegsgefangenen armenischer [lerkunfl bei der
Besciaffung uon Medikamenten und Taschengeld behilflich zu sein.5l

1945 ururde eiD Studerltennilf§fonü§ in§ Leben gerufen6r : damit
künnten sich armeni§che Studenten, die uon ihreo [ltern nicht
rechtzeitig oder überhaupt kein 6eld erhielten, aus diesem tonds einen
geui$§en Betrag ausborgen, dessen ffückzahlungsraten sie selber noch

ihrem Ermessen festselzten {Pater J. Ütüdjian erurährt die [rislenz
dieses Hilfsfonds noch bas September I 944f.

2u den ftktiuitäten der Zrueigstelle zählten auch gelegentliche
Zusammenkünfle, Uortrags- und 0iskussionsabende. So u,urde z.B- am

26.4.1942 ein Gedenkt8g flir die opfer de§ ärmeni§chen M0§§oker§
ueranstallel, urährend in den 50er Jahren nur eine Seelenme§§e

obgehallen uturde.
Die Uorträge ururden zu diuersen ffnlä§§en ueranslaltel. flls

Uortrrgende finden sith Nümen ruie z.B. IIr' fflfred Karomanlian {Uortrag
uom 5i.t.tg+5 Über da§ ßriertum der flrmenier), Bedros Lombadjitn
{Uortrag uom 2?.2.1945}, Herr Garabedian (Uortrog uom 6.5.1943 uber
ostarmenische §chriflsteller), Garo Boghramadjian (Uortrag uom

27.5.1945 über die Ermenische Geschichtel.
Püler J. ütuo.lion enütihnt, däß die iungen Rrmenier diE kircnlich-

nationale lUordanants-f eier am 17.2.1944 begingen, als Bedner uirkten
Poler 0oz. 0r. Psulo§ [§sabolisn, Ilr. Rlfred Koromanlion und Bedros

l-ambadjian.
0ie lUiener Zueigstelle enistierle ungefähr bis Kriegsende, und

lö$te sich dano auf, deno ein Großteil der Studentsn uregen der
Kriegszerslörungen in ihre Herkunflsländer zurückkehrte' [§ dauerte
noch l5 Johre, bis in [rien ein neuer sludentenuerein gebildet uerden
konnle, dessen offizielle Gründung er§l 0m 2.5.1960 erfolgte.

5. tlon 1945 bis 1958

0er ll. Ureltkrieg uar zu [nde gegaftgen und das brachle für die
armeßischen §tudenlen in lllien neue Probleme mit sich. tinige uollten
unbedingt ihr Studium übschließen, ündere dagegen mußlen ihr Studium
sDbrechen uod zu ihren tomilien zurückkehren. 194?-48 log daher die
Zühl oer ln llrien geDliebenen ürmeni§chen Studenten unter t0'

t 950 betrug die ZEhl der jungen ßrmenier in lllien 20. urotron 9

§tudenlen uroren. §ie komen u.o. aus Teheran. 0omo§ku§, flggpten.
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Bulgarien. Unter ihnen gab es studierende der Medizio, Komposition,
Gesang und Klouier.Tl

lm Jahre I gSB tsten sich die in lllien mitilerureile urieder
sludierenden ffrmenier ]leu zu§ommen und am 2.5.1960 fand die
6ründung des bis jetzt Destehenden Studentenuereines statt.

Msg. 0r. lt. Hartunisß

Än6erkunren

I i Die Stäruren veisen noch ZZusaLze vom 16. April 1934 und 16. Aprit
1938 auf. Der verein ist in das vereinsregister des Amtsgerichts Beilin
unler der Nummer 12696 am 13. Februar t94l eingetragefl §/orden. siehc''Mitteilungsblan der Deutsch-Armenlschen Gesellschan, Eerlin, okrober
I o42 Nr I 3- I 4, Seite 22 t l9A).

2) Ebenda, Paragraph 3 und {.
Der Ehrenvorsitzende tlieses Vereines var Doz. Dr. A. Abeghian, rler

Vorsitzende dagegen Herr Dipl.-lng. A. Malayan; §/eitere Vorstands-
mitglieder bzu,. Pr.ponenten varen: Ch. Haroutounian, K. Hairanian, Zolak
Ter-Harutunian. Allrecl Mouradian, Dr, Dirayp Froundiian, Ing. Aram Ter_
Minassian (siehe S. Zi tt g l ll.

3) Ebentla. Serte 23 (l9l) - 24 \lg4). Bericht des Armeüisch-
Akademischen vereins 1860 e.v. fur die Geschaltszeit vom septembcr l9{0
bis Juni I 94 l.

4) Intervievs
l3.E.l9E{

!0i1 Garbis Papazian am 11.1.1980, 15.2.1980 unrt

Jr Pfarrer Jeghische Utudjian: 2. Register der armenischen Kolonie in
Wien tunveroffenllichtes Manuskript in Armenisch, von l9J2 bis 1956.
siehe die Eintraguog unrer 5.j.1942 un<j 19.10.1942.

6iEbenda j l0.l94-3

7) Haratch Tageszeiturg (armenisch), paris 16.2.195 l, Seite Z. triolumne
3. Zur gleichen Zeit studieile auch der in Wien geborene yervanl Zade},an,
der tc)53 zum Doktor iur. promovierte.
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ARMENISCHE DIASPORA
UND NATIONALE IDENTITAT

Yorvort:

lÜir stellten uns die Froge, urie ein Uolk in der 0iospora seine notio-
nale ldentitöt beslimml und doron festhalten konn. lllelche historischen
takten, urelche §Umbole und Mgthen bestimmen eane ethltische lden-
tatait, die sich ols armenischer N8laonolismus srtikuliert? luelche ßolle
spielt die Religaon, uelche Bedeutung hat das 'Heimatland', urelche
uirtschaftlichen und politischen Bedingungen ergeben sich aus der
Sltuation der 0iaspora? lüelches Blld hatten ünd hsben flrmenler uon
sirh selDst und uie sehen die snderen sie?

fln uier Beispielen uersuchen urir nun, solchen fragen nochzugehen.
oie Teile über 0sleuropa und lndien beschreiben die Existenzbedin-
gungeo in uorindustriellen Gesellschaften. 0ö§ 0easpael des Libonon
uurde uegen der großen Eedeutung der dortagen Gcmeinde für die
0iaspora im 20. Jahrtundert geuählt.

Oie Beiträge über den beuaffneten Kampf uersuchen eine kurze
Eescnlchte der lDeorle und ProHls armenlscher Folllit uom lgJh. Dl§ in
dae S0erJahre des 20Jh. zu skizziereß.

ßnlaß dieser flrbeit uror ein §eminar am lnstitut für Uölkerkunde der
Uniuersität lüien,'Xulturgeschichte und tthnologie Srmeniens' unter
Leitung uon Uniu. Prof. 0r. llralter 0oslal, I 904.

Unsere §eminarorbeit ist die Grundl8ge für derl uorliegenden 8uf-
satz, den urir auch in siner kurzen Fassung in rler 0sterr. ffrmen.
Kulturgesellschafl uorlrugen. 0ie daran anschließenden 0iskussionen
haDen uns uresentliche ueitergehende Suseinsndersetzungen mit dem
Ihemü uermillelt.

lUir betrochten diesen 0eitrag ols ein uorläufiges [rgebnis, der nur
Teilospekte des Themos beleuchlel und sind uns der doraur resul-
taerenden Unzülänglichkeiten beuru8l. ßn dieser §telle urollen uir uns
auch für die geduldige Belreuung unserer flrteit durch llr. H. llortunian
bedonken.
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!. RRMTNITR IN POttN UNO IN OTR BUKOII'INR

lmmer uieder touchte in tter Literotur der stereotgp uom erfolg_
reichen armenischen }ländler auf. luir uersuchen in rliesem ersten Täil
der flrbeir zu zeigen, daß dies keine spezie[e nationare tigenschafr dei
armeni$chen uolke§ i§t, §ondern d8§ ße§ultal eine§ hi§t0ri§chen
Pr0ze§§e§. der mit der uertreibung und Fluchl uieler ßrmenier au§ ihrem
Kernlood bego[n.

Historlsch rossen srcn in 0stmitteteurop6r) uaer phäsen unrer-
§chelden-_lm llJh. begonn dle Elnuanderung. dle in mehreren luellenbis ins l5.Jh. andouerte. 0ie eigenfliche 0rüiezeit der flrmenier uonlemberg uor uom l5Jh. bis zu] Teilung polens l?15. lüie ureit die
0ominanz der armenischen Kaufleute doöors ging, zeigt die trktärung
der Zechmeister der Xrämer uon Lemberg l Sgg:-

'...daß es am Kreas lembErg 5g reiche Krömerröden gibt, uon diesenl8 Kritmeflitden besllzen zu Desagter Zeit dle Kathollichen Echt, die
Bulhenen sechs, die Rrmenier aD,er 12, üDer zurei jsdorh slreiten sis mit
den xolholischen. ferner, doß e§ 24 arme Krämehäden gabt, uon denen
dae Kotholischen zuea, die ftuthenen drei, die flrmenier ober r9 De$itzen.
llos Gericht nohm {tss s*tenk[ndig..... zurKenntnis.2l

^ .Durrh die Teirung porens uerror Lemberg ouch für die flrmenier on
Bedeutung. Noch dem tinmarsch der österräicher in die Bukourino r??4
uersuchten daese, aus suzceura eine ffrmenier_§ierllung zu mschen, Mildem urirlschsftl,chen Niedergang der $*tgebiete der österreich-
ungari§chen Monarchie uanderte iin teit der-uonlhabenden ßrmenier
ab..[-ifl anderer fügle §rch in dte porni§che 0ber§chirht at§ Eut§be§itzer,
ßichter oder ärzte ein. ulele der srmen ffrmenier üu§ die§en 6ebaeten
ururden uon den großen ßusuranderungsruellen nach ßmeriko erfoßt,
andere ossamalierlen sich.

r. u0ßRu§§tTzuN6tN
[f,N0Lt8S

FüS 0tt [tBflusBtt0uNc 0t§ ffSMENtSCHIN

Ll. Dle mittetallerllche Hondelsstadt

0ie 0rgonisation uon stodt und Land im Europo des Mitterotters uror
ma0gebend für die umruandrung uieler ormenischer früchrtinge - in derlleimat Bouern - in fiändrer. Ourch das lehensuesen urar es tio-
uanderern selten mögrich, sich auf dem tand anzusiedetn. ungräubige -
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und die flrmenier golten ols sotche, urie alle, die nichl kotholirch uoren-
hötlefl sich on den §lodträndern naederzulos§en. 0ie Zuuanderer sie-

delten dort uon $ich ous noch Nationolitöten getrennt.5)
0urch ihre ueitlöufigen Uerbindungen mit dem 0rienl gelang es den

ßrmeniern im Loufe des 14. Jh. den llondel in die§e länder für $ich zu

monopotisieren.0os Tor zum 0$len uurde zu dieser Zeit (on§tonlinopel
(heute lstanbul), mit {tem dis polni§chen und bukouinoer flrmenier

schon durch ihre f,eligion eng uerDunden utoren.4) §o erhielten z.B.

Priesterkandidoten ihre 0usbil{tung durch das Patriorchot uon

Konstanlinopel.5)
ln Lemberg lebten lteutsche, Polen, ftrmenier, fiussen, Juden,

Buthenen6) und Totaren, uobei uor oltem jede der uier ersteren Eruppen
'. . . sich otr die meitt priuilegierte, io sogor als dos führende [lement

in der Konlrolle der innerstädti§chen ßngelegenheaten betrschtete.'?)
0urch den ständigen Kontokt der Polen, f,u§§en, Deulschen und flrmenier
in Lemberg, die sich atle mit dem Hondel beschöftigten, entsland die
6estalt rlis 'llöndlers uon lemberg'. Zimorouacz, ein polnischer
Historiker des l?Jh., betchrieb dieses 'Phänomen' folgendermaßen:
Polnischec Temperoment, deut*che produktiue flrbeil, der mutige
Eigensinn und die Hartnäckigkeil des ffrmeniers und der schläfrige und

trolzdem eiltrem fähige Busse.Sl 0eutsche und Polen übernahmen die

RdministrEtao[ der §ladl, uährend das ffrmenier dis besseren
Uerbindungen zu den polnischen M8gnalen und hohen ftegierungs-
beomten hatten. tin Grund dsfür §chsint der lukratiue lmDort uon

Lu$ttsgülern 0u§ üem 0rienl geue§en zu §elß. Unler den 'ormenischen
lUoren' uerstand man: ' . . . orientalische Seuebe und §lickereien'
Prunkuaffen, Kleinodien, nomenllich Perlen, 6old- und §itbenuoren'
orientolische Ledenuoren, §atlelzeug, Pelzuraren' lUeine, Pfeffer'
§sfrsn und andere 6euürze, seltene ffrzneien urie 'Krokodil§§chmalz'
und '§lraussenfelt', endlich die sehr geschätzlen und begehrten

türkischen Pferde.'91 ffußerdem urar e§ ffrmeniern möglich - durch dö§

innerarmenische freditsuslem - den polnischen KÖnigen kurzfri§tig

sehr hohe §ummen on 6eld zü leihen.l0)
ts ruird immer uieder uon den PriDilegien der temberger Brmenier

der damsligen Zeit gesprochen. §ie hstten uohl Uorteile im Uergleich zu

den Bulhenen und Judon, aber gegenüber den katholicchen Polen und

0eulschen uaren sie slsrk benEchteiligt. Rl§ onertannte Glaubens-
gemetnschaft hatten §le eln be§tlmmte§ Recht auf §elD§tuerur8ltung'
blieben jedoch uon den ämtern der stüdtuenuEltung Eu§geschlo§§en.
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[benso uüren ihre ]rondurerker nicht zu den kothorischen zünflen
zu§elassen. I I )

1.2. Dos'jus depositorii.

Oas ruor in der fisuptssche dss priuileg, dos den besonderen
uirlschaftlich-en trforg der ormenischen *äufreute uon Lemberg
begründete. ts gab ein absolules und ein relotiues Becht {.jui
depositorii') llsrdelsürarer irr Lemberg zu togern.l2l

unler dem abooruren jus depositarii ist forgendes zu uerrtehen: Bie
Kaufleute aus dem llresren, die mil dem 0lten Geschäfte machen
urollteo, uoren uerpflichrer, ihre luaren in lemberg einz[führen und
hoilen dorl l4 Tsge zeit, §ie 0egen 6üter üu§ dem 0riönt einzutau§chen.
Jene 0inge, für die sae keanen flbnehmer fanden, durfren $ie urieder mit
zurüc.k nghmen, jedoch nicht ueiter in den 0$rer tronsportaeren.
ßelotiues ßechl auf tagerung ruürde bedeuten: Oae Kaufleute könnlenmit ihren 6ütern, noch einer bestimmren zear des Featbietens,
ureilerziehen, ln lemberg uurde, mil uenigen ßusnohmen, nur dai
absolute jus deposilarii prattiziert.

'$ie hstten ein Monopol, untereinander zuror nichl immer einig,
stelllen sie doch eine geschtossene sruppe gegenüber den Nichtl
flrmeniern dor und sie konnten den onderen xoufleüren ammer
erfolgreich ihre letzlen uerköuflichen lllaren abnehmen. eber uenn
die flrmenier ars uerkäufer uon 6ütern, die aus dem 0sren import,err
ur8rsn, auflraten, haflen sie nicht mit solchen organisationen zu
uerhaodeh, denn ihre Rbnehmer urren [uropäei, die sus den
uerschiedenslen Ländern ll8ch polen ksmen, oder polnische
xoufreute, die kelße ge§chtos§ene EruBpe ar§ xöufer dor§tellen
konnten. ffußerdem uaren die ffrmenier in Lemberg beheimotet und
hatlen so keine grooe tire, ihre 6üter üus rrem 0s1en anzübringen.
unter diesen umsränden uor der trforg des ormenischen H'nders
immer gesachert, ebenso uie seine außergeurühnl-chen profite..l S)

0orch Händelskorauranen konnten schon am 16., l?Jh. Oanzig über
Lemberg und ßstrakhon (an der ruorgamündungl mit Töbris und tsfshon
uerbunden urerden, oder uon flstrakhan ueiterhach f,hiruo, Bucharo und
§amarland und uon dort hinünter nach kabul, Bombag, Katkuila und
urieder zurück über Sslrokhoo noch Moskau ünd st. petersburg.t4)
Östlich--uon temberg uar der Handel ein armenisches Beinahe-Mon-opol
und allein die lemberger llandetsh6user hanen Niederrassungen in
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Konslonlinopel, Smurno {heute lzmir), l§fohün {Neu-Julfo}, flmslerdam

und Mo§kou.t5)

1.5. 0ie llondelskorouonen

0er Transithandel uurde durch die Zu§ammenstellung großer
tlandetskarauanen durchgeführt, die allgemein al§ gefährliche und
uragemutige Unlernehmungen betrachtet uurden.

'so ürurde denn dle ffbrelse elne§ s0lchen Koufmonne§ durch
dromotische Rbschiedsszenen mit Fomilie und Bekannten einge-
Ieitet, der kleine ffndenken, $ogennante 'Boschtongen' zu uerteilen
pflegte und unter lsuten Jsmmerrufen der Frauen oufDroch.'l 6)

0er Chronist Zimorouricz, der ouch Lemberger Bürgermeister uar
und der armenischen Beuälkerung gegenüber uiele Uorurleile pflegte -
'äthispier, die noch ziegenfleasch stinken'l?) - bitligte ihnen ober doctl
'...eine gerxasse, nahezu militärische lllochsamkeit und Tapferteit dieser
beuoffnelen Kaufleute, uelche oft unter gefährlichen Kämpfen ihre

reachen Korouranen nach Iemberg tün.,*n...'18) zu.
ffngeführt ururden die Handelckarauanen uom sogenannten

'Karouanpascha', der die Ueroftluortung für 6üter und Personen -
inklusiue Koufman - lrug und eine fsst ufiumschräßkte Eeuralt über die

Korouone ouszuüben berechtigt urar.l9I ftufgrund uoo Uerlrögen
zurischen Polen und der Türkei hatten diese Handelszüge einen beinohe
eilterritorialen §lslu$. 0oher uerlangte ein Xaufmünn uon §einem
ormenischen Korsurünp8scho eine solide malitärische ßusbildung' die
Kennlnir der orientalischen 6ebräuche, §prachen und Mut.

Es lst anzunehmen, daß dlese form des Hondel§ uiel zum Mutho§ de§
"zum relcheß Xaufmann geboreßen" Rrmenler§ Deiträgl. §elb§l eher
trockßne ilistoriker wie 0bertgnski kommen ins §chuärmen bei der
Beschreibung der llandelskarouronen:

'0ie Rrmefiaer besaßen nicht nur eine hohe Eegabung im Handel'
groBs Bührigkeit, sondern eine ongeborene fähigkeit, Men§chen und
Uerhältnisre richtag einzuschätzen, uelche §ie bef6higle' al§
llandelsagenten, 0olmetscher, ja sogar als 0iplomaten Uenuendung

zu finden..20)
[in armenirches §prichuort drückt diesen §ochusrholl slu6§

reatistischer aus: 'Besser ein Teufel mit [rfahrung als ein tngel
ohne..2t )
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2. §0ztfltE 6Ltt0tRUN6

- _ .0i* überuriegende Mehrheit der ßrmenier in polen gehörte nicht zur
§chichte der reichen Ksufteute. §ie uraren entureäer Handuerker,
Kleinhöndrer oder uörtig Besilzto§e, die im §chotten ihrer urohrj
habenderen Lflnd§leute ihr teDen zu fri§ten uer§uchten.

'0ie nützliche xrosse ( = die Honduerter, flnm. d. uerf.l erhört sich
durch den Xunstfleiß ulld die ganz mittellose und in jeOem
ffnbelrscht fast .lae sttirkrle eättung lebt uon den eriteren
( = Gro8kaufleute, ffnm. d. uerf.) durch dän flüsotz (§tachhandet) dei
lllaren im tande - auch jenseit* der gorazischen und mordauischen
6renzen oder am deuttichen Uerstonde uon llousieren..22)

Oie Tatsache, daß der größere Ieil der ffrmenier nicht zurpriuilegaerten schicht der xaufleure gehörte, roucht in den meisten
0uellen nur §chr om Bande ouf - urie im zitierten gericht uon l?g5 de§
§uczeuraer 0istriktsdarekrors nach czernouitz. tin anderes Beispiet i$t
das ormenische Kroster zomto hea suczeura, düs urohrscheinrich im r6.Jh. erbout ururde. Zu diesem Xtoster gehörteß Z?2 Joch ä.i*i rnJ
0bstgärten.25) 0ie trtröge uon Zamka und Mitok, einem onderen
Klostergut, dienten der Uersorgung der Lehrer und priester, dertrhaltung der uierkrassigen armeniechen uork*chure uon suczeruo
souie den dortigen Kirchen und schließtich ururden .J5 bis 40 arme-
nische Fomilien dauon ousgeholten.'241 tbenso hotte Lemberg schon1590 ein ormenirches Rrmeno$Ul, dos darum in dle Eescnichte'eingegangen' ist, ueil es der reiihe Rrmenaer Bogdan 00nouokoruicz
gestaftet hnt.25)

ln Eolizien und der Bukourina fond mon eine orlsgebundene
0ifferenzierung des armenischen Handuerts. so in der Bukoruina
Iedergerberei und Lederrorförberei, setchersaen, Bereilung uon harten,
getroctneten und geräucherten lllürrlen26), in temberg Eordschmiede,
reppichureberei und stickerei, schönschreibkunst und guchmalerei.
ffu8erhalb der st6dtgrenzen orbeiletell die soffionbruderschaften, eine
flrl zunft, die hauptsächrich schuhe und stiefer ous eanem feinen, glrhen
Leder herstellten.2?) 0s diese llandurerker zu den katholischen zünften
nicht zugelassen uoren und ,hre luoren nicht direkl uerkaufen konnlen,
mußten sie sich der armeni*chen Grofhändter bedienen. Oas mag einuichtiger Grund geruesen sein, urarum im r7Jh. uiete f,rmenier zum
kolholaschen 6!sllben übertroten.
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5. POtITtK UNO HRNOEL - EIN BEI§PIEL

t??4, als üsterreich Teile uon Moldourien in Eesitz nshm28), gab es

in §uczeura nurmehr 58 armeni§che tomilien. lnde des l5.Jh. uaren es

noch ?00 armenische Häuser geuesen, der Großteil uon ihnen uar in der

tolgezeit ausgeüranderl, uor Pogromen geflüchtet oder hat sich

assimiliert. Sereits l??6 plarte die öslerreichisch-böhmische lloftanzlei
die trrichtung elner armeni§chen Hsndel§kolonle En der 6renze zum

o§m8nt§chen ßeich. oer 6rund u6r recht §lmpel:

'Nichts sicherer unrt nichls geuri§§ere§ ist, so dem höchslen lloff
doron ligel, doß dos f,ommercium aus deren benachbahrten
Türkischen Landen dan uckraina zum behuff deren öslerreichischen
§tattsn ab und nebst dersn Eeichen ßrmenischen Familien

anherogezogen ulird, ats diesen PlEn su§zuführen. 0ie uorlheilhaffte
[aage, die despsti§ch ünordenllich ufid §tett§ ueillende Regierung§

form unserer ftüchbf,hren erleichlert und beferdert uon §ich d6§

geschefft ußl §o mehrer---'29)

So schrleb der Rdmlni§trator der Bukourin0, 6enerol Freiherr uon

tnzensberg on den Hofkanzler 6rnfen fl. uon Hadik l??9.
0er uerftondlung§portner auf armenischer seite, Nikolous Nikorauicz,
stellte die Bedingungen, unter denen sich die ermenier ansiedeln lassen

urürden:
oie flnsiedlung solle an einem Grenzort stattfinden; die 0slerreicher
solten Häuser und allgemeine Infrastrultur zur Uerfügung stellen; Becht

suf freizüglgkeil; religio§e, kulturelle und iuridi§che Sutonomie und
'die Juden $ollen, da §ie den Chri§ten zu §choden lrachten, enlueder
ganz entfernt oder, uenn dies nicht ganz möglich §ei, zum Uertouf ihrer
iäuser gezuungen und uom Hondel, ouffer mit Leben§mittel' ou§ge-

§chlossen uerden... " 50)

Oie österreichi§ch-bÖhmi§che Hofkonzlei urar mit den Eedingungen

eanuerstonden außer damit, die Rethte der ,luden einzu§chränken, ds

diese Korkurrenz die östlichen luaren für Österreich nur billiger machen

konnle. Oas Uorhaben scheiterte dann dsran, daß die osmanische

ffdmini§trstion zu früh uom geplanten umsiedlungsprojett erfuhr und es

uerhinderle.
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r t. nE!!ExltL!!.1r0!IN

ffrmenier siederlen sich sus uerschiedenen Gründen in lndien an. 0a
gab es einige, die dem Ruf indi§cher Fürsren forgten. §o ho[e z.u. oei
Mogulherrscher ßkbar der 6roße im r6Jh. eine gloße Zahl ßrmenier in
§elll f,elch, dle dort at§ lländler, ll8nduerker, Bauleute un{t ouch al§
Eeomle ünd 0ipromäten urirkre'.. Itonn gob es Hsn{tersstützDunkte, au§
denen sich ormenische Gemeinden entruickerten. seit dem r5./r6Jh.
bouten ormenische Khojü§ (Höndrer) ein Nerz uon Hondersposten ouf,
das spaiter bis nach Burma und lndonesien reichte und uerhandertefi uon
dort luoren nach [uropo.

fine armenische Koroftie ordnele sich ars Gemeinde um eine Kirche.
0azu lamen noch llsnduerter, je nach der örllichen spezialisierung z-B-
Juurellere oder lt affenschmrede, Berufssordüten und erne flizahr
ärmerer Fomlllen. ole flündel§htiu§er be§ümmlen da§ llrer{ten urd
uergehen der Gemeinden. luo sie sich niederrieüen, entsrand eine
Gemeinde' ursr der 0rr kommerzie[ nicht mehr attraktiu, uerfier auch
die armenische Kolonie. Die Beuölkerung ftultuierte stark.

lhr religiöses und kommerzisttes zenrrum holten die indischen
flrmenier in {Neu-) Julfa (bei lsphahan in persienl. 0orl urar der silz des
Bischofs, dessen 0iözese uon persien bis nach Jaua reichle. 0orl uar
6uch der §itz der ormeni§chen llondel$kammer, in der gemein§ames
Uorgehen besrhlossen ururde und eine "Xürperschsfi uerdienter
armenischer lländler'I I über den d,uersen streitfäilen zu Eericht saß.

I. OIT UERBINOUN6 ZUR Tfl§T !NOtRN COMPflNY

Oie britische [ort lßdion f,ompons uersuchte bei ihrer koloniolen
'[rschließung' Indiens, die guten uerbindungen der flrmenier für sich zu
uerurenden. ßuf diplomatischer tbene uermaitelten armenische Händter-
Oiplomaten zurischen rter f,ompang und dem ßeich der Großmogurn,
geschäftlich uraren sae hilfreich duich ihre Beziehungen in oas tn-nere
!ndlen§. Ble Brlten selDst be§a8en zu Eeglnn rhrer xolonrslen
0urchdranguDg des l-Endes nur die Küstenorle und kontroltierlen die
MeeresroutEß noch Inglond.

t688 schlo8 rlie [ast lndian f,ompong einen Uerlrog mit Khojo
Pahloos Kaländor, dem 'führendeß arme'lrschen [ändter ,ro,*r*.2), der
im Namen der armenischen Notion uoterzeach[ete. flrmenische [ändrer
sollten im Uerkehr mit turopo ouf der Kaproute nur schiffe der Compong
uerurenden und über deren §tützpunkte handeln. 0afür konnten sie sict
in allen Niederlassungen der Gese[schaft frei snsaedetll und uraren dort
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den Erilen rechtlich gleichgestellt. fluch die zoll- und Irochlsötze uroren

für sie sehr gün§tig.

'...für die armenische Nalion uersproch er ihm einige Punkte' tuenn

sie einen Großleil ihre§ ll8ndel§ usn lndien und Persien nach furopa
tiber tngland führen. §enr zum uortell lhrer Moie§tät in zoll§a_chen

und zuiEefürderung der engll§chen §eefshrt, fsll§ die srmenlsche
Nation einen solchen Konzessionruertrag uon die§er Compang

erhält, der sie ermuligen uird, ihre olten Hondelsuege uon und nach

Euroos zu ändern.'5)

Blle ormenische llondelsurege uEren Überlondtrouten. 0en §ee-

transporl uon indischen Häfen {z-.8. §urat) nach Per§ien {Benrler ffbbos}

besorgten srabasche §chiffe; uon dort ging es ous auf dem Lsodu'eg
ureitei über Julfa in Riehtuog ßstrskhon, TrEpezunt oder flleppo-

ßlerandretle.4)

'Erster§ - Itoß die armenische NEtion ietzt und fÜr alle Zeilen
gleichen ffnteil hat und Nulzen ziehl au§ allen Uergünsligung,en' die

die companu ahren eigenen Unternehmern oder anderen Kaufleulen
geuährt, jetzt oder zu irgendeiner ünderen Zeil.

Zureilens - 0oß sie die treiheit haben jetzt und zu allen Zeiten auf
den §chiffen der Compong uon und noch lndien zu reisen zu gleichen
günstiger Bedlngungen uie ieder ondere freie Mann.

Driltens - OaS sie die Freiheit haben sollen in allen §tädten'
Garnisonen unrl §iedlungen der Compang zu leben und dort land und

lläurer laufen und uerkaufen zu lÖnnen, auch können sie

äffentlirhe ämter bekleiden und dle gleichen Priuilegteo geniesen

ürie geborene tnglärder. ffurh §ollen §ie immer frei und unge§lort

ihre Beligion ausüben.'51

Mit dem großen uirt§chEftlichen [r§lorken der tü§t lndian ComEsn§

uerloren die srmenischen llandelshöu§er an Bedeulung für sie. lm
Konkurrenzkompf gegen die Componu konnten tie ihre Monopole nicht
mehr halten,0er Chronasl der armenischen Händler und Reichen, Mesrob

Jocob §eth, bektsgl, die Briten h6tten die Uerdienste der ßrmenier
'uergessen' und sie auf dar äußerrle ungerechl behandelt:
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'tür olle diese urertuoflen Oienste sn der britaschen soche in Ben-
golen uurden ehrenurerte uod friedriebende armenische Kaufleute
gequöll, uerhoflet und eirrgelertert...0 temgoro! 0 mores!.61

2. NEUtßUN6IN

flrmenier führlen technische Neuerungen in uaelen 0rlen tndienr ein.
ln tahore und in Bengaren errichrelen sie-im rg. Jh. ßüstungsinouii.i"n,
deren Produkte europöischem schießgeröt qüalitatiu -gteicnuertiI
ruoren.?)

t ??2 richreten ermenier in Madras eine oruckerei ein. Iramit uer-
bunden uror dos tindringen europöasch-surklör8rischer und armenasch_
patriotischer tedanken.t) I ?94 er*chien in Madrss die erste armenische
Zeitschrifl der luert.'ßzdarar' brachte houptsöchrich titerorische
Eeaträge, lurze XommenlEre zum lt eltgeschehen, ßnzeigen zu Heiraten,
Geburts- und Todesfälren.9) tin ganz ähnriches Bedaktionskonzept har
heute noch das amerikanische 'ßimenian IUeeklg. der Dachnak-partei.

0ss Erscheinen uon 'flzdarär' mußte schon-rzg6 urieder eingesteilt
urerden, do nur 55 ffbonnenlen erreichl urerden ronnten. oas känn als
zeichen gedeutet ruerden, rroß die Gedonkett und ßktioßen der
ormenischen flenaissonee und Notionarbeuegung in den rrei§en der
ormenis_che-n Sourgeoisie rndiens keane groBe üntärstützung fanden.
_. -Pi: 

Uerfotgungen in derTürkei im tö./20. Jh. hatten käinen großen
tinfluß auf das Leben der ßrmenier in tndien. flüchilange aus deriürkei
scheinen nichl rehr gerne gesehen ruorden zu sein. §ie urürden ds§'reine Srmenierlum' uerderben. Me§rob JEcoD seth kommentierte l95?
den Uerfall des Rrmeniün College of Calcutta:

'0ie Rkodemie ... ist kein teuchtturm de$ nationaren lichts unrr
Iernens mehr und ist, ungrückrichenueise, ein fröhricher Tummet-platz geruorden für tindringlinge, flusbeuler, §charlalone und
Flüchtlinge aus der Türkei, die hauptsäcl,lich durch ihre llnlennlnis
des alten flrmenisch für den Niertergrng der Natiofiarsprache in
dieser ehrurürdigen lnstitution uerantuorlg;.6 s;n6 ....101

0as [nde der brilischen xolonialmacht in tndien hedeutete Euch dss
[n-de des dortigen narioßaren armenischen Lebens. uiete uraflderren ous
oder uurdsn össamllisrt. tine Gemelnde Dlieb in c8lcutts De§lehen und
uersuchte lg5.{ eine luiederbclebung der philontropic societg (= flr_
menisn f,oltege ot gugru116;. t t l
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1il.ott ßRMtNltR lM UBßN0N

Im Libonon eilislierl, auch noch, nach f,eginß des Bürgerlriegs l9?5
die uichtigste armenische 0iasporagemeinde. 0ie politiechen 6egeben-
heiten ermöglichten es den Rrmsniern, die nationale ldentität zu
ürahren und eine Basls für kulturelle und politisrhe Rktiuitäten zu
finden.

L P0UTt §Clttfi t(0Nrt§§t0NffusMUs

oos politi§ohe §gstem im Lib8non isl gekennzeichnel durch den
polilischen Konfessionalismu§, ein [rbe des osmonischen Millel-
Sgslems. Die Bechle jedes libanesischen Staalrbürgers urerden durch
die Zugehörigkeil zu elner Rellglonsgrupge uermittelt. §o sind z.B. die
§ilze im Parlamenl (noch) nach einem uerfossungsmöoigen Proporz-
schlüssel an die uerschiedener ffeligionsgemeinschoften uerteilt, urobei
eane Mehrheit im Uerhältnis 6:5 für die uerschiedenen christlichen
Gemeinschoften uorgesehen ist. Diese Uerteilung beruht auf einer
Uolkszöhlung uon 1952, die bis jetzt auch das letzte geblieben isl.

oer frrmenisch-apostolischen Gemeinsshaft sind 4 §itze uon ins-
gesamt 99 im Parlament zugeteilt, den armenischen Katholiken einer
und die armenascherl Prolestünlen sind durch den ßbgeordnelen aller
Protertanten des Libanon uertreten.l )

0ie Beligionsgemeinschaften besitzen ueitgehende flutonomie in
§tandesüngelegenheiten {lleiral, §cheidung elc.l, im §chuluesen und der
Uertellung uon §ozl8llelstungefi. Dlese$ SUstem förderte dle tntstehung
uon konfessionellen Porleien und uertinderte ueitgehend die Bildung
uon Porleiefi ouf Klassenbasis. Oie oben beschriebene umfossende
ldentität uon l(irche uod Nation er*lärt in diesem Zusommenhang die
flutonomie der flrmenier und die Eeuahrung der natlonalen [inheit.

tin ueileres f,hürokteristikum ist das'lllasta'-Prinzip:21 Potitischer
Rückholt, Protektion, Uermiltlung, §chutz; eine ffrt Klienlelsgstem.
lllasta können politische Parteien, Beligionsgemeinschoflen, 0orf-
gemeirschäften, Uerbindungen zu einttusreichen Persönlichkeiten u,ä.
sein. 0ie uichtigsle lUüsta der ffrmenier aus der llnter- und
Mittelschicht, uor üllem der üus dem §tadttell Bourdj [ommoud, sind die
0oshnük-Pürtei, die Kirchr und euenluell die Miliz.

§o ist tlo§ Eekenntnis zum flrmenier-§ein ein gesellschoftliches
Mittel, um sich eanen Platz im politischen und uirtschoftlichen Leben
des Libonon zu sichern.
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2. 0tt ilNlt RN0tßuNG

Massenhsfte [inuranderungen erfolgten noch den großen Massa-
kern, lgl5-1922, und umfaßten alle Beuötkerungschichlen. Uorher
besland im Libanon eine Gemeinde kotholischer ffrmenier, die sich der
christlich-arabischen 8euö!kerung teitueise fls§amiliert hüile, äußerdem
lebten elrlige f smilaen 0rmenasch-sDo$lolischen Eekenntnisses in geirut,
donIl gob es noch eine gröOere, organisierle ormenische studenten-
schöfl an der proleslontischen 'flmerican Uniuersitg of Beirul, ün{t der
kslhollschen "Unluersit0 St. Joset',3)

Die ßnsiedlung erfolgte unler internolionoler flufsicht des Uölker-
bundes und ururde uon der französischen Mondolsmochl und den
chrisllachen §emeinschaften gefördert, um den Beurilkerungsanleil der
f,hristen im Labanon zu uergröfern.4)

1924 ururde den ßrmeniern die libonesische slaolsbürgerschoft
zuerkannl. oie ßrmenier, die seit dem 2. lUeltkrieg uor ollem ous surien
zuuonderlen {co. 60,000}, erhielten diese nicht mehr und lebten oft
illegal im taDanon.

0ie meislen flrmenier kamen nach Beirul und Umgebung, der ßesl
siedelte sich hüuptsächlich ln den graiferen städten an. tine Rusnshme
ist die kleine Stodt ßndjar in der Beqo8-Ebene nahe dsr sur,$cheß
6renze. 0ort uird uoruriegend Londuirlsc[aft betrieben. ffndjor isl eine
§iedlung der .ormenischen Ftüchtlinge aus dem Muso 0ogh-6ebiel, die
den §andjak (Kleinprouinz) ßlenandrette 1959 uerließen, äls dieser uon
Frankreich on die Türlei abgelreten uurde.

lUohlhabende ßrmenier zogen in uornehme lüohnadressen in das
ZBntrum Beiruts oder an die Hänge des tabanongebirgEs, ruo sie
uermischt mit anderen Beuölxerungsgruppetl lebten und Tendenzen
zeigten, §ich der llbane§l§chen 0ber§chicht zu s§§amltieren: ouch der
Uorort ßntillios, Silz des ormenisch-apostolischen Katholikos uon
Xilikien seit 1921, ist eine beuorzugte fldre$$e sozioler ßufsteiger. 0er
Großleil der tlüchtlinge ging in den ösüichen Uorort Bourdj Hammoud,
tuo sich ous eanem §tück armenischer Terra armenisches Territorium
entuickelle.

5. tutßTscltßFTt l[flr tR6t

0ie ffnkunft und ökonomische tingliederung der ffrmenier liel in die
eufbauphase der kopitalislischen [nturicklung des tabonon. Uor ollem
durch gute §chulbildung und eusübung traditioneller llandürerte gelang
es den ßrmeniern schnell, sich einen bedeulenden platz in rlei
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libonesischen luirlschoft zu sichern. ffus 6old$chmiedelöden und
§chusterurerkstötten enturackellen sich Fast-Monopole der Juueliere
und in der [ederuerarteitung.S)

Die Geschöfte begonnen oft ols Fomilienbelriebe mit storken
persönlichen Beziehungen uon Unlernehmern und flngestellten. 0ie ldee
der persönlichen Beziehung überd8uerte die fortschreitende Ktsssen-
differenzierung mit [nturicklung der kopitolislischen lllirtschafl und
uerhinderte die tntuicklung uon Klassenbeurußlsein in den Unter-
§chicnten, ua§ §lch nahtlo§ in da§ §U§tem de§ pollfi§chen Kon-
fe§§lonEllsmu§ elnfügl und e§ glelchzelttg §törtt,

1975 uerfügte die trmenische Uolksgruppe Dei einem Beuöl-
kerungsanteil uon co. ?% über l5% des Nationaleinkommens, 2O% der
Bonkeinlagen, §ae tätigte 25% rler Goldtransoktionen und hatte ein
statislisches Pro-Xopf-tifikommen, das .lll% über dem londesdurch-
schnitt tag.6) Sopn* §tatistiken sind ollerdings nichl sehr genau, zum
Teil uregen der uielen illegElen Einuanderer.

4, OIt TNIIUIIKTUNG UON BOURIII HffMMOUO

8ourdJ fiEmmoud uror ein §um0fige§ Landurirt§choft§geDiet ö§ilich
uon Beirut. oae Rrmenier uurden dort zuerst ln Zelllsgerstädten
unlergebracht ufld uon diuersen llilfsorqonisotionen unlerrtützt. 0ie
uichtig$ten uroren dae tlüchtlingshilfe des Uölkerbundes, dos ffrmenian
ffelief f,ross und lUohltätigkeitsorgonisationen armenischer tinonz-
magnaten, urie der Gulbenkian Foundation oder der ßrmenische
fl llgemeine lllohltätigkeitsusrein.

fllte tamilien- und llorfgemeinrchaften uersuchten zusammen zu
Dlelben und blldelen oorfgemeinschüftsuereifiigungen. so bekamen die
neu enl§landefien ouartlere Namen ule Heu-Müra§ch oder Cümp-
Marasch, Neu fldano, Neu-Sis,..,Oie Uereinigung der teute aus Marasch
z.B. bildele einen Bal - fünf Mönner unter der Führung eines priesters -
der den Londkouf organisierle und ouf teilueise ruohltätiger Kreditbrsis
den Fomilien den Xauf lleiner Porzellen {100 - 150m2} ermöglichte. flls
nöch$tes uurde eane Kirche gebout mit einer dozugehörigen schule. §o
geschän e§ auch ln der ätl.teren 0uartleren.?]

0ie 0rgonisationstruktur ormenischer Gemeinden *eit der orme-
naschen Nalionoluerfassung uon 1065 mit l(irchen- und Gemeinde-
uersommlung und angeschlossenen schulen setzte sach in der
organisolaon des Lebens in Bourdj Hommoud fort. ts erfolgle eine
kontinuierliche Zuuonderung und ein rean srmeDisches Stadtgebiet
entuickelte sich.
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0ie ethnische tinheitlichkeit uerönderte sich mit der ftückuron-
derungskampogne in dae §ourjetunion. Ungefähr 150,000 flrmenier
uerließ€n den libanon und §grien. oie Fomilien uerkauften ihre Häuser
möglichst schnelt, oft ufiter dem Markturert. so ururde es schiilen aus
dem §üdlibanon und paläslinensischen flüchilingen mäglich, sich in
Bourdj Hsmmoud anzusaedeln. Uiele Rrmenier bekömpften diese
tntutcklung.

l95ll erhiett Eourdj Hammoud eine eigene stadtuenrroltung. 0ie
Uerteilung der l4 §todträte ururde l962 folgenrlermoßen festgelegt: 9
ßrmenier (6 apostolische, 2 katholische und ein protestant), 4 aiabiiche
Christen und ein §chiite.8) Oas gab den ßrmeniern die Nontrolte über
eine libanesische stootliche 0rganirotion. IIie meisten lUohlen geuono
dae 0a$hnak-Portei. §ie konnle ihre lnteressen fast ammer durchsetzen:
0ie §ladtuerualtung uon Bourdj Hammoud baule sozialurolrlrungen. flber
die Dashnak-P8rlei orgsnisierte in einer Hacht ünd Nebel-Ektion mil
Hilfe der libanesischen Polizei und der 0ashnal-parteimitiz den gezug
der Uronnungen dur[h 0rmeni§che Fsmillen, obuonl §chiiti§che
tluchtiinge üus dem sudlibünon lUohnraum rlringend notuendig hülten,
flber bei dem herrschenden Proporzsustem, ein einziger Stadtrot o!§
Uerlreter der §chiiten, hatten sie keine politischen Mittel, um ihre
ffnsprüche durchzusetzen. Iine armenisch dominierte libanesische
Uerurallung hat die bis dEhin einzigen öffenttichen sozialruohnungen

9ebout.9l

5. §ruTIUNG DEß PEßTIItN

IIie organisierte tinflußnahme der parleien auf das ßlnagsleben der
Rrmenier begonn sich ersl in den 50-er J8hren durcnzü$etzen. Zuerst
gäb es ein 6leichgeurichl uon uier parteiell: der nstionolistischen
Doshnoktsutgun {uird im folgenden ol§ 0ashnak-partei abgekürzt}, der
sozialistisch-marrislischen Henchak, der bürgerlich-liberalen ßomgauar
und den ormenischen Kommunislen, die sich später mil der kommu]ti§-
tischen Partei Iibanons und sur,ens uereinigleo.

[ine starke Polarisierung zurisrhen 0ashnak-partei einerseits und
llenthak-ßamgauar andererseits entuickelte sich anhand der slellung
zur SourJelunlorl. 0le ßamg8Uar-porlel i§t ldeologi§rn §treng onti-
kommunislisch, sieht Eber die soujetunion sts die Beschülzerin
ffrmeniens.

0er erbilterte (ampf um die 0ominonz in den ormenischen tnsti-
tulionen uurde uor allem um den tinfluß in den pforrgemeinderöten,
der Xirchenhiersrchie und den schuluenuallungsrölen geführt, dae noch
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dem Muster der armenischen Notionoluerfos*ung uon den Männern über
2l ,lahren geuählt urerden.

Zur enlscheidenden stärkung der 0oshnol-pErlei kam es nach der
flepalriierungskompagne nach soujet-ßrmenaeo l g,t6-,1S, als uiele
llenchak flnhänger den Libonon uerrießen. Nach und nach geurann die
stroff organi$ierte oashnEk-pürtei Mehrheilen in den Eemeinderöten
und §chuluerursltußgsröten. sle enllieren tehrer, die sich nlchl der
Partei anschließeo uroflten, uerhinderten dae Beschöftigung unliebsamer
Priesler und übten entscheidenden tinfruß ouf dü lihrptäne der
armenlsch-opo§tollscheß §chulen sus.l0) oen LehrDetrieb öm prols-
stontischen iloigosion-college, der einzigen armenischen uniuersitöt in
der oiospora, uersuchlen sie durch schlögertrupps zu regulieren.

6. Iilt luffHt 0t§ rffiloux0§ uoN Kil-tKttN

t".1 Kampf gipfelle in der ßureinandersetzung um die lUahl des
Katholikos uon Kilikaen 1956. llie Kontrolle über rtie spitze der kirrh-
lichen Hierorchie slchert den Elnflu8 über älte kirchlichen lnstilutionen
im Bereich der Jurisdiktion des Kotholikosots. Bea uergggenuärtigung
der politischen Funktion der Kirche erkennr mon dos gioie tnterässe]
das eine Portei on der Kontrolte dieser posilion haben muß. oer 0oshnak
ging es auch darum, ein polilisches Eegengeruicht gegenüber dem
Kotholikos ollsr flrmenier uon Hschmiaisii' (das it -rter 

Soujet_
armenischen Bepublit liegt) zu schaffen, der diesem im ekklesiastisihen
Rsng fasl gleichurertig ist - msn Defsnd sich ja mailen im folten Krieg.

00§ uorhaDen gel8ng der üa$hnak-pürtei, die uon der libanesischln
fiegieru]lg unlerstützr ururde, und in der Folge kom es zu beuEffneten
ffuseilondersetzungen. ltas führte zum ftusiug der llenchok-Rnhönger
aus Bourdj Hammoud noch dem benochDarten cämp [ortjin, rras seitdäm
als llenchok-6ehiet gilt, ruährend gourdj Hammourr oashnal-Lond ist.

oer tinfluß der parreien auf die Ermenisch-kEthorische und die
armenisch-protestanticche Kirche ist ueit geringer.

§eit 1955 sind rlre armenrschen partamentsäugsordneten 0oshnak-
Mitglieder oder sUmpElhasEnten.

flrmenische Parteien sind nicht sffizielr regictrierl, da sie $onsl ouch
Nicht-flrmenier als Milglieder ö*zeptieren müolen und üben ihren
großen tinfluo auf informeller tbene ous. llreitere ruichtige Mittel sind
ou8erdem d,s Konlrofie über sport- und Kunuruereinig-ungen, luohr-
tätigkeitsorganisolionen und die partei-Miliz.
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?. ffB6RTNZUNG UND SSSIMItIIRUN6

Oos große Ziel der armenischen notionalen Psrleien, und besonders
der oashnok, ist es, die armenische ldentität, oder uas sie darunter
uerslehen, zu erhallen" Bazu ist es unerläßlich, uor allem die Jugend on
die Trsdition zu bifiden. ts urlrd uer$ucht, sie zu ihren srübischen
NachDarn, mil denen sie jE mlndestens in der Uniuersitäl urd Em

flrbeitsplolz Kontokl haben, ouf soziole oistonz zu holten. ldeolo-
gisches Mittel ist '...die subtile llloffe, ffrmenier abzusondern durch
truecken elnes ßeftihls der kulturellen überlegenheit...'lt) §oule dle
ständige Konfrontation mil dem hirtorischen Unrecht om ormenischen
[olk und der Konseguenz dorous für eine Jugend, die ihr ffrmeniertum
beuußt leben *oll. 0er notionale t{gthoc uird mit ollerlei Milteln am
Ieben erhalten.

flssimilationsstudien aus den ?0er Jahren zeigen folgendes [rgeb-
n;r'12) 5or allem die jüngere Generttion ist in ihren kulturellen 6eurohn-
heilen stärker an ihre christlich-arabischen Nachbarn ongepaßl ols die
tllern- und Gro8elterngefieralion. ßuch die Zohl der Heiroten oußerhalD
der armenitchen Religion§- und elhnischen Gemeinschaft nimmt lang-
som zu (t9?4 ca. l0%!.

0ie Eedeulung der nütionülen Sumbole, uie uor üllem §proche und
Beligion, urird unueröndert hochgehollen. 0er totsöchlirhe Kirchen-
besuch relbst ist ober ueniger intensiu ols hei deo onderen chrisllichen
Beligionsgemeinscnoflen des LibüDon. I 3l

8. 0!r ffRMtNIER UNo [Eß UBflHE§rSCHI 0ÜR6[RXBlt6

Die osshnak-Psrtei urar der troditionelle politische Uerbündele der
christlich-maronilisch dominierten Kataeb (Phalange) Portei, die beide
an der trhaltung des Sgstems des politischen Konfecsionalismus
interessierl u8ren. Ilie ormenische Gemein§[hafl und ahre politi§chen
und malilärisrhen 0rganisstionen ueigerten sich über am militäri§chen
Kampf der überuriegend moronitischen ftechtsporteien und Milizen
teilzunehmen. Oie ormenischen Milazen unter Führung der lloshnak-
Psrtea beschrdnkten sich darouf, ihre tlrohngebiele gegen Ubergriffe und
Eeselzungsuersuche der uerschiedenen Kampfgruppen und Banden zu
uerteidigen, in eioer konsequenten Forlführung ihres Prinzips, sich in
politischen flklionen auf armenische Rngelegenheiten zu beschränken-
Rrmenl§che luohngeDlete und ln§tltütionen Ilegen sucn üuf Deiden
§eiten der tronl, in 0st- und lUeslbeirut. [inzElne 0ashnak-Mitglieder
kömpfen ouf indiuidueller Bosis in den Beihen der rechtsgerichteten
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force Libanaise; ouch sind in linken Milizen einige ffrmenier zu finden.
Bourdj Bammoud liegt am chrisilichen 0st-Beirui und l9?9 köm es zu
schrusrsn Kämpfen gegen die rechtsgerichteten Milizen, Els diese
uersuchten, junge f,rmenier mossenueise zu rekrutieren, lUeitere
6ründe der [ntfremdung zuischen Naloeb und armenischen 0rgani-
sEtionen sind Kontokte der tinksgerichlelen ßrmenier zu psläsli-
ne[sernt4) und eioe beginneute antiimperialistische ßusrichtung der
"firmenischen soche.' I 5l

Ca. 5ll-50,000 ffrmenier uerliefen den Libanon uegen der
gefährlichen und unsicheren lage und gingen hauptsächliiI noch
Frankreiclr, ffmerika, Kanada, flustralien und igrien, einige auch nsrh
0§terreich. Trotzdem ober im Libanon zu bteibin, girt ari ein zeichen
Ermenl§rhen Pülrioli§mu§'. Eine große ßoile §piell döbei die trnültung
des armenaschen §chuluesens, ln einem ffufruf on die Diospora, die uori
Xrieg bedrohte Gemeinde im tiDanon zu unlerstützen; hei0t es u.o.:

"Für ffrmenier in rrer 0iosporo ist der LiDanon zum kreotiuslen und
lebendigslen zentrum der armenischen sprache, Kultur und des
Lehene überhaupt geuorden. ln der gerlahrung unserer arme_
ni§chen ldenüIöt hot dle Semsande im LiDEnon bideutende RrDeil
geleistet ... Xein ßrmenier soll ohne sein täglaches Brot sein, kein
ormenisches Kind ohne flusbitdurg, kein uerietzter Armenier ohne
medizlnische Uersorgung'. t 6)

NRT!0NRU§h.ilr§ uNo BfllrffttHrltn xffMpr

REU0LUII0NäEt SHUIGUNSIN tM I9. rm:

'0buohl Eure Uerluste groß uttd ture Märturer zahlreich sind, urissel
lhr, meine §öhne, daf ohne Blut rlie treilieit turer Nation und dos
luohlergshen tures Uolkes nicht erreicht urerden können.,
Khrlm,an flaurag, patrtarch uon X0nstanllnope!, §pAter Köthotik0s
uon tlschmiodsin.l )

Nach dem untergong des letzten ürmeni§chen Reiche§ in Killkien im
Jahre ll75 uird ein unobhängiges Rrmenien zu ainem fraum, den
Jrhrhunderte hindurch nur die "Flomme der trinnerung. am teben hält
und ersl im Geuond des modernen Hotaonalismus begiint dieser urieder
eine uichtige ßolle zu spielen.

Mil der zerschlogung des armenischen teudaraders trat die Kirche
an dessen Plalz, uurde Mitiler zur Fremdherrschafl, roltaborierte mil

-29-



ihr oder bekömpfte sie, urie die Ge$chichte der Potriorchen uon
Konstanlinopel zeigt. llie Xirche ururde einer der Pfeiler des
NElionolismu§, nicht aufgrund ihrer spirituellen Funktion, sondern
uegen ihrer konkrelen politischen Macht - eine einzige lnstitulion, die
die ßusübung uon ßeligion und Politik uahrnahm. [ine ureitere
K0m0onenle lhres großen Einflusses ur8r die Eildung der MÖnche.
0ädur[h urar sie eng mil dem zueilen Pfeiler der Notion§bildung,
§prache und Schrift, uerbunden.

ftuf die tnturicklung des ormenaschen Nationoli§mu§ hElten die
Mechitaristen bedeutenden Einfluß, die sich um Geschichtrforschung
und §proche bemühlen. 0er Gründer des kotholischen Mechitari-
stenordens, Mechitar uon Sebaste, schrieb im 18. Jh. eine armenische
Grammatik, die sourohl in der klassischen §chriftsprache urie such
er$lmüls in der Umgüngssprs[he abgefarll urar. 86§ ge§cnrieDelle lUorl
halte in der 0issporo einen ungemein nohen §tellEnuerl äl§
Kommunikotionsmedium: l5t2 uurde in Uenedig dos erste Buch in
flrmenisch gedruckt, 156? ururde die ersle Bruckpresse in Kon-
slantinopel in Belrieb genommeß, 1666 die uon Smsterdom. [ür ihre
patriotisch-instruktiuen Publikfltionen uror uor sllem die Presse in
Modras bekannl. l?72 ururde dort ein Pamphlet herausgegeben, das die
politische treaheit als Basis für das 6!ück des [inzelnen und des Uolkes
pr0pagierte" 0ie Ruloren betonlen

'...die N0tuendigkeit der ffrmenier der oiasporü, ln ihr fieimatlsnd
zurückzukehren und Opfer zu bringen im Kampf für die treiheit.'21

l7?5 erschien eine ueitere Publik8tion, in der unter Bezugnühme
suf Ge0rge lt oshington ünd den amerikaoisrhen Unäbhängigkeilsl(rieg
eine ousgearbeitete Uerfassung für ein künftiges flrmenien uorgelegl
uurde.

Nach dem ßussisch-Persisshen Krieg 1028 ürurde in der Prouinz
Nakhitcheuan das Buch "0ie Leiden flrmeniens" uon KhstschollIr
ßbouian ueröffentlichl. Es ruurde auf Grund seines lßhalts zu einem
Sgmbol des flufslands und etablierte die Umgangssprache ols einheil-
liche moderlle IiterslursprEche.

Otß STRTITBflBT PftTRIRRCH UNB OIT TBSTTN 6TIITIMGBUPPTN

Noch der Fücklehr uom Xongreß der europäischen Mächts in Eerlin
l8?8 hielt der damalige Potriarch uon Konstfrßtinopel Khrimian $ourag in
der Kathedrale seine berühmle Reds uom 'festmahl der treiheit'. Oie

ßrmenier müßten ihren 'papierenen Löffel' gegen den 'eisernen Löffe!'
der E8lkanuolker tsuschen. 0smit proDogierte er zum er§ten Mal die
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Beuroffnung, obuohl olren nichl-musrimi*chen untertonen der pforre
der luoffenDesitz rrerboten urar. llogrigs f,ede uror der schlußslrich
unler die Hoffnung auf ein fingriltin der europäischen Mächte
zugunrlen des armenischen uotkes, andererseils trgebnis der unler-
grundtätigkeil uerschiedenster Geheimgesellschaften.

0ie 'Ge$ellschoft uom schursrzen kreuz., l0?g in l.tan gegründet,
uür dre er§re 0rgonr§silon, dre 'ungerechilgkeir durch uäuiorrnete
6euralt..." bekömpfen uollte, um -"unbeuräffnete 

Londsleute zu
besrhützen'.3) 0ie erste tarsächtiche uotksDeuaffnuog ururde u0n derls0l ln [r§erum entst8ndenen Geheimorganlsatton ;Bescnülzer 

de§
Uoterlonds' durchgeführt.

OIt PRETTIEN - NTTIONflLISMU§ XONTIff KTR§§TNI(RMPI

1885 etttstand in uan erstmors eine poritische parrei, die Rrmenokan,
die reformistisch liberal-bürgertiche ldeefi uertrat. Die erste uirklich
Dedeutende und bl§ heule be§lehende parlei urür die Henchak, uon
0aasporasludenten tg8? in Senf gegrirndet. ln ihrem parteiprogiamm
§land:

l'.:-... 1". gegenruärtige stond der 0inge muß durch reuolulionöre
Mittel zerstört urerden. ßus der ffsche. der alten Gesettschaft eine
neue...auf äkonomische Urdhrheit gebaut..4l

ßgitotion und Terror sind nslurendig 'um dos Beuußrsein des uorkes
zu entuickeln.'5) Ber Terror El§ Mitter uendet §ich gegen die o§ms-
ni§che Reglerung, be§tlmmte Türkell und flrmenier, oiä KollaDorateure
oder §pio[e sind. §ie müssen "spektakurär' hingerichtet uerden.
Nohziel urar die unobhöngigkeit ganz ermeniens, donn soilre ouf der
Basis des Klassenkampfei tie näue Gesefl§chaft errichtet uerden -
Henchak uar die er$te soziaristasch-kommufiislische partei am Nahen
0slen.

ln Bussisch-Rrmeoien uraren bis zum Beginn der g0-er Jahre a[e
tron§ksuk8§i§chen uölker nüupt§ächli0h in 

-'Nsrodnu0 
uoluo.-zellen

uertrelen, eioe uolkslümliche Untergrundorgonisation, Oie Oäs Zaren_
regime bekömpfte. Z.B. Ze[e riflis: drei Georgier und drei flrmenier. 0ie
uerrchiedenen Hotionariröten erzeugten eanän üriderspruch, der ouch
intern- ldeologie unrl Toktik der oräenischen parleien pragte - Oem
zuricchen Nationorismus und soziarismus bzur. Kommunismus;-so schrieb
Frie_rlrich [ngels an rten übersetzer des .Kommunistischen 

Manifestes,'
ins ßrmenisrhe, Jassiff glabekian, einem Mitgtied der Henchak:
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'Meine oufrichtige Priuotonsicht isl ober die, doß die Befreiung
ßrmeniens üon Türken und Bussen mäglach urird erst on dem Tag, uro

der russische Zori$mus stürtzt.'61

Neben der lleochok gob es einige ähnlich strukturierle Gruppen, die
alle ins Zentrum ihrer ßktiuiläten die Befreiung der f,rmenier in der
Türkei rücklen. Beim gescheiterten Uersuch, eans §chirmorgani*alion für
slle beuroffnelen reuolutionären Gruppen zu bilden, enlsland 1890 die
polilisch einflußreichste intern6llonsle armenasche Partei, die'll8i
neghspokhükaß D8schnsktsutjun = Rrmenlscne Reuolutionäre Födero-
tion).

Eeide Porteien forderten: üemokrotie noch flb§chaffung de§
Feudoli*mus, llerbesserung der Lebensbedingungen der armenischen
Eauern in den 0stprouinzen, Baldung für alle §chichten.

Neben dem beusffnelen ferror uurde ouch uie llemonslrütionen
oder lUandzeitungen als politische Kampfmittel eingesetzt.

luöhrend die Henchsk den Sthuerpunkl ouf Klü§§enkämpf und
Kommunismus legle, §ah die oüshnsk die Eefreiung de§ Uälerlond§ ol§
oberstes ziel En.

OIT O§MRN!§THT BSNK OOTß TffKTIK UNO §TBffTTGIE

Bei dem Uersuch, ein (lima des Umslurze$ zu schsffen, rechnete die
Henchak suf Unlerstützung durch die türkischen Untertlassen, souie
mil einem [inschreilen der europöischen Großmöchle, ffrlls die loge im
osmsnischen ßeich sich ueiler destäbilisierte. 0ie§ ge§chsh zurar
uriederholt, aber nicht in dem §ann, in dem die ormenischen Beuo-
lütion6re es erE,artet hatten,

I 883 touchten die Vaftos, eine ffrt lllandzeitung in türkischer
Sprsche on den Hauswänden aller gröfleren türkischen §tädle auf. Oarin
forderte die Hench8k Türken und furden auf, den §ullan zu §türzen.

ln der Kumkapu-ßffaire lS96 uurde der Bruch ztui§chen den neuen
Porleien mil der kirrhlichen Uormüchlstellung Öffentlich §ithlbfr'
Henchak-Milglieder forderten ürährend eine§ Gotte§dien§le§ den
Patriarchen uon Konslonlinopel auf, eine [rklärung mil Forderungen an
die Pforte uerlesen zu dürfen" 0er Potriorch ureigerte §ich und uollte
die Kirche uerl8ssen. o8rsufhin beschuldigten ihn die Kirchenbesucher
der Uernarhlässigung der notleidenden ländlichen Sebiete, der lllilagets,
und zertrümmerten Kircheninuenlar. llor der Kirche hstte §ich
miltlerrueile eine organisierle Demonslration uersammelt. ts lüm zu
einem §chußurechsel mat der türtlschen Polizei. oer Ptlriarch uurde uon
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Henchok-Mitgliedern gezuungen, persönlich dem sulton die tor-
derungen zu überbringen.

0er sensataonellste ffkt der armenischen ßerrolulionäre, der fast oile
Merkmale des Terrorismu$ de§ 20.Jh. aufiuies, urar der überfoll Euf die
0smanische Bonk 1896. 0iere Bank uar das zenlrale lnslrument, durch
das dE§ ouslöndische KsDitol die finanzieile §ituati0n de§ 0§m0ni§cher
8ei[he§ diktierte und monipulierle. 27 0ashnak-Mitglieder rlDerfielen
die 8ank, nohmen olle dorin befandlichen personen als Geiseln und
uerüorriksdierlen sich. tin zirkulor mil Forderungen erging an die pforte
und die Koflsulale der domaligen Großmächle: 40 §tunden lüng uürde
die Bank besetzl bleiben, sollten nsch Rblauf des Ultimatüm$ die
Forderungen der 0ashn8k nicht erfültt uerdsn, urürden die Beuo-
lulionäre das Gebäude sprengen. 0er überfall uar Teit eines gesamf-
tilrkischen Plones, der nur an uenlgen 0rleo zur gleichzeillgen
flusfilhrung gelongte. Nach ra stunden ururden die Besetzär uberred]et,
das Gebäude zu uerlossen uad mon gab ihnen freaes Geleit ouf einem
fronzäsischen §chiff.

'oiese erste Geiselnahme in der Geschichte des modernen
Terrorismus... zielte darauf ab, die öffeniliche Meinung in turopa zu
schockieren, indem mon die sgmbole $eaner Mocht ottockierte.,T)

0ie ftnluort der Pforte uraren uieder Massoker, ulobei lleer und
Polizei den Konslontinopler Mob uorschicklen: zuei ormenische uiertet
ururden kompletl enluölkerl - die Großmächte griffen nicht ein.

OIT TEBRYET

Um 1090 herum entslonden neDen den porteien unabhängige
beuaffnete Gruppen in der ormenischen Bauernschicht, die unter äim
Namen 'Fedogee' (aus dem flrsbischen: .Bereil, für die sache zu
slerben') bekannt ururdeo und sirh zu großen Teilen bald der Oashnak-
Parlei Enschlossen. Oie Fedagee operierien nach Guerilto-Technik:

'Sie haDen kein Becht, läfiger als sieDen Tage En einem platz zu
bleiDen... erslens, um die ffegierung im Unklaren zu l8ssen...
zureitens uraren die fedogee uon der Freigiebigkeit der Bauern
Ebhöngig. Nochdem sie ein Dorf uerlosseD, rueiß nur der
Kommöndänl sllein, uohan sie gehen werden".B)
0ie fedogee rind ats ein reroliu öutonomer ffrm der Dashnak-portei

zu uerslehen, der sich uom soziolrebellentum aus in eine moderne
Partei integriert hotle und hauptsächlich im Hintertond tätig urar, nach
deI slrengen Geselzen einer eigenen ilhik:
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"ller reuoluliondre Terrori$l uar der [rzengel Gabriel ,.. [r uar
sündenlos und ohoe Makel, der Uollstrecker des lUillens .., fr uar
unsichtbor und unuerlelzlich. §eine Hände ursren immer retn, lUir
hstlen niemsls einen reoolutionären Terrorislen, der uerhaftel
ururde ... Der Mann, der eine ffüfgabe übernahm ... uürde die ffrbeit
dur[htühren, egal um uelrhen Prei§ ... §ollle er uer§ogen ... tuürde

er sich selbsl töten."9)

1905-04 usr sufgrund der ted8uee-flktiuität ln der Begion uon Uan-
Bitlis-Müsch-§assun ein reuolulionärer Umslurz für die armeni§che
Berrölkerung in greifbarer Nöhe. 0ie Unternehmungen der Fedouee
"...entsprüngen nichl ous Übermut, sondern uoren fesl ueronkert in den
Bedürfnissen des Uolkes. 0ie Fedagee uroren eine Gäroßtie für treiheil
uon der ßegierung...'10) 0er Umsturz fand nicht stütt. 1905 gelang es
der lürkischen ffrmee unter Sufbietung oller Kröfte, urae 2.8. der
Sombardierung uon §assun, die armenischen Kämpfer, die über keine
ßrtillerie uerfüglen, zur tlucht über die Grenze nsfh dem russischen
Transkaukasien zu zuingelt.

nie lransküukasischen flrmenier uraren zu dieser Zeit in der
ßeuolullon uon 1905 oktlu betelligt. ln Bsku und Tinis ururden sie in die
uon der Segierung inszenierlen ftuseinanderselzüngefi mit den Tolaren
uenuickelt. 0ies diEnte dem russiscten 6enerolgouuerneur ol§ Uonuond,
die dortige reuolutionöre Beuregung zu zer$chlogen.

tedogeetätigkeit gab es im Transkaukosus keine mehr. 0ie 0ashnok-
Parlei selbsl dürfte uohl militärische Uerbindungen zum russischen

ontrzori$lischen Untergrund gehobt hoben.l I )

ln der internen ldeologie der reuolulionären örmenischen Beuregung
erfuhren die fedagee eine Mglhologisierung, die eane beslimmende
ßolle für das 6eschichtsbeurußtsein spielt.

0tt TRÜ§IBtstIt SuHt

Nach 1905 kom es im gesomten ormenischen Kernland zu einem
Stillstand der reuolulionören Tötigkeil. ln ßussisch-ßrmenien unter-
nahmen uereinzelt ormenische ßkliuisten Rnschläge. So überfielen
armenische Mitglieder der Bolscheuriki die §taatsbank rron Tiflis, um die
Partei zu finanzieren, sie erbeuteten mehr sls eine Uiertelmillion Iubel.

ln der fürkei begann die 0ashnat-PErtei eine Fusionspolilik mit den
Jungtürken. 1905 unterzelchneten sie gemelnsEm ein [ünf Punkle-
Zirkular
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'... gemeinsom zu hondeln .., gegen jegliche reaktionöre Beuegung
.., in der äffenilichkeit Gerüchte-zeritäuen, daß die flrmenier äacf,
Unobhongrgke'l streben.' I 2)

luegen dieses ßbkommens uurde die Dashnak-partei heftig kri_
tisiert. Oer Panturkismus, urie ihn zigo 6ökalp predigre, machle baid aile
armenischen Hoffnungen zunichte. Beim tintritt deitürkei in den Erslen
ureltkrieg gingen uier€ ermenier in die türkische flrmee. 0ashnok und
[eßchak n8hmen noch der kurzefl llnd teuer erkauften pha§e der
Legalitöt urieder den Kampf im untergrund auf. §ie $chlos§eo sich auf
russischer §eile armenischen Freiuilligen-gotaillonen on, die einen
Partisonenkrieg gegen die Türkei führten, dorunter u,aren ouch
ehemalige armenische parlamentsmitglieder, deren sogenanoter
Landesuerral den Junglürken ols Uonuond zum Genozid diente.ln Russisch-ßrmenien uurden die Bataiilone als Zenlren anti_
zarislischer Konspiralion belrachtet. oie ffeuolulion lgl? urar für die
lrsn§k0ukä§i§chen Rrmellier eine BefreiuIg. Rege zu§ömmenarbeil
zrui§chen allen Pörteaen Degünn und l9l8 küm es durch lenir§
Nolionolitätenpolilik zur Gründung einer unabhängigen ormenischen
RepuDlik, in der die llashnok-partii im stoat dominiirend wor. r g20
uersuchlen die lürkischen ßrmenier, amerikanisches Mondslsgebiet zu
urerden. Präsident lllilson befünuorlete diesen plan, doch der-us-senat
uerurürf das Rnsuchen, ureit das notorische Krisengebiet zu große
Ueruicklungen für die üSß bedeulen uürde, Oöi zu g"ring"n
ökonomischen uorteilen. Rllerdings leisteten die usn, uohr unter d-em
g.lg.k ihrer eigenen slarken flrmenier-6emeinden grolr0ngetesle
flücfitlingshilfe.

0ie 0oshoak-Partei uurde urieder zu einer ilregoren 8rgonisation
noch dem Zusammenbruch der kurztebigen srmenisihen RepluUlik unO
der Machlübernahme durch die Bolscheruiki im Jahre r g20. Mit dem
f,bschluß der [riedensuerhandlungen durch den uortrag uon Lousanne
I 923 ist rürtisch-Rrmenien endgünig abgetrennl, urai die 0arhnak-
Partei zum uerstörklen Kämpf gegen die Bolscneruiki führte.

l919 fand durch 0ruck der ßllierten ean Scheinprozeß gegen die
Ittihad-Führer stott, bei dem einige Don ihnen in flburesenheitluim rooe
rterurteilt uurden, ohne sich jedoch um die uollstreckung der urteile zu
bemühen. 0ie 0ashnak-partei birdete geheime ßäcf,erkommondos.
0ecknome '0peration Nemesi§., die alle Houpluerantuorllicften des
llölkermordes quer durch turopa und Transkaukasien uerforgten und
durch die 'Fächer des Genozids" im Zeilraum eines Jahres uon
Rngesicnt zu engesacht tiquidieren lieE.
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Urezh - die ßoche für den Uölkermord - blieb ols ldeologie fest in
der Dnshnak uerankert und ururde noch 1970 uieder aktiuiert.

0tt 'Drß§PoftR 0tB rrü[HluN6t'

0ie 0sshnsX-PErtet Drotllierte sich fiäch 1920 als die einzige
Ermenlsfhe Partel, dle ln dos §chicksal der ßrmenler entscheidend
eingreifen konnte.

Ilurch dos Zenuürfnis mit den Bolscheuiki l92l in doe Eril getrieben,
uerhiell sie sich 'mehr ols §taol denn äls Parlea" und uerstand sich als
lokarnölion der n8tionslen ldentität in der Diaspora. 0bruohl seit 1907
Mitglied der ll. lnternalionale, richtete sie nun ihre Propoganda
hauplsächlich gegen die Sourjetunion. Oer §ozialismus als Ziel lral in
den tlinlergrund, '0ie Notion i§t eine euige und fundEmenlüle
Ur8hrheit", scnreibt der Parteiideologe Näuasartian '..jede ooktrin, die
die Notionolitöt zurückueist, ist der Uorreiter der Tgronnei. Oer
§oziolismu* irt für dae Notion, nicht die Nolion für den Soziüli$mu§

d0."l51 0ie Partei eßthiett sich jeder politischen lntegrstion in die
6oslländer. 0ie letzt enlstehende §truktur uror einerseits zentrolistisch
noch dem long erprobten Ksderpriozip, andererseat$, bedangt durch die
Oiaspora, dezentral: fflle uier Jahre uird ein inlernationales
Zenlrslkomittee uon den Zentrolkomittees der einzelnen Lönder 'rn
einem geheimun gr1'14) geruöhlt. llieses bestimmt für den be§ogten
Zeitraum uöllig oulonom die Psrteilinie.

1926, nach der Niederschlogurlg des großen Xurdensufst8ndes in der
Türkei und der Oeportation uon 500,000 Kurden, nahm die llashnak-
Parlei Kontakl mil kurdischen 0rganisationen in der Türkei, im lrok und
in §Urien auf.

Die zentrElen Presseorg8lle der 08§hnül(-Parlel u,urden 1925
installierl: "lloralch' für die europüischen Gemeanden, herausgegeben in
Paris, und "Hoirenik' für die USft, herousgegeben in Boston,

0ie ]lenchak hatte in der 0iarporo keinen dominierenden tinfluß
mehr, nichl zulelzt aufgrund ihrer prosouljelischen Haltung.

l92t entstand in lstanbul die bir heule bestehende Bamgauar-
Partei aus den bereils fusionierten ßrmenakan und Reformierlen
Henchak und der armeniscnen UolksDürtei souie der Konslitulionellen
Parlei. 0iese Parlei enturickelte sich zum gro$Dürgerlich-liberolen
0pponenten der [ashnok-Portea. lhre Protoqonislen kamen aus der
Oberrchichl der türkischen ffrmenaer und der reichen öggptischen
Gemeirden. 0a die traditionellen lUohltätigkeitsuereine fest in ihrer
Hand sind, hsl Bsmgauar großen tinfluß. Oer Houplstreitpunkl der

-56-



Parleien sind toktisch-strategische Xonzeptionen, §o lehnl gamgauar
Geurall und Terror ols politische Miilel strikt ob. Der Ooshnak-partei
urird blinder ftnlikommunismus uorgeurorfen. 0er Machtkampf der
Parteien prögt die 0ia*pora bis in dae siebziger Jahre. Die Kirche
formuliert keine eigenständige politische posilion - lg3j uurde der der
Rümgauor zugeneigle Erzbischof uon Neu Vort sm 24. 0ezemDer
uröhrend einer Messe uon 0oshnEk-ftktiulsten erschossen.

'tcH Bflt MHNI 8ff§§r ffN.

ln frsnkreach inuoluierlen sich Teile der Dashnak-partei in die szene
der [ril-ßussen. ln den ll§ß touchten aD lgil mehrmals rassistische
flrlike! und nationalsozialistisches Gedantengut in .lloirenik. auf. lg5j
richtete Xarekine Nejdeh, eln bertihmter armBnischer luiderstands-
ktimpfer und glühender flfilikommunisl, eine paromilitörische Jugend-
orgonisataon ein, die 'Tseghokron. - .ffnbeter der Bosse.. 'lch bete
meine Eo$se sn, ich laebe meine ffasse, Tseghakron kömpft für sae..
lautete ihr Katechismus.l5l Nejdeh uurde Eus der 0ashnak ausge-
schlossen und man ksnn urohrscheinlich nicht uon eanem durchgängigen
foschismus der Portea sprechen.

Noch dem 13. Kongreß der 0ashnak-partei in Xairo lgj8 kam es zu
einer ßnnöherung zurischen ßomgouor und Dashnak. 6emeinsom
beschloß man, *ich im Kriegsfalt möglichst neutr8l zu uerholten. Die
0ashnal selbst uerhielt sich teilueiie anders: Nach der 0tkupstion
Frankreichs durrh deütscne TruDpen stellte das Zenlratbüro der
oashftar-Partel ln P8rls gehelm drel per§onen zur l(o[aDorataon mit den
Nazis ob. Sie goDen ldenlitötskorten für ßrmenier mit flriernachueis
ous. ln den Zeitschriften ururden Beiträge über die ffeinheit der ßasse
und den johrhundertealten Beilrog der flrmenier zur Uerteidigung des
ßbendlandes publiziert. über die Größe der profaschistaschen-traltion
der 0ashnok-PErtea ist urenig gesicherles Materiol bekannl, da diese
Faklen nach dem (rieg totgeschuiegen uurden.

§eit 1942 isl der Eintritt tausender flrmenier in dle Besistonce
nrchgeuiesen, ouch in sllen antinszistis[hen regulören Rrmeen uaren
sie uerlreten' §o traten die u§-Gemeinden no[h päod ilortour dafür ein,
in der U$-ftrmee mitzukömpfen. ln 0eutschlond gab es unter flrmeniern
starte §gmpathien für den Nalionatssziolismus. fiiUerr EroDerungspläne
nährlen dsn Troum uon der lt iedergsuinnung der Heimat. 0as
0stminisleraum unter Leituog Bosenhergr fauorisierte unter den
ksukasischen tthnien besonders die ßrmenier. ßndere traktionen
uriederüm rechneten die 'leuonlini§0hen flöndler. zu den Juden,
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ge$tützt ouf diuerse ilhnologen, die die flrmenier rls Nichtarier
klossifizierten. Oas ureitere §chicksol der flrmenier unter den Notional-
sozialisten schien unklar.

Den Genozid uor eugen, ging General 0ro, ein Held des Freiheit§-
ksmpfes und Milglied des oashnak-Zenlralbüros, nsch Berlin, um die
Nozis uom armenischen ßriertum zu überzeugen.l6l p61 die kouka-
§i$cheß ffrmenier propagierte er eine §tillhattepolitik und uerbot
profaschistische flktiuitälen, um die §oujetunion nirhl zu prouozieren
und den Bruderkrieg zu uerhandern - in der Boten RrmBe st8llden mehr
ol§ 500,000 ffrmenier in eigenen Eal8illonen an der Fronl.

Oie Oeutschen bildeten aus Kriegsgefongenen der 0stfronl, die nicht
russischer Herkunfl luaren, "llilfsuilligen-Begimenler' und sogenannle
'Nationale Legionen", die als Hilfstruppen zurück an dae Frortt gerchickt
wurden. Es gab auch eindeutig pronazistische Kampfeinheiten, urie das
ormenische Eataillon 'ßzotsmargän', das der rchon bekannte Nejdeh
anführte. t 7)

Sei Kriegsende uoren nur 5600 ffrmeßier in "0isplaced Per$on-
Camps" und die Oashnak-Partei uerbuchle e$ für sich als Erfolg, daß das
ormenische Uolk den 2. lUellkrieg ohn€ Pogrome überslandert hatte. Mit
dem §rhickssl der Jud€ß fand keinerlei §olldüfisierung stott. Bis heute
gibt es uon der armenischen GeschichtsurissenschEfl füsl keine
theorelische ßufarbeitung der 6enozide am ormenischen und jüdischen
Uolk. 0ie Haltung der beiden großen 0iosporagruppen zueinonder hal
eine bestimmte historische Tradition.

OIR flßMtNI§CIIt'RNTI§TMITISMU§'

Bis zum l9.Jh., befinden sich srmenische und jüdische Höndler
Eufgrund der lllssp0rasitualion in einem K0nkurrenzuerhöltnl§
zueindnder. Häufig uersuchten die ßrmenier mil der fiktion der Einheit
aller Christen zum Nochteil der jüdischen Eemeinden ökonomische
Uorteile herauszuschlsgefi, urie uir es im ersten Teil unseres Beitrages
unler'Politik und llandel' beschrieben haben.

Unler der o$rnanischen Herrschafl gerieten sie im lgJh. in politische
Konkurrenz zum Zionismus. Theodor Herzl führte mil §ultan ßbdul Hamid
Uerhündlungen über den Uerkäüf surischen Lündes zur Grüoduog des
Judenst0oles. Die Pfone usrhielt sich nicht ffbgeneigl unler der
Bedingung, daß Herzl dae ormenischen Beuolutionäre zum lllaffen-
stillstond ueronlaßt. Herzl climmte zu:
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'0ie ffrmenier sollen nichl urissen, doß unsere Beteiligung auf
uoserem eigenen nalionalen lnteresse aufbaut... soll der §ultan uns
dieses §tück Land geben und dafür urerden uir ihm sein Haus in
0rdnung bringen, seine [inanzsn zurechtbiegen und die öffentliche
Meinung in der ganzen lllett zu seinen Gunsten beeinflußen.' I 8l

oie anliisraelieche Einstellung geht auf den israelisch-arabischen
Krieg bei der Gründung des §taotes lsrael zurück, als f,rmenier
gemeinsam mlt Pa!ästinensern uertrieDen uurden. tine echle
§olidarislerufig mlt den Palästlnensern fünd nach ihrem tinzug ln den
tibanon uon §eiten der rodikalen 0rgsnisstionen, die sich dem
anliimperialislirchen Kompf uerrchrieben, slott.

0tß 'rßtlt Kßtt6'

Für die Diasporaparteien nthrte der KrisgsaüsgEng nochmals
Hoffnungen ouf die Uerelnigung der 0rmenischen 6ebiete. flber mit der
Trumon-ooktrin 194? ändsrte sich die polilische Loge grundtegend - der
kolte Krieg hrtte begonnen. Oie Doshnak-Partei uerstärtte anternationol
ihren anli§olxjelischen Kurs.

ln den 6ller Jahren schuf die Pro U§-tinie der Partei uor allem im
Nahen 0sten Probleme für die armenischen Beuölkerungen. 0ie
Befreiungskämpfe der Dritlen lUelt hatten begonnen und im Zusammen-
hang damit lüsten sich traditionelle 0iasporagemeinden beinohe auf, so
z.B. in Rgupten, uo unler Nosser 20,000 der 50,000 Rrmenier dos tand
uerliellen.0a§ oä$hnsk Polltbüro uechselle bereats t956 uon Kairo nEch
Eeirut. Man uersuchle mit dem dringlichsten internen problem, dem
flusslerben der olten Führergarde, ferligzuurerden. Longsom stobili-
sierte sich die politische loge für die oashnok und der libanon sowie die
U§ff urerden zu den neuen politischen Zenlren der 0iaspora, späler ouch
Irankreich.

'ots HNtN tBiltttlT§KRMpr lsT 0tB T[RB0ßt§Mu§ 0t§ ffN0tRtN" t 9)

ln der oiEspors zeichnele slch io den 60erJ8hren eine Dolitische und
ideologischE Umorientierung Eb. nie 'ffrmenische Sarhe' uurde in die
neuen globolen Zusommenhänge eingeordnet und der Nütionolismus
unter andere[ Rspekten zur ldeologie der in den ontiimperialistischen
Kampf der 0rilten lUelt eifigebellelen reuolutionären Beuregungen.
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Der 50.Gedenktog des Eenozids, ler 24. ffpril 1965, führle zur
Gründung eines ffllporteien-Komitees unter Teihshme der Kirche, das
die uolle ftnerkennuog des Genozids durch die lürkische ßegierung und
die ßuckgabe der Ierrilorien forderle.

Die Polilisierung in der 0iaspora erfolste urie schon früher auf zuei
[Denen: Mehr lokale lnuoluierung in die Politik der '68silönder" und ouf
lnlernatlonsler [bene eine Rbl(ehr uom lueslen. 0ie Pörole uon der
'§chuld des lllestens', der Mituerantuortlichkeit der ehemaligen
Großmächte für die Mossoker kom ouf. Neben den elsblierten Porteien
entstonden uerschiedene radikale Jugendorganisationen, deren Politik
durch zurei Tendenzen chorskterisiert urar. [inerseils eine antensiue
llliederbelebung der kulturellen ldentität, um der 6efahr der
ßssimilierung zu hegegne$ und andererseits beuraffneter Kampf auch
mit oen Miueh de§ Terors. tm Libonon be§rhteunigte sich diese
tntuicklung durch die ftnkunft der Paläslinenser. furh der 8ürgerkrieg
erzuang Entscheidungen. Die etoblierle Führerschoft uon Parteien und
Kirche uersuchte sich neutrol zu uerhollen, uröhrend unter den
Jugendorganasölionen 8ündni$se mil rodikalen Fraktionen der Dolä-
slinensischen Befreiungsbeuregung unter Georges llabash und Noif
Hauratmeh geschlos*en uurden.

I 975 erschoß der ?8 jährige Kourken Yanekian, ein liberlebender
uon I915, den türkischen Koßsul und seinen Sekretär; mehr als 50 Jühre
u8ren seil der '0perallon Nemesi§' uergaßgen. 1975, bei den
Gedenkfeierlichkeilen des Senozids, demonstrierten tausende flrmenier
in aller lUelt für seine juraslische flnerkennung und die Rückgübe der
ormenisrhert Kernterritorien.

lm selben Jahr gründete sich im Lihanon die ßSffLß - llajastoni
ßsalagrulhean llaj Gaghtni Banak - f,rmenian §ecret ßrmu for the
Liberation 0f Rrmenia - ['ffrm6e secrOle armenaenne pour la liböration
de l'Rrmenie - dle Eehelme Srmenische Rrmee zur Befrelung Brmenien§.
lhre Milglieder stommen uoruriegend 6us dem tibsnon, Frünkreich und
den USfl. lm Zeitroum uon l9?5-01 ururden mehr ols 155 RttentBte im
Iibonon urd in fost ollen uesteuropäischen §toolen durchgeführt.

0tt Etu,ffrrNEItN GBUPPIN SflI tS75

Ilurch dae Präsenz der Polästinenser im libano[ ueriogerte sich der
tinfluß der 0ashnal-Partei auf die Jugend. oer Pressesprecher der
ß§RLR, ll8gop ilagoplsn erHörte:

'Do die ormenischen polatitchen Porteien §ach o!§ unfähag eruieten
haben, die f,echte und die gerechle §ache unseres Uolkes in einer
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proktischen und zaelführenden llreise zü uerteidagsn, ist die tnistenz
un§erer 0rganisatlon eine Noturendigkeit geuorden.'20)

0ie 0a$finok-Portei dürfte auf die$e llerousforderung mit der
§choffung eines geheimen Kommandos, das 'armenische Gerechtig-
keitskommando' Uusticiers du 66nocide erm6nien) genannl ururde,
reagiert hoben. 0ffiziell uerurteilte msn dett Terror und dementierle
jede Beteiligung, uährend uermuilich das Zentralbüro den .ßächern.

den Rüflrag gaD, gezlelt Reprösentonten der Türkol oder türtische
Instatullonen zu ütlackl€ren.

Ein Mitglied der 0oshnak erklärte l90l: "lUir $iod fruslriert, §ogür
die Polästinenser hoben mehr f,honce ... lUir sind umgeben uon einer
Msuer des §chuelgent.'21 )

[ür 0ashnok-Mitglieder kommt zuerst die ßnerkennung de§ Genozids
und ein uereinigle$ freies Uoterlond, 'oas Regime, dos kommt
dsnach..22)

lm Unlerschied dozu bestimmte sich die ffsflIff über den inter-
nationalen ontiimperialislischen Ksmpf. Die Trirkei ols den Houplfeind zu
belrachlen, ist fur sie nicht nur das trgebnis der ormenischen
Eeschichle, §ondern auch, ureil die Türkei ols Marionelte der NßT0
fungierl. Ilas deklarierte Ziel der nsfltfl ast ein eigener, multiethnischer
§taat: 'lUie dae Pslästinenser uollen uir in unser l_and zurückkehren
und in einer demokrülischen llreise zusammen mil deo d0rtigen
6emeinschaftert leben.' 25]

0er erste flnrchlag der e§fllff richtele sich 1975 auf das Büro des
lUeltkirch8nratss in Beirul. oie RSRLR urErf dem llrorld Council of
Churches {lll0c} uor, armeßiscne ßusur8ßderung zu unterstützen: "Kein
Uolk konn sein lond und sean $ebiet uerlossen, egat urie lange seine
Beselzung douerl und urie groß auch immer die Störke des ünter-
drtickerden Feindes ist.' 24)

0ie ff§RLff unterhält Konlakte zu linken lürkischen und kurdischen
0rganisotionen. Nach der Durchsetzung islomisch-resktiofiörer Tenden-
zen im lslam stellte sich die ftsflte an die Seite der Uolksmüdjohedin
gegen Khomeini. oie 0ashnak-Portea uerfolgle im lran eine eulreme
Snpossungspolilik - zusrst an dos schah-Begime und donn an die
f,homeini-f,egierung.

8is zum Fall uon lUest-0eirut lg82 uror dle flSRLß uermullich in einen
politlsühen Zureig und eine mititärlsche ffDteitung geteitt. ts gab eine
geheime, kollektiue 'oareklion', die in der üffenilichkeit oDurechseln{t
unler einem Decknomen, llogop llagopion, auftral. Mehrere presse-
konferenzen uurden in eanem Xeller in lllest-Beirul obgeholten. tm
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ffugusl 1902 publizierte die fl§fllft ein Kommuniquä, in dem bekonnt-
gegeben ururder daß Hagop Hagopian on den llerletzungen bei einem
isrselischen BomDenangriff geslorben sei. 0ie [§ßLß forderle ouf: '[ür
die Seele des Uerstorbenen in der gonzen lUell zu belen,' und: 'Ksmpf
bis zur totalen Befreiung ßrmeniens.'25)

llleiters bedienle sich diese Gruppe einer Uenuirrungsloktik durch
§tändige uechselnde Namensgebung. tür manche der ßttentate
übernahmen die '6ruppe llrlu', der '28. MEi', die 'Gruppe Bolrlikion' und
andere die Uerantuortung. ln den seltenslen tällerl, urie z.B. bei der
'6ruppe 0rlu', Ionnte man beueisen, doß es sicn um die ft§fftR hondelte.

1980181 kam es zu den er$len Prozessen gegen ormenische
Kömpfer. Max Klindjian, Flitglied der Gerechtigkeitskommondos und
zurei Mitglieder der ß§ßlfl, §uzg Mahseredjian aus Kalifornien und ßler
Venikomeschian aus Beirut. Die Uerhoftungen und die Prozesse soruie
die damit uerbundene Publizilät hollen auf die armenischen Gemeinden
eine aihnliche lUirtung urie der Prozeß gegen die armenischen ffktiuisten
unler §ullün Rbdul [amid. Sie eißten {ie armenische lliasDsro und
rüttelten sie ous der flssimilstion, lösten aber 6uch große Furchl uor
türkischen ftepressionen aus. 'flrmenian llleeklg', dos 0rgan der
0sshnsk-Psrtei, slellte dae flktauisten in die FedEUee- und Düshnfrk-
Terror-Tradilion und belrarhtete sie nun als legitime §präßlinge.

Über den tatsächlichen Rückhalt der fi§ELfl in den ürmenisrhen
§emeindeo kann man nur Uermulungen flnstellen" §o sagle 2.8, §uzg
Mahseredjian aus, ihre ßufgabe uräre es anfänglich geuresen, Geld bei
uermögenden $gmpsthisänten einzussmmsln.26) 0ie Zeitschrifl'Jeune
efrique' behauplete, diuerse armenische Uereinigungen in den U§fl,
Gro8britannien und frankreich hätlen die ff§fltfl finanziert. Tatsache ist,
daß die 8§RLß niemals einen Finanzierungsünschlsg durchführle.

t979-81 [r8r die allg8meine §gmpsthie sourohl der Ermenls[hen
6emeinden urie arch der llreltöffentlichkeit auf §eiten der fl§fllß. l9?9
hatte die Turkei erfolgreich die ffufnahme eines Passus über den
Genozid in dell Eeporl der Menschenrechlsksmmission der Uereinten
Nslionen uerhindert - "fluf den Terror durch die 0iplomaten antulorleo
die ffrmenier mit Terror gegen dae 0iplomaten.'2?)

0er ormenische Professor für lnternationales Eecht Toriguian,
erklärte l98l auf einem §eminar in München: 'Nach diesen ßkten der
Eeuralt hot die Presse ein ueil größeres lnteresse on der ormenischen
Sache gezeigl als in all den Jahren, in denen man eine friedliche Linie

uerfolgte. Ist das nicht eine ßufforderung 2u1 6sru611r'281
Mit dem ßuszug der Polästinenser aut Eeirut uerlegle Buch dis

eSß[ß ihr Hauplquarlier aus Eeirut ureg und ging nach Paris. [s kam zu
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einer Häufung nicht gezielter Rttentole, urie z.B. der Bombe in einem
Papierkorb auf dem Bouleuard st. Miche!, dem ftnschlag ouf den
tlughafen uon ßnkara oder lg83 dos flttentat im flughafen 0rlg - 5 fote,
60 Uerletzte. 0ie Mouuement Notional flrm6nien (MNe), uormalig der
legale flrm der ß§ßlfl in Paris, sagte sich los. ln dieser phose dürfle auch
dle §paltung der R§RIR in zuei Gruppen mit unter§chledlichen
strotesischen ffnslchteo errolgt sean.

'0ie Teilung der Beuregung und ahre lrololion noch dem Uerlust ihrer
Positionen in Beirut hat die fl§ftIfl zu einer mörderischen Eskolrlion
gefilhrt... Sle lst usrstrlckt ln dle elgene lerrorlsfische togit....'29)

lm Unterschied zu der PL0 uar es der f,sfllfl nicht getungen,
dauerhrfte politische Eeziehungen zu uerbündeten Kröften zu knüpfen.

Anmerkunqen

I. ARMENIER IN POLEN UND IN DER BUKOVINA

1) Hier vird uiler Osrmitreleuropa calizien und Buko§/ina behandell:
Bukovina: Landschaft in den nord-östlichen Karpaten, liegt heute im

ru Bänisch-3o§/jetischen Grenzgebiet.
Galizien: Gebiet am Nordrand der Karpaten und in deren nordtichen

Vorland. Der westliche Teil gehört nunmehr zu Polen, der östliehe zur UdSSR.
In den größeren Städten Ga.liziens ufld der Bukovina v.s. in Lemberg

(heute: Lvow in der Ukraiaischen SSR) und Czernowitz (jetzt ebenfalls in der
Ukraine) ent§/ickelte Bich ab dem Mittelalter eine höchst eigeflstäIldige und
einzigarlige Kultur. Eine Kulrur, die aus dem Zusammenleben der verschie-
densten Völker, lrie Polen, Russen, Juden, Deutsche, Ukrainer, Zigeuner,
Un3arn, Tataren und eben auch der Armenier, entstand. Historisch varen
diese Gebiete immer Grenzland, immer geteilt durch uaterschiedliche
Ftirstentüüer, Königreiche, Staaten. über das momentone Lebea dort veiß
Ban bei uns sehr §/enig.

2) Ferdinand BISGI0FF (Hrg.): 'Urtunden zur Geschichre der Armenier in
Leorberg' Wien I E6{, S.EE f.

3) Dan DEMEIER: ' Die orientalischen Armenier in der Butovina.' Cer-
nosdtz 1E90, aus der Serie'Die Völkerschaften der Bukowina',2.Heft, S. ll.

4) Nach Erorberung Konstantinopels durch die Türken im Jahre l.{13
wurde dort ein armenisches Patriarchat effichtet, das alle Armenier im
osmanischen Reich so§rohl in religiösen, als euch ia politischen Angelegen-
heiten vertrrt.

5) DAn DEMETER, S.34.
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6) Ruthenen: Aite Bezeichnung fur die Likrainer im ehemaligen 0ster'
reich-Ungarn.

7) H. ZÄVRIÄN: 'The Polish Armenian Cr:lony. Parl f in THE ARMENIAN
REViEV Vol.4, l95l 5.65.

6) ibiJ. s.66.
9) Z. 0BERTYNSKI: 'Die polnischen Armenier uod ihr Erzbischof Afldreas

in leslowiecz. sorderdruct aus HANDES AMSoRYA, Vien 1961, Vol 10-12
s.762

I 0) DEMETER op.cit. S.l 8
I I ) ZAVRIAN op.cit. S.66.
l2 ) ibid. s.66
ßl ibid. s.68.
i4) Vartan GREGORiAN: 'Russia. The Armenians anc! Armenia.' in: V.S.

VtiClNlCH (Hrg.): 'Russia and Asia' Stanlord 1972. 5.172 auch: ZAVRIAN
op.ci1. S.65.

ll) GREGoRIAN op.cir. S.l7l f.
l6) OBERTYNSKI op.cit. 5.762
l7) ibid. s.76 t
l8) ibid. s.76r f
l9) DEMETER op.cit. S.36

OBERTYNSKI op.cit. 5.763.
20) ibid. s"763.
2I) ANdTEW M. CHRISTOPHER: 

,ATßCNiANS iN CiTiCS. iN THE ARMENIAN
REVIEW Vol 29. 1975 No.4. 5.274

221 Johann POLEK: 'Die Armenier in der Bukovina', Czernowitz 1906,

s.2 I f
23) Johann POLEf,: 'Das armenische Klosler Zxmka bei Suczeva' in der

Buko§/ina.' Czernowitz l90l, S.7

24) DEMETER op.cit. S.35
Z5) 0EERITNSKI op.cit. 5.772
26) DEMETER 0p.ci1. 5.36.
27) OBERTYNSKI op.cit. 5.76E.
28) Moldavien: Es handelt sich hier um den nordlichen Teil des v<rr-

herigeo Furstentums Moldau, das ab 1Jl2 ein osmanischer Yasallenstaat
war. Der von Osterreich 1774 annektierte Teil liegt heute im GrenzBebret
von Rumanien und der Ukrainischen SSR. Die Sowietrepublik Molda§/ien ist
nur teilweise mit dem ehemaligen Fürstentum Moldau identisch und blieb
auch aufrerhalb der Reichweite der österreich-ungarischen Monarchie.

29, POLEK 1906 op.cir. im Aniang S. 34. 'Eericht des Adminl§tralors der

Bukowina General Karl Freiherr vort Enzenberg an den Grafen A. von Hadtk
aus Czernowilz vom 22.1 1.1779.

30) POLEK op.cit. 1906, S.l 3.
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II. ARMENIER IN INDIEN

I ) Mesrob Jacob SETH: 'Armenians in India' Calculta 1937, 5.65
2) ibid. s.23 r.
3) ibid. s.23,t.
{.} Astrakhan liegt an der Wolgamrlndung am Kaspischen Meer,

Trapezunt (heure Trabzon) an der turkischen Sch§/arzmeerkuste und Aleppo
in Nordsyrien.

5) SETH op.cit. 5.234, aus dem VerraS§tert.
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7) ibid. s.{ 15.
8) Louise NÄLBANDIAN: 'The Armenian Revolulionary Movemeol. The
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BerHey 1963 S.35.

9) SETH op.cir. 5.599.
10) ibid. s.509.
ll)David M. LANG:'The Armenians. A People in Erile'. London 1981,

s.95.
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I ) H. CüRBEN/r. GRIFFITH/A. RAHHAL: 'Observations on rhe Armenians
in Lebanon made in 1970-1973'. in IHE ARMENIAN REVIEW Vol.28,
t975t76 No..{, S.397.

2) Suad JOSEPH: The Polilicization of Retigious Sects in Bourg Hammoud,
Lebanon'Diss. Columbia Univ. 1975 S.158 ff.

3) Avedis SAMJIAN: 'The Aruenian Communities in Syria uader
Ottoüan Doninion.' Harvard I965 S.93.

4)JoSEPI{ op.cit. S.5E

5) Maguerdich BOULDAKIAN: 'Armenian Busiüess in Lebanon' in THE
ARMENIAN REVIEW Yol.32, 1979 No.2 S.132.

6i ibid.
7) J0SEPH op.cit. 5.63 ff
E) ibid. s. r 48.
9) ibid. s. r 53 f.
l0) ibid. s.E3 f
ll) Richard HOVHANESSIAN: 'The Ebb and Flo§/ of the Arnenian

Minority in the Arab Mi{tdle East.' in THE MIDDLE EAST JOURNAL Vot. 26,
1974, No.l, S.19.

l2i A DER KARABEKIAN/L.MELIKIÄN: Assimilation of Armenians in
Lebanon. in THE ARMENIAN REVIEW Yol.27, 1974 No.l, 5.65-75. A. DER
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KARABEKIAN/E.0SHAGAN: Ethnic Orientation of Armenians in Lebanon' in
IHE ARMENIAN REVIEW Vol.30, 1977 No.Z, S l64- 175

l3) auch: H CORBIN/I.GRIFFITII/A.RAHHAL op cit S 405
l4i Yves TERN0N: 'La Cause Arm6nienne'Seuil 1983, 5.230.
15)ibid. s.234.
l6) Erzbischof Karekin SARKISSIAN: 'An Eyewi[ness Report fro!ü Leba'

non.'in THE ARMENIAN REVIEW Yol.29, 1976 No.z, 5.203.

NÄIlAl_{ dL L§ UU s,!lN!ÄEy ATE|LEIER EAMPF

l) nach: THE ARMENIAN WEEKLY, olfizielles inlernationales Presseorgan
der Dashnak-Partei, ufld

Louise NALBANDIAI\: The Armenian Revolutionary Movement. The
Develop!0eflr of Armeflian Prrirical Partie§ throuSh the lgth cefllury."
Berkley 1963. S.1,{. Orig.: 'Nev Pamphlet called Exhortation' (Nor Tetrak Vor
Kotchi HordoraR\: l77j'Snare of Glory (Vorogart Parals,.

2l ibid s. 3_1 fr.
l) ibid s 84 rr
4) ibid. s 10E

5)ibid. s.110.
6) I\,IEW (Marx-Engeis Werke) 8d.39, 4 unveränderter Nachdruck der 1.

Auflage 1966; 5.327.
7) Yves TERN0N: 'La Cause Arm6nienne', Paris 1983, S.2 l.
8l The ARMENIAN WEEKLY, Yol" 47. I.l11980, S4 ff; Ädaption der

ErinnerunBetr von Ruben Der Minassian.
9) ibid
l0) Christopher WALKER: 'Armenia. The Survival of a Nation'. Londou

I 980. S.178.
I 1) Boris SAVINKoV: Erinnerungen eifles Terroristen', Nördlingen 1985.

s.1 l5
lZ)Ch. WALKER, op.cit S.lEl.
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14) Suad JOSEPH:'The Politicization ol Reli8ious Sects in Bourg
Hammoud, Lebanon.'. Diss. Columbie Univ. 1975, S.32.

15) TERNON, op.cit. S.127. Nach: NEJDEH in 'Hairenik' I935
r6)ibid.
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19) ARMENIAN WEEKLY, 28.2.1981 . hof. Khatchik Tololyan in einer
Debatte an der Columbia University.

20) M IDDLE EASI; Juni I 98 l, No. 80, S.2 I . Orig. ätat Hagop Hagopiaa
2 l ) LIBERATI0N, 26.t 27.9.198 t
22) ibid.
23) MIDDLE EAST. op.cit. S.zE

24) ibid. s.l
25) LIBERATION, 6.E. I 962
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Die Ubersetzußgen aus em En8lischen uod Französischen §/urden von
utrs besorgt, für Übersetzungen aus deü Lätein danken vir Jonny HEISS.

Mark NEMET
Gerti SEISER

Ulrike SULIKOVSKI Wien, im Juni 1986
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zlrtil( otff öR« rsr:

I lOie Pflege der armenischen Kultur

2)0ie Grundung eines flrchiues.

1l tlie flerausg8be e!ner Zeitschrift.

41 0ie Betreuung der ffrmenier in 0sterreirh
al durch sozisle Maßnahmen
bl durch die Uerlrelung ihrer urirlschaftlichen llrteressen.

5lllie llrahrnehmung ünd Förderußg derjenigen ffnliegen, die einer
gempinsBmen Beratung bzu. Hkti0n bpdürfen, und zurar durch gezielle
Zu§ommenErDeil mil Eflderen 0rg8nisotionefi und flmlern.

6f 0ie ffufnshme und die Pflege uon Beziehungen mit ormenischen
organisationen im ln- und Busland zum Zuret'ke einer kulturellen
ZusEmmenorbeit.

7l 0ie österreichische Kultur und Geschichle den ßrmeniern
bekoflnt-zum0rnen und die Rrmenier mit ästerreirhisrhen Fragen zu
kqnfron-Iieren,

8!0ie ormenische Kultur und Gesrhichte in 0sterreich bekonßtzumo-
chen und die 0sterreicher mit ormenischen Fragen zu konfrontieren.
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lNllflLTsutRzt lcHNts

Uorluort.

Dr. Mesrob K, KRlKoBlflN, sein Leben und sein lÜerk
0os ffedaktionskomitee der 0flK.

ßrmenisch-Rkodemascher Uereln 1860 e.U.
Zueigstelle lUien l94l - 1945

Mü9. 0r. H. HßRTUN!flN.

ßrmenische 0iosporo und nolionole lrlentitäl
Mork NtMtT
Gerli SEIStR
Ulrike SULlK0IUSKl. . .. . .

ftuszug aus den St8tuten der tiRK.
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