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ist es möglich, bereits in den zeiten des russländischen rei-
ches von belarusischen jüdinnen und juden zu sprechen? üb-
lich ist es, für das westliche grenzland zwischen litauischen 
juden (litwakes), ukrainischen und polnischen juden zu diffe-
renzieren. dieser unterscheidung entsprechend lassen sich in 
der geschichte der juden über die jahrhunderte, sogar über 
Brüche und Wendepunkte von Krieg und revolution, von 
staatsbildungen und emigration hinweg, linien vom impe-
rium zu den modernen nationalstaaten litauen, ukraine und 
Polen ziehen. umgekehrt sind Kontinuitäten sprachlicher, 
kultureller und religiöser jüdischer traditionen zu erkennen. 
Aber wie steht es mit den belarusischen juden? die grenzver-
läufe des nationalstaats Belarus sind beinahe identisch mit 
denen der gouvernements grodno, Vitebsk, Minsk und Mo-
gilëv im zarenreich. zusätzlich gehört ein mehr als 50 Kilo-
meter breiter streifen land des vormaligen gouvernements 
Vilna im norden zu Belarus und im süden ein sehr schmaler 
des ehemaligen gouvernements Wolhynien. ein teil des gou-
vernements Vitebsk, lettgallen, ging 1918 wiederum an lett-
land. Alle diese gouvernements gehörten einst zum Ansied-
lungsrayon, jenem gebiet, in dem die jüdischen untertanen 
seit jahrhunderten lebten und nach dem gesetz zu leben ge-
halten waren.

der name Belarus oder Belorussija war im russländischen 
reich ungebräuchlich. insofern findet sich kein eintrag zu 
diesem Wort in der Evrejskaja Enciklopedija im Verlag Brok-
gauz efron. Aber ein belarusisches gouvernement gab es 
schon ende des 18. jahrhunderts (1796 –1801), unter der re-
gierung Pauls i. es existierte allerdings nur fünf jahre und 
wurde unter Alexander i. in die gouvernements Vitebsk und 
Mogilëv geteilt. Kann man die juden, die früher in den bela-
rusischen gouvernements lebten, von denen in den umlie-
genden gouvernements unterscheiden und, falls dies der Fall 
ist, wie? Macht es sinn, belarusische juden jenseits der 
 bereits existierenden Begriffe und Vorstellungen von litaui-
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schen, ukrainischen und polnischen juden zu definieren? 
staatliche entsprechen niemals soziokulturellen grenzen. im 
grenzgebiet von Brest definierte sich die gesamte Bevölke-
rung als mestnye (einheimische) ohne unterschied von reli-
gion und nation, wie man es auch von anderen grenzgebie-
ten kennt. Man könnte also einfach sagen, dass polnische, 
ukrainische und litauische juden in den belarusischen Pro-
vinzen lebten. Wie die ukraine, die das Wort grenze bereits 
in ihrem namen trägt, ist Belarus ein grenzland, in dem 
ethnien und Kulturen gemischt lebten und leben, und wo 
Pakte geschlossen werden müssen, um den Frieden zu si-
chern.1

die juden, die ursprünglich in diesem grenzgebiet siedel-
ten, waren Aschkenasim, die vor der Verfolgung aus den 
deutschen ländern auf polnische gebiete geflohen waren, 
um schutz beim dortigen König und Adel zu suchen. später 
wurden sie teil des Polnisch-litauischen reiches und nach 
den teilungen Polens russländische untertanen. die jüdi-
schen gemeinden von Vitebsk (Vicebsk) und Mogilëv 
(Mahiljoŭ) waren 1772 die ersten, die unter zarische herr-
schaft kamen. Wie die anderen juden im westlichen grenz-
land des reiches mussten sie nach russländischem gesetz 
üppige steuern zahlen und einen unerbittlich harten Militär-
dienst leisten. zugleich aber war ihnen wie allen juden im 
Ansiedlungsrayon bis zur Auflösung der selbstverwaltung in 
Form des Kahals Mitte des 19. jahrhunderts Autonomie ge-
währt. und sogar nach Auflösung des Kahal-systems bewahr-
ten sie sich weitgehende rechtliche unabhängigkeit. so hiel-
ten sich die patriarchalischen und oligarchischen strukturen 
der jüdischen gemeinden in den belarusischen gouverne-
ments wie in allen anderen teilen des Ansiedlungsrayons. 
seit den 1840er jahren, den letzten regierungsjahren von zar 
nikolaus i., eröffnete die Politik der forcierten integration 
und Akkulturation, die von den jüdischen Aufklärern, den 
Maskilim, begrüßt und unterstützt wurde, im gegenzug mo-
dernen ideen und Bildungskonzepten den eingang in die jüdi-
schen gemeinden des gesamten Ansiedlungsrayons.2

1 jean-François lyotard: der Widerstreit. übersetzt von joseph Vogl. 
München 1989, s. 251.

2 Verena dohrn: jüdische eliten im russischen reich. Aufklärung und 
integration im 19. jahrhundert. Köln, Weimar, Wien 2008, s. 401–407.
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Die belarusischen Gouvernements. Topografie und Räume 
jüdischer Siedlungen

die auffälligste geografische eigenart der belarusischen gou-
vernements sind die polesischen Wälder in ihrem zentrum, 
die größte Waldregion auf dem europäischen Kontinent, mit 
ihren sümpfen im tiefland zwischen den Flüssen Bug im 

nordwesten und Pripjat im südosten. in die-
sem großen, sich über hunderte von Kilo-
metern erstreckenden zentrum der belarusi-
schen landschaft, in Polesien, dominierte 
die Welt des schtetls. der historiker simon 
dubnow romantisierte das dichte und dunk-
le, in der sonne funkelnde grün der polesi-
schen Wälder, als er sich an eine reise von 
Odessa in das schtetl seiner Kindheit Mstis-
lavl’ (Mszislau), gouvernement Mogilëv, im 
Mai 1897 erinnerte, über Kiev auf einem 
dampfer den dnepr und dessen nebenfluss 
soš hinauf. die majestätischen Wälder, ihr 
kühler schatten, faszinierten ihn, riefen er-
innerungen wach. der Wald hatte seinem 
Vater Arbeit gegeben, die Familie ernährt, 
die harte Arbeit in feuchter Kälte als Ange-
stellter eines holzhändlers den Vater aber 

auch krank gemacht. Auf dem Fluss kamen dem heimkehrer 
Flöße und lastkähne entgegen, die den „ganzen Waldreichtum 
unserer region“, das holz von norden nach süden transpor-
tierten. in seinen erinnerungen beschrieb er ebenfalls die 
„kümmerlichen dörfer des Polessje-gebiets“, an denen er vor-
beifuhr, die Armut und rückständigkeit ihrer Bewohner.3

ein anderer zeuge der Welt des schtetls im Polessje-gebiet 
ist der chemiker und zionistische Politiker chaim Weiz-
mann, später der erste Präsident von israel, der 1884 in Motol’, 
gouvernement grodno, geboren wurde. heute ist Motol’ ein 
belarusisches dorf namens Motal’ im südwesten des landes. 
„Meine geburtsstadt [. . .] lag und liegt vielleicht immer noch 
an den ufern eines kleinen Flusses in einem großen sumpfge-
biet, das weite teile der Provinz [. . .] und der umliegenden Pro-

3 simon dubnow: Buch des lebens. erinnerungen und gedanken. Mate-
rialien zur geschichte meiner zeit. 1860–1903. Bd. 1. übersetzt von Vera 
Bischitzky.  göttingen 2004, s. 328 f.

1 Simon Dubnow  
auf einer Fotografie aus 
dem Jahr 1896
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vinzen in Weißrussland einnahm; ein flaches, offenes land, 
schwermütig und monoton, doch mit seinen Flüssen, Wäldern 
und seen nicht gänzlich ohne charme. zwischen den Flüssen 
war der Boden sandig, mit Kiefern und ginster bestanden, in 
ufernähe war die erde schwarz und die Bäume trugen Blätter. 
im Frühling und im herbst war die gegend ein Meer aus 
schlamm; im Winter eine Welt von schnee und eis; im som-
mer war sie von einem dunstschleier überzogen. rundum in 
hunderten von schtetlach und dörfern lebten juden, wie sie 
schon seit vielen generationen gelebt hatten, verstreute in-
seln in einem nichtjüdischen Ozean.“4

die umgangssprache der juden in den schtetlach des An-
siedlungsrayons war jiddisch. Aber das belarusische jiddisch 
unterscheidet sich in Phonologie und lexik vom ukrainischen 
ebenso wie vom polnischen und litauischen jiddisch. Bündel 
von isoglossen, sprachlinien, herausarbeitend, kam der lingu-
ist uriel Weinreich zu dem schluss, dass sich in den belarusi-
schen Provinzen, abgesehen von einflüssen aus dem ukraini-
schen süden, dem polnischen südwesten sowie dem einfluss 
des Belarusischen und der russischen staatssprache, schritt-
weise ein spezifischer jiddischer dialekt herausbildete. dieser 
Prozess begann bereits mit der niederlassung der Aschkena-
sim im litauischen großfürstentum, in grodno und Brest, 
kam aber erst nach ende der Ostwanderungen im späten 
18. jahrhundert zum Abschluss, als die juden bereits einen 
deutlichen Bevölkerungsanteil überall in den belarusischen 
gouvernements ausmachten.5 diese Provinzen haben im jid-
dischen einen eigenen namen. sie werden Raysn genannt. ein 
gedicht des jiddischen schriftstellers Moshe Kulbak, der 1896 
in smorgon (smargón), gouvernement Vilna, geboren wurde 
und 1937 in Minsk den stalinistischen säuberungen zum Op-
fer fiel, trägt den titel „Raysn“ und wurde berühmt.6 umge-

4 chaim Weizmann: My early days. in: lucy s. dawidowicz (hg.): the 
golden tradition. jewish life and thought in eastern europe. new York 
1967, s. 376. diese übersetzung stammt, ebenso wie die folgenden, sofern 
nicht anders vermerkt, von Verena dohrn.

5 uriel Weinreich: the geographic Makeup of Belarussian Yiddish. in: 
Marvin i. herzog (hg.): the Field of Yiddish. studies in language, Folklore, 
and literature. the hague 1969, s. 82–101.

6 diesen hinweis verdanken wir dem jiddisten und literaturhistoriker 
gennady estraikh. Marc caplan: Moyshe Kulbak’s Raysn and Meshiekh 
ben-Efrayim between nostalgia and Apokalypse. in: gennady estraikh 
(hg.): Yiddish in Weimar Berlin. At the crossroads of diaspora Politics and 
culture. london, new York 2010, s. 89–104.
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kehrt bezeugen die entlehnungen aus dem 
jiddischen und hebräischen in der belarusi-
schen sprache den hohen grad an Kontak-
ten zwischen der jüdischen und der nicht-
jüdischen Bevölkerung, insbesondere im 
Bereich des erwerbs, in dem die Frauen stär-
ker vertreten waren als die Männer, da jene 
vor allem für den Verdienst des lebensun-
terhalts zuständig waren, während diese stu-
dierten.7 

die städte liegen um das polesische 
Wald- und sumpfgebiet herum und unter-
scheiden sich der größe nach nicht wesent-
lich voneinander. die situation derjenigen 
an der Peripherie war eine andere als die im 
zentrum. hier machten sich einflüsse von 
außen geltend. Mitte des 19.  jahrhunderts 
erreichten von Westen her, aus dem preußi-
schen Königsberg sowie aus Warschau, der 

hauptstadt des Königreichs Polen, ideen der Aufklärung und 
der Moderne die städte. Besonders aktiv waren die Maskilim 
in Minsk und Brest, die Pauline Wengeroff und lev levanda 
in ihren Memoiren beschreiben.8 dazu kam der einfluss der 
nationalen Bewegungen auf die jüdische Bevölkerung, allen 
voran in Minsk,9 der polnischen und der ukrainischen vom 
habsburgisch regierten lemberg im südwesten sowie der 
belarusischen mit ihrem zentrum in Vilna (Wilno, Vilnius, 
Vil’nja, Vilne) im nordwesten. Andererseits wirkten die rab-

7 Olga A. sobolevskaja: Povsednevnaja žizn’ evreev Belarusi v konce 
XViii – pervoj polovini XiX veka. grodno 2012, s. 381–382.

8 lev levanda war ein Maskil und Befürworter der forcierten Akkultu-
ration und integration der juden in die russische gesellschaft. er besuchte 
eine staatliche jüdische schule in Minsk und wurde später selbst lehrer an 
einer solchen ebenda. seine erinnerungen an die Aufklärungsbewegung in 
Minsk ende der 1840er jahre erschienen in der russisch-jüdischen zeit-
schrift Voschod (lev levanda: tipy i siluety. Vospominanija škol’nika kon-
ca sorokovych godov. in: Voschod 1, 1/14 (1881), (1) s. 32–59; (2) s. 120–129; 
(3) s. 1–23; (4) s. 49–94.); Pauline Wengeroff, geboren epstein, wuchs in 
Brest auf und lebte später in Minsk. Wengeroffs erinnerungen erschienen 
zuerst (1902) teilweise ebenfalls im Voschod und wenige jahre später kom-
plett als Buch in Berlin (Aleksej r. rumjancev, Viktor e. Kel’ner (hg.): 
Voschod. Knižki Voschoda. rospis’ soderžanija 1881–1906. sankt Peters-
burg 2001, s. 216; Pauline Wengeroff: Memoiren einer grossmutter. Bd. 2. 
Berlin 1913, s. 16–19).

9 nelly Bekus: struggle Over identity. the Official and the Alternative 
„Belarusianness“. Budapest 2010, s. 53 f.

2 Titelblatt der Erst
ausgabe der  Memoiren 
von Pauline Wengeroff, 
die 1908 in deutscher 
Sprache von Gustav 
Karpeles, dem Heraus
geber der „Allgemeinen 
Zeitung des Judentums“, 
publiziert wurden



Belarusische Juden im Russländischen Reich um 1900

Heft 1 ∙ 2022
MüncHner Beiträge  
zur JüdiscHen  
gescHicHte und Kultur

z   21

binischen juden der litauischen Provin-
zen ebenso wie die chassidim in Wolhy-
nien und Podolien auf die belarusischen 
städte ein. nicht zuletzt dem einfluss 
dieser beiden so verschiedenen gruppen 
ist es zu verdanken, dass jüdische tradi-
tionen in den belarusischen Provinzen 
so lange erhalten blieben. im Osten, in 
gomel, Mogilëv und Bobruisk prägten 
die russischen nachbarschaften die 
städte. um 1900 war die soziokulturelle 
Mischung von verschieden orientierten 
jüdischen communities in den belarusi-
schen gouvernements ein auffälliges 
Merkmal. dort lebten chassidische und 
rabbinische (litwakische) neben säkula-
ren, russisch akkulturierten juden. sie 
begegneten sich, stritten miteinander 
und mischten sich, wie die eltern des 
 zionistischen Politikers shmaryahu levin aus svislač, gou-
vernement Minsk, oder wie bei Pauline Wengeroff, die aus ei-
ner litwakischen Familie kam und in eine chassidische ein-
heiratete.10

Demografie und soziale Strukturen

die erste große Volkszählung im russländischen reich fand 
1897 statt. dem zensus nach war die jüdische Bevölkerung 
der belarusischen Provinzen gestiegen, trotz Abwanderung in 
die baltischen, ukrainischen oder neu-russländischen Provin-
zen des reiches im süden, und trotz der emigration vor allem 
in die usA aufgrund von hunger und Armut. im frühen 
19. jahrhundert hatten etwa 200 000 juden (fünf Prozent der 
gesamtbevölkerung) auf dem territorium des heutigen Bela-
rus gelebt, und Mitte des jahrhunderts waren es mehr als dop-
pelt so viele – 500 000 (zwölf Prozent der gesamtbevölkerung). 
Bis 1897 hatte sich die jüdische Bevölkerung nochmals fast 
verdoppelt. nun lebten fast eine Million juden in den belaru-
sischen Provinzen (14,2 Prozent der gesamtbevölkerung), die 
meisten von ihnen in den gouvernements Minsk und 

10 Wengeroff: Memoiren (wie Anm. 8), s. 80–85; shmarya levin: Kind-
heit im exil. Berlin 1937, s. 12.

3 Fotografie Pauline 
Wengeroffs, undatiert. 
Abgedruckt in der Erst
ausgabe ihrer Memoiren, 
1908
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 Mogilëv.11 zum Vergleich: der staat litauen erbte zwei, die 
ukraine hingegen acht und Belarus vier der insgesamt 15 gou-
vernements im Ansiedlungsrayon. in den ukrainischen Pro-
vinzen lebten um 1900 doppelt so viele juden wie in den bela-
rusischen, beinahe die hälfte der jüdischen Bevölkerung im 
reich insgesamt.12

Bis zum Attentat auf Alexander ii. im jahr 1881 siedelten 
die belarusischen juden zerstreut auf dem land. danach zwan-
gen sie die „Mai-gesetze“, sich in den schtetlach und städten 
zu konzentrieren.13 dies verstärkte die innerjüdische Konkur-
renz und führte zur Verarmung großer teile der Bevölkerung 
und letztendlich häufig zur emigration.14 die allgemeine 
landflucht intensivierte den Wettbewerb zwischen jüdischer 
und christlicher Bevölkerung in den städten und trug maßgeb-
lich zur entwicklung des Verlagswesens (kustar) bei. die per-
manente Konkurrenz zwang jüdische unternehmer, sich auf 
das Verlagswesen einzulassen, um Ausgaben für das Kapital 
einzusparen.15

Anders als in der ukraine schlug der Versuch, in den bela-
rusischen Provinzen jüdische landwirtschaftliche Kolonien 
zu errichten, fehl.16 um 1900 lebte der allergrößte teil der 
 jüdischen Bevölkerung in städten und schtetlach. es war 
nicht ungewöhnlich, dass juden die hälfte der stadtbevölke-
rung oder sogar mehr ausmachten wie in Belostok, Minsk, 
Vitebsk, Brest, grodno oder dvinsk. unter den zwanzig städ-
ten mit der größten jüdischen Bevölkerung im russländi-
schen reich um 1900 lagen sechs in den belarusischen Pro-
vinzen  – Minsk (47 000), Belostok (41 900), Vitebsk (34 400), 
dvinsk (32 400), Brest (30 300) und grodno (22 700).17 Anders 
als in den ukrainischen Provinzen der Fall durften die belaru-

11 nach der Volkszählung von 1897 lebten 344 100 juden in Minsk (37,7 
Prozent der jüdischen und 16,2 Prozent der gesamten Bevölkerung) und in 
Mogilëv 203 300 (22,3 Prozent der jüdischen und 12,1 Prozent der gesamten 
Bevölkerung). Piotr eberhardt: Przemiany narodowościowe na Białorusi. 
Warschau 1994, s. 30.

12 „ukraina“. in: Kratkaja evrejskaja enciklopedija (Kee). Bd. 8, jerusa-
lem 1996, col. 1195.

13 simon dubnow: history of the jews in russia and Poland from the 
earliest times until the Present day. Bd. 2. übersetzt von israel Friedlaen-
der. Philadelphia 1916–1920, s. 309–312.

14 leonid Prajsman (hg.): istorija evreev v rossii. Moskau 2005, s. 279.
15 sobolevskaja: Povsedevnaja žizn’ (wie Anm. 7), s. 375.
16 ebd., s. 376.
17 „rossija“. in: Kee. Bd 7, jerusalem 1994, col. 386.
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sischen juden in allen städten siedeln.18 dafür fehlte ihnen 
eine Metropole, ein handelszentrum wie Odessa mit 34 Pro-
zent jüdischen einwohnern (138 900 von insgesamt 403 000 
einwohnern).19

Während die nichtjüdische Bevölkerung der belarusischen 
Provinzen ganz überwiegend in der landwirtschaft tätig war, 
verdiente die große Mehrheit der juden ihren lebensunterhalt 
als Kaufleute und handwerker aller Art.20 die meisten von ih-
nen waren arme leute, aber einige brachten es zu Wohlstand. 
in den belarusischen wie in den ukrainischen Provinzen reprä-
sentierten juden die überwiegende Mehrheit der Kaufleute der 
ersten gilde und gehörten folglich zu den wohlhabendsten 
großhändlern und unternehmern im reich. sie unterschie-
den sich nur nach Wirtschaftszweigen. Während die ukrai-
nisch-jüdischen Kaufleute in erster linie mit getreide und 
zucker handelten, waren die belarusischen hauptsächlich in 
der holzindustrie engagiert. die ukraine besitzt guten Boden 
und Belarus große Wälder.

juden in den belarusischen Provinzen nutzten jede gelegen-
heit, um aus den grenzen auszubrechen, die mit den russi-
schen gesetzen gezogen worden waren; das galt für alle juden 
im gesamten Ansiedlungsrayon. das recht, sich in den russi-
schen gouvernements niederzulassen, war einer kleinen 
gruppe vorbehalten, neben den Kaufleuten der ersten gilde 
einigen handwerkerberufen, ehemaligen soldaten und Perso-
nen mit akademischer oder spezifisch medizinischer Aus-
bildung.21 der historiker Benjamin nathans erfand den 
 ter minus der „selektiven integration“ für diese Politik der 
Privilegierung.22 dies trieb juden dazu an, sich zu bilden und 
zu qualifizieren. juden aus dem Ansiedlungsrayon stürmten 
buchstäblich die seminare und universitäten. die einführung 
des numerus clausus Mitte der 1880er jahre als Folge des Pro-
tests, der reaktion nationalistischer russischer Konkurrenten, 
steigerte den ehrgeiz jüdischer studierender, trieb sie in die 

18 „Kiev“. in: Kee. Bd. 4, jerusalem 1988, col. 255.
19 „ukraina“ (wie in Anm. 12), col. 1195.
20 sobolevskaja: Povsedevnaja žizn’ (wie Anm. 7), s. 376.
21 Verena dohrn: Akkulturation und Patriotismus. die ersten modernen 

juden im russischen reich. in: eva-Maria Auch, trude Maurer (hg.): le-
ben in zwei Kulturen. Akkulturation und selbstbehauptung von nichtrus-
sen im zarenreich. Wiesbaden 2000, s. 61–81.

22 Benjamin nathans: Beyond the Pale. the jewish encounter with late 
imperial russia. Berkeley 2002, s. 45.
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emigration oder zum studium im Westen. in der zweiten 
hälfte des 19. jahrhunderts nahm die Anzahl derjenigen juden 
zu, die von der religion und tradition entfremdet wurden. in 
einigen Fällen erleichterte die Konversion zum christentum 
die Karriere und die gelegenheit, die grenzen des Ansied-
lungsrayon zu überschreiten. doch die überwiegende Mehr-
heit der juden blieb im rayon, der bis zum Beginn des ersten 
Weltkriegs bestand, und bewahrte das spezifische soziokultu-
relle Profil im hinblick auf religion und tradition, lebensstil 
und Mentalität, die schtetl-strukturen und nicht zuletzt die 
Alltagssprache jiddisch.

Juden in der belarusischen Industrie

der eisenbahnbau beschleunigte die industrialisierung des 
russländischen reiches. um 1900 durchzog ein netz von 
sechs großen linien die belarusischen Provinzen von südwest 
nach nordost und von nordwest nach südost, das die städte 
sowie zentrum und Peripherie miteinander verband, ergän-
zend zu den alten Wasserrouten auf Pripjat, dnepr, Bug, Bere-
zina und soš.23 die belarusischen gouvernements waren Ag-
rarland, wo juden traditionell als Pächter tätig waren, da sie 
kein land erwerben durften. die industrialisierung betraf in 
dieser region vor allem die Agrarindustrie. die meisten un-
ternehmer engagierten sich außer in der holzwirtschaft im 
tabak-, leder- und getreidegeschäft, in schnapsbrennereien 
und Brauereien. der Anteil der juden unter ihnen betrug 
mehr als 90 Prozent24, darunter etwa Šerševskijs mit ihrer be-
rühmten tabakfabrik in grodno,25 die Familie lurija, Besitzer 
einer holzfabrik in Pinsk, die Bretter, latten, Balken, sperr-
holz, holznägel und streichhölzer herstellte, mit Filialen in 
Warschau, libau und danzig.26 Andere waren großhändler 
vor allem in der holz- und getreidewirtschaft wie die holz-

23 Walter sperling: der Aufbruch der Provinz. die eisenbahn und die 
neuordnung der räume im zarenreich. Frankfurt am Main, new York 
2011, s. 131. Belarusische eisenbahnen. Auf: https://ru.wikipedia.org/
wiki/белорусская_железная_дорога (letzter zugriff: 21. 1. 2022).

24 Alfred j. rieber: Merchants and entrepreneurs in imperial russia. 
chapel hill 1982, s. 58 f und s. 69.

25 grodno tobacco Factory. Auf: https://en.wikipedia.org/wiki/grodno_
tobacco_factory (letzter zugriff: 21. 1. 2022).

26 chaim Weizmann: My early days (wie Anm. 4), s. 379; Azriel shohet, 
Mark jay Mirsky, Moshe rosman, Faigie tropper: the jews of Pinsk 1881 
to 1941. stanford 2013, s. 19–21.



Belarusische Juden im Russländischen Reich um 1900

Heft 1 ∙ 2022
MüncHner Beiträge  
zur JüdiscHen  
gescHicHte und Kultur

z   25

händler golodetz in Ščedrin (Ščadryn) im gouvernement 
Minsk.27 

1897 waren 93 Prozent der großhändler in diesen Branchen 
im nordwestlichen grenzland juden. sie vertrieben ihre Ware 
über Königsberg (Preußen) im nordwesten und über Odessa 
(ukraine) im südosten.28 eine andere wichtige gruppe jüdi-
scher Kaufleute waren steuerpächter, vor allem in der Al-
koholpacht.29 die reichsten unternehmer im reich, Baron 
 evzel’ gincburg und der „eisenbahnkönig“ samuil Poljakov 
stammten aus den Provinzen Vitebsk und Mogilëv. sie began-
nen ihre Karrieren als steuerpächter, machten aber ihr Vermö-
gen außerhalb des Ansiedlungsrayons.30 die Wengeroffs waren 
steuerpächter in Bobruisk, ljuban, gouvernement Minsk, 
und Kowno.31 ende des 19. jahrhundert spielten juden eine 
entscheidende rolle in der zuckerindustrie. 1910 gab es zu-
sammengenommen 182 (31,5 Prozent) jüdische Aktiengesell-
schaften dieses Wirtschaftszweigs in den ukrainischen und 
belarusischen Provinzen.32 ein besonderes industrieunterneh-
men in der Provinz Mogilëv war die tallit-Manufaktur in du-
brovna. das städtchen nahe der russischen grenze war seit 
dem 18. jahrhundert ein Webereizentrum für gebetsschals, 
das seine Ware in ganz russland, in Westeuropa und sogar in 
Amerika vertrieb. um 1900 half lazar Poljakov, der Bruder des 
„eisenbahnkönigs“, dabei, die Manufaktur zu modernisieren. 
zusammen mit der jüdischen Kolonisationsgesellschaft grün-
dete er die Dneprovsker Manufaktur AG.33

juden gehörten zu den initiatoren und investoren einer 
 neuen Art von unternehmen – Kreditinstituten und Banken. 

27 „shchedrin“. in: evrejskaja enciklopedija 16 (1913, 1991), col. 141. 
Auf: https://www.jewishvirtuallibrary.org/shchedrin (letzter zugriff: 21. 1.  
2022).

28 Prajsman: istorija evreev v rossii (wie Anm. 14), s. 274.
29 ebd., s. 270; dohrn: Akkulturation und Patriotismus (wie Anm. 21), 

s. 68 f.
30 „gintsburg Family“. in: the Yivo encyclopedia of jews in eastern eu-

rope 1 (2008), s. 601 f. Auf: https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/gints-
burg_Family; Poliakov Family. in: the Yivo encyclopedia of jews in eas-
tern europe 2 (2008), s. 1411. Auf: https://yivoencyclopedia.org/article.
aspx/Poliakov_Family (letzter zugriff: 21. 1. 2022).

31 Wengeroff: Memorien (wie Anm. 8), s. 77–79, 128, 132 f. und 145.
32 Praisman: istorija evreev v rossii (wie Anm. 14), s. 271.
33 chaeran Freeze: zinaida Poliakova’s life & times. An introduction. 

in: chaeran Freeze (hg.): A jewish Woman of distinction. the life & dia-
ries of zinaida Poliakova. Waltham 2019, s. 45 und 46; sobolevskaja: Pov-
sedevnaja žizn’ (wie Anm. 7), s. 375.
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Poljak & Weisbrem, Cukerman & Braude, Lur’e hießen diese 
in Minsk.34 unter den Bankiers war eine Frau, sof’ja solomo-
novna Braude, die nach dem tod ihres Mannes 1898 das 1848 
gegründete Bankhaus Cukerman & Braude führte, eines der 
ältesten der stadt. dazu leitete sie die Filiale der Moskauer 
Agrar-Bank in Minsk, die lazar Poljakov gehörte.35 eine un-
ternehmerin war weder im russländischen reich allgemein 
noch in der traditionellen jüdischen Welt eine Ausnahme.36 
jüdinnen im östlichen europa lebten im 19. jahrhundert in ei-
ner paradoxen situation, so die historikerin chaeran Freeze: 
„Anders als ihre schwestern im Westen nahmen sie aktiv am 
ökonomischen und öffentlichen leben teil, doch gleichzeitig 
waren sie von formalen Führungspositionen in der synagoge 
und in der gemeinde ausgeschlossen.“37 deshalb ist es bemer-
kenswert, dass eine Frau in Minsk die leitung einer Bank 
übernahm und sich öffentlich als Mäzenatin betätigte.38 An-
dere jüdische Frauen gehörten zur unternehmerschaft in 
den belarusischen städten, waren Besitzerinnen von Brauerei-
en, handelsgesellschaften, Branntweinbrennerei und einer 
streich holzfabrik in Minsk, Mogilëv, gomel’ und slonim.39 

ein anderes Beispiel für einen unternehmer in einem inno-
vativen zweig ist der Kaufmann der ersten gilde chaim n. 
Kagan aus Brest, ein Pionier in der Ölindustrie und führendes 
Mitglied des Misrachi, der religiös-zionistischen Bewegung, 
die ihre Anfänge im übrigen ebenfalls in den belarusischen 
Provinzen nahm. der gründer der Misrachi, jitzchak ja’akov 
reines, geboren in Karolin, heute einem stadtteil von Pinsk, 

34 emmanuil ioffe: evrei v ekonomike Minska v 1793–1917. Minsk 
2008, s. 217–222.

35 ekaterina drozdova: Bankovskaja blagotvoritel’nost’ v Belarusi (konec 
XViii – načalo XX veka). in: Bankaŭski Vesnik (2009), s. 62–64. Auf: https://
www.nbrb.by/bv/articles/1574.pdf (letzter zugriff: 21. 1. 2022).

36 Freeze: zinaida Poliakova (wie Anm. 33), s. 30. 
37 ebd., Paula hyman: introduction. historical survey. in: chaeran 

Freeze, Paula hyman, Antony Polonsky (hg.): jewish Women in eastern 
europe. Oxford 2005, s. 14.

38 Alexandra V. Orlova: razvitie ženskogo predprinimatel’stva v Belo-
rusi. istoričeskij ekskurs. gomel’ 2019, s. 225–227; drozdova: Bankovskaja 
blagotvoritel’nost’ (wie Anm. 35), s. 64.

39 Orlova listet auf: Paula lekert mit Brauereien in Minsk, Mogilëv and 
gomel’, el’za janik mit einer Brauerei in Mogilëv, Mnucha lozinskaja mit 
einer Branntwein-Brennerei in slonim, ginda Besznik mit einer handels-
gesellschaft in Minsk, gitlja dobkina mit einer handelsgesellschaft in go-
mel’ und dina Vitenberg mit einer streichholzfabrik in gomel’. ebd.; elis-
sa Bemporad: Becoming soviet jews. the Bolshevik experiment in Minsk. 
Bloomington 2013, s. 14.
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erhielt seine Ordination (smicha) an der jeschiwa in Voložin 
(Valožyn), gouvernement Minsk, und eröffnete eine refor-
mierte jeschiwa in lida, gouvernement grodno.

geboren wurde chaim Kagan als sohn eines Melamed in 
dem polesischen schtetl Orlja (polnisch: Orla), heute ein dorf 
bei Bielsk an der polnisch-belarusischen grenze. nach der 
heirat kam er nach Brest, gouvernement grodno, arbeitete 
zunächst als Fischhändler und wechselte dann in den lichtöl-
handel, als der Verkauf amerikanischen lichtöls im russlän-
dischen reich boomte. er dehnte sein geschäft langsam aus, 
zunächst in das nahegelegene Königreich Polen hinein. drei 
jahrzehnte lang, bis Mitte der 1890er jahre, leitete er sein ge-
schäft von Brest aus. Allmählich erweiterte er seinen handels-
radius, nicht zuletzt dank der eisenbahnverbindungen verla-
gerte sich sein standort von Brest nach Warschau, dann nach 
charkov, saratov und Baku. 

das erste unternehmen, das chaim Kagan zusammen mit 
einem jüdischen Kaufmann aus Kowno besaß, Dembo & Ka-
gan, wurde 1879 in Vilna gegründet. es eröffnete eine raffine-
rie in Baku und war das erste jüdische unternehmen in der 
Bakuer Ölwirtschaft.40 Dembo & Kagan zogen andere juden 
aus den belarusischen Provinzen nach sich und beschäftigten 
sie als Arbeitskräfte. um 1900 boomte das Ölgeschäft in Baku 
und es wurde dort weltweit das meiste Öl produziert. die na-
men der unternehmen, an denen chaim Kagan beteiligt war, 
änderten sich, aber seine geschäfte prosperierten. Vor dem 
ersten Weltkrieg erstreckte sich sein handelsradius von der 
Ostsee bis zum Kaspischen Meer. die hauptstadt sankt Pe-
tersburg wurde sein Firmensitz. Am ende seines lebens, ein 
jahr vor der russischen revolution, waren er und seine söhne 
im Besitz von zwei Aktiengesellschaften.41

Simon Dubnow und die Begegnung mit der jüdischen 
 Geschichte

im jahre 1885 erlebte der 24 jahre alte simon dubnow in 
 seinem heimatschtetl Mstislavl’ eine tiefe Krise. er verlor 
seine sehkraft infolge einer nervlich bedingten Augenkrank-

40 h. landoi: Yidn in ruslender naft-industrie un naft-handl. in: Yivo-
bleter 14, 3/4 (1939), s. 269–284. der Vorname des Autors lässt sich nicht 
eindeutig ermitteln.

41 Verena dohrn: die Kahans aus Baku. eine Familienbiographie. göt-
tingen 2018, s. 186–203.
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heit.42 nachdem er bei dem Versuch, einen formalen Bil-
dungsabschluss zu erwerben, mehrmals gescheitert war, war 
er aus  Petersburg nach Mstislavl’ zurückgekehrt, um in der 
„häus lichen universität“, autodidaktisch, ein studium zu ab-
solvieren. dieser grandiose Plan kollidierte mit dem traditio-
nellen Verständnis vom lernen ebenso wie mit der neuen 
Verantwortung als Familienvater. Als Autodidakt und Außen-
seiter fühlte er sich weder in der von jüdischen traditionen 
geprägten Provinz noch in der modernen Wissenschaftswelt 
zu hause. die situation setzte ihm auch gesundheitlich zu. 
An diesem Punkt realisierte er, dass er seine Pläne ändern 
musste. die idee, die ihm half, die Krise zu überwinden, war, 
sich der geschichte seines eigenen Volkes zuzuwenden, heißt 
es in seinen erinnerungen.43 seitdem bestimmte die Maxime 
„durch das nationale zum universalen“, wie er es nannte, 
seine kulturelle identität, sein politisches Programm ebenso 
wie seine lebenslange wissenschaftliche Arbeit als historiker. 
das erste große Vorhaben zur erforschung der jüdischen ge-
schichte begann er noch in Mstislavl’. dabei ging es um den 
chassidismus; zwischen 1888 und 1893 veröffentlichte er in 
der russisch-jüdischen zeitschrift Voschod in Petersburg eine 
Aufsatzreihe zum thema. eine Monografie in zwei Bänden 
erschien erst viel später, 1931, in Berlin.44

Der Chassidismus in den belarusischen Provinzen

die Bewegung des chassidismus zur erneuerung von reli-
gion, lebensführung und gemeinde in der osteuropäisch- 
jüdischen diaspora begann im 18. jahrhundert in den gouver-
nements Wolhynien und Podolien; ihre zentren lagen dort, 
wo sich die belarusischen und die ukrainischen Provinzen be-
rührten. es gab viele Auseinandersetzungen zwischen den 
chassidim und ihren gegnern, den Mitnagdim, die in den 
belarusischen gouvernements ausgefochten wurden. dort 
war das zentrum der litauischen chassidim, der Karliner, in 

42 Verena dohrn: rebellion durch Bildung. der universale Blick. in: 
Weltgeschichte. jüdische geschichte & Kultur. Magazin des dubnow- 
instituts 4 (2020), s. 14 f. 

43 dubnow: Buch des lebens (wie Anm. 3), s. 215–226.
44 simon dubnow: geschichte des chassidismus. Bd. 2. übersetzt von 

Aaron steinberg. Berlin 1931/1982, s. 11–16; im Original: toldot ha-chasi-
dut be tekufat zemichata u-gidola. Bd. 3. tel Aviv 1930–1932.
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Pinsk.45 ende des 18. jahrhunderts entstand in den schtetlach 
ljadi, liozna, ljubavič, in den gouvernements Vitebsk und 
Mogilëv, im Osten an der russischen grenze, eine besondere 
gruppe mit einer eigenen lehre – ChaBaD, die schließlich als 
Bewegung die Karliner verdrängte. der name, ein Akronym 
der hebräischen Worte chochma, bina, da’at (Weisheit, ein-
sicht und erkenntnis) charakterisiert die belarusische Form 
des chassidismus, die im unterschied zum chassidismus im 
süden das rationale der lehre betonte und die Auswüchse des 
zaddikim-Kultes verurteilte.46 die Bewegung war der erste 
Versuch, die jüdischen gemeinden zu demokratisieren. Cha-
BaD ist eine bis heute aktive gruppe, die weltweit agiert. seit 
dem ersten Weltkrieg hat sie ihr zentrum in den usA. die al-
lermeisten aktiven jüdischen gemeinden im östlichen europa 
werden heutzutage vom ChaBaD organisiert.

Auch der Mitnaged und Aktivist im Misrachi chaim Kahan 
verheiratete einen seiner söhne mit einem Mädchen aus einer 
chassidischen Familie, die dem ChaBaD angehörte. seine 
schwiegertochter kam aus der holzhändlerfamilie golodetz 
in Ščedrin (Ščadryn), einem schtetl am östlichen rande von 
Polesien. 1841 hatte der holzhändler chaim golodetz auf dem 
gut von Ščedrin eine jüdische Kolonie errichtet. ende des 
19.  jahrhunderts arbeitete der eine teil der Familie in der 
landwirtschaft, der andere im holzhandel. 1897 lebten 4022 
juden in Ščedrin (95 Prozent der gesamtbevölkerung des 
schtetls), 40 Prozent von ihnen waren in der landwirtschaft 
tätig.47 chaim Kahans schwiegertochter sina golodetz wuchs 
in der Kolonie auf. ihr urgroßvater hatte den einstigen guts-
hof aus dem gemeinschaftsbesitz herausgelöst. er residierte 
im herrenhaus. nebenan hatte er eine synagoge errichten las-
sen. nach und nach wurden für die Kinder und Kindeskinder 
in der nähe häuser gebaut. in drei straßen, dem herrenhaus 
und 16 großen holzhäusern lebten einige hundert Menschen 
zusammen, konzentriert wie nur wenige jüdische Familien im 
russländischen reich. dabei wurden die geschlechter streng 
voneinander getrennt. die gutsherrliche lebensart in länd-
licher Abgeschiedenheit und großem Verwandtschaftskreis

45 Wolf rabinowitsch: der Karliner chassidismus. seine geschichte 
und lehre. Mit einem geleitwort von simon dubnow. tel Aviv 1935, 
s. 88–102.

46 dubnow: geschichte des chassidismus (wie in Anm. 44), s. 112–115.
47 „shchedrin“ (wie Anm. 27), col. 141.
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prägten sina ebenso wie eine unangefochtene, selbstver-
ständlich gelebte chassidische tradition, Frömmigkeit und 
schulische Bildung. die golodetz’ bewiesen soziale Verant-
wortung, sorgten für eine gute infrastruktur, stellten einen 
Arzt, eine hebamme, dazu gouvernanten und lehrer für ihre 
Kinder ein, die modernes Wissen, auch ketzerische ideen mit-
brachten. so lernte sina zwar mit neun jahren russisch, aber 
in den genuss von elektrischem licht kam sie erst nach ihrer 
heirat im Alter von zwanzig.48

Jehuda Pens Malschule, ihr Schüler Marc Chagall und die 
Kunstakademie in Vitebsk

im dezember 1897 eröffnete jehuda Pen in Vitebsk eine Mal-
schule. sie war wohl die erste und für eine gewisse zeit die 
einzige jüdische Kunstschule.49 Mit ihr wurden die Vorausset-
zungen dafür geschaffen, dass sich Vitebsk für einige jahre, 
von 1918 bis 1921, zu einem zentrum der Avantgardekunst in 
russland entwickeln konnte. Pens Malschule erhielt nach 
dem Oktoberumsturz 1917 einen neuen status und einen an-
deren namen – Vitebsker Fachschule für Kunst. sie wurde von 
Pens schüler, nun Kommissar für die schönen Künste im 
gouvernement Vitebsk, Marc chagall eröffnet, der sie „Kunst-
akademie“ nannte. ende des 19. jahrhunderts war eine jüdi-
sche intelligenzija auf den Plan getreten, im russländischen 
reich eine säkulare jüdische Kultur entstanden. Als teil die-
ses Prozesses bildeten chagall und Pens Vitebsker schule eine 
Art Bewegung in der gegenwartskunst.50 Auf neuartige Weise 
verbanden sie themen der Bibel und der geschichte (was an 
und für sich damals normal war in der russischen akademi-
schen Malerei) und themen des Alltagslebens (was um die 
jahrhundertwende ebenfalls üblich war), um das jüdische le-
ben im schtetl und seine Bewohner darzustellen.51 

das Besondere an der Vitebsker schule war, die Künste als 
„eine Art des nationalen lebens, als eine Art und Weise, nati-

48 dohrn: die Kahans aus Baku (wie Anm. 41), s. 120 f; lazar golodetz: 
history of the Family golodetz. new York 1954, s. 6–9.

49 gillel Kasovsky: Artists from Vitebsk. Yehuda Pen and his Pupils. 
Masterpieces of jewish Art. übersetzt von l. lezhneva. Moskau 1991, 
s. 27.

50 gillel Kasovsky: Šagal i evrejskaja chudožestvennaja programma v 
rossii. in: Vestnik evrejskogo universiteta v Moskve 1, 1 (1992), s. 88.

51 ebd., s. 84.
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onale identität auszudrücken, anzusehen, im unterschied 
zum traditionell religiösen, nicht nur als etwas Mögliches, 
sondern als etwas, das dem system der jüdischen geistigen 
Werte entsprach“52. so entstand die Vorstellung von einem 
„nationalen Künstler“ als einem „Modus Vivendi“ der beiden 
elemente. chagall fasste dieses selbstverständnis einmal in 
die Worte: „Wenn ich kein jude wäre (in dem sinne, den ich 
diesem Wort beimesse), dann wäre ich kein Künstler oder ich 
wäre jemand ganz anderer.“53 nicht zufällig entstand die idee 
vom „nationalen stil“ in der Moderne, als Fragen des stils und 
der Form die europäische Welt der Kunst verbanden. diese 

52 ebd., s. 86.
53 ebd.

4 Marc Chagall,  
portraitiert von seinem 
Lehrer Jehuda Pen im 
Jahr 1915
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Fragen betrafen auch die Konzeption jüdischer Künste.54 die 
idee eines jüdischen Kunststils weckte das interesse an jüdi-
scher Folklore und Kunsttraditionen. zuerst ging es nur um 
ästhetik. Mit den ethnografischen expeditionen im Ansied-
lungsrayon, die der belarusisch-jüdische schriftsteller salo-
mon An-sky und die jüdische historisch-ethnografische ge-
sellschaft in Petersburg zwischen 1912 und 1914 organisierten, 
begannen sich jüdische Avantgarde-Künstler mehr und mehr 
für etwas anderes zu interessieren: sie fragten nach den Quel-
len des jüdischen stils in den Künsten.55 ihr erkenntnisinter-
esse bewog sie, die Vitebsker Kunstakademie zu initiieren.

Die Entstehung der jüdischen nationalen und der 
 revolutionären Bewegungen

die russische staatspolitik der forcierten integration durch 
Akkulturation und Konversion wurde in reaktion auf den pol-
nischen januaraufstand von 1863 im nordwestlichen grenz-
land radikaler betrieben als in anderen teilen des Ansied-
lungsrayons. diese antipolnische und russisch-nationale 
Po litik betraf juden ebenso wie die litauischen und die belaru-
sischen nachbarn als nicht-dominante nationale gruppen.56 
sie provozierte Protest, und im gegenzug entwickelten sich 
deren nationale Bewegungen. der druck der staatspolitik wie 
der Protest verstärkten sich angesichts der repressionen und 
des allgemeinen rückschlags, den der liberalismus im russ-
ländischen reich nach dem Attentat auf Alexander ii. erfuhr.

„unter den juden hatte dieser erste Völkerfrühling zwei Fa-
cetten, die revolutionäre, die sich mit der allgemeinen russi-
schen revolte mischte, und die zionistisch nationale“, berich-
tet chaim Weizmann. „die jüdischen Massen standen gegen 
den Paternalismus ihrer ‚notablen‘ auf, ihre schtadlanim, die 
wohlhabenden und einflussreichen Männer, die es stets über-
nommen hatten, die nöte der juden gegenüber der regierungs-
autorität zu vertreten.“57 den nucleus der zionistischen Be-
wegung bildeten gruppen, die die jüdischen gemeinden im 
süden des russländischen reiches gegen die Pogrome vertei-

54 ebd., s. 87.
55 ebd., s. 88.
56 darius staliūnas: Making russians. Meaning and Practice of russifi-

cation in lithuania and Belarus after 1863. Amsterdam, new York 2007, 
s. 297–305.

57 Weizmann: My early days (wie Anm. 4), s. 377.
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digten, zu denen es nach dem Mord an Alexander ii. kam. die 
belarusischen Provinzen blieben von diesen Pogromen noch 
verschont, aber sie erschütterten den gesamten Ansiedlungs-
rayon. chaim Weizman stieß während seiner schulzeit in 
Pinsk zur zionistischen Bewegung. Während seiner studien-
jahre in deutschland und in der schweiz kam er regelmäßig in 
die belarusischen Provinzen zurück, um „in der Moor- und 
Waldregion um Pinsk, in den schtetlach und städtchen zu agi-
tieren“. jeden sommer sei er „ein militanter zionist“ gewesen 
in dem land, in dem der zionismus illegal war.58

die idee des zionismus wurde in Odessa geboren. die ers-
ten selbstverteidigungsgruppen agierten in den 1880er jahren 
im süden des reiches. Aber als revolutionäre politische Partei 
organisierten sich, agitierten und wirkten die zionisten zu-
erst, um die jahrhundertwende, in den belarusischen Provin-
zen. Als reaktion auf die Allianz zwischen dem Algemeynen 
Yidishen Arbeterbund in Lite, Poyln un Rusland (BUND) und 
den russischen sozialdemokraten entstand in den 1890er jah-
ren der linke Flügel der zionistischen Bewegung, die Poalei 
Zion. die erste gruppe bildete sich in Minsk schon 1897. 
„dort entstand“, so nachum Kantorovich in seinen erinne-
rungen, „eine spezielle lokale Version der Poalei Zion, auch 
‚Minsker tolk‘ (Minsker schule) genannt, die, in Opposition 
zu der späteren Poltaver Periode unter Führung Ber Borochovs, 
den sozialpolitischen Kampf in russland ablehnte und die 
rolle des Klassenkonflikts unter den juden in der diaspora 
herunterspielte.“59 die erste zusammenkunft der Poalei Zion 
im Ansiedlungsrayon fand ende des jahres 1901 und die erste 
und einzige offiziell erlaubte zionistische Konferenz im russ-
ländischen imperium im sommer 1902 in Minsk statt.60

Puah rakovsky aus Belostok, gouvernement grodno, die 
sich selbst „a yidisher revolutsionerin“ nannte, nahm daran 
teil, berichtete in einer jiddischen zeitung über die rolle der 
Frauen auf der Konferenz und stellte fest, dass es einen Fort-

58 ebd., s. 379.
59 nachum Kantorovich: Poalei-zion „A la Minsk“. übersetzt von judy 

Montel. in: Minsk, jewish Mother-city. A Memorial Anthology. im Origi-
nal: shlomo even-shushan (hg.): Minsk, ir va-em. 2 Bde. jerusalem 1975–
1985, s. 409. Auf: https://www.jewishgen.org/yizkor/minsk/minsk.html 
(letzter zugriff: 21. 1. 2022).

60 inna gerasimova: Pervaja konferencija cionistov v rossii. in: Oleg V. 
Budnickij (hg.): rossijskij sionism. istorija i kul’tura. Moskau 2002, s. 87 ff. 
Auf: http://minchanin.esmasoft.com/books/zionism/index.html#_ftn1. (letz-
ter zugriff: 21. 1. 2022).
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schritt gab. herzls zionismus sei den Frauen gegenüber offe-
ner als die Anhänger der Chibbat Zion oder der Bnei Mosche, 
die nur Männer in ihren zirkeln zuließen.61

die zweite große Welle von Pogromen im reich (1903–1907) 
betraf auch die belarusischen Provinzen. einer der ersten lin-
ken zionisten, schneur zalman rubašov (alias shazar), der im 
schtetl stoubcy, gouvernement Minsk, aufwuchs, erinnerte 
sich an die jüdische selbstverteidigung in stoubcy gegen die 
Anstifter der Pogrome in den jahren vor, nach und während 
der revolution von 1905, als antisemitische russische natio-
nalisten sich bereits in den schwarzen hundertschaften orga-
nisiert hatten. ende August bis Anfang september 1903 fand 
ein Pogrom in gomel’ (homel) statt. gomel’, nahe den gren-
zen zu russland und zur ukraine gelegen, war und ist bis heu-
te die größte industriestadt nach Minsk. um 1900 bestand 
etwa die hälfte der Bevölkerung aus juden.

der Pogrom in gomel’ und der danach stattfindende ge-
richtsprozess (1904–1906) gegen die juden, die den Pogrom an-
geblich angeführt hatten, markiert einen Wendepunkt, eine 
neue Qualität der jüdischen selbstverteidigung und politi-
schen Organisation ebenso wie einen neuen level der antijü-
dischen russischen Propaganda. Bis dahin waren die jüdischen 
gemeinden gegenüber ihren Angreifern eher passiv gewesen, 
aber nun hatte man sich wirklich gewehrt, was eine führende 
zeitung zu der Feststellung bewog, dass gomel’ „mehr ein 
Kampf war als ein Pogrom“.62 diese neue Qualität, die sich 
während des Pogroms von gomel’ zeigte, war die Folge einer 
Kooperation zwischen den beiden Flügeln der jüdischen natio-
nalen Bewegung in den belarusischen Provinzen, der zionisti-
schen gruppen und des BUND. der BUND, 1897 in Vilna ge-
gründet, trägt litauen, Polen und russland, aber nicht Belarus 
in seinem namen, doch eines seiner zentren lag in den belaru-
sischen Provinzen. 

die industrielle entwicklung der Provinzen vollzog sich vor 
allem entlang der ethnischen grenzen. jüdische Kaufleute und 
handwerker, unternehmer und Arbeiter konkurrierten mitei-
nander. die Arbeiter in den Fabriken und Manufakturen, die 
jüdische Besitzer hatten, waren juden; damit unterschied sich 

61 Paula hyman: introduction. in: Puah rakovsky (hg.): My life as a ra-
dical jewish Woman. Memoirs of a zionist Feminst in Poland. Blooming-
ton 2002, s. 13.

62 john Klier, shlomo lambroza: Pogroms. Anti-jewish Violence in Mo-
dern russian history. cambridge 2007, s. 209.
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die situation etwa von jener in der ukraine, besonders in 
 deren süden, wo die Arbeiterschaft ethnisch gemischt war 
(donbass) und in den städten eine multikulturell geprägte 
 Atmosphäre herrschte (Odessa). in grodno beschäftigte der 
tabak-Fabrikant Šerševskij im jahr 1914 1147 Arbeiter, von 
denen im übrigen 70 Prozent weiblich waren.63 um 1900 hat-
ten die holzfabriken der Familie lurija in Pinsk zusammen 
mehr als 700 Arbeiter und die jüdischen unternehmen in 
Pinsk insgesamt mehr als 2000. 64 

das ethnisch-soziale Profil, das die Arbeiterschaft in den 
belarusischen Provinzen prägte, beförderte das Aufkommen 
des BUND und ebenso die gründung der Russischen Sozialde-
mokratischen Arbeiterpartei (SDAPR) in Minsk 1898, an der 
der BUND maßgeblich beteiligt war. der BUND operierte als 
politische Partei und als gewerkschaft, war im reich aber ver-
boten. zusammen mit dem linken Flügel der zionistischen 
 Bewegung, der Poalei Zion, organisierte er die jüdische selbst-
verteidigung. die belarusischen BUNDisten spielten in der 
ersten russischen revolution eine entscheidende rolle, sie 
führten den Protest in den städten mit hohem jüdischem Be-
völkerungsanteil an. die SDAPR wurde fünf Monate nach 
dem BUND, im April 1898, in Minsk gegründet, wo der 
BUND der neugegründeten Partei eine verdeckt arbeitende 
druckerei zur Verfügung stellte. der BUND trat der SDAPR 
als Organisation bei, blieb allerdings insofern autonom, als er 
sich die entscheidungsbefugnis in allen die jüdische Arbeiter-
schaft betreffenden zentralen Fragen vorbehielt.65

dreh- und Angelpunkt des Verhältnisses zwischen BUND 
und SDAPR war die nationale Frage. Fünf jahre nach der grün-
dung, auf dem zweiten Kongress im sommer 1903, zerstritten 
sich die Fraktionen in dieser Angelegenheit. die hälfte der 
43 delegierten waren jüdisch und fünf von ihnen BUNDisten. 
in der Folgezeit konkurrierten beide Parteien in den belarusi-
schen Provinzen. nur dem großen einfluss des BUND und der 
sympathie, die er in der jüdischen Bevölkerung in der zeit der 

63 sobolevskaja: Povsedevnaja žizn’ (wie Anm. 7), s. 122 f. ebd.: the Par-
ticipation of jews in the tobacco Production of the grodno Province. se-
cond half of the 19th to the early 20th centuries. in: studia Bialorutenisty-
czne/Belarusian studies 13 (2019), s. 60 und 6. Auf: https://journals.umcs.
pl/sb/article/viewFile/8295/7266 (letzter zugriff: 21. 1. 2022).

64 shohet: the jews of Pinsk (wie Anm. 26), s. 22 f.
65 shmuel ettinger: Vom 17. jahrhundert bis zur gegenwart. die neu-

zeit. in: haim hillel Ben-sasson (hg.): geschichte des jüdischen Volkes. 
Von den Anfängen bis zur gegenwart. München 1995, s. 1118.
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Pogrome zwischen 1903 und 1907 und während der ersten rus-
sischen revolution 1905 genoss, war es zu verdanken, dass die 
SDAPR sich zu einem Kompromiss bereiterklärte. Man garan-
tierte dem BUND, dass er als Fraktion autonom bleiben und 
selbst über sein nationales Programm entscheiden konnte. so 
trat der BUND der SDAPR ein weiteres Mal bei.

Schlussbemerkungen

das territorium von Belarus ist nicht groß, verglichen etwa 
mit dem der ukraine, aber größer als das litauens. die histori-
schen strukturen der jüdischen siedlungen unterscheiden sich 
kaum. die juden im gesamten Ansiedlungsrayon des russlän-
dischen reiches besaßen denselben rechtlichen und politi-
schen status. die geschichte der juden in den belarusischen 
Provinzen verlief in vielem ähnlich wie im gesamten westli-
chen grenzland des russländischen reiches. dabei ist bemer-
kenswert, dass der Ansiedlungsrayon die juden als ethnische 
und kulturelle gruppe zu erhalten half. gleichzeitig forcier-
ten die diskriminierenden gesetze und die staatspolitik die 
Akkulturation und beschleunigten den Prozess der integration 
in die russische Welt. dieser Prozess setzte in der zweiten 
hälfte des 19. jahrhunderts ein. in wirtschaftlicher entwick-
lung fungierten juden als eine Art dritter stand, als Mittelklas-
se, die zwischen stadt und land vermittelte, die russische wie 
die regionalen sprachen erlernte und sich mit normen und 
Bräuchen der regionalen Bevölkerung vertraut machte. die 
Politisierung der juden um 1900, ihre soziale und kulturelle 
Anpassung an die russische gesellschaft einerseits und die 
gleichzeitige Massenemigration in die usA andererseits sind 
eine Folge der permanenten Krise im Ansiedlungsrayon. in 
den jüdischen städten und schtetlach des nordwestlichen 
grenzlands nahm die idee der emanzipation, der Weg in die 
Moderne, andere Formen als in Westeuropa an. das führte in 
die zionistische, die autonomistische oder in die russisch-re-
volutionäre Bewegung. der Protest der jüdischen jugend und 
die Modernisierung jüdischen lebens fielen zeitlich mit der 
russischen revolutionären Bewegung zusammen.66

Abgesehen von den gemeinsamen Wurzeln, denselben 
rechtlichen und politischen Bedingungen, den großen ent-
wicklungslinien der geschichte der juden im westlichen 

66 nathans: Beyond the Pale (wie Anm. 22), s. 291–295.
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grenzland des reiches unterscheiden sich die belarusischen 
juden in einiger hinsicht von ihren jüdischen nachbarn. ein 
grundlegender Aspekt ihrer einzigartigkeit betrifft den geogra-
fischen raum ihrer siedlungen. die landschaft ist wesentlich 
durch die Offenheit und schutzlosigkeit ihrer ränder in alle 
richtungen gekennzeichnet sowie durch die unzugänglich-
keit ihrer Mitte. die Wälder und sümpfe Polesiens waren ein 
ideales gelände, um sich der Außenwelt zu entziehen. ein an-
derer Aspekt ist die eigenart des belarusischen jiddisch und, 
vice versa, die jiddischen lehnworte im Belarusischen. eine 
historische Besonderheit in den belarusischen Provinzen war 
die zerstreute siedlung der juden auf dem land bis 1882. sie 
erschwerte den Kontakt mit den religiösen zentren und 
schwächte die traditionelle jüdische Welt. einander feindlich 
gegenüberstehende communities, unterschiedlich orientierte 
Menschen, chassidim und Mitnagdim, traditionell lebende 
und revolutionär Aufbegehrende, viele Arme und wenige rei-
che, lebten nah beieinander. insofern waren die Verbindungen 
zwischen ihnen enger und die Konflikte zwischen ihnen stär-
ker als in anderen teilen des Ansiedlungsrayons. Beides, die 
engen Kontakte wie die starken Konflikte, trugen dazu bei, 
dass sich bei den belarusischen juden besondere Mentalitäten 
entwickelten und sie einen eigenen Weg in die Moderne be-
schritten. jüdische unternehmer waren maßgeblich an der 
 industrialisierung der Provinzen beteiligt. nirgends im An-
siedlungsrayon war die jüdische Arbeiterbewegung stärker, 
positionierte sie sich als politische Partei früher als in den 
belarusischen städten. Mit dubnows Arbeiten über den chas-
sidismus begann in einer belarusischen Provinz die moderne 
jüdische geschichtsschreibung im östlichen europa. dank 
chagall wurde Vitebsk in der ganzen Welt bekannt.
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