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WOHNKUL TUR UND BEMAL TE WOHNEINRICHTUNGEN IM 
LĂNDLICHEN SUDSIEBENBURGEN (I) 

Muzeul de Etnografie Săsească „Emil Sigerus" cu sediul Într-unul dintre cele mai 
frumoase complexe arhitectonice din centrul istoric al Sibiului - Casa Artelor - a 
găzduit În contextul programului Capitalei Culturale Europene 2007 o expozi{ie 
de anvergură intema{ională având ca temă mobilierul pictat transilvănean. 

Artefact habita{ional cu o dăinuire de peste patru secole, deopotrivă În mediul 
citadin cât şi În cel rural, mobilierul de acest gen vehiculează astăzi o deosebită 
Încărcătură cultural-simbolică, conturându-se ca element relevant În cadrul acelui 
mult citat specific transilvănean, expresie a convietuirii peste timp a mai multor 
etnii În acelaşi spatiu geografic. Colec{iile de mobilier pictat din muzeele din 
Transilvania, la care se adaugă importante colec{ii muzeale şi particulare din 
Germania şi Ungaria, oferă aşadar un material expozi{ional de excep{ie, În stare 
să ilustreze pregnant mecanismele culturale ale procesului de comunicare 
multietnică, dezvăluind reteaua „canalelor culturale" şi a influentelor reciproce, În 
contextul cărora informa{iile sunt trecute prin filtrul preferintelor culturale, al 
exigentelor tradi{iei şi al gustului etnic specific. 

Seit den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts dokumentieren die 
Wissenschaftler am SiebenbOrgischen Museum Gundelsheim auf gemeinschaftlich 
unternommenen Feldforschungen mit den Fachkollegen vom ASTRA-Nationalmuseum in 
Hermannstadt/Sibiu den rasanten Wandel im Bereich tradierter landlicher Gesellschaften 
in SiebenbOrgen. 

Bei den langzeitlich ausgerichteten Untersuchungen konturierte sich das 
Spezifische siebenbOrgischer Lebensentfaltung gerade im Spannungsfeld der Krafte, die 
typisch fOr jeden multiethnischen Lebensraum sind. Es ist dies ein standiges Geben und 
Nehmen, ein Netz von Kulturkanalen mit dem Filter ethnisch gepragter Sehweise, die 
bestimmend sind fOr die kulturellen Mechanismen, welche die LebensauBerungen aller 
hier lebenden Ethnien pragen und die auch am kulturellen Artefakt ablesbar sind. Unsere 
Recherchen begannen wahrend des massiven Exodus' der SiebenbOrger Sachsen, 
wodurch in dem bis dahin regen interethnischen Dialog (Sachsen - Rumanen - Ungarn -
Roma) unter den Bewohnern der Dorfer SOdsiebenbOrgens allmahlich ein wichtiger 
Partner ausfiel. Die spezifischen ĂuBerungen siebenbOrgisch-sachsischer Alltagskultur 
rOckten somit immer mehr in den Bereich des Vergangenen, die Materialzeugnisse dieser 
Kultur fanden sich zuletzt hauptsachlich in den musealen Sammlungen aufbewahrt. Mit 
dem gemeinsamen Forschungsprojekt war und ist beabsichtigt, die Erforschung des 
bemalten Mobelbestandes bzw. der tradierten Wohnkultur in den Kontext der 
kulturgeschichtlich orientierten Erforschung des Wohnens im sOdsiebenbOrgischen 
multikulturellen Raum zu stellen, wobei vertikal-chronologische als auch horizontal-soziale 
Aspekte berOcksichtigt, sowie wirtschaftliche und technologische Gesichtspunkte mit 
einbezogen wurden und werden. ln diesem Zusammenhang wurden neben der 
Feldforschung, dem Studium der Sammlungen und edierten Quellenbestande auch 
umfangreiche archivalische Recherchen in den staatlichen und kirchlichen Archiven in 
Hermannstadt/Sibiu und Kronstadt/Braşov unternommen. Im Rahmen des 
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Hermannstădter Kulturhauptstadtprogrammes 2007 fand eine erste wissenschaftliche wie 
museale Aufarbeitung dieser Forschungsergebnisse im Projekt einer 
grenzOberschreitenden Austellung zum Thema „Bemalte( r) Mobel in SOdsiebenbOrgen" 
ihren vorlăufigen Abschluss. Zu den Ausrichtern dieser Prăsentation im „Schatzkăstlein" 
am Kleinen Ring in Sibiu/Hermannstadt gehorten neben dem SiebenbOrgischen Museum 
in Gundelsheim/Neckar das ASTRA-Nationalmuseum in Sibiu, das Museum im Kleihues
Bau in Kornwestheim/Baden-WOrttemberg und das Stadthistorische Museum in 
Sighisoara/Schăssburg. Leihgaben kamen zusătzlich aus dem Brukenthalmuseum in 
Sibiu/Hermannstadt und der Privatsammlung Rill in Augsburg. Im Folgenden geht es um 
einen kurzen Oberblick zu den grundsătzlichen Aspekten der Problematik bemalter Mobel 
im Kontext siebenbOrgischer Wohnkultur der letzten drei Jahrhunderte (Raumaufteilung 
des Hauses, Alltags- und Ritualfunktion der einzelnen Răumlichkeiten, Normierung der 
Raumeinrichtung seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, „Haus" und „Vordere Stube" im 
Wandel, die Tradition der Mobelmalerei bei den SiebenbOrger Sachsen, „Săchsische 
Stube" im Zeichen kultureller „ROckbesinnung" vor dem Hintergrund des beginnenden 
Exodus' in den achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Ein umfangreicher Mobel
Bestandskatalog ist in Arbeit. 

Die lăndliche Architektur im sildsiebenbilrgischen Raum und die tradierte 
Raumaufteilung a/s Spiegelbild spezifisch-regionaler Lebensentfaltung 

Die sOdsiebenbOrgische lăndliche Architekturlandschaft ist noch am Anfang des 21. 
Jahrhunderts geprăgt von eng aneinandergereihten, langgezogenen Winkel- und 
Dreiseitgehoften, die schwer einsehbar sind. Der durchgehenden Hăuserfront mit 
abwechselnd giebel- und traufstăndigen Bauten entspricht am hinteren Rande der 
Hofparzellen eine dichte Reihe, ein „Saum" test aneinandergefOgter Scheunen in 
Querstellung zur Hofbreite. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts stellten die Gebăude vom 
Ende des 18. und aus dem 19. Jahrhundert den gr611ten Anteil der vorhandenen 
Bausubstanz im Weichbild der ehedem săchsisch besiedelten D6rfer. Diese im Begriff 
„Hăuserlandschaft" zusammengefasste Erscheinungsform gewachsener, lăndlicher 
Baukultur ist der Ausdruck einer Ober Jahrhunderte hinweg gleichartigen Wirtschafts- und 
Sozialstruktur des sOdsiebenbOrgischen Dorfes. Die Wohnhăuser des 18. und 19. 
Jahrhunderts konservierten in ihrer Genormtheit somit weit ăltere Raumstrukturen. Es 
handelt sich dabei um Zwei- oder aber Dreiraumhăuser, bestehend aus Stuf (Stube) und 
Hous („Haus", Vorhaus, Wirtschaftsraum) bzw. aus Vedderstuf (Vordere Stube), Hous und 
Hăngderstuf (Hintere Stube). Grundsătzlich gestaltet sich diese tradierte lăndliche 

Architektur im siebenbOrgisch-săchsisch geprăgten SOdsiebenbOrgen ehnienObergreifend, 
mehr noch, sie verbreitete sich Ober das Wirken săchsischer Bauhandwerker in den rein 
rumănischen Siedlungsgebieten, etwa des Hermannstădter Umlandes (Mărginimea 

Sibiulw), des Fogarascher Landes (Ţara Oltulw) oder aber bei den Csang6-Magyaren in 
den Sieben Dorfern bei Kronstadt/Braşov. Die Oberlieferte Raumordnung im 
sOdsiebenbOrgisch-săchsischen Bauernhaus, geht von der Zweiteilung in Hous (Haus) 
und selbststăndig geheizter Stuf (Stube) aus. Damit schreibt sich diese bis ins Mittelalter 
zurOckreichende Hausanlage dem sOdeuropăischen, mediterranen Architekturtypus ein. 
Die Entwicklung des archaischen, vielfunktionalen Einraumhauses zum Zweiraumhaus 
ging in Europa unterschiedliche Wege. Entscheidend bei diesem Wandel war, ob es sich 
bei der hinzugekommenen, rauchfreien Stube mit eigener Beheizung um einen 
zusătzlichen Anbau zum ursprOnglichen Allzweckraum mit offenem Herd (Rauchhaus) 
handelte, oder aber, ob man den Stuben-Raum aus dem grol1en, originăren Einraum 
abteilte bei gleichzeitiger Umwandlung der Feuerstelle zum Heiz- und Schlafofen. Erstere 
Variante scheint im mitteleuropăischen Raum, d. h. auch in SOdsiebenbOrgen der Regelfall 
gewesen zu sein, wogegen letztere das Spezifikum nord- und osteuropăischer 

Bauentwicklung ausmacht. Dementsprechend gehorte zum siebenbOrgisch-săchsischen 
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Hous noch bis ins spăte 18. Jahrhundert hinein der offene Herd mit Rauchhut. ln diesem 
Zusammenhang stellt Roswith Capesius fest, „dass sich das sOdsiebenbOrgische wie auch 
das Bauernhaus ganz SOdrumăniens in die groBe Familie der mittel- und 
sOdosteuropăischen Bauernstube [d. i. die an das Rauchhaus angebaute Stube] 
eingliedern, wăhrend das nordsiebenbOrgische Haus in seiner Entwicklung zu der Familie 
des osteuropăischen Dorfhauses [der aus dem Rauchhaus entwickelte Wohnraum] gehort. 
Die Grenze zwischen den beiden Haustypen bildet ungefăhr die kleine Kokel. [ ... ] wie in 
Mitteleuropa [bezeichnet sprachlich] ,Haus' den Herdraum und, Stube' den Wohnraum". 1 

Det Hous diente somit in SOdsiebenbOrgen hauptsăchlich als Herd, Vorrats- und 
Wirtschaftsraum. Die ausschlieBlich zweckwirtschaftlich ausgerichtete Einrichtung blieb 
Ober Jahrhunderte hinweg karg: eine Truhenbank zur vielfăltigen Nutzung, eine 
Abstellbank tor die irdenen WasserkrOge (det Krajebinkeltschen, Alzen/Alţâna)2 , spăter die 
Wassereimer, eine Mehltruhe. Als solche wurde zumeist ein von den Motzen, d. s. 
rumănische Wanderzimmerleute aus den Westkarpaten, erstandenes „wallachisches 
Trugelchen" (Trantschen, ZiedNeseud) verwendet. 3 Erst mit dem Aufkommen der 
„SommerkOche" als separatem Raum im Verbindungstrakt zwischen Wohnhaus und 
Wirtschaftsgebăuden (Backhaus, Stălle, Schuppen) im 19. Jahrhundert erhielt das Hous 
dann die Funktion einer WohnkOche und entsprechendes, auch bemaltes Mobiliar. 

Die geschichtliche Entwicklung des sOdsiebenbOrgischen Hauses hat sich relativ 
einheitlich vollzogen. Das anfăngliche Zweiraumhaus lieB sich durch AnfOgen eines dritten 
Raumes nach hinten erweitern, wobei die Hangderstuf als zusătzlicher Vorrats- oder aber 
Wohn- und Arbeitsraum (lăndliches Handwerk) genutzt wurde. Beginnend mit der zweiten 
Hălfte des 19. Jahrhunderts erfuhr die Raumaufteilung des siebenbOrgischen 
Bauernhauses mehr an lndividualităt, wobei es sich letztendlich meistens nur um 
Varianten des typischen Zwei- bzw. Dreiraum-Grundrisses handelte oder aber durch 
Traufstellung des Gebăudes zur StraBe hin ein vierter Raum angebaut wurde. Neben der 
Vedderstuf gab es somit auch noch die Ackstuf (Eckstube). Das Beispiel des 
„KOrschnerhofes" in Zied belegt, wie auf dem Grundriss eines Zweiraumhauses mit 
lăngsseitiger, nicht unterkellerter LTf (Laube), die Raumaufteilung im Wohngeschoss den 
BedOrfnissen eines Bauern- und Handwerkerhaushaltes angepasst wurde. 

Im Durchschnitt war der Stubenraum săchsischer Bauernhăuser des 17.-20. 
Jahrhunderts von betrăchtlichem AusmaB, die Wohnflăche selten unter 5 x 5 m, ob der 
Bau nun aus Stein- und Ziegel oder aber noch aus Holzbohlen gefOgt ist. ln der Regel 

1 Roswith Capesius: Das siebenbi.irgisch-săchsische Bauernhaus. Wohnkultur. Bukarest 1977, S. 39. 
2 Feldforschung în Alzen/Alţâna im Jahre 1972 im ehemaligen Haus Ehrwenlspăter Johann Mehburger, 
Leschkircher Str./ Str. Nocrichului Nr. 555. Das im Jahre 1900 von Johann Ehrwen (1868 - 1936), Enkel des 
Laurenz Ehrwen (1812 - 1872) mit Obernamen der Liarenz ais dem Stîinhais, gebaute Wohnhaus war als 
Nachfolgebau eines ălteren Steinhauses fi.ir seine Zeit auch ein beeindruckendes Gebăude auf einem 
soliden Steinfundament mit tonnengewălbtem Kellergeschoss. Die 1934 geborene Urenkelin Maria 
Baumann weir.. aus den Erzăhlungen ihrer „Lorenz-Gror..mutter" um den 191 O noch urspri.inglich erhaltenen 
Herdraum mit Rauchhut (de Kalefok), welcher regelmăl1ig gewaisst, d. i. gekalkt werden mur..te. 1972 fand 
sich im damaligen Herdraum Hais kein gemauerter Herd mehr, dator aber ein Teii der Einrichtung aus der 
Zeit vor 1900, wobei diese ihrerseits dem noch ălteren Einrichtungsschema verpflichtet geblieben war: 
Rechts an der lnnenwand zur Vedderstuf befand sich det Krăjebinkeltschen und eine ehedem bemalte, 
spăter braun gefladderte „dicke" Truhe, links gegen de Honjderstuf hin die Leiter auf den Dachboden măt 
der Sch/uach(t) undim hinteren Eck ein Blechofen. 
3 Die Zieder Erbteilungsprotokolle („Theil Brieffe" 1719 - 1789) verzeichnen fi.ir beinahe jeden Haushalt 
einen ader mehrere solcher Behăltnisse, die als Fruchtkăsten bzw. als Mehltruhen dienten. Deren Standort 
war entweder im Hause selbst ader aber „im inwendigen Fridhoff" (d. i. der Unterstand an der inwendigen 
Kirchenburgmauer bzw. „im [Kirchen]Thurn oben auff' (Protokoll nach dem Ableben des Andreas Rothmann 
vom 15. Dezember 17 41 ). Die Protokolle wurden 1985 im Zieder Pfarrarchiv eingesehen, Kopien im Archiv 
Sedler. Seit 1995 im ZAEKR (Zentralarchiv der Evangelischen Kirche în Rumănien), Bestand Zied. Zur 
Bezeichnung Trăntschen!Trentschen!Tră(i)ntchi auch Friedrich KrauB: Handwărterbuch der 
nordsiebenbi.irgischen Handwerkssprachen. Siegburg 1957. Spalte 982, unter „Tri.ihchen". 
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waren und sind diese Hăuser unterkellert, hin und wieder fand sich auch nur ein einziger 
Kellerraum unter dem Stubengemach. Anstelle des aus Lehm geschlagenen und mit 
Ziegeln belegten Bodenbelages, des lestrich [Estrich], kam spătestens seit dem 18. 
Jahrhundert ein FuBbodenbelag aus Brettern (der dillăn Teren) in die Vedderstuf, wobei 
der warme Holzton die farbliche Raumwirkung des Gebinn [d. i. die Balkendecke] im 
Raum potenzierte. Ein Charakteristikum des sudsiebenburgischen Bauerhauses vom 17. 
bis ins 19. Jahrhundert hinein ist das Oberaus hohe Kellergeschoss, dessen Hohe am 
wuchtigen Sockel an der Fassade ablesbar ist. Bei nicht durchgăngig gehaltener 
Unterkellerung war es vor allem das „Haus" (det Hous), das ebenerdig blieb. Derartige 
Hauskonstruktionen zeigten dann eine gebretterte Stube und einen Herdraum mit 
geschmiertem lestrich. Belegt ist der gestampfte, hin und wieder ornamentverzierte 
LehmfuBboden in Bauernhăusern am Rande des săchsischen Siedlungsgebietes bis in die 
Anfănge des 20. Jahrhunderts. 

Den Eingang, der ehedem direkt vom Hof ins Hous fOhrte, Oberfing spătestens seit 
dem 16. Jahrhundert eine Vorlaube, de Llf. Sie befindet sich in der Regel an der dem Hof 
zugewandten Lăngsseite des Gebăudes. Entwicklungsgeschichtlich setzt diese Laube an 
unterschiedlichen Ausgangsformen an. Zum einen erscheint sie als Schrumpfform eines 
von Holzpfeilern begrenzten, arkadenverbundenen vierseitigen Hausumlaufes, wie er fOr 
die tradierte Holzarchitektur im ganzen Donaukarpatenraum typisch ist (rum. pridvor, ung. 
tornac). Im Zeckeschgebiet bezeugten noch bis in die achtziger Jahre des 20. 
Jahrhunderts săchsische Holzhăuser in Tornen, Gergeschdorf und Schogen mit zwei
bzw. dreiseitigem Umlauf diese Herkunft. Andrerseits steht die Entwicklung des 
gemauerten Laubenganges an der hofinneren Traufseite des sOdsiebenbOrgischen 
Bauerhauses im Zusammenhang mit einem ursprunglich nur den Treppenaufgang 
schutzenden Vordach. Mit der Verlagerung der Treppe aus der Senkrecht- in die 
Parallelposition zur Hauswand, ergab sich die Moglichkeit, den Treppenaufgang Ober 
einen die ganze Traufseite einnehmenden Laubengang zu erweitern. Die vielfăltigen 

Varianten dieser Laubenart im 19. Jahrhundert - mit dem Eingang von hinten, von vome, 
d. h. von der StraBenseite her, mit abgetrenntem Stifken (Stobchen) nach hinten oder der 
Gasse zu - sprechen von der Beliebtheit und der intensiven Nutzung dieses offenen 
Hausraumes. Anstelle des Wohnraumes (Stifken) konnte der abgetrennte Raum als 
Kummer (Kammer, Vorratsraum) oder gar als Răucherkammer dienen. Im rumănischen 
Bauernhaus der Hirtendorfer in der Hermannstădter Umgebung (Poiana Sibiului) 
beherbergte er hin und wieder auch die sommerliche Schlafstatt fOr den Hausherren, 
zugleich den „groBen Kleiderrechen" fOr den wochentlichen familiăren Bedarf an 
Arbeitskleidung (hainele de-o săptămână). 

De Vedderstuf. Wohnen und Reprăsentieren 
Im Zweiraumhaus war die Stube zugleich Wohn- und Reprăsentationsraum. Hier 

hatte spătestens seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert auch das bemalte Mobiliar 
seinen Platz. Die Oberlieferte Raumaufteilung grundet auf einem fOr den ganzen Donau
Karpatenraum gultigen, dezentralisierten, diagonal ausgerichteten Funktionssystem, d. h. 
die vier Raumecken entsprechen je einem grundlegenden Wohn- und Lebensbedurfnis: 
Ess- und Bettecke belegen den der StraBe zu gelegenen Raum, Ofen- und Schaugeschirr
Ecke grenzen an den Wirtschaftsraum, det Hous, an. Die Wohnmoglichkeiten des 
Dreiraumhauses brachten es allmăhlich mit sich, den Alltag aus der Vedderstuf zu 
verbannen, die Ausstattung des Raumes ganz aufs Reprăsentative auszurichten. De 
Vedderstuf wurde spătestens im 18. Jahrhundert zur „Guten Stube". Unter dem Diktat von 
Ritual und Zeremoniell standardisierte sich im 18. Jahrhundert nicht nur das 
Stubenmobiliar, auch die einzelnen Mobelstocke erhielten einen unverruckbaren Platz im 
Raum zugewiesen. Diese nunmehr dauerhafte Einrichtungsstruktur eines ursprunglichen 
Mehrzweckraumes wurde damit vollstăndig in den Bereich des Reprăsentativen gehoben. 
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Beginnend mit dem 19. Jahrhundert wurde die Brauchtunktion der „Guten Stube" 
nachweisbar verstărkt in Anspruch genommen. Die dekorativen MăbelstOcke und -
arrangements markierten symboltrăchtig Handlungsorte - vorwiegend solche, die in 
Zusammenhang mit den rites de passages standen. Am Tisch wurde der Brautvertrag 
ausgehandelt und besiegelt, aut die bemalte Tischplatte legte auch die Patin den 
Nachwuchs nach vollzogener Taute in der Kirche bzw. beim Einzug des jungen Christen 
ins Elternhaus: En HTden hun mer gedrohn.I En Chrăsten hun mer brocht. (Einen Heiden 
haben wir [zur Kirche] getragen./ Einen Christen haben wir [nach Hause] gebracht). Und 
weiter: Dat et af den Dăsch./ Et sal wuoszen, wă e Făsch. (Legt es - das Kind - aut den 
Tisch./ Es soli wachsen wie der Fisch.) 1 Das Hohe Bett diente der Zurschaustellung der 
Mitgift bzw. der textilen Fertigkeiten der Hausfrau. SchlieBlich wurden die Verstorbenen 
des Hauses in der „Guten Stube" autgebahrt, hier hielt die Nachbarschaft die Totenwache 
und der Nachbarvater oder aber der ălteste unter den Grabmachern forderte die Familie 
zur Freigabe ihres Hausvaters tor den letzten Gang aut. 2 

Die brauchrituellen Funktionen sicherten dem Stubenraum somit nicht nur einen 
Zugewinn an Reprăsentation und ăsthetischem Aufwand hinsichtlich seiner Einrichtung, 
sie verhalten ihm im Kontext der sozial-romantischen lnanspruchnahme des Băuerlichen 
als ethno-kulturelle Eigenart des Săchsischen, als Kern „săchsischen Wesens" in der 
zweiten Hălfte des 19. Jahrhunderts zu einem wichtigen Platz im Zeichensystem 
siebenbOrgisch-săchsischer ldentităt. Kein Wunder also, dass das nunmehr typisierte 
Einrichtungsschema der „Guten Stube" seine GOltigkeit tor das Alte Land und das 
Burzenland bis zum Ende des 19. Jahrhunderts beibehalten konnte, im Repser Gebiet 
sogar noch bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts. 

Handlungsort Raum. Die Tischecke - Ort der familiăren und gesel/schaft/ichen 
Kommunikation 

Zum teststehenden Arrangement der Vedderstuf gehărte bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts das sogenannte Tischeck, dessen KernstOck der bemalte Kastentisch in der 
Raumecke StraBenseite/Hoteingang war. lhn rahmten wandseitig an den Stubenwănden 
entlanglautende Unebink (Lehnbănke) oder aber Trunnebink (Truhenbănke). GegenOber, 
an den beiden der Stube zugewandten Tischseiten, hatten dann spătestens seit dem 18. 
Jahrhundert auch zwei bemalte StOhle ihren Platz. 

Die Truhenbank, Verwahr- und Sitzmăbel zugleich, ist seit dem 16. Jahrhundert als 
bOrgerliches Stubeninventar aber auch als in Gotteshăusern deponiertes Verwahrbehăltnis 
der ZOnfte belegt: „Dem TOschler tor die Trunebanck in die Kirche tl.1 den. 80."3 Das 
Zettelarchiv des SiebenbOrgischen-Săchsischen Wărterbuchs in Hermannstadt vermerkt 
Truhenbănke auch als Habe von Dorfgeistlichen: „Das lnventarium Parochiae zăhlt als 
bona pastoralia Ende 16. Jahrhundert im alten Kirchenbuche [der Ort ist nicht genannt] 
aut: Hăltzeren Voraht: Ein alt schlecht weis Tisch/ Ein gut new schwartz Thrunenbanck 
(schwarz gebeizte?)/ Zwe gemalte lange Bretter umb den Tisch/ Ein new grOn 
angestrichene rehm/ fier alte eben angestrichen Riemen/ Ein gemahlter stuel in der Kirche 
aut dem predigtstul/ Zwo new weis riemen im niedersten Haus"4

. Ober die bOrgerliche 

1 Johann Hillner: VolkstOmlicher Glaube und Brauch bei Geburt und Taufe im SiebenbOrger Sachsenlande. 
ln: Programm des evangelischen Gymnasiums în Schăr..burg 1876/77, S. 36. 
2 Die Aufbahrung verstorbener Familienmitglieder în der Guten Stube ist în beinahe allen Ortschaften 
SOdsiebenbOrgens bis dato noch Brauch. Das Abfordern des Verstorbenen von der Familie vollzieht sich 
rituell: Nach der formelhaften Bitte, um Erlaubnis zem Drion [Tragen] of Guottesăcker (Alzen), wird der bis 
dahin offene Sarg gedeckelt und zugenagelt. Mit den Worten Guott triest de Bedrăften [Gott trăste die 
BetrObten] tragen ihn vier Nachbarschaftsmitgliedern auf den Schultern aus dem Hause. (Gewăhrspersonen 
Martin und Barbara Ehrwen, Alzen). 
3 Zettelarchiv des SiebenbOrgisch-săchsischen Wărterbuchs in HermannstadUSibiu, Stichwort „Truhenbank", 
Herkunft „Nachlass Schullerus, „Joh. Roth gesamm(elt)". 
4 Ebenda, Stichwort „Truhenbank'', Herkunft „Nachlass Wolff Haus I". 
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Ausstattung der lăndlichen Pfarrhăuser und Kirchen mit Truhenbănken, fanden diese 
Eingang ins băuerliche Wohnhaus. Spătestens seit dem 18. Jahrhundert waren bemalte 
Truhenbănke unverzichtbares Ausstattungsgut der Vedderstuf. Je nachdem, ob die 
Truhenbănke in der Lănge auf das MaB einer ganzen Wand abgestimmt waren oder nur 
die zwei Meter im Eck hinter dem Tisch einnahmen, sprach man von der lanp Trunl Jang 
Bank oder aber der dillenslang Trunl Bank, d. i. eine brettlange Truhe/Bank . Aber auch 
die wandlangen, nicht selten 6 m umfassenden „langen Truhen[bănke)" waren dillenslang 
unterteilt, d. h. in Behăltnisse auf Brettlănge (ca. 2 m) strukturiert, da sie von Kindern oder 
aber Jugendlichen als Bettstatt in Anspruch genommen werden konnten. Im Normalfall 
dienten sie als kombiniertes Sitz- und Behăltnismobel tor Kleider und Haustextilien: So 
zăhlten zu den im Jahre 1831 von Johann Bucholtzer, Sauer in Roseln/Ruja bei 
Agnetheln, hinterlassenen ErbgOtern auch „zwei Kleiderbănke um den Tisch". 2 Wenn auch 
der erhaltene Bestand an Tischen aus dem lăndlichen Bereich SOdsiebenbOrgens erst um 
1700 einsetzt und wenn man sich ein deutliches Mehr an unverstellten Zugriffen - etwa 
Ober Teilungsprotokolle, Bildquellen u. a. - auf die historische Realităt dorflicher 
Wohnrăume vor dieser Zeit gewOnscht hătte, so verweist das stets sehr dekorativ 
gehaltene Essmobel der Vedderstuf in seiner Form als Rompdasch (Rumpftisch) auf eine 
bOrgerliche Herkunft im Bereich spătgotischer Wohnkultur. Dieser Typus eines stilistisch 
geprăgten Mobels, wie es seine Bezeichnung als „gotischer Tisch" erkennen lăsst und 
welchen die Urkunden und spăter im 19. Jahrhundert der regionale Sprachgebrauch mit 
unterschiedlicher Namensnennung f0hren 3

, ist nicht etwa eine siebenbOrgische Erfindung, 
sondern er war in der Spătgotik und der frOhen Neuzeit vor allem in den Alpenlăndern und 
in SOddeutschland weit verbreitet.4 Es ist dies ein Kastentisch mit einem oder zwei 
ObereinandergefOgten Behăltern, welche auf stabilen Seitenkonstruktionen aufliegen. 
Zeigen sich die bOrgerlichen Tische des 16. Jahrhunderts noch in Wangenform, so ist die 
Wange beim lăndlichen Mobiliar in der Regel in Stotzen (Bocke) aufgelost, die durch je 
einen Quersteg verbunden und bodenseitig durch ein Rahmengeviert stabilisiert werden. 
Die in Nuten gefOhrte Tischplatte lăsst sich verschieben. 

Die Fertigung des ursprOnglich bOrgerlichen Prestigeobjektes stellte hohe 
AnsprOche an das Handwerk, so dass es nicht verwundert, wenn die Satzungen der 
vereinigten Hermannstădter Maler-, Tischler- und Glaserzunft von 1520 als Meisterstock 
festlegte: „Das erst Stock sol[I] seynn ynn yngefast Twsch nach der Czwir (zwerch?) vnnd 
Leng, das ander ein Spilpret..."5 Am 2. Dezember 1631, ein Jahrhundert spăter also, 
bestătigte die Tischlerzunftunion der siebenbOrgischen Stădte „Hermanstadt, SchesbOerg, 
Cronen, Megyes, Nosen ... " mit der Forderung nach dem gleichen MeisterstOck - „ein 

1 Siehe auch Roswith Capesius, wie Anm. 1, S. 98. 
2 Rosler Erbteilungsprotokolle im ZAEKR (Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Rumănien), Bestand 
Roseln 400-254/267, Protokoll vom 6. Mai 1831. Zitiert anhand der Transkription von Dr. Christian Weiss. 
3 „yngefast Twsch" (Satzungen der Hermannstădter Maler-, Tischler- und Glaserzunft von 1520); „rump
dOsch" (Hermannstădter Teilungsprotokolle von 1592, verzettelt im Archiv des SiebenbOrgisch-săchsischen 
Worterbuchs, Stichwort „Tisch"; „Rampdasch" (ebenda, Wolkendorf i. Burzenland, 1895); Lutherdăsch 
(Feldforschung Gror:!.scheuern 1988); altvatersch Dăsch [altvăterlicher Tisch] (Feldforschung Alzen 1990, 
Gewăhrsfrau Maria Dirring); Dăsch măt Brrtkăsten (Feldforschung Gror:!.au 1992, Gewăhrsfrau Elise 
Liebhart). 
4 Siehe dazu Leopold Schmidt: Bauernmobel aus SOddeutschland, Osterreich und der Schweiz. Wien 1967; 
Bernward Deneke: Bauernmobel. Ein Handbuch tor Sammler und Liebhaber. MOnchen 1979; Torsten 
Gebhard: Oberbayerische Bauernmobel. MOnchen 1982; Leopold Schmidt, Armin MO/Ier. Bauernmobel im 
Alpenraum. lnnsbruck 1982; Franz C. Lipp: Oberosterreichische Bauernmobel. Wien 1986. 
5 Satzungen der Hermannstădter Maler-, Tischler- und Glaserzunft, verliehen vom Rat der Stadt 
Hermannstadt. 1520. Nationalarchiv HermannstadUSibiu Z. U. 1./40. Urk. lateinisch und deutsch. Vgl. auch: 
Friedrich Muller. Deutsche Sprachdenkmăler aus SiebenbOrgen. Hermannstadt 1864, Reprint Bukarest 
1986, S. 171ff. (Transkription ungenau); Monica Vlaicu (Hrsg.): Handel und Gewerbe in Hermannstadt und in 
den Sieben Stohlen 1224-1579 (Quellen zur Geschichte der Stadt Hermannstadt). HermannstadUSibiu 2003, 
S. 265. 
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eingefast Tisch vnnd ein Bredspill" 1 die weiterhin bestehende Aktualităt diese Măbeltyps. 
Es haben sich weit mehr „gotische Tische" stădtischer Herkunft (16./17. Jh.) im 

siebenbOrgischen Raum erhalten als băuerliche, was wohl auch auf die intensivere 
Nutzung bzw. den VerschleiB eines solchen MăbelstOckes im lăndlichen Raum durch die 
Weitervererbung in der Familie zurOckzufOhren ist. Nicht nur die relativ hăufige Erwăhnung 
von Tischen (nach Truhen, Truhenbănken und Betten samt Bettzeug) in Erbprotokollen 
lăsst eine solche Schlussfolgerung zu, sondern auch die auf uns zugekommenen 
Unterlagen siebenbOrgischer Antiquitătensammler aus der Zeit um 1900, die die 
Antiquitătenhăndler in der Habsburgermonarchie Oberwiegend mit „gotischen" Tischen und 
siebenbOrgischem Zinn belieferten. 

Die urkundlichen Belege umfassen den gesamten Zeitraum vom 16. bis zum 
ausgehenden 19. Jahrhundert. So kommen in den Hermannstădter Teilunşsprotokollen 
des ausgehenden 16. Jahrhunderts immer wieder „verschloBen TOsch" , bzw. „ney 
verschlossen TOsch"3 vor. Fur den lăndlichen Raum wird in einem 
Kirchenvisitationsprotokoll von 1680 im Bogeschdorfer Kapitel u. a. „ein schlecht weis 
Tisch"4 im Besitz des Pfarrhauses in Kund/Cunţa aufgelistet. Die frOhesten aus dem 
lăndlichen Wohnhaus erhaltenen Tische entstammen der Zeit um 1700, die am 
aufwăndigsten bemalten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. 5 BezOglich der 
Bewahrfunktion im săchsischen Bauernhaus heiBt es um 1900 in Rothberg/Roşia: Ăm 
Dasch sejn Schraften, det Hiosbach uch de Kass, drau vili odder wenig Kretzer." (Im Tisch 
sind Schriften, das Hausbuch und die Kasse, dann viele oder wenige Kreuzer.)6 „Wie den 
Feldforschungen ... zu entnehmen ist, scheint diese Lade [die Tischlade] anfangs auch 
zum Brotkneten benOtzt worden sein", schreibt Roswith Capesius 1977.7 

Bei aller Leichtbeweglichkeit des Sitzmăbels Stuhl, blieben auch die bemalten 
Stohle ins fixe Arrangement des Tischeckes eingebunden. ln der Regel waren dieses die 
Oblichen Brettstohle mit geschweifter ROckenlehne, hin und wieder fand sich auch ein 
Lehnsessel tor das Familienoberhaupt darunter. 

Nicht an das rigide Einrichtungsschema der Guten Stube gebunden waren die in 
keinem Haushalt fehlenden, vielseitig einsetzbaren Sch/osbink (Schlosbănke), d. s. vom 
Tischler hergestellte, ca. 3 m lange Sitzbănke mit seitlichen Wangenstotzen; oder aber die 
meist vom Zimmermann gefertigten Schemei im Raum. 

Die Bettecke - Spiegelbild hausfrau/ichen Fleif3es und weiblicher Kunstfertigkeit 
GegenOber dem Kastentisch Raumeck StraBenfronUNachbargrundstOck - hat das 

„Hohe Bett" seinen Stammplatz im GefOge der Oberlieferten bemalten Stubeneinrichtung. 
Mit seinem strikt den ortlichen Regeln verpflichteten Polsterhăufungen, die sich in 
NordsiebenbOrgen zum Ende des 19. Jahrhunderts bis unter die Balkendecke tormten, 
dominiert es das Raumempfinden. Die eine Lăngsseite ist paralel! zur Wand gegen das 
Nachbaranwesen ausgerichtet, an der dem Raum zugekehrten Schauseite prăsentiert sich 
eine auf Bettlănge abgemessene LTnebank (Lehnbank). Diese zeigt sich anhand der ab 

1 Urkunde im Nationalarchiv HermannstadVSibiu Z. U. 1/203. 
2 Teilungsprotokoll vom 11. Februar 1593 (Erblasser Casper Endres in der Heltauergasse). Nationalarchiv 
HermannstadV Sibiu Hermannstădter Teilungsregister Nr. 305. 
3 Teilungsprotokoll vom 24. Mai 1590 (Erblasser Schinker in der Elisabethgasse). Nationalarchiv 
HermannstadV Sibiu Hermannstădter Teilungsregister Nr. 305. 
4 WieAnm. 7. 
5 Ein Tisch aus dem 18. Jahrhundert befindet sich in der Sammlung des Siebenburgischen Museums 
Gundelsheim, die aufwăndig bemalten Tische aus der zweiten Hălfte des 19. Jahrhunderts im Besitz des 
ASTRA-Nationalmuseums in Hermannstadt belegen eine spăte Blutezeit lăndlicher Măbelmalerei im Repser 
Gebiet. 
6 Zettelarchiv des Siebenburgisch-săchsischen Wărterbuchs in HermannstadVSibiu, Stichwort „Tisch", 
Herkunft „Nachlass Schullerus". 
7 Roswith Capesius, wie Anm. 1, S. 102. 
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Mitte des 18. Jahrhunderts erhaltenen Exemplare in Brettbauweise gefOgt, mit verzapften 
Rundholzbeinen und einer geschweift ausgesăgten, in Rokokomanier groBzOgig 
durchbrochenen ROckenlehne. Den hăufigen archivalischen Erwăhnungen zufolge, welche 
z. T. bis ins 16. Jahrhundert zurOckgehen („ein alt Lehnbank", Neustadt bei Kronstadt/ 
Cristian, 1574)1 handelt es sich bei der Unebank um ein allseits beliebtes 
Einrichtungsstuck. ROckschlOsse Ober frOhe Bankformen oder aber den frOheren Standort 
im Raum lassen die Teilungsprotokolle jedoch nicht zu. 

Vielfăltige mundartliche und archivalische Benennungen verweisen nicht nur auf die 
lange Entwicklungsgeschichte, die das Reprăsentations- und Liegemobel Bett in der 
siebenbOrgischen Wohnkultur hinter sich hat, sie belegen darOber hinaus formale 
Parallelerscheinungen und -entwicklungen, gesellschaftliche und geographische 
Querverbindungen. 

Da ist zuallererst das Spannbett, jenes seit dem 13. Jahrhundert in adligen Kreisen 
Westeuropas bevorzugt gebrauchte Luxusbett. Das war ein mit Gurten oder Stricken 
Oberspanntes vierfOBiges Gestell, auf dem ein mit Federn gefOlltes und mit kostbaren 
Stoffen bezogenes Unterbett auflag. Das herrschaftliche Spannbett diente 
konstruktionsmăBig als Vorbild fOr die wohl weniger aufwăndige, siebenbOrgische 
Batsponn (Bettspanne) - eine sprachliche lnversion - wie sie sich etwa im Nachlass des 
Sachsengrafen und Hermannstădter Konigsrichters Albert Huet (1537-1607) befunden hat: 
„ein bath Sponn."2 Ein noch frOherer Beleg aus dem Jahr 1570 nennt „ein grun bettspann"3 

Die in Erbteilungsprotokollen aus ganz SOdsiebenbOrgen sich Ober die Jahrhunderte 
hinweg hăufenden Nennungen der „Bettspanne" belegen weniger die Kontinuităt bzw. die 
Hăufung des Spannbettes im lăndlichen sOdsiebenbOrgischen Raum als die Tatsache, 
dass sich der Begriff „Bettspanne" im SiebenbOrgisch-Săchsischen allgemein fOr eine im 
Vergleich zur allgemein genutzten „Betttruhe" besser angesehene Bettstatt eingebOrgert 
hatte. Diese wies spătestens seit dem ausgehenden 18. und frOhen 19. Jahrhundert keine 
Spannkonstruktion mehr auf, sondern zeigte sich als ein Gestellbett mit Auszug und 
erhohtem Kopf- und FuBteil (de Lian ze den HTwden, de Lian ze de Fiessen, Alzen)4 So 
erwăhnen in dieser Zeit die Zieder Teilungsprotokolle u. a. „ein Betth Spann [sampt] 2 
Better und auch 2 Pill" (1734 )5

, die Rosler Erblisten prăzisieren gar: „ein Bettspanne mit 
hoher Lehne" (1828)6

, „eine blaugemahlte Bettspanne mit Auszug, [ ... ] ein Bettspanne mit 
niederen Lehnen." (1831 ). 7 Die ursprOngliche Gurtkonstruktion des Spannbettes blieb nur 
der „Feldspanne", in Diminutivform auch Fia/tspanchi (NordsiebenbOrgen~ (Feldbett, 
Kinderbett, zusammenlegbares Zusatzbett fOr den plotzlichem Bedarf) erhalten . 

Die in Museen erhaltenen Exemplare bemalter Schaubetten der săchsischen Guten 
Stube zeigen Oberwiegend die Form erwăhnter Bettspannen, d. h. es sind Gestellbetten 
mit Aufsatz und Auszug (Aufsatzbett und Auszugsbett zugleich). Dementsprechend lăsst 
sich die Liegeflăche durch das Herausziehen einer Lăngsseitenwand auf gleicher Hohe 
vergroBern. Das Auszugsbett galt als en ganz Sponn („ganze Spanne" fOr zwei Personen), 
eine Liegestatt ohne Auszugmoglichkeit wurde als half Sponn („halbe Spanne") oder aber 

1 Ebenda, S. 99f. 
2 SiebenbOrgisch- săchsisches Wărterbuch. Bd. 1. Strassburg 1913. Stichwort „Bettspanne", S. 574. 
3 Ebenda 
4 Aufzeichnung Feldforschung 1998, Gewăhrsperson Maria Dirring, Obername Tschike Mariechen. 
5 Zieder Erbteilungsprotokolle, siehe Anm. 3. Nachlass des Georg Teutsch, „Theil Brieff" vom 27. September 
1734. 
6 Rosler Erbteilungsprotokolle im ZAEKR (Zentralarchiv der Evangelischen Kirche în Rumănien), Bestand 
Roseln 400-254/267, Nachlass Michael Geisel, Protokoll vom 16. Oktober 1828. Zitiert anhand der 
Transkription von Dr. Christian Weiss. 
7 Ebenda, Nachlass Johann Gui/, Prediger în Roseln. Protokoll vom 28. Mai 1831. Zitiert anhand der 
Transkription von Dr. Christian Weiss. 
8 Wie Anm. 21. Siehe auch Friedrich Krau!J, a. a. O, Stichwort „Feld", Spalte 281. 
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als „halb[es] Batt" (Zied, Teilungsprotokolle 1727) wahrgenommen. 1 Das Katzendorfer Bett 
in der Sammlung des Emil Sigerus-Museum in Hermannstadt von 1862 verfOgt mit einem 
zusatzlichen Unterzug (Scheppelbat, Scheppelsponn, Rollsponn) Ober eine weitere 
Liegeflache.2 Es ist dies eine Oberwiegend im Burzenland und dem Repser Gebiet beliebte 
Variante des Auszugsbettes, welches in erster Linie jedoch als Paradebett dargeboten und 
weniger seiner Funktion entsprechend als Schlafmobel genutzt wurde. 

Neben dem Begriff der Bettspanne (Batsponn) stehen im SiebenbOrgisch-
Sachsischen tor das Paradebett in der Guten Stube auch jene des Himmelbettes 
(Hemmelbat) und des Hohen Bettes (M Bat). Das echte Himmelbett mit von Saulen 
getragenem Baldachin (Betthimmel) lasst sich im landlichen Milieu SOdsiebenbOrgens 
jedoch nur archivalisch bzw. an einem einzigen erhaltenen Objekt aus GroBau im Besitz 
des Brukenthal-Museum in Hermannstadt nachweisen. DarOber hinaus verweist das aus 
dem 18. Jahrhundert stammende, stilistisch barockem Geschmack verpflichtete 
MobelstOck eher auf eine bOrgerliche als landliche Herkunft. Auch die diesbezOglichen 
archivalischen Belege avisieren ausnahmslos stadtische bzw. landlich-bOrgerliche Kreise. 3 

So befanden sich im Nachlass des am 22. Marz 1807 in Braller verstorbenen 
evangelischen Pfarrers Georg Orendi u. a. „2 Bettstatte, eine ordinaire und eine mit Vor[-] 
und Ueberhangen"4

. 

Der Begriff „Hohes Bett" mag wohl primar auf die „hohen Lehnen", die barock in die 
Hohe geschwungenen Aufsatzteile am Kopf- und FuBbrett des Schaubettes gezielt 
haben5

, im spateren Verstandnis des 19. und 20. Jahrhunderts war damit vorrangig die 
Gesamtwirkung des Schaubettes im Zusammenspiel der Oppig bemalten Bettstatt mit dem 
aufwandigen Ziertextilienaufbau gemeint. ln dieser Zusammenschau von Bett und 
Reprasentations-Bettzeug (det Gebatzel) liegt auch die Symbolfunktion des Paradebettes 
als Spiegelbild hauslichen Wohlstandes und der textilen Kunstfertigkeit der Hausfrau. 

Spinnen-, Weben-, Stickenkonnen war noch bis zum Zweiten Weltkrieg ein Muss in 
der tradierten, z. T. noch autark funktionierenden siebenbOrgischen Dorfgemeinschaft. 
Damit war aber nicht nur die hauseigene Selbstversorgung in wichtigen Bereichen 
landlicher Lebensentfaltung garantiert. Mit Kunstsinn und textiler Fertigkeit, Ober gekonnt 
inszeniertes Wohnen lieBen sich nach auBen hin gesellschaftliche Unterschiede, die sehr 
wohl auch bei den SiebenbOrger Sachsen existierende Kluft zwischen Arm und Reich 
Oberspielen, galt es doch immer wieder, sich des sachsischen Selbstverstandnisses von 
einer „Nation, da keiner Herr und keiner Knecht" zu vergewissern. Im landlichen 
Sprachgebrauch heiBt dieser Handlungsimpetus, en der Rănd stohn ze messen (in der 
Reihe stehen zu mOssen ). 

Zum Gebatze/ des Hohen Bettes gehorten: der aus Hanf oder Flachs gewebte 
Strohsack mit verzierten Stulpen am Kopfende (StrTsack măt Stălp), ein unteres und ein 
oberes Leintuch (det angderscht uch det Twerscht Lenjdach) in einfacher Leinenbindung, 
eine gewalkte, langhaarige weiBe Wolldecke (LoB/eng, Kotzen)6

, bzw. gleich mehrere 
DeckeltOcher oder Federbetten (Dăckeldach, Fădra Bat) bei den Wohlhabenderen. So 
hinterlieB die 1843 im Kindbett verstorbene Anna Buchholzer aus Roseln gleich „6 
Federne Better sampt UeberzOgen und 12 StOck Polster nebst Ueberz0gen"7

. Der Wert 

1 Zieder Erbteilungsprotokolle, siehe Anm. 3. Nachlass der Frau „TeiP..in", „Rablatur" vom 24. Februar 1727. 
2 SiebenbOrgisch-Săchsisches Wărterbuch, wie Anm. 21, Stichwort „Bett", S. 571. 
3 Ebenda. Das Wărterbuch zitiert aus dem Nachlass des Sachsengrafen Albert Huet (1577-1607) „Ein 
schănn himelbeth mit rothweissem Seidinem zeug rondtherumb vmbhangenn." 
4 Teilbrief im Archiv Sedler, Kornwestheim. 
5 Rosler Erbteilungsprotokolle im ZAEKR (Zentralarchiv der Evangelischen Kirche în Rumănien), Bestand 
Roseln 400-254/267. Im Protokoll vom 16. Oktober 1828 heir..t es „Bettspanne, niedere Lehne 1 FI., 
Bettspanne, hohe Lehne 2 FI. Zitiert anhand der Transkription von Dr. Christian Weiss." 
6 SiebenbOrgisch-săchsisches Wărterbuch. Sechster Band L. Kăln, Weimar, Wien 1993. Stichwort „Loslenk", 
S. 179f.; FOnfter Band K. Bukarest, Berlin 1975. Stichwort „Kotzen", S. 306. 
7 Rosler Erbteilungsprotokolle im ZAEKR (Zentralarchiv der Evangelischen Kirche în Rumănien), Bestand 
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von einem „ [Feder]Bett ist aesti[miert] pro FI. 2" im Jahre 1719. Im Vergleich dazu war ein 
„Pferd geacht pro FI. 9"1

. 

Das Obereineinandergestapelte Bettzeug lie!!, sich mit einer aus drei Bahnen 
gefertigten, mit Stick- oder Webmustern, der Jahreszahl der Anfertigung und dem Namen 
der Stickerin verzierten Oberdecke, dem ,,feinen Leintuch" (det schTn Lejndach) abdecken. 
Die so hochgebaute Flache wiederum diente als Plattform tor zwei Kissenstapel, je einer 
„zu Haupten" und „zu FO!!,en". Zahl und Anordnung der Polster konnte nach lokaler bzw. 
regionaler Vorgabe variieren, wobei in Sudsiebenburgen die Stapelhohe selten mehr als 
vier Stock Kissen (Pi/I) beanspruchte im Unterschied zu Nordsiebenburgen, wo man den 
zur Schau bestimmten Polsterschatz bis zur Decke ( Gebinn) hoch aufbaute. Dieser 
Schaufunktion auf dem Hohen Bett verdankt der langliche, „schmale Polster" (schmuel 
Pi//) seine Prasenz bis ins 20. Jahrhundert, wurde er doch im allgemeinen Schlafgebrauch 
spatestens am Ende des 19. Jahrhunderts durch die quadratische Kopfunterlage, den 
„breiten Polster" ersetzt. 

Die Ofenecke - Kalefok und „Katzenwinkel" 
Mit einer unabhangig vom Herdraum geheizten Stube schreibt sich 

Sudsiebenburgen in die von der romischen Tradition der Warmestube ( calefacterium) 
gepragte sudeuropaische Wohnlandschaft ein. Der Stubenofen gehorte dementsprechend 
zum fruhesten stationaren, d. h. nichtmobilen Einrichtungsinventar im Raum. Sein Platz 
bestimmte in der Konsequenz die Plazierung der anderen Einrichtungsgegenstande im 
Raum. Archaologische Funde an fruhen Becher- und Blattkacheln aus dem sachsischen 
Siedlungsgebiet (14./15. Jahrhundert)2 und zahlreicheres Kachelmaterial aus dem 16. -
18. Jahrhundert sind der Beleg tor die durchgehende Nutzung dieser Art Raumheizung in 
der Region. 

Allerdings sind die meisten dieser Kachelfunde als Streufunde geborgen worden, 
dementsprechend auch nur isoliert, d. h. hauptsachlich aus kunsthistorischer, stilistisch
ornamentaler Sicht betrachtet und analysiert worden. Das spatmittelalterlich
fruhneuzeitliche siebenburgische Fundmaterial beinhaltet Oberwiegend hochrechteckige, 
seltener quadratische, aus der Model geformte unglasierte Blattkacheln: Rumpflos glatte, 
zumeist aber solche mit gedrehter Zarge, die zum Rahmen des ornamentierten Blattes hin 
mit zusatzlich angebrachtem Verstrichmaterial angarniert sind. Das meist figurative 
Ornamentrepertoire schopft aus der in der Gotik so beliebten Motivistik der Heiligenviten 
und -legenden (der Heilige Georg als Drachentoter, Simson mit dem Lowen, der Heilige 
Christophorus) und der Heraldik.Ab dem 16. und bis ins 17. Jahrhundert hinein eroberte 
dann Renaissanceornamentik das Erscheinungsbild der nunmehr zunehmend glasierten 
siebenburgischen Kachelblatter: ln Saulen- oder aber Kreissegmentrahmen getogte 
Architekturen, Maskarons, Allegorien, Sentenzen als Bildschrift, vor allem aber stilisierte 
Pfanzenmotive (Granatapfel, Dreispross, Kelchbluten) wiegen vor3

. 

Fur den sudsiebenbOrgischen Raum fehlen jedoch fundierte Recherchen zur 
genauen Entwicklung der Heizsysteme bzw. der Ofentypen anhand gesicherter Quellen, z. 
B. unter Einbezug der Erkenntnisse aus archaologischen Grabungen auch solche 
hinsichtlich der mittelalterlichen Raumstrukturen, der Grundrissformen von Gebauden und 
des Verhaltnisses von stationarer Feuerstelle und Raumprogramm. Hier die 

Roseln 400-254/267. Protokoll vom 10. Dezember 1843. Zitiert anhand der Transkription von Dr. Christian 
Weiss." 
1 Rosler Erbteilungsprotokolle im ZAEKR (Zentralarchiv der Evangelischen Kirche în Rumănien), Bestand 
Roseln 400-254/267. Nachlass des an der Pest verstorbenen Andreas Roth (um 1680-1719). Protokoll vom 
18. August 1719. Zitiert anhand der Transkription von Dr. Christian Weiss. 
2 Thomas Năgler: Un depozit de plăci ornamentale descoperit la Roşia (r. Sibiu). Die Zierkacheln von Roşia
Rothberg (Rayon Sibiu-Hermannstadt). ln: culegere de studii şi cercetări I. KronstadUBraşov 1961, S. 145 -
151. 
3 Horst Klusch: Zauber alter Kacheln aus Rumănien. HermannstadUSibiu 1999. 
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diesbezOgliche Aussagekraft einer von Thomas Năgler 1987 vorgenommenen Grabung 
auf dem Areal der WOstung Unterten/Androchel im Harbachtal: „Die Wohnung - 4 x 5 m -
hatte ein steinernes Fundament und einen Aufriss aus Ziegeln [ ... ] die TOrschwelle aus 
Schiefer lag auf der SOdseite, gleich rechts in der Ecke befanden sich die Reste von 
einem gekachelten Ofen - Blattkacheln, die Ober den Topfkacheln des Ofenkorpers nach 
auBen hin mit Lehm angeklebt gewesen waren. Die Fragmente waren kleinteilig, zeigten 
geometrische Musterung und waren unglasiert."1 Dementsprechend lassen sich zum 
heutigen Zeitpunkt die technologischen Entwicklungen des Kachelofens in der Region 
nicht durchgehend nachvollziehen. Dazu nur soviel: Dass solche technologische 
Entwicklungen nicht eingleisig verlaufen, dass sie auf regionalen Voraussetzungen fuBen, 
dass darOber hinaus der Weg zum Regionaltypischen Ober langzeitige Prozesse der 
Selektion zur Typisierung verlăuft, zeigt sich im siebenbOrgischen Raum am 
Vorhandensein zweier, jeweils eine Region prăgender Kachelofentypen - der Kachelherd 
im SOden und der Kachelofen im Norden (Bistritz/Bistriţa und Săchsisch Reen/Reghin). 

Im Zusammenhang mit dem unbeirrbaren Beibehalten des Herdtypes beim 
Kachelofen der Guten Stube muss auch das Beibehalten des ursprOnglichen 
Funktionsschemas des Einraumhauses gelten (Schlafen, Essen, Wirtschaften in einem 
Raum), das Ablehnen jeglicher Verrăumlichung von Wohnfunktionen im lăndlichen 

Sieben bO rgen. 
Im Unterschied zum raumgreifenden nordsiebenbOrgischen Kachelofen (Om), 

dessen Befeuerungs- und Heizsystem auf einem Befeuerungsraum und einem oder 
gegebenfalls zwei darOberliegenden Oberofen besteht, zeigte die erwăhnte gekachelte 
sOdsiebenbOrgische Heizanlage der Guten Stube einen meist untermauerten Herd fOr die 
offene Flamme und einen gekachelten Rauchhut, der, aufgestOtzt an den Schmalseiten 
auf der Herdplattform mittels Măuerchen oder aber eisernen „Stompfen" ( Stimp), zugleich 
als Rauchabzug und Heizkorper diente. Nach dem Aufkommen des Hinterladerofens im 
16. Jahrhundert (Lutherofen) im stădtischen Milieu fand der neue Ofentyp auch in 
gehobenen dorflichen Kreisen seine Akzeptanz. SchlieBlich hat das Dorf den Begriff 
„Lutherofen"2 allgemein fOr Kachelofen Obernommen und ihn auf den alten Kachelherd, 
dem auf der verlăngerten Herdflăche ein Blechofen, de Kalefok, mit Backrohre vorgesetzt 
wurde, Obertragen. Die Ofenrohre der neuen Vorkonstruktion mOndete in den Rauchhut. 
Im Laufe der Zeit kam es zu Oberschneidungen der Begriffe Kalefok und LutherTwen, 
welche sich letztlich beide auf die ganze Ofenkonstruktion beziehen konnten. 

Mit geringem Abstand zur Wand gegen den Herd- und Wirtschaftsraum Hous, 
nahm der „Lutherofen" den Platz in der Diagonale zum Tischeck ein. Eine holzerne 
Verbreiterung der Herdplattform zum Stubeninneren diente als Sitz- und Ruhegelegenheit 
(Owebank, Zied). ln der Hăii (auch det Hăllchen, de Kotzenhăll, „Katzenhohle"), der 
schmalen „Hohle" hinter dem Ofen im Eck zwischen HausauBen- und -innenwand zum 
Wirtschaftraum hin, fand winters „das verhătschelte Kind seine Schlafstelle"3

. 

Die im ongmaren KonstruktionsgefOge erhaltenen Kachelherde des 
sOdsiebenbOrgischen lăndlichen Raumes stammen Oberwiegend aus der Zeit des 18. -
frOhen 20. Jahrhunderts. Die bildliche Gestaltung des Kachelmaterials spricht die Sprache 
der nun zum „typisch săchsischen Geschmack" geronnen Stilretardierung im Zeichen 
barock abgewandelter Renaissance-Blumenmuster: KelchblOten, die sich zu Tulpen 
gewandelt, GranatfrOchte, die zu Sonnenblumen mutiert sind, der DreisproB als 
„Lebensbaum". Hirsche und Greifvogel steuerte die Heraldik bei. ln blau-weiBer, grOner 
oder aber brauner Glasur fOgen sich die Kachelmuster dem allgemeinen Ornamentschatz 
siebenbOrgischer „Volkskunst" in der Zeit, sie sind der keramische Widerhall der farbigen 

1 Grabungsbericht Thomas Năgler, August 1986. Typoskript, Archiv Năgler. 
2 SiebenbOrgisch-săchsisches Worterbuch. Sechster Band L. Koln, Weimar, Wien 1993. Stichwort 
„Lutherofen", S. 199. 
3 Adolf Schu/lerus: SiebenbOrgisch-săchsische Volskunde. Leipzig 1926, S. 25. 
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Temperamalerei auf den Mobelstucken der Guten Stube. Das ăsthetischen Ensemble 
ergănzen schlier.ilich die rot gestickten Muster des schmalen „Ofentuches" vor der Ha//. 1 

ln der Motivistik und Farbe dem nordsiebenburgischen Kachelofen gleich, zeigen 
sich die sOdsiebenbOrgischen Kachelherde aber weniger raumgreifend als diese. 
Nichtsdestotrotz ist so ein Kachelherd, wie es ihn heute noch am ursprunglichen Platz in 
den Heimatmuseen von Gror.iau, Michelsberg oder Rasinari gibt, eine beeindruckende 
Erscheinung, die lăndliche Gemutlichkeit und Wohlstand vermittelt: „Neben der Thure der 
măchtige lichtspendende lutherische Ofen mit vorgesetzem Blechofen (Kalafâk), hinter 
demselben, zwischen Wand und Ofen, eine schmale Spalte zur Aufnahme des langen 
Scheitholzes (Haell) und rechtwinklig darauf eine kleinere Spalte (Katzenhaell), der 
gemutliche Wohnplatz des feisten Hauskaters. [ ... ] Im hinteren Ofenraum ein 
Essigflăschchen zum Handgebrauch und vom ein zusammengelegteralter Pelz als 
gemuhtliches Ruhekissen an langen Winterabenden; Neben dem Ofen der Loffelsack und 
der holzerne Salzkasten."2 

Die „Wirtschaftsecke"- das Zurschaustellen des „schănen" Geschirrs 
Fur die in der Diagonale zum Hohen Bett plazierte „Wirtschaftsecke" galten keine 

so strengen Einrichtungsnormen wie tor die drei anderen Funktionsecken in der Guten 
Stube. Fur gewohnlich befand/en sich hier das Behăltnis/die Behăltnisse tor das Geschirr 
im Haushalt. Bezeichnungen, die auf rein funktionale Aufbewahrbehăltnisse zuruckgehen -
etwa Kiurf („Korb"), Schoff („Schaff") und Romp („Rumpf") - und die im Laufe der Zeit auf 
das Schreinermobiliar mit zusătzlicher Zurschaustell-Funktion 
( Schasse/kiurf/„Schusselkorb" bzw. Schasse/romp/„Schusselrumpf", Brilschotf/„Brotschaff) 
Obergegangen sind. lhre Altartigkeit belegt und bestătigt eine lange 
Entwicklungsgeschichte des hăuslichen Geschirrverwahrens im sudsiebenburgisch
săchsischen Bauernhaus. 

Archivalische Quellen und erhaltenes Mobiliar dokumentieren mit Beginn des 16. 
Jahrhunderts Mobelformen dieser Art. Daruber hinaus geben sie hin und wieder auch 
Aufschluss Ober den Standort einzelner Stucke. Die ăltesten Nachrichten betreffen das 
Burzenland: So verzeichnen die Teilungsprotokolle von NeustadUCristian u. a. „eine alt 
hessliche Schusselramp" als auch die „gemalt Schusselrump" im Nachlass des 1574 
verstorbenen Lucas Bosten.3 

Da die Bezeichnungen „Schusselrumpf", „Schusselrahmen" und „Schusselkorb" 
sich bis in die Gegenwart hinein hauptsăchlich tor den Typ des bemalten zweiteiligen 
Geschirrschrankes mit offenem Tellerbord erhalten haben, ist es wahrscheinlich, dass die 
1574 genannten Mobel diesem Typ zuzuordnen sind. Roswith Capesius vermerkte in den 
siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Existenz eines 1616 datierten 
Geschirrschrankes mit offenem Tellerbord in Rosenau/Râşnov ebenfalls unter dem 
Namen „Schusselkorb"4

. 

Ab dem 17. Jahrhundert fand sich, zuerst im burgerlichen Milieu, spăter auch auf 
dem Lande tor den Geschirrschrank noch die Bezeichnung Poharsek ( vom ungarischen 
poharszek tor „Glăserstuhl" abgeleitet). Der Name galt als Beleg einer Annăherung 
siebenburgisch-săchsischer Wohnkultur an jene des ungarischen Adels. Dass ein solcher 
„Pohar-Csek" im hochherrschaftlichen Nachlass des Hermannstădter Senators Marcus 
Draut (1691) ein reprăsentatives Mobelobjekt gewesen sein muss, lăsst sich schon am 

1 Das Siebenburgisch-săchsische Wărterbuch. Achter Band N - P. Kăln, Weimar, Wien 2002 erlăutert unter 
dem Stichwort „Ofentuch", S. 189 fălschlicherweise: „Tuch zum Reinigen des Ofens", bringt aber ein sehr 
anschauliches Beispiel aus Michelsberg (von 1964) zur tatsăchlichen Funktion des dekorativen Tuches vor 
dem Ofenwinkel angebrachter Sichtschutz: „uaf der siekt fum luterOawen waur det ha/tschen. [ .. .} fOer dem 
haltschen waur det Oawendăach". Vgl. auch Roswith Capesius, wie Anm. 1, S. 66. 
2 Franz Friedrich Fronius: Bilder aus dem săchsischen Bauernleben. Wien 1879, S 128. 
3 Roswith Capesius, wie Anm. 1, S. 106. 
4 Ebenda, S. 105 ff., auch Adolf Schullerus, wie Anm. 40., S. 26f. 
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Schatzpreis von 7 FI. erkennen. Im Vergleich dazu wurde ein „persianischer Tapich" aus 
dem gleichen Haushalt auf nur 5 FI. gewertet 1, eine „guet[e] schwartz Truhn" im Erbe 
ei nes zur gleichen Zeit in Hermannstadt verstorbenen Handwerkers gar nur auf FI. 1. 2 

Ober die konkrete Form dieses frOhen „Pohar-Csek" wissen wir wenig, ein im 
Schassburger Geschichtsmuseum erhaltenes Exemplar aus dem 17. Jahrhundert zeigt 
einen Geschirrschrank mit verschliel1barem, jedoch nicht verglastem Aufsatz mit 
GittertOrchen. Es ist dort Bezeichnung unter der parsechi aufgelistet. 

Ab dem 18. Jahrhundert setzten sich tor den Geschirrschrank mit verglastem 
Aufsatz neben „Glaskasten" dann die osterreichischen Bezeichnungen Kredenz und 
Afsatzkasten durch. 

Seine BIOtezeit im Landlichen erlebte der Geschirr-Schauschrank im 
SOdsiebenbOrgischen im 18. und 19. Jahrhundert. Die Sammlungen des „Emil Sigerus 
Museums" in HermannstadUSibiu und die Privatsammlung von Gerhard Rill in Augsburg 
bewahren einige sehr aufwandig gestaltete „SchOsselrumpf"-Exemplare aus dieser Zeit 
vor allem aus der Repser Gegend und aus NordsiebenbOrgen. Es sind von ihren 
Proportionen her relativ grol1formatige Mobelstocke mit Oberkragendem Gesimsabschluss 
(ahnlich dem Oberteil eines Dressoires) und vorderseitigen Traversleisten am Tellerbord, 
die den hier aneinandergereihten Tellern und SchOsseln zusatzlichen Halt zu geben 
vermogen. Neben Geschirrschranken mit komplett offenem Tellerbord finden sich auch 
MobelstOcke mit ganzem oder teilverglastem Aufsatz. 

Alle Schrankformen - mit offenem, ganz- oder teilverschliel1barem, verglastem 
Aufsatz - bestanden im 18. und 19. Jahrhundert parallel, wie auch die vorher erwahnten 
Bezeichnungen alle noch erhalten und gebrauchlich waren, wenn man auch regional mit 
ein und derselben Bezeichnung unterschiedliche Mobelformen meinte. ln den Erblisten 
des 1835 in Roseln/Ruja verstorbenen Bauern Michael Stirner findet sich u. a. „ein 
SchOsselkorb im Vorhaus" (d. i. det Hous)3

. Ob der „rothgemalte Speisekasten"4 von 1830 
im Nachlass des Rosler/Ruja Schulrektors Johann Gull ein ebensolcher „SchOsselkorb" 
war wie jener von 1835 oder aber ein Geschirrschrank mit verglastem Aufsatz (Kredenz, 
Afsatzkasten), ist daher nicht mit Sicherheit zu behaupten. 

Auch in den rumanischen Wohnhausern des Hermannstadter Umlandes, der 
„Mărginimea Sibiului" - so in Sălişte, Răşinari, Orlat, Gura Râului - gehorte der Tellerbord
Schrank vom 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zum bemalten Prestigemobel 
gutsituierter Bauernfamilien. Genannt wurde er parsechi. 

Im Repser Land loste im 19. Jahrhundert der bemalte Schubladkasten mit 
verglastem Aufsatz allmahlich den Geschirrschrank als modisches MobelstOck ab5

. Und 
nicht unerwahnt soli hier der bemalte Gitterschrank bleiben, von dem einige Exemplare in 
den Museen SiebenbOrgens erhalten geblieben sind, der jedoch im landlichen nie die 
Rolle gespielt hat wie im stadtischen Haushalt. 

Eine ahnliche Zurschaustellensfunktion wie dem „SchOsselkorb" kam der 
typologisch weit alteren Mobelform der Schăsselrăhm (SchOsselrahmen) zu6

. Als 
einfaches Wandbrett mit Holznageln zum Aufhangen der irdenen KrOgel oder aber als 
kombinierte Wandbrett-Tellerbordkonstruktion, trug dieser altartige, im Spatmittelalter und 
der Renaissance europaweit Obliche Mobeltyp mal1geblich zum unverkennbaren 

1 Teilungsprotokoll vom 8. September 1691, Nationalarchiv HermannstadU Sibiu Hermannstădter 
Teilungsregister Nr. 305. 
2 Nachlass Paul Ehrmann, Schuster în Hermannstadt. Teilungsprotokoll vom 9. September 1691, 
Nationalarchiv HermannstadU Sibiu Hermannstădter Teilungsregister Nr. 305. 
3 Rosler Erbteilungsprotokolle im ZAEKR (Zentralarchiv der Evangelischen Kirche în Rumănien), Bestand 
Roseln 400-254/267. Protokoll vom 4. April 1836. Zitiert anhand der Transkription von Dr. Christian Weiss." 
4 Ebenda. Protokoll vom 28. Mai 1831. 
5 Gleich zwei sehr aufwăndig gestaltete und bemalte Exemplare haben wir 1989 im ehemaligen 
Heimatmuseum în Deutschkreuz dokumentieren kănnen. 
6 Siebenburgisch-săchsisches Wărterbuch ...... Kăln, Weimar , Wien .... Stichwort ... . 
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Charakter lăndlicher Wohnstuben im Karpatenraum bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 
bei. Die unter der Decke an allen vier Wănden umlaufenden KrOgelbretter mit Tellerbord 
verbanden im Zusammenspiel mit den am Boden lăngs der Wănde aneinandergereihten 
Truhen und Truhenbănke die vier Mobelarrangements der Funktionsecken zu einem 
Ganzen - die bemalte Einrichtung der Guten Stube. Zugleich schafften sie den 
horizontalen Rahmen des Stubenganzen und leisteten den optischen Ausgleich zur 
Vertikalităt der hăufig auch als Eckschrankkonstruktion gefertigten „Aufsatzkăsten". 

Regionaltypisch und unverwechselbar siebenbOrgisch in Form und Verzierung 
ergănzt eine Wandnische mit bemalter Verschalung, allgemein als „Almerei" bezeichnet -
de Almera (Altes Land), Hameroi (Burzenland), Armerai (Nosnerland) - das Inventar der 
Guten Stube. Durch die sich im lăndlichen Raum ab dem 16. Jahrhundert 
verallgemeindernde Stein- und Ziegelbauweise waren die Voraussetzungen tor diese Art 
von Mobiliar im săchsischen Bauernhaus gegeben. Dementsprechend fand sich eine der 
ăltesten Wandnischen dieser Art in einem hauptsăchlich aus Stein errichteten Haus in 
Zied, welches in die erwăhnte Zeit datiert und dessen Einrichtung, d. h. auch die 
Verschalung der Nische, im Jahre 1736 komplett erneuert wurde 1 . Der Name Almera 
verweist darOber hinaus in noch frOhere Zeiten. Er leitet sich ab von „dem 
mittellateinischen a/măria, altfranzosisch aumaire, welche wiederum das lateinisch 
armarium, franzosisch armoire unterlegt, [und nennt allgemein] ein[en] Kasten, ein[en] 
Schrein zum unterschiedlichen Gebrauch"2

. Das „FrOhneuhochdeutsche Worterbuch" 
prăzisiert tor die entsprechende Zeit: „Behăltnis, Schrank (BOcher-, Kleider-, Speiseschrank, 
Speiseschaft an der Wand), metonymisch daran anschliel1end auch ,Speisekammer', 
,Sakristei"'3. 

Der Verweis auf die Sakristei, bzw. die formale Năhe der siebenbOrgischen 
Wohnraum-Almerei zur gotischen Sakramentnische im Kircheninnenraum hin, untermauert 
ein weiteres Mal das hohe Alter dieses Mobeltyps und zeugt von der Vermittlerrolle 
kirchlicher Ausstattungen beim Transfer bOrgerlicher Wohnkultur ins lăndliche Milieu. 

Die archivalischen Quellen bestătigen diese Entwicklung tor den siebenbOrgisch
săchsischen Siedlungsraum. Sie belegen zum einen den Gebrauch des Begriffes 
„Al merei" noch bis ins frOhe 17. Jahrhundert verallgemeinernd tor Behăltnis, Schrank, bzw. 
konkret tor ein Kleiderbehăltnis: ln den „Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt" sind 
tor das Jahr 1555 „czwo armerayen" vermerkt, 1696 kommen in Hermannstadt eine 
„Kleiderallmerey" bzw. „ein Kasten oder Allmerey" vor4

. 

Mit der Einschrănkung des Begriffes auf verschalte Wandnischen, d. h. wandfeste 
Stubenausstattung und mobile Hăngeschrănkchen (hier vor allem die Eckschrănkchen) 
kam es spătestens im 18. Jahrhundert allmăhlich auch zu einer regionalen Typisierung der 
Verschalungsformen bei gleichbleibender Nischenoffnung: Der Almera im Alten Land mit 
schmaler Bretterverschalung stand in NordsiebenbOrgen ein meist breiterer, hin und 
wieder in bewegten Konturen ausgesăgter Bretterrahmen gegenOber. Im Repser Gebiet 
variierten die Verschalungen von bescheiden bis hin zu raumgreifend, d. h. die ganze 
Wandhohe einnehmenden Konstruktionen, deren Oberbau nebst einem KrOgelrahmen 
noch einen Glaskasten mit integrierte. 

Zu der Hinterlassenschaft der „Oer[l]ig Honnin" (Frau des Ortsvorstehers Oerlig) in 
Zied bei Agnetheln zăhlten im Jahre 1768 u. a. „ein Kasten, aest[imiert] FI. 1, ein Truhn 

1 Anwesen der Familie Ehrlich, heute im Besitz der Familie Johann Rothmann. ZiedNeseud, Hausnr. 112. 
Dazu mehr in lrmgard und Werner Sedler. Zied. Ein Dorf und seine Geschichte. Ludwigsburg 2003, S. 108 
ff. 
2 Jakob und Wilhelm Grimm:.Deutsches Worterbuch. Leipzig 1854. Erster Band. Stichwort „Almer", Sp. 244. 
3 Theodor Frings: Sprache und Geschichte III(= Mitteldeutsche Studien 18). Halle (Saale) 1956, S. 275; Vgl. 
auch Otto Schmitt (Hrsg.): Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte. I. Band. Stichwort „Almerei". 
Stuttgart 1937, Sp. 387/388. 
4 SiebenbUrgisch-săchsisches Worterbuch. Erster Band. Berlin, Leipzig ... , Stichwort „Almeră", S. 76. 
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und ein Lad, aest[imiert] FI. 1, den. 20"1
. Ebenfalls in Zied hinterlier.i die wenige Jahre 

spăter verstorbene Catharina Adamin „ein hochdeckliche Kăst"2 . 
Ob nun Kasten (Kasten), Trun (Truhe), Lad (Lade), Kist (Kiste), ob Mobelstock, 

Wirtschafts- und Handwerkszubehor (Zimmermannslade), ob Transportbehăltnis („Kroner 
Trun", Wagenlade) oder aber Brauchrequisit (Nachbarschaftslade, Brauttruhe) - der 
holzerne Behălter mit quaderformigem Korpus und Deckel zăhlt zu dem ăltesten und 
unverzichtbaren Inventar siebenbOrgischer Bauernwirtschaften. Die Vielfalt der 
Bezeichnungen und Komposita3 verweist nicht nur aut konstruktionstechnische, 
ornamentale oder Gror.ienunterschiede des Behăltnisses hin (Zimmermanns- oder 
Tischlerprodukt; Kasten-, Stollen-, Wangentruhe; „Ellen-Lade", „Siebenviertel-Lade", 
„Mittellade", „dicke Truhe" u. a); sie berOcksichtigt nicht nur dessen vielseitige, fast 
unOberschaubare Verwendungsmoglichkeiten im Alltag, sondern sie impliziert zugleich 
kulturgeschichtliche Vielschichtigkeit, zeitliche, răumliche und ethnische 
Querverbindungen in einem langen Entwicklungsstrang sOdsiebenbOrgischer Wohnkultur. 

Die Dichte der Belege an „Truhnnen" und „Ladten" in archivalischen Quellen des 
16. und 17. Jahrhunderts steht tor die intensive Nutzung und die Beliebtheit dieser 
Mobelform im stădtischen siebenbOrgisch-săchsischen Haushalt der Zeit. Truhen und 
Bănke stellten den Hauptteil der vererbten Mobel. Nichtsdestotrotz gewăhren die 
Auflistungen wenig ergiebige Erkenntnisse Ober konkrete Truhen- bzw. Ladenformen. Das 
Problem grundsătzlicher Unterschiede zwischen Trun und Lad stellt sich hierbei nicht. 
Mehr noch: Die urkundlichen Bezeichnungen „Truhn" und „Ladt" erscheinen oft 
austauschbar, sie konnen sich dementsprechend aut ein und denselben Mobeltyp 
beziehen. Somit lassen sich tor diese Zeit aus den Archivalien auch nur einige vage 
Erkenntnisse hinsichtlich des unterschiedlichen Namensgebrauches formulieren. Die 
Bezeichnung „Truhn" impliziert generell neben einer bestimmten Anforderung an die 
Gror.ie des zur Aufbewahrung von Kleidern und Wertsachen bestimmten Behăltnisses den 
sicheren Verschluss. ln den Urkunden ist hăufiger von „verschlor.ien Thrunnen" die Rede: 
„Ein verschlor.ien Thrunn und ein ney verschlor.ien TOsch" sind 1590 genannt4

. 

„Verschlor.ien Ladt[en]", wie jene im Besitz des Steffan Hensing in der Heltauergassen in 
HermannstadUSibiu im Jahr 15905 sind als Hauseinrichtungsgegenstănde seltener 
genannt, diese fanden sich eher im Gebrauch der ZOnfte und Nachbarschaften. Die am 
25. August 1592 erstellten Teilungsprotokolle zu der Hinterlassenschaft von Endres 
B[Oxen]macher, einem in HermannstadUSibiu Verstorbenen, verzeichnen 
dementsprechend an „holzerin Gerempell: 2 Thrunen, in welcher des Kindes gotern 
in[nen] verschlor.ien sein. [ ... ] Ein klein schwartz Ladt I Ein gemold ... Thrun I Ein grOn 
lenebank I Ein schwartz bethspon"6

. „Ein verschlor.ien TOsch und Thrun, Laden" und 
weiteres „holzerin Gerempell tor 6 FI., 50. den." fand sich im selben Jahr nach dem 
Ableben der Anna Geltner in deren „Haus gelegen in der kleinen Erde [heute Filarmonicii] 
in Hermannstadt"7

. 

Die stădtische Kleidertruhe erlebte ihre BIOtezeit im sOdsiebenbOrgischen Raum in 
der zweiten Hălfte des 16. und vor allem im 17. Jahrhundert, um dann im zweiten und 
dritten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts dem Stohkasten („Stehkasten", Schrank) und dem 
Schubladkasten (Kommode) zu weichen. Mehrere Vergleichsstocke in den 
Sammlungsbestănden siebenbOrgischer Museen zu der vom schon erwăhnten Senator 

1 Zieder Erbteilungsprotokolle, wie Anm. 3. „Theil Brieff" vom 1 O. September 1768. 
2 Ebenda. „Theil Brieff" vom 19. Dezember 1771. 
3 Vgl. siebenburgisch-Săchsisches Worterbuch. Funfter Band K. Bukarest, Berlin 1975. Stichwort „Kasten", 
S. 62 f.; dasselbe im Sechsten Band. Bukarest, Koln, Weimar, Wien 1993, Stichwort „Lade", S. 4 f. 
4 Nationalarchiv Hermannstadt/sibiu, Teilungsregister Nr. 305. Teilungsprotokoll vom 24. Mai 1590. 
Erblasser „Schinker in der Elisabethgasse." 
5 Ebenda. Teilungsprotokoll vom 21. November 1590. Erblasser Steffen Hensing. 
6 Ebenda. Teilungsprotokoll vom 25. August 1592. Erblasser Endres B[Oxen]macher. 
7 Ebenda. Teilungsprotokoll vom 10. Dezember 1592. Erblasserin Anna Geltner. 
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Draut im Jahre 1691 vererbten „grol1 gruhne[n] Truhn" im Wert von beachtlichen 18 FI. 1 

zeigen einen aufwăndig gearbeiteten Truhentyp im Stil der Spătrenaissance, eine 
Kastentruhe mit Sockelgeschoss, tektonisch gestalteter Vorderfront (Drei-Felder-Truhe) 
und einem durch Profilrahmen und -leisten strukturierten Deckel. Wăhrend die fruhen 
Exemplare Oberwiegend eine graphische Oberflăchendekoration vorweisen oder aber nur 
dunkel gebeitz wurden ( sog. „schwartz Thrunnen", oder aber „schwartz Ladten"2

), zieren 
die „Patriziertruhen" der zweiten Hălfte des 17. Jahrhunderts barockisierend Oberformte 
Renaissanceornamente in Oppiger Malerei - „ein Pfaffen Truhn mit gemingten [d. i. 
gemengt, bunt] Farben", wie es in einem Hermannstădter Teilungsprotokoll von 1685 
heil1t"3

. Gegen das Oberhandnehmen allzureicher und teurer Bemalung auch auf kleineren 
und weniger wertvollen Truhen-/Ladenformen als es die Kleidertruhen des stădtischen 
Patriziats waren, beschloss die Săchsische Nationsuniversităt zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts, die „unothige und schădliche Malerey, welche sich unter denen Unions 
Meistern sehen lăst" zu verbieten, derweil „dieselbige [Malerei] nun mehro so hoch 
[ge]kommen [ist], dal1 sich keiner gescheuet, von den besten theuersten Farben allerhandt 
Arbeit damit anzustreichen und auffs Prăchtigst zu mahlen." Namentlich genannt werden 
,,funff toertel Laden und Ellen Laden und auch drey toertels Laden", Behăltnisse in 
Gro11enaustohrungen, wie sie tor diese Zeit auch hăufig auf dem Lande anzutreffen waren; 
dazu die Vorgabe, dass „dieselbige [Laden] keines Weges anders gemahlet werden als 
mit der gedrehten Leisten oder aber die mit Rollen darzwischen rund schlecht (d. i. 
schlicht) gemahlte Tulipanen, oder wie es eugentlich bey uns heist Pater Noster"4

. Die 
verordnete Wiederbelebung der im 18. Jahrhundert lăngst altmodischen Patronierung 
scheint nicht stattgefunden zu haben, dator lassen die aus lăndlichen Haushalten 
Oberkommenen Kleidertruhen und Nachbarschaftsladen aus dem 18. und fruhen 19. 
Jahrhundert deutlich das stădtische Vorbild der bunt bemalten Drei-Felder-Truhen 
erkennen. 

Bei aller Beliebtheit des Truhenmobels bei der băuerlichen Bevolkerung, kam ihm 
im Arrangement des bemalten Stubeninterieurs im 18. Jahrhundert keine so gewichtige 
Rolle mehr zu. Die Aufbewahrfunktion tor das Kirchengewand Obernahm allmăhlich der 
zeitmodische Schubladkasten, die Hauswăsche war in den Truhenbănken gut 
aufgehoben. Einen nur den Truhen vorbehaltenen Platz im Einrichtungsgetoge der Guten 
Stube gab es nicht (mehr). Einzig die „dicke Truhe", das Verwahrmobel tor Kirchenpelz 
und KOrschen, behielt ihre Wichtigkeit und ihren angestammten Platz an der Lăngswand 
anschliel1end an das Bettende. Die gebrăuchlichste Form der dăcklgrul3 Trun 
(„dicke/grol1e Truhe", Alzen, Leschkirch, Meeburg) blieb bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts eine Wangentruhe mit Schublade (dăck Trun măt Ouszeach). 

Die einst nicht unbedeutende gesellschaftliche Rolle der Truhe/Lade im lăndlichen 
Hochzeitsbrauchtum (Mitgifttruhe, Brautlade) hat sich bei den Siebenburger Sachsen des 
Alten Landes im 19. Jahrhundert allmăhlich abgeschwăcht. Anders bei den Rumănen. Hier 
gehorte die bemalte, am Jahrmarkt erstandene bemalte lada de zestre (Mitgifttruhe) noch 
bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts mit zum wichtigsten Ausstattungsstock des jungen 
Haushaltes. Bei den Siebenburger Sachsen behielt die bemalte Lade, wie schon erwăhnt, 
im nachbarschaftlichen Brauchtum ihre Wichtigkeit5

. Die Obliche Grol1e einer 
Nachbarschaftslade entsprach der sogenannten „Ellenlade". Das Zeremoniell der 
Obergabe des Nachbarvateramtes hatte vor offener Lade zu geschehen, wobei noch im 

1 Wie Anm. 45. 
2 Wie Anm. 60. 
3 Zitiert nach Aufzeichnungen im Zettelarchiv des SiebenbOrgisch-Săchsischen Wărterbuchs in 
HermannstadUSibiu. Stichwort „Pfaffentruhe", Herkunft „Gesammelt Dr. Joh[ann] Roth. Nachlass 
Schullerus". 
4 „Dar.. wir Unterschriebene, allen und jeden bezeugen war.. ... ". Urkunde im Nationalarchiv 
HermannstadUSibiu. Z. U. 13/1 Nr. 43. 
5 Franz Friedrich Fronius, wie Anm. 5, S. 111. 
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20. Jahrhundert die Frauen den Raum zu verlassen und die Mănner im Kirchenpelz zu 
erscheinen hatten. 

Entsprechend dieser unterschiedlichen gesellschaftlichen Wertigkeit des 
Truhenmobels erstand man die tor den Haushalt bestimmten Truhen meist aus dem 
„Serienwaren"-Angebot des Marktes, wogegen die Nachbarschaftsladen „auf Bestellung" 
gearbeitet, mit SinnsprOchen und den Namen der nachbarlichen WOrdentrăger verziert, als 
sorgfăltig ausgearbeitete EinzelstOcke gefertigt wurden. Die den Markt mit 
Serienproduktion versorgenden Schăr.iburger und Mediascher Handwerker bezeichnete 
man dementsprechend abfăllig als Trunnebutzer („Truhenpfuscher"). Die bemalte 
Truhenware dieser săchsischen Truhentischler oder "Ladenmacher" fand im 18. und 19. 
Jahrhundert ,,fuderweise" Absatz bis nach Bulgarien und in die Bukowina- hinein 1. 

Den bemalten Hausrat vervollstăndigten det Britschaff („Brotschaff"), d. i. ein 
Kastensitz, in dem der angeschnittene Brotlaib aufbewahrt wurde, und de Salzrump 
(„Salzrumpf"), ein kleines Hăngebehăltnis zur Aufnahme der tor den Haushalt bestimmten 
Salzmenge. Beide Behăltnisformen sind in siebenbOrgisch-săchsischen Haushalten -
stădtischen wie lăndlichen ein unverzichtbares Gebrauchsmobel gewesen, 
dementsprechend auch archivalisch seit dem 16. Jahrhundert durchgăngig belegt: u. a. 
1590 in Hermannstadt/Sibiu2

, 1695 „ 1 ~ Ellenlange Brodschaff" ebenda3
; 1734 fand sich 

in ZiedNeseud im Erbe des Georg Teutsch ein Brodt Schatt4, ein weiteres verzeichnet die 
Hausratsliste des am 18. Januar 1828 in Roseln/Ruja verstorbenen Bauern Georg Krafft5

. 

Die in Museen erhaltenen Brotbehăltnisse entstammen dem 18. und 19. Jahrhundert, 
wobei einige besonders aufwăndig gearbeitete Exemplare aus Meeburg/Beia den Wandel 
vom Gebrauchsgegenstand zum ausschlier.ilichen Reprăsentationsmobel 

veranschaulichen. 
Mit dem beginnenden 19. Jahrhundert fanden auch Stand- oder aber Wanduhren 

ihren Platz in der Guten Stube. Im Hause der Dorfhonoratioren (Pfarrer, Lehrer, 
Organisten) standen ab dem 18. Jahrhundert bemalte Schreibpulte und -kommoden, 
BOcherschrănke, ein Klavier. 

Die Ausrichtung des vorderen Stubenraumes ausschlier.ilich aufs Reprăsentative 
und Zeremonielle entspricht dem ldealfall siebenbOrgisch-săchsischer băuerlicher 

Wohnkultur des 18. und 19. Jahrhunderts. Der damit verbundene, eingangs schon 
angesprochene hohe symbolische Stellenwert, den die bemalte Wohnraumeinrichtung im 
Laufe der Jahrhunderte im System ethnisch-kultureller ldentităt bei den SiebenbOrger 
Sachsen erlangte, verdrăngte somit die reale lăndliche Wohnsituation. Der bis in die 
neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts noch gut erhaltene historische 
Baubestand im Lăndlichen dokumentiert das Nebeneinander von Zwei-, Orei- und 
Vierraumhăusern. Das Obliche Schema, in der Wohnpraxis hăufig erprobte, welches 
sowohl der Reprăsentation als auch der Alltagsnutzung der Guten Stube gerecht zu 
werden versuchte, sah die Verdoppelung der wichtigsten Mobelformen vor. Am 
deutlichsten ist dieses wohl am Schlafmobel ablesbar: Dort wo die an den Wănden 
entlanglaufenden Betttruhen nicht genOgend Schlafraum, etwa tor eine kinderreiche 
Familie boten, stellte man neben das Hohe Bett mit seinem aufwăndigen textilen Aufbau 
ein weiteres, mit „niederen Lehnen", in dem die Eltern ihre Schlafstatt hatten. 

Das Bild der Guten Stube ist ohne die dazugehorigen Haustextilien und die blau
weir.ie „săchsische" bzw. die bunte „seklerische" Keramikware unvollstăndig. Ober dieses 
gesamte Ausstattungsgut - bunte, gewebte oder aber bestickte Ziertextilien im 

1 Friedrich Kraur.., wie Anm. 27, Stichwort „Lade", Sp. 541 f; auch Stichwort „Truhe'', Sp. 982. 
2 Wie Anm. 59. 
3 Siebenburgisch-Săchsisches Wărterbuch. Erster Band. Berlin, Leipzig 1924, Stichwort „Brîtschaff', S. 762. 
4 Wie Anm. 24. 
5 Rosler Erbteilungsprotokolle im ZAEKR (Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Rumănien). Bestand 
Roseln 400-254/267. Protokoll vom 2. Mărz 1828. 

299 
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro



ornamentalen Wettstreit mit den Mobeloberflăchen, Ober glasierte TonkrOgel und Teller mit 
Spruchgut, aneinandergereihte Hinterglasbilder bei den Rumănen oder WandsprOche und 
gerahmte Fotografien bei den Sachsen - dokumentiert der Reprăsentationsraum die 
băuerliche Wertschătzung von Farbigkeit und Oppigkeit als Ausdruck lăndlichen 
Wohlstandes. Textilien und Keramik, wie auch die ornamentale Gestaltung des Mobiliars, 
bleiben das Thema eines năchsten Beitrages. 

Auch die Problematik ethnisch-symbolischer lnanspruchnahme des lăndlichen 

Bauernhauses seit der zweiten Hălfte des 19. Jahrhunderts bleibt einer noch folgenden 
Analyse vorbehalten. Denn, als lnbegriff von GemOtlichkeit und lăndlicher Wohnkultur 
gerann das „săchsische" Bauernhaus, die „săchsische" Stube mit ihrem bemalten Mobiliar 
în der zweiten Hălfte des 19. Jahrhunderts - als sich die lăndliche sOdsiebenbOrgische 
Wohnkultur und mit ihr das Mobiliar unter bOrgerlichem Eintlur.i deutlich zu wandeln 
begann - zum verinnerlichten Bild des ureigen Săchsischen, zum Symbol siebenbOrgisch
săchsischer Lebensart schlechthin. Ein ăhnlicher Prozess tand bei Rumănen und Ungarn 
statt. Und auch die Dichtung dieser Zeit trug das lhre zu diesem Bilde bei, wie es Michael 
Albert (1836 - 1893) im Gedicht „Bauernstube" so eindringlich herautbeschwort: „Vom 
Lutheroten um Bank und Schrein I Strahlt gaukelnd der Flamme rotlicher Schein. I Die 
Katze, die glatt das Haar sich geleckt, I Liegt aut dem Herd, lang ausgestreckt. I [ ... ] Der 
Sauer sitzt aut der geblOmten Truh'; I Nun ist er der Herr, nun hat er Ruh' I [ ... ] I Ein still 
Behagen durchschwebt den Raum; I Halb ist's ein Wachen und halb ein Traum - I O 
Bauernstube în Winters Ruh! I Wo ist ein seliger Heim, als du?"1 

1 Michael Albert: Gedichte. Hermannstadt 1893, S. 95 f. 
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