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Протягом всієї історії людства у людей існувала потреба знати не тільки про свій 
народ, його культуру, традиції та звичаї, а й про різні сторони життя інших народів. З цієї 
причини практично від найдавніших культурних епох люди накопичували етнографічні знання 
про інші народи. Найглибші традиції науки про народи, їх мову й культуру склалися в Німеччині, 
де ще в 1789 р. сформувався науковий напрямок Völkerskunde, що мав на меті вивчення 
способу життя й культури німецького селянства, в перекладі – “народознавство”. З другої 
половини ХХ ст. предметна область Völkerskunde істотно розширилася, і тепер до неї 
належить вивчення питань фольклористики, повсякденної культури, історії розвитку нації 
та міжкультурної комунікації. Як правило, інформація про етнологію докладно представлена 
в науковій літературі, а от народознавство, незважаючи на досить тривалий період свого 
розвитку, все-таки ще недостатньо всебічно висвітлене в працях сучасних дослідників. Широка 
потреба в етнологічних знаннях і викликала появу пропонованої статті, яка дає досить 
багату і різнобічну інформацію про життя німців-колоністів в Бесарабії, інформації про що 
досі ніде і ніколи не було. Протягом п'яти-шести поколінь переселенцям, переважно з Пруссії 
та південно-західних земель Німеччини, вдалося створити процвітаючі комуни. Як невелика 
меншість в строкатій палітрі етнічних і релігійних груп регіону вони жили пліч обіч 
з молдаванами, росіянами, українцями, болгарами, євреями та іншими народами в доброму 
сусідстві. У 1918 році область перейшла під владу Румунії. Переселення німців у 1940 році 
поклало (або: ознаменувало) кінець майже 125-річної історії німецьких колоністів.  
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На протяжении всей истории человечества у людей существовала потребность в знаниях 
не только о своем народе, его культуре, традициях и обычаях, но и о различных сторонах 
жизни других народов. По этой причине практически с самых ранних культурных эпох людьми 
накапливались этнографические знания о других народах. Наиболее глубокие традиции науки 
о народах, их языке и культуре сложились в Германии, где еще в 1789 г. сформировалось 
научное направление Völkerskunde, ставившее своей целью изучение образа жизни и культуры 
немецкого крестьянства, в русском переводе “народоведение”. Со второй половины ХХ в. 
предметная область Völkerskunde существенно расширилась, и теперь она включает в себя 
изучение вопросов фольклористики, повседневной культуры, истории развития нации  
и межкультурной коммуникации. Как правило, информация об этнологии обстоятельно 
представлена в научной литературе, а вот народоведение, несмотря на довольно длительный 
период своего развития, все-таки еще недостаточно всесторонне освещено в трудах 
современных исследователей. Разносторонняя востребованность этнологических знаний  
и вызвала появление предлагаемой статьи, которая дает достаточно богатую и разно-
стороннюю информацию о жизни немцев – колонистов в Бессарабии, о чем до сих пор 
нигде и никогда не было информации. В течение пяти-шести поколений переселенцам, 
преимущественно из Пруссии и юго-западных земель Германии, удалось создать процветающие 
коммуны. Как небольшое меньшинство в пестрой палитре этнических и религиозных групп 
региона они жили бок обок с молдаванами, русскими, украинцами, болгарами, евреями  
и другими народами в добром соседстве. В 1918 году область перешла под власть Румынии. 
Переселение немцев в 1940 году ознаменовало конец почти 125-летней истории немецких 
колонистов. 

Ключевые слова: немецкие колонисты, Бессарабия, этническая группа.  
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Throughout human history, people have always had a need to know not only about their 
ethnos, culture, traditions, and customs, but also about various aspects of life of other nations. For 
this reason, almost from the earliest ages, people have accumulated cultural ethnographic knowledge 
of other nations. The deepest traditions of science about people, their language and culture 
developed in Germany, where in 1789 a scientific field Völkerskunde originated, with the aim  
to study the lifestyle and culture of the German peasantry, – translated as ethnology. Since the 
second half of the twentieth century, the subject area of Völkerskunde has significantly expanded, 
and now it is the study of folklore, everyday culture, the history of the nation, and intercultural 
communication. Typically, the information on ethnology is presented in detail in scientific literature, 
but Ethnology, despite the long period of its development, has not been fully documented in the works 
of contemporary scholars. A wide demand of ethnological knowledge has stimulated the appearance 
of the proposed article which gives a fairly rich and diverse information on the life of German 
colonists in Bessarabia, the information that has still not been presented before. For five to six 
generations of immigrants, mostly from Prussia and southwestern regions of Germany, it has become 
possible to create a thriving commune. As a small minority in a mixed palette of ethnic and religious 
groups in the region, they peacefully lived side by side with Moldovans, Russians, Ukrainians, 
Bulgarians, Jews and other neighboring nations. In 1918, the region came under Romanian 
rule. The resettlement of the Germans in 1940 marked the end of almost 125 years of the history  
of German colonists.  

Key words : Germans colony, Bessarabia, ethnological group. 
 

Im Lauf der Geschichte entwickelte sich bei den Menschen das Bedürfnis nach 
Wissen nicht nur über das eigene Volk, dessen Kultur, Sitten und Bräuche, sondern 
auch über die verschiedenen Lebensformen anderer Völker. Aus diesem Grund wurden 
schon frühzeitig ethnographische Kenntnisse über andere Volksgruppen gesammelt. 
Die ältesten Traditionen der Wissenschaft über die Völker, ihre Sprache und ihre Kultur 
entwickelten sich in Deutschland, wo schon 1789 die wissenschaftliche Disziplin 
“Völkerkunde” (Volkskunde) entstand, mit dem Ziel, das Leben und die Kultur der 
Bauern zu untersuchen. 

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich der Gegenstandsbereich der 
Völkerkunde wesentlich erweitert und umfasst heute das Studium der Folkloristik, der 
Alltagskultur, der Geschichte der Nationenbildung und der interkulturellen Kommuni-
kation. Das Forschungsgebiet der Ethnologie wird in der wissenschaftlichen Literatur 
ausführlich bearbeitet, während das der Völkerkunde, abgesehen von ihrer langen 
Entwicklungsgeschichte, in der heutigen wissenschaftlichen Literatur noch zu wenig 
Beachtung findet.  

Der vorliegende Artikel, in dem vielfältige und profunde Informationen über das 
Leben der deutschen Kolonisten in Bessarabien dargeboten werden, kommt dem 
Wunsch nach weiteren ethnographischen Forschungen entgegen. 

Bessarabien war im frühen 19. Jahrhundert für viele Deutsche ein Sehnsuchtsland. 
Scharenweise machten sich damals Auswanderer aus dem deutschen Südwesten und 
aus Preußen auf den Weg in die nördliche Schwarzmeerregion bis hin zum Kaukasus. 
Auslöser für diesen Massen-Exodus waren politische Unterdrückung, Kriegsfolgen 
und wirtschaftliche Not in den Herkunftsländern. Auch religiöse Motive spielten bei 
der Migration Richtung Osten eine wichtige Rolle.  

In ihrer 125-jährigen Geschichte entwickelten die deutschen Siedler in Bessarabien 
ein prosperierendes deutsches Gemeinwesen mit rund 150 Siedlungen. Infolge des 
deutsch-sowjetischen  Nichtangriffspakts  vom 23.  August 1939 und der deutsch-
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sowjetischen Absprachen im “Geheimen Zusatzprotokoll”1 fand ihre Siedlungs-
geschichte im Herbst 1940 ein abruptes Ende. Ein sowjetisches Ultimatum vom 26. 
Juni 1940 zwang Rumänien, Bessarabien und die Nordbukowina binnen drei Tagen 
zu räumen. Die deutsche Bevölkerung Bessarabiens – damals rund 93.500 Menschen – 
wurde auf der Grundlage des deutsch-sowjetischen Umsiedlungsabkommens vom 5. 
September 1940 ins damalige Deutsche Reich umgesiedelt. Nur 2.000 Personen blieben, 
meist aus familiären Gründen, zurück.  

Seit der Wende 1989/90 kommt die vergessene Geschichte der Deutschen  
in Bessarabien – einer der “weißen Flecken” auf der historisch-politischen Landkarte 
der untergegangenen Sowjetunion – in dieser Region wieder in den Blick. Im 
Zusammenhang mit der Ost-Erweiterung der Europäischen Union gewinnen die 
historischen Verbindungen zwischen Deutschland und dem hiesigen Kulturraum 
neue Bedeutung.  

I. 1812: Bessarabien wird russische Provinz  
Im Zuge der Expansion des Russischen Reiches nach Süden eroberten russische 

Heere seit dem 18. Jahrhundert weite Teile der Steppengebiete an der Nordküste  
des Schwarzen Meeres. Infolge der Niederlage der Osmanen im fünften Russisch-
Türkischen Krieg fiel 1812 auch das strategisch wichtige Gebiet zwischen Dnjestr 
und Pruth an Russland. Gemäß den Friedensvereinbarungen von Bukarest (Mai 1812) 
musste das Osmanische Reich den unter seiner Oberhoheit stehenden östlichen Teil 
des Fürstentums Moldau an das Zarenreich abtreten. Das Osmanische Reich büßte 
zudem Südbessarabien ein, das es sich bereits 1538 direkt einverleibt hatte. Die 
russische Administration gab der jüngsten, kleinsten und westlichsten Provinz 
Neu-Russlands den Namen “Bessarabien” und übernahm damit eine historische 
Bezeichnung, die bis ins 19. Jahrhundert hinein lediglich für den südlichen Streifen 
des Gebiets gegolten hatte (“Basarabia” = Land der walachischen Herrscherfamilie 
“Basarab”). Für Südbesssarabien hielt sich weiterhin die kumanisch-tatarisch-türkische 
Bezeichnung “Budschak” ( = Winkel, Ecke).  

Im Unterschied zu Mittel- und Nordbessarabien, das von einer moldauischen 
Mehrheitsbevölkerung bewohnt und von Bojaren und orthodoxen Klerikern dominiert 
wurde, war der Süden Bessarabiens nach dem Abzug des türkischen Militärs und der 
Tataren weitgehend entvölkert. Um die wirtschaftliche Erschließung der neuen Provinz 
voranzutreiben, warb die russische Kolonisationsbehörde, wie schon unter Katharina 
II., ausländische Kolonisten an. Es sollten vor allem tüchtige Bauern, Weingärtner 
und qualifizierte Handwerker, Familienväter mit gutem Leumund und arbeitsfähigen 
Kindern sein – also “ordentliche” und “nützliche” Leute, die der einheimischen 
Landbevölkerung mit ihren Kenntnissen und ihrer Wirtschaftsweise ein Beispiel sein 
könnten.  

II. Herkunft und Einwanderung der deutschen Kolonisten 
Beim Vormarsch russischer Truppen, die die geschlagene “Grande Armée” 

Napoleons auf ihrem Rückzug durch Polen verfolgten, wurde Zar Alexander I.,  
der Enkel Katharinas II., im Jahr 1813 auf die trostlose Lage deutscher Siedler  

                                                 
1 Oberländer, Erwin. Hitler-Stalin-Pakt 1939. Das Ende Ostmitteleuropas? – Frankfurt a.M. 1989. 
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im “Herzogtum Warschau”2 aufmerksam. Unter ihnen waren viele Schwaben, aber 
auch Preußen, Mecklenburger, Pfälzer, Sachsen und andere, die bereits Ende des 18. 
Jahrhunderts in dieses – ehemals polnische – Gebiet gekommen waren. Alexander 
bot ihnen an, sich als Kolonisten in Bessarabien niederzulassen. In seinem Aufruf 
vom 29. November 1813 sicherte er den siedlungswilligen Deutschen “auf ewig” 
eine Reihe von Privilegien zu. Zu den wichtigsten gehörten ein Stück Land von 60 
Desjatinen,3 Unterstützung bei der Einrichtung der “Wirtschaften”, die Befreiung 
vom Militärdienst sowie das Recht auf religiöse Selbstbestimmung.4  

Nach zeitgenössischen Berichten machten sich noch im Jahr 1813 etwa 200 
“Warschauer” Familien auf den Weg nach Bessarabien. Eine zweite große Wanderungs-
bewegung setzte nach der Aufhebung des Auswanderungsverbots im absolutistisch 
regierten Königreich Württemberg um 1816/17 ein. Zu Tausenden begaben sich die 
Emigranten aus Württemberg, Baden, dem Elsass und der Schweiz auf die Reise nach 
Südrussland – entweder auf der Donau in überfüllten “Ulmer Schachteln”5 oder auf 
dem Landweg durch Böhmen und Galizien.  

Unter ihnen waren viele Anhänger protestantisch-pietistischer Bewegungen, die 
sich in Familienverbänden und “Auswanderungsharmonien” zusammengeschlossen 
hatten. Die “Chiliasten”, die ein nahes Weltende erwarteten, strebten zum Berg Ararat 
im Kaukasus, um sich dort auf die vorhergesagte Wiederkunft Christi und das 
kommende “Tausendjährige Reich” vorzubereiten. Viele Pietisten und “Separatisten” 
hatte der Streit um die oktroyierte Taufliturgie und das neue Kirchengesangbuch  
in Württemberg in Konflikt mit der kirchlichen und staatlichen Obrigkeit gebracht 
und zur Auswanderung getrieben. Katholische Dissidenten um den charismatischen 
Erweckungsprediger Ignaz Lindl aus Bayrisch-Schwaben verließen ihre Heimat, um 
in Südrussland neue Gemeinden nach urchristlichem Vorbild zu begründen.6  

Bis 1828 wurden in Südbessarabien rund 2.000 Familien bzw. 10.000 “Seelen” 
deutscher, schweizerischer und österreichischer Herkunft registriert.7 Trotz der von 
russischer Seite zugesicherten Privilegien waren die Bedingungen für die deutschen 
Neuankömmlinge anfangs äußerst hart, weil die Ansiedlung von der Kolonialbehörde 
nicht ausreichend vorbereitet war. Während es am Allernötigsten, vor allem an 
Unterkünften, Baumaterial und Lebensmitteln, fehlte, bereicherten sich korrupte 
Unterbeamte an den Kronsgeldern und behandelten die Kolonisten wie Leibeigene. 
Wegen Kleinigkeiten gab es brutale Körperstrafen, auch Frauen wurden nicht verschont. 
Geschwächt von der strapaziösen Reise und den miserablen Lebensverhältnissen 
starb gut ein Drittel der Einwanderer schon kurz nach der Ankunft oder im ersten 
                                                 
2 Nach dem Frieden von Tilsit (1807) musste Preußen seine Gebietsgewinne aus den Teilungen Polens wieder abtreten. 
Sie gehörten jetzt zu dem von Napoleon geschaffenen “Herzogtum Warschau” und fielen nach dem Vormarsch 
Russlands (1813) und dem Wiener Kongress (1815) größtenteils an Russland.  
3 1 Desjatine = 1,09 Hektar 
4 Die älteste deutsche Fassung des Aufrufs findet sich in: Kluth, Wilhelm. Die deutschen Gemeinden in Bessarabien in 
ihrem sittlichen und religiösen Zustande nach Berichten eines Augenzeugen. – Berlin 1862, S. 1. 
5 Die leicht gebauten hölzernen Lastkähne wurden seit 1570 traditionell auf Ulmer Werften hergestellt. Sie boten 
normalerweise  150 Personen Platz und benötigten für die Fahrt von Ulm nach Wien zehn bis zwölf Tage. Bis Mitte des 
19. Jahrhunderts wurde der Güter- und Personenverkehr zwischen Ulm und den Donauländern mit Hilfe dieser Kähne 
betrieben. 
6 Ignaz Lindl und seine Anhänger gründeten 1822 die Kolonie Sarata  und praktizierten dort zeitweise eine “christlich-
sozialistische” Gütergemeinschaft. 
7 Statistische Beschreibung Bessarabiens und des sogenannten Budschaks, aufgestellt in den Jahren 1822–1828 (1899). – 
Nachdruck: Stuttgart/Mühlacker 1969, S. 22.  
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Winter. Epidemien wie Pest und Cholera, Viehseuchen, Heuschreckenplagen und 
serienweise Missernten sowie Kriegslasten machten die schwer erarbeiteten Erfolge 
der Kolonisten  in der ersten Ansiedlungsperiode immer wieder zunichte.  

III. Sonderverwaltung und lokale Autonomie  
Nach der Einrichtung eines “Fürsorgekomitees für die ausländischen Kolonisten 

Südrusslands” im Jahr 1818 besserte sich die Lage grundlegend. Die russische 
Regierung hatte erkannt, dass es im Interesse ihrer eigenen Siedlungspolitik lag, die 
Ausländerverwaltung zu reformieren und eine neue Behörde zu schaffen, die für die 
weitere Entwicklung des Schwarzmeergebiets zuständig war. Präsident der neuen 
Institution wurde General Iwan Insow; er hatte dieses Amt von 1818 bis 1841 inne. 
Nach seiner Ernennung zum Statthalter Bessarabiens zog Insow mit seinem Arbeitsstab 
in die bessarabische Hauptstadt Kischinjow um, die als Verwaltungszentrum und 
wichtiger Handelsplatz ausgebaut wurde.  

Mit dem “Fürsorgekomitee” existierte für die deutschen Kolonisten bis 1871 eine 
besondere Administration, die mit ihnen in deutscher Sprache verkehrte und die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den Kolonien tatkräftig förderte. Im auto-
kratischen Zarenreich, in dem die Leibeigenschaft der russischen Bauern erst 1861 
abgeschafft wurde, sollten die Kolonisten ein Modell für eine freie Bauernschaft sein, 
die nicht durch die Fesseln der Hörigkeit und das Diktat der allgemeinen russischen 
Verwaltung mit ihrer oft ineffektiven und korrupten Bürokratie gebunden war. Der 
ihnen verliehene Kolonistenstatus und die Sonderverwaltung sicherten ihre besondere 
Stellung. Damit sollten jedoch keine dauerhaften ständischen Privilegien gegenüber 
der einheimischen ländlichen Bevölkerung geschaffen werden. Vielmehr sollten die 
fortschrittlichen Kolonien wenigstens stellenweise “tröstliche Keime” bilden und 
Anstöße für die längst überfällige Reform der russischen Agrarverhältnisse und –
gesetzgebung geben. Dass das Fürsorgekomitee diesen günstigen Einfluss ausüben 
konnte, ist sowohl auf die Reformen der Kolonialverwaltung unter Alexander I. als 
auch auf die aufgeklärte Einstellung und das Engagement führender Staatsbeamter 
deutscher Herkunft, wie z.B. Samuel Kontenius,8 zurückzuführen. Die exemplarische 
Pionierrolle und Vorbildfunktion, die den ausländischen Ansiedlern zugewiesen wurde, 
hat die Mentalität der deutschen Kolonisten Bessarabiens wesentlich mitgeprägt.  

Das “Fürsorgekomitee” betreute nicht nur die deutschen, sondern auch alle anderen 
Kolonisten im Süden Russlands. Dazu zählten rund 25.000 Bulgaren, die 1819 kompakt 
im Raum Bolgrad angesiedelt wurden, sowie russische Militärsiedler und “Staatsbauern”. 
Die einheimischen moldauischen, russischen und ukrainischen Bauern genossen diese 
Privilegien nicht. Ihnen sicherte die Regierung aber wenigstens zu, das russische 
System der Leibeigenschaft in Bessarabien nicht einzuführen.9  

Die russische Obrigkeit räumte den Kolonistengemeinden eine weitgehende 
lokale Selbstverwaltung ein. In den deutschen Dörfern wählten die stimmberechtigten 
Gemeindemitglieder einen Dorfschulzen sowie zwei Beisitzer auf drei Jahre. Die 
Dorfschulzen sollten untadelig, unparteiisch, umgänglich und nicht korrupt sein. Sie 
waren mit großen Machtbefugnissen ausgestattet; ihrer Willkür waren jedoch auch 
Grenzen gesetzt. So konnten sie z.B. schwere Strafen nicht ohne die Zustimmung des 
                                                 
8 Samuel von Contenius (1748-1830), russischer Staatsrat deutscher Herkunft, bis 1818 “Hauptfürsorger” für die in 
Südrussland angesiedelten ausländischen Kolonisten. 
9 Ausnahmen gab es nur für russische Grundbesitzer, die “ihre” Leibeigenen aus Russland mitbrachten. 
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Gebietsschulzen verhängen. Das beschließende Recht auf der Gemeindeebene 
blieb der Gemeindeversammlung vorbehalten. Sie hatte über jede Neuordnung oder 
Änderung, jede Einrichtung oder Ausgabe zu befinden. Jede Entscheidung war nur 
rechtsgültig, wenn sie mehrheitlich beschlossen und von allen Mitgliedern unter-
schrieben war. Die Gemeinden stellten ihre Beamten, Pfarrer, Lehrer, Küster, Schreiber, 
Büttel und Dorfhirten selbst ein und bezahlten sie aus eigenen Mitteln.10  

Die Verwaltung der Kolonien war dreistufig aufgebaut: Die unterste Einheit 
bildeten die Dorfverwaltungen. Darüber standen die Gebietsämter – in Bessarabien 
waren es drei (Wittenberg, Klöstitz und Sarata). Als höchste regulierende und 
kontrollierende Gewalt fungierte das “Fürsorgekomitee”.  

Die Grundzüge der kommunalen Verfassung der Kolonien waren in der “Instruction 
zur innern Einrichtung und Verwaltung der Neu-Reußischen Ausländischen Kolonien” 
festgeschrieben; sie blieb bis 1871 offiziell gültig. Zu Recht wurde diese Gemein-
deordnung wegen ihrer quasi-demokratischen Grundsätze als Fundament einer “kleinen 
Kolonialrepublik mitten im autokratischen Zarenreich” bezeichnet.11  

Die in der “Instruction” enthaltenen Vorschriften betrafen nicht nur die lokale 
Verwaltung und die Rechtsordnung. Sie boten auch einen Verhaltenskodex für die 
Kolonisten und prägten das soziale Klima der “Dorforganismen”. Eigenarbeit, 
Nachbarschaftshilfe und Gemeindeinteressen ergänzten einander. Es verstand sich 
von selbst, dass jenen, die unverschuldet in Not geraten waren, von allen – je nach 
Vermögen – geholfen wurde. So wurden abgebrannte Häuser umgehend und in 
gemeinschaftlicher Arbeit wieder aufgebaut. Armenstuben und Krankenhäuser sollten 
durch Spenden finanziert und unter Aufsicht der Kirche geführt werden. Nicht nur gegen 
Dorf- und Grenznachbarn sollte man sich freundschaftlich und gefällig verhalten, 
sondern auch Durchreisende höflich und gastfreundlich empfangen. Bereits im ersten 
Abschnitt der “Instruction” wird die Einhaltung der “Religions-Pflichten” zu den 
“wichtigsten Pflichten aller Kolonisten” erklärt und die Durchsetzung der Kirchen-
ordnung geregelt.12  

In dieser Verschränkung von russischer Modernisierungspolitik und pietistischer 
Moral entstanden Leitideen, Orientierungsmuster und Verhaltensweisen, die die 
Lebensformen und die Mentalität der deutschen Kolonisten Bessarabiens prägten und 
wesentlich zur Prosperität ihrer Gemeinden beitrugen.  

IV. Kirche und Schule 
Die deutschen Kolonisten in Bessarabien waren überwiegend evangelisch-

lutherischen und reformierten Glaubens.13 Ihre kulturellen Orientierungsmuster, ihre 
Wirtschaftsweise, Lebensform und Mentalität waren geprägt von einer pietistischen 
Moral, die Teile der deutschen Einwanderer aus ihrer alten Heimat und ihren religiös-
kulturellen Milieus mitgebracht hatten. Charakteristisch für diese “Protestantische 
Ethik” waren zum Beispiel die sparsame Lebensführung, ein starkes Arbeits- und 
Berufsethos sowie die Wertschätzung von Schule und Bildung.  

                                                 
10 Vgl. Schmidt, Ute. Bessarabien. Deutsche Kolonien am Schwarzen Meer. – Potsdam 2012, S. 110 ff. 
11 Ebenda, S. 107.  
12 Ebenda, S. 115 ff. 
13 Nur vier Gemeinden (Krasna sowie die Tochtergemeinden Emmental, Balmas und Larga) waren rein katholisch und 
behielten diesen Charakter bis zur Umsiedlung im Jahr 1940 bei.  
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Trotz der dürftigen wirtschaftlichen Verhältnisse der Siedler ging man in den 
deutschen Gemeinden überall von Anfang an daran, nicht nur Bethäuser, sondern 
auch provisorische Unterrichtsräume einzurichten und Schullehrer aus den Reihen 
der Kolonisten einzustellen. Die Einwanderergeneration kannte die Volksschule 
schon aus ihren Herkunftsländern, wo die allgemeine Schulpflicht bereits lange zuvor 
eingeführt worden war. Für sie besaß die Gemeindeschule neben der Kirche eine 
hohe Priorität.  

Die “Kirchen-Gemeinde-Schulen” gewährleisteten – trotz vieler Mängel in der 
ersten Ansiedlungszeit – in den deutschen Kolonien Bessarabiens eine allgemeine 
Volksbildung.14 Eine grundlegende Verbesserung trat jedoch erst ein, nachdem im 
Jahr 1844 in Sarata ein deutsches Lehrerseminar eröffnet worden war. Die sogenannte 
“Wernerschule”15 war das erste Lehrerseminar in ganz Südrussland und zugleich die 
älteste aller offiziell bestätigten Lehrerbildungsanstalten im gesamten Russischen Reich. 
Die Bedeutung dieses elementaren deutschen Bildungswesens wird im Vergleich  
zu den Bildungsmöglichkeiten der anderen Volksgruppen Bessarabiens deutlich. 
Für deren Kinder gab es bis 1873 kein öffentliches Schulsystem und in den wenigen 
für sie überhaupt zugänglichen Schulen keinen muttersprachlichen Unterricht. 1906 
und 1908 wurden in der deutschen Gemeinde Tarutino außerdem zwei höhere Schulen 
für Mädchen und Knaben eröffnet. Sie konnten auch von nicht-deutschen Schülern 
besucht werden.  

V. Bevölkerung, Berufsstruktur, Wirtschaftsweise  
Ausgehend von den 25 “Mutterkolonien”16 entwickelte sich bis 1940 ein 

prosperierendes deutsches Gemeinwesen mit über hundert weiteren Tochterkolonien, 
Pachtdörfern, Gütern und Weilern. Verbesserte Lebensbedingungen und Produktions-
weisen seit Mitte des 19. Jahrhunderts förderten Wachstum und Wohlstand. Trotz 
hoher Kindersterblichkeit und Auswanderung wuchs die deutsche Bevölkerung  
in Bessarabien bis 1930 auf 80.200 “Seelen” an.  

Die Auflösung der Sonderverwaltung im Jahr 1871 hatte für die deutschen Siedler 
eine Phase einschneidender Veränderungen eingeleitet. Aus ehemaligen Kolonisten 
wurden nun “besitzende Ansiedler”. Das Land, das zunächst den Kolonistengemeinden 
zugesprochen war, ging jetzt in persönlichen Besitz über und durfte geteilt oder 
verkauft werden, was vorher nur ausnahmsweise gestattet war. Seit 1874 wurden die 
ehemaligen Kolonisten auch der allgemeinen Wehrpflicht unterworfen. Dies war ein 
gravierender Bruch der Versprechen Alexanders, der eine große Auswanderungswelle 
auslöste. Bis 1927 wanderten rund 26.000 Deutsche aus Bessarabien aus, besonders 
nach Nord- und Südamerika. In den Jahren der Wirtschaftskrise (1928–1932) wurden 
weitere 6.000 Auswanderer registriert.  

                                                 
14 Die Zahl der Analphabeten unter den deutschen Kolonisten  war außerordentlich gering. 
15 Benannt nach Christian Friedrich Werner, Kaufmann, Freund Ignaz Lindls und Ansiedler in Sarata, dessen Testament 
die Errichtung des Lehrerseminars 1844 ermöglicht hatte. 
16 Gründungen der “Warschauer Kolonisten” bis 1816: Tarutino, Borodino, Beresina, Kulm, Leipzig, Malojaroslawetz  
I (Wittenberg), Malojaroslawetz II (Alt-Posttal), Klöstitz, Krasna, Arzis, Neu-Arzis, Paris, Brienne, Fère-Champenoise 
I (Alt-Elft), Fère-Champenoise II (Neu-Elft). – 1817: Teplitz (württembergische “Chiliasten”); 1822-1834: Sarata, 
Gnadental, Lichtental (württembergisch-bayerische Anhänger von Ignaz Lindl), 1822: Schabo (Schweizer Kolonisten). 
außerdem (1821-1836): Katzbach, Dennewitz, Friedenstal, Plotzk sowie als letzte “Mutterkolonie” Hoffnungstal (1842).  
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Das Siedlungsgebiet der Deutschen in Bessarabien blieb bis zur Aussiedlung  
im Jahr 1940 weitgehend agrarisch geprägt. Über achtzig Prozent der deutschen 
Bevölkerung waren in der Landwirtschaft tätig, zumeist als selbständige Bauern, die 
Höfe mittlerer Betriebsgröße bewirtschafteten.  

Während in den Muttergemeinden die Teilung der Höfe voranschritt, entwickelte 
sich in den auf zugekauftem Land entstandenen Tochterkolonien, vor allem in Süd-
bessarabien, eine großräumige Landwirtschaft, in der bereits um die Jahrhundertwende 
moderne landwirtschaftliche Geräte und Maschinen eingesetzt wurden. Produktions-
schwerpunkte waren hier Getreide, vor allem Weizen, sowie Mais und Ölfrüchte, 
Weinbau, Viehhaltung, Rinder- und Pferdezucht. Der Wohlstand der bessarabien-
deutschen Landwirte basierte auf mehreren Faktoren: dem außerordentlich fruchtbaren 
Boden (Schwarzerde) und den weiträumigen Ackerflächen, einem günstigen Klima 
für Getreide, Wein, später auch Soja. Wichtig waren auch der Fleiß der Siedler und 
eine effektive Betriebsorganisation, außerdem die guten Vermarktungsmöglichkeiten 
bzw. die Nähe zu den großen Verschiffungshäfen, aus denen die landwirtschaftlichen 
Produkte auf die Märkte gebracht wurden.  

Etwa 13 Prozent der Bessarabiendeutschen arbeiteten in Handwerksberufen. Der 
Anteil der Beschäftigten in Handel, Gewerbe und Industrie war damals mit drei 
Prozent noch sehr gering, wenngleich im Wachsen begriffen. Das von den Deutschen 
in Bessarabien über lange Zeit praktizierte Erbrecht, demzufolge der jüngste Sohn 
den ganzen Hof erbte (“Minorat”), zwang die nicht erbberechtigten Söhne, entweder 
anderswo Land zu erwerben oder ein Handwerk zu erlernen bzw. einen anderen Beruf 
zu ergreifen und förderte damit sowohl die Binnenwanderung als auch die berufliche 
Mobilität.  

Mit den deutschen Einwanderern waren nicht nur Bauern, sondern auch 
Handwerker mit vielseitigen Qualifikationen nach Bessarabien gekommen. In manchen 
Gemeinden bildeten sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts Handwerksbetriebe heraus, 
die bessere Arbeitsgeräte und stabilere Wagen für die Kolonisten anfertigten. In Teplitz 
entwickelte z.B. ein eingewanderter Schmied den ersten Wagen mit eisernen Achsen. 
Während des Krimkrieges (1853-1856) kaufte die russische Regierung bevorzugt 
deutsche Wagen auf und trug damit zum Aufschwung des Wagner- und Schmiede-
handwerks in Bessarabien bei. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der deutsche 
Kolonistenwagen in Cherson, Jekaterinoslaw, auf der Krim und sogar im Kaukasus 
verkauft. Klassische Handwerksberufe in den deutschen Dörfern Bessarabiens waren, 
neben Schmieden und Wagnern, bis 1940 Schlosser, Schreiner, Tischler, sowie Schuster 
und Schneider.  

Prozentual schmal (2,5 Prozent), doch in größeren Marktorten wie Tarutino, 
Sarata oder Arzis deutlich stärker vertreten war die Gruppe der Pfarrer, Lehrer, Ärzten, 
Juristen und sonstigen Akademiker, die in geistigen oder anderen freien Berufen 
arbeiteten.17 In der religiös grundierten Kolonistengesellschaft nahmen die evangelisch-
lutherischen Pastoren sowie die Lehrerschaft die geistlich-religiösen und intellektuellen 
Leitfunktionen wahr.  

Nach dem ersten Weltkrieg beeinträchtigte die rumänische Agrarreform (1920) 
die wirtschaftlichen Wachstumschancen der deutschen Gemeinden. Der Zukauf von 

                                                 
17 Durchschnittlich 2,5 Prozent, in Tarutino hingegen 11 Prozent. 
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Land wurde drastisch eingeschränkt und damit die Gründung weiterer Tochterkolonien 
faktisch unterbunden. Die Bildung der Hektargemeinden und die Abdrängung von 
Teilen der arbeitsfähigen Bevölkerung aus der Landwirtschaft führten zu verstärkter 
Arbeitsmigration und sozialer Not, die sich in der Wirtschaftskrise Ende der 1920er 
Jahre noch zuspitzte.  

Der Schwerpunkt der deutschen Siedlungen lag im Kreis Akkerman (rumänisch: 
Cetatea Albǎ). Die bis 1842 begründeten 25 Muttergemeinden waren größere 
Bauerndörfer, zum Teil auch Marktorte mit ansatzweise landstädtischem Charakter. 
Im Schnitt lebten hier ca. 2.000, in Tarutino sogar fast 6.000 Einwohner. Die Tochter-
kolonien waren kleinere, meist homogen deutsche Dörfer, mit einer Einwohnerzahl 
von durchschnittlich ca. 400 Personen.  

Auch in Südwest- und Mittelbessarabien sowie in den nördlichen Kreisen Soroki 
und Belzy bestanden deutsche Siedlungen, wie z.B. die Gemeinde Ryschkanowka,  
in der die Familie des deutschen Alt-Bundespräsidenten Horst Köhler lebte. Die 
Volkszählung von 1930 zeigt, dass in allen bessarabischen Städten und Landkreisen 
Deutsche anzutreffen waren.18 Sie wohnten größtenteils in homogen oder überwiegend 
deutschen Gemeinden, in geringerer Zahl auch in Orten mit nicht-deutscher Mehrheit. 
In der Hauptstadt Kischinjow gab es eine sehr aktive deutsche Gemeinde mit rund 
tausend Personen.  

VI. Interethnische Beziehungen  
Die Deutschen bildeten nur eine kleine Minderheit von knapp drei Prozent der 

Gesamtbevölkerung Bessarabiens. Ihr Siedlungsgebiet im Budschak war zwar kompakt, 
aber nicht geschlossen. Die weitgehend homogen deutschen Dörfer lagen inmitten der 
Siedlungen anderer Nationalitäten. In den größeren Marktorten war die Bevölkerung 
stärker ethnisch gemischt. 

Tabelle 1 
Die Völker Bessarabiens nach der Volkszählung im Jahr 1930 

(Aus: Ernst, Friedrich. – MADB 1996, S. 36) 
Ethnische und religiöse Gruppen “Seelen” 
Rumänen (Moldauer) 1.610.757 
Russen    351.912 
Ukrainer    314.211 
Juden    204.858 
Bulgaren    163.726 
Gagausen      98.172 
Deutsche      81.089 
Zigeuner      13.518 
Andere      26.159 
Summe 2.864.402 

 
Die Deutschen lebten in der für Bessarabien typischen, bunten Vielfalt ethnischer 

und religiöser Gemeinschaften und in friedlicher Nachbarschaft mit Moldauern, 
Russen, Lipowanern, Ukrainern, Juden, Bulgaren, Gagausen, Zigeunern, Armeniern, 
Griechen und anderen Gruppen. 
                                                 
18 Vgl. dazu Ernst, Friedrich. Deutsche in bessarabischen Orten nach der Volkszählung von 1930. In: Heimatmuseum 
der Deutschen aus Bessarabien (Hrsg.): Museum und Archiv,. Jahresheft 1996. – Mühlacker, 1997. – S. 35–59.  
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Trotz der alltäglichen Kommunikation und selbstverständlichen Kooperation  
mit Angehörigen anderer Volksgruppen (z.B. auf den Märkten, bei der Arbeit,  
in Verwaltung und Militär) waren “gemischte Ehen” relativ selten. Der Grund dafür 
lag weniger in der ethnischen Differenz als in dem über Kirche und Konfession 
vermittelten Gruppenbewusstsein. Diese Einstellung zeigte sich übrigens auch bei 
den anderen Ethnien der “Multikultur” Bessarabiens.  

VII. Erster Weltkrieg und Angliederung Bessarabiens an Rumänien  
Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurden die Deutschen in Bessarabien, 

obwohl sie sich dem russischen Staat gegenüber loyal verhielten und in der russischen 
Armee gegen Deutschland kämpften, von der russischen Regierung generell zum 
“Inneren Feind” erklärt. 1915 wurden Enteignungsgesetze erlassen und sämtliche 
deutschen Schulen geschlossen. In der Öffentlichkeit galt ein Sprach- und Versammlungs-
verbot; selbst deutsche Predigten und Leichenreden waren verboten. Die für 1916/17 
geplante Massendeportation nach Sibirien wurde nur durch den extrem kalten Winter 
und den Ausbruch der Februarrevolution verhindert.  

Nach dem Ersten Weltkrieg kam Bessarabien 1918 unter rumänische Oberhoheit. 
Diese Zäsur sicherte zunächst das Überleben der deutschen Minderheit in ihrer 
gewohnten Umgebung; sie hatte aber gravierende Veränderungen im wirtschaftlich-
sozialen und kulturellen Leben der Deutschen zur Folge. Der Dnjestr wurde zur toten, 
militärisch streng gesicherten Grenze. Neue Märkte und Absatzstrategien mussten 
erschlossen, neue Wirtschaftsweisen und Produkte entwickelt werden. Die rigide 
Minderheitenpolitik der rumänischen Regierung bewirkte zudem, dass die Deutschen 
die ihnen 1918 ausdrücklich garantierte kulturelle Autonomie zusehends bedroht 
sahen: Die deutschen Volksschulen wurden verstaatlicht, der Anteil der deutschen 
Lehrer gezielt vermindert und schließlich auch die deutsche Sprache nicht mehr  
als Unterrichtssprache erlaubt. Diese “Rumänisierungspolitik” verfolgte einerseits das 
naheliegende Ziel, die Vernachlässigung der kulturellen Bedürfnisse von Rumänen, die 
vor 1918 außerhalb des früheren rumänischen Staatsgebietes gelebt hatten, rückgängig 
zu machen. Andererseits verletzte diese Politik die Minderheitsrechte anderer Gruppen, 
zu deren Einhaltung Rumänien im Minderheitenschutzvertrag vom 9. Dezember 1919 
nachdrücklich verpflichtet worden war. Sie ignorierte die Qualität eines entwickelten 
Minderheitsschulwesens, das nicht nur den Deutschen, sondern auch anderen Gruppen 
zugute gekommen war. Erst 1939 – also ein Jahr vor der Umsiedlung und erst  
im Zuge der Annäherung von Rumänien an das nationalsozialistische Deutschland – 
gab ein königlicher Erlass die enteigneten Schulen zurück, sodass der größte Teil der 
deutschen Volksschulen wieder eröffnet werden konnte.  

VIII. Umsiedlung, Flucht, Nachkriegszeit  
Der größte Teil der Umsiedler wurde nach längerem Lageraufenthalt 1941/42 

im besetzten Polen angesiedelt. Was den Deutschen als “Rettungsaktion” aus dem 
sowjetischen Machtbereich erschienen war, nutzte das NS-Regime als Einstieg in seine 
rassistische Siedlungs-, Vertreibungs- und Vernichtungspolitik in Osteuropa. Die 
deutschen Umsiedler waren für die nationalsozialistischen Bevölkerungsingenieure 
vor allem Verschiebungsmasse, Menschenreserven und Arbeitskräftepotenziale.  

Im Januar 1945 flüchteten die umgesiedelten Bessarabiendeutschen, wie Millionen 
Flüchtlinge aus anderen östlichen Regionen, vor der Roten Armee nach Westen und 
mussten sich im Nachkriegsdeutschland eine neue Existenz und eine neue Heimat 
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aufbauen. Seit den 1980er Jahren fahren jährlich Hunderte von Bessarabiendeutschen 
in die früheren deutschen Siedlungen am Schwarzen Meer. Sie unterhalten gute, 
freundschaftliche und unbelastete Beziehungen zur einheimischen Bevölkerung in der 
Republik Moldau und in der Ukraine. Rückkehrwünsche oder Restitutionsansprüche 
gegen die heutigen Bewohner wurden in dieser Gruppe von niemandem geäußert. 
Denn die Umsiedlung im Herbst 1940 erfolgte mit der – wenn auch schweren Herzens 
gegebenen – Einwilligung der Betroffenen.  

Die vom Bessarabiendeutschen Verein koordinierte “Bessarabienhilfe” sowie 
private Initiativen unterstützen die heutigen Bewohner des Landes in vielfältiger 
Weise. Beispielsweise wurden Krankenhäuser mit dringend benötigten Geräten 
und Medikamenten ausgestattet, Schulen, Kinder- und Waisenheime unterstützt, 
Sammlungen von Kleider- und Sachspenden organisiert. Zahlreiche Transporte mit 
Hilfsgütern wurden zusammengestellt und oft unter erheblichen bürokratischen 
Schwierigkeiten in die Ukraine und nach Moldova gebracht. Neben dem karitativen 
Engagement mehren sich seit den 1990er Jahren auch Initiativen, die sich mit der 
Geschichte der früher deutschen Dörfer beschäftigen und an die kulturellen Institutionen 
der deutschen Siedler erinnern. Eindrückliche Beispiele für das gute Verhältnis sind 
die Restaurierungen der Kirchen in Albota/Moldova (2003) und in Sarata/Ukraine 
(1995) mit deutschen Spendengeldern sowie die feierliche Übergabe an Repräsentanten 
einheimischer Konfessionen (Baptisten und Orthodoxe).  

Im heutigen Bessarabien trifft man bei vielen jungen Menschen auf das Bedürfnis, 
die vollständige Geschichte ihres Landes zu kennen und aufzuarbeiten. Und einer der 
“weißen Flecken” auf der historisch-politischen Landkarte ihrer Heimat verbindet 
sich mit der Geschichte und Kultur der deutschen Minderheit in diesem Landstrich. 

Inzwischen gibt es gute Ansätze dafür, dass der von beiden Seiten gewünschte 
interkulturelle Austausch gerade auch im Rahmen von Wissenschaft, Universitäten 
und Schulen, Literatur, Medien und anderen kulturellen Institutionen ausgebaut und 
intensiviert werden kann. Dazu will die Ausstellung “’Fromme und tüchtige Leute…’ – 
Die deutschen Siedlungen in Bessarabien 1814-1940”, die von der Freien Universität 
Berlin veranstaltet und vom Beauftragten der deutschen Bundesregierung für Kultur 
und Medien sowie vom Bessarabiendeutschen Verein e.V. gefördert wird, einen Beitrag 
leisten und eine Brücke für den weiteren Ausbau der guten Zusammenarbeit sein. 
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