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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

liebe deutschsprachige Landsleute in der Batschka, 

 

es ist eine groÇe Freude f¿r mich, dass ich Ihnen die Jubilªumsnummer, die 25. Ausgabe unserer deutschsprachigen 

Regionalzeitung ĂBatschkaer Spurenñ, prªsentieren kann. 

Vor sechs Jahren verteilten wir auf dem Kathreinenball in Baja die ersten 150 Blªtter, die damals noch schwarz-weiÇ waren 

und durch Fotokopieren vervielfªltigt wurden. Die 12 Seiten voller regionaler Nachrichten kamen bei den Lesern gut an, sie 

wurden den Bekannten weitergegeben und sogar den Verwandten nach Deutschland geschickt. Mittlerweile erscheinen die 

Batschkaer Spuren schon auf 40-44 Seiten in 400 Exemplaren. Die Zeitung ist in Baja, Gara, Waschkut, Tschatali, Hajosch 

usw., aber auch in weiteren Regionen des Landes wohl bekannt und bereitet ï nach Ihren R¿ckmeldungen ï groÇe Freude f¿r 

jung und alt. 

Die Zeitung wird nicht von gelernten Journalisten geschrieben, sondern von engagierten Personen, die ehrenamtlich daf¿r 

arbeiten, dass die deutsche Sprache und die ungarndeutsche Kultur als organischer Teil in unserer Region erhalten bleiben. Die 

im Leitartikel der ersten Ausgabe formulierten Zielsetzungen haben sich nicht geªndert: 

ĂWir Ungarndeutschen sind stolz auf unsere Kultur, wollen unsere Traditionen bewahren und die von unseren Ahnen vererbte 

deutsche Muttersprache pflegen, obwohl wir sie oft nur fehlerhaft sprechen oder nur als Zweitsprache in der Kommunikation 

mit unseren deutschen Verwandten  benutzen. Ohne unsere Sprache kºnnten wir auf unser im Minderheitengesetz verankertes 

Recht, als deutsche Minderheit in unserer engeren Heimat in der Batschka zu leben, verzichten. 

ĂBatschkaer Spurenñ heiÇt unsere Zeitung, weil wir hier unser Zuhause haben, hier sind unsere Wurzeln zu finden, bzw. 

hierher f¿hrte uns das Schicksal aus den verschiedensten Teilen des Landes. Hier fanden auch viele unsere Mitmenschen nach 

den verhªngnisvollen Zeiten des Zweiten Weltkrieges bzw. der kommunistischen Diktatur Zuflucht. Hier f¿hlen wir uns wohl, 

das ist unsere engere Heimat! 

Spuren f¿hren einerseits in die Vergangenheit zur¿ck, andererseits weisen sie durch die Gegenwart in die Zukunft. In diesem 

Sinne wollen wir unsere gemeinsame Vergangenheit, die Geschichte der Ungarndeutschen, die Geschichte unserer Familien 

erforschen, die alten Spuren entdecken, damit unsere Wurzeln f¿r alle klar erkennbar sind. Wir wollen alle geistigen und 

materiellen Denkmªler in Baje/Baja und in den umliegenden schwªbischen Dºrfern aufzeichnen und in unserem Blatt 

verºffentlichen. 

Wir wollen aber auch ¿ber die Gegenwart unserer Volksgruppe, ¿ber unser alltªgliches Leben, ¿ber kulturelle und politische 

Ereignisse berichten.  

Wie schon erwªhnt f¿hren die Spuren auch in die Zukunft. Wir haben die Aufgabe auch Spuren zu hinterlassen, damit unsere 

Enkel wissen, woher sie gekommen sind.  

Eine Minderheit kann nicht nur aus ihrer Vergangenheit leben! Unsere neue Zeitung soll die Kohªsion in unserer kleinen 

Gemeinschaft stªrken. Sie soll die Rolle eines Lokalblattes mit vielen Nachrichten und Informationen aus der unmittelbaren 

Umgebung erf¿llen.ñ 

 

Wir halten es weiterhin f¿r wichtig, dass alle Interessierten die ĂSpurenñ kostenlos erhalten kºnnen, bedanken uns aber bei 

allen, die durch Ihre Spenden es ermºglicht haben, dass die Zeitung auch farbig erscheinen kann. Besonderer Dank geht an 

unsere Hauptsponsoren, die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Baja und die Stiftung ĂF¿r das Deutschtum in 

der Batschkañ sowie das Ungarndeutsche Bildungszentrum.  

Die Zeitung kann nur dann ihre gemeinschaftsbildende Rolle erf¿llen, wenn viele Landsleute zur Feder bzw. zum Fotoapparat 

greifen, um einen Beitrag der Redaktion zu schicken. Ohne ihre Begeisterung gªbe es nicht so viele Artikel und Fotos. Allen, 

die zum Projekt ĂBatschkaer Spurenñ beigetragen haben bzw. beitragen werden, danke ich recht herzlich. 

Die ersten 20 Nummern wurden in Buchform gebunden und kºnnen in der Bibliothek des Ungarndeutschen Bildungszentrums 

gelesen werden.  
Neulich war ein deutscher Kollege von mir der Meinung, die Zeitung sei eine Insel im Meer der Globalisierung. Damit diese 

Insel noch weiterhin bestehen kann, freue ich mich auch in den nªchsten 25 Ausgaben auf Ihre wertvolle Mitarbeit, Meinung 

und Kritik und w¿nsche allen Lesern in Nah und Fern angenehme Stunden beim Lesen der ĂBatschkaer Spurenñ!!!  

 

 

 

        Ihr Alfred Manz        

Redakteur 
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Interview 

 
Exklusivinterview mit dem ber¿hmten Klavierk¿nstler Robert RegŜs 

Robert RegŖs ist Klavierk¿nstler und Musiklehrer und kommt aus 

M¿nchen. Wie heiÇt es denn richtig? Klavierk¿nstler oder Musiklehrer? 

Es ist so, vielleicht war ich kein schlechter Lehrer und bin kein schlechter 

Klavierspieler. Denn die beiden Sachen schlieÇen sich nicht aus. Wenn man 

lehrt, lernt man selber wahnsinnig viel. Das Problem ist nur, dass die Energie, 

die man in den Sch¿ler steckt, die fehlt hinterher. Wenn der Sch¿ler da ist, dann 

ist er im Mittelpunkt, da muss ich mich total vergessen, das ist interessant, was 

er macht. Wenn ich selber spiele, dann bin ich im Mittelpunkt, dann vergesse 

ich alles. Das sind dermaÇen gegensªtzliche Sachen, obwohl die Materie gleich 

ist. Ich habe schon viele Studenten ausgebildet in der ganzen Welt, von Mexiko 

bis S¿dkorea und Japan. Das ist halt das Problem mit dem Lehrer und dem 

Interpreten. 

 

Sie leben in M¿nchen und arbeiten dort an der Musikakademie?  

Seit drei Jahren nicht mehr, denn ich bin in Rente gegangen. Ich lebe nicht in 

M¿nchen direkt, weil dort die Hªuser und Wohnungen sehr teuer sind und ich 

hatte f¿nf Prozesse wegen der Nachbarn, die mein Klavierspiel nicht tolerieren 

wollten und das war wahnsinnig schwierig. Dann haben wir mit meiner Frau 

gesagt, irgendwo kaufen  wir ein alleinstehendes Haus, wo wir den ganzen Tag 

Musik spielen kºnnen und das ist so 70 km von M¿nchen entfernt in einem 

kleinen Dorf. Das Haus stand schon 1641, 14 Jahre fr¿her als Sebastian Bach 

geboren ist. Es wurde nat¿rlich umgebaut und da musizieren wir Tag und 

Nacht, denn so kann man nicht ¿ben, dass der Nachbar klopft und stºrt. 

 

Ihre Wurzeln, die sind aber hier in der Batschka. 

Meine GroÇvªter - sowohl vªterlicher als auch m¿tterlicherseits - kamen aus Waschkut. Mein GroÇvater vªterlicherseits war 

ein Schmied und hieÇ Johann Resch. Mein anderer GroÇvater m¿tterlicherseits, der hieÇ Matthias Schºn und beide haben nach 

Wikitsch/B§csbokod geheiratet. Mein Vater und meine Mutter sind schon in B§csbokod geboren  und ich auch. Da wurden wir 

getauft in dieser Kirche. Mein Vater hat seinen Namen magyarisiert und seit 1938 oder 39 heiÇt er RegŖs. Er hatte einen 

Onkel, der das schon gemacht hat, und er hat ihn beeinflusst. Wir sind also Reschs. 

Dazu eine interessante Geschichte: Als wir dieses 340 Jahre altes Haus gekauft haben, da habe ich die Papiere bekommen, wer 

da gewohnt hat. Da wohnte eine FlºÇer-Familie, namens Resch und das hat mich derart getroffen. Die UrgroÇmutter hat 

nªmlich immer erzªhlt, dass die Ahnen wªhrend der Herrschaft von Maria Theresia auf der Donau mit FlºÇen 

heruntergekommen sind. Das ist nat¿rlich ein Zufall, aber mein Sohn sagt, das kann kein Zufall sein. 

 

Haben Sie in ihrer Kindheit in der Familie auch Deutsch gesprochen, sind Sie mehrsprachig aufgewachsen? 

Meine GroÇeltern konnten sehr gut Deutsch und weniger gut Ungarisch, meine UrgroÇmutter konnte schlecht Ungarisch. In 

den 50er Jahren - das war eine schwierige Zeit - wurde mein GroÇvater schon enteignet, wir sind dann mit meinem Vater nach 

Homokm®gy gezogen. Das war ein total ungarisches Dorf, ich hatte dort nur ungarische Kameraden. Zu Hause wurde sehr viel 

Deutsch musiziert und gesprochen, zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Richtig Deutsch habe ich aber im Gymnasium 

und spªter in ¥sterreich und in Norddeutschland gelernt. Die Mittelschule habe ich in Budapest besucht, das war eine 

Musikfachschule neben dem Konservatorium, wir hatten einen professionellen Musikunterricht gehabt. Ich wollte unbedingt 

weiterstudieren und bekam dann 1968 an der Musikakademie mein Diplom als  Konzertpianist. Es ist wichtig, dass man andere 

Methoden, andere Interpretationsmºglichkeiten kennen lernt. Ich habe dann in Graz ein Stipendium bekommen. Da habe ich 

schon gesehen, was das bedeutet Tradition von der ersten Hand. Mein Lehrer spielte sehr schºn Mozart und Beethoven, aber 

als ich in ¥sterreich war, habe ich hautnah erlebt, wie man dort z. B. Mozart spielt und das ist das, was man nicht so leicht 

erlernen kann. Und dann bin ich nach Deutschland gegangen und dort hat man Bach und Schumann und Brahms so gespielt 

wie es gehºrt. 

 

Seit dem haben Sie ganz Europa bereist, in vielen GroÇstªdten erfolgreiche Konzerte gegeben, mit Philharmonikern 

gespielt, zahlreiche Platten und CDs ausgegeben. Woran erinnern Sie sich am liebsten? 

Wir Interpreten haben ein ungarisch gesagt ĂTiszavir§gò- Leben, ein Eintagsfliege-Leben. Wenn wir was spielen, das 

verklingt, das kommt nie wieder. Man kann schon Schallplatten machen, aber das ist nicht das. Die Lehrerin meiner Tochter - 

sie ist Sªngerin - hat mal einen sehr schºnen Satz gesagt. ĂDenkt so, dass jeder Ton, den du singst oder spielst weiter lebt in 

dem Weltraumñ. Es ist halt so: Meine besten Erinnerungen sind meine gut gelungenen Konzerte. Davon gibtôs kaum was, CDs 

oder Schallplatten, aber sie leben in mir. Das ist halt unser Schicksal. 
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Haben Sie Lieblingsst¿cke bzw. Lieblingskomponisten? 

In der letzten Zeit habe ich viel Schumann gespielt, Beethoven und Mozart, eine Zeit lang habe ich auch sehr viel Liszt und 

Bart·k gespielt, Chopin auch. Es gibt irgendwie Wellen, wo man 5-6 Jahre lang bestimmte Musik spielt. Dann ruft ein St¿ck 

und das lernt man, das lªsst einen nicht los. 

 

Nach welchem Gesichtspunkt wªhlen Sie die Werke aus, wenn Sie ein Konzert geben? 

Ich baue die Konzerte sehr gut auf, es gibt eine Architektur, damit die St¿cke zu einander passen. Es gibt nªmlich 

Komponisten, die man in einem Konzert nebeneinander nicht spielen kann z. B. Chopin und Schumann. Die sind dermaÇen 

verschieden, obwohl beide Romantiker waren. Ich kann sie nicht in einem Konzert spielen, das ist dermaÇen stºrend, ich weiÇ 

nicht weshalb. Oder Brahms und Liszt, das ist auch eine Konstellation, da muss man schon sehr aufpassen. Die Musik ist ganz 

anders, die Sichtweise ist ganz anders, beide sind groÇartig. 

 

Zu unserer Freude kommen Sie immer wieder nach Baja und geben auch den Sch¿lern des Ungarndeutschen 

Bildungszentrums ein Konzert. Wie ist es denn vor Sch¿lern zu spielen? 

Es ist eigentlich nicht schlecht, weil die jungen Leute noch nicht verdorben sind. Sie kºnnen, wenn sie sensibel sind, mit 

offenen Herzen alles auffassen, auch wenn man keine Reaktion hºrt. Ich weiÇ, was f¿r mich damals mit 15-16 Jahren so ein 

Konzert bedeutet hat. 

 

Mºgen die Jugendlichen klassische Musik? 

WeiÇ ich nicht, meine Frau unterrichtet in der Musikschule und sie sagt, es ist immer schwieriger, weil die Kindermusiker 

durch das Fernsehen, CDs usw. dermaÇen verzogen sind, dass sie immer weniger klassische Musik hºren und das ist sehr 

gefªhrlich. Da spiegelt sich die Oberflªchlichkeit unserer Gesellschaft wider. Ich habe seit 20 Jahren keinen Fernseher, wenn 

ich meine Mutter besuche, da sehe ich im Fernsehen, wie weit die Menschheit ist. Ich habe auch kein Handy, die ganze Welt 

wird sowieso sehr virtuell, viele junge Leute schicken ja  nur ein SMS, wenn sie miteinander kommunizieren wollen. 

 

Wie oft sind Sie in Ungarn, in Baja? 

2-3-mal im Jahr. Meine Mutter lebt ja hier in Baja und ich besuche sie dann. 

 

Ich bedanke mich f¿r das Gesprªch, hoffentlich treffen wir uns in einem Jahr wieder hier im UBZ. 

am 

 

Auszeichnung 

Batschkaer Ungarndeutscher Kulturabend in Hartau/Harta 
 

Am 12. November wurde in Hartau der traditionelle Batschkaer Ungarndeutsche Kulturabend veranstaltet. In seinen 

Begr¿Çungsreden w¿rdigten Herr Istv§n Andr§s, B¿rgermeister der GroÇgemeinde Hartau und Frau Maria FrŖhlich, 

Vorsitzende der Deutschen Minderheitenselbstverwaltung in Hartau den FleiÇ, den Zusammenhalt und die kulturelle Tªtigkeit 

der Bevºlkerung des Dorfes. Josef Manz, Vorsitzender des Verbandes der Deutschen Minderheitenselbstverwaltungen des 

Komitats B§cs-Kiskun wies in seiner Rede auf die Bedeutung der Pflege der deutschen Muttersprache hin. 

Durch das Programm f¿hrte in gepflegtem Deutsch Hochschulstudentin Kinga Horv§th.    

Die Hartauer Nationalitªtenjugendblaskapelle wurde 1997 ins Leben gerufen. Zu Weihnachten hatte sie ihren ersten 

ºffentlichen Auftritt, so wird ihre Gr¿ndung von diesem Datum an gerechnet. 

Lange Zeit hatte sie einen ununterbrochenen Aufschwung, doch heute hat sie Nachwuchsprobleme, wie auch andere Kapellen 

in der Gegend und im Land. 

Seit ihrer Gr¿ndung ist sie mit der Unterst¿tzung der 

Hartauer Musikschule und der Stiftung f¿r die Hartauer 

Musikkultur tªtig. Eine wesentliche Fºrderung erhªlt sie von 

der Selbstverwaltung der GroÇgemeinde Hartau, von der 

Deutschen Minderheitenselbstverwaltung und von den 

Einwohnern der Gemeinde. 

Vom Ungarischen Blasmusikverband bekam die Kapelle 

sowohl in der Nationalitªtenkategorie als auch in der Show-

Kategorie die Qualifikationen Bronze, Silber und Gold. 

Sie hatte mehrere Auslandsauftritte, so war sie mehrmals in 

Deutschland, in ¥sterreich, in Siebenb¿rgen sowie im 

asiatischen Teil der T¿rkei.  

Seit der Gr¿ndung ist Blaskapellmeister J§nos Bogd§n ihr 

Leiter, der 2004 die Auszeichnung ĂF¿r die GroÇgemeinde 

Hartauò erhielt.  
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In ihrer Vorf¿hrung hºrte das Publikum die St¿cke: 

- Johann Galli: A Grines Hidel (Schwªbischer 

Bauermarsch aus B§tasz®k) 

- L§szl· B§n: Vendel-Polka 

- Josef Hofer/Erwin Zaitsits: Kr¿gerl-Polka 

- L§szl· B§n: Schunkelparade No.2 

 

S§ra und Ad®l Mezei sowie Oliv®r Fuszenecker sind 

Sch¿ler der Kertv§ros Grundschule in Kalocsa. Die 

Mutter der Mªdchen Gabriella Mezei und eine 

Deutschlehrerin Adrien Arnold-Szoll§r brachten ihnen 

schwªbische Kinderreime bei. Fr¿her kannten sie die 

Hajoscher Mundart nicht. Stolz trugen die Kinder ihre 

Spr¿che vor. 

Die Mitglieder der Jugendtanzgruppe aus Wikitsch 

traten 2006 zum ersten Mal vor das Publikum. In den 

vergangenen f¿nf Jahren gewannen sie zahlreiche Nachfolger. Zurzeit tanzen 64 Grund- und Mittelsch¿ler in drei Gruppen. 

Ihre Arbeit wird von 4 Pªdagogen unterst¿tzt. Die Gruppe nahm dieses Jahr den Namen Wikitsch an. Leiterin der 

Jugendtanzgruppe ist Frau Rita Krix.  

In der Choreografie ihrer Leiterin tanzten sie den Titel 

ĂDu und ichñ. 

Begleitet wurden sie von der Zolt§n Forg· 

Jugendblaskapelle, unter der Leitung von GergŖ 

Tºlgyesi.  

 

Elvira Horv§th ist 7 Jahre alt, besucht die erste 

Klasse in der Kertv§ros Grundschule in Kalocsa. Sie 

stammt aus Hajosch. Sie wurde von ihrer Mutter, 

Erzs®bet V®gv§ri, vorbereitet. Das Gedicht ĂGute 

Vorsªtzeñ trug sie bei der Schulerºffnungsfeier vor, 

dies war ihr erster Auftritt. Das Lied ĂMeine kleine 

Katzeñ erlernte sie alleine. 

 

Der Verband der Deutschen Minderheitenselbstverwaltungen des Komitats B§cs-Kiskun gr¿ndete im Jahre 2000 die 

Auszeichnung "F¿r das Ungarndeutschtum im Komitat B§cs-Kiskun" . Jedes Jahr kann die Auszeichnung an eine Person 

verliehen werden, die f¿r die Bewahrung des Ungarndeutschtums, f¿r die Pflege der Kultur, Sprache und Traditionen eine 

auÇergewºhnliche Tªtigkeit leistet.  

Andreas N§nai ist am 3. Oktober 1922 in Hartau geboren, als f¿nftes 

Kind einer Handwerkerfamilie. Seine Mutter war deutscher, sein 

Vater halb deutscher, halb ungarischer Abstammung. 

Es war f¿r ihn ein groÇes Erlebnis, dass er gleich zwei Sprachen 

beherrschte. Im Kindergarten freute man sich dar¿ber, da zu jener 

Zeit von den Kleinkindern die ungarische Sprache nur selten 

gesprochen wurde. 

Die ersten vier Klassen der Grundschule absolvierte er in der 

Evangelischen Schule in Hartau, dann besuchte er die B¿rgerschule in 

Dunapataj. Seine Plªne, die Pªdagogische Hochschule zu besuchen, 

gab er auf, und erlernte in Dunafºldv§r den Beruf des Sattlers. 

Im Oktober 1943 wurde er in die Armee einberufen, nach vielen 

Leiden, nach zweieinhalb Jahren konnte er aus Deutschland, von der 

amerikanischen Gefangenschaft heimkehren. 

 Er lieÇ sich in Hartau nieder, heiratete, aus der Ehe sind zwei Kinder 

geboren. Er arbeitete als Handwerker, dann in einer 

Produktionsgenossenschaft, und schlieÇlich, nach mehreren 

Positionen wurde er zum Vorsitzenden des Exekutivausschusses in 

Hartau gewªhlt. Diesen Posten erf¿llte er bis zu seiner Rente. Seine 

Aktivitªt bezeugt, dass er neben seiner anerkannten und wichtigen 

Position sich immer weiterbildete und mehrere gemeinn¿tzige 

Auftrªge erf¿llte. F¿r diese Tªtigkeiten erhielt er 21 verschiedene 

Auszeichnungen. 

Seit seinem Ruhestand nimmt er weiterhin aktiv am 

gesellschaftlichen Leben der Region teil.  
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Er leistete f¿r die Pflege der Hartauer ungarndeutschen 

Kultur und Traditionen eine herausragende selbstlose 

Arbeit. Der grºÇte materielle Beweis daf¿r ist das 

Zustandekommen der Ortsgeschichtlichen Sammlung. 

Andreas N§nai war, der aufgrund der Bitte von Teofil 

R®tfalvi und seiner Frau, alles bewegte und seine 

Beziehungen nutzte, dass die bis dahin gesammelte 

volkskundliche Sammlung einen w¿rdigen Standort 

bekam. Er erkannte die Bedeutung, da er wusste, dass die 

Pflege, Bewahrung und Weitergabe der Traditionen einen 

groÇen Wert haben. Die Sammlung wird seitdem Tag f¿r 

Tag erweitert, bereichert und verschºnert. Die hier 

ausgestellten Hartauer bemalten Mºbel, die einzigartigen 

Volkstrachtst¿cke, die Gegenstªnde des Alltags werden 

von den Besuchern und Fachleuten aus aller Welt hoch 

geschªtzt. 

Er sammelt regelmªÇig die Dokumente zur Geschichte 

von Hartau. In seinen Aufzeichnungen schildert er getreu 

die alltªglichen Geschehnisse der alten Hartauer Schwaben.  

Als stellvertretender Vorsitzender des Hartauer Traditionspflegenden Vereins unterst¿tzte er jahrelang die Arbeit des Vereins, 

die ungarndeutsche Tanzgruppe. Die Nachwuchserziehung lag ihm am Herzen.   

Die Traditionen und das ungarndeutsche Identitªtsbewusstsein hielt er auch in seiner Familie f¿r wichtig, er versuchte diese zu 

bewahren. Seine Tochter war Mitglied der Tanzgruppe und als Kindergªrtnerin schrieb sie ihre Diplomarbeit ¿ber die 

Geschichte des ungarndeutschen Kindergartens. 

Er unterst¿tze mit allen mºglichen Mitteln die Nationalitªtenerziehung im Kindergarten und den Nationalitªtenunterricht in der 

Grundschule, sowie spielte eine leitende Rolle beim Erschaffen der dazu nºtigen materiellen Voraussetzungen.   

Mit zwei Granitsteinen lieÇ er f¿r die aus ihren Hªusern mit Gewalt verschleppten, vertriebenen Familien, f¿r die nach 

Russland zur Zwangsarbeit verschleppten ungarndeutschen Menschen ein Denkmal schaffen. All dies in einer politischen  ra, 

in der es die Erinnerung an die Leiden, an die ungerechte BloÇstellung, an den Kollektivschuld nicht genehmigt war.  

Seine Tªtigkeit wird vom Verband der Deutschen Minderheitenselbstverwaltungen des Komitats B§cs-Kiskun mit der 

Auszeichnung ĂF¿r das Ungarndeutschtum im Komitat B§cs-Kiskunñ anerkannt. 

 

Bandi b§csi bedankte sich mit folgenden Worten f¿r die Auszeichnung: 

Meine sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Mit groÇer Freude und Ehre begr¿Çe ich alle recht herzlich, die hier anwesend sind. 

Ich bin der Ansicht, dass diese ehrenvolle Auszeichnung nicht nur f¿r mich persºnlich gilt, 

sondern auch f¿r alle unsere Vorfahren, die zu unserer Dorfgemeinschaft gehºren in Zeit und 

Raum. 

Leider kºnnen heute weder sie noch unsere Landsleute im Ausland mit uns feiern. In ihrem 

Namen mºchte ich mich auch herzlich bedanken. 

Die inhaltsvollste Periode meines Lebens bedeutete die Zeit, in der wir mit vielen Mitarbeitern 

zusammen die Ortsgeschichtliche Sammlung von Hartau ins Leben gerufen haben. Die 

Gegenstªnde sind lebendige Zeugen von Arbeitslust unserer Ahnen. Diese Schaffenskraft hat uns 

gestªrkt in der schwierigen Zeit unserer Geschichte und hilft uns heute noch den neuen 

Erwartungen gerecht zu werden. Mein innigster Wunsch wªre, dass diese bedeutende 

moralische Kraft tragende Sammlung lange noch als Beweis bekunden mºge, was wir in Worten an unsere Nachfahren nicht 

mitteilen kºnnen: Liebe zur Arbeit, FleiÇ, 

Ausdauer, Menschlichkeit in der M¿hsal des 

tªglichen Lebens. 

In meinem hohen Alter bedanke ich mich 

nochmals herzlich f¿r die hohe Auszeichnung. 

 

Der Kammerchor P§l R§day wurde 1994 von 

gesangslustigen Mªnnern und Frauen gegr¿ndet. 

Sie sind eine Amateurgruppe, aber ihre 

Begeisterung und ihr Ausdauer helfen beim 

Erlernen von vierstimmigen Chorwerken. Ihr 

Repertoire ist sehr reich: von den einstimmigen 

Volkslied-Bearbeitungen bis zu den 

mehrstimmigen lateinischen, ungarischen, 

deutschen und englischen Chorwerken. 
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2010 erhielt die Gruppe die Qualifizierung Silber mit Belobigung bei der ungarndeutschen Qualifikation in Wemend.  

Leiterin des Chors ist Frau M·nika Bazs·-M®nesi. 

Der Chor sang die Volkslieder: Im schºnsten Wiesengrunde, Kein schºner Land, Hºrst du nicht imé, Mªdle ruck, Ein Jªger 

ausé, Morgen will mein. 

 

Als krºnenden Abschluss des Abends konnte sich das Publikum ¿ber den Auftritt der Ungarndeutschen Volkstanzgruppe 

des Hartauer Traditionspflegenden Kulturvereins freuen, die 1963 zur Pflege der Hartauer Traditionen gegr¿ndet wurde. 

Die Gruppe ist seit 1987 in Vereinsform tªtig, wodurch die Hartauer Traditionspflege mit einem vorbildlichen Erfolg und in 

Kontinuitªt verwirklicht wird. 

Die Gruppe hatte seit der Gr¿ndung zahlreiche erfolgreiche Auftritte im In- und Ausland. Die Besonderheit des Ensembles ist, 

dass die Traditionspflege bei allen Generationen erscheint. Sie legen groÇen Wert darauf, dass ihre Vorf¿hrungen 

traditionsgetreu und niveauvoll sind. 

Die Gruppe erhielt im Mai 2010 vom Volkskunstverband Elem®r Muharay die Qualifikation Ausgezeichnet. Vor zwei Wochen 

erlangten sie beim Landesrat der ungarndeutschen Chºre, Kapellen und Tanzgruppen die Qualifikation Gold. Die Vorsitzende 

des Vereins ist Andrea Iv§n, der k¿nstlerische Leiter der Gruppe ist Simon Kishegyi jun., begleitet wurde die Gruppe von P®ter 

Lehr, Simon Kishegyi jun. und B§lint Kishegyi. Sie trugen die Choreografie des Leiters mit dem Titel Maibaum vor. 
ManFred 

 

Almasch/B§csalm§s 

Elisabeth Knºdler geb. Fleckenstein    Als Deutsche in Ungarn  Teil 5 

Frau Elisabeth Knºdler geb. Fleckenstein wurde in Almasch/B§csalm§s geboren und lebt zurzeit in Backnang in Baden-

W¿rttemberg. In ihrem Buch ĂAls Deutsche in Ungarnñ, das auch unter dem Titel ĂBacknangb·l visszan®zveñ ins 

Ungarische ¿bersetzt wurde, beschreibt sie ihre Erinnerungen an ihre alte Heimat und die Vertreibung ihrer Familie. 

Freundlicherweise stellte Frau Knºdler den Batschkaer Spuren ihr Buch zur Verf¿gung. Wir verºffentlichen es in mehreren 

Folgen. (Teil 1-4 siehe Batschkaer Spuren Nr. 21-24) 

Seit wir in Deutschland waren, bekamen wir nicht nur Verpflegung, sondern auch Quartiere f¿r Menschen und Tiere. ¦berall 

stand ein Saal oder eine Schule bereit, wo man sich ausstrecken und waschen konnte. F¿r unsere Pferde gab es einen Stall mit 

Stroh und Futter. Dies alles brachte uns ein wenig Geborgenheit und auch etwas Sicherheit. Obwohl uns die Angst immer noch 

im Nacken saÇ. 

GroÇvater schlief immer bei den Pferden. Er wollte stets bei ihnen sein und warm sei es dort auch, wie er sagte. Wir staunten 

sehr, wie gut alles organisiert war und klappte, bei so vielen Menschen. Wir waren ja nicht die einzigen Fl¿chtlinge. 

Eine ganz andere Sorge kam jetzt auf uns zu. Wir fuhren Richtung Norden durch das  Sudetenland, das ja damals auch deutsch 

war. Wir mussten laut Plan noch bis nach Schlesien und die Sudeten ¿berqueren. Solche Berge waren wir nicht gewohnt. Sie 

waren zwar nicht gar so hoch. Aber schon der Gedanke, sie ganz ohne Bremse zu befahren, war schauderhaft. GroÇvater holte 

sich einen dicken Pr¿gel aus dem Wald. Mit diesem probierte er zu bremsen. Dazu steckte er das Holzst¿ck direkt ¿ber dem 

Hinterrad in den Wagen und dr¿ckte es auf das Wagenrad. 

Das ging ganz gut, erforderte aber eine groÇe Anstrengung. 64 Jahre alt sei er ja auch schon und ziemlich abgeschafft, meinte 

der GroÇvater dazu. Aber er habe sein Leben lang fest anpacken m¿ssen, sodass er auch geeicht sei. AuÇerdem Ăwachsen 

einem in der Not besondere Krªfteñ, wie er auch sagte. Die anderen machten es ebenso und so kamen wir  vorwªrts. 
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Aber das war erst der Anfang. Laut Plan m¿ssten wir noch in hºhere Berge, sagte der Joschi-Vetter. ĂMein Gottñ, lieÇ sich 

GroÇvater vernehmen, Ăwenn wir da nur schon wieder unten wªren!ñ Aufwªrts geht es einfacher, denn die Pferde ziehen ja, 

aber bergab .... So gab es immer wieder Probleme, besonders mit den ĂBremsenñ. 

Abends, wenn wir in den Quartieren Halt machten, wurde meist ¿ber dieses Problem gesprochen. Es waren ja nur wenige 

Mªnner unter uns und die waren allesamt im Rentenalter wie GroÇvater. Deshalb mussten viele Frauen eine solch schwere, 

provisorische Bremse bedienen. War ein Pr¿gel vom vielen Bremsen zu d¿nn geworden, wurde er umgedreht. Jeder hatte auch  

einen Ersatz im Wagen, denn einen Bruch konnten wir uns einfach nicht leisten. 

Trotzdem ging ï bis jetzt ï alles gut, dem Himmel sei Dank. Es war schon erstaunlich, 

wie alle zusammenstanden in der Not. Jeder half dem anderen. Das waren ¿brigens 

die Schwaben schon von der Heimat in Ungarn gewohnt. Als Minderheit mussten sie 

zusammenhalten und das taten sie auch, sonst wªren sie lªngst untergegangen. 

Ein Phªnomen war auch das Wort ĂTreckñ. F¿r uns bedeutete das ĂSchmutzñ; 

dass man das anders schreibt, das wusste ja niemand. Ich habe einmal den Joschi-Vetter 

gefragt, aber der zuckte nur mit den Schultern. Und einen dortigen Einheimischen 

zu fragen, das wagte ich nicht. Aber zur Erheiterung am Abend taugte es allemal. 

Morgens kam dann der harte Alltag wieder. Die Sudeten ï und sonstigen Berge ï 

zeigten uns unsere Grenzen auf. Weil es so schlimm war, mussten wir den ganzen Tag 

neben dem Wagen laufen. Nur die Oma durfte darin sitzen bleiben. 

An diesem Abend, als wir alle Ăam Boden zerstºrtñ waren, machte man uns ein ganz 

besonderes Angebot. Die Rot-Kreuz- Helfer boten uns an ï wenn alle einverstanden 

wªren ï die Alten und die Kinder mit dem Zug zum Ziel reisen zu lassen. Nicht nur 

unsere Mutter, auch die anderen Landsleute waren sehr skeptisch. Hatten wir 

schon die Heimat verloren, so wollten wir doch alle zusammenbleiben, war das 

Argument. Die Erwachsenen hatten Angst, dass wir uns nicht mehr treffen, wenn wir 

jetzt auseinander gerissen werden. Auch unsere Mutter wollte uns nicht hergeben. 

Aber von deutscher Seite wurde uns glaubhaft versichert, dass wir nicht nur 

bestimmt ankommen w¿rden, sondern ganz bestimmt uns dort wieder treffen 

w¿rden. Sie sprachen so eindringlich und ¿berzeugend, dass der Widerstand langsam 

aufweichte. Es wªre doch eine enorme Erleichterung f¿r alle, neben der Sorge um Berge, Wagen, StraÇe und Sonstiges, wenn 

wenigstens die Kinder in Sicherheit wªren. Langsam willigten die M¿tter ein. Und so durften auch wir zwei Schwestern mit 

der Oma ï und nat¿rlich andere Kinder und Omas ï mit dem Zug fahren und Mutter und GroÇvater hatten eine Sorge weniger. 

Wer allerdings auf wen aufgepasst hat, das sei dahingestellt. 

Zum vereinbarten Zeitpunkt, am vereinbarten Ort trafen wir wieder zusammen. Das war eine Freude! ĂGott sei Dank, alles ist 

gut gegangenñ, seufzte der GroÇvater erleichtert. 

Mit frohem Herzen und guter Laune fuhren wir in GroÇkniegnitz bei Strehlen ein. Es war eine grºÇere Bauerngemeinde, in der 

jede Familie ein Zimmer seines Hauses f¿r die Fl¿chtlinge bereit stellte. Auch wir saÇen zu f¿nft in so einem Zimmer. Es war 

zwar eng, aber wir waren gl¿cklich, dass wir wieder alle beisammen sein durften. Es war  Mitte Dezember 1944. 

GroÇvater interessierte sich nur f¿r Wagenbremsen. Er hegte die Hoffnung, dass wir, solange wir hier sein w¿rden, vielleicht 

eine Bremse einbauen kºnnten. Die Wagen der Einheimischen hatten so eine Vorrichtung. Der Hausherr erklªrte dem 

GroÇvater, wie diese Vorrichtung funktioniert. Aber der GroÇvater sch¿ttelte immer wieder den Kopf und meinte, das sei nicht 

nur schwierig, sondern f¿r ihn fast unmºglich. Auch die anderen scheuten davor zur¿ck.  AuÇerdem hatten wir nicht allzu viel 

Zeit, die Nachrichten von der Front waren nicht gut. Mutter beeilte sich sogar, mit den letzten Lebensmitteln Vorrªte 

anzulegen. Wer weiÇ, wir waren jedenfalls auf alles gefasst. 

Einige Tage vor Weihnachten kam ein Aufruf vom deutschen Militªr: Alle vorhandenen Wagen, sowohl die der Fl¿chtlinge, 

aber auch die der Einheimischen, hatten sich am nªchsten Tag an einer bestimmten Stelle einzufinden. GroÇvater fuhr auch 

hin. ĂWas die nur von uns wollen?ñ meinte er noch kurz vor der Abfahrt. 

Dort angekommen, wurden alle Wagen mit Lebensmitteln, Mehl, Zucker, Fleisch, einfach alles f¿r die Verpflegung unserer 

Soldaten, beladen. GroÇvater hatte den ganzen Wagen voll Zucker. Am Abend kamen alle  wohlbehalten zur¿ck. Wir waren 

sehr froh, denn wir warteten schon sehns¿chtig auf unseren GroÇvater. 

Der aber lªchelte spitzb¿bisch. Uns fiel das gar nicht auf. Wir waren nur froh, dass er da war. Aber Mutter bemerkte es und sie 

fragte uns: ĂWas hat er nur angestellt?ñ Wir Kinder hefteten uns an ihn. Da berichtete er gut gelaunt, er hªtte Ăvergessenñ einen 

Sack Zucker abzuladen. 

ĂJetzt gibt es zum Weihnachtsfest einen s¿Çen Mohnstrudel, so einen guten habt ihr noch nicht gegessenñ, versprach er. Und 

tatsªchlich, Mutter buk einen Mohnkuchen mit ganz viel Zucker. ĂDas war unser letzter Mohn, aber Zucker haben wir nochñ, 

witzelte sie. GroÇvater hatte Recht, das war der beste Mohnstrudel meines Lebens. Nie mehr habe ich einen so Guten 

gegessen. Und es gab diese Leckerei seither schon oft, aber der von damals, in Schlesien wªhrend der Notzeit, der war der 

beste. Es gilt immer noch, damals wie heute: Hunger ist der beste Koch. Dieser Sack Zucker hat uns lange begleitet. Den 

meisten davon hat GroÇvater gegessen. Er tat immer reichlich in seinen Kaffee oder Tee. Er behauptete, das ersetze ihm ein 

St¿ck Brot. Und das schob er uns Kindern zu. Er wollte uns helfen, dass wir genug Brot hatten. Eines Tages kam GroÇvater 

wieder von einem Spaziergang zur¿ck. Er erkundete gern die Gegend, auch suchte er immer noch nach einer guten Bremse. 

Aber fand nur einen dicken Pr¿gel, diesmal einen besonders dicken. Er meinte: ĂDer hªlt viel aus. Hoffentlich sind die 

nªchsten Berge nicht gar so aufreibend, damit wir nicht gleich einen neuen Stock brauchen.ñ 
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Noch etwas ganz anderes beunruhigte ihn. Am anderen Ende des Dorfes war etwas explodiert. ĂIrgendetwas stimmt hier 

nichtñ, gr¿belte er. Und tatsªchlich, unser Hausherr, der schon mehr wusste, kam zu uns ins Zimmer und berichtete: ĂEine 

Granate hat drauÇen eingeschlagen, auÇerhalb des Dorfesñ, und wir m¿ssten alle fl¿chten. ĂSchon wiederñ, entgegnete 

GroÇvater und auch Mutter wurde ganz blass. 

Tatsªchlich kam bald der Aufruf, dass am nªchsten Tag ï und zwar am Abend bei Dunkelheit ï alle evakuiert w¿rden, 

Einheimische und Fl¿chtlinge. Der Aufruf kam ziemlich spªt, sodass Eile geboten war. Alle packten. Wir Fl¿chtlinge waren 

schneller, weil bei uns nicht viel zu packen war. Der Joschi-Vetter gab letzte Anweisungen: ĂWir treffen uns am vereinbarten 

Platz. Wir fahren vorneweg, weil wir praktisch schon fertig sind, dann folgt 

die einheimische Bevºlkerung!ñ 

Genauso geschah es. Die Einheimischen hatten schwere Gªule, Ăaber sie sind im 

Vorteil, sie haben eine Bremse am Wagenñ, sagte GroÇvater. Ihm saÇ 

schon wieder die Angst vor den Bergen im Nacken. 

Eine Stunde vor der vereinbarten Zeit war unser Treck vollstªndig. Mein Gott, 

war das dunkel! Mutter ermahnte uns, immer beim Wagen zu bleiben, damit 

wir einander nicht verlieren. Ich versprach sogar, auf meine kleine 

Schwester aufzupassen. Nur die Oma blieb im Wagen. 

Lange konnten wir nicht auÇerhalb des Wagens bleiben. Unsere lange 

Wagenkolonne fuhr Richtung Westen auf der einen Seite der StraÇe und das 

deutsche Militªr, ebenfalls eine lange Kolonne, fuhr Richtung Osten an die 

Front. Und es war stockdunkel, es durfte kein Licht gemacht werden. Sogar die 

Lastwagen der Soldaten fuhren ohne Beleuchtung. Damals wusste ich noch 

nicht warum. GroÇvater sagte zu uns Kindern: ĂHusch, hinauf in den Wagen. 

Die Soldaten kºnnen nicht auch noch auf Kinder achten und die  StraÇe ist 

sehr schmalñ. Also kletterten wir brav hinauf und die Mutter machte uns ein 

Bett zurecht. 

Als wir wieder aufwachten, war alles ganz anders. Es war hell und die 

Soldatenkolonne war weg. Wir fuhren auf einer StraÇe, Ăwo es h¿ben und 

dr¿ben in den Abgrund gingñ, wie GroÇvater sagte. Wir kletterten aus dem 

Wagen und sahen, was er meinte. Die Fahrbahn war ziemlich hoch, sodass die 

Felder auf beiden Seiten mindestens 10 bis 15 m steil abfielen. Sorgenvoll 

meinte GroÇvater: ĂSolange es eben weitergeht, ist es ja gut, aber wehe, 

wenn wir da runterfahren m¿ssenñ. 

Da kam die Meldung von vorne: HALTEN! Joschi-Vetter meinte, wir 

seien die ganze Nacht gefahren, die Pferde brauchten auch mal ein bisschen 

Ruhe und Futter. Und wir wollten uns doch ebenfalls die Beine vertreten und 

fr¿hst¿cken. ĂWo sind wir eigentlich?ñ fragte ich. Aber keiner beachtete mich. 

Und als ich nochmals fragte, antwortete Joschi-Vetter: ĂWir sind immer noch in 

Schlesienñ, und das wªre auch genug gesagt f¿r so eine neugierige Gºre. 

 Nach etwa einer Stunde fuhren wir weiter. Dann lºcherte ich meine Mutter: 

ĂMama, wo sind wir jetzt? Wohin fahren wir?ñ Mutter kannte das schon. Sie antwortete: ĂWir fahren nicht weit von dem Weg, 

den wir schon einmal gefahren sind, nur in die andere Richtungñ. Sie erklªrte mir weiter: ĂWeiÇt du noch, wir sind wªhrend 

der Flucht von daheim ¿ber Br¿nn ï oder Brno, wie es tschechisch heiÇt ï nach Norden gefahren bis Schlesien. Diese Strecke 

seid ihr damals mit der Oma im Zug gefahren. Jetzt gehen wir zur¿ck, ¿ber Prag nach S¿dwesten, weil auch hier der Russe zu 

nahe kommt. Mal sehen wo wir landenñ. ĂSind die StraÇen alle so hoch 

wie hier?ñ, wollte ich noch wissen. ĂDas weiÇ ich nichtñ, antwortete die 

Mutter geduldig, Ăaber wir werden es bald wissen.ñ 

GroÇvater hatte Angst auf dieser hohen StraÇe, deshalb blieb er vorn bei den 

Pferden und f¿hrte sie am Halfter. So ging es tagelang. Abends war irgendwo 

Quartier gerichtet, dort konnten wir uns ausruhen. Anderntags ging es wieder 

weiter, immer Richtung S¿den. Eines Tages kam der Befehl, die 

Wagenkolonne d¿rfe nur in der Nacht fahren. Warum denn nur? Wir konnten 

uns das nicht erklªren. Und so durften wir tags¿ber in den Quartieren bleiben; 

Schulbetrieb gab es sowieso nicht mehr. 

So fuhren wir halt ï in Gottes Namen ï immer in der Nacht. Einmal fr¿h im Morgengrauen, es wurde gerade langsam hell, 

hºrten wir eine Sirene. Alle Wagen mussten anhalten. Man hºrte Flugzeuglªrm. Wir mussten alle raus aus dem Wagen und die 

hohe Bºschung hinunter in Deckung gehen. GroÇvater blieb bei den Pferden. Oma verkroch sich im Wagen. Wir anderen drei 

kletterten die steile Bºschung hinunter. Meine kleine Schwester kullerte den ganzen Hang hinab. Mutter war sehr erschrocken. 

Aber die Kleine stand auf und lachte.   Wir verkrochen uns alle in einem nahen Wªldchen. Die Flugzeuge kreisten ¿ber uns 

und schossen auch, dann drehten sie wieder ab. Gott sei Dank, es war nichts passiert. Jetzt wussten wir, warum wir nur in der 

Nacht fahren sollten. Es war inzwischen Anfang Februar 1945. 

Fortsetzung folgt 
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Namensmagyarisierung 

 
Namensmagyarisierungen in Nadwar/Nemesn§dudvar und Hajosch/Haj·s 

Teil 4 (Teil 1-3 siehe Batschkaer Spuren 22-24) 

Magyarisierungen nach dem Zweiten Weltkrieg 
 

Nach der deutschen Besetzung Ungarns im Mªrz 1944 folgte bald die sowjetische Befreiung im Herbst. Kurz danach wurde 

schon der Begriff des kollektiven Schuldes aufgegriffen. Demnach sollten alle Deutschen f¿r die Taten des Dritten Reiches 

BuÇe tragen, auch die deutsche Minderheit in Ungarn. Die schon im 19. Jahrhundert begonnene Assimilationsbestrebung der 

ungarischen Regierung nahm eine agressive Note nach dem Zweiten Weltkrieg an. Am 2. August 1945 wurde das Potsdamer 

Abkommen von den Siegermªchten unterzeichnet. Artikel XIII dieses Abkommens spricht von Ăder ¦berf¿hrung der 

deutschen Bevºlkerung Polens, der Tschechoslowakei und Ungarns oder Teilen dieser Bevºlkerung nach Deutschlandò. 

Hierbei spielten Ungarn und die Tschechoslowakei eine bedeutende Rolle. ĂBenes strebte danach [é] die Aussiedlung der 

Ungarndeutschen zu erkªmpfen, denn ôdie Ungarn, die in die Tauschaktion nicht aufgenommen werden kºnnenô, kºnnen nach 

Ungarn umgesiedelt werdenò. Prªsident Benes wollte die Magyaren aus der Tschechoslowakei aussiedeln und somit 

unterst¿tzte er auch die Aussiedlung der Deutschen aus Ungarn. Am 22. Dezember 1945 wurde die Aussiedlungsverordnung 

¿ber die Umsiedlung der deutschen Bevºlkerung Ungarns nach Deutschland von Ministerprªsidenten Zolt§n Tildy 

unterzeichnet. Der erste Paragraph besagte, dass diejenigen Personen nach Deutschland umzusiedeln sind, die sich bei der 

letzten Volkszªhlung zur deutschen Volkszugehºrigkeit oder Muttersprache bekannten oder Mitglieder des Volksbundes 

waren. 

Diejenigen, die sich zum Deutschtum bekannten bzw. Deutsch als Muttersprache angaben oder ihre deutschen Namen wieder 

aufnahmen, hatten zu bef¿rchten, dass sie ausgesiedelt werden. Die Wiederaufnahme des deutschen Familiennamens galt als 

Verrat gegen¿ber der Heimat. Die Aussiedlung ist wichtig f¿r mein Thema, denn nach dem Zweiten Weltkrieg lieÇen viele 

ihre Namen in der Hoffnung magyarisieren, dass sie nicht verschleppt werden. Nach Erzªhlungen sollen die aus der 

Tschechoslowakei umgesiedelten Magyaren, die ôTelepesekô, wie sie von den Einheimischen genannt wurden, die Idee 

verbreitet haben, wenn sie slowakische Namen anstatt ihrer magyarischen angenommen hªtten, nicht nach Ungarn umgesiedelt 

worden wªren. Somit erwachte in vielen B¿rgern Ungarns, vor allem unter den Dorfbewohnern, die Hoffnung, das Land nicht 

verlassen zu m¿ssen, wenn sie ihre Namen magyarisieren lassen und sich somit den Ungarn anpassen. So kam es zu den 

massenhaften Namensmagyarisierungen nach dem Zweiten Weltkrieg, welche vor allem von Bauern beansprucht wurden. 

Am 23. Februar 1945 wurde in Debrecen die Modifizierung des Erlasses aus dem Jahre 1933 ¿ber die Namensªnderung 

verabschiedet. Personen ¿ber 50 Jahre durften ihre Namen nur in Ausnahmefªllen ªndern, andererseits musste die politische 

Zugehºrigkeit nach 1939 mit einem F¿hrungszeugnis bewiesen werden. Im Jahre 1933 konnte der Antragsteller mit einer 

Aussage beweisen, dass er nach bestem Gewissen ein ungarischer Staatsb¿rger und nicht bestraft war (vgl. MRT 1933). Nach 

1945 konnte diese Aussage das F¿hrungszeugnis nicht ersetzen und die Ausgabe der Zeugnisse wurde noch strenger 

kontrolliert. 

Aus einem Schreiben des Staatssekretªrs vom 11. Juni 1945 ergibt sich, dass der Innenminister die Zulassung der 

Magyarisierungen stªrker kontrollieren wollte. Die Vizegespane der Komitate bekamen als Aufgabe, die politische 

Verlªsslichkeit der Antragsteller aus deutschen Siedlungen in jedem Fall zu ¿berpr¿fen. Der Innenminister versuchte mit aller 

Kraft die Namensmagyarisierungen in den deutschen Dºrfern zu verhindern, bzw. Schranken f¿r die Antragsteller zu setzen. 

Im November wurden die Gemeindevorstªnde und Obernotare aufgerufen, die Treue der Antragsteller zum Vaterland zu 

¿berpr¿fen und nicht allen automatisch ein F¿hrungszeugnis auszustellen. 

Die Namensmagyarisierungsaktion, die bis zum Zweiten Weltkrieg von den Behºrden stark propagiert wurde, nahm einen 

R¿ckzug. Nach 1945 isolierte sich der ungarische Staat von seiner deutschen Minderheit. Sie waren keine Deutschen und keine 

Ungarn mehr, sie bedeuteten eine Last, die man mºglichst schnell ablegen wollte. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann in Nadwar eine noch nie gesehene Magyarisierungswelle. Wie schon erwªhnt, lieÇen die 

meisten in der Hoffnung ihren Namen magyarisieren, dass sie dann nicht nach Deutschland ausgesiedelt werden. Viele der 

Dorfbewohner lebten von der Landwirtschaft, vom Ackerbau und Weinanbau, sie wollten ihre vererbten und mit harter Arbeit 

erkªmpften G¿ter nicht verlieren und daf¿r waren sie bereit, ihre deutschen Namen abzulegen und ungarische anzunehmen. 

Nadwar war von der Namensmagyarisierungswelle nach dem Zweiten Weltkrieg stark betroffen. 

In Nadwar wurden unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg die folgenden Namen magyarisiert: 

Alter Name Neuer Name Beruf Jahr 

Bachmann, A. Bakos Bauer 1946 

Baumgªrtner, A. B®csi Bauer 1945 

Czipfl, I. Bakos Kantorenlehrer 1946 

Durst, A. Dunav§ri Bauer 1946 

Etsberger, F. ErdŖsi Bauer 1946 

Etschberger, S. EndrŖdi Bauer 1946 

Halblªnder, A. Hars§nyi Bauer 1945 
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Halblªnder, G. Hars§nyi Bauer 1945 

Halblªnder, J. Hars§nyi Bauer 1946 

Heibt, A. Hars§nyi Bauer 1945 

Heipt, I. Helyes Bauer 1945 

Himpelmann, J. Hegyi Bauer 1946 

Kimmernik, P. Kishegyi Bauer 1946 

Kirschner, F. Kem®ny Bauer 1946 

Koch, Gy. KŖszegi Bauer 1946 

Koch, J. K§konyi Bauer 1946 

Koch, J. Kincses Bauer 1946 

Koch, M. K§rp§ti Bauer 1946 

Kohler, M. Kov§cs Bauer 1946 

Mehringer, S. M§trai Pfarrer 1946 

Melcher, Gy. Mezei Bauer 1945 

Melcher, J. MezŖv§ri Bauer 1946 

Melcher, R. Magyari Bauer 1946 

Melcher, J. Mindszenti Bauer 1945 

Melcher, F. M§trai Bauer 1945 

Metzinger, J. MezŖfi Bauer 1946 

Schauer, J. Somogyi Bauer 1946 

 

AuÇer diesen 27 Familien wollten noch mehrere ihre Namen ªndern, deren Antrªge man in den Unterlagen des Dorfes nach 

1945 finden kann, aber viele bekamen die neuen Namen nicht mehr oder sind selbst zur¿ckgetreten. Die meisten Menschen 

handelten aus Verzweiflung und Angst. 

Im Jahre 1941 zªhlte das Dorf 3097 Einwohner. Von denen gaben 532 (17,2%) Ungarisch und 2555 (82,5%) Deutsch als 

Muttersprache an. Im Jahre 1949 ªnderten sich die Verhªltnisse, denn damals zªhlte das Dorf 2833 Einwohner, von denen 

2833 (80,1%) Ungarisch und 698 (19,7%) Deutsch als Muttersprache angaben (vgl. Magyarorsz§g Tºrt®neti Statisztikai 

Helys®gn®vt§ra 8 1996: 122). Nat¿rlich ergaben sich diese Zahlen nicht nur aus dem Bevºlkerungsaustausch, die Menschen 

hatten einfach Angst, sich zur deutschen Minderheit zu bekennen. Interessant ist, dass die Volkszªhlungsdaten seit den ô60er 

Jahren stagnieren. Seitdem blieb das Verhªltnis zwischen Ungarisch und Deutsch stabil. 55% der Einwohner gaben Ungarisch 

und 45% Deutsch als Muttersprache an. 

Bei den Namensmagyarisierungen fªllt auf, dass jetzt fast nur Bauern ihre Namen ªnderten, denn auÇer den 

Gewerbetreibenden waren alle in der Landwirtschaft tªtig. Der Pfarrer und auch der Kantorlehrer lieÇen ihre Namen 

magyarisieren. F¿r die Dorfbewohner boten sie das Vorbild, sie ermutigten die B¿rger mit ihrer Tat zur Namensªnderung. Die 

meisten Einwohner des Dorfes (99%) waren rºmisch-katholisch und f¿r sie war der Pfarrer ein Vorbild, ihm schenkte man 

groÇes Ansehen. Bestimmt hat seine Namensmagyarisierung auf die Einwohner einen groÇen Einfluss ausge¿bt. Die 

Namensmagyarisierung des Pfarrers ist nicht bewundernswert, denn wie es sich aus seinen Aufzeichnungen ergibt, hatte er 

schon wªhrend des Krieges Auseinandersetzungen mit den Mitgliedern des Volksbundes, er grenzte sich gegen sie ab und 

wandte sich der Treuebewegung zu. ĂDie Fenster der Pfarrei wurden eingeschlagen, weil ich die dem Ungartum treu 

gebliebene Bevºlkerung organisiert habe und f¿r stark halteò (vgl. Richter 1997: 244). Mit seiner Namensmagyarisierung 

grenzte er sich gegen¿ber den Geschehnissen ab. 

Die Namensmagyarisierung von I. Czipfl und A. Bachmann ist eine interessante Geschichte, denn sie waren zusammen 

Soldaten mit dem Schulleiter. Als sie vom Krieg heimkehrten, beantragten sie zusammen die Namensmagyarisierung bzw. der 

Schulleiter und I. Czipfl auch f¿r A. Bachmann, denn dieser kam ins Krankenhaus. So nahmen beide, I. Czipfl und A. 

Bachmann den Namen Bakos auf, der gemeinsame Name war das Symbol ihrer Freundschaft. A. Bachmann/Bakos lebte nicht 

mehr lange, er starb im Jahre 1948, aber seine Frau erzªhlte, dass sie sich schwer an den neuen Namen gewºhnten, sie machten 

noch lange Fehler, wenn sie unterschreiben mussten. 

Aus dieser Epoche ist auch ein Fall bekannt, als der urspr¿ngliche Name zur¿ckgenommen wurde. S. Etschberger 

magyarisierte 1946 seinen und die Namen seiner Kinder. Sein Sohn zog spªter nach Deutschland und lieÇ sich dort nieder. Er 

wollte seinen urspr¿nglichen Namen wieder aufnehmen. Er musste die Dokumente ¿ber die Namensmagyarisierung vorlegen 

und einen ehemaligen Nadwarer als Zeugen finden, der bei der Aussiedlung volljªhrig war und bestªtigen konnte, dass diese 

Familie ihren Namen ªnderte. Er bekam 1985 die Genehmigung vom deutschen Staat f¿r die Wiederaufnahme seines 

Geburtsnamens. Spªter zog er wieder ins Dorf zur¿ck, aber viele der Bewohner nennen ihn beim ungarischen Namen. In 

diesem einzigen Fall blieben beide Namen, der deutsche und der ungarische bis heute erhalten. Bei den meisten geªnderten 

Nachnamen gewºhnten sich die Menschen an die ungarischen Namen. Heutzutage werden die alten Nachnamen nur selten 

erwªhnt. 

Die Magyarisierung Heipt auf Helyes kam schon in der Zwischenkriegszeit vor. Damals wechselte der Richter, J. Heipt, seinen 

Namen. Sein Sohn war schon volljªhrig und beantragte damals die  nderung nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg war auch er 

bereit, seinen Namen abzulegen und nat¿rlich wªhlte er denselben Namen wie sein Vater. Die Kinder von I. Heipt waren schon 

erwachsen, als sie den magyarisierten Namen annahmen, sie beantragten zusammen mit dem Vater die  nderung.  
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Auch J. Koch lieÇ seinen Namen in dieser Zeit ªndern. Sein Trauzeuge war der Parlamentsabgeordnete Zolt§n Mesk·. Die 

Namensmagyarisierung der Familie hing wahrscheinlich nicht mit der Persºnlichkeit von Mesk· zusammen, denn sie 

heirateten schon 1922 und den neuen Namen nahmen sie erst 1946 auf. 

Die ergreifendste Geschichte verbindet sich mit M. Koch. Er war in russischer Gefangenschaft, konnte aber fliehen. Als er 

abgemagert nach Hause kam, erkannte ihn seine Familie nur an seiner Stimme, als er die Nationalhymne sang. In seinem Fall 

war die Motivation zur Namensmagyarisierung sehr stark. Die Hºlle, die er in Russland sah, wollte er nie wieder erleben, so 

fiel ihm die Entscheidung f¿r die Magyarisierung nicht schwer. Die Hoffnung, dass er mit einem ungarischen Namen nicht 

verschleppt werde, ermutigte ihn zur  nderung. Sein Nachhauseweg f¿hrte ihn ¿ber die Karpaten. In seinem neu gewªhlten 

Namen (K§rp§ti) verewigte er seinen Leidensweg. 

In Hajosch kamen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht viele Magyarisierungen vor. Schon im Mai 1945 wurden aus dem Dorf 

die ersten Menschen verschleppt, die brachte man zunªchst nach Kalocsa, von dort aus konnten viele wieder nach Hause 

fl¿chten. Nachdem im November 1945 die kollektive Bestrafung der Deutschen beschlossen wurde, musste zunªchst aus dieser 

Gegend niemand sein Haus verlassen (vgl. T. Moln§r 1997: 185). Im Gegensatz zu Nadwar beantragte zu jener Zeit in Hajosch 

niemand eine Namensªnderung. Anfang des Jahres 1947 startete eine landesweite Evakuierung, auch in Hajosch und Nadwar 

wurden Listen mit den Namen der Auszusiedelnden erstellt. In Hajosch und auch in der anderen Nachbargemeinde 

Cs§sz§rtºlt®s/Tschassartªt flohen die meisten, die auf der Liste standen. Nadwar war von dieser Aktion stark betroffen.  

In Hajosch wurden nur die folgenden Namen nach dem Zweiten Weltkrieg magyarisiert: 

Alter Name Neuer Name Beruf Jahr 

Dobler, I. Szabadfºldi Bauer 1946 

Fuszenecker, A. Fenyvesi Bauer 1946 

Lackner, J. Lakatos Handwerker 1946 

Petrovics, I. Per®nyi Handwerker 1947 

Stieber, A. Sipos Kaufmann 1946 

 

Interessant ist, wieso in Hajosch so wenige Namen magyarisiert wurden. Sie hatten die gleiche Motivation wie die Bewohner 

Nadwars. Man fragt sich, ob vielleicht die Hajoscher stªrker an ihrer Identitªt festhielten als die Nadwarer. In Hajosch wurden 

aber in den DreiÇigern auch viele Namen geªndert. In Hajosch blieb die erste Aussiedlungsaktion stªrker im Allgemeinen 

Bewusstsein festgewurzelt als die folgenden. Eine Erklªrung f¿r die massenhafte Magyarisierung in Nadwar wªre, dass sie das 

Schicksal der Hajoscher, die schon 1945 verschleppt wurden, nicht teilen wollten. Die Hajoscher waren vielleicht der 

Meinung, dass sie nach der ersten Aktion nichts mehr zu bef¿rchten haben. 

Von den f¿nf Personen, die ihre Namen ªndern lieÇen, waren zwei Bauern, zwei Handwerker und ein Kaufmann. Es zeigt sich 

also nicht die gleiche Tendenz wie in Nadwar, dass nur Bauern eine Magyarisierung beantragten. 

Eva Krausz 

Fortsetzung folgt 

 

Familiengeschichte 

Familiengeschichte im 20. Jahrhundert Teil 6 
(Teil 1-5 siehe Batschkaer Spuren Nr. 20-24) 

In unserer Serie verºffentlichen wir Ausz¿ge aus der Diplomarbeit von Ang®la Ginder-V§ndor, die sie an der Eºtvºs J·zsef 

Hochschule geschrieben hat. 

Die Schwierigkeiten des Wiederbeginns 

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es fast keine Familie, die nicht getrauert hªtte, die auf die Heimkehr des vermissten Mannes 

oder Sohnes nicht gehofft hªtte. In den Familien waren ¿berall Kranke und Verletzte, die der Pflege bed¿rftig waren. 

Dieser Zeitabschnitt nach dem Weltkrieg war in unserer Familie auch sehr schwer. Die Familien Ginder, Kisfalvi, Dirnbach 

und Eckert wurden von dem Krieg stark angegriffen. In der Familie Ginder ist Peter gestorben und Maria Ginder wurde in 

Deutschland angesiedelt. In der Familie Kisfalvi kehrte mein GroÇvater nach dem Krieg aus der Sowjetunion heim, aber er war 

sehr schwach und krank. Die Familie Eckert wurde verfolgt und der GroÇvater ist gestorben. Die Familie Dirnbach wurde mit 

den Kindern und mit den Eltern nach Dºbeln ausgesiedelt.  

Ereignisse nach dem Tod von Peter Ginder 

Bis zum Zweiten Weltkrieg hielten Johann Ginder und Ilona Friedrich, die GroÇeltern meines Vaters, ihre Familie zusammen. 

Nach dem Krieg kehrte Michael Ginder, der wªhrend des Krieges als SS Soldat einr¿ckte, nicht heim und von Peter bekam die 

Familie keine Nachricht. Dann zog meine GroÇmutter, die Frau von Peter, mit meinem Vater zu ihren Eltern um. Sie lieÇ ihre 

Mºbel und andere persºnlichen Dinge in dem Haus der Familie Ginder. Sie hoffte, dass ihr Mann vielleicht noch heimkehrt. 

Als das Haus der Familie Ginder weggenommen wurde, konnten sie nur die Mºbel und die persºnlichen Dinge von M§ria 

retten. Ilona Friedrich, Johann Ginder und ihre Tochter Barbara zogen dann  in das Haus der Familie Eckert und Ott. 

Die wundervolle Begegnung  eines Ehepaars (Michael Ginder und Elisabeth Hubert) 

Michael Ginder r¿ckte als SS Soldat ein und man hºrte, dass er Angst hat, heimzukehren. Als seine Frau Tante Lisi (Elisabeth 

Hubert) erfuhr, dass ihr Mann nicht nach Hause kommen wird, packte sie ihre Dinge ein und machte sich mit zwei Kindern, 

die damals 9 und 6 Jahre alt waren (Anton Ginder und Hans Ginder) am 15-ten Mªrz 1946 nach Deutschland auf den Weg. Sie 




