
ARPÁDENZEIT IM BATSCHER KOMITAT 
 

Während der Zeit der Arpadenherrscher waren das BATSCHER und BODROGER Komitat 
selbständige Verwaltungseinheiten. In alphabetischer Reihenfolge sind die ungarischen 
Namen aller damaligen Ortschaften, Prädien, Besitze, Pußten und Ländereien jener Zeit 
angegeben. 
In der Klammer sind der Name und das Jahr der ersten urkundlichen Erwähnung der 
Örtlichkeit vermerkt. Ein Stern (*) vor der Jahreszahl bedeutet, daß diese Jahreszahl unsicher 
ist. Ein Stern (*) hinter dem ungarischen Namen bedeutet, daß es sich um den Vorläufer einer 
noch heute bestehenden Ortschaft handelt. 

 

 
ORTE, PRÄDIEN, BESITZE, PUSSTEN und LÄNDEREIEN  

 

Acsa (1318: Acha); Aranyán (1237: Oronati); Arnat (1192: Arunt). 
 

Bács* (1074: Bacha); Báka (1237: Baca); Baládfölde (1316: Baladfeldew); Báncsa (1283:  
Bancha); Barlad (1301: Barlad); Becse (1238: Bechey); Bekény,Szolga (1193: Silgabekin); 
Békéskereke (1321: Bekuskerqui); Bivaló (1237: Bywolou); Bodon, Abel-, Kis- (1263:  
Abelbodon); Bogyán* (*1332: Hoya); Bogyiszó (1332: Wuczilo); Böki* (*1308: Buky);   
Buturfalva (1334: Buturfalua). 
 

Csalános (1334: Chalanus); Csalász (1332: Czalas); Császlo (1230: Chaslov); Csemej  
(1237: Chemey); Cser (1308: Chyr); Csörög, Cserig (1256: Churg); Csurog (1311: Chuig) 
-Szentpéter* (1323: Cherig); Csöszi (1192: Cheuzy); Curlach (1238: Curlach). 
 

Dál (1230: Dal); Derzs (1192: Ders); Disznód (1276: Gisnod); Doba (1272: Doba); Dobra*  
(1263: Dobra); Doroszló (1313: Doruzlou); Drág (1332: Drag). 
 

Egres 1 (1198: Egres); Egres 2 (1332: Egues). 
 

Fonó (vor 1244: Funou); Földvár 1* (1316: Fjeldwar); Földvár 2* (1308: Feldwar),; Futak  
/Batkaj* (1250: Futog); Für (1308: Fyr); Füzegy (1192: Fizeg). 
 

Gare (1332: Zare); Gazdagandrásfölde (1279: Diues Andreas feldy); Geréc (um 1200: Greci) 
Gyala/Gyula (1327: Gyula); Gyarmat (1328: Dersy Garmazh); Gyümölcsény (1334:  
Gumulchen). 
 

Halászi (1230: Halaszy); Harsány* (vor 1274: Horsan); Hodos (1332: Hodus); Horvát (1332:  
Horuoth). 
 

Ireg (1267: Irg); Irmó (*Herkulteleke) 
 

Jobbágytelek (1322: Jobagyteluk) 
 

Kabol* (1276: Cabol); Kamarás (1198: Cameras); Kapo(l)cs (1307: Kapolch); Kastélyteleke  
(1263: Casteltheleke); Káty* (1276: Hatt); Kér 1. Harsány- (1267: Keer); Kér 2. György- 
Pinko-* (1230: Gyurghkery  u. Pinkoqueri); Kereki (1327: Kereky); Keresztur* (1314:  
Kereztwur); Keresztényteleke; (1263: Kerezthientheleke); Keszi* (1263: Kezy); Kisad* (1308: 
Kysad); Kisdi (1332: Cussidi); Kocska (1237: Coochka); Kölpi* (1235: Kurpee); Körcsmény  
(1308: Kyrchemen); Kürt Matyuka- (1223: Curth). 
 

Lád (1308: Lad); Lázárfalva (1334: Lazarfolua); Lengyel (1308: Lengel); Lugas, Ket- (1328: 
Kethlugas). 
Mácsa (1332: Mathia); Marhart (1255: Morharty); Megyer (1198: Meger); Mindszent (1328:  
Menscent); Miriszló (1223: Mirislou); Moharréva* (1323: Moharevy) 
Nagast (1256: Nagast); Nagyvölgy (1338: Nogeeg); Németi (1332: Nymizi); Nyék, Leonard- 
(1272: Nyek). 
Ond (1267: Ond); Orbász(palotája)* (1387: Orbazpalotaya); Örs/Örös (1308: Vrs). 
 

Palona* (1316: Palana); Pálos (1308: Paulus); Pécel (1252: Pechu); Peretinfalva (1327:  
Perehtynfolua); Peszér (*1332: Peczken); Petefalva (1327: Pethefolua); Petend (1267:  



Petend); Peterréve* (*1092: Peterreue); Pétervárad* (*1236: Petur Warad); Pila (1192: Pila) 
Piros* (1237: Pyros); Piski (1332: Pysky); Pordá(n)cs (1308: Purdach). 
 

Rád (1308: Rad) ; Ripak (1308: Rypok) 
 

Sáp (1308: Sap); Sár 1 (1267: Sary); Sár 2 (1313: Saar); Savar (1237: Sawar); Sebesszeg 
(1308: Sebussceg); Soja (1223: Soya); Somva* (1316: Sinnua); Szajol (1237: Zoyl); 
Szántó,Két- (1311: Kethzanto); Szat (*1228: Zathu); Széklak (1230: Scecloc); Szentgergely 
(1192: S.Gregorii); Szentiván 1* (1308: Sancto Iwan); Szentiván 2 (1318: Scentyuan); 
Szentjacab (1308: S.Jacobo); Szentmihály (1317: Scentmichal); Szentpál 1 (1192: Scentpaul) 
Szentpál 2 (1332: S.Paulo); Szentpéter (1263: Zenthpeter); Szerénd (1308: Zerend); 
Szilbács* (1263: Zyli Bach); Szolnok (1256: Zoumuc); Szond* (1192: Zund); Szölc/Szöc 
(1308: Zeulc); Szöllösjakabfölde (1320: Zeulos Jacabfolde); Szurdok (1334: Zurduk); 
Szücsi (1334: Zuchy) 
 

Tabajd (1198: Thoboid); Tamana (1327: Thamana); Tapolca (*1193: Toploza); Tarján/Terjen 
(1308: Teryan); Tegefalva (1263: Thegefalwa); Tek (vor 1274: Teky); Temeri* (1332: Temeri)  
Thoam (1230: Thoam); Til (1332: Zil); Titel* (um 1200: Tizul); Tótfalu (1334: Tothfolu); Tüdö 
(1276: Tiudei) 
 

Udvarnok l (1206: Vduornuk); Udvarnok 2 (1237: Vdwornik); Ujfalu 1vor 1274: Nova Villa); 
Ujfalu 2 (1334: Wyfolu); Ujlak/Csereszt (1192: Cherezt u.Vylac); Ük (1275: Juk); Ütefalva  
(1328: Vtehfolua) 
 

Vajonca (1332: Woyentha); Vajszka* (1332: Boycha); Várfalva/Villa Castri (1332: V.Castri); 
Varjad (1328: Voryod); Várnagy (1275: Warnogh); Vásárhely (1192: Michaelis); Vaskapu 
(1332: Woschapu); Venecs (1334:  Venecie,) 
 

Zseblye* (1272: Seble) 
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ARPÁDENZEIT IM BODROGER KOMITAT 
 

ORTE, PRÄDIEN, BESITZE, PUSSTEN, und LÄNDEREIEN   
 

Acsa (1290:Acha); Adorján (1271:Adryan); Antal (1304:Antal); Apos (1192:Vvyos); Arany 
(nach 1322:Aran); Aranyán/Besenyö/Apáti/Nagyárki 1055:Besenev), 1327:Aranyan),                             
(1337:Appati/Nagyarki); Asszonyfalva 1/Kanizsa (*1015:Kynesa); Asszonyfalva 2 
(198:Praedium Domine); Aszzonyfalva 3. Boldog (1298:Bodunghazunfolua); 
 

Bag (nach 1322:Bob); Baja 1* (*1077:Bocha); Baja 2* (1323:Baya); Bál (1289:Baal); Bán 
(1198:Ban); Baracska* (1320:Baraccha); Bartány (1290:Borcan); Bátmonostor* (1192: 
Bothmonustra); Bátordegyháza (1323:Bathorighaz); Battyán (1305:Bathyan); Bés (1320:Bes) 
Besenyö (1324:Bessenew); Bézsen (1290:Bezun/Besun); Bodrog (um 1200:Budrug); 
Bodrogmonostor* (1327:S.Petro de Bodrog); Bogyiszló (1272:Buguzlou); Borot* (1325: 
oroth); Borsód* (1333:Bursous); Borsodszentlörinc (1330:Borsoudzenthleurynch); Bothalma 
(1290:Budholma); Bö (1198:Buu); Bulcsú(földe) (1224:Bulsu); Büked(egyháza)*  (1208: 
Bucchid/Bucehid) 
 

Csaszkuta (*1077:Chozkuta); Csecstó (1224:Chechtow); Csemény (vásár) (1192:Cheroel); 
Csente(j) l:1208:Sentey); Csente(j) 2:1237:Semtey); Csepcs (1307:Chepch); Csorna 
(1254:Churna) 
 

Dalocsa,Kis-,Nagy- (*1061:Doloso); Dávod* (1321:Daved) 
 

Elmeg (1297:Elmeg); Eszter (*1198:Ester); Etény (1338:Ethen)  
 

Ganata (1297: Ganata); Gara* (1290:Gara); Gergely (1192:?;1540:Gergeri); Gerö/Görö 
(1192:Guruu); Gyapol (1280:Gyopol)  
 

Hajszentlörinc (1211:S.Laurentii); Halász (1238:Halaz); Haraszti (1333:Harazthi); Háromfa 
(1211:Harumfa); Hetes (1297:Hetys) 
 

Ilsán (*1015:Ilsan); Ilya (1339:Ilya); Itód (1198:Ytoud); Izsér (1208:Izur) 
 

Jenö (1255:Jeneu); Jobbágy (1320:Jobag) 
 

Kalánd (1290:Kayand); Kakat 1 (1224:Kokot); Kakat 2* (1280:Kokot); Kalacsa (1321: 
Kalacha); Kanizsa* (um 1200:Kenesna); Karjan (*1198:Orckarian); Kengy/Kend (*1198: 
Keud); Kér (*1193:Ker/Quer); Kozma (1313:Cosma); Kökényes (1251:Krkynus); 
Kökuhhetény (1198:Kequucheton); Küllöd* (1305:Kulud) 
 

Lak* (1320:Lak); Lekcse (1280:Lekche); Lengyel (1323:Lengel); Lovász (1198:.Luascu); 
Ludasegyház (1335:Ludasyghaz) 
 

Makád (1208:Makad); Marázteleke (1208:Marazteleke); Martonos* (1237:Mortinus); 
Mátyusegyháza (1341:Matyueghaza); Megyere (1330:Megere); Miske (1291:Miske); 
Morgó (1290:Murgo) 
Negyven (1330:Neguen); Nyavalyád (1351:Na(v)alyad) 
 

Okor (*1192:0cor); Örs (1339:Wrs) 
 

Paka (1280:Paka); Páli,Kis-,Nagy- (1270:Pali); Páliport (1226:Paul/Pauliporth); Papi 
(1211:Popi); Pat (1218:Poty); Patala(szentpéter) (1208:Potala); Pipa (1280:Pypa); Piski 
(1339:Pysky); Pucut (1211:Puthud); Pusztaegyház (1335:Pusta-Ighaz/Pustoighaz). 
 

Salamon (1224:Salaminia); Sári (vor d.14. Jh. :Sary); Segesd (*1091:Segisti); Sükösd 
(*1092:Segusd); Száka (1211:Saca); Szalonta (1198:Scolounta); Szántó 1 (1323:Zanthou); 
Szántó 2* (1351:Zantou); Szatmár(t) (1193:Sadniari); Szecse (1320:Zecha); Szekcsö 
(*1000:Zaksw); Szekeres (*1077:Zekeres); Szent/Szentiván* (1198:Scentii); Szentlászló 
(1287:S.Ladislao); Szentmárton (1192:S.Martini); Szentpál (1325:S.Pauli); Szeremlyén 
(*1093:Zeremlyen); Szöllös (1255:Zeuleus) 
 

Tálnok (1255:Talnuk); Tárnok (monostor) (1251:Tornuk); Teke (1280:Teke); Terethie 
(1198:Terethie); Tóthely (*1077:Tovhel); Tóti (1251:Toty); Tökörcs(borsódegyháza)                                        
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(1211:Tukurch); Töre (1330:Ture); Töttös (1322:Tutus); Tövissed (1280:Tywised) 
 

Udvard (1255:Vduarth); Urhatára (*1077:Vrhatara) 
 

Vajas (*1237:Woyos); Vajasfö (1280:Voyosfeu); Várad (1198:Warod); Város (1198:Varos) 
Vata (*1093:Vata)  
 

Zenta* (1216:Zentha); Zsuzsujtó (*1275:Susuchtou) 
 
 
 
 
Aus dieser Aufstellung wird ersichtlich, daß die meisten Ortschaften aus der 
Arpadenzeit nicht wiedererstanden sind. Sie wurden durch die Wirren der zahlreichen 
Kampfhandlungen im Laufe der Zeit (Bauernaufstand, "Schwarzer Mann", 
Kurutzenkrieg,  Türkenkriege)  zerstört und nicht wieder aufgebaut. Von den 
insgesamt 298 aufgeführten Örtlichkeiten haben sich nachweislich nur 49 (Batscher 
Komitat:31, Bodroger Komitat: 18) zu heute bestehenden Batschkaer Ortschaften 
entwickelt. Das sind rund 16%, welche Zahl das Ausmaß der gewaltigen Zerstörungen 
verdeutlicht. 
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WEITERE ORTSNAMEN IM LAUFE DER JAHRHUNDERTE 
 

Alpár 
Großes Prädium der Herrschaft Futok in der Nähe von Batsch-Brestowatz. Das Prädium 
hatte 1822 zusammen mit dem Wirtshaus "Rebeka", 67 Einwohner. 
 

Apos 
Ehemaliger ismaelitisch-petschenegischer Ort bei Apatin. 
 

Aranyos/Vrányos 
Ehemalige Ortschaft zwischen Baja und Waschkut. 1570 und 1590 in den türkischen 
Steuerlisten als "Gorne Aranyos" enthalten. 1733 gehörte der Ort zum Privatgut der Familie 
CZOBOR. 1598 wanderten die Serben ins Gebiet um Gran (Esztergom) aus. 
 

Arnot 
Ehemalige Ortschaft bei Apatin. Ursprünglich eine deutsche Gründung. Der Ortsname geht 
auf den Personennamen ARNOLD zurück. 
 

Baksafalva 
Ehemalige Ortschaft bei Neusatz. Im Bauernkrieg 1914 ließ ANTON NAGY, der Anführer der 
Bauern, zahlreiche Adelige pfählen. Truppen aus Belgrad zwangen ihn zum Rückzug. 
 

Banca 
Ehemalige Ortschaft und Sitz des Geschlechts des BANCSA. Später ein Flurname bei 
Towarisch. Ein weiterer Name des Ortes war "Nizsna Bancsa". Der Ort ist 1554 in der 
Steuerliste des Batscher Nahije, 1570 und 1590 in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
 

Banovcze 
Ehemalige Ortschaft bei Ada. Ein anderer Name war "Bánfalva“. Der Ort ist 1570 und 1590 
in der türkischen Steuerliste enthalten. 
 

Békavár 
Ehemalige Burg bei Kolut. Nähere Angaben nicht bekannt. 
 

Békova 
Ehemaliges Prädium bei Kernei, auf der Teletschka. 1822 hatte das Prädium 5 Einwohner. 
 

Bela Crkva 
Ehemalige Ortschaft zwischen Wajska und Batsch. Der Ort war 1543 in der erzbischöflichen 
Zehentliste enthalten. 
 

Belaradanova 
Ehemaliges Kameralprädium bei Kula. 1822 hatte das Prädium 12 Einwohner. 1851 wurde 
es als Pußta erwähnt. 
 

Belato 
Ehemalige Ortschaft bei Weprowatz. Der Ort ist 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste 
enthalten. 
 

Berladin 
Ehemalige Ortschaft bei Kowil. Der Ort ist 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
Im 18.Jahrhundert wurde der Ort als Pußta "Berladin/Belladin" erwähnt. 
 

Beseny 
Ehemalige Oertschaft bei Gara. Der Ort war eine petschenegische Siedlung. 
 

Bikity 
Ehemalige Ortschaft östlich von Baja. Der Ort ist 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste 
enthalten. 1733 war er ein Privatdominium der Familie CZOBOR. Es handelt sich um die 
spätere Ortschaft Batsch-Bokod. 
Bodiszlo/Bogyiszlo 
Ehemalige Ortschaft vor der Türkenzeit bei Moschorin. Der Ortsname ist slawischen 
Ursprungs. Es handelt sich wahrscheinlich um das spätere Budisawa. 
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Bodrog 
Ehemalige Burg und Stadt im Bodroger Komitat, in der Gegend des heutigen Batsch-
Monoschtor. Die Burg gab dem Komitat den Namen. Der Ortsname geht auf einen 
heidnischen Personennamen zurück. Wo früher der Ort Bodrog war, fließt heute die Donau. 

 

Borota 
Wahrscheinlich schon im 15. Jahrhundert eine Ortschaft, denn 1598 wanderten viele Serben 
ins Gebiet um Gran (Esztergom) aus. 1733 gehörte der Ort zum Privatgut der Familie 
CZOBOR. Der Ort wird 1822 als Prädium nördlich von Ober-Sentiwan mit 80 Einwohnern 
erwähnt. 1851 war eine Pußta der Bajaer Herrschaft zwischen Zside, Rém und Jankovácz. 
1941 hatte der Ort 85 Einwohner. 
 

Borthany 
Ehemalige Ortschaft in der Umgebung von Kolut, Batsch-Monoschtor und Besdan. Die 
während der Türkenzeit einge-wanderten Serben nannten den Ort "Bordan". Der Ort; ist in 
der erz-bischöflichen Zehentliste als "Bodan" und "Bothyan" enthalten. Vielleicht entwickelte 
sich daraus der Ortsname zu Besdan? 
 

Bothalja-Szent-Péter 
Ehemalige Ortschaft bei Ridjitza. Der Ort wurde von BOT (BOTHO) angelegt. 
 

Both-halma 
Ehemalige Ortschaft, angelegt von BOT (BOTHO). 
 

Branova 
Ehemalige Ortschaft bei Batsch-Bokod und Batsch-Almasch, 1543 in der erzbischöflichen 
Zehentliste enthalten. 
 

Branovicza 
Ehemalige Ortschaft bei Deronje, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Bukcsinovics 
Ehemalige Ortschaft bei Apatin, In der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. COTHMANN 
nannte den Ort ein "serbisches Räubernest". 1750-52 wurden die Serben des Ortes nach 
Stapar versetzt. 
 

Csakovicz 
Ehemalige Ortschaft bei Parabutsch, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
1554 als "Csakovacz" in der Steuerliste des Batscher Nahije enthalten. 
 

Csardaklia 
Ehemalige Ortschaft bei Tscheb, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. Weitere 
Namen waren "Szent Jakab" und "Sankt Jakob". 
 

Csaszló 
Ehemalige frühmadjarische Siedlung bei Doroslo. 
 

Csekeria 
Ehemaliger Sallasch bei Sawatitz. 1822 hatte der Sallasch rd. 100 Einwohner. Ein weiterer 
Name des Ortes war "Csikéri". Es handelt sich um das heutige Csikéria. 
 

Csente 
Ehemalige Ortschaft in der Umgebung von Kolut und Batsch-Monoschtor. 
 

Csicsó 
Ehemalige Ortschaft bei Sombor, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Derzsa 
Ehemalige Ortschaft bei Batsch, 1554 in der Steuerliste des Batscher Nahije enthalten. 
 

Devecser 
Ehemalige Ortschaft bei Alt-Betsche, 1570 und 1590 in den Steuerlisten des Segediner 
Nahije enthalten. Ein weiterer Name war "Mali-Devecser". 
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Dolna Völgy 
Ehemalige Ortschaft bei Kernei, 1570 und 1590 in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
 

Dolni-Szent-Király 
Ehemalige Ortschaft, 1554 in der Steuerliste des Batscher Nahije enthalten. 
 

Dorozsma 
Ehemalige Ortschaft am rechten Ufer der Theiß. 
 

Dragova 
Ehemalige Ortschaft bei Batsch-Petrowatz, 1543 als "Drag" in der erzbischöflichen 
Zehentliste enthalten. 
 

Duboka 
Ehemaliges Prädium im Bezirk der Teletschka. 1822 ein privater Adelssitz mit 30 
Einwohnern. 
 

Dus 
Ehemalige Ortschaft bei Hercegstántó. 
 

Emussits 
Ehemaliges privates Landgut im Bezirk der Teletschka nahe Batsch-Topola mit 209 
Einwohnern 1822. Weitere Ortsnamen waren "Emisics", "Hemusics" und "Himesegyház". 
1543 ist der Ort in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Ergyovicz 
Ehemalige Ortschaft bei Kolut und Batsch- Monoschtor. In der erzbischöflichen Zehentliste 
1543 iat der Ort als "Erdöalja" enthalten. 
 

Ersekcsanad 
Ehemalige Ortschaft an der Donau nördlich von Baja. Der Ort war Sitz des berühmten 
CSANAD aus dem MEGYER-Stamm. 
 

Falkomar 
Ehemalige Ortschaft bei Sonta. Es war eine deutsche Siedlung. 
 

Felegyház 
Ehemalige Ortschaft bei Doroslo und Batsch, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste 
enthalten. Ein weiterer Name war "Felics". 
 

Fellty 
Ehemalige Ortschaft bei Bukin. Keine näheren Angaben. 
 

Felsö Csikeria 
1923 als Gemeinde geschaffen aus dem bei Ungarn verbiebenen Teil des Stadt-gebietes 
von Sawatitz (Siehe Csikeria). 
 

Gerebecs 
Ehemalige petschenegische Siedlung bei Baratschka. 
 

Gerenacz 
Ehemalige Ortschaft bei Karawukowa, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Gilbard 
Ehemalige Ortschaft bei Apatin. Der Ortsname geht auf den Personennamen GEBHARD 
zurück. Der Ort war eine deutsche Gründung. 
 

Gopul 
Ehemalige Ortschaft bei Apatin. Der Ortsname geht auf den Personennamen GÖBEL 
zurück. Der Ort war eine deutsche Gründung. 
 

Grabova 
Ehemalige Ortschaft bei Apatin. Der Ort ist 1570 und 1590 in den türkischen Steuerlisten 
enthalten. 
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Gradina 
Ehemalige Ortschaft bei Sombor, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Gregorovcze 
Ehemalige Ortschaft bei Sombor, 1554 in der Steuerliste des Soborer Nahije enthalten. Ein 
weiterer Name war "Gergeri". 
 

Gyinnrin 
Ehemalige Ortschaft bei Tschantawir, 1570 und 1590 in den türkischen Steuerlisten 
enthalten. 
 

Gyurgyin 
Ehemalige Ortschaft bei Baratschka, 1570 und 1590 in den türkischen Steuerlisten und 1543 
in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. Weitere Namen waren "Szent György" und 
später "Györgypuszta". 
 

Gyurits 
Ehemaliges Kameralprädium nahe Ridjitza mit 10 Einwohnern 1822. Ein weiterer Name war 
"Gyuriti". Bei diesem ehemaligen Prädium handelt es sich um das heutige "Györgypuszta". 
 

Hajszentlörincz 
Ehemalige Ortschaft im Bodroger Komitat. Im Bauernkrieg wurden die Bauern entscheidend 
geschlagen und fast bis zum letzten Mann ausgerottet. Die Serben steckten den Ort in 
Brand. Pfarrer BARRABAS, der Führer der Bauern, wurde angezündet und vom Kirchturm 
hinuntergestürzt. 
 

Haraszt 
Ehemalige Ortschaft und Sitz des Geschlechts derer von "Haraszti" und "Rasztina". Der Ort 
ist 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. Bei Ridjitza befand sich später die 
"Rasztina-puszta". 
 

Hergyovicza 
Ehemalige Ortschaft bei Jänoshalma, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. Ein 
weiterer Name war "Hergyavicza". 
 

Hetes 
Ehemalige Ortschaft in der Umgebung von Kolut und Batsch-Monoschtor. Ein weiterer Name 
war "Nagy-Hetes". Später als Flurname "Hetesica" bei Kupuslna bekannt. 
 

Hölgy 
Ehemalige Ortschaft bei Herczegszänto. 
 

Hrasztina 
Ehemaliges Landgut als Adelssitz nahe Stanischitsch. 1822 hatte der Ort 112 Einwohner. 
1818 wurde ein Kastell errichtet. 
 

Irno / Irmova 
Ehemalige Ortschaft bei Kisatsch, 1554 in der Steuerliste des Batscher Nahije enthalten. 
1822 hatte der Ort 78 Einwohner und gehörte zur Futoker Herrschaft. 
 

Istvánmegye 
Ehemalige Ortschaft nahe Baja. 1822 hatte der Ort 1.120 Einwohner (davon 122 Deutsche) 
und gehörte 1733 zum Privatgut der Familie CZO-BOR. 
 

Ivánka 
Ehemaliges Privatprädium bei Jánoshal-ma. 1822 hatte das Prädium 25 Einwohner. 1598 
wanderten von dort viele Serben ins Gebiet um Gran (Esztergom) aus. 
 

Jankovacz 
Das heutige Jánoshalma war 1822 ein Marktflecken an der Nordgrenze des Komitates und 
hatte 4.869 Einwohner. 1851 lebten im Ort 5.983 Personen. 
ORTSGESCHICHTLICHE DATEN 
1630: Die Heiduken brennen den Vorort nieder und treiben alle Tiere weg. 
1646: Der Belgrader katholische Bischof IBRISIMOVITSCH firmt zahlreiche Einwohner.            
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1797: Der Ort befindet sich im Besitzs der Brüder LADISLAUS und JOSEPH von OREZY. 
 

Kajand 
Ehemalige Ortschaft. Später ein Flurname bei Györgypuszta. 
 

Kakat 
Ehemalige Ortschaft südlich von Baja. Es handelt sich um das heutige Gakowa. 
 

Kákony 
Ehemalige Ortschaft. Nähere Angaben nicht bekannt. 
 

Kalocsa 
Ehemalige madjarische Ortschaft bei Senta. 
 

Kéles 
Ehemaliges Prädium an der Grenze zum Pester Komitat, zum Erzbistum Kalotscha gehörig. 
1822 hatte das Prädium 55 Einwohner. 1733 war es ein Privatgut der Familie CZOBOR. 
 

Kerekics 
Ehemalige Ortschaft bei Gajdobra, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste als "Kereki" 
enthalten.Es handelt sich um das heutige Wekerledorf. 
 

Kis-Brestovacz 
Ehemalige Ortschaft, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Kispatalon 
Ehemalige Ortschaft bei Ridjitza. 1598 wanderten viele Serben ins Gebiet um Gran 
(Esztergom) aus. 
 

Kis Szállás 
Privates Landgut an der Grenze des Komitates südlich von Kiskunhalas, 1822 mit 613 
Einwohnern. Das Gut war auch als kleines Dorf einzustufen. 
 

Kis Sztapar 
Ehemaliger Kameralbesitz mit einer Kanalschleuse. 1822 zählte das Gut 208 Einwohner. 
 

Krim-Baja 
Ehemalige Ortschaft, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Kula 
Ehemalige Ortschaft. Wahrscheinlich "Tharanya" oder "Toronya". Befand sich dort, wo 
Torschau angesiedelt wurde. 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Kutas 
Ehemaliger Sallasch am Kanal . bei Turia. 1822 hatte der Sallasch 62 Einwohner. 
 

Kuva 
Ehemalige Ortschaft bei Begetsch, 1543 als "Kö" in der erzbischöflichen Zehentliste 
enthalten. 
 

Kuvesdin 
Ehemalige Ortschaft bei Moschorin, 1554 in der Steuerliste des Somborer Nahije enthalten. 
 

Ladoméri 
Ehemalige Ortschaft bei Waschkut. Der Ortsname geht auf einen kumanisch-
petschenegischen Personennamen zurück. Weitere Namen waren "Ladomeri" und 
"Wladimir". 
 

Legyen 
Ehemaliges Prädium nahe Batsch-Borschod mit 271 Einwohnern 1822. 1598 wanderten 
viele Serben ins Gebiet um Gran (Esztergom) aus. 1733 gehörte das Privatdominium der 
Familie LATINOVICS und 1851 die Pußta deren Nachkommen. Es handelt sich um das 
heutige 'Legin' (Ridjitza). 
 

Lekcse 
Ehemalige Ortschaft in der Umgebung von Kolut und Batsch-Monoschtor. 
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Lengyel 
Ehemalige (wahrscheinlich) polnische Siedlung. Später "Olegyenpuszta" bei Ridjitza. 
 

Leonardnyék 
Ehemalige Ortschaft bei Kolut. Es war eine deutsche Gründung. 
 

Lipoltfeld 
Ehemalige Ortschaft bei Sonta. Es war eine deutsche Gründung. 
 

Lovrencze 
Ehemalige Ortschaft, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. Weitere Namen 
waren "Szent-Lörincz" und "Lovranacz". 
 

Luda 
Ehemaliges Landgut mit vielen Sal-laschen und rd. 2000 Einwohnern 1822. Ein weiterer 
Name war "Ludasegyhäz". 
 

Máda 
Ehemaliges Prlvatprädium bei Jänos-halma. 1822 hatte das Prädium 25 Einwohner. 1598 
wanderten viele Serben ins Gebiet um Gran (Esztergom) aus. 
 

Martinecz 
Ehemalige Ortschaft bei Tschurug, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 1554 
in der Steuerliste des Titeler Nahije enthalten. Weitere Namen waren "Szentmärton", 
"Martincze" und "Martince" 
 

Martinecz 
Ehemalige Ortschaft bei Ridjitza, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. Ein 
weiterer Name war "Szentmárton". 
 

Máteháza 
Ehemaliges Privatprädium im Bezirk Baja mit 23 Einwohnern 1822. 1598 wanderten viele 
Serben ins Gebiet um Gran (Esztergom) aus. 1733 gehörte das Prädium zum Privatgut der 
Familie CZOBOR. 1851 als Pußta bei Felsö-Szent-Ivány im Besitz von Baron 
GRASSALKOVICH. 
 

Mateovits 
Ehemalige Ortschaft (Adelssitz) nahe Batsch-Almasch mit 550 Einwohnern 1822. Weitere 
Namen waren "Mate", "Matavics" und "Matheovics". Der Ort war 1543 in der erzbischöflichen 
Zehentliste enthalten und befand sich 1851 als Pußta im Besitz der Familien 
GRASSALKOVICH und PIUKOVICS. 
 

Mátételke 
Ehemalige Ortschaft nordöstlich von Batsch-Bokod, 1543 in der erzbischöf-lichen Zehentliste 
enthalten. 
 

Medenice 
Ehemalige Ortschaft bei Kleinker, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. Der 
frühere Name war "Medences". 
 

Megyer 
Ehemalige Ortschaft bei Baratschka. 
 

Mende 
Ehemalige Ortschaft bei Bukin, 1554 in der Steuerliste des Batscher Nahije enthalten. 
Weitere Namen waren "Dolne- und Gorne-Mende". 
 

Mertvalyos 
Ehemalige Ortschaft bei Temerin. Der Ort war 1554 in der Steuerliste des Batscher Nahije 
enthalten. 
 

Metkovics 
Ehemalige Ortschaft bei Gajdobra, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. Es 
handelt sich um das heutige Wekerledorf. 
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Mironics 
Ehemalige Ortschaft bei Bereg, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Morhartfeld 
Ehemalige Ortschaft bei Filipowa, 1570 und 1590 in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
Es war eine deutsche Gründung. Weitere Namen waren "Dolna Szantova" (vielleicht das 
spätere 'Morhardt-Szánto') und "Morhardt-Szánto". 
 

Nagy Fény 
Ehemaliger Sallasch und Poststation bei Sawatitz mit 25 Einwohnern 1822. 
 

Nagy Kirtya 
Ehemalige Ortschaft bei Gloschan, 1554 in der Steuerliste des Batscher Nahije enthalten. 
Der frühere Name war "Kürth". 
 

Németi 
1.Ehemalige Ortschaft bei Herczegszántó, 2.Ehemalige Ortschaft bei Plawna und Wajska.  
1543 "Nemcse" und "Nagy-Nemcse" in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. Weitere 
Namen waren "Dolne- und Gorne-Nemcse" bei Wajska, in  der  Steuerliste  des  Batscher 
Nahije enthalten. 
 

Nyavalyad 
Ehemalige Ortschaft bei Gara. Nähere Angaben nicht bekannt. 
 

Ober-Kowil 
Ehemalige Ortschaft im Tschaikisten-Distrikt mit 1.435 Einwohnern 1822. Es handelt sich um 
das heutige Kowil. 
 

Obronyacsa 
Ehemalige Ortschaft bei Mohol, 1570 und 1590 in den Steuerlisten des Sawatitzer Nahije 
enthalten. 
 

Orosz 
Ehemalige (wahrscheinlich) russische Siedlung bei Sükösd. 
 

Örs 
Ehemalige Ortschaft, 1520-22 als Ort nicht in der Steuerkonskription erwähnt. 
Wahrscheinlich im Bauernkrieg zerstört. 
 

Paka 
Ehemalige Ortschaft in der Umgebung von Kolut und Batsch-Monoschtor. Später als 
"Pakapuszta" bei Besdan bekannt.  
 

Palics 
Ortschaft mit Seebad an der ungarisch-jugoslawischen Grenze. 1697 bezog Prinz EUGEN 
mit seiner Armee nach der Schlacht bei Senta am Palitscher See ein Lager. 
 

Pandur 
Ehemaliges Dorf, von dem angeblich der Name 'Panduren' stammt. Der Ort soll sich in der 
BATSCHKA befunden haben, wie die Literatur vermeldet. 
 

Parasztin 
Ehemalige Ortschaft bei Werbaß, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. Weitere 
Namen waren "Paraszt" und "Parasztinacz". 
 

Paulovcza 
Ehemalige Ortschaft bei Palanka, 1554 in der Steuerliste des Somborer Nahije enthalten. 
1543 als "Szent-Pal" in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. Ein weiterer Name war 
"Pavlovcze". 
 

Petau 
Ehemaliges Kameralprädium zwischen Kula und Piwnitz mit 6 Einwohnern 1822. 
 

Pipa 
Ehemalige Ortschaft in der Umgebung von Kolut und Batsch-Monoschtor. 
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Pirosegyház 
Ehemalige Ortschaft bei Bukin. Nähere Angaben nicht bekannt. 
 

Podgajacz 
Ehemalige Ortschaft bei Lalitsch, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Praga 
Ehemalige (wahrscheinlich) tschechische Siedlung. Nähere Angaben nicht bekannt.  
 

Prekaja 
Ehemaliges Kameralprädium bei Batsch-Brestowatz, mit 3 Einwohnern 1822. 1570 und 1590 
in den türkischen Steuerlisten enthalten. 1851 Besitz der Kammer mit 7 deutschen 
Einwohnern erwähnt. Ein weiterer Name war "Prekaje". 
 

Puszta Kula 
Ehemaliges großes Kameralprädium auf der Teletschka nahe Kernei. 1822 hatte das 
Prädium 156 Einwohner. 
 

Rev-falu ad Palank 
Ehemalige Ortschaft an der Donau, heute Palanka, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste 
enthalten. 
 

Rivicza 
Ehemalige Ortschaft bei Jarek, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Rogladicza 
Ehemaliges großes Prädium mit vielen Adelssitzen im Teletschkaer Bezirk. 1822 hatte das 
Prädium 80 Einwohner (Siehe Roglatica). 
 

Roglatica 
1.Alsö-Roglatica,  
2.Felsö-Roglatica. 
Zwei ehemalige Ortschaften bei Patschir, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
Die Ortschaften hatten 92 Einwohner (1836) und 238 Einwohner (1850). Sie waren im Besitz 
der Familien WOJNIICS und PILASZANOVICS. 
 

Saári 
Ehemaliges Privatprädium bei Stani-schitsch auf der Anhöhe von Kupusina mit 84 
Einwohnern 1822. 1570 und 1590 in den türkischen Steuerlisten enthalten. Weitere Namen 
waren "Dolni-, Gorni- und Sredni-Sar". (Siehe Kruschiwl). 
 

Sándor 
Ehemalige Ortschaft bei Sawatitz, zur Stadt gehörig, mit 372 Einwohnern 1822. Ein weiterer 
Name war "Alexandrovo". 1851 hatte der Ort westlich vom Palitschsee 780 Einwohner. 
 

Sebesics 
Ehemalige Ortschaft bei Sawatitz. Früher hieß der Ort "Sebestyenegyház" und war 1543 in 
der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Sovacz 
Ehemalige Ortschaft, 1540 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. Es handelt sich um 
das heutige Siwatz. 
 

Stublina 
Ehemalige Ortschaft bei Palanka, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Sugalova 
Ehemalige Ortschaft bei Futok und Neusatz. Der frühere Name war "Szent-Gál". Der Ort war 
1554 in der Steuerliste des Batscher Nahije enthalten. 
Szajlova 
Ehemalige  Ortschaft,  1543  in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. Ein früherer Name 
war "Zajol". 
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Szalasics 
Es gab drei Ortschaften mit diesem Namen: 
1. Ehemalige Ortschaft bei Ridjitza,  
2. Ehemalige Ortschaft bei Stapar,  
3. Ehemalige Ortschaft bei Alt-Siwatz.  
Alle drei Ortschaften waren 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Szembecs 
Ehemalige petschenegische Siedlung bei Szeremle. 
 

Szentistván 
Ehemalige Ortschaft, 1733 Privat-dominium der Familie CZOBOR. 
 

Szent-Pál 
Ehemalige Ortschaft bei Jänoshalma. 
 

Sziregh 
Ehemaliges Prädium zwischen Altker und Temerin, dem r.n.u. Bischof in Neusatz zugehörig, 
mit 3 Bewohnern 1822. Weitere Namen waren "Szireg", "Kis-Szireg", "Kamendin" und 
"Csireg". Das Prädium war 1570 und 1590 in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
 

Szlokuty 
Ehemalige Ortschaft bei Futok, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Szurdok 
Ehemalige Ortschaft bei Baja. Der Ort gehörte 1733 als Privatdominium der Familie 
CZOBOR. 
 

Tapolca 
Ehemalige Ortschaft in der Gegend von Siwatz. Der Ort war wahrscheinlich eine slawische 
Siedlung aus der Zeit vor der Landnahme der Madjaren 896. 
 

Tatárrév 
1.Ehemalige Ortschaft bei Neusatz, 2.Ehemalige Ortschaft zwischen Baja und Batsch-
Monoschtor. 
 

Tavankut 
Ehemaliges Prädium mit vielen Sallaschen südlich von Sawatitz. Der Ort war wahrscheinlich 
eine slawische Siedlung aus der Zeit vor der Landnahme der Madjaren 896. 1598 wanderten 
viele Serben ins Gebiet um Gran (Esztergom) aus, 
 

Teleacz 
Ehemalige Ortschaft bei Siwatz, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. Weitere 
Namen waren "Telek" und "Telekháza". Es handelt sich um das heutige Siwatz. 
 

Temane 
Ehemalige Ortschaft bei Palanka und Gajdobra, 1554 in der Steuerliste des Batscher Nahije 
enthalten. Ein früherer Name war "Thamana". 
 

Tomasovcze 
Ehemalige Ortschaft bei Sombor, 1554 in der Steuerliste des Somborer Nahije enthalten. 
Weitere Namen waren "Tamás-falva" und "Tamaslia". 
 

Topolya 
Ehemalige Ortschaft zwischen Titel und Lock, 1570 und 1590 in den türkischen Steuerlisten 
enthalten. 
 

Totcsereg 
Ehemalige Ortschaft bei Sonta, wahrscheinlich slawische Siedlung vor der Landnahme der 
Madjaren 896. 
 

Totfalu 
Ehemalige Ortschaft bei Doroslo, wahrscheinlich slawische Siedlung vor der Landnahme der 
Madjaren 896. 
 



 14

Toti 
Ehemalige Ortschaft bei Baratschka, wahrscheinlich slawische Siedlung vor der Landnahme 
der Madjaren 896. 
 

Tüskés 
Ehemaliger Sallasch im Teletschkaer Bezirk bei Hedjesch mit 30 Einwohnern 1822. 
 

Vajos/Vajas 
Ehemalige Ortschaft aus vorkeltischer Zeit. Wahrscheinlich von illyrischen Stämmen 
gegründet. Vajas ist auch ein Flußname für die Donau in der BATSCHKA und für zahlreiche 
Donauarme von Kalotscha über Baja bis Apatin. 
 

Vántelek 
Prädium mit vielen Sallaschen an einem Tal südlich von Sawatitz mit 200 Einwohnern 1822. 
1598 wanderten viele Serben in das Gebiet um Gran (Esztergom) aus. Ein weiterer Name 
war "Vámtelek". 
 

Vecskerek 
Ehemalige Ortschaft bei Djurdjevo, 1570 und 1590 in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
 

Verkalovo 
Ehemalige Ortschaft bei Katsch, 1554 in der Steuerliste des Batscher Nahije enthalten. 
 

Verusits 
Ehemaliges Prädium mit vielen Sallaschen auf Sawatitzer Grund mit 420 Einwohnern 1822. 
Weitere Namen waren "Verusics" und "Vörösegyház". 1851 hatte das Prädium 473 
Einwohner. 
 

Vilman 
Ehemalige Ortschaft bei Apatin. Der Ort war eine deutsche Gründung. 
 

Visonta 
Ehemalige Ortschaft bei Palanka, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Vizits 
Ehemalige Länderei beim Prädium Alpár mit 20 Einwohnern 1822. 
 

Wolfer 
Ehemalige Ortschaft bei Apatin. Der Ort war eine deutsche Gründung. 
 

Zath 
Ehemalige Ortschaft in der Umgebung von Kolut und Batsch-Monoschtor. 
 

Zlokruha 
Ehemalige Ortschaft bei Dautowa, 1543 in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
 

Zobnaticza 
Ehemaliges Prädium der Königlichen Freistadt Maria Theresiopel mit vielen Sallaschen und 
271 Einwohnern 1822. Ein weiterer Name war "Ojvá-ros". 1570 und 1590 war der Ort in den 
türkischen Steuerlisten enthalten. 1598 wanderten viele Serben ins Gebiet um Gran 
(Esztergom) aus. 
 

Zside 
Ehemaliges Prädium in der Gegend von Jánoshalma, an der Grenze des Komitates, 
zwischen den Prädien Kéles und Borota. Das Prädium hatte 24 Einwohner. Der Ortsname 
geht auf einen slawischen Personennamen zurück. 1598 wanderten viele Serben ins Gebiet 
um Gran (Esztergom) aus. 1733 gehörte das Prädium zum Privatgut der Familie CZOBOR. 
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JOHANN   EIMANN 
 

Der Deutsche Kolonist 
oder die deutsche Ansiedlung 

unter 
Joseph dem Zweyten 

in den Jahren 1783-1787 
absonderlich im Königreich Ungarn 

in dem Bácser Comitat 
 

 
 
Eimann ist der zeitgenössische Geschichtsschreiber der deutschen Besiedlung der 
Batschka. Sein Buch "Der Deutsche Kolonist" aus dem Jahr 1822 ist eine geschichtliche 
Quelle, die u.a. eine vollständige Übersicht über die Siedlungsgeographie der Batschka nach 
Abschluß der josephinischen Ansiedlung in der Batschka bietet. Er nennt und beschreibt 
darin 123 Ortschaften (Städte, Marktflecken, Dörfer) sowie 41 Prädien, Adelssitze und 
Sallasche. 

 
ORTSCHAFTEN 

 
Ada 
Krondorf an der Theiß südlich von Szegedin. 6.032 Einwohner: Madjaren, Schokatzen, 
Serben, Juden. 
 

Almás 
Marktflecken im Norden des Komitates zwischen Baja und Maria-Theresiopel. Besitz des 
Herrn Antunovitcs und mehrerer Grundherren. 6.051 Einwohner: Madjaren, Deutsche, 
Schokatzen, Serben, Juden. 1786 wurden in 100 neue Häuser Deutsche angesiedelt. 
 

Alt-Keer 
Kameralortschaft nördlich von Neusatz. 3.269 Einwohner: Slowaken, Illyrer, Juden. Der Ort 
hat eine Poststation. 
 

Alt-Pallanka 
Kameralortschaft an der Donau gegenüber Ilok. 3.203 Einwohner: Serben, Slowaken, Juden. 
 

Alt-Szivacz 
Kameralortschaft an der Teletschkaer Anhöhe südlich von Sombor. 1.801 Einwohner: 
Madjaren, Deutsche, Illyrer, Juden. 1786 wurden unter Kaiser Joseph II. in 165 neuen 
Häusern Deutsche angesiedelt. 1797 von Alt-Siwatz separiert. 1811 erste reformierte 
deutsche Kirche der Batschka erbaut. 
 

Alt-Verbasz 
Kameralortschaft beiderseits des Franzenskanals südlich von Batsch-Topola. 3.139 
Einwohner: Madjaren, Illyrer, Deutsche. 
 

Apathin 
Kameral-Marktflecken am linken Donauufer. 5.389 Einwohner: Deutsche, Illyrer, Juden. 
Deutsche Einwohner gab es bereits seit 80 Jahren. Brauerei, Seidenspinnerei, Hanfhandel. 
 

Bács 
Marktflecken an der Mostonga. Besitz des Erzbistums Kalotscha. 2.275 Einwohner: 
Madjaren, Deutsche, Schokatzen, Illyrer, Juden. Der Ort gab dem Komitat den Namen. 
Kloster. Früher königliche Freistadt. 
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Baja 
Marktflecken am linken Donauufer im Norden des Komitates. Besitz des Fürsten 
Grassalkovits. 13.860 Einwohner: Madjaren, Deutsche, Schokatzen o. Dalmatiner, Illyrer, Ju-
den. Kloster, Kastell, Gymnasium. 
 

Bajmak 
Ortschaft auf der Teletschkaer Ebene südlich von Sawatitz. 3.655 Einwohner: Madjaren, 
Schokatzen, Juden. Der Ort hat eine Poststation. 
 

Bajsa 
Ortschaft auf der Teletschka nördlich von Batsch-Topola. Besitz des Herrn von Vojnits. 2.504 
Einwohner: Madjaren, Serben, Slowaken, Deutsche, Juden. 
 

Baracska 
Kameralortschaft an der Donau. 2.085 Einwohner: Madjaren. 
 

Bathmonostor 
Ortschaft südlich von Baja. Besitz des Fürsten Grassalkovits. 1.116 Einwohner: Madjaren, 
Juden. In der Nähe ist eine Donauüberfuhr. 
 

Bécse / Alt – Bécse 
Kron-Marktflecken an der Theiß, zugehörig zum Theißer Kronbezirk. Poststation und 
Überfuhr über die Theiß. 6.032 Einwohner: Madjaren, Wallachen, Illyrer, Juden. 
 

Begéts 
Ortschaft nahe der Donau, zur Herrschaft Futok gehörig. 865 Einwohner: Madjaren, Illyrer. 
Überbleibsel vom ehemaligen Bodrog. 
 

Béreg 
Kameralortschaft nahe der Donau. 1.888 Einwohner: Schokatzen, Serben, Juden. 
 

Bezdány 
Kameralmarktflecken an der Donau südlich von Baja. Beim Ort befindet sich eine Überfuhr. 
6.117 Einwohner: Madjaren, Deutsche, Juden. 1786 wurden in 80 neuen Häusern Deutsche 
angesiedelt. 
 

Bigity 
Ortschaft östlich von Baja. Besitz des Fürsten Grassalkovits. 2.777 Einwohner: Madjaren, 
Schokatzen, Juden. 
 

Bogojevak 
Kameralortschaft südlich von Apatin an den Donausümpfen.1.341 Einwohner 
Madjaren, Juden. 
 

Bogyan 
Ortschaft westlich von Batsch. Besitz der Familie Gromann. 522 Einwohner: Schokatzen, 
Serben, Juden. 
 

Bresztovacz 
Kameralortschaft nahe dem Kanal. 2.706 Einwohner: Deutsche, Illyrer, Juden. 1786 wurden 
in 150 neuen Häusern Franzosen angesiedelt, die sich bald als Deutsche nationalisierten. 
 

Bukin 
Kameralortschaft an der Donau. 1.792 Einwohner: Deutsche, Juden. Hier mündet die 
Mostonga in die Donau. 
 

Bulkesz 
Kameralortschaft, unter Joseph II. in 230 neuen Häusern Deutsche angesiedelt. 1.174 
Einwohner: Deutsche, Juden. 
 

Csantavér 
Ortschaft zu Sawatitz gehörig. 2.734 Einwohner: Madjaren, Schokatzen. 
 

Csatalya 
Kameralortschaft, unter Maria Theresia angesiedelt. 913 Einwohner: Deutsche, Juden. 
 

Csávoly 
Ortschaft östlich Baja. Besitz des Erzbistums Kalotscha.1.991 Einwohner: Deutsche, Juden. 
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Cséb 
Ortschaft an der Donau. Besitz des Herrn von Márffi. 1.801 Einwohner: Madjaren, Deutsche, 
Serben, Juden.  
 

Cservenka 
Kameralortschaft an der Teletschkaer Anhöhe beiderseits des Fanzenskanals. 1785 wurden 
unter Joseph II. in 500 neuen Häusern Deutsche angesiedelt. 3.781 Einwohner: Deutsche, 
Serben, Juden. 
 

Csonoplya 
Kameralortschaft an der Teletschka bei Sombor. 3.710 Einwohner: Madjaren, Deutsche, 
Schokatzen, Illyrer, Juden. 1786 wurden unter Joseph II. in 100 neuen Häusern Deutsche 
angesiedelt. 
 

Csurog 
Ortschaft im Tschaikisten-Distrikt an der Theiß. 2.829 Einwohner: Madjaren, Illyrer. 
 

Dautova 
Kameralortschaft an der Donau. 1.963 Einwohner: Madjaren, Juden. 
 

Derony 
Ortschaft unweit von Batsch. 1.555 Einwohner: Deutsche, Serben, Slowaken. 
 

Despot Sz. Ivány 
Kameralortschaft an der Römerschanze in der Nähe von Kula. 1.580 Einwohner: Illyrer. 
 

Deutsch-Pallanka 
Ortschaft bei Alt-Palanka. 1785 unter Joseph II. in 200 neuen Häusern Deutsche 
angesiedelt. 1.771 Einwohner: Deutsche, Juden. 1789 war hier ein großes Militärspital. 
 

Doroszlo 
Kameralortschaft an der Mostonga und Römerschanze. 2.029 Einwohner: Madjaren, 
Deutsche, Illyrer, Juden. In der Nähe befindet sich eine berühmte Baumschule. 
 

Feketehegy 
Kameralortschaft südlich von Batsch-Topola. 1782 gegründet. 1.810 Einwohner: Madjaren, 
Deutsche, Juden. 
 

Felsö Sz. Ivány 
Ortschaft östlich von Baja. Besitz des Fürsten Grassalkovlts. 2.105 Einwohner: Madjaren, 
Schokatzen, Juden. Der Ort hat eine Poststation. 
 

Földvár 
Kronortschaft an der Mündung des Franzenskanals in die Theiß. 3.034 Einwohner: 
Madjaren, Serben, Juden. 
 

Futak 
Marktflecken an der Donau. Besteht aus Alt- und Neu - Futak. Besitz des Grafen Hadit, 
danach der Grafen Brunszvik. 2.349 Einwohner: Deutsche, Serben. Herrschaftskastell. 
1716/17 versammelte sich hier die kaiserliche Armee. 
 

Gakova 
Kameralortschaft südlich von Baja, unter Maria Theresia angesiedelt. Poststation. 1.802 
Einwohner: Deutsche, Juden. 
 

Gajdobra 
Kameralortschaft bei Palanka. 1.773 Einwohner: Deutsche. 
 

Gara 
Ortschaft südlich von Baja. Besitz des Fürsten Grassalkovits. Poststation. 2.418 Einwohner: 
Deutsche, Schokatzen, Illyrer, Juden. 
 

Gardonovacz 
Ortschaft im Tschaikisten-Distrikt nahe der Donau. 532 Einwohner: Illyrer, Madjaren. 
 

Georgievo 
Ortschaft im Tschaikisten-Distrikt. 1.685 Einwohner: Madjaren, Illyrer. 
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Glozsan 
Ortschaft zu Herrschaft Futok gehörig. 1.277 Einwohner: Madjaren, Illyrer, Slowaken. 
 

Gozpodincze 
Ortschaft im Tschaikisten-Distrikt an der Römerschanze. 2.383 Einwohner: Madjaren, Illyrer. 
 

Hegyes 
Kameralortschaft auf der Teletschka südlich von Batsch-Topola. 3.588 Einwohner: Madjaren, 
Serben, Juden. Poststation 
 

Hodsagh 
Kameral-Marktflecken bei Batsch. 2.923 Einwohner: Deutsche, Serben, Juden. Unter Maria 
Theresia wurden Deutsche angesiedelt. 
 

Istvánmegye 
Ortschaft bei Baja. Besitz des Fürsten Grassalkivits. 1.122 Einwohner: Madjaren, Deutsche, 
Schokatzen. 
 

Jankovacz 
Marktflecken im Norden des Komitates. Besitz des Barons von Orczy. 4.869 Einwohner: 
Madjaren, Juden. 
Jarek 
Ortschaft östlich von Neusatz. Besitz des Grafen Szechen. 800 Einwohner: Madjaren, 
Deutsche. 1787 wurden unter Joseph II. in 80 neuen Häusern Deutsche angesiedelt. 
 

Josephs-Dorf 
Militärortschaft im Tschaikisten-Distrikt zwischen Theiß und Temerin. 2.947 Einwohner: 
Madjaren, Illyrer. 
 

Kaáts 
Ortschaft im Tschaikisten-Distrikt an der Theiß. 1.043 Einwohner: Madjaren, Illyrer. 
 

Kanisa 
Kron-Marktflecken an der Theiß im Theißer Kronbezirk. 7.648 Einwohner: Madjaren, Illyrer, 
Juden. Überfuhr über die Theiß. 
 

Karavukova 
Kameralortschaft an der Mostonga bei Batsch. 1.766 Einwohner: Deutsche, Serben. 
 

Katymar 
Ortschaft nordwestlich von Stanischitsch. Besitz des Herrn von Latinovits. 3.069 Einwohner: 
Madjaren, Schokatzen, Illyrer, Juden. 
 

Keresztur 
Kameralortschaft rechts vom Franzenskanal bei Kula. 2.737 Einwohner: Madjaren, 
Ruthenen, Serben, Slowaken, Juden. 
 

Kernyaja 
Kameralortschaft an der Teletschkaer Anhöhe bei Sombor. Unter Maria Theresia mit 
Deutschen besiedelt. 1786 unter Joseph II. vergrößert und in 100 neuen Häusern Deutsche 
angesiedelt. 2.623 Einwohner: Deutsche, Serben, Juden. In früheren Zeiten ein 
Marktflecken. 
 

Kis-Keer 
Kameralortschaft  nördlich von   Neusatz. 1786 von Joseph II. in 230 neuen Häusern 
Deutsche angesiedelt. 1.435 Einwohner: Deutsche, Juden. 
 

Kiszáts 
Ortschaft, zur Herrschaft Futok gehörig, nördlich von Neusatz. 2.077 Einwohner: Madjaren, 
Serben, Slowaken. 
 

Kolluth 
Kameralortschaft an den Donausümpfen. 2.160 Einwohner: Deutsche, Juden. 
 

Krusevlje 
Kameralortschaft bei Gakova. 803 Einwohner: Deutsche, Juden. 
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Kuczura 
Kameralortschaft südlich von Werbaß. 3.105 Einwohner: Ruthenen, Madjaren, Serben, 
Deutsche, Juden. 
 

Kula 
Marktflecken zu beiden Seiten des Franzenskanals, hart an der Teletschkaer Anhöhe. 5.980 
Einwohner: Madjaren, Deutsche, Illyrer, Juden. Unter Joseph II. wurden in 50 Häusern 
Deutsche angesiedelt. Brauerei. 
 

Kulpin 
Ortschaft an der Römerschanze. 1.528 Einwohner: Serben, Slowaken. 
 

Kunbaja 
Ortschaft bei Katschmar. Besitz des Herrn von Ruditz und mehrerer Grundherren. 1.168 
Einwohner: Deutsche 
 

Kupuszina 
Kameralortschaft unweit der Donau zwischen Apatin und Sombor. 2.216 Einwohner: 
Slowaken, Illyrer, Juden. 
 

Lality 
Kameralortschaft bei Kula. 1.710 Einwohner: Madjaren, Serben, Slowaken, Juden. 
 

Look 
Militärische Ortschaft im Tschaikisten-Distrikt an der Theiß. 388 Einwohner: Illyrer, Madjaren 
 

Madaras 
Ortschaft bei Almasch. 1790 errichtet. Besitz des Herrn von Latinovits. 2.805 Einwohner: 
Madjaren, Schokatzen, Illyrer, Juden. 
 

Maria Theresiopel 
Königliche Freistadt im Norden des Komitates. Hieß bis 1743 Szabadka, bis 1770 Sz.Maria, 
seither Königl. Freistadt. 28.022 Einwohner: Madjaren, Deutsche, Dalmatiner, Schokatzen, 
Illyrer, Juden. Drei Klöster, Gymnasium. 
 

Martonyos 
Kronortschaft an der Theiß südlich von Szegedin. 3.652 Einwohner: Madjaren, Illyrer, Juden. 
 

Mélykut 
Ortschaft östlich von Baja. Besitz des Fürsten Grassalkovits. 3.672 Einwohner: Madjaren, 
Juden. 
Mohóly 
Kronortschaft an der Theiß südlich von Szegedin. 4.078 Einwohner: Madjaren, Schokatzen, 
Serben, Juden. 
 

Monostorszeg 
Kameralortschaft an der Donau zwischen Besdan und Apatin, am Anfang des 
Franzenskanals. 5.739 Einwohner: Deutsche, Schokatzen, Illyrer, Juden. 
 

Moschorin 
Militärortschaft an der Theiß. 1.451 Einwohner: Madjaren, Illyrer. Gehört zum Tschaikisten-
Distrikt. 
 

Nadály 
Militärortschaft im Tschaikisten-Distrikt zwischen Temerin und dem Franzenskanal. 578 
Einwohner: Madjaren, Illyrer. 
 

Nemes - Militits 
Adelige Ortschaft an der Teletschkaer Anhöhe. 3.255 Einwohner: Madjaren, Illyrer, 
Schokatzen. Poststation. 
 

Neu – Pallanka 
Kameralortschaft bei Alt-Palanka. Unter Maria Theresia angesiedelt. 1.050 Einwohner: 
Deutsche, Juden. 
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Neusatz 
Königliche Freistadt am linken Donauufer gegenüber Peterwardein. Gegründet als 
Peterwardeiner Schanze. 16.876 Einwohner: Deutsche, Madjaren, Illyrer, Armenier, Juden. 
1751 Königliche Freistadt. 
 

Neu – Szivacz 
Kameralort an der Teletschkaer Anhöhe südlich von Sombor. 1.801 Einwohner: Madjaren, 
Deutsche, Illyrer, Juden. 1786 wurden unter Joseph II. in 165 neuen Häusern Deutsche 
angesiedelt. 1797 von Alt-Siwatz separiert. 1811 erste deutsche reformierte Kirche der 
Batschka erbaut. 
 

Neu - Verbasz 
Kameralortschaft rechts des Franzenskanals. 1785 wurden in 310 neuen Häusern unter 
Joseph II. Deutsche angesiedelt. 2.679 Einwohner: Deutsche, Madjaren, Juden. Der Ort hat 
eine Kanalschleuse, bei der sich die Gruft des Erbauers des Kanals, Joseph von Kiss, 
befindet. 
 

Novoszello 
Ortschaft, zum Religionsfond gehörig. 696 Einwohner: Deutsche, Serben. Angeblich das 
erste deutsche Dorf in der Batschka. Donauüberfuhr. 
 

Ober - Kovill 
Ortschaft im Tschaikisten-Distrikt. 1.435 Einwohner: Madjaren, Illyrer. 
 

Obrovacz 
Kameralortschaft, landeinwärts von der Donau. 1.369 Einwohner: Deutsche, Serben, Juden. 
 

Omoravicza 
Ortschaft auf der Teletschka nördlich von Batsch-Topola. 1783 von der Hofkammer 
angesiedelt. Besitz des Herrn von Vojnits. 3.234 Einwohner: Madjaren, Serben, Slowaken, 
Juden. 
 

Pacsér 
Ortschaft nördlich von Batsch-Topola. Besitz des Herrn von Odry und anderer Grundherren. 
1783 angesiedelt. 2.573 Einwohner: Madjaren, Serben, Juden. 
 

Parabuty 
Kameralortschaft mitten auf der Römerschanze bei Batsch. 2.641 Einwohner: Deutsche, 
Illyrer, Juden. 1786 wurden unter Joseph II. in 100 Häusern Deutsche angesiedelt. 
 

Paraga 
Kameralortschaft bei Silbasch. 989 Einwohner: Madjaren, Serben, Slowaken, Juden. 
 

Petrovacz 
Ortschaft, zur Herrschaft Futok gehörig. 4.860 Einwohner: Madjaren, Illyrer, Slowaken. 
 

Petrovoszella 
Kameralortschaft an der Theiß nördlich von Alt-Betsche. 4.481 Einwohner: Serben, Juden. 
Hier endet die Römerschanze. 
 

Philippova 
Kameralortschaft rechts vom Franzenskanal. Unter Maria Theresia angesiedelt. 2.679 
Einwohner: Deutsche, Juden. 
 

Piros 
Ortschaft, zur Herrschaft Futok gehörig, nördlich von Neusatz. 1.539 Einwohner: Madjaren, 
Illyrer. 
 

Pivnicza 
Kameralortschaft an der Römerschanze bei Kula. 1.748 Einwohner: Madjaren, Serben, 
Slowaken, Juden. 
 

Plavna 
Kameralortschaft im Donauwinkel. 1.177 Einwohner: Madjaren, Schokatzen, Serben, Juden. 
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Prig. Sz. Ivány 
Kameralortschaft bei Apatin an der Römerschanze. Ursprünglich serbische Einwohner, unter 
Maria Theresia angesiedelt, dann nach Siwatz weggezogen. 2.671 Einwohner: Deutsche, 
Juden. 
 

Racz Militits 
Kameralortschaft an der Mostonga bei der Römerschanze. 2.379 Einwohner: Deutsche, 
Serben, Juden. 
 

Rigitza / Legyen 
Ortschaft südlich von Baja. Besitz des Herrn von Kovács. 2.773 Einwohner: Deutsche, 
Serben, Juden. Kastell. 
 

Sandor 
Ortschaft bei Sawatitz und dahin gehörig. 372 Einwohner: Schokatzen, Illyrer. 
 

Soove 
Kameralortschaft nahe der Römerschanze. 1786 wurden unter Joseph II. in 80 neuen 
Häusern Deutsche angesiedelt. 2.179 Einwohner: Serben, Deutsche, Juden. Seit 1819 sind 
die Deutschen von den Serben separiert. 
 

Szantova 
Kameralortschaft nahe der Donau. 2.486 Einwohner: Schokatzen, Serben, Juden. 
 

Szeghegy 
Kameralortschaft auf der Teletschka südlich von Batsch-Topola. 1786 unter Joseph II. in 230 
neuen Häusern Deutsche angesiedelt. 1.758 Einwohner: Deutsche, Juden. 
 

Szelencse 
Ortschaft, zum Erzbistum Kalotscha gehörig, in der Nähe von Batsch. 2.472 Einwohner: 
Schokatzen, Slowaken, Juden. 
 

Szenta 
Kron-Marktflecken an der Theiß, zum Theißer Kronbezirk gehörig. 13.044 Einwohner: 
Madjaren, Schokatzen, Wallachen, Illyrer, Juden. 1697 wurden hier die Türken von Prinz 
Eugen vernichtend geschlagen. 
 

Szent Tamás 
Kronortschaft am Kanal östlich von Werbaß. 6.599 Einwohner: Madjaren, Schokatzen, 
Serben, Juden. 
 

Szilbas 
Kameralortschaft nördlich von Palanka. 1.268 Einwohner: Serben, Slowaken, Madjaren, 
Juden. 
 

Szonta 
Kameralortschaft an den Donausümpfen. 1.131 Einwohner: Schokatzen, Juden. 
 

Sztanisits 
Marktflecken im Norden des Komitates an der Teletschkaer Anhöhe. Besitz des Barons von 
Rödl. 6.117 Einwohner: Madjaren, Deutsche, Serben, Juden. 1786 wurden in 100 neuen 
Häusern Deutsche angesiedelt. 
 

Sztapar 
Kameralortschaft nördlich von Sombor. 2.673 Einwohner: Illyrer, Juden. 
 

Tataháza 
Ortschaft nördlich von Almasch. Besitz des Fürsten Grassalkovits. 1.174 Einwohner: 
Madjaren, Juden. 
 

Temerin 
Marktflecken östlich von Neusatz an der Römerschanze, zum Theißer Kronbezirk gehörig. 
Besitz des Grafen Szecsen. 7.053 Einwohner: Madjaren, Serben, Juden. Poststation. 
 

Titel 
Militär-Marktflecken im Tschaikisten-Distrikt an der Theiß, unweit der Mündung in die Donau. 
2.217 Einwohner: Madjaren, Deutsche, Illyrer, Juden. Standort des Kommandanten des 
Tschaikisten-Bataillons. 
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Topolya 
Marktflecken an der Poststraße Maria Theresiopel - Peterwardein. Besitz des Barons Kray. 
4.797 Einwohner: Madjaren, Deutsche, Juden. Kastell und Poststation. 
 

Torzsa 
Kameralortschaft südlich von Neu-Werbaß. 1784 als erste Ortschaft unter Joseph II. mit 
protestantischen Deutschen in 250 neuen Häusern angesiedelt. 1.560 Einwohner: Deutsche, 
Juden. 
 

Tovarisova 
Kameralortschaft nahe Obrowatz. 1.082 Einwohner: Schokatzen, Illyrer, Juden. 
 

Turia 
Kronortschaft östlich von Sz.Tamás am Franzenskanal. 1.562 Einwohner: Madjaren, 
Schokatzen, Illyrer. 
 

Unter - Kovill 
Ortschaft im Tschaikisten-Distrikt an der Donau. 826 Einwohner: Madjaren, Serben. 
 

Unter Sz. Ivány 
Ortschaft im Tschaikisten-Distrikt im Donau-Theiß-Winkel. 975 Einwohner: Madjaren, Illyrer.
 

Vaiszka 
Ortschaft nahe der Donau. Besitz der Familie Gromann. 814 Einwohner: Madjaren, 
Deutsche, Schokatzen, Serben, Juden. 
 

Vaskuth 
Ortschaft südlich von Baja. Besitz des Fürsten Grassalkovits. 2.925 Einwohner: Madjaren, 
Serben, Juden. 
 

Veprovacz 
Kameralortschaft rechts vom Franzenskanal, Siwatz gegenüber. 2.559 Einwohner: Madjaren, 
Deutsche, Juden. 1786 wurden unter Joseph II. in 160 neuen Häusern Deutsche ange-
siedelt. 
 

Willova 
Ortschaft im Tschaikisten-Distrikt. 450 Einwohner: Madjaren, Illyrer. 
 

Zombor 
Königliche Freistadt links vom Franzenskanal. 15.012 Einwohner: Deutsche, Madjaren, 
Dalmatiner, Schokatzen, Illyrer, Juden. Wurde 1753 Könlgliche Freistadt. 
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PRÄDIEN, ADELSSITZE, LANDGÜTER, SALLASCHE 
  
Alpár 
Prädium der Herrschaft Futok. Samt dem Wirtshaus 'Rebeka' 67 Einwohner. 
 

Bekova 
Kameralprädium bei Kernei auf der Teletschka. 5 Einwohner. 
 

Bela Rasanova 
Kameralprädium im Bezirk Kula. 12 Einwohner. 
 

Borota 
Prädium des Fürsten Grassalkovits nördlich .von Felsö Sz. Ivány. Mit dem Straßenwirtshaus 
80 Einwohner. 
 

Borsod 
Adelssitz des Herrn von Latinovits an der Pester Straße. 690 Einwohner. Berühmte Gärten, 
Weingärten und Landwirtschaft. 
 

Csekeria 
Sallasch auf der Gemarkung von Maria Theresiopel. 100 Einwohner. 
 

Duboka 
Prädium im Teletschkaer Bezirk. Besitz der Herren Pillaszanovits. 30 Einwohner. 
 

Emussits 
Landgut des Barons von Kray im Teletschkaer Bezirk nahe Batsch-Topola. 209 Einwohner. 
Schöne Pferdezucht . 
 

Gyurits 
Kameralprädium nahe Rigitza. 10 Einwohner. 
 

Hrasztina 
Adelssitz und Landgut des Freiherrn von Redl bei Stanischitsch. 112 Einwohner. 1818 
Errichtung eines Kastells. 
 

Irmova 
Prädium in der Nähe des Prädiums Alpár. Es gehört zur Futoker Herrschaft. 78 Einwohner. 
 

Ivánka 
Prädium des Barons von Orczy bei Jankowatz an der Grenze des Komitates. 25 Einwohner. 
 

Kelebia 
Prädium auf der Gemarkung von Maria Theresiopel. Besitz des Herrn von Redl. 836 
Einwohner. Schafzucht. 
 

Kéles 
Prädium des Erzbistums Kalotscha an der Nordgrenze des Komitates. 55 Einwohner. 
 

Kis Szállás 
Landgut an der Grenze des Komitates gegen Halas. Besitz des Barons von Orczy. 613 
Einwohner. Ähnlich einem kleinen Dorf. Veredelte Schafzucht. 
 

Kis Sztapar 
Kameralprädium bei der Kanalschleuse bei Stapar. 208 Einwohner. Hopfenanbau, veredelte 
Schafzucht. 
 

Kutas 
Sallasch bei Turia am Franzenskanal im Theißer Kronbezirk. 62 Einwohner. 
 

Legyen 
Prädium bei Borsod. Besitzer Herr von Latinovits. 271 Einwohner. 
 

Ludas 
Landgut mit vielen Sallaschen auf der Gemarkung von Maria Theresiopel gegen die Theiß. 
2.000 Einwohner. 
 

Máda 
Prädium des Barons von Orczy bei Jankowatz. 25 Einwohner. 
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Mátéháza 
Prädium des Fürsten Grassalkovits bei Baja. 23 Einwohner. 
 

Mateovits 
Adelssitz, ähnlich einer Ortschaft, bei Almasch. Besitz des Herrn von Piukovits. 550 
Einwohner. 
 

Monostorszegher-Kanal-Schleuse 
Schleuse an der Mündung des Donau in den Franzenskanal. 144 Einwohner. Die Schiffe 
werden von Ochsen durch den Kanal gezogen. 
 

Nagy Fény 
Sallasch und Poststation auf der Gemarkung von Maria Theresiopel. 25 Einwohner. 
 

Neu-Werbaßer-Kanalschleuse 
Schleuse am Franzenskanal bei Neu-Werbaß. 174 Einwohner. Sehenswürdigste Schleuse 
ihrer Art mit schönen Gebäuden. 
 

Petau 
Kameralprädium zwischen Kula und Piwnitz. 6 Einwohner. 
 

Prekaja 
Kameralprädium bei Brestowatz. 5 Einwohner. 
 

Puszta Kula 
Kameralprädium auf der Teletschka in der Nähe von Kernel. 
Rém 
Prädium des Fürsten Grassalkovits nördlich von Baja. 130 Einwohner. 
 

Rogladicza 
Prädium mit mehreren Adelssitzen und Besitz des Herrn von Vojnits. 80 Einwohner. 
 

Saári 
Prädium bei Stanischitsch. Besitz des Barons von Redl. 84 Einwohner. 
 

Sziregh 
Prädium unweit Temerin. Besitz des Bischofs von Neusatz. 3 Einwohner. 
 

Tompa 
Prädium nördlich von Maria Theresiopel. 100 Einwohner. 
 

Tavankut 
Prädium mit mehreren Sallaschen zwischen Maria Theresiopel und Bajmok. 230 Einwohner. 
 

Tüskés 
Sallasch bei Hedjesch. 30 Einwohner. 
 

Vántelek 
Prädium mit mehreren Sallaschen südlich von Maria Theresiopel. 200 Einwohner. 
 

Verusits 
Prädium mit mehreren Sallaschen auf der Gemarkung von Maria Theresiopel. 420 
Einwohner. 
 

Vizits 
Prädium beim Prädium Alpár. 20 Einwohner . 
 

Zobnaticza 
Prädium der Freistadt Maria Theresiopel mit mehreren Sallaschen, nördlich von Batsch-
Topola. 271 Einwohner. 
 

Zside 
Prädium des Fürsten Grassalkovits nahe Jankowatz, zwischen den Prädien Kéles und 
Borota. 24 Einwohner. 
 
ANMERKUNG: 
Im Komitat gab es angeblich noch das Dorf "Pandur", das den Panduren den Namen 
gegeben haben soll. 
Zwischen Altker und Neusatz befanden sich 3 Wirtshäuser. Sie hatten 37 Einwohner. 
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F E N Y E S   ELEK 
MAGYARORSZÁG GEOGRAPHIAI SZÓTARA, Pest 1851 
 
FENYES ist einer der berühmten, wenn nicht der berühmteste Geograph Ungarns. In seinem 
geographischen Wörterbuch von 1851 beschreibt er weitläufig alle Städte, Dörfer und 
Pußten des damaligen großungarischen Reiches. Das in zwei Bänden erschienene Werk 
enthält für die Batschka (das Batscher Komitat) 135 Ortschaften, davon 22 Pußten. Leider 
hat das Werk auch Schönheitsfehler. So fehlt z.B. die Stadt Senta an der Theiß, jene 
Ortschaft, bei der PRINZ EUGEN die Türken 1697 vernichtend geschlagen und endgültig 
aus der Batschka vertrieben hat. Das geographische Wörterbuch von FENYES enthält für 
die Batschka die folgenden Städte, Dörfer und Pußten: 
  
Ada 
Ortschaft südlich von Senta am rechten Theißufer. 8.150 Einwohner: Madjaren, Serben, 
Juden. Gehört zum Theißer Kronbezirk 
 

Almás 
Ortschaft zwischen Baja und Sawatitz. 8.000 Einwohner: Dalmatiner, Madjaren. 
Verschiedene Besitzer. 
 

Alpár 
Pußta bei Altker. Besitz der Familie Brunszvik. 
 

Apathin 
Kameralortschaft südlich von Sombor am linken Donauufer. 6.500 Einwohner: Deutsche 
 

Bács 
Ortschaft südlich von Sombor. 2.915 Einwohner: Dalmatiner, Juden. Besitz des Erzbistums 
Kalotscha. 
 

Bács - Ujfalu 
Ortschaft bei Batsch. 2.434 Einwohner: Madjaren, Slowaken, Juden. Besitz des Erzbistums 
Kalotscha. 
 

Baja 
Freistadt am linken Donauufer n. der heutigen jugoslawischen Grenze. 15.076 Einwohner: 
Madjaren, Serben, Deutsche. Verschiedene Besitzer. 
 

Bajmak 
Ortschaft südlich von Sawatitz. 4.500 Einwohner: Dalmatiner, Madjaren. Gehört zu Sawatitz. 
 

Bajsa 
Ortschaft nördlich von Batsch-Topola. 3.514 Einwohner: Slowaken, Madjaren, Serben, 
Juden. Besitz der Familien Vojnics und Zákó. 
 

Baracska 
Kameralortschaft südlich von Baja am linken Donauufer. 2.700 Einwohner: Madjaren, Juden. 
 

Báthmonostor 
Ortschaft südlich von Baja nahe der Donau. 1.600 Einwohner: Madjaren.  
Besitzer: Grassalkovich. 
 

Becse (O-) 
Marktflecken südlich von Szegedin am rechten Theißufer. 9.120 Einwohner: Serben, Juden. 
Gehört zum Theißer Kronbezirk. 
 

Begecs 
Ortschaft bei Futok an der Donau. 1.039 serbische Einwohner. Besitz der Familie Brunszvik. 
 

Belaradanova 
Pußta südlich von Kula. Besitz der königlichen Staatskasse. 
 

Béregh 
Kameralortschaft bei Besdan. 2.400 Einwohner: Dalmatiner. 
Bezdan 
Kameralortschaft südlich von Baja am linken Donauufer. 6.750 Einwohner: Madjaren, Juden. 
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Bikity 
Ortschaft östlich von Baja. 3.500 Einwohner: Deutsche, Madjaren, Dalmatiner. Besitzer: 
Grassalkovich. 
 

Bogojevo 
Kameralortschaft südlich von Sombor. 1.800 Einwohner: Madjaren, Juden. 
 

Bogyán 
Ortschaft bei Batsch an den Donau-sümpfer. 700 serbische Einwohner. Besitz der Familie 
Gromann. 
 

Borota 
Pußta bei Jánoshalma. Verschiedene Besitzer. 
 

Borsod 
Pußta zwischen Bikity und Madaras. Besitz der Familie Latinovics. 
 

Bresztovácz 
Kameralortschaft südlich von Sombor. 3.200 Einwohner: Deutsche, Serben. 
 

Bukln 
Kameralortschaft bei Palanka am linken Donauufer. 2.200 deutsche Einwohner. 
 

Bulkesz 
Kameralortschaft nordwestlich von Neusatz. 1.500 deutsche Einwohner. 
 

Csantavér 
Ortschaft südöstlich von Sawatitz. 2.500 Einwohner: Madjaren, Dalmatiner. Besitz der Stadt 
Sawatitz. 
 

Csatália 
Kameralortschaft bei Baratschka. 1.358 deutsche Einwohner. 
 

Csávoly 
Ortschaft östlich von Baja. 2.156 Einwohner: Deutsche, Juden. Besitz des Erzbistums 
Kalotscha. 
 

Cséb 
Ortschaft östlich von Neusatz. 1.893 Einwohner: Deutsche, Dalmatiner, Juden. Besitz der 
Familie  Polinberger. 
 

Cservenka 
Kameralortschaft östlich von Sombor. 2.337 Einwohner: Deutsche, Juden. 
 

Csonoplya 
Kameralortschaft östlich von Sombor. 4.299 Einwohner: Deutsche, Madjaren, Dalmatiner. 
 

Dautova 
Kameralortschaft südlich von Baja. 2.500 madjarische Einwohner. 
 

Derony 
Ortschaft bei Batsch. 1.850 Einwohner: Serben, Deutsche. Besitz des Erzbistums Kalotscha. 
 

Doroszló 
Kameralortschaft südlich von Sombor.2.500 madjarische Einwohner. 
 

Feketehegy 
Kameralortschaft südlich von Batsch-Topola. 2.000 madjarische Einwohner. 
 

Fény (Nagy-) 
Pußta zwischen Batsch-Topola und Sawatitz. Besitz der Stadt Sawatitz. 
 

Filippova 
Kameralortschaft bei Hodschag. 2.400 deutsche Einwohner. 
 

Földvár (Tisza-) 
Ortschaft an der Mündung des Franzenskanals in die Theiß. 4.900 Einwohner: Serben, 
Madjaren, Juden. Gehört zum Theißer Kronbezirk. 
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Futak (O-) 
Ortschaft westlich von Neusatz am linken Donauufer. 2.800 deutsche Einwohner. Besitz der 
Familie Brunszvik. 
 

Futak (Uj-) 
Ortschaft westlich von Neusatz. 1.300 deutsche Einwohner. Besitz der Familie Brunszvik. 
 

Gajdobra 
Kameralortschaft nördlich von Palanka. 2.200 deutsche Einwohner. 
 

Gákova 
Kameralortschaft n.von Sombor. 3.000 deutsche Einwohner. 
 

Gara 
Ortschaft südlich von Baja. 3.000 Einwohner: Deutsche, Dalmatiner. Besitz der Stadt Baja. 
 

Glozsán 
Ortschaft bei Futok. 1.500 Einwohner: Slowaken, Serben. Besitz der Familie Brunszvik. 
 

Gyuritl 
Pußta bei Baratschka. Gehört zur Ortschaft Baratschka. 
 

Hegyes 
Kameralortschaft  südlich von  Batsch-Topola. 4.710 Einwohner: Madjaren, Juden. 
 

Hofság 
Kameralortschaft südlich von Sombor. 3.000 deutsche Einwohner. 
 

Istvánmegye 
Mit Baja vereinte Ortschaft. 1.252 madjarische Einwohner. Besitz des Erzbistums Kalotscha. 
 

Jamkovácz 
Ortschaft östlich von Baja. 5.983 Einwohner: Madjaren, Juden. Besitz der Familie Mayer 
(Wiener Bankier). 
 

Járek 
Ortschaft nördlich von Temerin. 1.159 Einwohner: Deutsche, Juden. Besitz der Familie  
Szecsén. 
 

Kanisa (O-, Magyar-) 
Ortschaft südlich von Szegedin am rechten Theißufer. 9.137 Einwohner: Madjaren, Serben, 
Juden. Gehört zum Theißer Kronbezirk. 
 

Karavukowa 
Kameralortschaft nördlich von  Batsch  an den Sümpfen der Mostung. 1.853 Einwohner: 
Deutsche, Juden. 
 

Katymár 
Ortschaft südöstlich von Baja. 3.549 Einwohner: Dalmatiner, Deutsche, Juden. Besitz der 
Familie Latinovics. 
 

Kelebia 
Pußta auf der Sawatitzer Gemarkung. 900 madjarische Einwohner. Gehört zu Sawatitz. 
 

Kér (Kis-) 
Kameralortschaft südlich von Werbaß. 1.545 Einwohner: Deutsche, Juden. 
 

Kér (O-, Nagy-) 
Kameralortschaft südlich von Werbaß. 2.913 Einwohner: Serben, Madjaren, Juden. 
 

Keresztur 
Kameralortschaft südlich von Kula. 2.921 Einwohner: Ruthenen, Juden. 
 

Kernyaja 
Kameralortschaft ö.von Sombor. 2.777 Einwohner: Deutsche, Juden. 
 

Kis-Szállás 
Pußta bei Melykut. 653 madjarische Einwohner. Besitz des Wiener Bankiers Mayer. 
 

Kiszács 
Ortschaft nördlich Neusatz. 2.111 Einohner: Deutsche, Serben. Besitz der Familie Brunszvik. 
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Krushevlya 
Kameralortschaft nördlich von Sombor. 929 Einwohner: Deutsche, Juden. 
 

Kuczura 
Kameralortschaft südlich von Werbaß 5.122 Einwohner: Ruthenen, Deutsche, Juden. 
 

Kula 
Kameralortschaft südlich von Batsch-Topola am Franzenskanal. 7.353 Einwohner: Deutsche, 
Serben, Madjaren, Juden. 
 

Kula (Puszta) 
Kameral-Pußta bei Kula. Gehört zur Ortschaft Kula. 
 

Kulpin 
Ortschaft nordwestlich von Neusatz. 1.624 Einwohner: Serben, Slowaken. 
 

Kumbaja 
Ortschaft westlich von Sawatitz. 1.816 Einwohner: Deutsche, Madjaren, Juden Besitz der 
Familie Stratimirivics. 
 

Kupuszina 
Kameralortschaft bei Sombor. 2.563 Einwohner: Madjaren, Juden. 
 

Lality 
Kameralortschaft westlich von Werbaß. 2.012 Einwohner: Serben, Deutsche, Juden. 
 

Legyen 
Kameral-Pußta zwischen Katschmar und Ridjitza. Besitz der Familie Latinovics. 
 

Ludas 
Postwechselstation auf der Sawatitzer Gemarkung. Gehört zu Sawatitz. 
 

Madaras 
Ortschaft östlich von Baja. 4.000 madjarische Einwohner. Besitz der Familie Latinovics. 
 

Martonyos 
Ortschaft im Theißer Kronbezirk. 4.583 Einwohner: Serben, Madjaren, Juden. 
 

Mátéháza 
Pußta bei Sz.Ivány. Besitz des Barons Grassalkovich. 
 

Mateovics 
Pußta zwischen Batsch-Almasch und Sz.Ivány. Besitz der Familien Grassalkovich und 
Piukovics. 
 

Mélykut 
Ortschaft zwischen Sawatitz und Sz. Ivány. 4.080 Einwohner: Madjaren, Juden. Besitz des 
Barons Grassalkovich. 
 

Militics (Nemes-) 
Ortschaft zwischen Sombor und Bajmok. 3.500 Einwohner: Deutsche, Serben. 
 

Militics (Racz-) 
Kameralortschaft bei Hodschag. 3.100 Einwohner: Deutsche, Serben. 
 

Mohol 
Ortschaft im Theißer Kronbezirk am rechten Theißufer. 5.400 Einwohner: Serben, Madjaren, 
Juden. 
 

Monostor-szeg 
Kameralortschaft westlich von Sombor. 4.500 madjarische Einwohner. 
 

Morgos 
Pußta auf der Gemarkung von Plawna. Gehört zur Kameralortschaft Plawna. 
 

Novoszello 
Ortschaft südlich von Batsch am linken Donauufer. 1.200 deutsche Einwohner. Besitz der 
Familie Cseh. 
 

Obrovácz 
Kameralortschaft nördlich.von Palanka. 1.746 Einwohner: Madjaren, Serben, Deutsche. 
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O - legyen 
Kameralpußta bei Ridjitza. 237 Einwohner: Serben. Besitz der Familie Latinovics. 
 

Omoravicza 
Ortschaft s.von Sawatitz. 4500 Einwohner: Madjaren, Juden. Verschiedene Besitzer. 
 

Pacsér 
Ortschaft südlich von Sawatitz. 3.998 Einwohner: Madjaren, Serben, Juden. Verschiedene 
Besitzer. 
 

Palanka (Német-, O- , Uj-) 
Kameralortschaft westlich von Neusatz am linken Donauufer. 6.108 Einwohner: Deutsche, 
Serben, Juden. 
 

Parabuty 
Kameralortschaft nördlich von Batsch. 3.245 Einwohner: Deutsche, Serben, Juden. 
 

Paraga 
Kameralortschaft östlich von Batsch. 970 Einwohner: Serben 
 

Petao 
Pußta zwischen Lalitsch und Torschau. Gehört zur Kameralortschaft Torschau. 
 

Petrovácz 
Ortschaft nördlich von Futok. 5.093 Einwohner: Slowaken, Serben. Besitz der Familie 
Brunszvik. 
 

Petrovoszello 
Ortschaft im Theißer Kronbezirk. 5.440 Einwohner: Madjaren, Serben, Juden. 
 

PIros 
Ortschaft nördlich von Neusatz. 1.638 Einwohner: Madjaren, Serben. Besitz der Familie 
Brunszvik. 
 

Pivnicza 
Kameralortschaft südlich von Kula. 3.907 Einwohner: Serben, Deutsche, Juden. 
 

Plavna 
Kameralortschaft bei Batsch. 1.330 Einwohner: Dalmatiner, Juden. 
 

Prekája 
Kameralpußta bei Batsch-Brestowatz. 7 Einwohner: Deutsche 
 

Rasztina 
Kameralpußta bei Gakowa. Besitz des Barons Redl. 
 

Rém 
Pußta bei Sz.Ivány. 163 Einwohner: Madjaren. Gehört zur Bajaer Herrschaft. 
 

Rigyicza 
Ortschaft südöstlich von Baja. 3.236 Einwohner: Deutsche, Madjaren, Serben, Juden. Besitz 
der Familie Kovács. 
 

Roglatiza 
Pußta bei Bajscha. 92 Einwohner: Madjaren. Verschiedene Besitzer. 
 

Sándor 
Ortschaft auf der Sawatitzer Gemarkung am Palitsch-See. 780 Einwohner: Serben 
 

Sáve (O-) 
Kameralortschaft bei Altker.  1.596 Einwohner: Serben 
 

Sóve (Uj-) 
Kameralortschaft bei Altker. 1.200 Einwohner: Deutsche 
 

Szabadka 
Königliche Freistadt zwischen Baja und Szegedin. 48.823 Einwohner: Dalmatiner, Madjaren, 
Serben, Juden. 
Szántova 
Kameralortschaft bei Gara am linken Donauufer. 2.725 Einwohner: Dalmatiner, Juden. 
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Szecse (Nagy) 
Ortschaft bei Gara. 398 Einwohner: Madjaren. Besitz der Familie Eszterházy. 
 

Szeghegy 
Kameralortschaft südlich von Batsch-Topola. 1.760 Einwohner: Deutsche, Madjaren. 
 

Szelencse 
Kameralpußta zwischen Parabutsch und Paraga. 
 

Szent - Iván (Despot) 
Kameralortschaft s.von Kula.1.850 Einwohner: Serben 
 

Szent – Iván (Felsö-) 
Ortschaft östlich .von Baja. 2.500 Einwohner: Madjaren, Dalmatiner. Besitz der Familie 
Grassalkovich. 
 

Szent - Iván (Priglevicza) 
Kameralortschaft südlich von Sombor. 3.220 Einwohner: Deutsche, Juden. 
 

Szent-Tamás 
Ortschaft im Theißer Kronbezirk. 11.500 Einwohner: Serben, Madjaren. 
 

Szilbás 
Kameralortschaft nördlich von Palanka.1.276 Einwohner. Serben. 
 

Szlreg 
Kameralpußta zwischen Altker und Temerin. Besitz des Neusatzer Bistums. 
 

Szivácz (Uj-, O-) 
Kameralortschaft am Franzenskanal östlich von Sombor. 7.600 Einwohner: Deutsche, 
Serben, Juden. 
 

Szonta 
Kameralortschaft südlich von Apatin an den Donausümpfen. 2.750 Einwohner: Dalmatiner, 
Juden. 
 

Sztanisits 
Ortschaft nördlich von Sombor. 4.570 Einwohner: Madjaren, Serben, Deutsche, Juden. 
Besitz des Barons Redl. 
 

Sztapár (O-) 
Kameralortschaft südlich von Baja. 3.100 Einwohner: Serben, Madjaren. 
 

Sztapár (Kis-) 
Kameralpußta bei Sztapár. 
 

Tanki Lug 
Waldung bei Hodschag. Besitz der Kammer. 
 

Tataháza 
Ortschaft östlich von Baja. 1.400 Einwohner: Madjaren, Bunjewatzen. Gehört zur Bajaer 
Herrschaft. 
 

Temerin 
Ortschaft zwischen Neusatz und Alt-Betsche. 6.500 Einwohner: Madjaren. Besitz des Grafen 
Szechen. 
 

Toplya 
Ortschaft südlich von Sawatitz. 6.500 Einwohner: Madjaren, Juden. 
 

Torzsa 
Kameralortschaft südlich von Werbaß. 2.500 Einwohner: Deutsche, Juden. 
 

Tovariszova 
Kameralortschaft bei Batsch. 2.200 Einwohner: Serben. 
 

Turja 
Kameralortschaft am Franzenskanal. 2.000 Einwohner: Serben 
 

Ujfalu 
Ortschaft bei Batsch. 2.298 Einwohner: Madjaren, Slowaken, Juden. Besitz des Erzbistums 
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Kalotscha. 
 

Ujvidék 
Königliche Freistadt am linken Donauufer. 17.332 Einwohner: Serben, Deutsche, Madjaren, 
Griechen, Juden u.a. 
 

Vaiszka 
Ortschaft westlich von Batsch. 1.202 Einwohner: Dalmatiner, Juden. Besitz der Familie  
Gromann. 
 

Vaskut 
Ortschaft südlich von Baja. 3.418 Einwohner: Deutsche, Serben, Juden. Besitz der Familie  
Grassalkovich. 
 

Veprovácz 
Kameralortschaft  am  Franzenskanal westlich von Werbaß. 2.942 Einwohner: Deutsche, 
Madjaren, Juden. 
 

Verbász (O-) 
Kameralortschaft am Franzenskanal. 3.365 Einwohner: Serben. 
 

Verbász (Uj-) 
Kameralortschaft am Franzenskanal. 2.217 Einwohner: Deutsche, Juden. 
 

Verusics 
Pußta auf der Sawatitzer Gemarkung. 473 Einwohner: Serben. 
 

Zombor 
Königliche Freistadt südlich von Baja. 21.647 Einwohner: Serben, Deutsche, Madjaren, 
Juden. 
 

Zsida 
Pußta bei Jankovácz. 26 Einwohner: Madjaren. Besitz der Jankováczer Herrschaft. 
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ORTE DER BATSCHKA  
ENDE DES ZWEITEN WELTKRIEGES  

 
Diese Zusammenstellung enthält Kurzbeschreibungen und historische Daten zu 130 Orten 
der jugoslawischen und ungarischen Batschka, wie sie Ende des Zweiten Weltkrieges zum 
Zeitpunkt der Vertreibung der deutschen Bevölkerung bestanden. Beschreibungen und 
Geschichtsdaten sind der umfangreichen donauschwäbischen Nachkriegsliteratur ent-
nommen. Daneben wurden vor allem auch Quellen ausländischer Geschichtsschreibung von 
vor und nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewertet, von denen die folgenden genannt seien: 
 

BOROWSZKY, SAMU:  
Magyarország Vármegyei és Városai/Bács-Bodrog Vármegye, Budapest 1909 
 

FÉNYES, ELEK:  
Magyarország Geographiai Szótára, Pest 1851 
 

GYÖRFFY, GYÖRGY:  
Az Arpádkori Magyarország Történeti Földrajza, Budapest 1987 
 

HEGEDIS, ANTAL / ČBANOVIĆ, KATARINA:  
Demografska i Agrarna Statistika Vojvodine 1767-1867, Novi Sad 1991                                                           
 
 

Die Orte der Batschka sind alphabetisch geordnet. Bei den rein deutschen Orten und jenen 
mit deutscher Bevölkerungsmehrheit bzw. mit beträchtlichem deutschem Bevölkerungsanteil 
wurde die deutsche Ortsbezeichnung als Ordnungsmerkmal gewählt, in den anderen Fällen 
der amtliche ungarische oder serbische Ortsname. In der Klammer unter dem fettgedruckten 
Ortsnamen stehen zuerst der ungarische und dann der serbische Ortsname.  
 
ADA 
 

(Ada, Ada) 
Ortschaft am rechten Theißufer südlich von Senta. 
 

HEUTE: Y 24430 Ada 
ÄLTERE NAMEN:  
Ad/Kysad (1308), Osztroho (1717), Ostrova (1791) Osztrova seu Ada (1800), Ada (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1931 (84), 1941 (34) 
 

Der Name des Ortes kommt vom türkischen Wort 'ada' (hada), das 'Insel' bedeutet. Auch der 
ältere Name 'Ostrova’ bedeutet im Slawischen 'Insel’. Der heutige Ort scheint erst am Ende 
der Türkenherrschaft entstanden zu sein. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1694: Ansiedlung  von  Serben  unter ihrem   Patriarchen   ARSENIJE CRNOJEVIC  im da- 
          maligen  Ort der Militärgrenze.  
1757: Bau der gr.- kath. Kirche.  
1791: Der Ort kommt zum Theißer Kronbezirk. 
1795: Bau der r.- kath. Kirche.  
1815: Einige Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1819: Weitere Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg.  
1836: Der Ort wird zum Marktflecken erhoben.   
1848: Der Ort wird in die Batschka eingegliedert. 
1900: In der Großgemeinde leben in 2166 Häusern 9979 Madjaren und 1877 Serben. 
 
ALT - BETSCHE  
 

(Obecse, Stari Bečej) 
Ortschaft am rechten Theißufer südlich von Senta.  
HEUTE: Y 21220 Stari Bečej 
ÄLTERE NAMEN: 
Bechey (1091), Boche (1332-1337), Beche (1338), Rácz-Becse (1761), O-Becse (1761), 
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Bécse (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1857 (128), 1900 (252=1,34%), 1931 (235), 1941 (201), 1993 (48) 

 

Auf einer Theißinsel befand sich die alte Burg, deren Existenz bereits 1342 urkundlich 
nachgewiesen wurde und die als Folge des Friedens von Karlowitz zerstört werden mußte. 
An der Stelle von Alt-Betsche befand sich wahrscheinlich eine Kolonie des Kaisers TRAJAN. 
Der Name 'Becse' wird in mehreren Urkunden als ein männlicher Personenname erwähnt 
(1199, 1200, 1216). 
 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1238: Der Ort erhält eine Fähre über die Theiß.  
1551: Die Türken erobern die Burg auf der Theißinsel. 
1694: Beginn der Ansiedlung von Serben.  
1702: Der Ort wird Teil der Militärgrenze. 
1720: Der Ort wird zum Marktflecken erhoben und erhält ein Gemeindesiegel. 
1757: Ansiedlung von Madjaren. 
1763: Bau der r.- kath. Kirche. 
1849: Kämpfe zwischen Serben und Madjaren. 
1898: Bau der ev. Kirche. 
1942: 4.1.-8.1. Razzia durch das ungarische Militär. Todesopfer: 103 Slawen und 102 Juden. 
1944: Die Sowjets bilden einen Brückenkopf an der Theiß, von wo sie weiter in die Batschka  
          vorstoßen. 
1944: Der Abtpfarrer PETRANY wird von Titopartisanen umgebracht.  
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 13 Besitze Ackerland = 161,07 ha 
 
ALT – KANISCHA  
 

(Magyarkanizsa, Stara Kanjiža)  
Ortschaft am rechten Theißufer südlich von Senta. 

 

HEUTE: Y 24420 Kanjiža 
 

ÄLTERE NAMEN:  
Kenesna (1172), Knesa (1226), Kanizsa (1353), Okanizsa (1751), Neu-Kanizsa (1804), 
Kanisa (1822), O-Kanizsa (1850), Alt- oder Ungarisch-Kanischa (o. J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (67=0,41%), 1931 (13), 1941 (31), 1993 (17) 
 

Beim Ort befinden sich Erdfesten aus der Zeit der Sarmaten-Jazygen. Der Name des Ortes 
ist slawischen Ursprungs. Lange Zeit hindurch war beim Ort unterhalb der Maroschmündung 
die wichtigste Theißüberfuhr. 
 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1242: Nach dem Tatareneinfall wurde die Bevölkerung ermordet.  
1750: Neugründung des Ortes und Errichtung einer r.- kath. Pfarrei. 
1751: Der Ort wird zum Marktflecken erhoben und erhält ein Gemeindesiegel.  
1753: Baron  REDL  ruft  madjarische Siedler in den Ort. 
1755: Beginn der Führung von Kirchenmatrikeln. 
1768: Bau der r.- kath. Kirche. 
1848: Der Ort wird von den Serben angezündet.  Von  1313  Häusern verbrennen 1171 
          darunter  das Gemeindehaus und  die Kirche. 
1858: Bau einer neuen r.- kath. Kirche. 
1900: Bau eines Frauenklosters. Mit ihm verbunden war das Mädcheninstitut "Haynald" mit 6  
          Elementar- und 4 Bürgerschulklassen und mit einem Internat für 30 Zöglinge. 
1900: Bau des städtischen Armenhauses, das mit dem Waisenhaus (60 Betten) und mit dem  
          Krankenpflege-Institut (24 Betten) verbunden war. 
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ALTKER  
 

(Okér, StariKer, Pašićevo)  
Ortschaft nordwestlich von Neusatz. 

 

HEUTE: Y 21213 Zmajevo 
 

ÄLTERE NAMEN: 
Gyurghkery/Pinkoqueri (1230), Keer (1267), Harsan Kér (1297), Gyurghkery/Pynkokery 
(1317), Nagy-Kér (1461), Cheeri (1762), Alt-Keer (1822), Zmajevo (1947) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1843 (29), 1854 (1.350), 1857 (1.416=40,20%), 1859 (1.431), 1890 (2.402=60,43%), 1900 
(2.406= 58,09%), 1931 (3.692), 1941 (2.678) 
 

In Altker gab es nach dem Einzug der Partisanen 1944 ein Arbeitslager für Deutsche. 
Gearbeitet wurde bei der Maisernte. Kommandant des Lagers war STEVO, der es mit den 
deutschen  Insassen des Lagers gut meinte und ihnen manche Erleichterung verschaffte. So 
warnte er die Gefangenen einmal vor einer bevorstehenden Razzia, bei der man 
hauptsächlich nach Geld und Schmuck suchen würde. Es gab nach dem Einmarsch der 
Sowjets in Altker keine Übergriffe, Mißhandlungen oder Exekutionen an den Deutschen und 
Ungarn. Lediglich der Gastwirt FRIEDRICH RICHTER wurde bei einem Raubüberfall er-
schossen. 
Das deutsche Altker entstand durch die Zusiedlung deutscher Einwohner aus  den  umlie-
genden  Ortschaften Kleinker, Schowe, Werbaß, Torschau u.a. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1267: Der Ort ist von Madjaren und wahrscheinlich auch von Serben bewohnt. 
1697: Ort wird von den Türken auf ihrem Rückzug nach der Niederlage bei Senta zerstört. 
1699: Besiedlung des Ortes mit Serben unter ihrem Patriarchen ARSENIJE CRNOJEVIC. 
1768: Ort ist von 123 serbischen Familien bewohnt. 
1790: Ansiedlung von Madjaren. 
1793: Bau der ersten r.- kath. Kirche (14x5m)und Beginn der Führung von Kirchenmatrikeln.  
1816: Bau der gr.- orth. und der neuen r.- kath, Kirche (26,25x11,5m) 
1817: Die erste deutsche Familie aus dem Nachbarort Kleinker siedelt sich an. 
1827: Kameralistische Ansiedlung von Deutschen. 
1836: Im Ort wütet eine Choleraepidemie. 
1848/1849: Auf dem Altkerer Gebiet finden mehrere Gefechte statt. Die Serben müssen drei- 
                   mal, die Ungarn zweimal flüchten. Ihr Besitz wird jedesmal zerstört. 
1849: Gründung der deutschen Kirchengemeinde. 
1861: Ein Großfeuer vernichtet u.a. 13 deut-sche Häuser. 
1883: Errichtung des Bahnhofes. 
1892/1893: Diphtherieepidemie. Es sterben 43 Kinder. 
1896: Fertigsteilung des Baues der ev. Kirche. 
1896: Im November wird die ref. Kirche eingeweiht. 
1900: Die Zusiedlung weiterer Deutschen kommt zum Stillstand. 
1914: Im Ort wird ein artesischer Brunnen gebohrt, der 282 Meter tief ist und 56 Liter Wasser  
          in der Minute ausstößt. 
1918: Der Ort beklagt 88 Gefallene des Ersten Weltkrieges. 
1922: Gründung der Ortsgruppe der "Partei der Deutschen". 
1928: Eröffnung eines Freibades. 
1930: KARL PHILIPPI gibt das Heimatbuch "Die 100jährige deutsch - evangelische Kirchen-  
          gemeinde Pašićevo 1827-1917" (240 Seiten) heraus. 
1931: Eröffnung des Volksbades (Wannen- und Brausebad). 
1944: Auf einem Flurschutzrundgang am 2.7. werden ANDREAS HOFFMANN und JOHANN  
          MAYER von Partisanen erschossen. 
1944: Am 8.10. flüchten die Deutschen des Ortes vor der heranrückenden Roten Armee. 
1944: Etwa 25 Männer und Frauen werden am 18.11. nach Neusatz zum Ausbessern der  
          Eisenbahnstrecke Neusatz-Belgrad und zu Aufräumungsarbeiten getrieben. 
1944: Am 2.12. kommt der Großteil der Bevölkerung ins Vernichtungslager Jarek. 
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1944: Am 25.12. werden eine Frau und sieben Männer in die Sowjetunion verschleppt. 
1944: Nach dem Einmarsch der Partisanen wird der Gastwirt FRIEDRICH RICHTER bei  
          einem Raubüberfall erschossen. 
1945: Am 13.2. kommen PETER und ELISABETHA PFEIFER beim Bombenangriff auf 
          Dresden ums Leben. 
1945: Am 8.5. kommen CHRISTINE, ERNA und SOPHIA BACH bei einem Bombenangriff 
          auf Leipzig ums Leben. 
1945: Am 14.12. kommen die Neukolonisten aus Montenegro in Altker an. 
1947: Die 1895/1896 errichtete evangelische Kirche wird abgerissen. Mit den Ziegeln wird  
          das Kulturheim der neuen Siedler erbaut. 
1947: Der Ort erhält den Namen 'Zmajevo' nach dem serbischen Arzt JOVAN JOVANOVIC  
          ZMAJ, der zeitweilig als Arzt in Altker tätig war. 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944  2.869 
Zivilopfer insgesamt               118 
Soldatenopfer                         151 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 577 Besitze Ackerland (1.540,56 ha. = 67,18%) 
 
APATIN 
 

(Apatin, Apatin) 
Ortschaft am linken Donauufer südwestlich von  Sombor. 

 

HEUTE: Y 25260 Apatin 
 

ÄLTERE NAMEN: Obada (1011), Besenev (1055), Aureo loco (um 1090), Aranyan (1092), 
Appati (1337), Nagyarki (1337), Beseneufeu (1337), Aranian (1340), Apáti (1350), Apáthi 
(1412), Opathin (1553), Aranyos (1590), Vragnos (1690), Apten (1751), Apathin (1751), 
Apáthy (18.Jh.), Ranyos ( 1769) 
 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1749 (1.300 Ansiedler), 1822 (5.344), 1857 (9.042=97,6%), 1880(10.668), 1890 
(12.057=94,06%), 1900 (12.115=86,91%), 1931 (12.204=90,97%), 1938 (11.740), 1941 
(10.732), 1993 (198) 
 

Bei Apatin befinden sich Erdfesten aus der Zeit der Sarmaten und Jazygen ("Türkenhügel"), 
desgleichen Spuren menschlichen Lebens aus der Jungsteinzeit. 
Ortsnamen auf dem Gebiet des heutigen Apatin während der Arpadenzeit waren: Apáti, 
Aranyán, Besenyö und Nagyárki mit mehreren urkundlichen Abwandlungen. 
Apatin wurde in unmittelbarer Nähe des serbischen Ortes "Bukcsinovics", das COTHMANN 
ein serbisches Räubernest nannte, angelegt. Die Serben wurden später nach Stapar 
umgesiedelt. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1011: STEPHAN d.Hl. schenkt das alte "Obada" der Veszpremer Abtei. Eine Urkunde des 
          Papstes BENEDIKT IXII. erwähnt den Ort "Apáthi". 
1407: Apáti ist bereits eine Stadt. 
1540: Die Stadt wird von den Türken zerstört. 1699: Apatin ist nur noch eine Pußta im Besitz  
          der Kammer.  
1742: Ein Teil der Serben des Ortes Bukcsinovics ist bereits abgewandert. 
1749: Frühtheresianische kameralistische Ansiedlung Deutscher. Bau der ersten Kirche  
1750: Entstehung der Pfarrei und Beginn der Führung von Matrikelbüchern. 
1750: Beginn der Verlegung der serbischen Bevölkerung von Bukcsinovics nach Stapar. 
1751: Erstes Gemeindesiegel mit dem Ortsnamen "Apten". 
1755: Erstes Ansiedlungspatent MARIA THERESIAS, ausgestellt für den Apatiner Bauern- 
          werber ANTON AKLI. 
1755: Apatin wird zum Marktflecken mit einem Wochenmarkt und zwei Jahrmärkten erhoben.  
1768: Im Ort wütet eine große Feuersbrunst.  
1770: Die Handwerkerschaft erhält das Zunftprivileg. 
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1772: Apatin erhält einen Urbarialvertrag, zuständig auch für die Orte Besdan, Batsch und  
          Sentiwan. 
1786: Apatin hat rund 600 Häuser und zwei Hauptgassen. Die dritte ist von der Donau über- 
          flutet und zerstört worden. 
1795: Wegen der Donaufluten werden die Kirchen und ein Teil des Ortes verlegt. 
1798: Bau der neuen r.- kath. Kirche. 
1830: Im Ort wütet eine Ch oleraepidemie und fordert viele Menschenleben. 
1850: Eröffnung einer Sc hiffahrtsstation der "Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft".  
1859: Gründung eines Männergesangvereines. KARL SCHMAUSS schreibt die "Ethnogra-  
          phisch-topographische Beschreibung der Marktgemeinde Apatin in der Serbischen 
          Wojwodschaft und Temescher Banat. Apatin 1859" (handschriftlich 54 Seiten). 
1866: Ein Großfeuer zerstört 206 Häuser. Es gibt zahlreiche Choleratote. 
1875: Eröffnung einer Bürgerschule für Knaben und Mädchen am 30.10. Leiter der Schule ist  
          JOHANN RAUSCHENBERGER. 
1876: Große Überschwemmung der Gemarkung. 
1881: Am 10.1. wird der Rechtsanwalt ANDREAS SCHMAUSS Vizegespan des Batscher  
          Komitates. 
1881: Am 5.7. kandidiert EDMUND STEINACKER bei den Landtagswahlen für den Apatiner 
          Wahlkreis. 
1892: Am 2.10. wird VALENTIN FERNBACH mit dem Prädikat "von Apatin" geadelt. 
1895: Unter JOSEF WITZMANN erscheint die "Batscher Zeitung". 
1897: Gründung  der  "Apatin-Sontaer Binnenentwässerungsgenossenschaft". 
1898: Apatin wird Stuhlgerichtsbezirk. 
1898: STEFAN BASLER und JAKOB BECKER schreiben die "Kurze Geschichte der  
          Apatiner Kirche und Gemeinde Apatin" (116 Seiten). 
1899: Am 1.1. erscheint in Apatin unter MATTHIAS GASS die "Bács-Bodroger Zeitung". Sie 
          wird erst mit der Vertreibung der Deutschen eingestellt. 
1900: Apatin ist Amtssitz des Bezirksgerichtes, des Stuhlrichters und des Notariats. 
1912: Lehrer JAKOB SCHEFFER gründet das Salonorchester, in dem auch PAUL 
          ABRAHAM mitwirkt. 
1912: Apatin erhält eine Eisenbahn mit zwei Stationen. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 29.8. Obmann: HANS RAUSCHENBERGER. 
1924: Es erscheint die Zeitung "Die Zeit". 
1932: Unter ANTON LOTTERER erscheint die Zeitung "Kleiner Anzeiger". 
1933: Am 23.6. wird die "Herz-Jesu-Kirche" eingeweiht. 
1935: Dr. MICHAEL KASPER wird am 5.5. für den Wahlkreis Apatin ins Belgrader Parlament 
          gewählt. 
1935: Unter Pfarrer ADAM BERENZ erscheint die Wochenzeitung "Die Donau", das  
          Kampfblatt der "Katholischen Aktion gegen das Neuheidentum und den Nationalsozia- 
          lismus". Eingestellt wurde sie am  22.4.1944. 
1937: Unter dem Hauptschriftleiter LEOPOLD ROHRBACHER erscheint die "Deutsche  
          Bauernstimme". 
1939: Am 30.5. leitet FRANZ HAMM auf einer Großkundgebung die Sammlung für die 
          Deutsche Schulstiftung ein. 
1940: Im Mai erscheint die "Kurze Geschichte der Donauschwaben" von JOSEF VOLKMAR 
          SENZ. 
1940: Am 19.9. wird ein vierklassiges deutsches Gymnasium eröffnet. 
1940: Das "Private Deutsche Gymnasium" nimmt am 1.10. unter JOSEF PROKOPETZ den 
          Lehrbetrieb auf. Die Schule hat 76 Schüler und 48 Schülerinnen. 
1940: HANS JUNG schreibt "Apatin. Heimatbuch der größten deutschen Gemeinde" (304 
          Seiten). 
1944: Am 23.10. ziehen die Sowjets in Apatin ein. 
1944: Am 23.10. überschreiten die sowjetischen Truppen und Titopartisanen die Donau. 
1944: Vom 27. bis 31.12. werden Apatiner Deutsche in drei Transporten in die Sowjetunion 
           verschleppt. 
1944: Apatin wird Sammellager für Deutsche. 
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1945: Am 2.1. werden erneut Apatiner Deutsche in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 11.3. wird die ganze deutsche Bevölkerung Apatins nach Gakowa und Kruschiwl  
          in die Vernichtungslager gebracht. Nach wenigen Monaten sind von ihnen bereits 700  
          Personen tot. 
1945: Am 20.1. erscheinen in Deutschland die "Apatiner Heimatblätter“. 
1949: JOSEF VOLKMAR SENZ schreibt: "Apatin und die Apatiner. Festschrift zur 200-Jahr- 
          feier der donauschwäbischen Großgemeinde" (148 Seiten). 
1966; JOSEF VOLKMAR SENZ schreibt: "Apatiner Heimatbuch. Aufstieg, Leistung und 
           Untergang der donauschwäbischen Großgemeinde Abthausen/Apatin im Batscher 
           land" (832 Seiten). 
1977: ANTON BELGRAD schreibt: "Das Apatiner Deutsche Gymnasium. Ein Beitrag zur  
          donauschwäbischen Schulgeschichte" (56 Seiten). 
1983: JOSEF VOLKMAR SENZ schreibt: "Die   Apatiner   Bürgerschule 1875-1944" (88 
          Seiten).  
 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944      11.760 
Zivilopfer insgesamt     2.079 
Soldatenopfer         419 
 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 1064 Besitze Ackerland (5.924,92 ha = 97,6%) 
 
BAJA 
 

(Baja) 
Stadt am linken Donauufer in der nordwestlichen Ecke der Batschka. 
 

HEUTE: H 6500 Baja 
 

ÄLTERE NAMEN: Baya (1323), Woya (1324), Boya (1332), Baja (1427), Frankenstadt (803) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1750 (rd. 30%), 1822 (3.222=23,25%), 1908 (885=4%), 1941 (2.304) 
 
 

Im Süden der Gemarkung befand sich früher das Römerkastell "Petavium". 801-803 
errichtete KARL d. Gr. die Grenzbefestigung "Francovilla". Baja wurde während des 
Bauernaufstandes (1514) zerstört. An einem Freitag des Jahres 1840, nachmittags um halb 
zwei, entzündete sich ein Haus. Ein Orkan setzte innerhalb von wenigen Minuten die ganze 
Stadt in Brand. Es brannten 1282 Wohnhäuser, 812 Nebengebäude, 6 Kirchen und das 
Krankenhaus nieder, ebenso das Gymnasium, das Franziskanerkloster und das 
GRASSALKOVICH-Kastell. Verbrannt sind auch 260.000 Hetzen Getreide und 80.000 Forint 
Papiergeld der Sparkasse. Die Brunnen trockneten aus und das Wasser der Hanfröste 
erhitzte sich. In den benachbarten Orten Waschkut (10km) und Gara (19km) bespritzten die 
Einwohner die Dächer, weil der Wind die Brandfackeln aus Hanf und Stroh dorthin trug. Die 
Asche trieb er bis nach Sombor. 78 Menschen starben in den Flammen. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1260: In einer Urkunde wird die Grenzfeste  "Francovilla"  erwähnt. 
1526: Baja kommt im September zum Segediner Sandschak. 
1542: Sultan MEHMED stationiert mit 300 Pferden im Ort. 
1580, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1686: Ansiedlung von Serben aus Bosnien. 
1687: Befreiung von der Türkenherrschaft. 
1696: Der Ort wird zum Marktflecken erhoben und erhält am 24.12. von LEOPOLD I. das 
          Zunftprivileg. 
1703: In  den  RAKOCZI’schen  Unruhen brennt die Kirche ab und die deutsche  Gemeinde 
          wird zersprengt. 
1711: Nach dem Frieden von Sathmar kehren die Deutschen zurück. 
1712: Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1714: Der Ort wird Kameralmarktflecken. 
1715: In Baja leben 5 deutsche Familien. 
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1720: In Baja leben 11 deutsche Familien. 
1722: Baja  erhält die erste deutsche Schule der Batschka. 
1722: Bau  einer  deutschen  Kirche. 
1726: In Baja leben 38 deutsche Familien. 
1765: Die deutsche Kirche wird durch eine größere ersetzt. 
1768: Bau einer Synagoge. 
1811: Bau der ref. Kirche. 
1833: Errichtung der ev. Pfarrei. 
1836: Errichtung des Krankenhauses. 
1840: Eine katastrophale Feuersbrunst vernichtet beinahe die ganze Stadt. Auch die deut- 
          sche Kirche fällt der Feuersbrunst zum Opfer. In ihr wurde bis 1829 nur in deutscher 
          Sprache gesungen. 
1847: Einweihung der neuen ev. Kirche. 
1847: Eröffnung eines privaten deutschen Kindergartens. (Schließung 1870) 
1873: Baja wird zur komitatsfreien Stadt erhoben. 
1892: Einweihung der neuen ref. Kirche. 
1907: Bau einer neuen ev. Kirche. 
1941: Auf Initiative von Dr.  PAUL FLACH erfolgt die Eröffnung einer deutschen Abteilung an 
          der städtischen Volksschule. 
1941: Am 1.10. erfolgte die Eröffnung einer deutschen Bürgerschule, ebenfalls auf Initiative 
          von Dr. PAUL FLACH. Leiter der Schule wird AUGUST PRETTL. 
1941: Dr. PAUL FLACH eröffnet wieder einen deutschen Kindergarten. 
1943: Am 1.3. erfolgt die Eröffnung eines Schülerheimes für auswärtige Schüler, das ständig  
          von 60-65 Schülern belegt ist. 
 
BAJMOK  
 

(Bajmak, Bajmok) 
Ortschaft südwestlich von Sawatitz. 
 

HEUTE: Y 24210 Bajmok 
ÄLTERE NAMEN: Novi Bajmok (1580), Baimok (1590), Bajmak (1822), Bajank (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1857 (2), 1900 (1.980=26,09%), 1931 (2.868=25,32%), 1941 (1.934) 
 

Der Ortsname geht auf einen kumanisch-petschenegischen Personennamen zurück. 
Entsprechende Funde weisen auf Spuren menschlichen Lebens in der Jungsteinzeit hin. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1514: Der Ort leidet sehr unter dem Aufstand der Bauern und wird weitgehend zerstört.  
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1590: Der Ort ist in der türkischen Steuerliste enthalten.  
1646: Der Belgrader katholische Bischof  IBRISIMOVIC  firmt  584 Personen.  
1703: Der Ort wird Maria - Theresiopel angeschlossen. 
1760: Bau der r.- kath. Kirche.  
1770: Neubesiedlung des Ortes mit Madjaren und Bunjewatzen, nachdem er nach der 
          Türkenvertreibung untergegangen war. 
1780: Errichtung einer eigenen Pfarrei.  
1784: Privatherrschaftliche  Ansiedlung deutscher Kolonisten.  
1785: Konstituierung  der  evangelischen Mutterkirche. 
1817: An der Stelle des alten kleinen Bethauses  wird  eine  Kirche erbaut.  
1818: Bau der gr.- orth. Kirche. 
1820: Bau der ev. Kirche 
1944: Am 21.10. besetzen die Sowjets den Ort. Eine Woche später kommen die Partisanen. 
1944: Am 12.11. veranstalten die Titopartisanen  eine  Großrazzia. 220 Männer, darunter 66 
          Deutsche, werden gefoltert und dann erschossen. 
1944: In der Nähe des Ortes wird ein Zwangsarbeitslager für Deutsche errichtet. 
1944: Die Deutschen des Ortes werden ins Lager Batsch-Topola getrieben.  
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DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       3.236 
Zivilopfer insgesamt            306  
Soldatenopfer                   151 
 
BAJSCHA  
 

(Bajsa, Bajša) 
Ortschaft südwestlich von Batsch-Topola, an der Krivaja. 
   

HEUTE: Y 24331 Bajša 
ÄLTERE NAMEN: 
Nagbaych u. Fybaych (1462), Nagybajsa u. Kisbajsa (1580), Bajsza (1665), Bajsa (1822) 
Bajza u. Bajca (o.J.) 
 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (12=0,48%), 1857 (7), 1900 (114), 1931 (33), 1941 (50) 
 

Der Ort wurde während der Türkenherrschaft und in den Kurutzenkriegen zerstört. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1462: Erwähnung einer ersten Druckerei. 
1751: Maria Theresia ordnet die Besiedlung an. 
1760: Bau der r.- kath. Kirche.  
1780: Ansiedlung von Madjaren.  
1785: Ansiedlung von Slawen.  
1818: Bau der gr.- orth. Kirche.  
1820: Bau der ev..Kirche. 
 
BARATSCHKA 
 

(Nagybaracska, Baracka) 
Ortschaft an einem Donauarm südlich von Baja. 
 

HEUTE: H 6527 Nagybaracska 
ÄLTERE NAMEN: Barascha (1318), Baraccha (1320), Baracska (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1857 (4=0,14%), 1900 (253=6,10%), 1931 (216), 1941 (78) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1416: Die  Beamten  des  Domkapitels üben Gewalttätigkeiten im Ort aus.  
1522: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1580: Der Ort ist in der türkischen Steuerliste enthalten.  
1703: Eine Konskription erwähnt Baratschka als Dorf.  
1740: Der Ort hat einen serbischen Popen.  
1747: Bau einer r.- kath.  Kirche mit Rutenmaterial. 
1751: Errichtung einer r.- kath. Pfarrei. 
1760: Madjaren ziehen verstärkt hinzu. COTHMANN weist deshalb den Serben   
          Stanischitsch  als  neuen Wohnort zu.  
1789: Bau der r.- kath. Kirche mit dauerhaftem Material.  
1838: Überschwemmung durch die Donau, die sich bis in den Ort hinein erstreckt. 
 
BATMONOSCHTOR 
 

(Bátmonostor) 
Ortschaft  an einem Nebenarm der Donau südlich von Baja. 
 

HEUTE: H 6528 Bátmonostor 
ÄLTERE NAMEN: 
Bothmunustra (1270), Bothmonostur (1320), Monosterio de Both (1321), Both Monostora 
(1322), Bothmunustura (1323), Bothmonastura (1332), Botmonostora (1340), Bothmonustura 
(1342), Báthmonostor (1441), Bath Monostor (1441), Monasteriuro Both u.a. (o.J.) 
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DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (4), 1931 (11), 1941 (42) 
 

Entsprechende Funde weisen auf Spuren menschlichen Lebens aus der Jungsteinzeit hin. 
Beim Ort befinden sich auch Erdfesten aus der Zeit der Sarmaten-Jazygen. 
Vor Zeiten gab es neben dem Donauarm eine berühmte Abtei, zuerst im Besitz der 
Prämonstratenser, später der Augustiner und zuletzt der Zisterzienser. Die Abtei wurde von 
den Tataren zerstört. 
 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1192: Baubeginn des Klosters unter BOTH, dem Obergespan des Komitates Binar. 
1241/1242: Die Tataren zerstören das Kloster "Báthmonostor", das dem Ort den Namen gab. 
1546: Nach erneutem Aufbau hat das Kloster keine Mönche mehr. 
1690: Die "Marsigli-Landkarte" verzeichnet am Ostufer des Szurdok nur das Kloster. 
1704: Ende Juni läßt RAKOCZY während des Kurutzenaufstandes die Mönche des Klosters  
          ermorden. 
1760: Entstehung des Ortes. 
1761: Bau der r.- kath. Kirche. 
1871: Beendigung kostspieliger Ausgrabungen. 
 
BATSCH 
 

(Bács, Bac) 
Ortschaft an der Mostung südlich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 21420 Bac 
ÄLTERE NAMEN: 
Bachia (10.71), Bach (1113), Baac (1124), Bacha (1153) Bak(a)sin (1154), Baas (1171), 
Baha (1179), Bac (1181), Baach (1192), Bacs (1197), Bahc (1201), Bahach (1211) 
Bachach (1217), Baat (1227), Bath (1233), Baz (1271), Bakach (1273), Bakacin (1276), 
Bat (1282), Bacc (1308), Wac (1332), Bács (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857 (1.074=33,50%), 1900 (1.897=43,75%), 1931 (2.619), 1941 (1.756), 1993 (73) 
 

Batsch ist eine uralte Siedlung. Um 900 war es schon ein befestigter Ort und im Mittelalter 
eine bedeutende Stadt. Die Stadt war ursprünglich politischer, kirchlicher und kultureller 
Mittelpunkt der Batschka und ein wichtiges Handelszentrum Südungarns. Während der 
Türkenzeit war es der Hauptort des Batscher Nahije. Der Ort war schon vor alten Zeiten eine 
Königliche Freistadt und die Burg Batsch gab dem Komitat den Namen. Die Burg gab es 
bereits zur Zeit STEPHANS d.Hl. Sie war während der Türkenzeit Garnison und nach der 
Vertreibung der Türken von den Kaiserlichen belegt. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN : 
  896: Bereits eine befestigte Siedlung, 
1047: Der schwäbische Ritter VID (VIT, VEIT) mit dem Familiennamen GUTH war erster  
          Gespan des Batscher Komitates. 
1093: LADISLAUS d.Hl. gründet das Bistum Batsch zusammen mit dem reichen Domkapitel. 
1135: BELA II. vereinigt das Batscher Bistum mit dem Kalotschaer Bistum und überträgt ihm  
          das erzbischöfliche Wappen. 
1158: BELA II. verbringt die Ostertage in Batsch. 
1184: Batsch ist Sitz des Kalotschaer Erzbistums. 
1213: Batsch erhält einen deutschen Erzbischof: Fürst BERTHOLD von ANDECHS-MERAN. 
          Er wird gleichzeitig Gespan des Komitates. 
1241: Die Tataren dringen in die Batscher Festung ein und zerstören sie. 
1338: König KARL ANJOU errichtet ein Münzamt in Batsch und gibt die Batscher Silbermark  
          (60 Groschen) heraus. 
1440: Beginn des erneuten Baues der Burg Batsch und Kanalisierung der Mostung  
          (Mostonga). Die Burg wird auf einer Insel als Wasserburg angelegt. Sie war von 
          Kanälen umflossen und über eine Zugbrücke zu erreichen. König MATTHIAS beruft 
          den Reichstag nach Batsch ein.  
1518/1519: In Batsch finden Reichsversammlungen statt. 
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1526: Die Stadt kommt unter türkische Herrschaft. 
1527: Am 26.9. ziehen sich die Türken wieder zurück. Unterwegs plündernd, mordend und 
          brandschatzend gelangen sie nach Batsch. Die Festung verteidigt sich einen Monat  
          lang. Dann fällt sie in Schutt und Asche. 
1646: 180 Personen werden durch den Belgrader Bischof IBRISIMOVIC gefirmt. 
1686: Franziskaner aus Bosnien lassen sich mit vertriebenen Schokatzen in Batsch nieder. 
1697: Arn 11.9. wird Batsch von den Türken befreit. 
1704: RAKOCZY’s Truppen stecken die Burg in Brand. Sie wird eingeäschert und nicht  
          wieder aufgebaut. Auch ein Teil der Stadt brannte nieder. 
1713: Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1719: Batsch wird zum Marktflecken erhoben, mit vier Jahrmärkten und einem Wochenmarkt 
1730: Verlegung des Komitatssitzes nach Sombor. 
1764: Privatwirtschaftliche theresianische Ansiedlung von Deutschen. Die Deutschen wurden  
          jedoch hauptsächlich 1820 bis 1830 angesiedelt. 
1770: In Batsch gibt es bereits deutsche Handwerker. 
1773: Baubeginn der letzten Pfarrkirche. 
1780: Fertigstellung der Kirche. 
1867: BALOGH schreibt: "Hundert Jahre Erinnerung an die Batscher r.- kath. Pfarrei" (42 
          Seiten). 
1943: Im Sommer wird die große Hanffabrik angezündet. 
1944: Im Oktober fliehen 1165 Personen mit 110 Fuhrwerken vor den herannahenden 
          Sowjets. 
1944: Am 21.10. besetzen die Sowjets und Titopartisanen den Ort. 
1944: Zahlreiche Deutsche werden zur Zwangsarbeit nach Hodschag gebracht. Pfarrer  
          NOWOTNY aus Plawna wird im Keller des Gemeindehauses zu Tode gequält. 
1944: An Weihnachten werden Männer und Frauen zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion 
          verschleppt. 
1945: Ende März werden die Alten, Kinder und Frauen der deutschen Einwohner in das 
          Vernichtungslager Gakowa verbracht. 
1946: Das Lager Batsch wird nach und nach aufgelöst und die Insassen nach Hodschag  
          gebracht. 
1965: STEFAN BLASKOWITZ schreibt das Heimatbuch "Batsch. Geschichte einer tausend-  
          jährigen Stadt in der Batschka" (116 Seiten).  
 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       2.133 
Zivilopfer insgesamt         30 
Soldatenopfer          31 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 527 Besitze Ackerland (1.891,39 ha = 27,19%) 
 
BATSCH ALMASCH  
 

(Bácsalmás) 
Ortschaft östlich von Baja. 
 

HEUTE: H 6430 Bácsalmás 
ÄLTERE NAMEN: 
Hagymásegyház (1440), Halmas (1598), Almás (1703), Felsöalmás (1740), Almaszka szelo 
(1772), Almasch/Halmás/Hajmásegyház (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (965=15,95%), 1857 (5.074=66,49%), 1890 (5.114=60,46%), 1900 (4.673=50,30%), 
1930 (7.306=56,22%) 
 

In Batsch-Almasch fand man Reste von Erdfesten aus der Zeit der Sarmaten-Jazygen. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1580: 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1598: Wegzug der Serben nach Gran.  
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1686: Der Ort geht am Ende der Türkenzeit unter.  
1703: Die Pußta "Almäs" ist ein Kameralprädium. 
1711: Neubesiedlung mit Serben.  
1716: Flucht der Bürger nach Sawatitz aus Angast vor einem neuen Türkeneinfall. 
1740: Beginn der Führung von Matrikelbüchern. 
1759: Bau einer kleinen Kirche.  
1767: In der Zeit bis 1783 kommen deutsche Siedler aus den umliegenden Ortschaften in  
          den Ort.  
1772: Am 20.7. erhält "Almaszko szelo" ein Urbarium.  
1780: Kameralistische Gründung des Ortes. 
1783: Ansiedlung von Deutschen aus den umliegenden Orten. 
1786: In 100 neu erbauten Häusern werden unter JOSEPH II. Deutsche angesiedelt. Sie  
          kamen aus Ruma vom Gut PEJACEVIC. 
1788: Die Deutschen des Ortes wenden sich mit 211 Unterschriften an den König, weil die 
          andersnationalen Bewohner schlecht mit ihnen umgehen und ihre diesbezüglichen  
          Klagen vom zuständigen Stuhlrichter noch nicht erhört wurden. Sie verlangen, zu den 
          Deutschen nach Stanischitsch umgesiedelt zu werden. Die dortigen Serben solle man  
          dann nach Almasch umsiedeln. 
1808: Der Ort wird zum Marktflecken erhoben. 
1825: Bau der r.- kath. Kirche. 
1837: Batsch-Almasch erhält eine Apotheke  
1856: Der Ort erhält ein Krankenhaus. 
1926: Am 6.6. findet ein Musikwettstreit statt. Die teilnehmenden Kapellen kamen aus dem  
          Ort selbst, aus Gara (zwei Kapellen), Katschmar, Kunbaja, Rem, Sanktiwan,  
          Tschatalja, Tschawal und Waschkut. Sieger wurde die Kapelle aus Kunbaja. 
1944: Kurz nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen errichten jugoslawische 
          Partisanen ein zentrales Sammellager für Deutsche. 
 
BATSCH - BOKOD  
 

(Bács-Bokod)  
Ortschaft östlich von Baja. 
 

HEUTE: H 6453 Bácsbokod 
ÄLTERE NAMEN: 
Bucchid (1208), Pog (1340), Bukud (1340), Bukedeghaza (1341), Buked (1347), Bewkud 
(1398), Bigittya/Bigityi (1543), Békéss (1627), Bigity (1822), Bikity (1851), Wikitsch u. Bököd 
(o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857 (l.222=34,29%), 1890 1.616=39,12%), 1900 (1.724=40,62%), 1930 (1.714=38,71%), 
1941 (1.531) 
 

Beim Bau der Eisenbahn 1904 wurden Grundmauern und 400-500 Gräber freigelegt, deren 
Alter aber nicht feststellbar war. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1430: Benachbarte Leibeigene überfallen den Ort und richten großen Schaden an. 
1469: Der Ort hat ein Schloß.  
1514: Der Ort wird im Bauernaufstand niedergebrannt. 
1526: Zur Zeit der Schlacht bei Mohatsch wird die Bevölkerung umgebracht. 
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1580: 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1598: Wegzug der Serben,  die sich nach 1526 hier niedergelassen hatten. Sie zogen in die 
          Gegend von Gran/Esztergom.  
1700: Als  zerstörter  Ort  genannt. 
1721: Durchziehendes Militär wird im Ort untergebracht.  
1727: Als Pußta zur Bajaer Herrschaft gehörig.  
1730: Batsch-Bokod ist ein bunjewatzischer Ort. 
1731: Bau einer kleinen Kirche.  
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1854: Restaurierung der Kirche.  
1895: Bau einer Kapelle. 
 
BATSCH – BORSCHOD  
 

(Bácsborsód) 
Ortschaft südöstlich von Baja. 
 

HEUTE: H 6454 Bäcsborsod) 
ÄLTERE NAMEN: 
Borsoudzentleurynch (1330), Borszod-Szent-Lörincz (1330), Borsous (1333), Borsod (1341), 
Tuturuchborsodeghaza (1341), Borsood (1341), Borschod/Borsodszentlörincz (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1845 (624=33,82%), 1900 (445=23,02%), 1930 (624), 1941 (558) 
 

Entsprechende Funde weisen auf Spuren menschlichen Lebens aus der jüngeren Steinzeit 
hin. Der Ortsname geht zurück auf einen kumanischen Personennamen. Im Bauernaufstand 
wurde der Ort niedergebrannt. 
Seit 1330 fand ein häufiger Besitzerwechsel statt. Anfang des 19. Jahrhunderts kamen die 
ersten Deutschen aus den umliegenden Ortschaften in den Ort. 
Im Kastell des Ortes befand sich eine 2000 interessante Bände umfassende Bibliothek. 
Der größte Teil der Gemarkung wurde im Laufe der letzten 100 Jahre von den Deutschen 
der umliegenden Ortschaften Waschkut, Gara, Katschmar und Batsch-Bokod angekauft. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1520: Erwähnung des Ortes.  Er hat den Bauernaufstand überstanden.  
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1572: Der Ort ist eine von Serben bewohnte Pußta. 
1580, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1598: Wegzug der Serben.  
1733: Der Ort ist ein Privatdominium.  
1781: Besiedlung der Pußta mit einigen madjarischen Familien.  
1748: Bau einer Kirche.  
1800: Der Ort erhält eine selbständige Pfarrei. 
1878: Der Ort wird zur selbständigen Gemeinde erhoben. 
 
BATSCH – BRESTOWATZ  
 

(Szilberek, Baćki Brestovac)  
Ortschaft südlich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 25242 Baćki Brestovac 
ÄLTERE NAMEN: Nagy-Brestovac (1543) Bresztoväcz (1543), Brestowatz (o.J). 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (1.396=51,59%) 1851 (1.800=56,25%) 1857 (2.652=70,05%) 1900 (4.356=80,67%) 
1931 (4.261=82,79%) 1941 (4.007) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1745: Der Ort wird dem Komitat unterstellt. Von den 175 hier angesiedelten serbischen  
          Soldatenfamilien blieb nur eine einzige in Brestowatz zurück, die anderen gingen als  
          "Grenzer" in den verbliebenen Teil der Militärgrenze. 
1746: Gründung des serbischen Brestovac als Kameralort. 
1786: In 150 Häusern wurden größtenteils Franzosen angesiedelt, die sich alle in Deutsche 
          nationalisierten. Es war eine josephinische kameralistische Ansiedlung. 
1787: Errichtung der Pfarrei und Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1818: Bau einer Kirche. 
1896: Erweiterung der Kirche. 
1920: Am 19.8. erfolgte die Gründung der SDKB-Ortsgruppe. Obmann: PAUL BOOS. 
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1936: Am 29. und 30.8. findet die 150-Jahrfeier der Ansiedlung der Deutschen statt. 
1941: Am 6.4. werden 27 deutsche Männer als Geiseln ausgehoben und in die Festung  
          Peterwardein gebracht. 
1944: Am 8.10. verläßt der erste Treck mit 1350 Personen auf Pferdefuhrwerken und  
          Traktoren den Ort. Die Menschen fliehen vor den herannahenden Sowjets. 
1944: Am 20.10. besetzen Titopartisanen den Ort. 
1944: Am 26.10. ziehen die Sowjets in den Ort ein. 
1944: Am 27.12. werden 400 Personen in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 31.3. werden die Deutschen aus ihren Häusern getrieben. Die 81jährige  
          Großmutter des Malers SEBASTIAN LEICHT will ihr Haus nicht verlassen und wird 
          darin erschossen. 
1945: Am 5.4. werden 1.014 Kinder und arbeitsunfähige Personen ins Vernichtungslager 
          Gakowa verbracht. 
1971: ANTON  AFFOLDER  schreibt  das Heimatbuch "Brestowatz in der Batschka" (237 
          Seiten).  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       4.305 
Zivilopfer insgesamt       671 
Soldatenopfer        203 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 894 Besitze Ackerland (2.732,72 ha = 83,76%) 
 
BATSCH – GRADISCHTE  
 

(Földvár, Bačko Gradište) 
Ortschaft an der Theiß südlich von Senta. 
 

HEUTE: Y 21217 Bačko Gradište 
ÄLTERE NAMEN: 
Feldwar (1308). Fjeldwar (1316), Fedwar (1522), Gradistye (1699), Udvar/Fudvar (1715), 
Földvár (1822), Tisza-Földvár (1851), Feldvarac (o.J.). 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (52=0,79%) 1931 (15), 1941 (21) 
 

Der Ort liegt an der Mündung des Franzenskanals in die Theiß. Im Batscher Komitat gab es 
während der Arpadenzeit zwei Orte mit dem Namen Földvár. Der eine Ort lag am Donauufer, 
der andere an der Theiß. Letzterer ist der Vorgänger des hier beschriebenen Batsch-
Gradischte. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1522: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1580, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1699: In einer türkischen Gebietskarte ist an der Theiß oberhalb von Tschurog eine Schanze  
          "Gradistye" verzeichnet.  
1728: Im Ort befinden sich zwei Kompanien  Soldaten  (Kavallerie und Infanterie). 
1751: Die Militärschanze wird aufgelöst und der Ort dem Theißer Krondistrikt eingegliedert.  
1773: Bau der gr.- orth. Kirche. 
1786: Aufnahme von ehemaligen deutschen Siedlern aus Ruma. 
1806: Die r.- kath. Geistlickeit etabliert sich im Ort. 
1818: Das Handwerk erhält das Zunftprivileg. 
1833: Bau der r.- kath. Kirche. 
1848: Eingliederung des Ortes ins Batsch-Bodroger Komitat. 
1848: Im Juli erobern die serbischen Truppen den Ort. Die ansässige Bevölkerung flieht. 
1848: Die ganze Gemeinde wird Opfer einer Feuersbrunst. 
1849: Im September kommt die geflohene Bevölkerung wieder zurück. 
 
BATSCH – MONOSCHTOR  
 

(Monostorszeg, Bački Monoštor)  
Ortschaft an der Donau westlich von Sombor. 
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HEUTE: Y 25272 Bački Monoštor 
ÄLTERE NAMEN: 
Kenazmunustura (1282), Kenezmonustura (1282), Monostor (1327), S.Pedro (1327), 
Nagy-Monostor/Bodrogmonostor (1724), Monostorszeg (1725), Bodrog Monostor, Dolni 
Monostor (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (637=11,10%), 1857 (708=14,31%), 1900 (1.226=22,69%), 1931 (1.380=26,19%) 
 

Der Ort liegt am Anfang des Franzenskanals und hat eine Kanalschleuse. Hier nimmt der 
Kanal aus der Donau heraus seinen Lauf. Die Schleuse wurde nach holländischem Muster 
gebaut. Einst lag in dieser Gegend die Burg "Bodrog" und die klösterliche Abtei zu Ehren des 
Hl.Petrus, desgleichen auf der Bodrog-Donau-Insel die Heilig-Kreuz-Abtei. 
Der Ort hat sehr stark unter den Kurutzen gelitten. Die Bevölkerung wurde stark dezimiert. 
Entsprechende Funde weisen auf Spuren menschlichen Lebens in der Jungsteinzeit hin. 
Auch befanden sich hier Erdfesten aus der Zeit der Sarmaten und Jazygen. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1554, 1570: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1752: Bau einer Kirche.  
1769: Übergabe der Pfarrei an die weltliche Geistlichkeit.  
1802: Der Franzenskanal erhält eine Schleuse. 
1850: Nachjosephinische kameralistische Ansiedlung von Deutschen.  
1944: Am 9.10. fliehen mit 16 Pferdefuhrwerken  68  Deutsche  vor den herannahenden 
          Sowjets.  
1945: Am 14.3. werden die nicht mehr arbeitsfähigen  Deutschen  ins Vernichtungslager  
          Gakowa  gebracht. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 179 Besitze Ackerland (538,15 ha = 16,32%) 
 
BATSCH – NEUDORF  
 

(Bácsujlak, Novoselo)  
Ortschaft südwestlich von Batsch. 
 

HEUTE: Y 21429 Bačko Novoselo 
ÄLTERE NAMEN: 
 

Novoselo (1543), Novoszelo (1554), Ujfalu-pußta (1701), Ujfalu (1709), Novoszello (1822), 
Neudorf a.d.Donau (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1823 (691=99,28%), 1857 (1.252=91,25%), 1900 (1.571=90,60%), 1931 (1.790=89,50%), 
1941 (1.831) 

 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:   
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1723: Der Ort wird zum Marktflecken mit 4 Jahrmärkten erhoben.  
1724: Beginn der Führung von Matrikelbüchern. 
1733: Private karolinische Ansiedlung von Deutschen. Erstes deutsches Dorf in der 
          Batschka.  
1734: Gründung der r.- kath. Pfarrei.  
1743: Errichtung eines kleinen Bethauses  aus  Flechtwerk,  das bis 1785 dem Gottesdienst  
          diente. 
1758: Bau der ersten Kirche mit hölzernem Turm. 
1787: Ansiedlung von Slawen.  
1840: Bau des Schlosses.  
1826: Bau einer Kirche. 
1876: Der Ort erleidet großen Schaden unter Überschwemmungen der Donau. 
1905: Erweiterung des Schlosses. 
1934: JOSEF NEGELE schreibt "200 Jahre Bačko Novoselo. Festschrift zur 200jährigen 
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          Jubiläumsfeier der Gemeinde" (16 Seiten). 
1944: Am 12.10. fliehen nur 4 Familien vor den herannahenden Sowjets. 
1944: Am 20./ 2l.10. fliehen weitere 17-18 Familien vor den herannahenden Sowjets und 
          Titopartisanen. 
1944: Am 22.12. werden 68 Männer und 87 Frauen in die Sowjetunion verschleppt. 
1944: Alle deutschen Männer im Alter von 16 bis 60 Jahren werden nach Palanka gebracht, 
          viele von ihnen unterwegs mißhandelt und erschossen. 
1945: In der Osterwoche werden die letzten Deutschen nach Jarek und in andere Lager  
          verbracht. 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       1.872 
Zivilopfer insgesamt       451 
Soldatenopfer          89 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 261 Besitze Ackerland (1.656,25 ha = 90,02%) 
 
BATSCH – PALANKA  
 

(Bács-Palánka, Bačka Palanka)  
Ortschaft am linken Donauufer westlich von Neusatz. 
 

HEUTE: Y 21400 Bačka Palanka 
ÄLTERE NAMEN: 
Palánka (1593), Palanka (1690), O-Palanka (1717) Deutsch-Palanka (Siegel 1829) Nemet-
Palanka (Siegel 1829) 
 

Die Ortschaft besteht aus drei Gemeinden:  Alt-,  Neu- und Deutsch-Palanka (O -, Uj - und 
Német-Palanka, Stara, Nova und Nemačka Palanka). Vor der Türkenzeit befand sich an der  
Stelle  des  späteren  Batsch-Palanka ein Ort namens "Pest", und während  der  Türkenzeit  
hieß  der Ort "Ilok". Ilok wurde erstmals 1454 urkundlich erwähnt. 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
Alt-Palanka           1857 (135=3,68%), 1900 (855=15,31%), 1931 (775), 1941 (648) 
Neu-Palanka        1822 (ca. l. 000=95,24%), 1857 (1.167=98,81%), 1900 (1.759=92,63%), 
                             1931 (2.038), 1941 (1.642) 
Deutsch-Palanka 1822 (1.721), 1857 (3.509=79,86%), 1900 (4.539=79,42%), 1931 (3.989),  
                             1941 (3.719) 
Batsch-Palanka gesamt 1993 (81) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1696: Gründung von Alt-Palanka durch Ansiedlung von Serben.  
1702: Der Ort kommt zur Donau-Militärgrenze. 
1745: Palanka hat 107 Familien und wird ins Komitat eingegliedert. 
1754: Vereinzelt  gibt  es  bereits Deutsche im Ort. 
1755: Beginn der Führung der Matrikelbücher.  
1764: Weitere Deutsche siedeln sich in Alt-Palanka an.  
1765: Errichtung eines Bethauses. 
1770: Gründung von Neu-Palanka als theresianische Siedlung.  
1774: Alt-Palanka erhält sein erstes Gemeindesiegel.  
1775: Neu-Palanka erhält sein erstes Gemeindesiegel.  
1784: Am  26.1.  erhält  Neu-Palanka einen Urbarialvertrag.  
1785: JOSEPH II siedelt in der kameralistischen Gemeinde Neu-Palanka in 200 neuen  
          Häusern Deutsche an. 
1785: In Batsch-Palanka besteht ein Ansiedlungsspital, das auch für die Orte Tscheb und 
          Obrowatz zuständig ist. 
1786: Der Ort nimmt ehemalige Siedler aus Ruma auf. 
1787: Bau der r.- kath. Kirche. Einsturz des Bethauses. 
1789: In Batsch-Palanka befindet sich ein großes Militärspital. 
1795: Bau der gr.- orth. Kirche in Alt-Palanka. 
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1796: Errichtung einer r.- kath. Pfarrei. 
1802: Nach mehrmals erfolglosen Anträgen erfolgt die Separation der Deutschen von den 
          Serben. 
1807: Entstehung von Deutsch-Palanka. 
1814: Bau einer Kirche. 
1816: Bis 1843 erhalten alle Handwerkszweige in Neu-Palanka das Zunftprivileg. 
1826: Neu-Palanka und Deutsch-Palanka werden zu Marktflecken erhoben. 
1828: Alt-Palanka wird zum Marktflecken erhoben. 
1839: Zusiedlung von Slawen nach Alt-Palanka. 
1843: Alle Einwohner von Neu-Palanka waren Deutsche. 
1892: Bau einer ev. Kirche. 
1895: Der Maler FRANZ EISENHUT malt "Die Schlacht von Senta". 
1898: Palanka wird Stuhlbezirksort. 
1905: Die "Batschkaer Volkszeitung" erscheint in Palanka. 
1908: Bau einer prunkvollen r.- kath. Kirche in Neu-Palanka. 
1913: TOLNAY schreibt "Jubiläumsgedenkblatt zur Erinnerung an das 30jährige Bestehen 
          des Palankaer Gesangvereins" (54 Seiten). 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 8.12. Obmann PAUL RECK. 
1922: Der Amtsvorsteher des Stuhlrichteramtes erteilt nur jenen Gastwirten die Genehmi- 
          gung zur Abhaltung einer Tanzmusik, die "freiwillig" 100 Dinar für hungernde 
          Russen spenden. 
1922: Gründung der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ in Deutsch- und Neu-Palanka. 
1930: NIKOLAUS REPP schreibt "150 Jahre Batsch-Palanka. Die Geschichte der deut- 
          schen Ansiedlung der drei Schwestergemeinden Palanka bis zur Gegenwart" (176 
          Seiten). 
1944: Am 9.10 fliehen einige tausend deutsche Einwohner Palankas mit einem Kohlen- 
          schlepper auf der Donau vor den herannahenden Sowjets. 
1944: Am 11.10. verläßt ein Treck mit Pferdewagen Palanka. 
1944: Am 25.10. werden 70 deutsche Jungen im Alter von 14-19 Jahren im Akazienwald  
          nördlich der Gemeinde erschossen. 
1944: Am 27.10. werden etwa 100 deutsche Männer im Akazienwald erschossen. 
1944: Am 17.11. werden die Akademiker aus dem ganzen Bezirk Palanka erschossen. 
1944: Am 29.11. wird Batsch-Palanka Sammellager für Deutsche.  
1944: Ende Dezember werden 110 Personen zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion 
          verschleppt.  
1945: Im April werden die arbeitsunfähigen Deutschen ins Vernichtungslager  Jarek 
          verbracht.  
1950: ADALBERT KARL GAUSS schreibt "Kinder im Schatten".  
1958: ADALBERT KARL GAUSS schreibt "Erinnerungen an Palanka" (220 Seiten). 
1968: Der Heimatausschuß Palanka gibt "Palanka an der Donau. Eine Dokumentation  
          unserer verlorenen Heimat im Batscher Land 1764-1944" heraus (560 Seiten). 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       6.930 
Zivilopfer insgesamt       783 
Soldatenopfer        241 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 
Alt-Palanka 264 Besitze Ackerland (835,73 ha = 17,27%) 
Neu-Palanka 339 Besitze Ackerland (1.817,40 ha = 96,34%) 
Deutsch-Palanka 383 Besitze Ackerland (2.102,88 ha = 78,09%) 
 
BATSCH PETROVO SELO  
 

(Péterréve, Petrovo Selo) 
Ortschaft an der Theiß südlich von Senta. 
 

HEUTE: Y 21226 Bačko Petrovo Selo 
 

ÄLTERE NAMEN: Peterreue (1092), Peturreu (1247), Pet(ur)rewy (1274), 
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Petrovoszelo/Petrovcze (1590),  Stari Petrovoselo (1690), O- und Ojpetrovoszelo (1720), 
Petrovoszella (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (47=0,79%), 1931 (65=0.60%), 1941 (63) 
 

ORTSGESCHICHILICHE DATEN: 
1522: Der Ort ist in der Csongräder Zehentlichte enthalten.  
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1570,1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1698: Serben siedeln sich an.  
1751: Mit der Einstellung der Militärgrenze kommt der Ort  zum Theißer Krondistrikt und  
          erhält das erste Gemeindesiegel.  
1774: Gründung der r.- kath. Pfarrei.  
1805: Bau der Kirche.  
1815: Einige Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1848: Der Ort wird dem Batscher Komitat eingegliedert. 
1854: Eine Feuersbrunst zerstört ein Drittel des Ortes und die Kirche. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 23 Besitze Ackerland (216,05 ha = 2,23%) 
 
BATSCH – PETROWATZ  
 

(Petröcz, Bački Petrovac)  
Ortschaft nordwestlich von Neusatz) 
 

HEUTE: Y 21470 Bački Petrovac 
ÄLTERE NAMEN: 
Petrovácz (1703), Petrócz (1722), Petrovacz (1822), Petrowatz (Gemeindesiegel 1840), 
Petröcz (1904) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1857 (37=0,55%), 1900 (205=2,61%), 1931 (76), 1941 (124) 
 

Batsch-Petrowatz war um die Jahrhundertwende 1899/1900 der bedeutendste Hopfenmarkt 
der Batschka. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1715: Der Ort wird erneut  in der Steuerliste erwähnt.  
1745: Es finden weitere Zusiedlungen statt. 
1760: Der Ort erhält sein erstes Gemeindesiegel. 
1783: Im Ort wird die erste evangelische  Kirchengemeinde  in  der Batschka gegründet.  
1783: Ansiedlung von Serben.  
1791: Der Petrowatzer Pfarrer JOHANN STEHLO wird erster Senior  des "Batsch-Syrmier- 
          Seniorates".  
1822: Bau der evangelischen Kirche.  
1840: Der Ort erhält das Gemeindesiegel mit dem Namen "Petrowatz".  
1841: Einige Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1904: Der Ort erhält durch eine Ministerialverfügung den Namen "Petröcz". 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 12 Besitze Ackerland (23,45 ha = 0,42%) 
 
BATSCH – SENTIWAN  
 

(Bácsszentiván, Priglevica Sveti Ivan)  
Ortschaft südlich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 25263 Prigrevica 
ÄLTERE NAMEN: Zenthyvan/Szentivan (1361), Szentivánprigrivicze (1722), 
Ujszentiván/Neusentiwan (1763), Prig Sz.Ivány (1822), Priglewitz/Sentiwan/ Prigvicza/ 
Prigleviczaszentivän/ Priglevica Sveti Ivan  (alle o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (2.668), 1857 (3.968=99,82%), 1900 (4.812=95,17%) 1931 (5.371=96,3%) 1941(5.613) 
 

Der Name des Ortes geht auf den Kirchenpatron SANKT JOHANN zurück.  
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Der Ort war eine spättheresianische Ansiedlung mit 233 Familien. Ehemals war es ein 
serbischer Ort, doch die Serben zogen nach Gyurity weiter. Der Ort war die Zentrale des 
jugoslawischen Hanfexportes. Über die Gemarkung zieht sich die kleine Römerschanze hin. 
Während des Bauernaufstandes wurde der Ort verwüstet. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1554, 1570, 1590:Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1718: Der Ort hat 42 Einwohner.  
1760: Die Serben ziehen zur "Gyurity-Pußta" und gründen dort eine neue Siedlung. 
1763: Gründung des Ortes als kameralistische Siedlung. COTHMANN läßt 60-70 Häuser für  
          deutsche Siedler erbauen. 
1763: Errichtung der r.- kath. Pfarrei und Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1764: Bau der ersten (lehmgestampften) Kirche. 
1767: Weitere deutsche Siedler kommen. 
1773: Der Ort erhält sein erstes Gemeindesiegel. 
1788: Bau der St. Johanniskirche. 
1822: Einige Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1923: JOHANN STEFAN errichtet die erste Druckerei und gibt das "Kleine Volksblatt" heraus 
1933: JOSEF BLECHL errichtet die zweite Druckerei und gibt die "Deutsche Volkszeitung" 
          heraus. Die Zeitung hatte eine Kopfausgabe für die Gemeinden Stanischitsch und 
          Gakowa unter dem Titel "Lokalanzeiger für Stanischitsch und Gakowo". 
1938: Die selbständige Monatsschrift "Jugendruf" erscheint als Organ junger deutscher  
          Katholiken. Schriftleiter ist Kaplan KOLOMAN MOULLION. 
1944: Im Herbst werden 6 deutsche Männer von Partisanen verschleppt. 
1944: Am 22.10. wird der Ort von Partisanen besetzt. 
1944: Am 26.10. ziehen die Sowjets in den Ort ein. 
1944: Am 11.11. verlassen die Sowjets den Ort wieder. 
1944: Vom 28. bis 30.12. werden 490 Deutsche in die Sowjetunion verschleppt. 
1944: Am 29.12. werden 900 Personen nach Sombor und Batsch-Monoschtor zur  
          Zwangsarbeit getrieben.  
1945: Am 15.3. werden die Deutschen nach Gakowa, Filipowa und Kruschewlje in die 
          dortigen Vernichtungslager gebracht. 
1985: HANS GASSMANN u. ERNST JÄGER geben den Bildband "Unser schönes 
          Batschsentiwan" heraus (304 Seiten). 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE:  
Deutsche Einwohner 1944         6.187 
Zivilopfer insgesamt                   1.299 
Soldatenopfer          223 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 734 Besitze Ackerland  (2.999,21 ha = 97,66%) 
 
BATSCH – TOPOLA  
 

(Bács-Topolya, Bačka Topola)  
Ortschaft südlich von Sawatitz. 
 

HEUTE: Y 24300 Backa Topola 
ÄLTERE NAMEN: Toplya/Kisbajsa (1580), Topola (Siegel 1792) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (228=4,75%), 1900 (166=1,38%), 1931 (8=0,06%), 1941 (140) 1993 (54) 

 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1543:Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1580, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1731: Der Ort wird als Pußta erwähnt.  
1740: Der Ort gehört zur Peterwardeiner Militärschanze. 
1750: Errichtung der r.- kath. Pfarrei. 
1764: Bau der r.- kath. Kirche. 
1767: Erstes Gerichtssiegel "Topolya". 
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1792: Die Robotpflicht wird durch Bezahlung abgelöst. 
1805: Bau eines Schlosses mit englischem Garten. 
1806: Der Ort wird zum Marktflecken erhoben. 
1815: Einige Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1888: Erneuerung der r.- kath. Kirche. 
1898: Der Ort wird Stuhlbezirksort. 
1904: Durch ministerielle Verordnung erfolgt die Umwandlung des Ortsnamens  
          "Bácstopolya" in "Topolya". 
1905: Einweihung einer neuen Kirche. 
1906: Eine große Feuersbrunst verwüstet einen Teil des Ortes.  
1920: Gründung  der  SDKB-Ortsgruppe am 5.12. Obmann: FRANZ BEHRING.  
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE:  47 Besitze Ackerland (723,62 ha = 5,39%) 
 
BEGETSCH 
 

(Begecs, Begeč) 
Ortschaft westlich von Neusatz. 
 

HEUTE: Y 21422 Begeč 
ÄLTERE NAMEN: Bekincs (1553), Bekecse (1561), Begéts (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1857 (49=2,68%), 1900 (35=1,56%), 1931 (22), 1941 (26) 
 

An der Stelle des späteren Ortes befand sich im 3. Jahrhundert der römische Lagerplatz 
"Onagium". Er lag am Donauufer auf der Batschkaer Seite. ROBERT FRÖHLICH fand auf 
der Begetscher Gemarkung unzählige Ziegel der ehemaligen "Kuva-Burg", obwohl bereits 
Unmengen davon zum Bau der serbischen Kirche weggebracht worden waren. Die 
ehemalige Burg war sicher eine Stelle, wo die Römer mit den Sarmaten in Berührung 
gekommen waren. Der Lagerplatz war zur Zeit Kaiser DIOKLETIANS errichtet worden. Er 
war dazu bestimmt, den Römern im Falle eines Krieges gegen die Sarmaten bei einer 
etwaigen Niederlage den Rückzug über die Donau zu erleichtern und abzusichern. 
Zwischen den Ruinen fand man auch feste Grundmauern. Wegen der vielen Ziegel- und 
Steintrümmer nannte man den Ort "Kö" (ung.: Stein). 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1699: Eine Konskription erwähnt den Ort als arme,  kleine Pußta.  
1715: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1759: Der Ort erhält einen Urbarialvertrag. 
1838: Bau  der  gr.- kath.  Kirche.  
1876: Der Ort wird von einer Überschwemmung heimgesucht. 
 
BEREG  
 

(Béreg,Bački Breg) 
Ortschaft an der Donau nordwestllich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 25275 Bački Breg 
ÄLTERE NAMEN:  
Beryeg/Byrieg (1464), Beregdi (1579), Berek (1702), Beregh (1714), Bereg (1822), 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1840 (30), 1857 (348=13,33%), 1900 (591=20,93%), 1931 (463=20%), 1941 (379) 
 

Der Ortsname wurde vermutlich von bulgaro-slawischen Stämmen geprägt (Bereg= Morast, 
Sumpf). Der Ort wurde im Bauernaufstand verwüstet. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1319: Unbewohntes Besitztum im Bodroger Komitat.  
1514: Der Ort wird im Bauernaufstand niedergebrannt. 
1724: Eine Donauüberschwemmung vernichtet die Ernte. 
1733: Beginn des zweiten Kirchenbaues. 
1740: Errichtung einer kleinen Kirche.  
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1748: Der erste deutsche Name taucht im Ort auf.  
1751: Errichtung  einer  serbischen katholischen Schule.  
1857: Errichtung einer selbständigen Pfarrei und Beginn der Führung von Matrikelbüchern.  
1772: Im Ort gibt es bereits einige deutsche Familien.  
1786: Bau der letzten Kirche. 
1944: Am 19.10 überqueren die fliehenden Deutschen mit dem letzten Zug die Donau bei  
          Baja. 
1944: Am 21.10. besetzen die Sowjets den Ort. 
1944: An Weihnachten werden 22 Deutsche des Ortes in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 14.10. werden die restlichen Deutschen des Ortes aus ihren Häusern vertrieben  
          und nach Gakowa gebracht. Es waren 148 Personen. 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE:  
Deutsche Einwohner 1944        350 
Zivilopfer insgesamt       16 
Soldatenopfer        15 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 419 Besitze Ackerland (1.255,13 ha. = 54,73%) 
 
BESDAN  
 

(Bézdány, Bezdan) 
Ortschaft an der Donau nordwestlich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 25270 Bezdan 
ÄLTERE NAMEN: Bezdán (1579), Bezdany (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857 (1.011=12,84%), 1890 (1.705=20,38%), 1900 (1.343=16,42%), 1931 (1.876=25,63%), 
1941 (842) 
 

Beim Ort befinden sich Erdfesten aus der Zeit der Sarmaten-Jazygen. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1579: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1737: Bau einer 60 Klafter langen Brücke in Richtung des transdanubischen "Vörös-mart",  
          weil das Donauufer, das wegen der Überschwemmungen versumpft  und unzugäng- 
          lich war. 
1740: Beginn der Führung von Matrikelbüchern. 
1742: Die ungarische Hofkammer siedelt Madjaren aus der Tolnau und der Schomodei an. 
          Aus Oberungarn kommen slowakische Familien. 
1743: Errichtung einer eigenen Pfarrei. 
1755: Einsturz der Kirche, die aus Weidenruten und Rohrdach bestand. 
1756: Neubau der Kirche mit festem Material. 
1763: COTHMANN schickt Tschenen nach Besdan. Sie werden in 400 Häusern angesiedelt. 
1772: Der Ort wird zum Marktflecken erhoben. 
1772: Am 4.12. wurde das Urbarium unterschrieben. 
1773: Am 4.1. Verkündung des Urbariums  
1786: Kamerallstische Ansiedlung von Deutschen in 80 Häusern. Die Zuteilung der Häuser  
          erfolgte am 15.5. 
1815: Verleihung des Zunftprivilegs an einige Handwerkszweige. 
1821: Der Ort bekommt ein Postamt. 
1830: Weitere Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1846: Bau der Kirche. 
1858: Der Ort bekommt eine Dampf-Schiffsstation. 
1864: Der Ort erhält eine Telegraphenstation. 
1944: Vom 22.10. bis 2.11. besetzen Tschetniks, die Feinde der Partisanen, den Ort und  
          richten eine Gemeindeverwaltung ein. 
1944: Arn 2.11. vertreiben die Sowjets und Partisanen die Tschetniks und besetzen den Ort.  
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 367 Besitze Ackerland (1.966,12 ha. = 36,72%) 
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BODJANI  
 

(Bogyán, Bodjani)  
Ortschaft westlich von Batsch. 
 

HEUTE: Y 21427 Bodjani 
ÄLTERE NAMEN:  
Hoya (1332), Boian (1338), Bogyani (1522), Bogyän/Bodani (1543), Bogyan (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1890 (65=7,58%), 1900 (77=9,02%), 1931 (144=6,80%), 1941 (114) 
 

Der Ort ist im Bauernaufstand untergegangen. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1332: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1543: Der Ort wird in der Urbarialkonskription erwähnt. Er ist von Serben bewohnt.  
1554, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1768: Der Ort ist von 43 katholischen slawischen  Familien  bewohnt.  
1856: Bau einer kleinen Kirche.  
1876: Eine große Überschwemmung richtet großen Schaden an. Zahlreiche Häuser stürzen  
          ein.  
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 21 Besitze Ackerland (81,94 ha. = 2,29%) 
 
BOGOJEWO  
 

(Combos, Bogojevo)  
Ortschaft südlich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 25245 Bogojevo 
ÄLTERE NAMEN: Bogavo (1691), Bogojeva (1768), Bogojewak (1822), Combos (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (153=5,10%) 1931 (205=7,50%), 1941 (65) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1699: Der Ort wird nicht mehr erwähnt, er war während der Türkenzeit untergegangen.  
1770: Der Ort wird von der Donau überschwemmt. 
1770: Die Serben des Ortes übersiedeln nach Miletitsch und die ehemaligen Karawukowaer  
          Madjaren siedeln sich im Ort an.  
1774: Bau der r.- kath. Kirche.  
1866: Ein großer Teil des Ortes wird von  einer  Feuersbrunst  zerstört. 
1868: Bau einer dampfbetriebenen Donaufähre, die Eisenbahnwagen über die Donau in  
          Richtung Esseg beförderte. Der Name der Fähre lautete "Combos". Das war auch der  
          Name der Schiffsstation.  
1876: Überschwemmungen richten großen Schaden an. 
1887: Fertigstellung eines Schutzdammes zur Sicherung der Felder vor Überschwemmung.  
1899: Bau einer Kapelle. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 241 Besitze Ackerland (510,09 ha = 30,41%) 
 
BUDISAWA 
 

(Tiszakálmánfalva, Budisava)  
Ortschaft östlich von Neusatz. 
 

HEUTE: Y 21242 Budisava 
ÄLTERE NAMEN:  Budiszló (1554), Waldneudorf (o.J.) 
Es ist nicht sicher, ob es sich um die ehemalige Ortschaft "Bogyiszló"  während der Arpaden-                        
zeit handelt. 

 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (816=40,58%) 1931 (1.018=49,78%), 1941 (1.270) 
 

Der  Ortsname  ist  wahrscheinlich slawischen  Ursprungs  (Budislava). Seinen  ungarischen  
Namen  erhielt der Ort vom Gründer, dem Ministerpräsidenten TISZA KALMAN. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1884: Kameralistische Ansiedlung mit deutschen und madjarischen Siedlern.  



 53

          Der Ort hat 200 Privat- und 9 öffentliche Gebäude.  
1889: Errichtung einer r.- kath. Pfarrei und Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1894: Der Ort wird von Kowil abgetrennt. Gründung einer evangelischen Mutterkirche, die  
          ein Bethaus erhält.  
1908: Bau der Kirche.  
1920: Gründung  der  SDKB-Ortsgruppe am 19.9. Obmann: JOHANN WURTZ.  
1922: Gründung der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“. 
1941: Am 6.4. werden 9 Deutsche als Geiseln ausgehoben und nach Peterwardein gebracht. 
1944: Etwa 600 Deutsche verlassen am 7.10. in einem großen Treck den Ort und fliehen vor  
          den herannahenden Sowjets.  
1944: In der zweiten Oktoberhälfte rücken die Partisanen in den Ort ein. 
1969: JOHANNES WURTZ schreibt: "Waldneudorf. Deutsches Schicksal im Zeichen der  
          Nachbarschaft mit Madjaren und Serben" (240 Seiten). 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSIE: 
Deutsche Einwohner 1944        951 
Zivilopfer insgesamt        34 
Soldatenopfer          ? 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 125 Besitze Ackerland (769,63 ha = 47,95%) 
 
BUKIN  
 

(Dunabökény, Bukin, Mladenovo)  
Ortschaft südlich von Batsch an der Donau. 
 

HEUTE: Y 21422 Mladenovo 
ÄLTERE NAMEN: 
Buky (1308), Buczi (1332) Buki (1522), Bukin (1822) Pokin (o.J.), Bäcs-Bukin (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1752 (200 Familien), 1822 (1.769=98,72%), 1857 (2.079=88,13%), 1873 (2.535), 1900 
(2.914=87,72%), 1931 (3.168=87,10%), 1941(3.168) 
 

Bei der Ortschaft mündet die Mostung (Mostonga)  in die Donau. Der Ort ist eine früh-
theresianische Ansiedlung deutscher Kolonisten. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1448: Der Ortspfarrer wird als Anhänger der Husiten öffentlich auf dem Scheiterhaufen  
          verbrannt.  
1526: Nach der Schlacht von Mohatsch wird der Ort von den Türken eingenommen. 
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1646: Der Belgrader katholische Bischof  IBRISIMOVIC  firmt  428 Personen.  
1720: Der Ort wird von einer großen Überschwemmung heimgesucht.  
1749: Unter der Leitung von Graf ANTON von GRASSALKOVICH werden 200 deutsche  
          Familien angesiedelt. Es bestand bereits ein kleines Serbendorf. 
1751: Der Ort erhält eine eigene Pfarrei. Die Führung der Matrikelbücher beginnt. 
1760: Außerhalb des Ortes wird auf dem Fundament der ehemaligen Schloßkapelle die 
          Peter- und Paulskapelle errichtet. 
1762: Errichtung der ersten Kirche zu Ehren des heiligen JOHANNES von NEPOMUK. Bis 
          dahin gab es ein Bethaus, das aus hüttenartigem Flechtwerk bestand. 
1772: Im Juni erhält der Ort ein Urbarium. 
1812: Der Ort wird von der Donau überschwemmt und deshalb weiter weg von der Donau 
          neu angelegt. 
1812: Bau der letzten Kirche. 
1834: Bau eines Hochwasserdammes, der zugleich Verbindungsstraße nach Batsch-Neudorf 
          wurde. 
1850: Eröffnung einer Schiffsstation der "Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft". 
1852: Rund 4000 Joch Ackerland stehen unter Wasser. 
1864: Die Mostung wird reguliert. 
1912: JOSEF WINKLER schreibt: "Die Geschichte der Gemeinde Dunabökeny – Zum 
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          Andenken an ihr l00jähriges Kirchweihfest" (103 Seiten). 
1922: Gründung der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ am 14.5. 
1934: Theateraufführung des Katholischen Jünglingsvereins: "Des Vaters Fluch". 
1935: Theateraufführung des Katholischen Jünglingsvereins: "Das Passionsspiel". 
1940: Theateraufführung des Katholischen Jünglingsvereins: "Der fidele Bauerr und der  
          Jäger". 
1944: Am 14.10. fliehen 1200-1300 Deutsche des Ortes. 
1944: Am 16.11. wird die erste Gruppe in die Sowjetunion verschleppt. 
1944: Am 28. und 30.12. werden die Frauen in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Mitte April werden die letzten Deutschen des Ortes im Lager Jarek interniert. 
1950: ANTON SCHERER veröffentlicht: "Zur 200-Jahrfeier von Bukin, der ersten donau- 
          schwäbischen Gemeinde der theresianischen Kolonisation in der Batschka". 
1970: RAFAEL SCHMIDT veröffentlicht in Eigenregie 7 Langspielplatten  religiösen  Inhalts  
          zum Gedenken an die alte Heimat.  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       3.261 
Zivilopfer insgesamt                  456 
Soldatenopfer                              143 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 582 Besitze Ackerland (2.746,51 ha = 78,67%) 
 
BULKES  
 

(Bulkeszi, Buljkes)  
Ortschaft nordwestlich von Neusatz. 
 

HEUTE: Y 21473 Maglić 
ÄLTERE NAMEN: 
Kezy (1263), Zenth Iwankezy (1263), Boldog Asszonykezy (1263), Sawolkezy/Bwlkezy 
(1263), Bukkescy (1311), Nagy Kezi (1317), Mátyukakezy (1317), Kis Kezy (1317), Bulkesz 
(1822), Saul Keszi/Boul Keszi/Boukeszi (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1798 (ca.500), 1822 (1.166=99,32%), 1857 (2.737=99,74%), 1900 (2.899=95,3%), 1931 
(2.821=98,98%) 
 

1263 gab es 3 "Keszi" nebeneinander, die auch Sávolkeszi genannt wurden. Es war ein 
riesiges Ortsgebiet, auf dem später weitere 8 Orte entstanden. In den ersten Jahren nach 
der Ansiedlung der Deutschen hatte der Ort eine hohe Sterblichkeit infolge von Epidemien. 
Es zogen deshalb viele Einwohner weg. Am Ende der Türkenzeit ging der Ort unter.  
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1179: König BELA III. kommt im Ort an und schenkt einem Deutschen Feld. 
1543: Der Ort wird in der päpstlichen Zehentliste erwähnt. 
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten . 
1721: Bulkes ist nur noch ein Prädium, das an die Gemeinde Silbasch verpachtet ist. 
1728: Bulkes ist bereits wieder eine bewohnte Pußta. 
1786: Kaiser JOSEPH II., besiedelt die Pußta planmäßig mit protestantischen Deutschen. In  
          230 Häuser ziehen rd. 900 Personen ein. Aufgenommen wurden auch ehemalige  
          deutsche Ansiedler aus Ruma. Die Zuteilung der Häuser erfolgte am 22.5. 
1789: Die Bevölkerung ist fast auf die Hälfte gesunken. Um der Pest auszuweichen, zogen  
          viele nach Altker und Werbaß. 
1802: Der Ansiedlerpfarrer SAMUEL SPANNAGEL stirbt. 
1806: Am 21.8. wandern 4 Familien ins Gebiet um Odessa in Rußland aus, ins  
          "Großliebenthaler Gebiet" am Schwarzen Meer. 
1820: Einweihung der ev. Kirche. 
1894: Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr wird gegründet. 
1907: Am 10.3. tritt die "Ungarländische Deutsche Volkspartei"(UDV) an die Öffentlichkeit. 
          Die große öffentliche Wahlversammlung wird behördlicherseits verboten. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 29.8. Obmann: PETER DEGEN. 
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1920: "Gedenkblatt zur Erinerung an das 100jährige Kirchenjubiläum in Bulkes 1920". 
1922: Gründung der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ am 26.3. 
1928: Aufführung der Operette "Der Jäger aus Kurpfalz". 
1929: FRIEDRICH LOTZ schreibt im Protestantenkalender "Aus der Ansiedlungsgeschichte  
          von Bulkes". 
1936: KARL ELICKER veröffentlicht die "Festschrift der 150jährigen Gemeinde Buljkes 1786- 
          1936" (151 Seiten). 
1939: Am 1. und 2.8. findet die 150-Jahrfeier der Ansiedlung der Deutschen statt. 
1944: Am 11.10. fliehen 338 Personen vor den heranrückenden Sowjets. 
1944: Am 25.10. besetzen die Sowjets und Partisanen den Ort. 
1944: Im Oktober wird die deutsche Intelligenz des Ortes von den Partisanen verhaftet, nach  
          Palanka verbracht und dort hingerichtet. 
1944: Am 17.11. werden alle Männer des Ortes im Alter von 16-60 Jahren nach Batsch- 
          Palanka gebracht. 
1944: Am 4.12. werden die letzten 86 Männer ins Zwangsarbeitslager nach Palanka 
          getrieben. 
1944: In der Zeit vom 18.12.  bis 1.1. werden 245 Männer und Frauen in die Sowjetunion  
           verschleppt. 
1945: Am 15.4. werden die letzten Deutschen des Ortes nach Jarek verbracht. 
1946: Am 15.4. werden die Überlebenden in Jarek in die Vernichtungslager Gakowa und  
          Kruschiwl gebracht (über 300 Personen). 
1958: KARL ELICKER u.  KARL BRUNNER veröffentlichen das Heimatbuch "Bulkes. 
          Werden und Vergehen einer   deutschen   Gemeinde". 
1984: Herausgabe  des  Heimatbuches Bulkes (468Seiten). 
1986: Am 17.5. findet in Kirchheim/lnn die 200-Jahrfeier der Ansiedlung der Deutschen in 
          Bulkes statt. 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       2.646 
Zivilopfer insgesamt       848 
Soldatenopfer        127 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 573 Besitze Ackerland (2.200,49 ha. = 95,25%) 
 
DAUTOWA 
 

(Dávod) 
Ortschaft an einem Donauarm südlich von Baja. 
 

HEUTE: ? 
ÄLTERE NAMEN: 
Daved (1321), Däuch (1330), Dauty (1335), Daut (1347), Dauth (1351), Danoth (1391), 
Dawoth (1407), Dauothatza (1553), Dautowa (1554), Davodhaza (1685), Toutva (1690), 
Davothäza (o.J.) 

 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (13=0,75%), 1931 (64), 1941 (72) 
 

Der Ortsname geht auf einen ungarischen Personennamen zurück. Entsprechende  Funde  
weisen  auf  Spuren menschlichen Lebens aus der Jungsteinzeit hin. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN  
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1554: Der Ort ist in der türkischen Steuerliste enthalten.  
1762: Ansiedlung von 109 madjarischen Familien.  
1770: Der  Ort  erhält  sein  erstes Gemeindesiegel.  
1772: Am 3.7.  erhält der Ort den Urbarialvertrag.  
1779: Bau der Kirche. 
 
DERONJE  
 

(Dernye, Deronje) 
Ortschaft am linken Ufer der Mostung nördlich von Batsch und südlich von Hodschag. 
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HEUTE: Y 25254 Deronje 
 

ÄLTERE NAMEN: Derony (1822), Deronya (o.J.) 
 
 

DEUTSCHE EINWOHNER 
1822 (448=28,81%), 1857 (680=33,38%), 1900 (805=32,12%), 1931 (832=28,40%), 1941 
(825)  

 

Deronje war ursprünglich ein Serbendorf, in das nach und nach Deutsche zogen. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN  
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1764: Erzbischof BATTHYANYY übersiedelt die in Kis-Bács wohnenden Serben auf der 
          Pußta Deronje an. Der Ort entstand. 
1767: Beginn des allmählichen Zuzugs von Deutschen. 
1804: Gründung einer deutschen Privatsiedlung und Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1814: Bau einer r.- kath.Kirche für die deutsche Bevölkerung. Die Deutschen  erhalten  eine 
          eigene Pfarrei. 
1867: Bau der gr.- orth. Kirche. 
1944: Die Polizisten GEORG WOLF und FRANZ KEMPL werden auf ihrem Dienstweg aus  
          dem Hinterhalt am 25.3. erschossen. 
1944: Am 11.10. fliehen rund 700 Personen vor den herannahenden Sowjets. 
1944: An Weihnachten werden 10 Personen in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 11.4. werden die restlichen Deutschen aus ihren Häusern vertrieben und nach  
          Filipowa gebracht. 
1945: Am17.4. werden die Arbeitsunfähigen ins Vernichtungslager Gakowa verbracht. 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE 
Deutsche Einwohner 1944      963 
Zivilopfer insgesamt     26 
Soldatenopfer      36 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 284 Besitze Ackerland (1.471,96 ha = 34,66,%) 
 
DESPOT – SENTIWAN  
 

(Deszpotszentiván, Despot Sveti Ivan) 
Ortschaft südlich von Kula, an der Römerschanze nordwestlich von Neusatz. 
 

HEUTE: Y 21468 Despotovo 
ÄLTERE NAMEN: 
Szent-Iván-Keszi (1276), Szentivánkeszi (1278), Egyház-Szent-Iván (1418), 
Egyházasszentiván (1418), Kisszentiván/Szentiván (1464), Deszpotszentiván (1515), 
Kiskeszi (1559), Deszpot-Szent-Iván (1715), Deszpot Sz. Ivány (1822), Urszentiván (o.J.) 
Sentiwan (o.J.) 

 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1857 (201=9,77%), 1900 (390=16,53%), 1931 (391=15,10%), 1941 (332) 
 

Der Name des Ortes geht auf den Kirchenpatron SANKT JOHANN zurück. Ende der 
Türkenzeit ging der Ort unter. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1696: Ansiedlung  von  Serben  unter ARSENIJE CRNOJEVIC.  
1785: Der Ort ist ein Kameraldorf.  
1941: Am 6.4. werden 5 Deutsche als Geiseln ausgehoben und in die Festung Peterwardein  
          gebracht.  
1943: Im Herbst beginnt die Partisanentätigkeit. 
1944: Bis auf drei Personen fliehen alle Deutschen des Ortes vor den Sowjets. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 216 Besitze Ackerland (1.266,97 ha = 39,99%) 
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DJURDJEWO 
 

(Sajkásgyörgy, Djurdjevo)  
Ortschaft nördlich von Neusatz. 
 

HEUTE: Y 21239 Djurdjevo 
ÄLTERE NAMEN: 
Gyürken (1315), Almásszentgyörgy (1350), Gyurgyevo (1799),Georgievo (1822), 
Gyurity/Szent-György, Sajkásgyörgye/Gjurgjevo (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (72=1,61%), 1931 (30=0,94%), 1941 (35), 1941 (30) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1570: Der Ort ist in der türkischen Steuerliste enthalten.  
1763: Der Ort kommt zum neugegründeten Tschaikisten-Distrikt.  
1799: 203 Familien  (1610 Personen) beabsichtigen,  sich  auf  der Pußta  Gyurgyevo 
          anzusiedeln.  
1800: Die geplante Ansiedlung findet statt. 178 Familien aus Temerin melden sich zum  
          Tschaikistendienst. Sie werden nach Paska-Puszta  verlegt,  wo  sie  das neue Dorf  
          Gyurgyevo gründeten.  
1805: Bau der gr.- orth. Kirche.  
1808: Am 11.12. wird im Ort die 6. Tschaikisten-Kompanie aufgestellt. 
1873: Rückgliederung des Ortes  ins Batscher Komitat. 
1942: Razzia  durch  das  ungarische Militär. Todesopfer wurden 195 Südslawen und 12 
          Juden.  Der deutsche Volksschullehrer FRANZ EBERT tritt gegen die Razzia auf und 
          wird mit seiner Frau ebenfalls erschossen.  
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 29 Besitze Ackerland (309,49 ha = 5,75%) 
 
DOROSLO  
 

(Doroszló, Doroslovo)  
Ortschaft an der Mostung und Römerschanze südlich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 25243 Doroslovo 
ÄLTERE NAMEN: 
Doruzlou (1313), Dorozlo (1323), Doroslo (1332), Doroslo (1338), Dorozlou (1347), Doroszló 
(1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (1.001=49,33%), 1857 (421=14,63%), 1890 (392=13,47%), 1900 (109=3,94%), 1931 
(487=18,10%), 1941 (247) 

 

Der  Ortsname  ist  wahrscheinlich slawischen  Ursprungs  (Doroslava). 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1192: Erstmalige Erwähnung des Ortes.  
1332: Der Ort wird bis 1340 in der päpstlichen Zehentliste geführt.  
1552: In  der  Komitats-Konskription wird erwähnt, daß der Ort den Bauernaufstand  
          überstanden hat.  
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1662: Der Ort ist verwüstet.  
1699: Der Ort ist in der Komitats-Konskriptiom nicht enthalten. 
1752: Gründung des Ortes durch Ansiedlung von 150 madjarischen Familien. Beginn der  
          Führung der Matrikelbücher. 
1754: Bau der r.- kath. Kirche. 
1756: Der Ort erhält eine eigene Pfarrei. 
1765: Das erste hüttenartige Bethaus wird durch eine kleine gestampfte Kirche mit einem  
          Rohrdach ersetzt. 
1772: Der Ort erhält ein Urbarium. 
1796: Bau einer kleinen Holzkapelle. 
1800: Bau der heutigen Kirche. Der Ort erhält eine selbständige Pfarrei. 
1818: Verschiedene Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
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1826: Im Ort befinden sich schon deutsche Einwohner. 
1832: Weitere Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1944: Am 9.10. fliehen 317 Personen vor den herannahenden Sowjets. 
1944: Am 20.10.marschieren die Sowjets und Partisanen in den Ort ein. 
1945: Anfang Januar werden 28 Personen in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Ende März werden 141 Personen ins Lager Gakowa verbracht. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 306 Besitze Ackerland (1.205,76 ha = 42,33%) 
 
FEKETISCH  
 

(Bácsfeketehegy, Feketić) 
Ortschaft an der Krivaja südlich von Batsch-Topola. 
 

HEUTE: Y 24233 Feketić 
ÄLTERE NAMEN: 
Fekete-Egyház (1465), Feketeegyház (1496), Feketics (1543), Velity (1768), Feketity (1768), 
Feketehegy (1822), Bács-Feketehegy (1870), Feketits/Crno Brdo (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER 
1857 (1.013=25,06%), 1860 (1.150), 1890 (1.916=37,07%), 1900 (1.891=34,15%),  1931 
(2.008=31,90%), 1936 (1.894), 1941 (1.441) 
 

Ende der Türkenzeit ist der Ort untergegangen. 
Feketitsch hatte ein Waisenhaus, nach Torschau das zweite in der Batschka und nach Neu-
Pasua/Syrmien das dritte in Jugoslawien. Ausgestattet war das Haus mit geschenkten oder 
geborgten Möbeln und Küchengeräten. Ein ansehnliches Stiftungsvermögen war nicht 
vorhanden. Man lebte von dem, was die Presbyter Jahr um Jahr zusammentragen konnten. 
So war der Lebensstandard der Kinder bescheiden. Höhepunkte gab es immer dann, wenn 
dem Waisenhaus die Reste von Hochzeiten oder anderen Festen überlassen wurden. 
Im Waisenhaus wurde dreisprachig (ungarisch, deutsch und serbisch) unterrichtet. 
Die ärztliche Behandlung der Kinder war kostenlos. Die Medikamente wurden von den 
Apotheken unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 1932 wurde mit Spendengeldern aus 
Amerika ein artesischer Brunnen gebohrt. Das Haus beherbergte 1939 noch 44 Kinder. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1543: Die ehemalige madjarische Bevölkerung ist vor den Türken geflohen und der Ort  
          wurde nur noch von Serben bewohnt. Er ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten. 
1580,1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1768: Eine Landkarte verzeichnet westlich der Krivaja die Pußta "Velity" beim Ort "Feketity". 
1780: Ort und Pußta gehören zur Werbaßer Grundherrschaft. 
1785: 210 ungarische Familien (963 Personen) aus Kúnhegyes und anderen Orten siedeln  
          sich auf der Pußta Feketity an, ebenso einige slowakische Familien. 
1818: Gründung des Ortes als kameralistische deutsche Siedlung. Die Deutschen kommen  
          aus den umliegenden Ortschaften Sekitsch, Tscherwenka, Werbaß, Bulkes, Jarek,  
          Kutzura, Torschau u.a. 
1830: Einweihung  des  evangelischen Bethauses. 
1849: Am 23.1. greifen die Serben aus dem Nachbarort Srbobran Feketitsch an. Sie morden,  
          brandschatzen und plündern.  
1850: Gründung der deutsch-reformierten Kirchengemeinde.  
1852: Bau des reformierten Schulhauses, das gleichzeitig als Bethaus genutzt wurde.  
1860: Gründung der ev. Mutterkirche. 
1869: Der Ort erhält eine Posthalterstelle. 
1872: Bau  des  deutsch-reformierten Bethauses und seine Einweihung im Oktober.  
1880: Bau des Bethauses der Nazarener. 
1899: Bau des Bethauses der Baptisten. 
1903: Bau der ev. Kirche.  
1905: Einweihung  der  ev. Kirche. 
1922: Errichtung  des  Waisenhauses.  
1923: Im September Gründung der SDKB-Ortsgruppe. Obmann: MARTIN GÖTTEL. 
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1936: VIKTOR PRATSCHER schreibt: "Die Deutschen der Gemeinde Feketitsch. Eine 
          gemischtsprachige Gemeinde in Jugoslawien mit deutscher Minderheit" (303 Seiten).  
1938: Fertigstellung der katholischen Kirche. 
1939: Beginn der Führung von Matrikelbüchern durch die katholische Kirche.  
1944: Am 18.10. besetzen die Sowjets den Ort. 
1944: Am 17.11. beginnen die Partisanen mit ihrer Herrschaft.  
1945: Am 1.1.  werden Deutsche des Ortes in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Die im Ort verbliebenen Deutschen werden ins Lager Sekitsch gebracht. 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       1.986 
Zivilopfer insgesamt       361 
Soldatenopfer          45 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 631 Besitze Ackerland (2.372,48 ha = 43,28%) 
 
FILIPOWA 
 

(Szentfülöp, Filipovo)  
Ortschaft südöstlich von Sombor. 
 

HEUTE:  
Y 25252 Bački Gračac 
ÄLTERE NAMEN: 
Terra monasterii sancti Philippi (1173-1196), Feld des Sankt-Philipper-Abtes (1231) 
Filipovoszelo (1639), Filepfalu (1652), Fülepi (1655),  Filipovo (1737), Filipova .(1763), 
Philippova (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (2.676=99,89%), 1857 (2.371=99,76%), 1890 (3.149=97,64%), 1900 (3.478=96,80%), 
1931 (4.244=97,43%), 1941 (4.399) 
 

Der Ort ging während der Kurutzenkriege unter. 
Die Lehrerbrüder ALEXANDER und Josef TURNOWSKY gaben das Filipowaer "Geber- und 
Gesangbuch" heraus. Bis 1992 gingen aus Filipowa 133 Ordensschwestern hervor. Etwa 
1000 der 5000 Einwohner lebten zuletzt von der Hanfindustrie. Filipowa war Schauplatz der 
größten Massenerschießungen in der Batschka durch die Partisanen Titos. Es wurden 212 
Männer und Knaben im Alter zwischen 16 und 60 Jahren erschossen. Sie mußten sich 
vorher nackt ausziehen und wurden gefesselt. 
Während  seines  ganzen  Bestehens gab es in Filipowa keine einzige Ehescheidung. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1737: er Ort wird noch als Pußta erwähnt, die verpachtet ist. 
1762: Beginn der Besiedlung mit Deutschen (11 Familien). 
1763: Kameralistische Ansiedlung von 220 deutschen Familien unter MARIA THERESIA. 
          Bau eines Bethauses von 260 m² 
1767: Weitere Ansiedler kommen. 
1772: Der Ort erhält eine Urbarialordnung, desgleichen 1780. 
1784: Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1790: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1804: Bau der großen Pfarrkirche unter Pfarrer JOSEF TONHÄUSER. 
1863: Eine starke Feuersbrunst richtet großen Schaden an. 
1872: STEFAN AUGSBURGER schreibt: "Die deutschen Ansiedlungen des vorigen 
          Jahrhunderts im Komitat Batsch" (in "Sonntagszeitung", Jg.1872, Nr.46). 
1898: Der Ort erhält einen Männergesangverein. 
1903: Beginn der Bauarbeiten des Klosters am 27.6. 
1903: Errichtung einer Elementarschule für Mädchen und eines Kindergartens. 
1904: Ende Juli Fertigstellung des Klosterbaues und Übergabe an die Schulschwestern der  
          Gemeinde. 
1905: Feierliche Einweihung des Klosters. Die Schulschwestern nehmen den Unterricht im  
          Kloster mit 264 Kindern in 6 Klassen auf. 



 60

1920: Gründung der  SDKB-Ortsgruppe am 18.7. Obmann: JAKOB SCHREIBER. 
1922: Gründung der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ am 15.8. 
1937: JAKOB LEH schreibt: "Filipowo 1763-1937. Bilder aus meiner Heimat" (267 Seiten). 
1938: 175-Jahrfeier der Ansiedlung vom 30.7. bis 1.8. 
1941: Am 6.4. werden 4 deutsche Personen als Geiseln ausgehoben.  
1944: Am 12. und 15.10. fliehen 510 Personen auf 100 Pferdefuhrwerken vor den 
          herannahenden Sowjets. 
1944: Am 21.10. ziehen die Partisanen in den Ort ein. Filipowa wird Sammellager für  
          Deutsche. Beginn der Zwangsarbeit. 
1944: Vom 26.10. bis 8.11. kommen immer wieder kleinere sowjetische Trupps in den Ort,  
          um sich zu versorgen. 
1944: Titopartisanen erschießen am 25.11. 212 Deutsche (117 Männer und 35 Knaben im  
          Alter von 16 bis 60 Jahren. 
1945: Anfang Januar werden 239 Deutsche in die Sowjetunion zur Zwangsarbeit ver- 
          schleppt. 
1845: Am 31.3. wird die deutsche Bevölkerung aus ihren Häusern vertrieben und ins 
          Arbeitslager verbracht. 
1945: Am 15.4. wird der Haupttransport der Deutschen ins Vernichtungslager Gakowa 
          gebracht. 
1945: Auflösung des Notspitals im Kloster am 4.6. und Verbringung der Kranken, ohne  
          Rücksicht auf ihren Zustand, ins Vernichtungslager Gakowa. 
1945: Auflösung des Ortslagers am 17.10. 
1946: ELISABETH WURTZKI wird am 4.1. auf dem Friedhof erschossen. 
1957: ANTON ZOLLITSCH schreibt: "Filipowa. Entstehen, Wachsen und Vergehen einer 
          donauschwäbischen Gemeinde in der Batschka". 
1979: Bis 1985 geben MESLI-SCHREIBER-WILDMANN 6 Bände "Filipowa -Bild einer 
          donauschwäbischen Gemeinde" heraus. 
1981: SEBASTIAN WERNI schreibt: "Die Wojwodina 1848-1860 als nationales und 
          staatsrechtliches Problem. Zur Geschichte der Serben und der Deutschen im  
          ehemaligen Südungarn" (113 Seiten). 
1986: WENDELIN GRUBER schreibt: "In den Fängen des Roten Drachen" (240 Seiten).  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       5.197 
Zivilopfer insgesamt          1.142 
Soldatenopfer        225 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 482 Besitze Ackerland (2.543,90 ha = 97,79%) 
 
FUTOK 
 

(O- u. Uj-Futak, Stari u. Novi Futog)  
Ortschaft westlich von Neusatz an der Donau. 
 

HEUTE: Y 21420 Futog 
ÄLTERE NAMEN:  
Futak/Batkaj (1250), Futog (1270), Futagh (1303), Futaak (1329), Futag (1579), Futok 
(Siegel 1714), Vutak (1762), Fudok (1783), Alt- u. Neu-Futok (1822), Futtok (o.J.) 
DEUTSCHE EINWOHNER: 
Futok insgesamt 1822 (2.345=99,03%) 
Alt-Futok   1857 (1.794=40,56%), 1890 (2.430=44,02%), 1900 (2.605=44,47%),  
                  1931 (2.183=41%), 1941 (1.950) 
Neu-Futok 1857 (1.369=99,08%), 1890 (2.046=61,06%), 1900 (2.185=61,34%), 
                  1931 (1.960=98,20%), 1941 (1.863) 

 

Die ursprüngliche Siedlung aus der Arpadenzeit wurde von den Tataren zerstört. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1250: "Terra Futog" ist ein verlassener, unbewohnter, ehemaliger Ort. 
1270: Der Ort erhält eine Fähre zum gegenüberliegenden  Donauufer. 
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1303: Durch königlichen Erlaß erhält der  Futoker Donauhafen eine Mautstation. 
1304: Der König hält sich in Futok auf. 
1456: Futok ist bereits eine Stadt. Es findet eine Landtagsversammlung statt. 
1463: König MATTHIAS hält sich in der Stadt auf. 
1514: Der Ort leidet unter den aufständischen Bauern. 
1543: Der Ort wird in der erzbischöflichen Zehentliste genannt. 
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1694: Der Ort wird neu besiedelt. 
1703: Der Ort wird zum Marktflecken erhoben. Er hat 80 Häuser. 
1715: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1716: Versammlung der kaiserlichen Armee, nachdem die Türken endgültig vertrieben  
          waren. 
1723: Elne große Feuersbrunst zerstört den Ort. 
1724: Im Ort leben 334 meist serbische Familien. 
1739: Fertigstellung des Krankenhauses des Militärlagers. 
1743: Gründung von Alt-Futok als privatherrschaftliche Siedlung. 
1747: Errichtung einer Kapelle aus Flechtwerk. 
1749: Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1763/1764: Spättheresianische Ansiedlung von Deutschen. 
1768: Die Deutschen kommen nach zweimaliger Vertreibung durch die Serben zurück und 
          erheben beim König Klage gegen den Grundherrn. 
1770: Aus Baden und Württemberg kommen neue Siedler, ziehen aber aus Furcht vor der  
          "ungarischen Fieberkrankheit" wieder in ihre Heimat zurück. 
1771: Trennung der deutschen Siedlung von der serbischen. Die deutsche Siedlung erhält 
          den Namen "Neu-Futok". 
1774: Aus dem Elsaß und aus Lothringen kommen neue deutsche Siedler nach Neu-Futok. 
1774: Die deutsche Kolonie neben dem serbischen Ort wird zur selbständigen Gemeinde  
          erhoben. Bau einer Kirche in Neu-Futok. 
1776: Bau der r.- kath. Kirche in Neu-Futok. 
1777: Beginn des Baues eines prachtvollen fürstlichen Schlosses in einem schönen Park in  
          Neu-Futok. 
1779: Neu-Futok ist in der Steuerliste enthalten. 
1783: Ältestes Gemeindesiegel von Neu-Futok mit der Inschrift "Nei Fudoker Gemein.Insigl". 
1848: Beim Ort findet eine blutige Schlacht statt. 
1900: Bau eines Nonnenklosters und Waisenhauses in Neu-Futok. 
1908: An der Stelle der alten Kirche wird eine neue Kirche errichtet. 
1909: Gründung des Männergesangvereins "Liederkranz" durch den Lehrer MICHAEL  
          REITER. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 22.8. Obmann: FRANZ PFEIFER. 
1922: Gründung der Ortsgrupppe der „Partei der Deutschen“ in Neu-Futok am 9.4. 
1937: Die "Landwirtschaftliche Zentraldarlehenskasse" kauft das Schloßgut, das zum 
          Schulgut und zum landwirtschaftlichen Schulungszentrum der deutschen Volksgruppe 
          ausgebaut wird, Kaufsumme: 2.646.190,25 Dinar. 
1939: Planung des Schulbetriebs an der Privaten Landwirtschaftsschule. Es waren  
          vorgesehen:  
          1.Landwirtschaftsschule,  
          2.LBA und andere höhere Schule,  
          3.Knaben- u. Mädchenbürgerschule, 
          4.Bäuerliche Mädchen- u.Haushaltungsschule, 
          5.Heim für laufende Lehrgänge aus allen Gebieten des völkischen Lebens. 
1940: Genehmigung der deutschen Landwirtschaftsschule  unter  der Leitung von Dr. JOSEF  
          TRISCHLER. Die Schule nimmt ihre Tätigkeit auf. 
1940: Am 15.12. waren die finanziellen Mittel für die Schule sichergestellt. Folgende ständige 
          Einrichtungen wurden geschaffen: 
          1.Private Deutsche Landwirtschaftsschule, 
          2.Private Deutsche Haushaltsschule, 
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          3.Müttererholungsheim,  
          4.Jagdmuseum,  
          5.Wechselnde Lehrgänge und Kurse. 
1941: Dr. JOSEF TRISCHLER wird im Februar mit der Leitung der Schule und der wirt- 
          schaftlichen Leitung des gesamten Schulkomplexes betraut. 
1941: Am 1.3. eröffnet HANS RASIMUS einen Ausbildungslehrgang für Kinderhortnerinnen 
          im Schloßgebäude mit 100 Teilnehmerinnen. 
1944: Am 9.10. beginnt die Flucht der Deutschen aus Futok auf Wagenkolonnen, Schiffen 
          und Schlepperkähnen und mit der Eisenbahn vor den herannahenden Sowjets. 
1944: Am 20.10. ziehen die Partisanen in Neu-Futok ein. 
1944: Am 26.10. ziehen die Sowjets in Alt-Futok ein. 
1944: Am 5.12. werden die verbliebenen Deutsches nach Jarek ins Lager gebracht. 
1944: Ende des Jahres wird Futok zum Zwangsarbeitslager für Deutsche. 
1945: Am 1.1. werden 7 Deutsche in die Sowjetunion zur Zwangsarbeit verschleppt. 
1947: Im Januar wird das Lager Futok aufgelöst und die Insassen in das Vernichtungslager  
          Gakowa verbracht. 
1958: JOSEF KLINGLER veröffentlicht: "Unsere verlorene Heimat Futok" (276 Seiten).  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       1.996 
Zivilopfer insgesamt       137 
Soldatenopfer         75 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 
Alt-Futok 544 Besitze Ackerland (1.148 ha = 20,73%) 
Neu-Futok 373 Besitze Ackerland (1.129 ha = 62,65%) 
 
GAJDOBRA  
 

(Szépliget, Gajdobra)  
Ortschaft nördlich von Palanka. 
 

HEUTE: Y 21432 Gajdobra 
 

ÄLTERE NAMEN: Dobra (1263), Kaydobra (1543), Dolna Dobra (1554), Gajdobra (1703) 
DEUTSCHE EINWOHNER:  
1822 (1773=100%), 1857 (2.412=100%), 1900 (2.429=94,55%), 1931 (2.608=86,39%), 
1941 (2.482) 

 

Vor der Türkenzeit befand sich an der Stelle der Ortschaft ein Ort namens "Gajdel", in dem 
eine Probstei des Prämonstratenser-Ordens bestand. In der Nähe war das Dorf "Dobra". 
Später wurden die beiden Orte zusammengeschlossen zum Ort "Gaj-Dobra". Der Ortsname 
ist slawischen Ursprungs. Ende der Türkenzeit ist der Ort untergegangen. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1543: Zwei Ortschaften mit dem Namen "Kaydobra" in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten 
1690: Der Ort ist in der Komitats-Konskription nicht enthalten  
1702: Gajdobra wird als neuer Ort erwähnt. 
1763: Gajdobra ist als Pußta verpachtet. 
1764: Gründung des Ortes als spättheresianische Ansiedlung mit 162 Familien.  
          Die Ansiedler kamen aus Bukin, Hodschag und Lothringen. 
1765: Der Ort erhält eine r.- kath. Pfarrei. 
1767: Der Ort erhält das Gemeindesiegel "Gajdobra". 
1772: Der Ort erhält ein Urbarium. 
1784: Der Ort erhält einen neuen Schulbau. 
1788: Bau der Kirche mit festem Material. 
1795: Ablösung der Robot durch Zahlung. 
1798: Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1883: Erneuerung der Kirche. 
1897: Gajdobra erhält, einen r.- kath. Kindergarten. 
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1906: Bau eines stockhohen Schulgebäudes mit Klassenzimmern, einem Turnsaal und einer 
          Lehrerwohnung . 
1915: ANTON SCHÄFER schreibt: "Monographie der Gemeinde Szepliget (Gajdobra) zu  
          ihrem 150jährigen Bestand" (handschriftlich). 
1920: Am 12.9.erfolgt die Gründung der SDKB-Ortsgruppe. Obmann: LUDWIG PIFFATH. 
1922: Gründung  der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“. 
1938: ANTON SCHÄFFER schreibt: "Geschichte der Gemeinde Gajdobra von ihren 
          Anfängen bis zur Gegenwart" (VII +191 Seiten). 
1941: Am 6.4. werden 3 Männer als Geiseln ausgehoben und nach Peterwardein in die  
          Festung gebracht. 
1944: Am 12.10. fliehen 400 Personen mit 54 Pferdefuhrwerken vor den Sowjets. 
1944: Am 20.10. besetzen die Titopartisanen den Ort. 
1944: Am 24.12. werden 91 Frauen und Mädchen und 38 Männer und Knaben in die 
          Sowjetunion verschleppt. 
1945: Im April kommen alle arbeitsunfähigen Deutschen ins Lager Jarek. 
1958: ANTON SCHÄFFER und GEORG REITINGER schreiben:  "Geschichte der Gemeinde  
          Gajdobra".  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       2.530 
Zivilopfer insgesamt       481 
Soldatenopfer        134 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 389 Besitze Ackerland 2.981,71 ha = 98,51%) 
 
GAKOWA 
 

(Gádor, Gakovo)  
Ortschaft nördlich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 25282 Gakovo 
ÄLTERE NAMEN: 
Kakat (1280), Kakot (vor 1526), Kakad (1543) Gakova/Gákova (1543), Gakov (1719), 
Kákova puszta (1727), Gakova (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1767 (ca.700), 1822 (1.790=99,33%), 1857 (2.243=98,68%), 1900 (2.571=98,13%), 1931 
(2.370=88,04%), 1941 (2.268) 
 

Gakowa war eines der großen Vernichtungslager nach dem Zweiten Weltkrieg in 
Jugoslawien. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten. 
1658: Der Ort ist eine unbewohnte Pußta. 
1748: Zuzug von Siedlern aus Apatin und Kruschiwl. 
1763: COTHMANN ordnet die Zusammenlegung der Prädien Gakowa und Pretierity an, um  
          darauf einen neuen Ort für die Ansiedlung deutscher Kolonisten anzulegen. 
1764: Gründung des Ortes als spättheresianlsche kameralistische Ansiedlung mit 210 
          Familien. 
1765: Bau eines provisorischen Bethauses. 
1766: Der Ort erhält eine eigene Pfarrei.  Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1767: Weitere Ansiedler kommen. 
1786: Beginn eines neuen Kirchenbaues 
1787: Einweihung der Kirche zu Ehren des heiligen MARTINUS. 
1772: Am 26.6. erhält der Ort ein Urbarium. 
1829: Einzelne Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 1.8. Obmann: JOSEF WEIGANDT. 
1944: Ein Treck mit 30 Wagen und 221 Personen verläßt am 14.10. vor den Sowjets  
          fliehend den Ort. 
1944: Am 22.10. besetzen die Sowjets und Titopartisanen den Ort. 
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1944: Am 25.11. wird der Ort von den Partisanen umstellt und die deutsche Bevölkerung 
          nach Kruschiwl getrieben. 
1944: Am 28.12. werden 132 Personen in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Gakowa wird am 12.3. Konzentrations- (Vernichtungs-) Lager für arbeitsunfähige  
          Deutsche. 
1945: Am 17.10. erfolgt die Einlieferung von Deutschen aus vielen Orten. 
1946: Am 9.2. erfolgt die Entfernung der Grabkreuze und die Einebnung der Grabhügel über 
          den Massengräbern. 
1946: Am 18.2. werden zwei Gakowaer Frauen erschossen. 
1946: Am 29.6. verlassen einige hundert elternlose Kinder Gakowa. 
1946: Am 18.4. verlassen 550 elternlose Kinder Gakowa. 
1946: Am   3.9. verlassen 500 elternlose Kinder Gakowa. 
1947: Am 20.1. verlassen einige hundert elternlose Kinder Gakowa. 
1947: Von rund 17.000 internierten Deutschen waren bis zum Ende des Jahres rund  8.900  
          umgekommen.  
1946: starben täglich 50-60 Personen. Unter den Toten befanden sich 1.408 Kinder. 
1948: Auflösung des Lagers. Die restlichen Insassen werden nach Rudolfsgnad (Knicanin) 
          im Banat ins dortige Vernichtungslager verlegt. 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       2.406 
Zivilopfer insgesamt       442 
Soldatenopfer         92 
DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 641 Besitze Ackerland (2.258,03 ha = 99,99%) 
 
GARA 
 

(Gara) 
Ortschaft südöstlich von Baja. 
 

HEUTE: H 6522 Gara 
 

ÄLTERER NAME: Gara (1334) 
DEUTSCHE EINWOHNER: 
1786 (19 Familien), 1791 (ca.750=rd.50%), 1822 (rd.2000=82,71%), 1857 (2.332=58,62%), 
1890 (2.697=6,6,33%), 1900 (2.575=66,06%), 1930 (2.673=64,96%), 1941 (2.709) 
 

Der Ortsname ist evtl. slawischen Ursprungs  (gora=Berg),  wahrscheinlich aber nach dem 
slawischen Namen eines kumanlschen oder petschenegischen Gründers  namens "Gora"  
benannt. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1334: Erstmals als Ortschaft "Gara" erwähnt.  
1366: Der Ort wird zum Marktflecken erhoben.  
1520: Der Ort wird in der Bodroger Steuerliste erwähnt.  
1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1598: Die Serben verlassen den Ort und ziehen nach Gran (Esztergom).  
1703: Der Ort wird während des Kurutzenaufstandes zerstört.  
1712: Der Ort ist eine Pußta.  
1724: Gara ist von den Bajaer Serben gepachtet. 
1733: Gara ist ein Privatdominium. 
1735: Bau der Kirche und Errichtung einer Pfarrei. Beginn der Führung von Matrikelbüchern.  
1762: Die ersten Deutschen ziehen zu.  
1780: Bau der heutigen Kirche und Einweihung. 
1786: Privatherrschaftliche  Ansiedlung von Deutschen. 
 
GARDINOVCI 
 

(Dunagárdony, Gardinovci) 
Ortschaft bei Kovil südöstlich von Neusatz an der Donau. 
 

HEUTE: Y 21247 Gardinovci 
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ÄLTERE NAMEN: 
Gardinovce (1554) Gardinovácz (1699) Gardonovacz (1822) Gardinovcze (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (39=2,67%), 1931 (53), 1941 (53) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1699: Der Ort wird in der Komitatskonskription erwähnt. 
1746: Der bisherige Kameralort erhält eine Militärschanze, wohin die ehemaligen 
          Szabadkaer Grenzwächter umziehen. 
1752: Der Ort kommt zum Komitat. 
1763: Der Ort kommt zum Tschaikisten-Distrikt. 
1848: Der Ort brennt vollständig nieder. 
1851: Bau einer r.- kath. Kirche. 
1873: Der Ort kommt wieder zum Komitat. 
1942: Im Januar findet eine Razzia des ungarischen Militärs statt. 37 Südslawen werden  
          Opfer der Razzia. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 26 Besitze Ackerland (208,87 ha = 9,03 %) 
 
GLOSCHAN 
 

(Glozsány,Dunagálos,Gložan)  
Ortschaft westlich von Neusatz an der Donau, in der Nähe von Futok. 
 

HEUTE: Y 21412 Gložan 
ÄLTERE NAMEN:  
Galozsán (1553), Glozsan (1822) Glosan (o.J.), Gloxan (o.J.), Hložany (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1857 (291=12,44%), 1900 (30=1,09%), 1931 (14) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1699: Der Ort ist in der Steuerliste des Komitates enthalten.  
1703: Der Ort ist eine Pußta.  
1717: Der Ort wird ins Bodroger Komitat eingegliedert. 
1754: Der Ort ist erneut eine Pußta.  
1756: Es kommen neue Ansiedler in den Ort.  
1759: Der Ort erhält ein Urbarium.  
1785: Die   evangelischen   Slowaken des Ortes verlangen einen Seelsorger und Lehrer und 
          erhalten sie. 
1786: Es werden weitere Slawen angesiedelt. 
1796: Bau der ev. Kirche.  
1846: Der  Ort  brennt  zum  größten Teil nieder. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 1 Besitz Ackerland (0,82 ha = 0,03%) 
 
GOSPODJINCI  
 

(Boldogasszonyfalva,Gospodjinci)  
Ortschaft nördlich von Neusatz. 
 

HEUTE: Y 21237 Gospodjinci 
ÄLTERE NAMEN: 
Boldogasszonyfalva/Szent-Mária (1413), Gospodince (Türkenzeit), Gozpodincze (1822), 
Gospodincze (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1890 (242=8,21%), 1900 (350=10,01%), 1931 (313=8,29%), 1941 (292) 

 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1413: Erstmalige Erwähnung des Ortes. 
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1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1702: Der Ort wird Besitz der Kammer. 
1763: Der Ort kommt zum Tschaikisten-Distrikt.  
1764: Ansiedlung ehemaliger Szabadkaer Grenzwächter. Der Ort wird zur Militärschanze.  
1770: Ansiedlung von Schokatzen.  
1849: Ort und Kirche brennen nieder. 
1850: Wiederaufbau des Ortes.  
1873: Der Ort  kommt  zum  Batscher Komitat.  
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe. Obmann: FRIEDRICH SCHMIDT.  
1942: Im Ort findet eine Razzia durch das ungarische Militär statt. Todesopfer:  67 Süd- 
          slawen und 8 Juden. 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944        250 
Zivilopfer insgesamt         5 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 173 Besitze Ackerland (622,80 ha = 11,45%) 
 
GYÖRGYPUSZTA  
 

Ortschaft bei Baracska südlich von Baja. 
 

HEUTE: Im ungarischen Postleitzahlenverzeichnis nicht mehr enthalten. 
ÄLTERE NAMEN: 
Szent-György (1425), Baracska-Szent-György (1430), Gyurgyin (1580), Jurics (1720), 
Gyurits (1822), Kis Gyurity/Juritsch (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1931 (216) 
 

1939 hatte der Ort 500-600 Einwohner, von denen zahlreiche Deutsche aus Gara, 
Tschatalja, Waschkut, Gakowa, Rigitz u.a. Orten zugezogen waren. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1425: Erstmalige Erwähnung des Ortes. 
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1570,1 580, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1720: Im Ort ist Militär einquartiert.  
1742: Der Ort ist als Pußta an Baracska angeschlossen.  
1911: Bau der Kirche.  
1934: Der Ort erhält eine eigene Pfarrei. 
1939: Der Ort wird Gara angeschlossen. 
 
HAJASCH  
 

(Hajós) 
Ortschaft südöstlich von Kalotscha.  
Der Ort gehörte ursprünglich nicht zu der Batschka. 
 

HEUTE: H 6344 Hajós 
ÄLTERER NAME: Hajosch (o.N.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1941 (4.246) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1712: Bis 1715 privatherrschaftliche Gründung (Karolinische Ansiedlung). 
1723: Der Ort wird vom Erzbischof CSAKY mit Schwaben aus Württemberg besiedelt. 
1724: Der Ort erhält eine eigene Pfarrei. Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1728: Bau einer Kirche.  
1734: Erweiterung der Kirche.  
1879: Zweite Erweiterung der Kirche. 
 
HEDJESCH  
 

(Kishegyes, Mali Idjoš) 
Ortschaft südlich von Batsch Topola an der Krivaja. 
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HEUTE: Y 24231 Mali Idjoš 
ÄLTERE NAMEN: 
Kis- und Nagyhegyes (vor 1476), Kis-Hegyes/Nagy-Hegyes (1652), Mali- und Veliki-Hegyes 
(1737), Mariatheresienstadt (Siegel 1770), Hegyes (1822), Krivaja (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857 (83=1,90%), 1900 (139=2,45%), 1931 (10=0,16%), 1941 (93), 1993 (26) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1520, 1521: Der Ort ist in der Csongráder Steuerliste enthalten.  
1580,1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1578: Der Ort hat serbische Einwohner. 
1769: Zuzug von Siedlern aus dem Komitat Bekes. Sie errichten ihren Ort auf der Pußta Kis- 
          Hegyes. 
1770: Das erste Gemeindesiegel mit deutscher Inschrift "Mariatheresienstadt 1770" wird 
          benutzt. Diesen deutschen Ortsnamen findet man sonst nirgendwo und nirgendwann. 
1776: Entstehung der r.- kath. Kirchengemeinde. 
1783: Der Ort erhält ein Urbarium.  
1788: Bau der r.- kath. Kirche.  
1791: Der Ort hat eine Posthalterstelle. 1815: Einige Handwerkszweige erhalten das 
          Zunftprivileg. 
1819: Weitere Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg.  
1842: Eröffnung der Straße Sekitsch - Hedjesch. 
1849: Am 14.7. findet die Schlacht zwischen General Guyon (Ungarn) und Ban J. Jella- 
          schitsch (Kaiserliche) statt. Guyon siegt.  
1851: Erneuerung der Kirche.  
1865: Die Gemarkung des Ortes wird kommassiert (flurbereinigt).  
1887: Am 17.7. wird zum Gedenken an die Schlacht am Grenzpunkt der Gemarkungen  
          Sekitsch-Hedjesch-Feketitsch ein Denkmal errichtet. 
1906: Systematische Ausgrabungen. Gefunden wurden 40 awarische Gräber, in ihnen  
          Töpfe, Perlen, Ringe, Anhänger, Messergriffe und Riemenstücke. 
1942: Am 27.1. wird der im Ort geborene FRANZ KEIN evangelischer Bischof im serbischen  
          Banat.  
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 260 Besitze Ackerland (2.469 ha = 33,57%) 
Der hohe Prozentsatz der Vermögensverluste ergibt sich aus der Tatsache, daß viele 
Deutsche aus dem Nachbarort Sekitsch Land auf der Hedjescher Gemarkung gekauft 
hatten. 
 
HERCZÉGSZÁNTÓ  
 

(Herczégszántó, Szántova, Santova)  
Ortschaft südlich von Baja. 
 

HEUTE: H 6525 Hercegszánto 
ÄLTERE NAMEN: 
Zanthow (um 1000), Záäntó (1403), Zäntho (1404), Herczegszántó (1413), Felszántó (1474)  
Szredna-(Közép-)Szántova (1554), Gornl-(Felsö-)Szánto (1554), Dolna-Szántova (1570), 
Szántova (1570), Szánto (o.J.), Morhatszántó (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (49=1,39%), 1931 (87), 1941 (81) 
 

Der Ortsname kommt von der deutschen Familie HERZOG (Herceg). 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1715: Errichtung einer r.- kath. Pfarrei. 
1752: Bau der r.- kath. Kirche.  
1772: Der Ort erhält am 13.8. ein Urbarium. 1785: Der Ort erhält erneut ein Urbarium.  
1812: Ein Blitzschlag beschädigt die Kirche. 
1817: Die Kirche wird renoviert.  
1900: Bau der gr.- orth. Kirche. 
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HODSCHAG  
 

(Hódság, Odžaci) 
Ortschaft südöstlich von Sombor an der Mostung. 
 

HEUTE: Y 25250 Odžaci 
ÄLTERE NAMEN: 
Ucsak (1561), Ocsak (1735) Hocsak (1767), Hodsagh (1822), Hodschach (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1763 (300 Familien), 1768 (240 Familien), 1822 (2.408=82,38%), 1857 (3.460=100%), 1890 
(3.925=90,92%), 1900 (3.798=87,43%), 1931 (5.178=85,96%), 1941 (4.749) 
Hodschag war Ende der Türkenzeit ein verödeter Ort. Der Ort hatte ursprünglich Lang-
gassen,  u.a.  die "Zigeunergasse", an deren Ende Zigeuner wohnten, die schon 1763 für 
COTHMANN Ziegel schlugen. Das deutsche Hodschag war bis zur Vertreibung der größte 
Hanfmarkt des Komitates. 
Die Sterblichkeit im Sammellager Hodschag war sehr hoch. Zum Hunger kamen die 
schweren Mißhandlungen hinzu, besonders durch den Lagerkommandanten. Von Herbst 
1944 bis Herbst 1946 starben 3000 von 4000 Personen. 
Beim Ort waren noch einige alte Schanzen sichtbar. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1732: Nach  der  Zerstörung  während der Türkenzeit wird der Ort neu besiedelt. 
1755: Am 21.6. erläßt MARIA THERESIA ihr erstes Ansiedlungspatent, ausgestellt für 
          ANTON HUBER in Hodschag. 
1756: Zwanzig wertlose serbische Hütten bilden den Ort. Gründung der  kameralistischen 
          Siedlung unter der Leitung des Grafen ANTON von GRASSALKOVICH. Es ist die  
          älteste deutsche Siedlung mit einem schachbrettartigen Grundriß in der Batschka.  
          Angesiedelt werden 30 deutsche Familien. 
1757: Bau der ersten Kirche. 
1758: Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1767: Bau einer r.- kath. Kirche. Ankunft weiterer Siedler. 
1772: Der Ort erhält ein Urbarium. 
1776: Der Ort erhält sein erstes Gemeindesiegel. 
1783: Der Ort erhält eine eigene Pfarrei. 
1784: Am 12.9. richtet der Ort eine Klageschrift an die Kameraladministration in Sombor. Sie 
          weist auf die Folgen hin, die sich durch das Zusammenleben zweier großer Familien in 
          einem einzigen Raum zwangsläufig ergeben müssen durch die Einquartierung neu  
          angekommener Ansiedler bis zur Zuteilung deren eigenen Häuser. 
1785: Hodschag bekommt ein Spital. Es ist auch zuständig für die Orte Parabutsch,  
          Karawukowa und Ratz-Miletitsch. 
1786: Errichtung der bis zur Vertreibung bestehenden Kirche. 
1813: Der Ort wird zum Marktflecken erhoben. 
1818: Beginn des Baues einer neuen Kirche. 
1821: Einweihung der neuen Kirche am 30.9. 
1823: Ein Großbrand vernichtet 54 Häuser. 
1882: Am 16.4. finden im Ort gesteuerte Demonstrationen gegen den "Deutschen  
          Schulverein" statt, der am 30.8.1880 in Wien gegründet worden war und der sich der  
          Betreuung der Grenz- und Auslandsdeutschen durch Selbsthilfemaßnahmen widmete. 
1898: Hodschag wird Stuhlbezirksort. 
1899: Bau des Klosters der "Armen Schulschwestern". 
1917: Eröffnung der zweiklassigen Bürgerschule mit deutscher Unterrichtssprache. 
1922: Gründung der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ am 2.7.  
1929: FRIEDRICH LOTZ schreibt: "Aus der Vergangenheit der Gemeinde Odžacl. 
          Historisches Heimatbuch mit besonderer Berücksichtigung der Ansiedlungs-  
          geschichte". 
1933: Zweiter Eucharistlscher Diözesankongreß am 16.8. 



 69

1942: Eröffnung der Bürgerschule der "Deutschen Schulstiftung" am 1.7. 
1944: Am 9.10.  verläßt  der erste Treck den Ort, auf der Flucht vor den Sowjets. 
1944: Der letzte Treck verläßt am 15.10. den Ort. 
1944: Am 20.10. besetzen die Sowjets und die Titopartisanen den Ort. 
1944: Am 23.11. führen die Partisanen eine große Razzia durch. 183 Männer und Knaben  
          werden bestialisch ermordet und in ein Massengrab  links  der  Straße nach 
          Karawukowa verscharrt. 
1944: Am 28.12. geht der erste Transport verschleppter Deutscher in die Sowjetunion ab. 
1944: Am 31.12. folgt ein zweiter Transport Verschleppter in die Sowjetunion. 
1944: Hodschag wird Sammellager für Deutsche. 
1945: Am 18.6. werden die Deutschen Hodschags nach Filipowa gebracht. 
1945: Am 17.10. verbringt man die Deutschen in das Vernichtungslager Gakowa. 
1964: FRIEDRICH LOTZ schreibt: "Hodschag. Geschichte einer deutschen Mlarktgemeinde 
          in der Batschka" (332 Seiten). 
1976: JOSEF HARJUNG und ANTON REIMANN geben das Ortssippenbuch (516 Seiten)   
          von Hodschag heraus.  
DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944      4.671 
Zivilopfer insgesamt      653 
Soldatenopfer       238 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 644 Besitze Ackerland (4.284,64 ha = 99,47%) 
 
HORGOSCH 
 

(Horgos, Horgoš)  
Ortschaft nördlich von Senta. 
 

HEUTE: Y 26240 Horgoš 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1931 (66), 1941 (27) 
 

Der Ort zwischen Segedin und Klein-Kanischa befindet sich auf größtenteils sandigem 
Gelände und ist besonders wegen seines schmackhaften Paprikas bekannt. 
 
JAREK  
 

(Tiszistvánfalva, Jármos, Bački Jarak) 
Ortschaft nördlich von Neusatz, an der Stelle des ehemaligen Ireg. 
 

HEUTE: Y 21234 Bački Jarak 
ÄLTERE NAMEN: 
Irg (1267), Irugh (1380), Ireg (1432), Iregh (1464), Wregh (1470), Ireegh (1506), Jarak 
(1522), Járek (17.Jh.), Járak (1748) Mali Jarak/Jarek (1750), Jarék (1822), Irugd u. Erwg 
(o.J.) 

 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (800=100%), 1857 (1.742=99,15%), 1890 (2.279=97,98%), 1900 (2.124=97,75%), 
1931 (2.031=99,94%), 1941 (1.866) 
 

Der spätere Ort Jarek befindet sich an der Stelle des früheren Ortes "Ireg". Während der 
Türkenzeit verschwand der Ort Ireg. Der Name wurde von den Serben in "Jarek" umgeän-
dert.  Er bedeutet  'Schanze'  oder 'Graben'. Durch den Ort zieht die Römerschanze. 
In Jarek befand sich ab Ende 1944 ein Vernichtungslager für Deutsche aus der Süd- und 
Südwest-Batschka. WENDELIN GRUBER (Pater) schreibt: "In Stuben von 20 m² wurden bis 
zu 30 Personen eingepfercht. Erwischte Bettelnde wurden erschossen. Wer Maulbeeren 
vom Boden aufsammelte, wurde an den Baum gebunden und unbarmherzig verprügelt. 
Kinder wurden geschlagen, bis ihnen das Blut aus Mund und Nase floß. Kellerstrafen waren 
alltäglich, Typhus brach aus. Es starben täglich 40-50 Personen. Leichen zu 500 bis 700 
wurden im Massengrab verscharrt. 12 Totengräber waren ständig vollbeschäftigt. Von rund 
18.000 Insassen des Lagers starben rund  6.400 (36%), darunter 1024 Kinder“. 
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ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1522: Der Ort "Ireg" ist in der Steuerliste enthalten. 
1787: Unter JOSEPH II. werden in 80 Häusern Deutsche angesiedelt. Aus Ruma werden  
          auch ehemalige evangelische deutsche Siedler aufgenommen. Der Ort ist eine 
          kameralistische Siedlung.  
1788: Es herrscht Hungersnot. Der Ort erhält für 100 Familien von der Kammer Weizen bzw.  
          Mehl. Der erste Pfarrer des Ortes JOHANN GELT aus dem Komitat Arad kommt nach  
          Jarek.  
1823: Bau der ev. Kirche.  
1848: Der Ort leidet unter der Nachbarschaft des sorbischen Revolutionslagers. Am 31.8.  
          zünden die Serben den Ort an. Die Einwohner fliehen in die Nachbargemeinden. Der  
          Ort brennt nieder, auch die Kirche. Die Serben nehmen die Glocken mit.  
1850: Jarek erhält die Glocken wieder. 
1884: Über 500 Personen verlassen den Ort und ziehen ins neugegründete Budisava. 
1896: Errichtung des neuen Gemeindehauses. 
1920: Gründung  der  SDKB-Ortsgruppe am 31.10. Obmann: MICHAEL GREULING.  
1922: Gründung  Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ am 17.4. 
1937: Am 14. u. 15.8. findet die 150-Jahrfeier der Ansiedlung der Deutschen statt.  
1937: Verschiedene Autoren veröffentlichen die Festschrift zur 150-Jahrfeier: "Geschichte  
          der letzten josephinischen Siedlung Batschki-Jarak 1787-1937. Festschrift zur 150- 
          Jahrfeier". (231 Seiten). 
1941: Am 6.4. sollten 6 oder 7 Geiseln verschleppt werden. Sie wurden aber gewarnt und  
          konnten sich verstecken. 
1944: Am 7. u. 8.10.flieht fast die gesamte Bevölkerung des Ortes auf 440 Wagen und mit  
          1.000 Pferden und 14 Traktoren vor den herannahenden Sowjets.  
1944: Am 23.10. ziehen die ersten Partisanen in den Ort ein.  
1944: Am 2.12. wird Jarek in ein Konzentrationslager (Vernichtungslager) für Deutsche  
          umfunktioniert. 
1945: Die Belegschaft des Lagers beträgt im Frühjahr 16.700 Personen.  
1945: befinden sich im Lager 18.068 Personen.  
1945: Am 14.12. kommen die Neukolonisten im Ort an. 
1946: Am 17.4. wird das Lager aufgelöst und die Insassen in die Vernichtungslager  Gakowa 
          und Kruschiwl verlegt. Von rund 15.000 Internierten waren rund 9.300 gestorben. 
1947: Die ev. Kirche wird niedergerissen.  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       1.950 
Zivilopfer insgesamt         42  
Soldatenopfer          86 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 273 Besitze Ackerland 807,93 ha = 87,37%) 
 
KARAWUKOWA  
 

(Bácsordás, Karavukovo) 
Ortschaft südlich von Sombor an der Mostung. 
 

HEUTE: Y 25255 Karavukovo 
ÄLTERE NAMEN: 
Krauk (1652), Karavukova (1693), Okaravukova/Neu-Karavukovo/ Karabukova/Uj- 
(Magyar-)Karavukova (1755), Karabuk (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1772 (189 Familien), 1822 (1.755=99,38%), 1857 (2.115=100%), 1890 (3.160=92,32%), 
1900 (3.522=96,15%), 1931 (4.421=96,80%), 1941 (4.230) 
 

Der Name "Karabuk" geht auf einen petschenegischen Personennamen zurück. 
Nach dem Krieg wurde der Ort ein Sammellager für Deutsche, in dem ständig schikaniert 
und mißhandelt wurde. 
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ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1652: Der  Ort  "Krauk"  erhält  ein Urbarium. 
1699: Im Ort leben 41 Bauernfamilien.  
1740: Der Ort erhält sein erstes Gemeindesiegel. 
1753: Die in schlechtem Ruf stehende serbische Bevölkerung soll nach Paraga übersiedelt 
          und der Ort mit Deutschen besiedelt werden. Es fanden sich aber keine deutschen  
          Siedler.  
1755: Ansiedlung von Madjaren.  
1759: NIKOLAUS HORVATH wird beauftragt, weitere katholische Madjaren und Slowaken 
          anzusiedeln. 
1763: COTHMANN will die Serben aus AIt-Karawukowa nach Stanischitsch überführen und  
          die Madjaren aus Neu-Karawukowa nach Weprowatz und Doroslo, weil sie den  
          Ackerbau vernachlässigt hatten.  
1764: Errichtung eines Bethauses aus Flechtwerk. 
1766: Die Madjaren in Neu-Karawukowa werden landeinwärts umgesiedelt. Bau einer 
          kleinen Kirche mit Ziegeln. 
1767: Gründung des Ortes als kameralistische Siedlung mit 47 Familien.  
1786: In  AIt-Karawukowa  leben  81 serbische Familien, in Neu-Karawukowa 118  
          madjarische und deutsche Familien. 
1770: Beide Orte fallen einer Überschwemmung zum Opfer. Die Serben gehen nach Räcz- 
          Militits, die Madjaren nach Bogojevo. Die Deutschen legen am östlichen Ufer des  
          Mostung das heutige Karawukowa an. 
1773: Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1778: Der deutsche Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1785: Bau der heutigen Kirche. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe. Obmann: JAKOB WELZENBACH jun. 
1935: JULIUS SCHÄFER schreibt: "Die Vergangenheit der Gemeinde Karawukovo. Zur 
          150-Jahrfeier der Kirche" (28 Seiten). 
1944: Am 10.10. fliehen 1.022 Personen mit 124 Wagen. Bis zum 14.10. waren bereits 2.900  
          Personen vor den herannahenden Sowjets geflohen. 
1944: Am 21.10. ziehen die Tito-Partisanen in den Ort ein. 
1944: Am 26.10. besetzen die Sowjets den Ort. 
1944: Am 27.12. werden 75 Personen in die Sowjetunion verschleppt. 
1944: Nach dem Einmarsch der Partisanen werden mehrere Männer verhaftet und 
          erschossen. 
1945: Am 2.2. werden die männlichen Deutschen ab 14 Jahren im Lager zusammengefaßt. 
1945: Am 3.3. werden Deutsche nach Gakowa verbracht. 
1945: Am 13.3. kommen weitere Deutsche nach Filipowa. 
1945: Im Sommer kommen alle arbeitsfähigen Deutschen nach Filipowa und von dort nach  
          einiger Zeit nach Gakowa. 
1946: Im Frühjahr wird das Lager des Ortes aufgelassen. 
1949: Im August gibt LEOPOLD ROHRBACHER sein Buch heraus: "Ein Volk ausgelöscht.  
          Die Ausrottung des Donauschwabentums in Jugoslawien 1944-1948". 
1956: JOSEF FESSL schreibt: "Die Vergangenheit der Gemeinde Karavukovo" (36 Seiten). 
1983: HANS JAKOB KEIN und JOSEF HARJUNG schreiben: "An der Donau zu Hause. 
          Karwukowo. Ein deutsches Dorf in der Batschka" (306 Seiten).  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohnen 1944       4.997 
Zivilopfer insgesamt        374 
Soldatenopfer         223 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 938 Besitze Ackerland (3.674,87 ha = 94,68%) 
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KATSCH  
 

(Káty, Kać) 
Ortschaft nördlich von Neusatz an der Theiß. 
 

HEUTE: Y 21241 Kać 
ÄLTERE NAMEN: 
Hatt (1276), Harch/Chacz /1332), Car (1338), Kaathi (1417), Kátj (1477), Fagyl/Fadj (1553), 
Kaáts (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1890 (1.012=26,02%), 1900 (1.120=26,50%), 1931 (854=20,40%), 1941 (976) 
 

Der Ortsname stammt vom Wort "Káta" ab, das "Damm" bzw. "Hindernis" bedeutet. Der Ort 
liegt nahe am Überschwemmungsgebiet. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1232: Der Ort wird zum erstenmal  erwähnt.  
1332: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1699: Im Ort leben 68 Bauernfamilien. 
1722: Im Ort leben 60 serbische Familien. 
1769: Der Ort kommt zum neugegründeten Tschaikisten-Distrikt.  
1820: Erste Deutsche kommen hauptsächlich aus Jarek nach Katsch. 
1840: Gründung des Ortes als kameralistische  Siedlung  deutscher Kolonisten. Der Ort  
          erhält eine  evangelische  Pfarrei  und wird Mutterkirche.  
1840: Bau einer gr.- orth. Kirche.  
1873: Der Ort wird ins Batscher Komitat eingegliedert. 
1894: Bau der ev. Kirche. 
1920: Gründung der  SDKB-Ortsgruppe am 21.11. Obmann: FRANZ SCHON. 
1922: Gründung  der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ am 9.4. 
1944: Am 6.10. verlassen Flüchtlingstrecks der Deutschen den Ort vor den Sowjets.  
1944: Anfang des Jahres werden die im Ort verbliebenen Deutschen ins Vernichtungslager 
          Jarek gebracht. 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohnen 1944         956 
Zivilopfer insgesamt         12 
Soldatenopfer          40 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 478 Besitze Ackerland (1.834,04 ha = 30,81%) 
 
KATSCHMAR  
 

(Katymár) 
Ortschaft südöstlich von Baja. 
 

HEUTE: H 6455 Katymár 
ÄLTERE NAMEN: 
Kerim-Kacsmár (1243) Kachmar/Kagmar (1388) Kakmar (1420), Katymär (1428) Kachmár 
(1428), Kathmar (1466) Kathymar (1499) Kaczmar (1724) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857 (2.000=43,94%), 1890 (2.547=52,15%), 1900 (2.562=55,19%), 1930 (2.534=52,65%), 
1941 (2.470) 
 

In Katschmar befand sich ein namhaftes  Herrschaftsschloß  mit  einer kostbaren,  14.000 
Bände  zählenden Bibliothek. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1243: Der Ort  wird  zum  erstenmal erwähnt. 
1393: Ein Kumane treibt die Pferde einer  berühmten  Pferdezucht fort.  
1520: Der Ort hat den Bauernaufstand überstanden und wird erneut erwähnt. 
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten. 
1590; Der Ort ist in der türkischen Steuerliste enthalten. 
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1598: Die serbische Bevölkerung des Ortes zieht nach Gran (Esztergom). 
1700: Katschmar ist völlig entvölkert. 
1714: Katschmar ist wieder ein Dorf mit 17 serbisachen Familien. 
1733: Der Ort erhält ein kleines Bethaus aus Flechtwerk. 
1741: Die erste Kirche mit Holzturm wird mit Kotsteinen erbaut. 
1744: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1763: Ansiedlung von Bunjewatzen. 
1800: Der Ort erhält eine eigene Pfarrei. 
1807: Bau der r.- kath. Kirche. 
1820: Gründung des Ortes als kameralistische nachjosephinische Siedlung. 
1846: Der Ort wird zum Marktflecken mit zwei Jahrmärkten erhoben. 
1902: Beim Erweiterungsbau der r.- kath. Kirche stieß man auf Gräber, in denen man  
          Stiefelsporen und Tonscherben fand. 
1944: Am 12.9. fliehen rund 4000 Personen. 
1944: Am 18.11. verschleppen jugoslawische Partisanen Deutsche. 
1945: Am 14. und 15.1. treiben serbische Partisanen ca 160 Deutsche zur Verschleppung in  
          die Sowjetunion zusammen. 
1945: Am 22.1. werden ca 120 Deutsche in die Sowjetunion verschleppt. 
 
KELEBIA 
 

Ortschaft an der jugoslawischen Grenze nördlich von Sawatitz. 
 

HEUTE: H 6423 Kelebia 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1931 (23), 1941 (31) 
 

Der Ort wurde nach dem Ersten Weltkrieg auf dem bei Ungarn verbliebenen Teil des 
Stadtgebietes von Sawatitz neu errichtet. Bereits nach der Tatarenvertreibung (1242) befand 
sich hier eine kumanische Siedlung. Der Ortsname geht zurück auf einen kumanischen 
Personennamen. Der Ort ist reich an Akazienwald, weshalb die Batschkaer Imker alljährlich 
ihre Bienenvölker dorthin brachten, um den reinen, glasklaren und schmackhaften 
Akazienhonig zu erhalten. 
 
KERESTUR 
 

(Bács-Kersztur, Ruski Krstur)  
Ortschaft südöstlich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 25233 Ruski Krstur 
ÄLTERE NAMEN: 
Keresztúr (1495), Gorni (Felsö) Keresztur (1590), Bácskeresztúr (o.J.) 

 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857 (10=0,23%), 1900 (75=1,47%), 1931 (14=0,20%), 1941 (18) 
 

Entsprechende Funde weisen auf Spuren menschlichen Lebens in der Jungsteinzeit hin.  
Der Ort war nach der Türkenvertreibung verwüstet. Die Einwohner waren sogenannte 
Rußnjaken, gr.- kath., begabt, fleißig und genügsam. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1522: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1590: Der Ort ist in der türkischen Steuerliste enthalten.  
1748: Gründung des neuen Ortes.  
1763: Der neue Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1780 - 1790 siedeln sich Ruthenen (Rußnjaken) aus der Karpato-Ukraine an. 
1784: Bau einer gr.- kath. Kirche.  
1785: Der Ort erhält ein Ansiedlungsspital. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 105 Besitze Ackerland (399,42 ha = 7,84%) 
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KERNEI  
 

(Kerény,Krnjaja,Kljaljićevo)  
Ortschaft östlich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 23221 Kljaljićevo 
ÄLTERE NAMEN: 
Gorni-Szentkirály/Kernjája (1590), Kernya (1601), Kernyáya (1601), Krnyája (1740), 
Kernyaia (1768), Kernyaja (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1767 (85 Familien), 1822 (2.586=98,59%), 1857 (3.615=93,68%), 1900 (4.598=96,21%), 
1931 (5.983=96,77%), 1941 (5.687) 
 

Kernei war schon vor der Türkenzeit, in der es zerstört wurde, ein namhafter Marktflecken. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1740: Der Ort gehört zu Sombor.  
1750: Die Pußta Kernyäja ist verpachtet. 
1763: COTHMANN beabsichtigt die Pußta mit etwa 150 Familien zu besiedeln. Auf dem 
          Prädium wird eine kameralistische Rinderzucht betrieben. 
1765: Gründung des Ortes als kameralistische Siedlung. Beginn der Ansiedlung deutscher  
          Kolonisten aus dem Reich, aus Böhmen und Mähren sowie aus anderen ungarischen 
          Komitaten. 
1766: Bau der ersten Kirche aus gestampften Mauern und mit Rohrdach. 
1767: Einweihung der Kirche am 5.7. Der Ort erhält eine eigene Pfarrei und beginnt mit der  
          Führung der Matrikelbücher. 
1767: Es kommen weitere Ansiedler.  
1768: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1773: Das Urbarium tritt in Kraft. 
1786: Josephinische Ansiedlung Deutscher in rund. 100 Häusern. Es kommen auch  
          Deutsche aus Ruma. Die Zuteilung der Häuser erfolgte am 17.5. 
1795: Im Ort leben 165 deutsche Bauern und 87 Kleinhäusler in 202 Häusern. Ein neuer  
          Urbarialvertrag tritt in Kraft.  
1797: Bau der neuen r.- kath. Kirche.  
1826: Zur Gemarkung des Ortes gehört die "Pußta Kula". Darauf entstand später das Dorf  
          'Gyula-falva'. 
1827: Verschiedene Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1873: Die Cholera fordert ein Achtel der Bevölkerung an Toten. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 18.7. Obmann: ANDREAS JAUCH. 
1944: Im Herbst werden deutsche Frauen vor den Augen ihrer Kinder vergewaltigt und 
          erschossen wenn sie Widerstand leisteten. Im Keller des Schulgebäudes werden 15 
          deutsche Männer mit Maschinenpistolen erschossen. 
1944: Vom 8. bis 16.10. fliehen 2.438 Deutsche vor den herannahenden Sowjets. 
1944: Am 20.10. besetzen die Sowjets den Ort. 
1944: Am 20.12. werden 340 Personen in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 28.3. wird über die Hälfte der restlichen Deutschen ins Vernichtungslager nach 
          Gakowa gebracht und am Tag darauf der Rest (insgesamt 2.325 Personen). 
1960: MICHAEL STÖCKL schreibt: "Die Kerneier in Amerika" (63 Seiten). 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       6.167 
Zivilopfer insgesamt       779 
Soldatenopfer         251 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 955 Besitze Ackerland (5.006,18 ha = 92,99%) 
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KISATSCH  
 

(Kiszács, Kisač) 
Ortschaft nordwestlich von Neusatz an der Römerschanze. 
 

HEUTE: Y 21211 Kisač 
ÄLTERE NAMEN: 
Nagy-Acs/Alch u.Nagalch (1457), Kis-Alcs/Kis-Alcz (1464), Acs (1499), Kis-Acs/Kis-Záth 
(1522), Kaszács (1553), Kiszács (1722), Üj-Piros/Kiszács (1769), Kiszáts (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857 (16=0,49%), 1900 (58=1,36%), 1931 (13=0,30%), 1941 (22) 
 

Im Batscher Komitat gab es  zwei Orte dieses Namens:  Nagy-Acs/Alch und Nagalch und 
Kis-Acs, das heutige Kisatsch. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1554,1570: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1763: Der Ort wird mit Kriegssteuer belastet.  
1765: Am 18.5. tritt die Urbarialordnung in Kraft.  
1766: Im Ort siedeln sich 10 Slowaken an.  
1773: Beginn der Ansiedlung weiterer evangelischer Slowaken.  
1776: Erneute Ansiedlung von Slowaken. 
1786: Weitere Ansiedlung von Slowaken. 
1787: Ansiedlung von Slawen.  
1796: Bau der ref. Kirche.  
1883: FRIEDRICH STELTZER schreibt eine regionale "Geschichte   der Batschka". 
1848: Kämpfe zwischen Madjaren und Kroaten. Der Ort brennt fast gänzlich nieder.  
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 1 Besitz Ackerland (3,75 ha = 0,16%) 
 
KLEINKER / KISCHKER  
 

(Kiskeér,Mali Ker, Pribićevićevo,Bačko Dobro Polje) 
 

HEUTE : Y 21465 Bačko Dobro Pol je 
ÄLTERE NAMEN: 
Kér(i) u. Harsýny-Kér (Arpädenzeit), Gyurghkery u. Pinkoqueri (1230) Keer (1267) Harsan 
Kér (1297) Gyurghkery u. Pynkokery (1317) Gyurghkery u. Pinkokeri (1323), Nagy-Kér 
(1461) Nagykér (1655), Kiskér (1786), Kis-Keer (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (1.411=98,33%), 1857 (2.540=99,65%), 1890 (3.100=98,82%), 1900 (3.231=96,33%), 
1931 (3.573=97,54%), 1941 (3.433) 
 

Kleinker  war  eine  josephinische Ansiedlung auf den Prädien Mali-Ker und Medenica, die 
bis 1772 einen Teil der Altkerer Gemarkung bildeten. Bis zur Ansiedlung Kleinkers 1786 
bestanden hier nur Erdhütten (tuguria). 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1700: Kleinker ist noch eine Pußta.  
1702: Eine Konskription verzeichnet Kleinker als ein Dorf.  
1768: Neben  der  unbewohnten  Pußta "Kisker" liegt die Pußta "Medenica". 
1786: Die Pußta "Medenica" wird an die Pußta "Kisker" angeschlossen und darauf ein Ort 
          angelegt. Er erhält den Namen "Kisker". In 230 neuen Häusern werden 198 deutsche  
          Bauern und 17 Kleinhäuslerfamilien angesiedelt. Die Häuser werden am 26. und 27.5.  
          zugeteilt. 
1787: Ausfertigung des Urbariums. 
1806: Am 21.8. wandern 22 Familien nach Südrußland ins Großliebenthaler Gebiet am 
          Schwarzen Meer.aus. 
1818: Bau der ev. Kirche. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe. Obmann: DANIEL ROTH. 
1922: Gründung der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ am 5.3. 
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1922: JOSEF KOCH schreibt: "Kisker. Geschichtliche Darstellung der Ansiedlung und  
          späteren Entwicklung mit besonderer Rücksicht auf seine Kirche und Schule“ (68  
          Seiten). 
1936: Am 15. u. 16.8. findet die 150-Jahrfeier der Ansiedlung des Ortes statt. 
1936: FRIEDRICH LOTZ schreibt: "Bačko Dobro Polje 1786-1936. Festschrift zur 150- 
          Jahrfeier" (108 Seiten). 
1944: Am 9. und 11.10. verlassen zwei Trecks mit rund 1.500 Personen auf Pferdefuhr-  
          werken den Ort. Sie fliehen vor den herannahenden Sowjets. 
1944: Am 15.10. marschieren die Sowjets und die Partisanen in den Ort ein. 
1944: Am 9.11. werden 82 angesehene und wohlhabende deutsche Bürger des Ortes  
          verhaftet. 
1944: Am 10.11. müssen sich die Verhafteten um 3 Uhr früh bis aufs Hemd ausziehen. Ihre 
          Hände werden mit Draht gefesselt. Sie werden an die Eisenbahnstrecke getrieben und 
          durch Genickschuß getötet. 
1944: Am 14.10. werden 70 Frauen zusammengetrieben und mißhandelt. In der Nacht  
          werden sie gefesselt und erschossen. 
1944: Am 18.11. werden 50 Personen auf Lastwagen weggeführt und am Weg nach Werbaß  
          bei der Römerschanze erschossen. 
1944: Am 19.11. werden 17 Männer und Frauen in der Nacht bei der Mühle erschossen. 
1944: Am 25.12. werden 28 Männer in die Sowjetunion zur Zwangsarbeit verschleppt. 
1945: Am 25.5. wird der Großteil der verbliebenen deutschen Bevölkerung aus ihren 
          Häusern vertrieben und ins Lager Jarek gebracht. 
1960: JOHANN LORENZ schreibt: "Unvergessenes Kisker 1786-1944. Ansiedlung, 
          Entwicklung, Untergang" (224 Seiten). 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       3.653 
Zivilopfer insgesamt       505 
Soldatenopfer         174 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 645 Besitze Ackerland (2.512,87 ha = 99,63%) 
 
KOLUT 
 

(Küllöd,Kolut) 
Ortschaft nordwestlich von Sombor, nahe der Donau. 
 

HEUTE: Y 25274 Kolut 
ÄLTERE NAMEN: 
Kulud (1305), Kuludt (1325) Kulund (1330), Bel-Kulud (1364), Kylyud (1374), Kylywd (1416), 
Kyliwod (1435), Belkulut (1466), Kewöwd (1482), Kollut (1483), Kis- und Nagy-Kewleud 
(1503), Kyskulud (1520), Kis- u. Nagy-Kulud (1552), Köllod (1529), Kis- u. Nagy-Külöd 
(1560), Kylok (LK.1685), Kolut (1688), Kolluth (1822), Keled,Külüd,Külünd,Kylynd, Kyuleud, 
Kis-Kulod (alle ohne Jahresangabe) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1768 (212 Familien), 1822 (2.120=98,15%), 1857 (2.248=87,87%), 1890 (2.560=96,93%), 
1900 (2.662=96,87%), 1931 (2.288=97,28%), 1941 (2.149) 
 

Kolut war bereits  im Mittelalter ein berühmter Ort. Beim Ort befinden sich Erdfesten, 
sogenannte 'Türkenhügel’, aus der Zeit der Sarmaten-Jazygen. Bis 1756 war Kolut ein 
armseliges Dorf mit hauptsächlich schokatzischer Bevölkerung. Das dann errichtete 
deutsche Dorf war durch eine Gasse vom slawischen getrennt. 
 

ORTSGESCHICHILICHE DATEN 
1456: Am 15.5. trifft der Sekretär des Franziskanermönches JOHANNES von CAPISTRAN  
          im Ort ein. Um ihn versammelt sich eine große Zahl freiwilliger Kreuzfahrer. 
1456: Am 10.6. trifft JOHANNES von CAPISTRAN selber in Kolut ein. Weitere Freiwillige 
          schließen sich ihm an. 
1482: Kolut ist ein befestigter Ort. Die am Ort befindliche Burg hieß Békavár. Innerhalb der 
          Burgmauern war ein Franziskanerkloster. 
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1526: Zerstörung der Burg und des Klosters durch die Türken. 
1529: König JOHANNES von ZAPOLYA überquert bei Kolut die Donau zum Handkuß von 
          SOLIMAN in Mohatsch. 
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten. 
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1688: Am 6.7. überqueren die kaiserlichen Truppen die Donau in Richtung des Ortes. 
1697: Am 12.7. trifft PRINZ EUGEN in Kolut ein und übernimmt das Kommando über die 
          kaiserlichen Truppen. 
1724: Kolut hat ein Bethaus aus hüttenartigem Flechtwerk. 
1744: Der Ort erhält sein erstes Gemeindesiegel. 
1754: Die aus der Zeit vor der Türkenherrschaft stammenden Kirchenruinen werden  
          instandgesetzt und darauf eine Kirche mit einem Holzturm errichtet. Gleichzeitig erfolgt  
          die Errichtung einer eigenen Pfarrei und die Führung der Matrikelbücher. 
1756: Frühtheresianische kameralistische Ansiedlung deutscher Kolonisten unter Baron 
          REDL von ROTTENHAUSEN. Die neue deutsche Siedlung lag unmittelbar neben dem 
          slawischen Ort. 
1760: Bis 1767 kommen weitere deutsche Ansiedler. 
1762: Das deutsche Kolut erhält eine eigene Pfarrei. 
1763: In Kolut werden bereits 200 neue Häuser von Deutschen bewohnt. 
1772: Am 2.7. tritt die Urbarialverordnung in Kraft. 
1825: Bau der r.- kath. St. Johannes-Kirche. 
1944: Am 8.10. fliehen 865 Personen auf 165 Bauernwagen  Am 9. und 15.10. weitere 
          Personen vor den herannahenden Sowjets. 
1944: Am 23.10. besetzen die Sowjets den Ort. 
1944: Am 5.11. werden 52 Deutsche des Ortes nach Sombor gebracht. Dort werden sie  
          erschlagen und erschossen.  
1944: Am 15.11. werden die Deutschen im Ort interniert. 
1944: Am 27.12. werden 23 Personen in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 14.8. werden etwa. 200 Frauen und Kinder nach Gakowa gebracht. 
1946: Am 16.1. werden weitere 100 Personen nach Gakowa ins Vernichtungslager gebracht. 
1946: Am 27.4. wird der Rest der Deutschen (70 Männer und Frauen) nach Gakowa  
          getrieben. 
1955: KONRAD SCHEIERLING veröffentlicht sein Liederbuch "Ich bin das ganze Jahr  
          vergnügt. Lieder für uns alle" (104 Seiten, 165 Lieder). 
1985: KONRAD SCHEIERLING veröffentlicht "Donauschwäbisches Liederbuch" (212  
          Seiten).  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       2.109 
Zivilopfer insgesamt       762 
Soldatenopfer          92 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 552 Besitze Ackerland (2.929,66 ha = 91,94%) 
 
KOWIL  
(Felsö-u.Alsókábol, Gornji u. Dolni Kovilj, Kovilj) 
Ortschaft östlich von Neusatz an der Donau. 
 

HEUTE: Y 21234 Kovilj 
ÄLTERE NAMEN: 
Caboli (1276), Kobol (1301), Kobul (1303), Kabwl (1316), Kabol (1486), Cabol (1536) 
Toboli/Kobilya (1543), Cobilat (1554), Kobil (1690), Felsökobil (1715), Felsö-u.Alsókovil 
(1728), Unter-u.Ober-Kovill (1822), Kovil/Kobilan/Kobila/Kobilat/Cobila (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
Ober-Kowil 1900 (93=3,4%), 1931 (33=5,54%), 1941 (12) 
Unter-Kowil 1900 (77=3,84%), 1931 (163=6,36%), 1941 (61) 

 

Die Gegend um Kowil ist ein berühmter Brutplatz für Vögel aller Art. Nach der Sage weideten 
dort schon Attilas Pferde. 
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ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1528:Zerstörung  des  Klosters  der Ordensbrüder.  
1543:Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1697: Am 5.8. zieht die kaiserliche Armee unter PRINZ EUGEN ein und bezieht ein Lager.  
1740: Zum Ort gehören 4 Pußten. 
1746: Felsökobil wird Teil der Militärgrenze  mit  Soldaten  aus Szabadka.  
1769: Der Ort kommt zum Tschaikisten-Distrikt. 
1825: Bau der gr.- orth. Kirche.  
1848: Der ganze Ort wird niedergebrannt. 1873: Kowil kommt wieder zum Batscher Komitat.  
1891: Bau des r.- kath. Bethauses. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 
Ober-Kowil 157 Besitze Ackerland (740,69 ha. = 14,88%) 
Unter-Kowil   35 Besitze Ackerland  (99,33 ha. =   4,88%) 
 
KRUSCHIWL / KRUSCHWEWLJE  
 

(Körtés, Bácskörtés, Kruševlje)  
Ortschaft nördlich von Sorabor, bei Gakowa) 
 

HEUTE: Y 25282 Kruševlje 
ÄLTERE NAMEN: 
Krusovje (1656), Kruczenya (1659) Krusevicz (1740), Krusevo (1769), Krusevlye (1822), 
Körtvélyes/Krusevlja/ Sári Körtvélyes (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (803=99,26%), 1828 (976=99,09%), 1857 (1.029=98,47%), 1890 (1.24=98,27%),  
1900 (889=98,23%), 1931 (869=95,81%), 1941 (85,5%) 
 

In Kruschiwl befand sich nach dem Krieg ein Vernichtungslager für Deutsche, in dem im 
Frühjahr 1946 täglich 30-35 Personen starben. Von den insgesamt 7000 Insassen sind rund 
3600 gestorben. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1598: Wegzug der serbischen Bevölkerung.  
1659: Die Bewohner des Ortes waren erneut Serben.  
1740: Der Ort gehört zur Somborer Militärschanze. 
1763: Der Ort ist ein Prädium, nachdem die Serben durch die Auflösung der Militärgrenze  
          weggezogen waren. Auf der Pußta weidete das Rindvieh der kaiserlichen Armee. 
1765: Beginn der Anlegung eines neuen Ortes. 
1766: Gründung einer kameralistischen Siedlung mit 43 deutschen Familien. 
1767: Weitere deutsche Ansiedler kommen in den Ort. 
1770: Der deutsche Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1772: Am 22.6. tritt das Urbarium in Kraft. 
1780: Es kommen weitere deutsche Ansiedler in den Ort. 
1783: Der Ort erhält eine neue Urbarialordnung. Er zählt jetzt 99 Bauern - und 10 Klein- 
          häuslerfamilien. 
1785: Der Ort erhält eine r.- kath. Pfarrei. Die Führung der Matrikelbücher beginnt. 
1818: Bau der r.- kath. Kirche. Sie wurde an der Stelle der aus Kotsteinen und ohne Turm 
          erbauten ersten Kirche errichtet. 
1921: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 30.10. Obmann: JOSEF LAUTH. 
1944: Der Ort wird am 23.10. von Titopartisanen und Serben aus der Umgebung besetzt,  
          es kommt zu Übergriffen gegen die Deutschen. 
1944: Die deutsche Bevölkerung aus Gakowa wird am 3.12. nach Kruschiwl gebracht. 
1944: Arn 13.12. werden ANNA DEPRE und KARL FRANTZEN von einer Partisanin 
          erschossen. 
1944: Am 28.12. werden 96 Personen in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 12.3. wird Kruschiwl Konzentrationslager für Deutsche. 
1945: Am 13.12. treffen die Insassen des Lagers Sekitsch in Kruschiwl ein. 
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1946: Am 9.2. werden die Grabkreuze von den Massengräbern entfernt und die Grabhügel 
          eingeebnet. 
1946: Im Frühjahr sterben täglich 30-35 Personen. 
1947: Am 10.12. wird das Lager aufgelöst und die  Insassen nach Gakowa verlegt.   
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944        876 
Zivilopfer insgesamt     208 
Soldatenopfer        43 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 218 Besitze Ackerland (826,37 ha. = 97,09%) 
 
KULA 
 

(Kula, Kula) 
Ortschaft südöstlich von Sombor beiderseits des Franzenskanals. 
 

HEUTE: Y 25230 Kula 
ÄLTERE NAMEN: Alsó- u. Felsö-Kula 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1745 (rd.100), 1763 (150), 1820 (1.280=29,07%), 1857 (2.854=39,93%),  1869 
(2.370=39,92%), 1880( 2.430=29,99%), 1890 (2.764=32,59%), 1900 (2.740=29,87%), 1921 
(2.767=28,23%), 1931(2.608=25,23%), 1941 (2.373=20,45%), 1993 (172) 
 

Der Name "Kula" ist türkischen Ursprungs und bedeutet 'Turm’, 'Burg’ oder 'Bastei'. 
Entsprechende Funde weisen auf Spuren menschlichen Lebens  aus  der Jungsteinzeit hin. 
Ende der Türkenzeit ging der Ort unter. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1711: Slawen lassen sich im Ort nieder. 
1720: Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1740: Ansiedlung von Madjaren zu den bereits ansässigen Serben.  
1745: Der Ort erhält das Gemeindesiegel "Selo Kula 1745".  
1746: Ansledlung  von  11  Familien Rußnjaken aus der Gegend von Miskolc. 
1749: Ansiedlung von Madjaren.  
1749: Errichtung eines provisorischen Bethauses und einer Pfarrei.  
1760: Kula hat die erste Brauerei in der Batschka.  
1770: Errichtung  der  katholischen Pfarrei. 
1771: Beginn der Führung der Matrikelbücher der r.- kath. Kirche.  
1777: Bau der St. Georgs-Kirche.  
1780: Südlich  des Kanals  entsteht die  neue  deutsche  Siedlung "Neu-Kula".  Es wurden 
          unter JOSEPH II. 40 deutsche Handwerkerfamilien angesiedelt. 
1786: Kameralistische Zusledlung unter JOSEPH II. von Deutschen in 60 Häuser am 29.5. 
1788: In Neu-Kula herrscht große Hungersnot. 
1813: Kula wird zum Marktflecken erhoben und erhält das Marktrecht. 
1815: Verschiedene Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1825: Erweiterung der St. Georgs-Kirche. 
1827: Weitere Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1836: Im Juli und August wütet eine Choleraepidemie. Der 10. Teil der Bevölkerung stirbt. 
1846: Bau der gr.- orth. Kirche. 
1848: In Kula finden kleinere Gefechte statt. 
1860: Beginn der Flurbereinigung (Kommassierung). Sie dauert bis 1867. 
1883: Das deutsche Wochenblatt "Teletschka" erscheint. 
1898: Kula wird Stuhlbezirksort. 
1902: Errichtung eines Denkmals für die 1848/1849 gefallenen Honvédsoldaten auf dem  
          r.- kath. Friedhof. 
1904: Die "Bács-Kulaer Zeitung'' erscheint. 
1910: Eröffnung einer vierklassigen Bürgerschule. Deutsch war eine Fremdsprache. 
1912: Gründung des Kulaer Fußballvereins. 
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1916: Errichtung des Nonnenklosters der "Armen Schulschwestern". 
1926: Die gr.- orth.Kirche durch einen Großbrand zerstört. Danach wurde sie neu errichtet. 
1927: Errichtung des ev..- ref. Bethauses. 
1932: Das deutschsprachige Wochenblatt "Kula und Umgebung" erscheint in der Druckerei 
          HEINRICH KIEFER. 
1935: Am 5.5. wird Dr.STEFAN KRAFT für den Wahlkreis Kula ins Belgrader Parlament 
          gewählt. 
1944: Im Herbst findet eine Massenhinrichtung von rund 200 Deutschen, meist Wohl- 
          habende und Intellektuelle, statt. Ganze Familien werden erschlagen. Der Ort wird  
          Sammellager für Deutsche. 
1944: Am 8.10. erfolgt die Evakuierung von Deutschen im Schiffstransport und mit Trecks. 
          Am 20.10. marschieren die Sowjets in den Ort ein. 
          Am 26.12. geht der erste Transport verschleppter Deutscher in die Sowjetunion ab. 
1945: Am 1.1. geht der zweite Transport verschleppter Deutscher in die Sowjetunion ab. 
1945: Am 25.5. werden die restlichen Deutschen des Ortes in Jarek interniert. 
1976: An Pfingsten erfolgt die Herausgabe des Heimatbuches "Kula und seine Deutschen".  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Zivilopfer insgesamt  221 
Soldatenopfer    99 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 549 Besitze Ackerland (4.258,37 ha. = 33,94%) 
 
KULPIN  
 

(Kölpény, Kulpin) 
Ortschaft nodwestlich von Neusatz nahe der Römerschanze. 
 

HEUTE: Y 21472 Kulpin 
ÄLTERE NAMEN: Kölpi/Kürpé/Kürpee (1235), Kurpee (1345) Kwlpy (1418), Kulpi (1543) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1857 (44=1,56%), 1900 (185=5,86%), 1931 (96=3,10%), 1941 (81) 
 

Der Name des Ortes geht auf den ungarischen Personennamen "Kölpény" zurück. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1718: Kulpin ist eine Pußta im neuen Bodroger Komitat. 
1752: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel.  
1812: Neugründung des Ortes mit der Ansiedlung von Slawen.  
1821: Errichtung einer ev. Pfarrei. 
1826: Bau zweier Schlösser.  
1879: Bau der ev. Kirche.  
1944: Am 8.11. übernehmen nach dem Abzug der Sowjets ortsfremde Partisanen die  
          Herschaft.  
1944: Am 18.11. wird SEBASTIAN ILG drei Stunden lang gefoltert und dann erschlagen. 
1944: Am 3.12. werden die Deutschen ins Vernichtungslager Jarek getrieben. 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Zivilopfer insgesamt 14 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 161 Besitze Ackerland (366,47 ha = 9,90%) 
 
KUMBAI  
 

(Kunbaja) 
Ortschaft südöstlich von Baja. 
 

HEUTE: H 6435 Kunbaja 
ÄLTERE NAMEN: 
Bocha (1077), Beta (1077) Baj/Boj (1462), Kumbaja (1822) Kumbai/Kunbaj (o.J.) 
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DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (1.168=100%), 1828 (1.800=99,39%), 1890 (2.417=93,39%), 1900 (2.391=94,13%), 
1930 (2.615=85,68%), 1941 (2.385) 
 

Der ursprüngliche Ortsname "Boj" bzw. "Baj" ist aus dem Slawischen entlehnt. Kunbaja ist 
eine kumanische Siedlung nach der Tatarenvertreibung. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1514: Der Ort wird im Bauernaufstand niedergebrannt.  
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1580: Der Ort ist in der türkischen Steuerliste enthalten.  
1598: Die Serben des Ortes  ziehen nach Gran (Esztergom).  
1699: Kunbaja war nach der Türkenvertreibung mit 59 Bauernfamilien eine der größten 
          Ortschaften der Batschka. 
1703: In den Kurutzenkriegen (bis 1711) geht der Ort völlig unter. 
1817: Das Prädium kommt in den Besitz der Familie RUDICH. Sie legt eine neue Gemeinde  
          mit deutschen Siedlern aus der näheren Umgebung an. Kunbaja ist also eine 
          privatherrschaftliche Gründung. 
1818: Im Ort sind bereits 80 neue Häuser fertiggestellt. 
1819: Beginn der Führung der Kirchenmatrikel. 
1825: Der Ort erhält eine eigene Pfarrei. 
1838: Bau der St. Rochus-Kapelle. 
1875: An der Stelle der ersten kleinen Kirche wird eine neue errichtet und dem Apostel  
          Matthäus geweiht. 
1926: Theateraufführung des Stückes "Wenn du eine Mutter hast" und "Kasperl als 
           Porträtmaler". 
1931: Aufführung des Dramas "Wilhelm Teil". 
1944: Im Oktober plündern Titopartisanen die leerstehenden deutschen Häuser. 
1944: An Weihnachten werden deutsche Einwohner zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion  
          verschleppt. 
1967: ANTON TAFFERNER schreibt: "Kunbaja (Kumbern). Eine ungarndeutsche Grenz- 
          gemeinde in der Nordbatschka mit Umgebung (Bácsbokod, Csátalja, Gara und 
          Katymár)“ (512 Seiten). 
 
KUPUSINA  
 

(Kupuszina,Bács Kertés,Kupusina) 
Ortschaft südwestlich von Sombor nahe der Donau. 
 

HEUTE: Y 25262 Kupusina 
ÄLTERER NAME: Nagy-Hetes (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1857 (18=0,62%), 1931 (23=0,80%), 1941 (18) 
 

Die  deutsche  Bevölkerung  spielte im Ort keine nennenswerte Rolle.  
Nur unter MARIA THERESIA kommt es zur Ansiedlung von 7 deutschen Familien.  
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1554: Der Ort ist in der türkischen Steuerliste enthalten. 
1686: Der Ort ist in der MARSIGLI - Landkarte verzeichnet. 
1699: Der Ort wird in einer Konskription erwähnt. 
1755: Im Ort siedeln sich Serben an. 
1756: Madjaren siedeln sich im Ort an. 
1808: Bau der St. Anna-Kirche. 
1834: Verschiedene   Handwerkszweige erhalten  das  Zunftprivileg. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 30 Besitze Ackerland (90,73 ha = 3,96%) 
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KUTZURA  
 

(Kuczora, Kucura)  
Ortschaft südlich von Neuwerbaß. 
 

HEUTE: Y 21466 Kucura 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1822 (240=7,73%), 1840 (570=11,13%), 1857 (1.024=24,70%), 1890 (1.150), 1900 
(1.131=27,65%), 1931 (930=21,95%), 1942 (743) 
 

Der Ort ist eine Ruthenensiedlung aus der Zeit MARIA THERESIAS.  
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1543: Der Ort wird erstmals in der Päpstlichen Zehentliste erwähnt. 
1590: Der Ort ist in der türkischen Steuerliste enthalten. 
1650: Der Ort zahlt Zehent an den Erzbischof. 
1763: Ansiedlung von 150 ruthenischen Familien. 
1765: Ansiedlung von weiteren 41 ruthenischen Familien. 
1767: Ansiedlung von 42 ruthenischen Familien. 
1771: Der Ort erhält sein erstes Gemeindesiegel. 
1792: Kameralistische deutsche Ansiedlung. 
1792: Bau der r.- kath. Kirche. 
1792: Errichtung der ev. deutschen Pfarrei. 
1803: Beginn der Ansiedlung weiterer Deutscher aus den umliegenden Ortschaften und aus  
          Hartau. 
1806: Am 21.8. wandert eine deutsche Familie nach Südrußland ins "Großliebenthaler 
          Gebiet" am Schwarzen Meer aus. 
1811: Errichtung der ev. Mutterkirche. 
1815: Bau der r.- kath. Kirche und Konstitution der r.- kath. Pfarrei. 
1815: Ansiedlung von Madjaren. Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1824: Erneute Ansiedlung von Deutschen. 
1859: Bau der r.- kath. Allerheiligen-Kirche. 
1861: Bau der letzten r.- kath. Kirche. 
1862: Bau der ev. Kirche. 
1862: DANIEL STUR veröffentlicht: "Die Kutzuraer ev. Kirchengemeinde" (8 Seiten). 
1896: Bau des ref. Bethauses. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 4.12. Obmann: JAKOB ROTH. 
1922: Gründung der Ortsgruppe der "Partei der Deutschen" am 8.10. 
1944: Ein Teil der Deutschen flieht am 8.10. vor den herannahenden Sowjets auf Wehr- 
          machtsautos und Pferdefuhrwerken. 
1945: Im Mai kommen alle Deutschen ins Vernichtungslager  Jarek.  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Zivil- und Soldatenopfer        76 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 286 Besitze Ackerland (1.927,44 ha. = 37,81%) 
 
LALITSCH  
 

(Lalics,Lalić) 
Ortschaft östlich von Hodschag) 
 

HEUTE: Y 25234 Lalić 
ÄLTERE NAMEN: Lality (1822), Liliomos (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857(8=0,29%), 1900(45=1,78%), 1931(33=1,40%), 1941(16) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1700: Eine  Konskription  bezeichnet den Ort als zerstört.  
1761: Der Ort ist wieder besiedelt, wie ein Gemeindesiegel beweist.  
1763: Der Ort ist in der Steuerliste enthalten. 
1776: Bau der gr.- orth. Kirche. 
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1780: Ansiedlung von Serben.  
1790.:Seit diesem Jahr besteht eine ev. Mutterkirche mit einem Gotteshaus.  
1817: Ansiedlung weiterer Slawen. 
1838: Erneuerung der gr.- orth. Kirche. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUS1E: 183 Besitze Ackerland (736,56 ha = 22,27%) 
 
LOCK  
 

(Sajkáslak,Lok) 
Ortschaft östlich von Neusatz, bei einem Sumpf an der Theiß. 
 

HEUTE: Y 21248 Lok 
ÄLTERER NAME: Look (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1890 (34=2,76%), 1931 (33=1,70%), 1941 (12) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1590: Der Ort ist in der türkischen Steuerliste enthalten.  
1690: Der Ort ist in einer türkischen Bezirkskarte verzeichnet.  
1699: Eine Batscher Konskription enthält den Ort. 
1745: Ansiedler Szabadkaer Milizionäre. 
1763: Der Ort kommt zum Tschaikisten-Distrikt. 
1811: Eine  Landkarte  verzeichnet Lok zwischen Vilowa und Titel.  
1825: Der Ort erscheint nicht mehr in der BAUER-Landkarte vom Batscher Komitat.  
1830: Lok ist ein kleines Straßendorf mit 40 Häusern. 
1873: Der Ort wird dem Batscher Komitat eingegliedert. 
1942: Im Januar findet eine Razzia durch das ungarische Militär statt. Todesopfer: 46  
          Slawen.  
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 4 Besitze Ackerland (22,28 ha = 0,99%) 
 
MADARASCH  
 

(Madaras) 
Ortschaft südwestlich von Batsch-Almasch, ösrlich von Baja. 
 

HEUTE: H 6456 Madaras 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857 (89=1,74%), 1880 (623), 1900 (500=8,84%) 1931 (122), 1942 (183) 
 

Madarasch ist eine kumanische Siedlung. Beim Ort befinden sich Erdfesten aus der Zeit der 
Sarmaten und Jazygen  (Türkenhügel).  Bereits  im Mittelalter gab es dort deutsche Siedler. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1499: Der Ort wird erstmals im Bodroger Komitat erwähnt.  
1580: Der Ort wird in der türkischen Steuerliste des Szabadkaer Nahije genannt.  
1598: Aus  Gran  (Esztergom)  ziehen Serben zu. 
1697: Der Ort ist nur noch eine Pußta, nachdem er Ende der Türkenherrschaft zerstört war. 
1786: Der Ort ist immer noch eine Pußta. 
1770: In den nächsten 12 Jahren Zusiedlung verschiedener Völker. 
1787: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1789: Gründung der r.- kath. Pfarrei. 
1799: Bau der r.- kath. Kirche. 
 
MARTONOSCH  
 

(Mártonos,Martonoš) 
Ortschaft nördlich von Kanischa an der Theiß (Der Ort erscheint bei Hegediš, nicht dagegen 
bei Scherer/Regényi). 
 

HEUTE: Y 24417 Martonoš 
ÄLTERER NAME: Martonyos (1822) 
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DEUTSCHE EINWOHNER: 
1860 (12=0,24%), 1900 (70=1,14%), 1931 (9=0,10%) 
 

Der Ortsname kommt von einem heidnisch-madjarischen Namen. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1335: Erstmals  urkundlich  erwähnt. Danach  wiederholte  Erwähnung zusammen  mit  der 
          Ortschaft Adorján.  
1523: Der Ort wird als zum Komitat Csongrád gehörend erwähnt.  
1552: Eine ungarische Truppe besiegt beim Ort eine türkische Truppe. 
1554, 1570, 1580, 1590: Der Ort wird  in den  türkischen  Steuerlisten erwähnt.  
1659: Der Belgrader Erzbischof firmt am 11.10. 245 Personen.  
1705: Die Kurutzen rauben den Ort aus und zünden ihn an. Das wiederholt sich 1706.  
1751: Der Ort erhält am 28.6. den Freibrief und ein Gemeindesiegel. Er kommt zum Theißer  
          Kronbezirk. 
1780: Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1784: Starke Vermehrung der r.- kath. Bevölkerung. Sie wird mit einer Schule versorgt. 
1789: Errichtung einer r.- kath. Pfarrei. 
1811: Bau der r.- kath. Kirche. 
1827: Die Handwerker des Ortes erhalten das Zunftprivileg. 
1848/49: Kämpfe an der Römerschanze zwischen Ungarn und Serben. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 1 Besitz Ackerland (28,94 ha = 0,44%) 
 
MÉLYKÚT  
 

Ortschaft östlich von Baja. 
 

HEUTE: H 6449 Mélykút 
ÄLTERER NAME: Mely Kuth (1678) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (18-0,22%), 1931 (29), 1941 (17) 
 

Der Ort lag ursprünglich an der Poststraße nach Baja und Maria Theresiopel. In den Kurut-
zenkriegen wurde er zerstört. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1572: Erstmalige urkundliche Erwähnung des Ortes. 
1580, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1598: Der Ort ist ein serbisches Dorf. 
1678: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel 
1724: Der Ort ist eine Pußta und gehört zu Baja. 
1733: Der Ort ist ein Privatdominium der Familie CZOBOR. 
1748: Errichtung einer r.- kath. Pfarrei. 
1768: Bau einer r.- kath. Kirche. 
1829: Einige Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1901: Erweiterung der r.- kath. Kirche. 
 
MOHOL   
(Mohol, Mol) 
 

Ortschaft südlich von Senta an der Theiß. 
HEUTE: Y 24435 Mol 
ÄLTERE NAMEN: Moharéve (1323), Moharewy (1323), Mohar Reue (1332), Moholy (1822) 

 

DEUTSCHE EINWOHNER:1857 (262=4,14%), 1900 (77=0,78%), 1931 (50=0,40%), 1941 
(58) 
 

Der Ortsname ist heidnisch-madjarischen Ursprungs. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1701: Ansiedlung von Serben.  
1702: Der Ort erhält eine Militärschanze. 
1751: Der Ort kommt zum Theißer Kronbezirk, und erhält ein Gemeindesiegel. 
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1771: Der Ort erhält eine Urbarialordnung. 
1804/1805: Ansiedlung zahlreicher Madjaren.  
1806: Die r.- kath. Madjaren erhalten eine eigene Pfarrei.  
1824: Bau der r.- kath. und der gr.- orth. Kirche. 
1848: Der Ort kommt zum Batscher Komitat. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 10 Besitze Ackerland (77,09 ha = 0,64%) 
 
MORAWITZ 
 

(Omoravicza,Stara Moravica)  
Ortschaft südwestlich von Maria Theresiopel an der Krivaja. 
 

HEUTE: Y 24340 Stara Moravica 
ÄLTERE NAMEN: Omoravicza (1580), (Bács-)Kossuthfalva (1789) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (98=1,45%), 1931 (120=1,49%), 1941 (95) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1580, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1738: Der Ort wird als Pußta erwähnt. 
1780: Der Ort ist zusammen mit Patschir immer noch eine Pußta.  
1783: Gründung des neuen Ortes und Ansiedlung von Madjaren durch die Kammer. 
1786: Ansiedlung von reformierten madjarischen Familien.  
1789: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1810: Errichtung der r.- kath. Pfarrei. 
1822: Bau der ref. Kirche. 
1844: Bau der r.- kath. Kirche. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 35 Besitze Ackerland (538,97 ha = 4,83%) 
 
MOSCHORIN  
 

(Mozsor,Mošorin) 
Ortschaft östlich von Neusatz auf dem Titeler Plateau. 
 

HEUTE: Y 21245 Mošorin 
ÄLTERE NAMEN:  
Mossolia (1694), Musurin (1699), Muserin (LK 1699), Mosorin (1715), Moschorin (1822), 
Mozsor (1908) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1908 (81=2,48%), 1931 (332=8,64%), 1941 (76) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1694: Die Türken bringen bei ihrem Angriff auf Titel auch die Einwohner von Moschorin um.  
1714: Der Ort benutzt das Gemeindesiegel mit der Umschrift "Sig. Pagi Mosorin". 
1750: Der Ort kommt zum Tschaikisten-Distrikt, verbleibt jedoch vorerst verwaltungs-   
          technisch beim Komitat. 
1763: Der Ort wird endgültig dem Tschaikisten-Distrikt eingegliedert und von der Militärbe 
          hörde übernommen. 
1746: Ansiedlung von Grenzwächtern aus Maria Theresiopel. Der Ort wird der Militärschanze  
          übergeben. 
1798: Bau der gr.-orth. Kirche.  
1873: Der Ort wird ins Komitat eingegliedert. 
1899: Der Ort erhält eine eigene Kaplanstelle. Bis dahin war er eine Filiale der Titeler Pfarrei. 
1942: Vom 9. bis 14.1. findet eine Razzia durch das ungarische Militär statt. Todesopfer: 187  
          Südslawen. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 18 Besitze Ackerland (192,21 ha = 3,90%) 
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NADAL  
 

(Nádaly,Nádalja,Nadalj) 
Ortschaft südlich von Senta, zwischen Temerin und Franzenskanal. 

 

HEUTE: Y 21216 Nadalj 
ÄLTERE NAMEN 
Nádas (1570), Nádaly (1655), Nádos (1728), Nadály (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (122=4,49%), 1931 (75=2,60%), 1941 (108) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1570,1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1699: Beginn der Ansiedlung von Serben. 
1728: Die Pußta Nädaly gehört zur Militärschanze  von  Tschurog. 
1763: Der Ort kommt zum neugegründeten Tschaikisten-Distrikt. 
1801: 100 Familien aus Tscheb ziehen in den Ort. 
1808: Am 11.12. wird die VI. Tschaikistenkompanie aus Nádaly und Gyurgyevo aufgestellt. 
1813: Bau der serbischen Kirche. 
1849: Die Ungarn stecken den Ort in Brand und die Bevölkerung flieht. 
1850: Die Bevölkerung kehrt zurück. 
1873: Der Ort wird dem Komitat eingegliedert. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 26 Besitze Ackerland (137,70 ha = 3,72%) 
 
NADWAR  
 

(Nádudvar) 
Ortschaft nordöstlich von Baja, südlich von Hajasch. 
 

HEUTE: H 6345 Nemesnádudvar 
ÄLTERE NAMEN: Nadvar/Nádudvar (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1941 (2.555) 
 

Der Ort gehörte ursprünglich nicht zur BATSCHKA. Der Name 'Nádudvar’ (= Rohrhof) ist 
vermutlich von bulgaro-slawischen Stämmen geprägt. Er dürfte von 'na dvar', das heißt 'am 
Hofe' kommen. Die während der Türkenzeit eingewanderten Serben nannten den Ort 
"Nadvar". Die Deutschen übernahmen ihn als "Nadwar". 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1724: Privatherrschaftliehe  Ansiedlung  von  Deutschen. Einige deutsche Familien wurden 
          vom Schiff ans Ufer gelockt und dann in Nadwar angesiedelt. 
1736: Bau  der  ersten  Kirche.  Bis dahin  gab  es  ein  Bethaus. 
1738: Der  Ort  erhält  eine  eigene Pfarrei. 
1807: Bau der letzten Kirche. 
1891: Erweiterung der Kirche. 
1990: HERBERT SCHWEDT gibt heraus: "Nemesnádudvar-Nadwar,   Leben und Zusam- 
          menleben in einer Ungarndeutschen Gemeinde" (539 Seiten). 
 
NEUSATZ  
 

(Ujvidék, Novi Sad) 
Stadt am linken Donauufer nördlich von Belgrad. 
 

HEUTE: Y 21000 Novi Sad 
ÄLTERE NAMEN: 
Petervárad (um 1200), Vásáros Várad (bis 1697), Peterwardeiner Schanze (1699), 
Neo-Planta/Uj-Vidék/Neu-Satz (1748), Neusatz (1822), Peturvarad/0-Pétervarad (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1715 (15 Familien) 1857 (2.688=19,12%), 1880 (5.159), 1890 (5.996=24,27%), 1900 
(6.483=22,18%), 1931 (6.823=11,24%), 1941 (7.662), 1993 (411) 
 

Neusatz war die Hauptstadt der Donaubanschaft im Königreich Jugoslawien,  Sitz des 
SDKB, Zentrum des deutschen Genossenschaftswesens und Verlagsort des "Deutschen 
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Volksblattes" sowie anderer deutscher Zeitungen und Zeitschriften. Es gab auch eine 
deutsche Bürgerschule. 1944 wurde die Stadt zum Zentrallager für Deutsche. Das KZ befand 
sich im Sumpfgebiet an der Donau. Im Lagerbunker (12m²) ohne Fenster waren zeitweise 
bis zu 20 Personen gleichzeitig eingesperrt. Während des Kosovo-Krieges wurde auch Neu-
satz, die zweitgrößte Stadt Restjugoslawiens, stark zerstört, u.a. die drei Donaubrücken. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
  173: Entscheidende Schlacht zwischen Römern  und  Sarmaten-Jazygen zwischen  
          Neusatz und Titel.  
  358: Blutige  Kämpfe  unter  Kaiser Konstantin und Bau der Römerschanze von Neusatz  
          nach Földvár (Batsch-Gradischte). 
1521: Der Ort ist in der Zehentliste enthalten. 
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1694: Bau der Peterwardeiner Brückenschanze und Ansiedlung von Serben unter 
          ARSENIJE CRNOJEVIC. Die Brückenschanze am linken Donauufer war der Grund- 
          stock der späteren Stadt Neusatz. 
1697: Am 6.9. trifft die kaiserliche Armee unter PRINZ EUGEN in Neusatz ein. 
1700: Beginn der systematischen Ansiedlung deutscher Kolonisten. 
1715: Erste Hauptversammlung des neugegründeten Bodroger Komitates am 25.3. 
1719: Der Ort wird zum Marktflecken erhoben. 
1738/1739: Aus Belgrad kommen deutsche Gewerbetreibende nach Neusatz. 
1739: Nach dem Verlust Belgrads an die Türken findet ein starker Zuzug nach Neusatz statt. 
1742: Bau einer r.- kath. Kirche. 
1748: Neusatz erhält sein erstes Stadtsiegel: "Siegel der Chirurgen in Neusatz 1748". 
1748: Neusatz wird Königliche Freistadt. Am 1.2. unterfertigt MARIA THERESIA das Stadt- 
          privilegium. 
1769: J. KURZBECK errichtet die erste Druckerei in der Stadt. 
1788: Neusatz erhält ein kath. Gymnasium. 
1843: Errichtung der dritten Druckerei, die bis 1864 im Besitz der Familie IGNAZ FUCHS  
          blieb. 
1848: Am 15.3. treten in Neusatz revolutionäre Bewegungen auf. Es kommt in der Batschka 
          zum Ausbruch der Revolution und zum Bürgerkrieg. 
1848: Eine Granate setzt die r.- kath. Kirche in Brand. 
1849: Am 12.1. beschießt JOSEF JELLASCHITSCH die Stadt so, daß sie in wenigen 
          Stunden zusammenstürzt und bis auf die Grundmauern niederbrennt. 
1849: Die ev. Kirche wird stark beschädigt. 
1850: Eröffnung einer Schiffsstation der "Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft". 
1852: Die ev. Kirche wird wieder hergestellt. 
1856: Die erste deutsche Zeitung der Batschka, die "Bácskaer Zeitung", erscheint. 
1856: Es erscheint ebenfalls der "Batschkaer Bote". 
1857: In Neusatz entsteht eine deutsche Realschule. 
1857: Unter IGNAZ FUCHS erscheint das "Neusatzer Kreisblatt". 
1861: Ablösung des "Neusatzer Kreisblattes" durch das "Neusatzer Lokalblatt". 
1877: Die "Bács-Bodroger Presse" erscheint. 
1885: Bau einer neuen ev. Kirche. 
1886: GABRIEL BELOHORSZKY veröffentlicht die "Geschichte der ev. Kirchengemeinde"  
          (94 Seiten). 
1894: ERDUJHELYI MENYHERT schreibt: "Geschichte von Neusatz" (455 Seiten). 1895 ins  
          Deutsche übersetzt von HEINRICH GUNDE und FRIEDRICH STEIGER (428 Seiten). 
1898: Neusatz wird Stuhlbezirksort. 
1912: Am 9.7. wird FRIEDRICH HESS zu 4 Monaten Gefängnis und 200 Kronen Geldstrafe  
          verurteilt, weil er den Heimatroman "Götzendämmerung" von ADAM MÜLLER- 
          GUTTENBRUNN verbreitete. 
1918: Die Serbische Nationalversammlung in Neusatz erklärt am 25.11. das Banat, die  
          Batschka und die Baranja als von Ungarn losgelöst. 
1919: Am 29.5. erste Beratung und Gründung des "Deutsch-Schwäbischen Klubs". Anlaß ist  
          die Herausgabe des "Deutschen Volksblattes". 
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1919: Am 29.9. findet die Gründung der "Deutschen Druckerei und Verlags A.G." statt. Die  
          Herausgabe des "Deutschen Volksblattes" wird beschlossen. Obmann wird Dr. 
          STEFAN KRAFT. 
1919: Am 15.10.Genehmigung der Satzung der "Deutschen Druckerei und Verlags A.G." 
1919: Am 20.10. Gründung der Tageszeitung "Deutsches Volksblatt". Schriftleiter wird Dr.  
          GEORG GRASSL. 
1920: Gründung des "Schwäbisch Deutschen Kulturbundes" (SDKB) in Neusatz. Obmann: 
          JOSEF MENRATH d.Ä. 
1921: Am 20.2. Gründung der SDKB-Ortsgruppe.Obmann: KARL ASCHENBRENNER: 
1921: Am 1.9. erhält das staatliche Gymnasium eine deutsche Parallelabteilung. 
1922: Am 29.1. Aufruf im "Deutschen Volksblatt" zur Gründung der "Partei der Deutschen"  
1922: Gründung der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ am 12.2. 
1922: Am 15.7. überfällt eine Gruppe jugendlicher Serben eine geschlossene Gesellschaft  
          des SDKB und  bedroht die Anwesenden, weil keine serbischen Lieder gesungen 
          werden und keine serbische Musik gespielt wird. Die Kapelle muß die jugoslawische  
          Nationalhymne spielen. 
1922: Am 10.8. überfallen mehrere Jugendliche der Terrororganisation "Orjuna" die 
          Redaktion des "Deutschen Volksblattes", bedrohen den Schriftleiter und Mitarbeiter 
          und durchwühlen die Schränke. 
1922: Am 14.8. erneuter Überfall auf das "Deutsche Volksblatt". 
1922: Am 1.10.Gründung der "AGRARIA-Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft m.b.H."  
          in Neusatz. 
1923: Am 23.3. Bombenanschlag auf das "Deutsche Volksblatt". 
1923: Am 2.7. wird GUSTAV ADOLF WAGNER auf der Kirchenversammlung in Neusatz  
          zum geistlichen Präsidenten der "Deutschen Evangelisch-Christlichen Kirche" gewählt. 
1924: Am 11.4. wird der SDKB verboten. 
1925: Am 18.2. erfolgt die Schließung der vier unteren Klassen des deutschen Gymnasiums  
          durch den Unterrichtsminister SVETOZAR PRIBICEVIC. 
1926: Im Januar Bildung einer Kreditabteilung innerhalb der AGRARIA. 
1927: Im Januar Gründung der "Landwirtschaftlichen Zentraldarlehenskasse" (Voran-  
          gegangene Kreditabteilung). 
1927: Am 30.3. erfolgt die behördliche Registrierung der AGRARIA. 
1927: Am 18.9. Gründung des "Verbandes Deutscher Volksbüchereien". 
1927: In Neusatz erscheint die "Deutsche Zeitung". Später vereinigt sie sich mit der  
          Wochenzeitung "Heimat". 
1927: Neusatz erhält einen Flugplatz für den Personen- und Frachtverkehr. 
1928: Am 1.9. erscheint die pädagogische Monatsschrift "Unsere Schule". 
1928: Schwäbisch-Deutsches Sängerfest. Gründung: "Deutscher Sängerbund im Königreich  
          SHS". 
1929: Gründung der "Hausbau-Aktiengesellschaft" (HABAG). 
1929: Neusatz wird Hauptstadt der Donaubanschaft. (Verwaltungssitz). 
1931: Am 29.6. Gründung der "Schulstiftung der Deutschen in Jugoslawien". Kuratorium:  
          Dr.STEFAN KRAFT, Dr.GEORG GRASSL, JOHANN KEKS, DR.CHRISTIAN RÖHRIG  
          und Dr.ANDREAS ZIMMERMANN. 
1931: Gründung der Zentralgenossenschaft "Selektor" als Verband deutscher Tierzucht- 
          genossenschaften und Gründung der Zentralgenossenschaft "Avis" als Verband für  
          Geflügelzucht und Eigenverwertung (Tochtergesellschaft der Zentraldarlehenskasse). 
1931: Eröffnung des HABAG-Hauses als deutsches Zentrum in Jugoslawien. Die deutschen 
          Verbände erhalten mit ihm eine Heimstätte. 
1931: Erstes Landestrachtenfest. Seither jedes Jahr als Kundgebung väterlichen Erbes und  
          angegestammten Volkstums. 
1932: Am 22.3. findet im HABAG-Haus eine Goethefeier statt. Der Chor singt unter der  
          Leitung von PETER FREUND. 
1932: Die Matica Srpska ruft am 20.1. zur Gründung einer Goethe-Gesellschaft auf. 
1932: Es erscheint die Vierteljahresschrift "Volkswart". 
1933: Hauptversammlung des SDKB. Beschluß: Schaffung des Hilfswerks "Brüder in Not". 
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1934: Aufführung des Volksoratoriums "Die heilige Elisabeth" von JOSEF HAAS unter der 
           Leitung von PETER FREUND am 2.4. 
1935: Erstes deutsches Bundessängerfest am 8.5.. Im "Sloboda" - Saal findet unter der  
          Leitung von PETER FREUND jun. ein Gedächtniskonzert für den ermordeten König 
          ALEXANDER I. statt. Aufgeführt wird MOZARTs "Requiem". Es singt der Chor des  
          Neusatzer Liederkranzes "Frohsinn". Das Orchester der Neusatzer Philharmonie  
          spielt. Veranstalter ist der Deutsche Sängerbund des SDKB. 
1935: Außerordentliche Jugendtagung am 28.7. Mehrere Jugendgruppen erstürmen unter  
          Dr. JAKOB AWENDER das HABAG-Haus. Die Versammlung wird daraufhin behörd- 
          lich aufgelöst. 
1938: Im Januar erscheint die Vierteljahresschrift "Volk und Heimat". 
1940: Deutsche Lehrerkonferenz am 15.8. Dr.FRIEDRICH SCHNEIDER wird Leiter der  
          Fachschaft der Lehrer an höheren Schulen und NIKOLAUS JOST Leiter der Fach- 
          schaft der Volksschullehrer. 
1941: Errichtung der Bürgerschule der Deutschen Schulstiftung am 29.8. 
1942: Vom 21. bis 23.1. findet eine Razzia durch das ungarische Militär statt. Todesopfer: 
          373 Südslawen, 607 Juden, 53 Madjaren und 7 Deutsche. 
1942: Im Januar wird die deutsche Lehrerin APPOLONIA LAUB anläßlich der Razzia  
          erschossen, weil sie sich für ihre serbische Kollegin eingesetzt hat. 
1944: Am 6.9. zerstört ein Volltreffer das HABAG-Haus. Es gibt 5 Tote. 
1944: Am 4.11. flieht ein Teil der deutschen Bevölkerung mit dem letzten Zug vor den 
          herannahenden Sowjets nach Budapest. 
1944: 343 Deutsche fliehen am 9.10. mit einem Schleppkahn. 
1944: Im Oktober beginnen die Liquidierungen der Deutschen. Die Opfer werden in der 
          Nacht gruppenweise zur Schlachtbrücke geführt und erschossen. 
1944: Neusatz wird Sammellager für Deutsche. 
1948: Im Frühjahr wird das Lager aufgelöst. 
1948: Am 5.10. wird Pater WENDELIN GRUBER zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt. 
1956: Am 1.1. wird Pater WENDELIN GRUBER auf Intervention ADENAUERs aus dem  
          Zuchthaus entlassen. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 340 Besitze Ackerland (2.159,47 ha = 17,15%) 
 
OBER - SENTIWAN 
 

(Felsöszentiván, Gornji St.Ivan)  
Ortschaft östlich von Tschawal an der Straße von Mélykut nach Baja. 
 

HEUTE: H 6447 Felsöszentiván 
ÄLTERE NAMEN:  
Szent-Iván (1396), Felsö-Szent-Ivan/Felsöszentiván (1735), Felsö-Szent-Ivány (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857 (301=9,32%), 1880 (541), 1900 (527=18,73%), 1930 (443=15,84%), 1941 (391) 
 

Nach der Türkenherrschaft war der Ort wahrscheinlich  untergegangen. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1396: Erstmalige Erwähnung des Ortes als Besitz des Erzbischofs von Kalotscha. 
1520: Der Ort hat den Bauernaufstand überstanden  und  ist  in  der päpstlichen Zehentliste  
          enthalten.  
1543: Der Ort zahlt 8 Gulden Zehent an den Erzbischof. 
1580,1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1598: Wegzug der serbischen Bewohner.  
1645: Die  Haiduken  aus  Oberungarn überfallen den Ort. 
1714: Der Ort wird in den Steuerlisten nicht mehr erwähnt.  
1715: Der Ort tritt wieder in Erscheinung und hat 31 Bauernfamilien. 
1724: Der Ort wird als Pußta erwähnt.  
1750: Errichtung eines kleinen Bethauses . 
1769: Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
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1778: Errichtung der heutigen Kirche.  
1783: Der  Ort  erhält  eine  eigene r.- kath. Pfarrei.  
1789: Ansiedlung von Madjaren und danach von Bunjewatzen.  
1843: Der Ort ist noch immer ein madjarisch-bunjewatzisches Dorf. 
 
OBROWATZ  
 

(Borócz, Obrovac)  
Ortschaft westlich von Neusatz. 
 

HEUTE: Y 21423 Obrovac 
ÄLTERE NAMEN: Földvár (1308), Obrovac (1543) Obrovácz (1699), Obrovacz (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1826 (46 Familien), 1857 (1.114=47,75%), 1890 (1.762=60,74%), 1900 (1.985=63,93%), 
1931 (1.844=60,98%), 1941 (1.623) 
 

Vor der Türkenzeit gab es in der Gegend von Palanka einen Ort namens "Földvár".  Es  ist 
wahrscheinlich, daß "Obrovac" die serbische Benennung dieses Ortes war. Grundwasser 
verursachte dem alten Obrowatz großen Schaden. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1522: Der Ort wird erwähnt. Er hat den Bauernaufstand überstanden. 
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten. 
1699: Im Ort leben 23 Bauernfamilien. 
1719: Der Ort ist in der Steuerliste enthalten. 
1728: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1768: Im  Ort  wohnen Familien. 
1772: Der Ort erhält Urbarialvertrag. 
1782: Bau der gr.- orth. Kirche. 
1820: Kameralistische Ansiedlung deutscher Kolonisten. 
1843: Errichtung einer deutschen r.- kath. Pfarrei. 
1884: Bau einer r.- kath. Kirche. 
1923: Am 23.8. findet ein Terrorakt gegen Deutsche statt. 
1944: Vom 11. bis 13.10. fliehen über 1000 Deutsche vor den herannahenden Sowjets. 
1944: Erschießung von drei Frauen (17, 60 und 84 Jahre alt) am 30.10. 
1944: Den ganzen Monat November hindurch finden Hinrichrungen von Deutschen statt. 
          Sofort nach der Machtübernahme durch die Partisanen werden 34 Deutsche erschos- 
          sen, darunter auch Frauen und Mädchen. Zwei Serben, die sich für die Deutschen  
          einsetzen, werden ebenfalls erschossen, desgleichen 6 Ungarn.  
          Die übrigen Deutschen werden ins Lager gebracht. 
1944: Am 31.12. werden 53 Deutsche in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 25.3. werden die letzten Deutschen des Ortes nach Wekerledorf getrieben. 
1945: Anfang April werden Deutsche nach Jarek gebracht. 
1971: FABIAN WALTER schreibt: "Obrowatz. Geschichte und Erlebnisse der Obrowatzer"  
          (112 Seiten).  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       1.760 
Zivilopfer insgesamt       193 
Soldatenopfer             74 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 470 Besitze Ackerland (2.186,19 ha. = 67,53%) 
 
PARABUTSCH 
 

(Paripás, Parabuć) 
Ortschaft südöstlich von Sombor an der Römerschanze. 
 

HEUTE: Y 25253 Ratkovo 
ÄLTERE NAMEN: 
Purdach (1308), Pordanch (1346), Pardanch (1346), Parabuč (1722), Parabuty (1822), 
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Paraput/Dubrava/Parabucs/Parabutyam/ Pordá(n)cs (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (2.010=76,11%), 1857 (3.316=75,99%), 1900 (3.643=83,80%), 1931 (3.321=82,50%), 
1941 (3.207) 
 

Der ehemalige Ort lag nordwestlich vom heutigen Ort. Anfängliche Streitigkeiten zwischen 
Deutschen und Serben führten zur Separation. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN  
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1715: Der Ort ist in den Steuerlisten enthalten. 
1722: Der Ort wird als Dorf erwähnt. 
1743: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel.  
1767: Erste deutsche Ansiedler kommen in den Ort.  
1767: Konstituierung einer r.- kath. Pfarrei. 
1768: Im Ort leben 113 serbische Familien.  
1772: Der Ort erhält eine Urbarialordnung.  
1775: Bau  der  gr.- orth.  Kirche. 
1780: Im Ort befinden sich bereits 150 deutsche Bauern. 
1781: Ansiedlung von Deutschen aus Hodschag, Filipowa und Karawukowa. 
1782: Ansiedlung von weiteren Deutschen aus Bukin, Batsch-Neudorf und Gajdobra. 
1784: Bittschrift an die Ungarische Hofkammer am 28.9.: Darstellung der Notlage wegen 
          schlechter Weizenernte. 
1785: Bau der ersten r.- kath. Kirche aus gestampften Mauern. Beginn der Führung der  
          Matrikelbücher. 
1786: Josephinlsche Zusiedlung Deutscher aus dem Reich in 100 neue Häuser und Aufnah- 
          me von ehemaligen Ansiedlern aus Ruma. 
1805: Der Ort hat 98 Sessionen mit deutschen und 62 Sessionen mit serbischen Bauern. Es  
          gibt Streitigkeiten. 
1811: Bau der St. Johannes-Kirche. 
1818: Bau der heutigen Kirche. 
1840: Einige Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 4.7. Obmann: SCHMIDT NIKOLAUS. 
1936: Am 15. und 16.8. findet die 150-Jahrfeier der Ansiedlung der Deutschen statt. 
1936: FRIEDRICH LOTZ schreibt: "Festschrift zum 150jährigen Ansiedlungsfest der 
          Deutschen in Parabutsch 1786-1936" (16 Seiten). 
1941: Am 6.4. werden 13 deutsche Männer als Geiseln ausgehoben und in die Kasematten  
          der Festung Peterwardein gebracht. 
1944: Der Ort wird Sammellager für Deutsche. 
1944: Am 8.10. verlassen die ersten Wagenkolonnen den Ort. Bis zum 10.10. fliehen etwa 
          2.450 Deutsche vor der herannahenden Roten Armee. 
1944: Am 19.10. übernehmen die Partisanen die Herrschaft im Ort. 
1944: Am 22.12. werden 57 Personen in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 22.6. werden alle Deutschen zwangsinterniert und nach Filipowa gebracht. Ihr  
          Vermögen wird konfisziert. 
1945: Am 17.10 werden die Deutschen aus Parabutsch nach Gakowa verbracht. 
1958: Gründung der „Donauschwäbischen Trachtengruppe" in München durch Parabutscher 
          Landsleute. 
1969: VALENTIN MERGER schreibt: "Heimatbuch Parabutsch 1786-1945. Werden und  
          Vergehen einer deutschen Gemeinde im Südosten" (103 Seiten). 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       3.625 
Zivilopfer insgesamt       273 
Soldatenopfer        163 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 772 Besitze Ackerland (4.053,34 ha. = 86,21%) 
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PARAGE  
 

(Parrag,Parage) 
Ortschaft östlich von Batsch bei den Römerschanzen. 
 

HEUTE: Y 21434 Parage 
ÄLTERE NAMEN: 
Paraga (1554), Nagy-Parag (1554), Paragh (1699), Parrag (1904), Parag (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1857 (10=0,85%), 1900 (55=2,39%), 1931 (1=0,07%) 
 

ORISGESCHICHTLICHE DATEN:  
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1699: Es finden sich erste Spuren des heutigen Parage. 
1715: Die Ortschaft ist in der Zehentliste enthalten.  
1730: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1768: Der Ort ist in einer Kameralkarte aufgeführt. 
1772: Am 19.8. erhält der Ort eine Urbarialordnung. 
 
PATSCHIR 
 

(Pacsér, Pacsir, Pačir)  
Ortschaft südwestlich von Sawatitz. 
 

HEUTE: Y 24342 Pačir 
ÄLTERE NAMEN: 
Pacher (1409), Pacsér (1481), Batser (Siegel 1790) Nagy- u. Kis-Pacsér (LK 18.Jh.) Bacser 
(1836, Bacsér/Patschir (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1858 (261=5,47%), 1900 (174=3,46%), 1931 (39=0,78%), 1941(130)  

 

Die Zugehörigkeit des Ortes wechselte des öfteren zwischen dem Csongráder und Bodroger 
Komitat. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1580: Der Ort ist in der türkischen Steuerliste enthalten.  
1678: Der Ort zahlt Brandschatzung an das Kalotschaer Erzbistum.  
1757: Der Ort ist eine Pußta.  
1763: Der Ort ist die größte Pußta der Schatzkammer in der Batschka.  
1768: Eine LK der Kammer zeigt oberhalb des heutigen Ortes die Ruinen einer alten Kirche.  
1774: Bürger aus Sombor siedeln sich an. 
1775: Serben siedeln sich an.  
1780: Die Gemarkung des Ortes ist eine Viehweide für Sombor.  
1783: Südöstlich vom Serbendorf siedeln sich reformierte Ungarn an. 
1788: Am 12.11. werden 110 Miskolcer Familien nach Hause zurückgeschickt. 
1790: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1791: Bau einer lehmgestampften ref. Kirche. 
1810: Die ref. Kirche erhält einen Turm. 
1824: Zusiedlung kath. Siedler und Errichtung der r.- kath. Pfarrei. 
1835: Fertigstellung der letzten prächtigen Kirche. 
1907: Gründung einer Kreditgenossenschaft. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 116 Besitze Ackerland (505,85 ha = 6,72%) 
 
PIWNITZ  
 

(Pinczéd,Pivnice) 
Ortschaft südöstlich von Sombor an der Römerschanze. 
 

HEUTE: Y 21469 Pivnice 
ÄLTERE NAMEN: 
Pivnicza (1650), Pivnica in Szánto (1722), Opivnicspuszta (1736), Pivnicza (vor 1904), 
Piwnitza (o.J.), Felsö- u. Alsopivnicza (o.J.), Alt-Pivnice (o.J.) 
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DEUTSCHE EINWOHNER:  
1857(229=5,16%), 1900(356=7,15%), 1931(278=5,40%), 1941(264) 
 

Der Ort entstand während der Türkenzeit. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1650: Der Ort  wird zum erstenmal erwähnt.  
1700: Der Ort wird als verlassene Pußta bezeichnet. 
1715: Der Ort ist bereits ein Dorf.  
1722: Der Ort ist von 48 Familien bewohnt. 
1724: Der Ort ist bis 1730 verpachtet.  
1728: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1746: Bau der gr.- orth. Kirche.  
1790: Ansiedlung von Slawen.  
1791: Errichtung einer ev. Pfarrei in Felsöpivnicza.  
1826: Bau  der  slowakisch-evangelischen Kirche. 
1840: Die ev. Kirche in Felsöpivnicza wird Mutterkirche. 
1898: Bau der deutschen ev. Kirche. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 109 Besitze Ackerland (520,72 ha = 10,18%) 
 
PLAWNA  
 

(Palona,Plavna) 
Ortschaft südwestlich von Batsch nahe der Donau. 
 

HEUTE: Y 21428 Plavna 
ÄLTERE NAMEN: 
Palana (1316), Plávna/Alsó- u. Felsö-Palona (1522), Palavna(1553),Plávná (Türkenzeit) 
Plawing(en) (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857 (136=8,94%), 1900 (584=30,69%), 1931 (823=34,43%), 1941 (846) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten. 
1553, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1699: Im Ort leben 18 Bauernfamilien. 
1711: Im Ort leben 11 Bauernfamilien. 
1722: Im Ort leben 23 Bauernfamilien. 
1740: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1763: Der Ort ist von Schokatzen bewohnt. 
1756: Errichtung der Pfarrei und Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1772: Am 27.6. erhält der Ort eine neue Urbarialordnung. 
1813: Bau der St. Jakobskirche. Bisher bestand ein aus Flechtwerk errichtetes Bethaus. 
1876: Der Ort wird von einer Überschwemmung heimgesucht. 
1886: Der Ort wird von einer Feuersbrunst heimgesucht. 
1906: GEORG STEUER schreibt: "Wirtschaftsgeographie der Gemeinde Palona im Komitat  
          Batsch-Bodrog" (20 Seiten). 
1922: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 16.7. 
1941: Am 6.4. werden 15 Deutsche als Geiseln ausgehoben und am 7.4. nach Peterwardein  
          gebracht. 
1944: Am 8.10. fliehen einige Familien mit dem Schiff vor der herannahenden Roten Armee. 
1944: Am 13.10. fliehen mehrere Familien mit Pferde- und Ochsenwagen. 
1944: Im Herbst werden 70 deutsche Männer nach Palanka verbracht, weitere in verschie- 
          dene andere Lager. 
1944: An Weihnachten werden arbeitsfähige Deutsche in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: An Ostern kommen die restlichen Deutsches des Ortes ins Lager Jarek. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 626 Besitze Ackerland (1.912,57 ha. = 50,32%) 
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RÉM  

Ortschaft nördlich von Baja, an der Grenze zum Pester Komitat. 
 

HEUTE: H 6446 Rém 
 

ÄLTERE NAMEN: Raim/Reim (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (558=30,56%), 1930 (548=33,95%), 1941 (626) 
 

Rém ist eine deutsche Ortsgründung. Der Ortsname geht auf den Namen 'Raimund' zurück. 
Etwa ein Drittel der Ansiedler waren Deutsche aus den umliegenden Orten. Der Ort ist im 
Bauernaufstand niedergebrannt. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1466: Der  Ort  wird  zum  erstenmal erwähnt.  
1514: Der Ort wird im Bauernaufstand zerstört.  
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1580,1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1598: Wegzug der Serben nach Gran (Esztergom).  
1679: Der Ort ist in der Zehentliste enthalten. 
1727: Der Ort ist ein zu Baja gehörendes Prädium. 
1750: Der  Ort  kommt  zusammen mit Baja in den Besitz des Grafen ANTON von 
          GRASSALKOWICH. Deutsche siedeln sich an.  
1880: Neubesiedlung (zum Drittel mit Deutschen aus umliegenden Ortschaften)  und   
          Erhebung  zur selbständigen Gemeinde.  
 
RIDJITZA  
 

(Regöcze, Ridjica) 
Ortschaft nördlich von Sombor, südöstlich von Baja. 
 

HEUTE: Y 25280 Ridjica 
ÄLTERE NAMEN: 
Régy (1346), Ridjica (1543), Reg/Nagy-Patala/Nagypatalon (1590), Bothalya-Szent-Peter 
(vor 1590), Ricsa (1640), Legyen (1699), Ojlegyen/Legyin (1720), Rigltza (1822), Legin (o.J.) 

 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1815 (1.948=67,80%), 1822 (1.848=66,64%), 1857 (2.091=59,76%), 1900 (2.321=64,69%), 
1931 (2.170=51,17%), 1941 (2.005) 
 

Der Ortsname geht auf den Namen "Reg" (Reginald, Reginhard) zurück. 
Entsprechende Funde weisen auf Spuren menschlichen Lebens in der Jungsteinzeit hin.  
Beim Ort befinden sich  "Türkenhügel"  aus  der  Zeit der Sarmaten und Jazygen. Der Ort ist 
eine deutsche Gründung durch Siedler aus den umliegenden Orten. Der heutige Ort steht an 
der Stelle der drei ehemaligen Orte "Reg",  "Bothalya-Szent-Peter"  und "Szent-Märton". 
Diese Orte wurden im Kurutzenkrieg verwüstet. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1514: Im Bauernaufstand brannte der Ort nieder.  
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten   enthalten. 
1699: In Ridjica leben 39, in Legyen 15 Bauernfamilien. 
1720: Legyen ist eine unbewohnte Pußta. Ridjica hat 7 Bauernfamilien. 
1772: Der Ort erhält ein Urbarium. 
1776: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1800: Nachjosephinische Gründung des Ortes als privatherrschaftliche Ansiedlung von 
          Deutschen aus den umliegenden Orten. Der serbische Ort wird durch Anlegung einer  
          deutschen Kolonie erweitert. 
1801: Der Ort kommt in den Besitz der Kammer. 
1804: Errichtung einer r.- kath. Pfarrei und Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1814: Bau eines Schlosses. 
1817: Bau der r.- kath. Kirche an der Stelle des kleinen Bethauses. 
1830: Bau eines zweiten Schlosses. 
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1844: Bau der gr.- orth. Kirche. 
1921: Gründung  der  SDKB-Ortsgruppe am 2.2. Obmann: JOSEF RICKERT. 
1923: Am 12.9. werden an den deutschen Häusern Fensterscheiben eingeschlagen. 
1923: Am 23.9. werden Deutsche überfallen. 
1944: Am 21.10. wird der Ort von einem sowjetischen Spähtrupp besetzt. 
1944: Im November beginnt für die Deutschen die Zwangsarbeit. 
1944: Am 29.12. werden 104 Personen in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 29.1. werden 130 Männer und Knaben nach Sombor verbracht. 
1945: Am 7.8. werden die restlichen Deutschen nach Gakowa und Kruschiwl verbracht.  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       2.131 
Zivilopfer insgesamt       354 
Soldatenopfer          62 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 932 Besitze Ackerland (3.967,63 ha. = 65,46%) 
 
RUMENKA  
 

(Piros,Piroš,Rumenka)  
Ortschaft nordwestlich von Neusatz. 
 

HEUTE: Y 21201 Rumenka 
ÄLTERE NAMEN: 
Pyros (1237), Pyrus (1267), Piros (1432), Cserinklisza/Cseriu (1553), Veliki Piroš (1737) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857 (16=0,73%), 1900 (72=3,27%), 1931 (508=4,20%), 1941 (469) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1237: Der Ort wird zum erstenmal erwähnt. 
1553,1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1704: Bau der gr.- orth. Kirche.  
1737: Der Ort wird als Pußta "Veliki Piroš" erwähnt. 
1760: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1783: Neuansiedlung von Ungarn.  
1792: Der Ort erhält ein neues Gemeindesiegel. 
1844: Bau der ref. Kirche. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 25 Besitze Ackerland (87,77 ha = 3,31%) 
 
SAWATITZ  
 

(Szabadka,Subotica) 
Stadt östlich von Baja an der ungarischen Grenze (zusammen mit dem Ortsteil 
Aleksandrovo/Sándor). 
 

HEUTE: Y 24000 Subotica 
ÄLTERE NAMEN: 
Zabotka/Sobotka (1391), Szabadka (1504), Szent-Mária (1702), Sabatka (1730), 
St.Maria/Szt.Mária/Szent Maria (1743), Sz.Maria (1770), Maria-Theresiopel (1779), 
Maria Theresiopel (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (5.457=19,47%), 1857 (ca.800=1,50%), 1857 (Sándor:747=52,46%), 1900 
(2.141=2,56%), 1931 (1961=1,90%), 1941 (1.787), 1993 (208) 
 

Der frühere Name "Zabotka/Sobotka" ist wahrscheinlich slawischen Ursprungs. 
Bereits im Mittelalter gab es hier Deutsche. JOVAN, der "Schwarze Mann", wählte die Burg 
zu seinem Sitz und ließ sich "Car" (Kaiser) titulieren. Die Ortschaft ist eine kumanische 
Siedlung nach der Türkenvertreibung. Ende des 17.Jahrhunderts siedelten sich Bunjewatzen 
an. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1391: Der Ort wird zum erstenmal als Besitz des Königs erwähnt. 
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1504: Der Ort ist befestigt und im Besitz des EMMERICH TÖRÖK. 
1526: Der "Schwarze Mann" nimmt den Ort in Besitz. 
1570, 1580, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1686: Nach der Befreiung der Stadt von den Türken kehren die vorher geflohenen Einwoh- 
          ner (meist Serben) zurück. 
1693: Gründung eines Franziskanerklosters. 
1702: Der Ort wird der Militärgrenze einverleibt. 
1704: Die Einwohner fliehen vor den Truppen RAKOCZIs nach Peterwardein, wo sie mehre- 
          re Monate bleiben. 
1725: Bau der gr.- orth. Kirche. 
1730: Der Ort erhält ein Stadtsiegel. 
1743: Der Kameralort wird zur Stadt erhoben und erhält das Stadtsiegel "Szent-Maria". 
1751: Bau des ersten Rathauses. 
1777: Die Stadt hat bereits 5 Friedhöfe. 
1779: Die Stadt wird am 22.1. "Königliche Freistadt" und erhält das Städtsiegel "Maria- 
          Theresiopel". 
1779: Verschiedene Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1786: JOSEPH II. weilt zum erstenmal in der Stadt. 
1788: Auf seinem Weg nach Futok weilt JOSEPH II. zum zweitenmal in der Stadt. 
1789: Auf seinem Rückweg nach Wien weilt JOSEPH II. zum drittenmal in der Stadt. 
1790: LEOPOLD I. beruft das Parlament nach Maria - Theresiopel ein. 
1798: Gründung der Pfarrei. 
1800: Gründung des Stadtteils "Sándor/ Aleksandrovo". 
1803: DJURO ARNOLD gründet ein Orchester mit fünf Musikern. 
1805: Erste Protestanten kommen in die Stadt. 
1818: Bau eines Gymnasiums. 
1820: Beginn des Baues zweier vorstädtischer Gymnasien. 
1828: Einweihung des neuen Rathauses mit Turm. 
1831: Eine Choleraepidemie fordert rund 3.000 Todesopfer. 
1840: Gründung eines deutschen Bürgerkasinos. 
1841: Beginn der Straßennamen und Hausnummern. 
1842: FARKAS schreibt: "Die Jahrhunderte der königlichen Freistadt Mariatheresiopel". 
1848: Vorlesung und Erklärung der 12 Pester Punkte zur Erhaltung des Landfriedens durch 
          Bildung der Bürgerwehr (500 Infanteristen und 200 Reiter). 
1863: Errichtung der protestantischen Pfarrei. 
1873: Errichtung einer Lehrerinnenbildungsanstalt.  
1875: Errichtung einer Mädchenbürgerschule. 
1883: TORMASI GABOR schreibt: "Geschichte der römisch-katholischen Hauptpfarrei in 
          Maria-Theresiopel" (260 Seiten). 
1886: IVANY ISTVAN schreibt: "Geschichte der kgl. Freistadt Mariatheresiopel" Bd.I. 
1886: Seit 1.12. werden Matrikelbücher geführt. 
1892: IVANYI ISTVAN schreibt "Geschichte der römisch-katholischen Hauptpfarrei in 
          Mariatheresiopel" Bd.II. 
1892: Errichtung einer Knabenbürgerschule. 
1896: Bau der Rochuskirche. 
1897: Beleuchtung der Stadt mit 800 Lampen. 
1898: Bau der St. Georgskirche. 
1905: Bau der Synagoge. 
1908: Eröffnung einer Landwirtschaftsschule. 
1944: Die Stadt wird am 20.10. von den Sowjets und Titopartisanen besetzt. 
1944: Im November werden zwei Lager für Deutsche eingerichtet. Eines davon war ein  
          Zwangsarbeitslager mit zeitweise 4000 Insassen. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 286 Besitze Ackerland (1.920,37 ha = 3,10%) 
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SCHABALJ  
 

(Zsablya, Josifovo Selo, Žabalj)  
Ortschaft nördlich von Neusatz. 
 

HEUTE: Y 21230 Žabalj 
ÄLTERE NAMEN: 
Zseblye/Zeble (1514), Zeblie (1556), Sablia (türk. LK 1699), Zablie (LK 1783), Zsablya 
(1750), Josefsdorf/Josephsdorf (1784), Xablja/Schablja (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1890 (884=13,20%), 1900 (1.036=13,25%), 1931 (870=10,70%), 1941 (994) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1514: Zum  erstenmal erwähnt, als DOZSA die Titeler und Schabljaer Burg eroberte. Es war 
          ein befestigter Ort.  
1697: PRINZ EUGEN befehligt die SchabIjaer Grenzsoldaten.  
1763: Der Ort kommt zum neugegründeten Tschaikisten-Distrikt.  
1784: Gründung  als  kameralistische Siedlung. Wegen ständiger Überschwemmungsgefahr  
          wird der Ort an die heutige Stelle verlegt und zu Ehren des Kaisers "Josefs- bzw. 
          Josephsdorf" genannt. 
1805: Ein Wohnhaus  wird  zu  einer Kapelle umgebaut und die Führung der Matrikelbücher  
          beginnt.  
1825: Errichtung der r.- kath. Pfarrei. 
1826: Bau der ersten Kirche an der Stelle der Kapelle. 
1828: Errichtung einer r.- kath. deutschen Pfarrei. 
1832: Bau einer r.- kath. deutschen Kirche und Schule. 
1835: Bau der gr.- orth. Kirche. 
1873: Der Ort kommt zum Komitat, nachdem die Militärgrenze und der Tschaikisten-Distrikt  
          aufgehoben waren. 
1898: Schabalj wird Stuhlbezirksort. 
1900: Errichtung einer deutschen Pfarrei und Bau einer Kirche. 
1942: Am 4.1. erschießen Partisanen zwei ungarische Gendarmen im Josefsdorfer Ried. 
          Dies führte zur Razzia im Januar 1942. 
1942: Vom 5. bis 8.1. findet eine Razzia durch das ungarische Militär statt. 554 Südslawen  
          und 18 Juden werden an die Theiß geführt und dort erschossen. 
1942: Am 11.1. bewilligt der Landrat des Schabaljer Bezirkes aufgrund einer Vollmacht des  
          königl.-ung.Honvédkommandos die Bewaffnung zuverlässiger Personen als Bürger- 
          wehr. 
1944: Am  3.10. verläßt ein Treck mit 42 Wagen den Ort.  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Zivilopfer insgesamt  61 
Soldatenopfer   54 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 218 Besitze Ackerland (791,71 ha. = 9,67%) 
 
SCHAJKASCH – SENTIWAN  
 

(Sajkásszentlván,Šajkaški Sveti Ivan) 
Ortschaft östlich von Neusatz, in der Nähe von Titel. 
 

HEUTE: Y 21244 Šajkas 
ÄLTERE NAMEN 
Kovilszentiván (1254), Sancto Iwan (1308) Scentyvan/Scentyuan (1318), S.Johann (1332), 
Maliszentiván (1731), Unter Sz.Ivány (1822), Kowil-St.-Iwan (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1900 (1.183=39,60%), 1931 (1.421=44,71%), 1941 (1.270) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1254: Als befestigter Ort erstmals erwähnt. 
1332: Der Ort ist bis 1337 in den päpstlichen Zehentlisten enthalten. 
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1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1728: Der Ort wird als Pußta erwähnt, die zur Kowiler Militärschanze gehört. 
1740: Der Ort ist wieder besiedelt.  
1763: Der Ort kommt zum neugegründeten Tschaikisten-Distrikt.  
1870: Kameralistlsche  Ortsgründung. 
1873: Der Ort wird dem Komitat eingegliedert. 
1877: Errichtung einer ev. deutschen Pfarrei. 
1920: Gründung  der  SDKB-Ortsgruppe am  14.11. Obmann: GOTTLIEB RUPP.  
1922: Gründung  der  Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ am 2.4.  
1942: Razzia  durch  das  ungarische Militär am 9.1. Todesopfer:  26 Südslawen und 1 Jude. 
1944: Am 7.10. verläßt ein Flüchtlingstreck mit 110 Pferdewagen und 7 Traktoren den Ort 
          vor den herannahenden Sowjets. 
1944: Die verbliebenen Deutschen des Ortes werden am 3.12. ins Lager Jarek verbracht. 
 

DEUTSCHE  VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944    1.466 
Zivilopfer insgesamt      54 
Soldatenopfer       65 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 244 Besitze Ackerland (1.100,02 ha = 35,51%) 
 
SCHOWE  
 

(O- u. Ujsóve, Stare u. Nove Sove)  
Ortschaft nordwestlich von Neusatz an der Römerschanze. 
 

HEUTE: Y 21471 Ravno Selo 
ÄLTERE NAMEN 
Sinnua/Sova/Somva (1316), Sumua (1418), Sove (1543), Sóvé (1590), Alt- u. Neu-Schowe 
(1818), Soove (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
Alt Schowe: 1857 (348=17,14%), 1890 (653=30,57%), 1900 (693=32,01%), 1931 
                    (508=22,40%), 1941(469) 
Neu Schowe: 1857 (1.732=99,03%), 1890 (2.191=96,95%), 1900 (2.224=97,25%), 1931   
                       (2.080=96,30%), 1941 (1.996) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1590: Der Ort ist in der türkischen Steuerliste enthalten.  
1715: Der Ort wird in der Steuerliste des Komitates als Pußta erwähnt.  
1722: Der Ort ist ein Kameralgut.  
1728: Alt-Schowe erhält ein Gemeindesiegel. 
1760: In Alt-Schowe leben 51 serbische Familien. 
1772: Der Ort wird in der Steuerliste des Komitates erneut als Pußta erwähnt. 
1786: Gründung des Ortes Neu-Schowe als kameralistische Ansiedlung.  
          Am 25.5. werden 54 deutschen Familien 80 neu errichtete Häuser zugeteilt. 
1788: Neu-Schowe erhält ein Gemeindesiegel. 
1799: In Alt-Schowe stehen 152 serbische Häuser. 
1806: Am 21.8. wandern 4 Familien nach Südrußland ins Großliebenthaler Gebiet am  
          Schwarzen Meer aus. 
1818: Vollzug der Separation in Alt-und Neu-Schowe. Die deutsche Siedlung wird selbst- 
          ändige Gemeinde. 
1819: In Neu-Schowe konstituiert sich die ev. Kirchengemeinde. 
1838: Baubeginn der ref. Kirche am 17.5. 
1840: Fertigstellung der ref. Kirche. 
1840: Am 8.11. wird die ref. Kirche eingeweiht.  
1848/1849: Schowe leidet viel, nachdem JELLASCHITSCH dort sein Lager aufgeschlagen 
                   hat. Viele Menschen fliehen nach Torschau, Bulkes und anderen Orten und 
                   kehren erst nach der Niederwerfung der Revolution zurück. Noch verheerender 
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                   wütet die Cholera. In Neu-Schowe starben rund 400 Personen. 
1862: Fertigstellung der ev. Kirche am 16.9. 
1863: Am 8.11. wird die ev. Kirche feierlich eingeweiht. 
1884: KARL PETER schreibt: "Kurzer Überblick über die Entstehung und Entwicklung der  
          Gemeinde Neu-Schowe. Zur Feier des hundertjährigen Bestehens der politischen  
          Gemeinde" (32 Seiten). 
1855: ERDÖS schreibt: "Vergangenheit und Gegenwart der ev.-ref. Kirche von Neu-Schowe"  
          (37 Seiten). 
1886: Am 14.6. findet die 100-Jahrfeier der Ansiedlung von Neu-Schowe statt. 
1900: Viele Schoweer wandern nach Amerika aus. 
1915: Die Windmühle stellt ihren Betrieb ein. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 7.8. Obmann:JOHANN PETRI. 
1922: Gründung der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ am 23.4. 
1927: DANIEL GUTSOHN schreibt: "Geschichte der reformierten Kirchengemeinde zu Nove 
          Sove 1786-1923" (76 Seiten). 
1936: Vom 7. bis 9.8. findet die 150-Jahrfeier der Ansiedlung der Deutschen statt. 
1936: MARTHA PETRI schreibt: "Schowe 1786-1936. Festschrift zur Feier der 150jährigen 
          Ansiedlung" (21 Seiten). 
1936: FRIEDRICH KONRAD und CORNELIUS WEIMANN schreiben: "150-Jahrfeier der 
          Ansiedlung von Neu-und Alt-Schowe" (464 Seiten). 
1944: Am 4.10. beginnt die Flucht der Deutschen. 
1944: Am 7.10. verlassen einige Schüler mit dem "Schülerzug" von Werbaß die Heimat. 
1944: Vom 8. bis 13.10. fliehen die Deutschen aus Neu-Schowe (ca. 300 Personen) und Alt- 
          Schowe (ca. 50 Personen) in mehreren Schüben. 
1944: Am 18.10. kommen die ersten Partisanen in den Ort. 
1944: Am 26.10. besetzen die Sowjets den Ort. Er wird Sammellager für Deutsche. 
1944: Am 19.11. kommen 134 Männer und Knaben ins Zentrallager nach Neusatz. 
1944: Am 2.12. werden alle deutschen Bewohner von Neu-Schowe (1138 Personen) ins  
          Lager Jarek getrieben. 
1944: Am 6.12. werden die deutschen von Alt-Schowe nach Altker getrieben.  
1945: Am 1.1. werden 29 Personen in die Sowjetunion verschleppt.  
1961: CHRISTIAN LUDWIG BRÜCKER gibt heraus: "Festschrift und Heimatbuch zur 175- 
          Jahrfeier der Gemeinde Schowe" (388 Seiten).  
1969: CHRISTIAN LUDWIG BRÜCKER schreibt: "Unvergessene Heimat. Zum Gedenken 
          des Untergangs Schowes vor 25 Jahren. Schoweer in der neuen Heimat, Schoweer in 
          der Welt" (96 Seiten). 
1986: Am 11./12.7. findet in Wlnnenden die 200-Jahrfeier der Ansiedlung der Deutschen in 
          Schowe statt. 
DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       2.352 
Zivilopfer insgesamt       622 
Soldatenopfer          110 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 
Alt-Schowe 418 Besitze Ackerland (1.689,29 ha = 55,01%) 
Neu-Schowe 366 Besitze Ackerland (1.893,06 ha = 97,05%) 
 
SEKITSCH  
 

(Szeghegy, Sekić) 
Ortschaft südlich von Batsch-Topola an der Krivaja. 
 

HEUTE: Y 24322 Lovćenac 
ÄLTERE NAMEN: Szegegyház/Székegyház (1476), Szekity/Szekics/Sekics/Szikics (1543), 
Szeghegy (1570), Szeketics (1652), Sekitsch (1702), Szekitsch (1737), zekits/Szikity/Zehich 
(1786), Sekity (LK 1786), Szeg-Hegy (1805), Sekić (1918)Lovćenac (1945) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1787 (805), 1822 (1.761), 1857 (2.837=98,80%), 1881 (3.717=96,67%), 1890(4.646), 1900 



 100

(4.664=94,49%), 1931 (4.771=98,66%), 1941 (4.249) 
 

1901fand man bei Ausgrabungen Pferdegräber aus  der Awarenzeit,  die Eisen- und Bronze- 
gegenstände enthielten. Der Ort wurde während der Türkenzeit verwüstet. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1520: Der Ort gehört zum Csongráder Komitat und ist in der Csongráder Zehentliste 
          enthalten. 
1554, 1570, 1580, 1590: Der Ort  ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1652: Der Ort ist von Serben bewohnt. 
1737: Der Ort wird als Pußta erwähnt. 
1751: Der Ort ist immer noch Pußta. 
1768: Das Prädium ist als Viehweide verpachtet. 
1786: Am 13.3. ordnet JOSEPH II: die Besiedlung des Kameralprädiums "Szikity" durch  
          deutsche Einwanderer an. 220 neue Häuser sollen erbaut werden.  
1786: Josephinische Ansiedlung deutscher Reichseinwanderer in den 220 Häusern. 
1786: Errichtung eines ev. Bethauses. Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1803: Ansiedlerpfarrer JOHANN GOTTLIEB WEINRICH stirbt.  
1806: 23 Familien wandern nach Südrußland  ins  Großliebenthaler Gebiet um Odessa aus. 
1817: Fertigstellung  der  ev. Kirche  und  Einweihung am 2.11. 
1823: Einige Handelszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1826: Der Ort verzeichnet 94 Choleratote. 
1842: Am 8.7. wird die Straße nach Hedjesch eröffnet. 
1846: Das ganze Jahr über lag eine Eskadron Kürassiere im Ort. 
1849: Der Ort verzeichnet 166 Choleratote. 
1849: Der Ort wird am 23.1. von den Serben aus St.Tamasch angegriffen und am Nach- 
          mittag besetzt. 
1849: Am 30.3. kommt der ungarische General PERCZEL mit seinen Honvédtruppen in 
          Sekitsch an, übernachtet da und zieht über Werbaß nach Peterwardein weiter. 
1849: Am 14.7. findet die Schlacht zwischen den Truppen des ungarischen Generals  
          RICHARD GUYON und des kroatischen Bans JOSIP JELASCHITSCH statt, in der  
          JELASCHITSCH vernichtend geschlagen wurde. 
1872: Der Ort erhält eine eigene Posthalterstelle. Am Ort befindet sich die erste Dampf- 
          maschine. 
1873: Der Ort verzeichnet 45 Choleratote. 
1876: Gründung eines Männergesangvereines. 
1877: Am 1.9. gewährt der Ort einer Halbeskadron Ulanen für ein Jahr Quartier. 
1879: 91 Kinder sterben an Diphtherie. 
1880: Am 1.9. gründen 30 Familienväter eine ungarische Schule. 
1885: Am 31.12. gibt JOHANN JAUSS das Heimatbuch "Szeghegy im ersten Jahrhundert  
          seines Bestandes" (400 Seiten) heraus. 
1887: Am 17.7. wird ein Gedenkstein zur Erinnerung an die Schlacht 1849 errichtet, an der 
          Stelle, wo die Gemarkungen der Gemeinden Sekitsch, Hedjesch und Feketitsch 
          aneinander treffen. 
1895: Errichtung eines zweiten Gedenksteines zur Erinnerung an der Stelle, wo die 
          Gefallenen beerdigt wurden. 
1898: Bau des Kindergartens. 
1898: Auf Vermittlung des Lehrers HEINRICH JOECKEL gehen die ersten Saisonarbeiter  
          nach Deutschland. 
1899: Gründung  eines  Männerchores. 
1901: Fund von Pferdegräbern mit Eisen- und Bronzegegenständen aus der Awarenzeit. 
1906: Der Ort erhält eine Berufsschule. 
1908: Gründung der "Allgemeinen Sekitsch-Feketitscher Sparkassen-Aktiengesellschaft" am  
          23.3. 
1909: Kantorlehrer STÖTZER gründet einen ev. Männerchor. 
1912: Der HUNSINGER-Mühle wird ein Elektrizitätswerk angeschlossen, das auch die 
          Nachbarorte mit Strom versorgt. 
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1918: Im Herbst findet auf dem stillgelegten Bahngleis nach Kula der "Kulaer Markt" statt, bei  
          dem ein herrenloser Güterzug mit verschiedenen Waren geplündert wird.  
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 17.10. Obmann wird Dr. KARL STEINMETZ. 
1922: Gründung der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“. 
1935: Auftritt des Magdeburger Madrigalchores in Sekitsch. 
1935: PETER FREUND jun. wird Leiter der Musikstelle im SDKB. 
1936: Am 27.7. in der Nacht wird das olympische Feuer durch den Ort getragen. 
1936: Am 1..u.2.8. findet die 150-Jahrfeier der Ansiedlung der Deutschen statt. 
1938: Vierter Landeskirchentag der "Deutschen Evangelisch-Christlichen Kirche A.B. im  
          Königreich Jugoslawien" am 10.5. und 11.5. 
1939: Gründung des Landesblasorchesters des SDKB unter PETER FREUND sen. 
1941: PETER FREUND jun. übernimmt die Landesmusikleitung im VDU. 
1941: Umwandlung des Landesblasorchesters des SDKB in den Landesmusikzug des VDU.  
          Der Musikzug hat 45 Mann, alle aus Sekitsch und steht unter der Leitung von PETER 
          FREUND sen. 
1944: Am 9./10.10. fliehen 392 Personen mit 64 Pferdewagen und 87 Pferden vor den 
          herannahenden Sowjets. 
1944: Am 10.10. fliehen 30 Personen mit einem LKW der deutschen Wehrmacht. 
1944: Am 18.10. verteidigen 30-40 deutsche Soldaten den Ort vergeblich. Am 19.10. fliehen 
          20 Personen nach Werbaß und von dort mit einem Schleppkahn über Besdan. 
1944: Am 20.11. wird der Ort zum Lager für den Bezirk Batsch-Topola und andere Gemein- 
          den (Sammellager für Deutsche). 
1944: Am 25.11. werden 210 Männer und Knaben nach Batsch-Topola getrieben. 
1945: Am 1.1. werden 62 Männer und 135 Frauen in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 1.10. wird das Lager geräumt. Die rund 7000 Insassen werden bei starkem Regen  
          in offenen Eisenbahn-Güterwagen nach Gakowa und Kruschiwl in die dortigen Ver- 
          nichtungslager verbracht. In Sombor wurden sie von Partisanen mißhandelt. 
1945: Am 1.10. treffen die ersten Neukolonisten aus Montenegro im Ort ein. Sie kamen aus  
          der Gegend des Lovćen-Gebirges, daher der spätere Name "Lovćenac". 
1950: Die ev. Kirche wird abgerissen. 
1975: Am 5.11. gründen die vertriebenen Sekitscher in Deutschland den "Verein zur Pflege  
          Donauschwäbischer Heimatkunde e.V.", 
1976: Im September erscheint die Nr. 1 des "Sekitscher Boten". 
1977: PHILIPP SANDLES schreibt: "Sekitsch-Erlebte Heimat" (432 Seiten). 
1984: Am 19.6. bringt das 2. Programm des Bayerischen Rundfunks einen Bericht über 
          Sekitsch aus der Feder  von  PHILIPP  SANDLES.  
1986: Vom 26. bis 28.9. findet in Groß-Umstadt die  200-Jahrfeier der deutschen Ansiedlung  
          des Ortes statt.  
1986: PHILIPP SANDLES schreibt: "Sekitsch 1786-1986", Festschrift zur 200-Jahrfeier der  
          Ansiedlung" (60 Seiten). 
1989: Im Januar erscheint:  "Mottersproch-Sprachkunde der donauschwäbischen Mundart 
           von Sekitsch in der Batschka", verfaßt  von  PHILIPP  SANDLES. 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944      4.368 
Zivilopfer insgesamt      966 
Soldatenopfer       236 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE 1.059 Besitze Ackerland (3.415,11 ha = 99,64%) 
 
SELENTSCHA  
 

(Bácsújfalu,Szelencse,Selenča)  
Ortschaft südöstlich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 21425 Selenča 
ÄLTERE NAMEN: Ersek Ojfalu (1759), Ersekújfalu (1760), Bácsújfalu/Szelencse (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (43=1,37%), 1931 (5=0,20%), 1941 (11) 
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ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1758: Der Ort erhält einen Urbarialvertrag. 
1759: Der Ort erhält das Gemeindesiegel "Ersek Üjfalu".  
1773: Am 12.5. wird der Urbarialvertrag erneuert.  
1788: Der Ort erhält eine r.- kath. Mutterkirche.  
1789: Der Ort erhält ein weiteres Gerichtssiegel.  
1794: Bau der r.- kath. Kirche.  
1870: Bau der ev. Kirche.  
1886: Ein  Großfeuer verwüstet  den Ort. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 28 Besitze Ackerland (24,27 ha = 2,58%) 
 
SENTA 
 

(Zenta, Senta) 
Ortschaft südlich von Segedin am rechten Theißufer. 
 

HEUTE: Y 24400 Senta 
ÄLTERE NAMEN: Zinta/Szinta/Zyntharen (bis 1649), Szénta/Zenta (1649), Szenta (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1931 (200=0,62%), 1941 (148), 1993 (19) 
 

Der Ortsname kommt von einem heidnisch-madjarischen Personennamen. 
Entsprechende Funde weisen auf Spuren menschlichen Lebens in der Jungsteinzeit hin. 
Man fand auch Bronzereifen und Fibeln, keltische Steinsärge, Knochen von Pferden der 
Jazygen, des weiteren Gräber der Römer und anderer Völker. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1216: Senta ist bereits ein blühender Ort mit einem Kloster.  
1470: Der Friede der aufstrebenden Stadt wird durch einen Krieg mit der Stadt Szeged  
          gestört. 
1475: Szeged nimmt die Stadt nach heftigem Kampf ein. 
1506: Senta erhält sein erstes Gemeindesiegel. 
1514: GEORG DOZSA bedroht die Stadt. 
1579, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1697: Am 11.9. schlägt PRINZ EUGEN die Türken vernichtend. 20.000 Türken fallen, 10.000  
          ertrinken in der Theiß. Die Batschka ist frei von der Türkenherrschaft. 
1704: Die ins Röhricht geflüchteten Serben werden von den Kurutzen getötet, indem das 
          Rohr angezündet wird. 
1741: Senta wird ins Komitat eingegliedert. 
1745: Beginn der Ansiedlung von Madjaren und Slowaken. 
1751: Die Stadt kommt zum Theißer Kronbezirk und erhält zwei Jahrmärkte. 
1755: Bau der Kirche und Errichtung der Pfarrei. 
1769: Eine riesige Feuersbrunst vernichtet die Kirche und 729 Gebäude. 
1770: Bau der St. Stefans-Kirche. 
1774: Bau der gr.- orth. Kirche. 
1792: Eine Überschwemmung richtet großen Schaden an. 
1830: Im Ort wütet eine Choleraepidemie. Täglich sterben 70-100 Personen. 
1848/1849: Zwischen Madjaren und Serben finden Kämpfe statt. 
1870: Errichtung einer Lehrerbildungsanstalt für Frauen und einer Knabenbürgerschule. 
1875: Bau einer hölzernen Theißbrücke, die 1902 abgerissen wird. 
1875: In Senta erscheint die erste Zeitung. 
1876: Senta erhält ein vierklassiges Gymnasium. 
1901: Senta erhält ein achtklassiges Gymnasium. 
1903: Es findet eine Wirtschafts- und Gewerbeausstellung statt. 
1908: Eine Eisenbrücke über die Theiß wird dem Verkehr übergeben. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 3 Besitze Ackerland (38,71 ha = 0,12%) 
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SENTTAMASCH  
 

(Szenttamás,Srbobran)  
Ortschaft südöstlich von Werbaß am Franzenskanal. 
 

HEUTE: Y 21480 Srbobran 
ÄLTERE NAMEN: 
Szenttamás (1338), Szent Tamás (1822), Bács Szent Tamás/Bácsszenttamás (vor 1904) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1857 (45=0,58%), 1900 (637=4,82%), 1931 (384=2,50%), 1941 (296) 
 

Der Name des Ortes kommt vom Kirchenpatron Sankt Thomas. Der Ort wurde in den 
Revolutionsjahren 1848/1849 mehrmals durch ungarische Truppen erstürmt und am 
30.4.1849 von PERCZEL eingenommen und fast gänzlich niedergebrannt und verwüstet. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1590: Der Ort ist in der türkischen Steuerliste enthalten. 
1728: Der Ort ist eine Militärschanze. 
1751: Mit dem Ende der Militärgrenze wird der Ort ein Glied des Theißer Krondistrikts. 
1784: Errichtung einer r.- kath. Pfarrei. 
1808: Bau der gr.- orth. Kirche. 
1815: Einige Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1815: Bau der r.- kath. Kirche. 
1848: Der Ort wird ins Komitat eingegliedert. 
1849: Arn 30.4. nimmt PERCZEL nach mehreren erfolgreich überstandenen Belagerungen 
          den Ort ein und läßt die Serben für ihre bisherigen Verbrechen schrecklich büßen. Die 
          fliehenden Serben verfolgt er bis zur Römerschanze, schlägt sie auch dort und treibt  
          sie bis auf die Anhöhen von Titel. 
1942: Im Januar findet eine Razzia durch das ungarische Militär statt. Todesopfer: 2 Süd- 
          slawen und 1 Jude. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 581 Besitze Ackerland (3.909,26 ha = 17,85%) 
 
SERBISCH MILETITSCH 
 

(Rácz Militits,Srpski Miletić) 
Ortschaft südlich von Sombor bei der Römerschanze. 
 

HEUTE: Y 25244 Srpski Miletić 
ÄLTERE NAMEN: Militics (1543), Räcz Militits (1822), Militltsch (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1786 (ca.747), 1822 (1.898=79,80%), 1857 (2.368=93,89%), 1900 (3.420=94,32%), 
1931  (3.684=96,34%), 1941 (3.480) 
 

Auf der Gemarkung des Ortes lag das frühere "Csomafalva", das während der 
Türkenherrschaft zerstört wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Schmied und 
Fuhrunternehmer BREITENBACH eines Nachts gefesselt und bei lebendigem Leib in den 
angeheizten Kessel der Hanffabrik geworfen und verbrannt. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1391: Erwähnung des ehemaligen Ortes "Csomafalva", der wahrscheinlich an der Stelle des 
          späteren Ortes Serb.Miletitsch lag. 1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste  
          enthalten.  
1745: Der Ort ist eine Pußta, die der Kameraladministrator REDL mit  Serben besiedelt.  
          Daher der Name "Rácz-Militics".  
1752: Bau der gr.- orth. Kirche.  
1764: Einige deutsche Familien kommen in den Ort.  
1772: Der Ort erhält eine Urbarialordnung. 
1775: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1782: Errichtung einer r.- kath. Pfarrei.  
1786: Kameralistische  Ansiedlung deutscher Kolonisten unter JOSEPH II. Am 19.5. werden 
          den Ansiedlern 260 Häuser zugeteilt. 
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1811: Anstelle der ersten Kirche mit gestampften Mauern und Rohrdach wird die neue Kirche  
          errichtet und eingeweiht. 
1864: Der Ort brennt zum größten Teil nieder. 
1873: Im Ort wütet eine Choleraepidemie. 
1877: Der Ort erhält eine eigene Pfarrei. 
1904: JOSEF BRAUNHOFFNER veröffentlicht als Notendruck die Polka "Zur Erinnerung"  
          und die Mazurka "Damenwahl". 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 17.8. Obmann: ANDREAS WISCHT. 
1922: Gründung der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ am 15.8. 
1936: Vom 1.bis 2.8. findet die 150-Jahrfeier der deutschen Ansielung des Ortes statt. 
1936: JOHANN WUSCHT schreibt: "Vergangenheit und Gegenwart der Gemeinde Srpski  
          Miletić. Ein Heimatbuch als Festgabe zur 150-Jahrfeier" (224 Seiten). 
1944: Vom 4.bis 9.10. fliehen Deutsche vor den herannahenden Sowjets. 
1945: Am 11.3. wird eine größere Zahl der Deutschen ins Lager Sombor gebracht. Alle 
          anderen kommen nach Filipowa und Hodschag. 
1945: Die letzten Deutschen werden aus ihren Häusern vertrieben und nach Filipowa  
          gebracht. 
1945: Am 17.10. kommen ca. 600 Personen des Ortes nach Gakowa. 
1961: MARTIN SCHNEIDER schreibt das Heimatbuch  "Milititsch"  (384 Seiten). 1968 wird  
          es neu aufgelegt.  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       3.718 
Zivilopfer insgesamt                  490 
Soldatenopfer                              183 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 651 Besitze Ackerland (2.692,27 ha = 99,79%) 
 
SILBASCH  
 

(Szilbás,Szilbács,Silbaš') 
Ortschaft westlich von Neusatz und nördlich von Palanka. 
 

HEUTE: Y 21433 Sllbaš 
ÄLTERE NAMEN: 
Zyli Bach (1263), Zilbach (1263), Seylbach (1267), Seilibach (1275), Siluacz (1332), Filnait 
(1338), Zylbathy (1345), Zylbach(1418), Szent Mihály (1715) Szilvás (1718), Szilbás (1748), 
Szilbas (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1857 (32=1,24%), 1900 (81=2,47%), 1931 (70=2,03%), 1941 (16) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1332: Der Ort ist bis 1337 in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1590: Der Ort ist in der türkischen Steuerliste enthalten.  
1690: Ansiedlung von Serben. 
1696: Weitere Ansiedlung von Serben. 
1714: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1720: Bau der gr.- orth. Kirche. 
1746: Der Ort wird als Pußta erwähnt. 
1839: Errichtung einer evangelisch-slowakischen Pfarrei. 
1871: Bis 1872 überfluten Binnengewässer die ganze Gemarkung, und es herrscht große  
          Hungersnot. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 118 Besitze Ackerland (950,24 ha = 25,35%) 
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SIWATZ  
 

(O- u. Ujszivácz, Stari u. Novi Sivac) 
Ortschaft am Franzenskanal südöstlich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 25223 Sivac 
ÄLTERE NAMEN: 
Telek (1462), Sovacz (1543), Sovácz (1560), Teleháza/Telekháza (1579), Szivácz (1590), 
Alt- u.Neu-Szivacz (1822), Oszivácz u. Ujszivácz (1904), Alt- u. Neu-Siwatz (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
Alt Siwatz:  
1822 (600), 1857 (2.132=32,45%), 1890 (2.635=36,27.%), 1900 (2.675=37,15%), 1931 
(3.083=35,53%), 1941 (2.808) 
Neu Siwatz:  
1822 (1.741), 1857 (2.284=98,62%), 1890(2.179=93,48%), 1900 (2.228 =91,43%) , 1931 
(2.382=94,30%), 1941 (2.349) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1462: Siwatz im Besitz der Familie HUNYADI. 
1526: Der Ort ist ein Marktflecken.  
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1699: Der Ort ist von serbischen Bauern bewohnt.  
1707: Beginn der Führung der Matrikelbücher.  
1717: Der  Ort  kommt  zum  Bodroger Komitat. 
1730: Im Ort findet eine Generalversammlung des Komitates statt.  
1768: Zuzug von 50 serbischen und einigen anderen Familien 
1773: Alt-Siwatz erhält ein Gemeindesiegel. 
1780: Beginn des Baues einer serbischen Kirche. 
1785: Planung von 135 Häusern für den Zuzug von deutschen Ansiedlern. 
1786: Kameralistische josephinische Ansiedlung deutscher Kolonisten und Zuteilung von 165 
          Häusern am 30. und 31.5. an 475 Siedler. 
1787: Am 28.5. verlangt JOHANN EIMANN in einem Gesuch an JOSEPH II. die Absonde-   
          rung der deutschen von den serbischen Feldern in einer eigenen Gemarkung. 
1790: Bau eines Bethauses für die protestantischen Deutschen in Neu-Siwatz. 
1797: Separierung der Deutschen von den Serben und Madjaren im neuen Ort Neu-Siwatz. 
1797: Alt-Siwatz errichtet eine selbständige r.- kath. Pfarrei. 
1806: Am 21.8. wandern vier Familien nach Südrußland ins Großliebenthaler Gebiet um  
          Odessa aus. 
1811: Bau der ersten deutsch - ref. Kirche der Batschka in Neu-Siwatz.  
1822: JOHANN EIMANN schreibt: "Der deutsche Kolonist oder die deutsche Ansiedlung  
          unter Kaiser Joseph dem Zweyten in den Jahren 1783 bis 1787, absonderlich im  
          Königreich Ungarn in dem Bácser Komitat, von Johann Eimann, Notar zu Neu- 
          Szivacz, im Bácser Komitat". 
1830: Lehrer JOHANN SCHUCH bildet deutsch-protestantische Lehrer auch in der Tolnau 
          und Baranja aus. 
1865: Bau der r.- kath. Kirche in Alt-Siwatz. 
1873: Bau der gr.- orth. Kirche in Alt-Siwatz. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 24.8. Obmann: PHILIPP KÜHN. 
1925: heuchlerischer Überfall am 25.1. auf offener Straße auf die Wahlkandidaten Dr.  
          STEFAN KRAFT, Dr. GEORG GRASSL anläßlich einer Wahlkundgebung. Dr. KRAFT  
          wird schwer verletzt. 
1936: Am 15.u.16.8. findet die 150-Jahrfeier der deutschen Ansiedlung von Neu-Siwatz statt. 
1936: PHILIPP ENG schreibt: "Novi Sivac. Eine deutsch-reformierte Gemeinde und die ihr  
          abgestammten Deutschen in Stari Sivac. Neu- und Alt-Sivac 1786-1936. Zur 150- 
          jährigen Ansiedlungsfeier hg. von der reformierten Kirchengemeinde in Novi und Stari 
          Sivac" (163 Seiten). 
1944: Fluchtbeginn der deutschen Bevölkerung des Ortes am 8.10. 
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1944: Am 20.10. besetzen die Sowjets den Ort. Es kommt zu Plünderungen und Verge- 
          waltigungen. 
1944: Am 24.10.werden 6 Deutsche und 68 Madjaren verhaftet. 
1944: Am 11.u.12.11. werden die Verhafteten erschossen. 
1944: Am 28.12. werden 19 Alt-Siwatzer und 18 Neu-Siwatzer in die Sowjetunion  
          verschleppt. 
1945: Am 4.4. werden etwa 500 Deutsche aus ihren Häusern vertrieben und ins  
          Vernichtungslager nach Gakowa verbracht. 
1963: JOHANN BÄR schreibt: "Siwatz 1786-1944. Geschichte einer deutschen Gemeinde in  
          der Batschka" (224 Seiten). 
1982: FRIEDRICH KÜHN schreibt: "Siwatz. Deine Sprache. Kleines Mundartwörterbuch der  
          batschkadeutschen Pfälzersiedlung Neu-und Alt-Siwatz". 
1986: Am 4.10.  fand in Karlsruhe-Neureut die 200-Jahrfeier der deutschen Ansiedlung von 
          Siwatz statt.  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       4.982 
Zivilopfer insgesamt       321 
Soldatenopfer        212 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE:  
Alt-Siwatz 1.086 Besitze Ackerland (6.273,73 ha = 59,98%) 
Neu-Siwatz 464 Besitze Ackerland  (2.732,34 ha = 95,99%) 
 
SOMBOR 
 

(Zombor, Sombor) 
Stadt nordöstlich von Apatin, in der Nähe des Franzenskanals. 
 

HEUTE: Y 25000 Sombor 
ÄLTERE NAMEN: 
Czobor-Szent-Mihály (1360) Czobor/Sobor/Sonbor (um 1526) Zombor (1543) Sombor (1574) 
Zobor/Zubor (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857 (2.797=12,38%), 1890 (2.676=10,12%), 1900 (2.564=8,66%), 1932 (2.602=8,05%), 
1941 (2.255), 1993 (384) 
 

Ende des 17. Jahrhunderts siedelten sich Bunjewatzen an.  In ältester Zeit befanden sich auf 
dem Somborer Gebiet auch Kelten, Sarmaten-Jazygen, Hunnen, germanische Kreuzritter 
und Awaren. Ende 1944 wurden Tausende Deutsche in den Baracken am Besdaner Weg 
zusammengepfercht und mißhandelt. Das Somborer Lager war zum größten Umschlagplatz 
des Sklavenhandels in Jugoslawien geworden. Bestialische  Folterungen  im  Lager, u.a. das 
Abschneiden von Gliedmaßen, das Durchschneiden der Kehle usw. kennzeichneten die 
Mordlust der Partisanen. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1473: Errichtung einer Burg.  
1478: Im Ort gab es bereits eine Pfarrkirche. 1479: Dominikaner  lassen  sich in der Stadt  
          nieder.  
1541: Nach heftigen Kämpfen nehmen die Türken den Ort ein. 
1543: Der Ort ist von Serben bewohnt und in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
1554: Sombor ist Bezirkshauptstadt des Zomborer Nahije. 
1554, 1580, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1646: 117 Personen werden durch den Belgrader kath. Bischof IBRISIMOVIC gefirmt. 
1689: Sombor wird von den Türken befreit. 
1690: Massenhaft lassen sich Bunjewatzen im Ort nieder. 
1699: Im Ort leben 270 Bauern und 31 Handwerker. 
1702: Der Ort wird der Militärgrenze angeschlossen. 
1718: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1740: Der Ort erhält ein Kameral-Gemeindesiegel. 
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1745: Der Ort wird dem Komitat eingegliedert und zum Marktflecken erhoben. 
1747: Am 21.3. erklärt MARIA THERESIA Sombor zur königlichen Freistadt.  
1749: Gegen Zahlung von 150.000 Forint erhält die Stadt den Freiheitsbrief und das  
          Stadtsiegel am 17.2. 
1752: Die Stadt wird im Parlament gesetzlich unter die königlichen Freistädte eingereiht. 
1752: Beginn des Baues der Dreifaltigkeitskirche am 24.6. 
1763: Bau des Gebäudes der Kameraladministration durch den Grafen GRASSALKOVICH. 
1778: Am 1.5. gründet AVRAM MRAZOVIC die erste serbische LBA, die sog. "Norma". 
1783: Errichtung des josephinischen Ansiedlungsamtes. 
1786: Verordnung des Somborer Kameraladministrators MICHAEL von ÜRMENYI vom 5.4., 
          in der in 18 Punkten die Ansiedlerpflichten enthalten sind. 
1786: "Protokollum der Somborer Kameraladministration die Ansiedlung 1786 betreffend“  
          vom 5.5. 
1792: Fertigstellung des Baues der gr.- orth. Kirche mit dem Bau des Turmes. 
1802: Sombor wird Hauptstadt des Batsch-Bodroger Komitates. 
1804: Errichtung des Komitatshauses. 
1807: Kaiser FRANZ kommt in Sombor an. 
1815: Sombor erhält eine dreiklassige LBA. 
1828: Bau der St. Josefskirche. 
1848/1849: Es finden Kämpfe zwischen Ungarn und Serben statt. 
1857: Gründung eines Männergesangvereines. 
1867: Zur beruflichen und politischen Selbstbehauptung gründen die Lehrer ihre Vereine.  
          Unter NIKOLAUS GRAFF wird in Sombor der Lehrerverein für die Batschka gegründet  
1869: Sombor erhält ein Untergymnasium. 
1872: Sombor erhält ein Obergymnasium. 
1879: Bau eines Kinos. 
1887: Sombor erhält eine höhere Mädchenschule. 
1888: Sombor erhält eine Handelsoberschule. 
1889: Das "Bacskaer Volksblatt" erscheint bis 1906 als Wochenzeitung. Schriftleiter ist 
          JULIUS OPPENLÄNDER. 
1894: Als weiteres Presseorgan kommt die "Bacskaer Zeitung" heraus. 
1895: Sombor erhält eine vierklassige LBA. 
1898: Sombor wird Sitz des Stuhlbezirks. 
1899: In Sombor werden die Gehwege asphaltiert. 
1905: Enthüllung eines Denkmals am 18.5. für den in Sombor geborenen General der 
          Revolutionsjahre 1848/1849 JOSEF SCHWEIDEL. 
1905: Beleuchtung der Stadt mit Petroleumlampen. 
1908: Sombor erhält eine Mädchenbürgerschule. 
1908: Die Wochenzeitung "Batschkaer Bote" erscheint. Schriftleiter ist JOSEF IMHOFF. 
1921: Gründung der SDKB Ortsgruppe am 23.1. unter dem Obmann JAKOB SCHWEISS-  
          GUTH.  
1922: Gründung der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ am 2.4. 
1927: Die "Deutsche Zeitung" wird herausgegeben. Sie wird später mit der Wochenschrift  
          "Heimat" in Neusatz vereinigt. 
1929: Am 27.1. entsteht unter JOSEF VOLKMAR SENZ die "Vereinigung deutscher  
          Junglehrer". 
1930: Amtseinführung von Pfarrer LEBHERZ am 10.8. 
1932: Vereinigung der "Deutschen Zeitung" mit der Wochenzeitung "Heimat" in Neusatz. 
1944: Am 20.10. ziehen die Sowjets und die Partisanen in die Stadt ein. 
1944: Sombor wird Sammellager für Deutsche. Es ist das erste große Zwangsarbeitslager in  
          der Batschka.  
1944: Für die Deutschen beginnt am 1.11. die Zwangsarbeit. 
1944: Am 29.12. geht der erste Transport verschleppter Deutscher in die Sowjetunion ab. 
1944: Am 30.12. werden weitere Deutsche in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 25.3. werden die Deutschen aus ihren Häusern vertrieben und nach Gakowa ver 
          bracht (ca. 270-280 Personen). 
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DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 787 Besitze Ackerland (5.840,87 ha = 23,90%) 
 
SONTA  
 

(Szonta, Szont, Sonta)  
Ortschaft südlich von Sombor an der Donau. 
 

HEUTE: Y 25264 Sonta 
ÄLTERE NAMEN 
Zund/Belzud (1192), Souncha/Sountha (1206), Szonta (1231), Zond (1313), Kyu-Zond 
(1361), Külsö-Zond (1361), Belsö-Zond (1361), Kis- und Nagy-Zond (o.J.), Belzond (1504), 
Khizond (1522), Tzand (1553), Nagy Szonta (1579), Dolna u. Gorna Szonta (1590), 
Selo-Soen-Ta (Siegel 1730), Sonta (1780), Szonta (1851), Szond (1904), Belzund/Quivsund/ 
Belsund (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857 (160=4,41%), 1890 (1.041=20,94%) ,  1900 (1.073=21,30%), 1931 (1.089=18,30%), 
1941 (1.105) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1192: Der  Ort  wurde  erstmals  als Makt erwähnt. 
1332: Bis 1337 ist der Ort in den päpstlichen Zehentlisten enthalten.  
1448: Die  Handwerker  erhalten  das Zunftprivileg.  
1456: Der Ort erhält den königlichen Schutzbrief.  
1522: Der Ort ist in der Zehentliste des Komitats enthalten.  
1543: Der Ort wird in der Zehentliste erneut erwähnt. 
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1718: Der Ort erhält eine r.- kath. Pfarrei und erbaut eine Holzkirche. 
1730: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1772: Am 8.7. erhält der Ort einen Urbarialvertrag. 
1808: Bis 1812 Bau der neuen Kirche. 
1836: Im Ort wohnen fast nur Schokatzen. 
1840: Gründung des Ortes als kameralistische Siedlung. 
1876: Überschwemmung weiter Teile des Ortes durch die Donau. 
1890: Erneut Überschwemmung durch die Donau. 
1892: Dritte Überschwemmung weiter Teile des Ortes durch die Donau. 
1902: Bau der FERNBACH-Herrschaftswohnung. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe. Obmann: JOHANN MERKL.am 6.4. 
1941: Am 6.4. werden 40 Deutsche als Geiseln ausgehoben. 
1944: Am 9.10. fliehen 247 Personen mit 54 Fuhrwerken vor den herannahenden Sowjets. 
1944: Am 20.10. marschieren die Sowjets in den Ort ein. 
1945: Im Frühjahr werden die Deutschen des Ortes nach Miletitsch getrieben, von dort nach 
          Filipowa und später nach Gakowa und Kruschiwl. Viele Arbeitsfähige werden in die  
          Sowjetunion verschleppt. 
1945: Ende Januar werden alle Männer des Ortes interniert und zur Zwangsarbeit  
          verpflichtet.  
1945: Am 26.6. wird der Rest der deutschen Bevölkerung des Ortes zusammen mit den  
          Miletitschern nach Filipowa gebracht. 
1945: Am 17.10. werden die Kinder, Kranken und Alten nach Gakowa gebracht. 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944      1.250 
Zivilopfer insgesamt      184 
Soldatenopfer         59 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 421 Besitze Ackerland (4.487,53 ha = 51,43%) 
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STANISCHITSCH  

(Örszállás, Stanisić)  
Ortschaft nördlich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 25284 Stanisić 
ÄLTERE NAMEN: 
Örs (1339), Bathterem helye (1342), Sztanisics (1658), O- u. Ujsztanisics (1788), 
Neu Stanischltz (1788), Sztanisits (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857 (3.907=67,15%), 1900 (5.087=76,06%), 1931 (5.429=71,55%), 1941 (5.123) 
 

Der ursprüngliche Name "Örs" = "Uros" geht auf einen kumanisch-petschenegischen 
Personennamen zurück. Beim Ort befinden sich"Türkenhügel" aus der Zeit der Sarmaten-
Jazygen. Der Ort wurde wahrscheinlich während des Bauernaufstandes verwüstet. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1514: Der Ort wird wahrscheinlich zerstört. 
1658: Der Ort ist eine Pußta. 
1762: Der Ort ist immer noch eine Pußta. 
1763: COTHMANN legt das Serbendorf Stanischitsch an. 
1768: Im Ort leben 88 serbische Bauernfamilien. 
1776: Der Ort erhält sein serbisches Gemeindesiegel. 
1782: Bau der ersten Kirche mit aus Lehm gestampften Mauern und einem Rohrdach. 
1786: Gründung des Ortes als kameralistische Siedlung. In 100 neue Häuser kommen etwa 
          100 deutsche Familien aus dem Reich und aus Ruma/Syrmien. 
1787: Der Ort erhält ein deutsches Gemeindesiegel. 
1788: Errichtung von Deutsch-Stanischitsch durch Separierung.  
          Errichtung einer r.- kath. Pfarrei und Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1811: Der Ort wird zum Marktflecken erhoben. 
1815: Bau der gr.- kath. Kirche. 
1818: Bau der Marienkirche durch den Grundherrn Baron REDL. 
1921: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 2.2. Obmann: JOSEF HAUTH. 
1935: Aufführung der "Winzerliesl" durch den Gesangverein "Frohsinn" unter der Leitung von  
          PAUL BUKOWATZ. 
1936: Aufführung des "Schwarzwaldmädels". 
1936: Am 29. und 30.8. findet die 150-Jahrfeier der Ansiedlung der Deutschen statt. 
1944: Die ersten Deutschen des Ortes fliehen am 10.10. vor den herannahenden Sowjets. 
1944: Am 15.10. erscheinen die ersten Sowjets im Ort. 
1944: Am 22.10. besetzen die Titopartisanen den Ort. 
1944: Am 14.12. werden etwa 485 Deutsche ins Zentrallager nach Sombor gebracht. 
1944: Am 26. und 31.12. werden 360 Deutsche in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 10.8. werden alle noch im Ort befindlichen Deutschen in die Vernichtungslager  
           Gakowa und Jarek verbracht. 
1950: MATTHIAS WOLFGANG WEILAND gibt das Heimatbuch "200 Jahre Donauschwaben 
          Erinnerungsbuch an die verlorene Heimat" (177 Seiten) heraus. 
1991: ANDREAS LAUBACH schreibt: "Nur mit meinen Kindern. Eine Überlebensgeschichte"  
         (287 Seiten).  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       5.645 
Zivilopfer insgesamt       659 
Soldatenopfer        211 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 1.291 Besitze Ackerland (7.714,43 ha = 74,13%) 
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STAPAR  
 

(O-Sztapár, Stari Stapar, Stapar)  
Ortschaft südlich von Sombor in der Nähe des Franzenskanals. 
 

HEUTE: Y 25240 Stapar 
ÄLTERE NAMEN: Sztapar (1822), Sztapár (1904), Alt-Stapar/Groß-Stapar (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER:  
1857 (31=0,58%), 1900 (201=3,61%), 1931 (273=5%), 1941 (244) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1740: Der Ort wird  erstmalig als Pußta  erwähnt,  die  von  der Somborer  Grenzmiliz  
          genutzt wird. 
1750: Ansiedlung von Serben aus Bukcsinovics und Vranyos (früher: Aranyän). Später  
          kamen Serben aus Prigl.Sentiwan und Brestowatz in den Ort. 
1753: Bau einer gr.- orth. Kirche.  
1772: Der Ort erhält eine Urbarialordnung. 
1777: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1802: Der Franzenskanal erhält eine Schleuse. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 435 Besitze Ackerland (2.418,02 ha = 34,70%) 
 
SVETOZAR MILETITSCH  
 

(Nemesmilitics, Militić, Svetozar Miletić) 
Ortschaft nördlich von Sombor an der Teletschkaer Anhöhe.  
 

HEUTE: Y 25211 Svetozar-Miletić 
ÄLTERE NAMEN: 
Nemes-Militics (1681), Militics/Nagy-Militics (1700), Velki Milisity/Druge Milisity (1720), 
Teletschka-Pußta (1748), Nemes Militits(l822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900(146=3,84%) 1931(168=4,08%), 1941(108) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1700: Der Ort ist eine Pußta.  
1748: Mehrere Sawatitzer bunjewatzische Adelsfamilien ziehen auf die Pußta, die jetzt auch 
          Teletschka-Pußta  genannt  wird.  
1752: Errichtung einer r.- kath. Pfarrei. 
1791: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 1815: Einige Handwerkszweige erhalten das  
          Zunftprivileg.  
1818:Bau der r.- kath. Kirche. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 82 Besitze Ackerland  (864,52 ha = 14,46%) 
 
SVILOJEVO  
 

(Szilágyi, Svilojevo)  
Ortschaft südlich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 25265 Svilojevo 
ÄLTERE NAMEN: Nicht bekannt. 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1931 (73=4,20%), 1941 (77) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1899: Ansiedlung des Ortes und nach dem ehemaligen Minister SZILAGYI benannt. 
1900: Errichtung einer r.- kath. Pfarrei und Bau der Stephans-Kapelle. 
1905: Bau der r.- kath. Kirche. 
1907: Errichtung  eines 'Szilägyi-Denkmals'. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 134 Besitze Ackerland (549,45 ha = 27,19%) 
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SZEREMLE  
 

(Szeremlyén) 
Ortschaft südwestlich von Baja. 
 

HEUTE: H 6512 Szeremle 
ÄLTERER NAME: Szeremlian (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1941 (19) 
Der Ortsname ist bulgaro-slawlschen Ursprungs. Durch die Ansiedlung von Petschenegen 
wurde der Ort erweitert. Die ursprünglichen slawischen Ansiedler kamen aus Syrmien. 
 
TATAHÁZA  
 

Ortschaft nördlich von Batsch-Almasch. 
 

HEUTE: H 6451 Tataháza 
ÄLTERE NAMEN: Tótháza (1485), Thad (1485), Tothát (1598), Tataháza (1662) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (27=1,49%), 1931 (27), 1941 (14) 
 

Der Name des Ortes kommt wahrscheinlich vom ungarischen Personennamen 'Tót'. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1580, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1598: Serbische Ansiedler kommen aus der Gegend von Gran (Esztergom). 
1765: Der Ort ist in der Zehentliste des Komitats enthalten.  
1773: Der Ort ist ein Privatdominium. 
1776: Der Ort erhält eine r.- kath. Pfarrei und ein Gemeindesiegel.  
1783: Bau der r.- kath. St. Martinskirche. 
1793: Der Ort erhält eine Urbarialordnung. 
 
TELETSCHKA  
 

(Bácsgyulafalva,Gyulafalva,Telečka)  
Ortschaft östlich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 25222 Telečka 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (100=3,57%), 1931 (335=10,30%), 1941 (280) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN : 
1883: Das zu Kernei gehörige Kameralgut "Pußta-Kula" wird mit madjarischen Familien  
          r.- kath.Glaubens besiedelt und erhält nach dem damaligen Finanzminister GYULA  
          SZAPARY den Namen "Gyulafalva". 
1885: Im Ort wohnen bereits 2500 Personen. 
1887: Die r.- kath. Pfarrei entsteht.  
1892: Planung eines getrennten Gemeindebudgets  zum Zwecke der Separierung von 
          Kernei.  
1894: Der Ort wird von Kernei getrennt und zur selbständigen Großgemeinde erhoben. 
1898: Bau der r.- kath. Kirche. 
1944: Am 9.10. fliehen 96 Deutsche auf 13 Pferdefuhrwerken. Ungefähr 180 Deutsche  
          bleiben zurück. 
1944: Am 18.10. besetzen die Sowjets den Ort. 
1944: Am 29.12. werden 12 Männer und 13 Frauen in die Sowjetunion verschleppt. Vier von 
          ihnen sterben. 
1946: Die restlichen Deutschen des Ortes (ca.60 Personen) kommen ins Vernichtungslager 
          Gakowa. 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
In die UdSSR verschleppt        25 
Zivilopfer insgesamt    12 
 

DEUTSCH VERMÖGENSVERLUSTE: 272 Besitze Ackerland (995,75 ha = 35,31%) 
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TEMERIN  
  

(Temerin,Temerin) 
Ortschaft nordöstlich von Neusatz an der Römerschanze. 
 

HEUTE: Y 21235 Temerin 
ÄLTERE NAMEN:  
Temeri (1332), Themeri (1522), Temerin (1656), Themerin (1682), Almás (1717) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857 (500=6,89%), 1890 (1.134=13,27%), 1900 (787=8,27%), 1931 (2.387=21,10%), 
1941 (892), 1993 (35) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1332:Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1783: Gründung des Ortes als kameralistische Siedlung. Errichtung einer Pfarrei.  
1790: Ungarn und Serben bewohnen den Ort. 
1799: Der Ort wird zum Marktflecken mit vier Jahrmärkten erhoben.  
1804: An der Stelle der kleinen Kirche wird die große r.- kath. Kirche erbaut.  
1815: Einige Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1848: Am 31.8. zünden die Serben die Ortschaft an und brennen sie nieder, auch die Kirche. 
          Die Einwohner fliehen nach Altker.  
1850: Am 6.1. kommt die geflohene Bevölkerung zurück.  
1853: Die r.- kath. Kirche wird wieder instandgesetzt. 
1856: Neubeginn der Führung der Matrikelbücher. Die alten waren verbrannt. 
1942: Im Januar findet eine Razzia durch das ungarische Militär statt. Todesopfer: 39 Süd- 
          slawen und 34 Juden. 
1944: Am 20.10. besetzen die Sowjets den Ort. 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 196 Besitze Ackerland (1.049 ha = 8,70%) 
 
TITEL  
 

(Titel, Titel) 
Ortschaft östlich von Neusatz, nahe der Theißmündung in die Donau. 
 

HEUTE: Y 21240 Titel 
ÄLTERE NAMEN: 
Titul/Tetel (896), Tithil/Titel/Titelg (1138), Titalus (1154), Titil (1193), Tityl (1238), Thythyl 
(1276), Thitul (1290), Tytil (1299), Thethul (1307), Thytul (1322), Thytel (1466), Tittel (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (506=22,82%),1900 (1.230=26,11%), 1931 (1.310=22,19%), 1941 (1.148), 1993 (9) 
 

Entsprechende Funde weisen auf Spuren menschlichen Lebens in der Jungsteinzeit hin. Die 
Titeler Hochebene war demnach bereits in vorgeschichtlicher Zeit bewohnt. Schon zur 
Römerzeit war hier eine Siedlung. Die Sarmaten-Jazygen bauten hier schon vor den Hunnen 
die erste Erdfeste. ("Türkenhügel") gegen die Römer. 
Nach dem Tatareneinfall 1241/1242 wird eine Burg errichtet, die in der Geschichte der 
Batschka bis zur Türkenvertreibung eine große Rolle spielte. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1156: Am  Ort  steht  eine  berühmte Probstei. 
1332-1337: Der Ort ist in den päpstlichen Zehentlisten enthalten.  
1439: Im August und September lagert der ungarische König ALBERT (BELA) unterhalb von 
          Titel.  
1480: Titel wird als Stadt erwähnt.  
1513: Ein Großteil  der Bevölkerung sind Serben. 
1526: Titel fällt in türkische Hand.  
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1687: Beginn ständiger Kämpfe um Titel zwischen Kaiserlichen und Türken.  
1688: Einnahme des Ortes durch die Kaiserlichen.  
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1695: Am 16.9. zündet der Belgrader Pascha Titel an. 
1701: Titel kommt zur Militärgrenze. 
1745: Titel kommt zum Theißer Kronbezirk. 
1763: Kameralistische Ansiedlung des Ortes. Der Ort kommt zum neugegründeten  Tschai- 
          kisten-Distrikt. Die erste Kirche wird gebaut. 
1769: Titel bekommt eine neue Kirche. Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1788: Errichtung der r.- kath. Pfarrei. 
1812: Bau der r.- kath. Kirche.  
1873: Der Ort wird dem Komitat eingegliedert. 
1891: Bau der ev. Kirche.  
1891: Bau der gr.- orth. Kirche.  
1898: Titel  wird  Stuhlbezirksort. 
1920: Gründung  der  SDKB-Ortsgruppe am 14.11.  OBMANN: HEINRICH SCHNEIDER.           
1922: Gründung  der  Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ am 21.5. 
1942: Razzia durch das ungarische Militär am 10.1. Todesopfer: 52 Südslawen und 1 Jude. 
1944: Vom 4. bis 11.10. fliehen etwa 230 Deutsche mit 63 Pferdewagen vor den  Sowjets. 
1944: Am 22.10. ziehen die Partisanen in den Ort ein.  
1944: Am 24.10. besetzen die Sowjets den Ort. 
1944: Alle Deutschen des Ortes werden nach Jarek verbracht und dort interniert. 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohnen 1944       1.269 
Zivilopfer insgesamt          74 
Soldatenopfer           45 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 212 Besitze Ackerland (1.153,11 ha = 25,20%) 
 
TOMPA  
(Tompa) 
 

Ortschaft nördlich von Sawatitz u. südöstlich von Jánoshalma an der jugoslawischen Grenze. 
 

HEUTE: H 6422 Tompa 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1931 (31), 1941 (20) 
 

Die Ortschaft wurde erst 1923 auf dem nach dem Ersten Weltkrieg bei Ungarn verbliebenen 
Teil des Stadtgebietes von Sawatitz gegründet. Der Ortsname geht auf einen kumanisch-
petschenegischen Perso-nennamen zurück. 
 

ORTSHISTORISCHES DATUM: 
1822: Tompa ist ein Prädium auf einem Sandhügel nördlich von Sawatitz und hat etwa 100 
          Einwohner. 
 
TORSCHAU  
 

(Torzsa, Torza) 
Ortschaft südlich von Werbaß in der Nähe des Franzenskanals. 
 

HEUTE: Y 21467 Savino Selo 
ÄLTERE NAMEN: Thorzateleke (1455), Tharcsa (1522), Torzsa (1784) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1784 (1.027), 1822 (1.539=98,65%), 1857 (2.676=96,29%), 1900 (3.251=85,98%), 1931 
(2.891=74,45%), 1941 (2.983) 
 

Der Ortsname ist wahrscheinlich slawischen Ursprungs. Während der Türkenzeit wurde der 
Ort zerstört. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1455: Der Ort ist im Besitz der Brüder SULYOK.  
1522: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1590: Der Ort ist in der türkischen Steuerliste enthalten.  
1700: Der Ort wird als Prädium erwähnt. 
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1772: Zusammen mit den Prädien "Taranya" und Szent-Peter" Teil der "Despot-Sentiwaner"  
          Gemarkung. 
1784: Gründung der Ortschaft als kameralistische Siedlung. Ansiedlung deutscher Koloni- 
          sten in 250 neu erbauten Häusern.  
1785: Gründung der ref. Kirchengemeinde am 8.5.  
          SAMUEL SPANNAGEL tritt sein Amt  als Pfarrer an.  
1785: Eröffnung eines Ansiedlungsspitals, das auch für die Orte Piwnitza, Lalitsch und  
          Silbasch zuständig ist. 
1794: Errichtung eines Bethauses. 
1802: Der Ort erhält eine Urbarialverordnung. 
1804: Auswanderung von 71 Familien nach Südrußland ins Großliebenthaler Gebiet um 
          Odessa. 
1808: Am 5.5. verlangt der ev. Pfarrer in einer Eingabe an die kirchlichen Behörden den Bau  
          einer eigenen ev. Kirche. 
1810: Am 4.6. erfolgt die Grundsteinlegung für die ev. Kirche. 
1811: Am 4.10. wird die ev. Kirche eingeweiht. 
1811: Am 6.10. erfolgt die Einweihung der ref. Kirche. 
1816: Verschiedene Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1819: Der Ort erhält das Gemeindesiegel "Sigil R.C.Poss.TORZA.1819". 
1883: Die erste Dampfdreschmaschine taucht im Ort auf. 
1884: GUSTAV ADOLF FAMLER schreibt: "Torscha und seine Ansiedlung  (134 Seiten). 
1884: Am 15.5. findet die 100-Jahrfeier des Ortes statt. Gezeigt wird eine Ausstellung mit  
          vielen Erinnerungsstücken. 
1885: Stiftungsbrief des KARL SCHMIDT’schen SCHULFONDS vom 15.März. Der Fonds  
          wurde von KARL und KAROLINE SCHMIDT für schulische Belange der Gemeinde 
          errichtet. Bis 1910 hatte er einen Stand von 40.000 Gulden erreicht- 
1897: LUDWIG KARMÄN schreibt: "Geschichte der Torzsaer Ortsgemeinde und reformierten 
          Kirchengemeinde von der Ansiedlung 1784 bis in die Gegenwart" (186 Seiten). 
1920: Am 4.3. findet im Ort eine Bluttat durch serbische Polizisten statt, die 14 Tote und 
          zahlreiche Verletzte fordert. Bis auf eine Person waren die Toten Deutsche. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 19.12. Obmann: JAKOB SOHL. 
1922: Gründung  der  Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“. 
1934: Vom 25. bis 27.8. findet die 150-Jahrfeier der Ansiedlung der Deutschen statt. 
1934: PETER WACK schreibt: "Torzsa 1784-1934. Eine 150-jährige Gemeinde in Jugosla- 
          wien" (626 Seiten).  
1942: EMMA BARKMANN schreibt: "Torscha. Eine Volksdeutsche Siedlung in der jugosla- 
          wischen Batschka". 
1944: Torschau wird nach dem Einmarsch der Partisanen Sammellager für Deutsche. 
1944: Am 9.10. fliehen insgesamt 1967 Personen mit 144 Wagen und 11 Traktoren vor den  
          herannahenden Sowjets. 
1944: Am 18. u.19.10. besetzen die Partisanen den Ort. 
1944: Am 3. u.4.11. werden 4 deutsche Männer erschossen. 
1944: Am 8.12. werden die Deutschen aus ihren Häusern vertrieben und im Ort interniert. 
1944: Am 15.12. werden 150 Deutsche ins Vernichtungslager Jarek gebracht. 
1945: Am 1.1. werden 18 Deutsche in die Sowjetunion zur Zwangsarbeit verschleppt. 
1945: Im Herbst ziehen serbische Kolonisten in den Ort ein. 
1947: Am 1.5. erhält der Ort den Namen "Savino Selo". 
1965: PETER WACK schreibt: "Torschau. Eine 150jährige deutsche Gemeinde in Jugosla-   
          wien" (830 Seiten). 
1984: Am 6.10.  findet  in Magstadt die 200-Jahrfeier der deutschen Ansiedlung von 
          Torschau statt.  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       2.906 
Zivilopfer insgesamt                 1.035 
Soldatenopfer        140 
 



 115

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 600 Besitze Ackerland (3.896,27 ha = 75,90%) 
 
TOWARISCH 
 

(Bács Továros, Tovarisevo)  
Ortschaft nordwestlich von Neusatz. 
 

HEUTE: Y 21424 Tovariševo 
ÄLTERE NAMEN: Tovarics (1543), Tovarisova (1715) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1857 (705=22%), 1900 (1.045=26,67%), 1931 (934=23,51%), 1941 (1.433) 
 

Ende des Zweiten Weltkrieges blieben nur 11 deutsche Familien im Ort. Die Partisanen 
trieben sie an den Ortsrand, wo sie ein großes Loch graben mußten. Sie wurden aneinander 
gebunden,  mußten ans Loch treten und wurden dann erschossen, vom Kind bis zum Greis. 
Der Name des Ortes kommt vom slawischen "Tovar" und bedeutet 'Vermögen' oder 'Schatz'. 
Südlich des Ortes befinden sich viele Gräber; die Bevölkerung nannte diese Stelle den 
Cholerafriedhof. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1715: Der Ort wird als serbisches Dorf erwähnt. 
1742: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1744: Der Ort erhält ein weiteres Gemeindesiegel. 
1768: Der Ort ist auf einer Kameralkarte verzeichnet. 
1772: Der Ort erhält eine Urbarialordnung. 
1785: Bau der gr.- orth. Kirche. 
1830: Zusiedlung deutscher Kolonisten. 
1850: Gründung des Ortes als kameralistische Siedlung. 
1868: Errichtung einer r.- kath. Pfarrei. 
1882: Bau der r.- kath. deutschen Kirche. 
1902: Die r.- kath. Kirche wird restauriert. 
1944: Am 11.10. fliehen fast alle Deutschen des Ortes (543 Personen) vor den heranrücken- 
          den Sowjets. Die Zurückgebliebenen werden alle erschossen. 
DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohnen 1944        899 
Zivilopfer insgesamt         39 
Soldatenopfer        46 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 238 Besitze Ackerland (1.987,12 ha = 23,64%) 
 
TSCHANTAWIR 
 

(Csantavér, Čantavir) 
Ortschaft südlich von Sawatitz. 
 

HEUTE: Y 24220 Čantavir 
ÄLTERE NAMEN: Csantavér (1822), Csantafehér (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (40=0,58%), 1931 (46=0,41%), 1941 (26) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1580, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1764: Der Ort wird als Pußta erwähnt.  
1773: Neugründung des Ortes.  
1783: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1786: Am 29.3. wird ein Grundbuch angelegt. 
1815: Bau der St.-Anton-Kirche.  
1829: Verschiedene  Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg.  
1875: Errichtung der r.- kath. Parrei. 
  

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 5 Besitze Ackerland (51,25 ha = 0,67%)  
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TSCHASA(R)TET  
 

(Császártöltés)  
Ortschaft in der Nähe von Hajasch. 
 

HEUTE: H 6239 Császártöltés 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1762 (323), 1851 (1.525), 1890 (1.504), 1900 (491), 1910 (406), 
1920 (-), 1930 (48), 1941 (2.621) 
 

Diese Zahlen zeigen, daß die ungarischen Volkszählungen mit Sicherheit nicht  immer  
richtig  waren.  Sie wurden stets stark von den ungarischen Behörden beeinflußt. Der Ort 
gehörte ursprünglich nicht zur Batschka. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1747: Gründung des Ortes als privatherrschaftliche frühtheresianische Ansiedlung, auf  An- 
          ordnung des Erzbischofs GABRIEL PATACHICH. 
1754: Bau einer Kirche.  
1787: Selbständige Pfarrei und Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1969: PAUL FLACH schreibt "Csäszärtöltes, eine deutsche Gemeinde an der nördlichen  
          Grenze der Batschka" (78 Seiten).  
 
TSCHATALJA  
 

(Csátalya) 
Ortschaft südlich von Baja. 
 

HEUTE: H 6523 Csátalya 
ÄLTERE NAMEN: Csattalya (1543), Csatalja (1699), Csataalya (o.J.), Csatalja (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1756 (542 Erwachsene), 1762 (764), 1767 (928), 1768 (157 Familien), 1822 (891=97,80%), 
1828 (1.087=95,02%), 1843 (1.325=97,50%), 1857 (1.347=99,19%), 1890 (1.917=93,88%), 
1900 (2.081=94,63%), 1930 (2.446=91,41%), 1941 (2.415) 
 

Der Ort erhielt seinen Namen von dem früheren Grundherrn CSATA, der von König KARL I. 
mit diesem Sitz  belehnt wurde. 
Tschatalja ist das erste deutsche Dorf (Karolinische Ansiedlung), das bald ein Musterdorf 
war und bei rasch wachsender Bevölkerung Siedler für weitere Dörfer abgab. Während der 
Kurutzenkriege wurde der Ort völlig zerstört und die Bevölkerung ausgerottet. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1699: Im Ort leben 7 serbische Bauernfamilien.  
1704: Die Kurutzen brennen den Ort nieder. 1712: Die Kammer erklärt die Pußta zum  
          Kameralgut. 
1729: Der Kameraladministrator COMBOS läßt Tschatalja als erstes deutsches Dorf gründen  
          (kameralistische Siedlung) und mit Deutschen aus der Tolnau, Baranja und aus dem 
          Deutschen  Reich besiedeln.  
1735: Errichtung einer selbständigen Pfarrei. 
1736: Weitere deutsche Ansiedler kommen in den Ort, auch 1743.  
1737: Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1745: Bau der r.- kath. Kirche.  
1772: Am 9.6.  erhält der Ort den Urbarialvertrag.  
1782: Am 22.6. erhält der Ort einen neuen Urbarialvertrag.  
1794: Erweiterung der Kirche. 
1928: Theateraufführung: "Die heilige Ida" und "Kasperl, der Farbenreiber".  
1935: Zweite Erweiterung der Kirche. 
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TSCHAWAL 
 

(Csávoly) 
Ortschaft östlich von Baja.  
 

HEUTE: H 6448 Csávoly 
ÄLTERE NAMEN: Chayol (1375), Tschawerl (o.J.)  
DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (1.949=97,89%), 1857 (1.792=70,55%), 1900 (2.226=71,51%), 1930 (2.016=65,01%), 
1941 (1.863) 
 

Der Name des Ortes kommt wahrscheinlich vom Namen SAUL des Erzbischofs von 
Kalotscha. SAUL stammte aus dem Geschlecht des BOTHO, der um 1220 Erzbischof war. 
Ende der Türkenzeit ist der Ort untergegangen. 
Der Ort wuchs von 450 Einwohnern (1762) auf 1.487 Einwohner (1783) durch die Zusiedlung 
deutscher Kolonisten an. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1580, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1665: Der Ort wird urkundlich erwähnt.  
1726: Der Ort ist eine menschenleere Pußta, ein Prädium von Baja. 
1730: Tschawal ist bereits wieder ein bewohnter Ort. 
1734: Tschawal ist eine selbständige Gemeinde. 
1736: Der Ort hat 511 Einwohner (Bunjewatzen und Madjaren) und kommt in den Besitz des 
          Erzbischofs. 
1740: Bau der Kirche aus einfachem Material. 
1762: Deutsche  kommen  in  den  Ort. 
1773: Der Ort erhält einen Urbarialvertrag. 
1778: Viele Einwohner des Ortes ziehen weg. 
1782: Systematische Ansiedlung von Deutschen. Der größte Teil kommt aus der Umgebung  
          von Budapest. Es ist eine privatherrschaftliche Gründung durch den Erzbischof von  
          Kalotscha. 
1783: Bau der letzten r- kath.Kirche. 
1784: Die Kirche wird zur Pfarrei erhoben. Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1800: Der Ort kommt in den Besitz des Erzbischofs von Kalotscha. 
1953: PAUL FLACH schreibt: "Goldene Batschka" (253 Seiten). 
 
TSCHEB  
 

(Dunacséb, Čib, Čeb,) 
Ortschaft westlich von Neusatz. 
 

HEUTE: Y 21413 Čelarevo 
ÄLTERE NAMEN: Bács-Cséb (1437), Cséb (1448), Cheb/Kis-Cheb (1455) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (1.260=69,96%), 1857 (1.789=79,48%), 1890 (2.046=84,44%),  1900 (2.006=83,13%), 
1931 (2.089=77,27%), 1941 (1.761) 
 

Das alte Tscheb ging im Bauernkrieg zugrunde und sank zur kameralistischen  Pußta  herab.  
Tscheb  hatte die meisten Seiler in der Batschka.  
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1448: Der Ort wird erstmals erwähnt. 
1493: Der Ortspfarrer heißt GEORG. 
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten. 
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1702: Errichtung einer eigenen Pfarrei. 
1730: Auf der Pußta siedeln sich Serben an. 
1740: Der Ort ist erneut eine Pußta. 
1768: Der Ort ist noch immer eine Pußta. 
1791: Die adlige Familie MARFFY erwirbt die Gemarkung Tscheb. Wegen der Willkür des  
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          Grafen verlassen 100 Familien den Ort und ziehen nach Nadaly. 
1802: Am 2.5. erstürmen deutsche Siedler das Schloß des Grundherrn und zertrümmern  
          alles, was sie vorfinden. 
1803: Privatherrschaftliche Ansiedlung deutscher Kolonisten. Beginn der Führung der Matri- 
          kelbücher. 
1812: Am 12.9. tun sich 13 Männer zusammen und erschießen MARFFY, als er aus Buda- 
          pest heimkommt. Ihr Anführer ist JOSEF FERGER. 
1816: JOSEF FERGER wird am Ort des Geschehens geköpft. Die anderen erhalten 
          Gefängnisstrafen von 4 bis 6 Jahren. Keiner von ihnen kehrte aus Wiener-Neustadt  
          zurück. Die Hinrichtung FERGERs fand am 7.5. statt. 
1829: Bau der r.- kath. Kirche. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 10.10. Obmann: JOSEF TRENZ. 
1922:Gründung der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ am 26.3. 
1922: IGNAZ PESCH u. JOHANN HAMANN schreiben: "Geschichte der Kirche und 
          Gemeinde Tscheb. Zur hundertjährigen Jubiläumsfeier der Kirche" (122 Seiten). 
1944: 70 Wagen mit 150 Deutschen verlassen den Ort vor den heranrückenden Sowjets am  
          12.10. 
1944: Am 19.10. besetzen die Sowjets und Partisanen den Ort. 
1944: Am 31.12. werden 115 Personen in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 2.6. werden die meisten Deutschen aus ihren Häusern vertrieben. 
1945: Am 17.6. werden die Arbeitsunfähigen nach Jarek verbracht. 
1946: Im Januar treffen die ersten Neukolonisten aus Bosnien im Ort ein. 
1946: Am 17.4. werden die nach Jarek verbrachten Personen nach Kruschiwl verbracht. 
1946: Der Ort erhält seinen neuen Namen "Celarevo"  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       1.990 
Zivilopfer insgesamt       285 
Soldatenopfer        112 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 199 Besitze Ackerland ( 1.127,53 ha = 44,89%) 
 
TSCHERWENKA  
 

(Cservenka, Crvenka) 
Ortschaft südöstlich von Sombor, zu beiden Seiten des Franzenskanals. 
 

HEUTE: Y 25220 Crvenka 
ÄLTERE NAMEN: 
Cslorvienka (1653), Cservienka/Szenienka (1655), Czervenka (1733), Cservenka (1763), 
Spervenka (1786), Scherwinka/Scherwinca (1796), Scherwinke/Tscherwinke (1815), 
Cservenka (1822), Crvenka (1919) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1785 (351 Familien), 1822 (3.763=99,50%), 1857 (6.609=94,05%), 1900 (6.911=91,38%), 
1931 (6.969=77,40%), 1941 (6.782) 
 

Entsprechende  Funde  weisen  auf Spuren menschlichen Lebens aus der Jungsteinzeit hin. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN  
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1687: Der Ort ist im Türkenkrieg untergegangen. 
1763: Der Ort ist ein Prädlum.  
1785: Gründung des Ortes als kameralistische Ansiedlung mit 500 neuen Häusern. 
1785: Der Ort bekommt ein Spital. Es ist auch zuständig für die Ortschaften Siwatz,  
          Weprowatz, Batsch-Brestowatz und Stapar. 
1785: Der Ort erhält sein erstes Gemeindesiegel, mit der Inschrift "Sigillum Possesionis  
          Cservenka 1785". 
1786: Sintflutartige Regenfälle und hohes Grundwasser vernichten die gesamte Ernte, 
          bringen viele Häuser zum Einsturz und überschwemmen den Ort und das Umland. 
1794: Fund alten irdenen Geschirrs und alter Urnen, ebenso einer kleinen Glocke. 
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1795: Sozialrevolte in Tscherwenka. Die Akteure jagen die Zehenteintreiber in die Flucht.  
          Militär schlägt die Revolte nieder. 
1806: 27 Familien wandern nach Südrußland aus ins Großliebenthaler Gebiet um Odessa. 
1812: Bau der ev. Kirche. 
1813: Bau der ref. Kirche. 
1822: Einige Handelszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1836: Der Ort beklagt 405 Choleratote 
1848: Der Ort beklagt 552 Choleratote. 
1849: Der Ort beklagt 671 Choleratote. 
1849: Serbische Soldaten besetzen den Ort. 
1854: Am 3.8. wird durch einen Orkan der Turm der ev. Kirche niedergerissen. 
1873: Der Ort beklagt erneut 671 Choleratote (10% der Bevölkerung). 
1879: GUSTAV ADOLF FAMLER schreibt eine Ortsmonographie. 
1885: Am 7.2. entsteht der "Deutsch-Ungarische-Arbeiterverein". Seine Statuten werden von  
          Budapest genehmigt. 
1891: Die stationäre Dampfmaschine wird durch den Tscherwenkaer Bürger KRUMBACH 
          zum beweglichen Lokomobil. Er erhält darauf ein Patent. 
1893: Tscherwenkaer Siedler ziehen nach Benzenz in Siebenbürgen. 
1896: Weitere Siedler ziehen nach Siebenbürgen. 
1896: Verausgabe der "Südbatschkaer Zeitung"  durch ADAM  WELKER. 
1896: Entstehung der r.- kath. Pfarrei. 
1896: Bau der r.- kath. Kirche. 
1904: SIEGMUND KECK schreibt: "Die Entstehung und weitere Entwicklung der reformierten 
          Kirchengemeinde in Cservenka 1784-1904" (94 Seiten). 
1912: Bau der größten Zuckerfabrik in der Batschka auf Veranlassung von Dr. LADISLAUS  
          LELBACH. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 21.8. Obmann: Dr.JOHANN KRENICH. 
1922: Gründung der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ am 14.4. 
1923: Gründung  der  Spiritusfabrik. 
1927: Am 1.12. erscheint unter Pfarrer JOSEF NEGELE die katholische Halbmonatsschrift  
          "Der Familienfreund". 
1935: Vom 3.bis 5.8. findet die 150-Jahrfeier der Ansiedlung der Deutschen statt. 
1944: Im Oktober fliehen etwa 90% der deutschen Bevölkerung des Ortes vor den  
          herannahenden Sowjets. 
1944: Am 18./19.10. besetzen die Sowjets den Ort. 
1944: Am 6.12. werden die ersten deutschen Männer des Ortes zur Zwangsarbeit deportiert. 
1944: Am 26.12. werden 32 Personen in die Sowjetunion verschleppt. 
1944: Der Ort wird Sammellager für Deutsche. 
1945: Am 24.5. werden 126 arbeitsunfähige Personen nach Jarek ins dortige Vernichtungs- 
          lager gebracht. 
1948: Am 14.12. wird die ev. Kirche gesprengt. 
1955: JOHANNES ALBRECHT schreibt: "Tscherwenka. Werden , und Vergehen einer  
          batschkadeutschen Gemeinde" (117 Seiten). 
1971: Die ref. Kirche wird abgetragen. 
1982: Dr.ROLAND VETTER gibt den Lyrikband "Zwischenreim" (230 Seiten) heraus. 
1983: Dr.ROLAND VETTER und HANS KEIPER geben "Unser Tscherwenka. Der Weg einer 
          batschkadeutschen Großgemeinde in zwei Jahrhunderten" heraus. 
1985: Am 8.6. fand in Speyer die 200-Jahrfeier der Ansiedlung der Deutschen in Tscherwen- 
          ka statt. 
1985: 200-Jahrfeier der Ansiedlung der Deutschen in Tscherwenka in Wien. 
1985: 200-Jahrfeier der Ansiedlung der Deutschen in Tscherwenka in München.  
 

DEUTSCHE VRTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       7.910 
Zivilopfer insgesamt       347 
Soldatenopfer        369 
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DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 906 Besitze Ackerland (4.615,61 ha = 82,30%) 
 
TSCHIKERN   
 

(Csikéria) 
Ortschaft  an  der  jugoslawischen Grenze nördlich von Sawatitz. 
 

HEUTE: H 6424 Csikéria 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1920 (101=5,36%), 1930 (225=11,42%) 
 

Der Name des Ortes kommt vom Csikér-Bach, an dessen Quelle das ursprüngliche Csikéria 
angelegt wurde, nämlich Also-Csikéria,  der später jugoslawische Teil des Ortes. Felsö-
Csikéria,  der ungarische Ortsteil wurde nach dem Ersten Weltkrieg angelegt. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1922: Eigene Pfarrei und Beginn der Führung  der  Matrikelbücher.  
1928: Bau der Kirche. Der Gottesdienst fand bis dahin in der Schule statt. 
1929: Die Kirche wird zu Ehren König STEPHANS des HEILIGEN geweiht. 
 
TSCHONOPEL  
 

(Csonoplya, Čonoplja)  
Ortschaft nordöstlich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 25210 Čonoplja 
ÄLTERE NAMEN: 
Csámokalja (ursprünglicher Name), Csonoklia (1399), Csomoklya (14.Jh.), Chomokla 
(1520), Szentfalva (1522), Chiomoklia (1560), Csonopla (1580), Csonoplya (1721) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1822 (ca.1000=26,95%), 1857 (1.731=32,13%), 1890 
(2.340=45,66%), 1900 (2.273 =46,76%), 1931 (2.597=53,45%), 1941 (2.577) 
 

Der Ort ist eine kumanische Siedlung aus der Zeit nach der Tatarenvertreibung. Der ur-
sprüngliche Ortsname geht zurück auf einen kumanischen Personennamen. Ende der 
Türkenzeit ging der Ort unter. 
 

ORTSHISTORISCHE DATEN: 
1520, 1521: Der Ort ist in der Zehentliste enthalten. 
1570. 1580, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1721: Der Ort wird als Pußta erwähnt.  
1747: Der Ort wird ins Komitat eingegliedert. 
1749: Serben aus Bukin siedeln sich an, wohin Deutsche gekommen waren. 
1750: Madjaren und Bunjewatzen siedeln sich an. 
1752: JOHANNES ESZTERGOMI wird beauftragt, 100 madjarische und slowakische Siedler  
          nach Tschonopel zu bringen. 
1760: Das kleine Bethaus wird durch eine mit Rohr gedeckte Kirche ersetzt. 
1761: Errichtung einer selbständigen Pfarrei. 
1762: Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1763: Besuch von COTHMANN im Ort. Der Ort ist von Madjaren und Bunjewatzen bewohnt 
1786: Gründung als kameralistische deutsche Siedlung. In etwa 100 neue Häuser kommen  
          Siedler aus dem Reich, ebenso ehemalige deutsche Siedler aus Ruma. Die Zuteilung 
          der Häuser erfolgte am 16.5. 
1819: Bau der r.- kath. Kirche. 
1936: Am 8.9. findet die 150-Jahrfeier der deutschen Ansiedlung statt. 
1936: FRIEDRICH LOTZ schreibt: "Festschrift zur 150jährigen Ansiedlungsfeier in Conoplja  
          1786-1936" (12 Seiten). 
1944: Am 8.10. und danach fliehen etwa 822 Deutsche vor den herannahenden Sowjets. 
1944: Am 20.11. besetzen die Sowjets den Ort. 
1944: Am 30.10. werden 8 Deutsche und 3 Madjaren verschleppt und ermordet. 
1944: Alle Männer ab 18 Jahren werden nach Kernel getrieben und mißhandelt. 
1944: Am  8.12.werden  50  Personen nach Sombor getrieben.  
1944: Am 29.12. werden 156 Personen in die Sowjetunion verschleppt.  
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1945: Am 5.7. werden alle restlichen Deutschen  aus  ihren  Häusern getrieben und nach 
          Gakowa und Kruschiwl verbracht. 
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       2.539 
Zivilopfer insgesamt   .                145 
Soldatenopfer                               94 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 650 Besitze Ackerland (4.494,90 ha = 65,32%) 
 
TSCHURUG  
 

(Csurog, Čurug) 
Ortschaft an der Theiß südlich von Alt Betsche. 
HEUTE: Y 21238 Čurug 
ÄLTERE NAMEN: 
Es gab im Komitat 4 Orte dieses Namens. Einer davon lag an der Mostung, der heutige an 
der Theiß. Die älteren Namen waren: Csörög/Cserig/Csurog/Csurlak (1283), Churg (1256), 
Churug (1289), Cherig (1308), Chuig (1311), Chorug (1325), Churuk (1332), Charug (1338), 
Cheric (1338), Churugh/Chorog/Chereg/Chereug/Cherwgh/Chereugh/ Chewreg (1410), 
Cheregh (1441), Czurok (1656), Csurg (1701), Csurog (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1900 (228=2,40%), 1931 (163=1,60%), 1941 (116) 
Auf der Gemarkung des Ortes beginnt die Römerschanze. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1332: Der Ort ist bis 1340 in den erzbischöflichen Listen enthalten. 
1526: Der Ort wird von den Türken zerstört. Es siedeln sich einige Zigeunerfamilien aus  
          Bosnien an. 
1554,1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1699: Ansledlung von Serben. Der Ort wird Schanze der Militärgrenze. 
1740: Bau einer r.- kath. Kirche, die im 18.Jh. durch Ziegel erneuert wird. 
1751: Der Ort kommt zum Theißer Kronbezirk. 
1763: Der Ort kommt zum neugegründeten Tschaikisten-Distrikt. 
1781: Ansiedlung von Dalmatinern. 
1830: Im Ort herrscht bis 1831 eine Pestepidemie. 
1849: Der Ort wird zerstört. 
1856: Bau der letzten gr.- kath. Kirche, die mit drei Türmen die größte des Landes ist. 
1866: Im Ort wütet eine Choleraepidemie. 
1874: Bau der r.- kath. Kirche. 
1888: Der Ort wird durch eine Überschwemmung verwüstet. 
1895: Erneute Überschwemmungen richten großen Schaden im Ort an. 
1942: Im Januar findet eine Razzia durch  das  ungarische Militär statt. Todesopfer: 721 
          Südslawen und 26 Juden.  
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 19 Besitze Ackerland (79,29 ha = 0,72%) 
 
TURIJA  
 

(Turija, Turia)  
Ortschaft nördlich von Neusatz. 
 

HEUTE: Y 24336 Turija 
ÄLTERE NAMEN: Turia (1470), Tura (1564), Turja (o.J.) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1857 (2=0,09%), 1900 (41=1,14%), 1941 (11) 
 

Während der Revolution 1848/1849 fanden hier drei Gefechte zwischen Ungarn und Serben 
statt, wobei der Ort niederbrannte. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1570,1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1743: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel.  
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1751: Der Ort kommt zum Theißer Kronbezirk.  
1848: Der Ort kommt zum Komitat. 
 
VILOVA  

(Tünderés, Vilovo) 
Ortschaft östlich von Neusatz bei Titel. 
 

HEUTE: Y 21246 Vilovo 
ÄLTERE NAMEN: Vilova (1702), Vilvár (1715), Willova (1822) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (28=2,37%), 1931 (18), 1941 (4) 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1702: Errichtung einer Militärschanze und  Eingliederung  des  Ortes in die Militärgrenze.  
1763: Der Ort kommt zum neugegründeten Tschaikisten-Distrikt.  
1806: Bau der gr.- orth. Kirche.  
1873: Der Ort wird dem Komitat eingegliedert. 
1876: Eine große Überschwemmung richtet erheblichen Schaden an.  
1884: Erneute große Überschwemmung.  
1895: Dritte  große  Überschwemmung.  
1942: Im Januar findet eine Razzia durch das ungarische Militär statt. Todesopfer: 52 Süd- 
          slawen und 1 Jude.  
 
WAJSKA  
 

(Vaiszka, Vajska) 
Ortschaft westlich von Batsch nahe der Donau. 
 

HEUTE: Y 21426 Vajska 
ÄLTERE NAMEN 
Boycha (1332), Vaisca/Vaiska (1338), Vajszka (1522), Weisco (1742), Vaiszka (1822),  
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (194=23,83%), 1857 (143=9,88%), 1890 (305=19,18%), 1900 (264=14,64%), 1931 
(389), 1941 (540)  

 

Südöstlich der Gemarkung fand man bei Ausgrabungen mindestens 50 Grabhügel der 
Sarmaten-Jazygen, desgleichen einen Grabhügel aus der Arpadenzeit. 

 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1332: Der Ort ist bis 1334 in der päpstlichen Zehentliste enthalten. 
1522: Der Ort hat den Bauernaufstand überstanden  und  ist  erneut in der Zehentliste  
          enthalten.  
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1554, 1570, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten. 
1699: Wajska ist ein kleiner Ort. 
1742: Der Ort erhält ein.Gemeindesiegel. 
1788: Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1820: Bau einer einklassigen Schule. 
1842: Bau einer r.- kath. Kirche aus festem Material. 
1842: Der Ort erhält eine eigene Pfarrei. 
1887: Gründung  einer  Wasserschutz-Gesellschaft am 28.8. und Grundsteinlegung zum Bau 
           einer Kanalschleuse. 
1944: Im Oktober fliehen etwa. 200 Deutsche vor den herannahenden Sowjets. 
1944: Am 26.12. werden zwei Deutsche in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 6.1. wird in dem Ort ein Arbeitslager für Deutsche errichtet. 
1945: Im Mai werden die Deutschen des Ortes ins Vernichtungslager Gakowa verbracht.  
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 88 Besitze Ackerland (371,52 ha = 5,50%) 
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WASCHKUT  
 

(Vaskút) 
Ortschaft südöstlich von Baja. 
 

HEUTE: H 6521 Vaskút 
ÄLTERE NAMEN: 
Bachkuta (1400), Bathkuta (1406), Bäcsküt (1543), Baskuth (1598), Batzkoth (1665), Basküt 
(1689), Batha (1699), Bassküt (1727), Vasküt (1773), Vaskuth (o.J.) 
Der ursprüngliche Name des Ortes war "Bothkuta" (Bothsbrunn). BOTH bzw. BOTO ist ein 
Personenname. Die Serben formten daraus "Batzkut" und die Madjaren "Vasküt" 
(Eisenbrunn). 
 

DEUTSCHE EINWOHNER 
1822 (2.904=99,28%), 1857 (3.373=69,16%), 1900 (4.172=82,79), 1930 (3.995=81,58%), 
1941 (3.846) 
 

Entsprechende Funde weisen auf Spuren menschlichen Lebens in der Jungsteinzeit hin. 
Südlich der Gemarkung befinden sich Reste einer Schanze der Sarmaten-Jazygen. Es ist 
die größte und besterhaltene Erdfeste ("Türkenhügel") Ungarns. Auch Hügel eines   
Hunnenfriedhofes   befinden sich auf der Gemarkung. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1400: Erstmalige Erwähnung des Ortes.  
1514: Der Ort wird im Bauernaufstand zerstört. 
1543: Der Ort ist in der erzbischöflichen Zehentliste enthalten.  
1580,1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1598: Wegzug der serbischen Bevölkerung.  
1703-1711: Der Ort wird im Kurutzenkrieg zerstört. 
1724: Der Ort wird als Pußta erwähnt.  
1727: Der Ort wird erneut als Pußta erwähnt. 
1733: Der Ort ist ein Privatdominium.  
1752: Der Ort trennt sich von Baja und  wird  eine  selbständige Gemeinde. 
1756: Gründung einer privatherrschäftlichen Siedlung durch den Grafen ANTON GRASSAL- 
          KOVICH. Die unzufriedenen Serben ziehen nach Baja. In die verlassenen 30 Häuser  
          kommen die ersten deutschen Siedler, wahrscheinlich aus den umliegenden Ort- 
          schaften. 
1759: Bau der r.- kath. Dreifaltigkeitskirche. 
1763: Errichtung der r.- kath. Pfarrei. 
1772: Beginn der Führung der Matrikelbücher. 
1780: Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1800: Zuzug von Deutschen aus unbekannten Orten. 
1848: Verschiedene Handwerkszweige erhalten das Zunftprivileg. 
1873: Zum Empfang des Kardinal-Erzbischofs LUDWIG HAYNALD musiziert eine Kapelle. In  
          der Kirche singen die Kinder in deutscher Sprache. 
1880: Erneuerung und Erweiterung der Dreifaltigkeitskirche. 
1925: GREGOR FLACH findet eine römische Münze des Kaisers DIOKLETIAN (284-305). 
1926: Theateraufführung des Stückes: "Der böse Geist Lumpazivagabundus". 
1928: Theateraufführung: "Der sechste Sinn", "Die Naturheilmethode" und "Wenn man 
           bummelt". 
1929: Theateraufführung: "Vierte Klasse", "An die Luft gesetzt" und "Karlchens erste Liebe". 
1936: Theateraufführung: "Ein stiller Held". 
1971: ANTON REPPMANN schreibt: "Vasküt. Geschichte einer deutschen Gemeinde in der  
          Nordbatschka" (127 Seiten). 
1980: Dr. PAUL FLACH gibt heraus: "Paul Schwalm. Grammatik des Dialekts der Deutschen  
          in Vasküt (Südungarn,170 Seiten). 
 
 
 
 



 124

WEKERLEDORF  
 

(Wekerlefalva, Nova Gajdobra)  
Ortschaft nordwestlich von Neusatz. 
 

HEUTE: Y 21431 Nova Gajdobra 
ÄLTERE NAMEN: Neu-Gajdobra/Metkovics-Kerekity/Metković-Kerekić (1885) 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 1900 (1.074=96,41%), 1931 (1.080=98,45%), 1941 (1.013) 
 

Auf den zu Gajdobra gehörenden Pußten "Kerekit" und "Metkovics" wurde 1885 durch die 
ungarisch-königliche Schatzkammer die schwäbische Ortschaft auf Initiative des damaligen 
Ministerpräsidenten und Finanzministers WEKERLE errichtet. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN: 
1885: Errichtung der Ortschaft als kameralistische Siedlung. Die Siedler kamen aus den  
          umliegenden Ortschaften Gajdobra, Hodschag u.a. 
1894: Der Ort erhält im Dezember den Namen des Gründers "Wekerlefalva" (Wekerledorf)  
          und wird zur selbständigen Gemeinde erhoben.  
1907: Der  Ort erhält  eine  eigene r.- kath. Pfarrei. 
1921: Gründung der  SDKB-Ortsgruppe am 8.12. Obmann:  FRANZ RAUSCHERT. 
1922: Gründung der Ortsgruppe  der "Partei der  Deutschen"  am 25.3. 
1944: Am 6.4. wird eine Geisel ausgehoben und nach Peterwardein gebracht. 
1944: Am 11.10. fliehen 363 Deutsche vor den herannahenden Sowjets. 
1944: Am 16.10 besetzen Titopartisanen den Ort. 
1944: An Weihnachten werden 54 Deutsche in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 10.4. kommen alle arbeitsunfähigen Deutschen des Ortes ins Vernichtungslager  
          Jarek. 
1958: JOSEF FLOCK veröffentlicht die "Geschichte der Gemeinde Neu-Gajdobra. Von ihren 
          Anfängen bis zur Gegenwart" (416 Seiten).  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       1.124 
Zivilopfer insgesamt       247 
Soldatenopfer         52 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 228 Besitze Ackerland  (1.348,22 ha. = 92,15%) 
 
WEPROWATZ  
 

(Vepröd, Veprovac)  
Ortschaft südöstlich von Sombor. 
 

HEUTE: Y 25225 Krusčić 
ÄLTERE NAMEN: 
Beprost (1553), Veprovnicza (1650), Veprovácz (1762), Veprovacz (1822) 
Möglicherweise hieß der Ort auch "Vepreca" 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
1822 (1.202=46,97%), 1857 (1.533=54,65%), 1900 (2.449=77,52%), 1931 (2.551=80,80%), 
1941 (2.538) 
 

Ende der Türkenzeit wird der Ort nur noch als Pußta erwähnt. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN:  
1543: Der Ort ist in der päpstlichen Zehentliste enthalten.  
1553, 1580, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1736: Bis 1757 wird der Ort als Pußta erwähnt. 
1758: Gründung des Ortes als kameralistische Siedlung durch Ansiedlung von 14 
          madjarischen und slowakischen Familien.  
1759: Zusiedlung weiterer Madjaren. Der Ort erhält ein Gemeindesiegel. 
1762: Errichtung einer r.- kath. Pfarrei  und  Beginn  der  Führung der Matrikelbücher.  
1763: Ansiedlung  weiterer  Madjaren unter COTHMANN. 
1772: Der Ort erhält eine Urbarialordnung. 
1783: Bau der r.- kath. Kirche. 
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1785: Zusiedlung von Deutschen. 
1786: Ansiedlung von Deutschen in ca. 160 Häuser. Am 18.5. werden die Häuser den  
          Ansiedlern zugeteilt. 
1849: MICHAEL URNAUER setzt sich gegen  die  Benachteiligung  der Deutschen in der 
          Kirche ein. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe am 20.8. Obmann: JAKOB POLLINGER. 
1937: Am 7.u.8.8. findet die 150-Jahrfeier der Ansiedlung der Deutschen statt. 
1944: Gut 1000 Deutsche des Ortes fliehen am 11.10. vor den herannahenden Sowjets. 
1944: Am 20.10. besetzen die Sowjets und Titopartisanen den Ort. 
1944: Am 13. und 14.11. werden 17 Deutsche und 3 Ungarn mißhandelt und erschossen. 
1945: Am 1.1. werden 51 Deutsche in die Sowjetunion verschleppt. 
1945: Am 22.5. werden die Deutschen in Zivillagern interniert. 
1945: Am 24.5. werden 140 Deutsche nach Jarek verbracht. Nur 5 von ihnen überlebten. 
1945: Am 5.11. kommen die ersten Neukolonisten aus Montenegro in den Ort. 
1946: Am 28.2. kommt ein Transport (Mütter und Kinder) ins Zentrallager nach Werbaß.  
 

DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       2.482 
Zivilopfer insgesamt       219 
Soldatenopfer        110 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 218 Besitze Ackerland (2.814,28 ha. = 86,60%) 
 
WERBAS  
 

(O- u. Ujverbász, Stari u. Novi Vrbas)  
Ortschaft nordwestlich von Neusatz, beiderseits des Franzenskamals. 
 

HEUTE: Y 21460 Vrbas 
ÄLTERE NAMEN: 
Orbat/Orbazpalotaya (1213), Urbaz (1244), Orbaz (1252), Wrbaz (1280), Vrbaz (1283), 
Vorbaz (1286), Orbacz (1408), Vrbász (LK vor 1526), Gorne Vrbas (1579), Verbász (1590), 
Verbacz (1655), Vrbas (1741), Alt- u.Neu-Werbaß (1822) . 
 

DEUTSCHE EINWOHNER: 
Alt - Werbaß: 
1857 (1.156=33,98%), 1890 (1.936=39,10%), 1900 (2.025=43,62%), 1931 (1.797=32,10%), 
1941 (1.775) 
Neu - Werbaß 

1822 (2.665=99,48%), 1857 (3.780=92,53%), 1890 (5.111=87,23%), 1900 (5.279=82,89%), 
1931 (5.772), 1941 (6.135) 
 

Werbaß gesamt: 1993 (136) 
 

Der Ortsname stammt aus dem Slawischen und bedeutet 'Weide'. Südlich von Werbaß 
befindet sich ein Awarenring. In der Nähe von Neuwerbaß ist die Kanalschleuse, bei der sich 
das Grab und ein Denkmal des Erbauers des Franzenskanals, JOSEPH KISS, befindet.. 
Neuwerbaß war das deutsche Schulzentrum Jugoslawiens. 
 

ORTSGESCHICHTLICHE DATEN 
1570, 1579, 1590: Der Ort ist in den türkischen Steuerlisten enthalten.  
1579: Die türkische Steuerliste führt den Ort als "Gorne Vrbas" mit 27 Bauernhöfen (26  
          steuerpflichtig) auf. 
1698: Der alte Ort war eingegangen 
1700: Werbaß wird wieder als  Ort erwähnt. 1702: Der Ort ist eine unregelmäßige  
          Dorfanlage. 
1717: Mehrere serbische Familien werden vom Festungskommandanten HERBERSTEIN 
          nach  Segedin  in die Militärschanze gelockt.  
1728: Altwerbaß erhält das Gemeinde-Siegel "Overbäsz".  
1737: Altwerbaß ist ein serbischer Ort. 
1744: Viele Serben ziehen wegen hoher Steuerbelastung weg.  
1772: Altwerbaß hat 242 Häuser.  
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1785: Gründung  von  Neuwerbaß  als kameralistische deutsche Siedlung mit 310 Häusern  
          und einem Ansiedlungsspital,  das  auch für die Orte Kula, Kutzura und Schowe  
          zuständig ist.  
1786: Altwerbaß wird eine kameralistische Siedlung. 
1786: Altwerbaß erhält ein Gemeindesiegel. 
1787: Am 26.2. beschweren sich die neuen Kolonisten, daß sie seit 7 Monaten kein Brot und  
          Mehl erhielten und bitten um weitere Zuteilung bis zur nächsten Ernte.  
1802: Der Franzenskanal erhält eine Schleuse. 
1806: 36 Familien wandern nach Südrußland  ins  Großliebenthaler Gebiet um Odessa aus. 
1808: Am 16.12. stirbt der Ansiedler-Seelsorger JOHANN GEORG MEYER.  
1809: Im Frühjahr tritt ANDREAS SKOLKA aus Mezöbereny die ev. – luth. Pfarrstelle  an. 
          Bald  danach  gründet  er  die "Lateinschule",  aus der sich später das Gymnasium 
          entwickelt.  
1809: Im Herbst beginnt an der Lateinschule der Unterricht.  
1816: Am 20.6. stirbt Pfarrer ANDREAS SKOLKA.  
1820: Fertigstellung des Baues der ev. Kirche. 
1821: Einige Handwerkszweige in Neuwerbaß erhalten das Zunftprivileg. 
1822: Am 24.7. wird die Senioratslateinschule ein Senioratsgymnasium. Die Eröffnung 
          erfolgt am 10.11. 
1824: Fertigstellung der ref. Kirche in Neuwerbaß. Einweihung am 17.10. 
1855: Am 30.6. erwirbt das Batsch-Syrmier  Seniorat  für  2.850 Gulden ein eigenes 
          Gebäude für das Senioratsgymnasium.  
1837: Bau eines Pfarrhauses.  
1849: Das unbesetzte Neuwerbaß wird von den Serben aus  Srbobran am 23.1. angegriffen. 
          Sie brennen, plündern und morden.  
1850: Gründung einer ev..- luth. Pfarrei in Altwerbaß.  
1852: Am 14.10. findet in Neuwerbaß ein Kirchenkonvent statt.  
1858: Errichtung der Ölfabrik J. Löwy-Lönyi am Kanalufer zur Erzeugung  von  Wagen- 
          schmiere  und technischen Ölen. 
1861: Am 3.5. einigen sich die Deutschen und slowakischen Protestanten über Kirchen- 
          fragen aufgrund des von Wien erlassenen Kirchenpatents. 
1870: Am 10.7. beantragt der Senioratsausschuß beim Unterrichtsminister die Übernahme  
          des Gymnasiums durch den Staat. Der Antrag wird abgelehnt. 
1871: Antrag beim Unterrichtsministerium auf Anerkennung des Öffentlichkeitsrechtes für ein  
          Patronatsgymnasium. 
1872: Am 30.4. erfolgt die Umwandlung des Senioratsgymnasiums in ein Patronats- 
          gymnasium durch Erlaß des Unterrichtsministers. 
1874: Errichtung einer r.- kath. Pfarrei für Neu- und Altwerbaß. Beginn der Führung der 
          Matrikelbücher. 
1884: Am 8.12. wird die r.- kath. Kirche in Neuwerbaß eingeweiht. 
1886: Am 17.2. wird die Auflassung des Patronatsgymnasiums beschlossen, doch die  
          Bevölkerung widerspricht und verhindert die Auflösung. 
1888: Baubeginn eines zweistöckigen Schulgebäudes für das Patronatsgymnasium. 
          Einweihung am 8.11. 
1892: Gründung einer Mädchenbürgerschule mit Öffentlichkeitsrecht. 
1893: Das Patronatsgymnasium wird Gemeindegymnasium. 
1898: Das Gebäude des Gymnasiums wird um einen Turn- und Zeichensaal erweitert. 
1901: Die Zeitung "Werbaß und Umgebung erscheint. 
1903: Errichtung des Elektrizitätswerkes in Neuwerbaß, das auch Altwerbaß, Kutzura und  
          Kula versorgt. 
1909: Am 12.8. wird das Gymnasium ein Vollgymnasium mit 8 Klassen. 
1912: Der "Werbaßer Almanach" (119 Seiten) erscheint. 
1912: Die "Geschichte der Ujverbászer ref. Kirchengemeinde und der Filialgemeinde 
          Overbász. Von der Ansiedlung bis zur Gegenwart (1785-1912)" von PETER  
          WEIMANN erscheint (144 Seiten). 
1912: Beginn des Baues der Zuckerfabrik. 
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1920: Am 21.5. wird das Gymnasium eine deutsche Anstalt. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe Neuwerbaß am 8.8.. Obmann PETER WEIMANN. 
1920: Gründung der SDKB-Ortsgruppe Altwerbaß am 22.8. Obmann: JOHANN MICHEL. 
1920: Einweihung der Synagoge in der G.A.Wagner-Gasse. 
1921: Unter Heinrich PLEES erscheint bis zum 9.10.1944 die deutsche "Werbaßer Zeitung". 
1921: Das Gemeindegymnasium wird ein staatliches Gamnasium. 
1922: Gründung der Ortsgruppe der „Partei der Deutschen“ am 26.2. 
1922: Einweihung der Methodistenkirche in Neuwerbaß. 
1925: Am 18.2. erfolgt die Schließung der oberen 4 Klassen der deutschen Abteilung des 
          Gymnasiums durch den Unterrichtsminister SVETOZAR PRIBICEVIC. 
1927: Gründung der Ölfabrik MEDER u.KEIN nahe der Eisenbahnbrük-ke. 
1931: Feierliche Enthüllung des Lutherdenkmals am 5.7. 
1933: Am 26.9. wird die deutsche Lehrerbildungsanstalt von Groß-Betschkerek nach 
          Neuwerbaß verlegt. 
1933: Am 2.10. wird die "Private Deutsche Bürgerschule" in Neuwerbaß eröffnet. 
1933: Am 20.10. wird die "Private Deutsche Bürgerschule" genehmigt. 
1933: Am 28.11. Amtseinführung des ev. Pfarrers HEINRICH MEDER. 
1935: Vom 6. bis 11.8. findet die 150-Jahrfeier der deutschen Ansiedlung von Neuwerbaß 
          statt. Am 8.8. Grundsteinlegung für das Ahnendenkmal. 
1935: FRIEDRICH LOTZ gibt "Novi Vrbas-Neuwerbaß. Aus der Vergangenheit eines  
          Batschkaer deutschen Sprachinseldorfes   1785-1935" (312 Seiten) heraus. 
1936: KONSTANTIN FIEDLER wird Leiter der LBA. 
1936: Einführung des Einheitsgesangbuches für die ev. Landeskirche in Jugoslawien. 
1937: Übergabe des Ansiedlungsdenkmals an die Gemeinde als Geschenk der Urheimat. 
1938: Am 15.6. erscheint die Vierteljahresschrift "Schwäbischer Volkserzieher". Schriftleiter  
          ist  ADALBERT KARL GAUSS. 
1940: Am 3.6. wählt das Kuratorium der Deutschen Schulstiftung Dr. MICHAEL LINDEN- 
          SCHMIDT zum Direktor des deutschen Vollgymnasiums. 
1940: Am 6.7. bewilligt der Unterrichtsminister die Eröffnung des Deutschen Gymnasiums  
          der Deutschen Schulstiftung. 
1940: Am 20.8. Genehmigung eines Abiturientenlehrgangs an der LBA zur Lehrerdiplom- 
          prüfung. Desgleichen Genehmigung eines Kindergärtnerinnenlehrgangs. 
1940: Am 23.8. wird die "Private Deutsche Lehrerbildungsanstalt" gesetzlich anerkannt. 
1940: Am 1.9. nimmt das "Private Deutsche Gymnasium" mit 468 Schülern (386 m., 82 w.)  
          den Schulbetrieb auf. 
1940: FRIEDRICH LOTZ wird Direktor der "Privaten Deutschen Bürgerschule". 
1941: Am 31.3. wird der Unterricht an den deutschen Schulen in Neuwerbaß wegen der 
          politischen Lage (drohender Krieg) eingestellt. 
1941: Am 13.4. rücken ungarische Truppen in Werbaß ein. 
1942: HEINRICH BURMANN wird Direktor der "Privaten Deutschen Bürgerschule". 
1942: Am 1.2. wird HEINRICH LEBHERZ Landeskirchenpfarrer der ev.Kirche in Neuwerbaß.  
          Er blieb es bis zum 6.10. 1944. 
1944: Panikartige Flucht vieler Deutscher am 12.10. 
1944: Einmarsch der Sowjets und der Partisanen am 19.10. 
1944: Vom 19. bis 23.11. Massenerschießungen deutscher Bürger. In wenigen Wochen  
          werden in der Doppelgemeinde etwa 600 Männer erschossen. 
1944: Errichtung eines Sammellagers für Deutsche in der Seidenfabrik. 
1945: Masseninternierung der Werbaßer Deutschen im Vernichtungslager Jarek am 24.5. 
1945: Der Rest der deutschen Bevölkerung von Werbaß kommt in die Vernichtungslager  
          Gakowa und Kruschiwl. 
1975: FRIEDRICH LOTZ u.a. schreiben: "Werbaß 1785-1975. Vrbas, Verbász. Zur  
          Geschichte der Doppelgemeinde Alt- und Neuwerbaß" (259 Seiten und Bildanhang). 
1985: Arn 18. und 19.10.  findet in Karlsruhe  die  200-Jahrfeier der deutschen Ansiedlung  
          von Neuwerbaß statt.  
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DEUTSCHE VERTREIBUNGSVERLUSTE: 
Deutsche Einwohner 1944       7.800 
Zivilopfer insgesamt       800 
Soldatenopfer        177 
 

DEUTSCHE VERMÖGENSVERLUSTE: 
Altwerbaß 659 Besitze Ackerland (4.658,70 ha = 76,10%) 
Neuwerbaß 761 Besitze Ackerland (3.880,23 ha = 87,76%) 
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