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Aşa-numita „Dumbravă" este o pădure de stejar situată în sud-vestul hotarului istoric al oraşului 
Sibiu. În prezent, pădurea de aproape 1O1 O ha cuprinde arbori de diferite vârste: câţiva arbori uriaşi , de 
700-900 de ani, care astăzi se află sub protecţia naturii, atestă faptul că, iniţial, a existat o vegetaţie 
silvică în zona de şes a Depresiunii Sibiului, la poalele Carpaţilor Meridionali. Împreună cu aceştia, 
parcelele de stejari puternici, având o vechime de două secole şi stejarii de 100-150 de ani, precum şi 
„arborii tineri" de 80-100 de ani, care conferă fondului silvic această denumire, constituie pădurea 
orăşenească. 

Împădurirea artificială a Dumbrăvii Sibiului a fost atestată documentar începând cu secolul al 
XVIII-lea. Din anul 1875 s-a pus în aplicare un plan de reîmpădurire, Dumbrava Sibiului fiind întinerită 
prin auto-însămânţare. De asemenea, au fost plantaţi pini, brazi albi şi argintii, precum şi 30 de tei. O 
poiană de narcise, care se întindea până la Răşinari şi care astăzi nu mai există, a sporit deja în secolul al 
XIX-lea farmecul acestui colţ de natură. 

În partea de nord a Dumbrăvii Sibiului s-a situat canalul pârâului Seviş, de unde populaţia 
oraşului s-a alimentat cu apă potabilă şi care - până în secolul al XIX-lea - a acţionat instalaţiile 
industriale orăşeneşti. 

Prima mare şosea prin Dumbrava Sibiului, ajungând până în satul de munte Răşinari, a fost 
finalizată în anul 1858, până atunci mergându-se-după dorinţă şi putinţă - pe o potecă, sub stejari. 

La sfârşitul secolului al XVII-lea Transilvania a devenit o provincie a Monarhiei Habsburgice, 
iar oraşul Sibiu a cunoscut restructurări atât în plan politic cât şi în cel social. Începând cu anul 1784 
privilegiile deţinute de saşi au fost temporar anulate, urmând ca în anul 187 6 să fie definitiv desfiinţate. 

Noul sistem administrativ a avut tendinţa să încadreze activităţile şi cotidianul cetăţenilor într-o 
grilă, prin care să verifice, să compare şi să critice repartizarea timpului, să exercite controlul înspre 
binele tuturor. 

Începând cu secolul al XVIII-lea reglementările privind disciplinarea comportamentului la 
muncă şi în timpul liber au fost emise public la ordinul magistratului şi au înlocuit mai vechile tradiţii 
ale vecinătăţilor şi breslelor. Prin aceste regulamente s-a urmărit eliminarea distracţiei din contextul 
general al timpului de muncă şi al zilei lucrătoare, limitarea temporală a acesteia pentru a nu afecta 
timpul de lucru. Odată cu avântul economic de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului 
al XIX-lea nu a mai putut fi omisă o concepţie „disciplinată" despre timpul de muncă şi timpul liber. 
„Purificarea" atmosferei de lucru de elementele specifice timpului liber a devenit caracteristica noului 
mod de viaţă urbană. 

În anul 1879 s-a înfiinţat „Asociaţia pentru înfrumuseţarea oraşului Sibiu"; printre cele mai 
importante atribuţii ale acesteia s-a numărat şi aceea de a se ocupa de întreţinerea Parcului Sub-arini, un 
parc peisagistic cu promenadă, care face legătura între promenada din centrul oraşului şi Dumbrava 
Sibiului, fiind şi în prezent una dintre cele mai frumoase şi generoase zone de agrement din 
Transilvania, purtând amprenta culturii şi naturii deopotrivă. 

· Doctor, Museum im Kleihues-Bau, Stuttgarter StraBe 93, 70806 Komwestheim; 
e-mail: lrmgard _ Sedler@komwestheim.de 
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Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea Dumbrava Sibiului a ocupat un loc 
însemnat în peisajul urban de petrecere a timpului liber. Comunitatea orăşenească a apreciat această 
pădure dintotdeauna, solicitând să fie riguros îngrijită şi protejată. 

Pe lângă spaţiu de agrement, Dumbrava Sibiului a preluat tot mai pregnant „obligaţii de 
reprezentare"; astfel, împăratul Franz Josef! a fost primit şi omagiat în acest cadru cu o mare serbare 
populară. 

Primele mari serbări populare organizate în Dumbrava Sibiului s-au defăşurat anual în a doua şi 
a treia zi de Rusalii. Şcolarii evanghelici au ţinut aici sărbătoarea dedicată lunii mai, care a devenit cea 
mai apreciată petrecere a tinerilor din oraş, iar ulterior s-au organizat serbări în această pădure în toată 
perioada cuprinsă între mai şi septembrie. 

În anul 1815 sibienii au fost profund impresionaţi de piesa de teatru „Pădurea de lângă Sibiu" 
(pusă în scenă după un text al unei scriitoare vieneze). Numeroase memorii, discursuri omagiale 
publicate, precum şi ghiduri turistice din prima jumătate a secolului al XIX-lea au adus Dumbravei 
Sibiului un elogiu emoţionant. 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea Dumbrava Sibiului a devenit definitiv rezumatul unei 
atitudini de viaţă specifică sibienilor, o codificare a noii societăţi săseşti, care s-a perceput ca o 
comunitate inconfundabilă cu o pregnantă identitate secular-orăşenească, în care şi-au găsit locul atât 
pătura domnească a oraşului de sus, cât şi societatea meşteşugărească şi muncitorească. 

După anul 1918, dar mai ales după anul 1945, Sibiul a devenit tot mai mult obiectul unei 
confruntări simbolice în concurenţa dintre saşi şi români pentru întipărirea identităţii orăşeneşti şi 
pentru fixarea modelelor hegemoniale. 

În cercurile româneşti imaginea Dumbravei a fost interiorizată ca acel mod de viaţă tipic 
românesc în spaţiul de protecţie a naturii, în care, de-a lungul secolelor, poporul s-a retras, ferindu-se 
din calea duşmanilor. 

Situaţia excepţională datorată războiului a înlăturat, pentru câtva timp, încărcătura etnic
culturală. Lucian Blaga, amintindu-şi haosul şi ororile trăite în aprilie 1944, când Armata Roşie a intrat 
în Sibiu, a redat imaginea groazei generale, sporind dimensiunea emoţională a celor trăite prin 
proiectarea acestora pe Dumbrava batjocorită. 

În anul 1950 Otto Czekelius a fost ales în funcţia de arhitect-şef al Departamentului de 
proiectare şi restaurare din cadrul Oficiului pentru construcţii din Sibiu, fapt care pentru acest oraş a 
fost o adevărată binecuvântare. Din comunicarea sa cu dr. Cornel Irimie, merituosul specialist în 
etnografie şi director al Muzeului Brukenthal, s-a născut ideea înfiinţării unui muzeu în aer liber în 
Dumbrava Sibiului. 

În data de 11 octombrie 1960 Consiliul Popular-Sibiu a aprobat amenajarea unui muzeu în aer 
liber de-a lungul drumului care duce la Răşinari, în Dumbrava Sibiului. Prin Hotărârea nr. 693 din 30 
august 1963 emisă de Consiliul Popular al Regiunii Stalin, muzeul în aer liber şi-a dobândit actul de 
naştere. 

Dr. Cornel Irimie, fiind familiarizat cu planul etnologului Romulus Vuia cu privire la realizarea 
unui muzeu al satului românesc în Dumbrava Sibiului, a convocat întrunirea unei comisii de specialişti 
în etnologie. În acord cu toţi specialiştii din ţară, comisia a pledat pentru înfiinţarea unui muzeu tehnic, 
axat preponderent pe realizările tehnice preindustriale ale societăţii rurale de pe teritoriul României, 
presupunând că istoria tehnicii este mai puţin manipulabilă din punct de vedere politic decât istoria 
culturii şi civilizaţiei populare în general. 

Sub îndrumarea ştiinţifică a directorului Cornel Irimie în perioada 1962-1963 a fost elaborat 
Proiectul tematic de organizare a Muzeului Tehnicii Populare - Dumbrava Sibiului, conceptul muzeal 
cuprinzând patru mari sectoare: unul care să ilustreze prelucrarea lemnului, altul destinat prelucrării 
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metalelor, a lutului, a fibrelor textile şi a pieilor, un al treilea care să ilustreze prepararea produselor 
alimentare, iar ultimul sector a fost conceput să prezinte mijloacele de transport populare. Începând cu 
anul 1980 au fost transferate în muzeu şi numeroase monumente de arhitectură populară: hanuri, un 
pavilion de joc, o popicărie, iar după căderea regimului comunist a putut fi reconstruită şi o foarte veche 
şi valoroasă biserică din lemn, provenind din Maramureş. 

În anul 1990 (după desprinderea din cadrul Complexului Muzeal Brukenthal şi cu acordul 
Ministerului Culturii şi al Asociaţiunii „ASTRA") instituţia a primit denumirea de Muzeul Civilizaţiei 
Populare Tradiţionale „ASTRA". Astfel, s-a recunoscut filiaţia directă şi continuitatea patrimonială şi 
programatică dintre Muzeul „Asociaţiunii" şi Muzeul „ASTRA" (redivivus), reconstituindu-se 
continuitatea celei mai vechi instituţii muzeale a românilor din Transilvania. 

Reconstruirea şi „sacralizarea" tradiţiilor (de cîteva sute, poate chiar mii de ani) în sensul unei 
„monumentalizări" a culturii naţionale româneşti a devenit sarcina prioritară a muzeului la începutul 
anilor90. 

Pe marea scenă de pe lac, în faţa impunătoarei culise pe care o oferă pădurea, se desfăşoară 
numeroase şi ample festivaluri folclorice; membrii „Academiei Artelor Tradiţionale din România" se 
întrec în măiestrie pentru obţinerea premiilor naţionale, iar cei mai tineri meşteri populari, cărora le este 
dedicată Olimpiada Naţională „Meşteşuguri artistice tradiţionale" asigură şi ei păstrarea şi promovarea 
meşteşugurilor preindustriale. 

Pe lângă valoarea obiectual-ştiinţifică a unei colecţii impresionante de mărturii materiale 
despre cultura şi istoria tehnicii preindustriale de pe teritoriul României oferta de manifestări culinare şi 
activităţi recreative este tot mai bogată şi mai diversificată. 

Cel mai mare muzeu în aer liber din România cuprinde în prezent peste 400 de unităţi, printre 
care-3 3 de gospodării şi ateliere complete, 16 porţi , 7 6 de monumente individuale de tehnică populară, 
biserici şi multe altele. 

După anul 1990 instituţia muzeală a beneficiat de o dezvoltare fără precedent. Departamentele 
care constituie Complexul Naţional Muzeal ASTRA se focalizează pe o prezentare etnografică şi 
cultural-istorică a patrimoniului, Muzeul în aer liber fiind cel mai mare şi mai bine profilat 
departament. 

Prin Valer Olaru instituţia a devenit o personalitate recunoscută în domeniul restaurării 
lemnului. El a reuşit să organizeze în muzeu, în doar câţiva ani, un centru de restaurare renumit şi 
dincolo de graniţele ţării. Complexul construit în Dumbrava Sibiului cu sprijinul unor organizaţii (din 
ţări care nu sunt membre ale UE) cuprinde- pe lângă spaţii generoase de depozit şi carantină

paisprezece laboratoare de restaurare şi şcolarizare, două pentru investigaţii chimice şi fizice a 
obiectelor de restaurat. În cooperare cu Facultatea de Istorie şi Patrimoniu din cadrul Universităţii 
„Lucian Blaga"- Sibiu muzeul formează restauratori , specialiştii români colaborând cu cercetători din 
întreaga lume. 

În ultimii cinci ani prioritare au fost proiectele privind conservarea patrimoniului cultural 
săsesc din Transilvania. În acest sens, există şi o cooperare intensă cu Muzeul Transilvănean din 
Gundelsheim/Germania. Măsurile riguroase de conservare a patrimoniului cultural rămas după exodul 
din anii 90 al saşilor din Transilvania au - dincolo de dimensiunea lor muzeală - un rol important ca 
„signifying practices". Faptul că un grup de români, care aparţin majorităţii etnice a ţării şi care sunt 
păstrători ai tradiţiilor naţionale, se ocupă de moştenirea culturală a saşilor transilvăneni poate deveni o 
tendinţă în întipărirea de noi modele identitare în societatea multietnică a Transilvaniei. Dacă prin 
practica muzeală s-ar reuşi cel puţin apropierea imaginilor istorice, care se concurează etnic, ar fi deja o 
mare realizare, iar Dumbrava Sibiului s-ar păstra generaţiilor viitoare ca locaţie şi topos istoric pentru 
cultură şi întâlniri internaţionale. 

I L 
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Schlagworte: Naturraum, Kulturraum, Kulturerbe, Hermannstadt, Verschonerungsverein, Freizeit, Freilichtmuseum, 
Junger Wald, Promenade, Erlenpark 
Cuvinte cheie: natură, cultură, moştenire culturală, muzeu în aer liber, Sibiu, Promenada, Asociaţia de Înfrumuseţare, 
recreaţie, Sub Arini 

Der sogenannte „Junge Wald" ist ein Eichenforst im Siidwesten der historischen Gemarkung 
der Stadt Hermannstadt/ Sibiu in Siebenbiirgen (Rumănien) . „Auf der vom FuBe des [Zibins ]Gebirges 
bis zum Rande oder Abfall der Ober- nach der Unterstadt 9 Kilometer lang sich erstreckenden 
Diluvialterasse, liegt auch eine halbe Stunde siidsiidwestlich von der Stadt entfemt, 454 - 600 Meter 
iiber dem Meere sich erhebend, der ,Junge Wald' in langgestrecktem Viereck, 1265 Joch groB 1." 

Zu der heutigen, knapp 1O1 O ha umfassenden Waldung gehoren unterschiedlich alte 
Baumbestănde: Einige wenige, zwischen 700 - 900 Jahre alte Baumriesen, die heute unter Naturschutz 
stehen, zeugen von einer urspriinglichen Waldvegetation in der Flachlandschaft der Hermannstădter 
Senke am FuBe der Siidkarpaten. Neben diesen, im dem ganzem Waldareal versprengten Ur-Eichen, 
bilden mehrere zusammenhăngende Parzellen von „krăftigem 200jăhrigem Eichen-Altsatze2

" im 
Nebeneinander mit 100 -150jăhrigem Eichhochwald, sowie mit 80 - lOOjăhrigen, dem Wald den 
N amen gebenden „Jungbăumen" den stădtischen F orst3. 

Die kiinstliche Aufforstung im Jungen Wald ist seit dem 18. Jahrhundert in Oberlieferungen 
festgehalten. So wird ein Teil der Aufforstung mit der Transmigration altosterreichischer Protestanten 4 

und ihrer Ansăssigkeit im benachbarten Neppendorfim Jahre 1734 in Zusammenhang gebracht, wobei 
„die aktenmăBig nachweisbare ,erste Waldkultur' durch Menschen [ . .. ]mit Eichel-Reihensaat" erst fur 
die Jahre 1799 ( auf Anregung des damaliger Biirgermeisters Martin von Hochmeister), 1814 und 1826 
belegt ist5. 

Eine erste Vermessung und Kartierung des Jungen Waldes, wie dieses im benachbarten 
Katharinenwald geschehen war, wurde erst in den Jahren 1828/29 durch den damaligen Stadt- und 
Stuhlforstmeister6 Joseph Fritsch vorgenommen. Sie gibt Aufschluss iiber den konkreten 

· Vegetationsbestand7
• Ab dem Jahr 1875 kam dem Jungen Wald zu der Verjiingung durch 

Selbstbesamung schlieBlich ein gezielt und intensiv umgesetzter Aufforstungsplan zugute: Fohren
Plantagen und ein Unterbau mit Weiss- und Edeltannen in dem „Schreierwaldel" genannten Teilstiick 
gehorten dazu, wie auch jene 30 Linden, die anlăsslich der Milleniums-Feierlichkeiten in der 
Doppelmonarchie schon 1896 hier ihren Platz fanden8

• Eine heute nicht mehr vorhandene „imjungen 
Wald, Narzissenwiese bis Răşinari9" verstărkte noch im 19. Jahrhundert den ăsthetischen Reiz dieses 
Stiicks Natur fur das sich hier in Erholung ergehende Biirgertum der nahen Stadt. Waldwiesen und 
Lichtungen durchzogen die Waldung (Schewis-Wildbachtal), davon einige als Schneisen von 

' Josef Binder: Geschichte des Waldwesens der Stadt Hermannstadt (N agyszeben). Hermannstadt 1909, S. 1. 
2 Ebenda, S. 35 und 55 . 
3 Siehe hierzu Erika Schneider-Binder: Pădurile din Depresiunea Sibiului şi dealurile marginale. I. ( Die Wiilder in 

Zibinssenke und ihrer Randgebiete I.]. In: Studii şi comunicări. Muzeul Brukenthal. Ştiinţe Naturale 18 (1973), S. 71 -
100; dieselbe: Caracterizarea generală a vegetaţiei Depresiunii Sibiului şi a dealurilor marginale (Die Vegetation der 
Zibinssenke und ihrer Randgebiete. Allgemeine Dbersicht). In: Studii şi comunicări. Muzeul Brukenthal. Ştiinţe Naturale 
20(1976), S. 15 - 45 . 

• Siehe hierzu lrmgard Sedler: Die Landler in Siebenbiirgen. Gruppenidentitiit im Spiegel der Kleidung von der Mitte des 
18. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Marburg 2004. 

5 Siehe hierzu Josef Binder, wie FuBnote 1, S. 35. 
7 Stuhl (gemeint ist hier der Hermannstiidter Stuhl), historischer Topos. Die „Sieben Stiihle" bildeten vom 14. Bis Mitte des 

19. Jahrhunderts die verwaltungsrechtliche Struktur des siichsischen Siedlungsgebietes in Siebenbiirgen. 
8 „Erkliirung der [Plan]Sektionen, geometrisch vermessen und aufgenommen [ ... ] durch Forstmeister Joseph Fritsch", 

zitiertnachJosefBinder, wieFuBnote 1, S. 37. 
9 Siehe JosefBinder, wie FuBnote 1, S. 63 - 67. 
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Menschenhand angelegt. Die groBte, die ehedem das erwăhnte „Schreierwaldel" diagonal durschnitt, 
riihrte von militărischen Verschanzungen friiherer Jahrhunderte her und war noch bis zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts im Bewusstsein der Stadtbewohner als der Ort bekannt , „woselbst in alter Zeit auch zum 
To de durch ErschieBen verurteilte Solda ten justifiziert worden sind IO" . 

Im Norden begrenzte der 1721 regulierte Schewisbach/Kanal den Jungen Wald, wobei der 
Bachlauf nicht nur die Stadt mit Trinkwasser zu versorgen hatte, sondem bis ins 19. Jahrhundert hinein 
zum Antrieb stădtischer Industrieanlagen diente: Pulvermiihle und Kupferhammer, Beutel- und 
Papiermiihle, Walkmiihlen und nicht zuletzt die Gerstenmiihle, auch „Mahlmiihle" genannt, befanden 
sich am Schewis''. Am 13. Mai 1869 entstand mit einer „Spinnfabrik" dann auch die erste modeme 
Fabrikanlage im Jungen Wald 12

• 

Die erste groBziigig angelegte Chaussee durch den Jungen Wald wurde 1858 fertiggestellt 13
• Sie 

zog sich der Lănge nach durch das Waldgebiet bis hin zum rumănischen Bergdorf Răşinari , dessen 
Sommerfrische-Qualităten man um die Mitte des 19. Jahrhunderts als Hermannstădter zu schătzen 
begann, mit einer Abzweigung ins Schewistal und iiber den Katharinenwald bis ins săchsische 
Michelsberg. Bis dahin „ging oder fuhr [man] auf dem Naturpfade unter den Eichen, wie man eben 
wollte und konnte. War eine Strecke im aufgeweichten Boden unpraktikabel geworden, wich man aus 
auf eine Nebenlinie, bis auch die unfahrbar geworden und man wieder den friihem, mittlerweile 
ausgetrockneten Teil des Waldweges beniitzen musste. Vom Reschinarer Kreuz bis in die Gemeinde 
musste der Wildbach zehnmal durchquert werden 14

. " 

Seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts erfuhr der Junge Wald bei Hermannstadt in der 
Zusammenschau mit dem GoldtalNalea Aurie, dem ihn mit der Altstadt und seiner Promenade 
verbindenden Erlenpark, eine symbolische Kodierung; seit dieser Zeit erhielt die kulturell iiberlagerte 
Topographie einen Platz im Identitătshaushalt eines wirtschaftlich wie kulturell erstarkenden 
siebenbiirgisch-săchsischen Stădtebiirgerturns, das sich mit seiner Lebensweise, hier mit seiner 
Freizeit- und Vergniigungskultur nach oben hin zur sogenannten , săchsischen 

Gewohnheitsaristokratie' (das sind die Nachfahren der alten Patriziergeschlechter) wie auch nach 
unten hin zum , ungeschlachten Bauemvolk' abzugrenzen versuchte. 

Spătestens mit der Griindung des „Museums băuerlicher Technik" im Jahr 1960 15 und verstărkt 
mit dessen konzeptioneller Neuausrichtung gegen Ende der 1980er Jahren im Sinne eines Museums 
„tausendjăhriger rumănischen Zivilisation16

" , folgte neben der musealen Nutzung eines Teilgebietes im 
Jungen Wald als Freilichtmuseum (ca.100 ha) auch eine symbolische Neubesetzung des ganzen 
Raumes. Diesem Wandel und den ihn begleitenden Vorstellungen, in denen regionale, lokale, soziale, 
spăter ethnisch-nationale und politische Identitătskonstruktionen miteinander konkurrierten, sich 
bekămpften, hin und wieder tangierten, sich verschrănkten, um sich bis zuletzt vorsichtig anzunăhem, 

soll in diesem Bei trag nachgegangen werden. 
Am Ende des 17. Jahrhunderts hatte sich der politische Status Siebenbiirgens von einem 

Stăndestaat friihneuzeitlicher Prăgung zu einer Provinz der Habsburger-Monarchie gewandelt. 

10JosefBinder, wieFuBnote 1, S. 36. 
11 Emil Sigerus: Vom al ten Hermannstadt. Band I. Hermannstadt 1922, S. 234 - 236. 
12 Emil Sigerus: Chronik der Stadt Hermannstadt. Hermannstadt 1930, S. 46. 
13 JosefBinder, wieFuBnote 1, S. 38 - 39. 
14 Ebenda, S. 38. 
15 Siehe hierzu Comei Irimie: Das Museum der băuerlichen Technik. Aktualităt, Grundsătze, thematisches Profil und 

Ausstellungsplan. In: Cibinium. Studien und Mitteilungen aus dem Hermannstădter Freilichtmuseum der băuerlichen 
Technik. Sibiu/Hermannstadt 1966, S. 15 - 27; Comei Irimie und Herbert Hoffmann: Zur Planung eines volkskundlichen 
Freilichtmuseums in Hermannstadt. In: Forschungen zur Volks- und Landeskunde 6 (1963), S. 210 - 216. 

16 Corneliu Bucur: Das „ASTRA"-Museum, Museum der traditionellen Volkszivilisation Rumăniens . In: Tausendjăhrige 
rumănische Zivilisation im „ASTRA"-Museum - Sibiu. Reisefiihrer/Katalog. Sibiu/Hermannstadt 1995, S. 11 - 39. 
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Die Integration in den neuen, zentralistisch gefiihrten Gesamtstaat bedeutete fiir die ehemalige 
stăndische săchsische Nation, wenn auch immer wieder verzogert, den allmăhlichen Abbau ihrer 
stăndisch gerechtfertigtenAutonomie. Die ehemalige „Haupt- und Hermannstadt des Sachsenlandes", 
noch 1692 zur gesamtsiebenbiirgischen Landeshauptstadt mit Sitz des Gubemiums avanciert, musste 
nach nur knapp hundert Jahren, am 5. August 1772 diese Funktion an das ungarischsprachige 
Klausenburg abgeben. Die săchsische Selbstverwaltung und die eigene Gerichtsbarkeit - bis dahin 
unantastbare, in der Verfassung verankerte, stăndische Privilegien der Sachsen - wurden zuerst ab 1784 
zeitweise auBer Kraft gesetzt, bis sie sich dann im Jahre 187 6, im Zuge des 6sterreichisch-ungarischen 
Ausgleiches endgiiltig aus der Geschichte verabschiedeten11

• 

Was blieb, war eine quirlige Provinzstadt in der 6stlichsten Provinz der Donaumonarchie, 
zugleich die grofite Gamisonstadt im Siidosten des Reiches, deren wirtschaftliches und 
gesellschaftliches Leben sich im fortschreitenden 18. Jahrhundert ungestort von Kriegen - die 
6sterreichisch-osmanischen Auseinandersetzungen wie auch die russisch-tiirkischen Kriege fanden 
auBerhalb Siebenbiirgens statt - entfalten konnte, wobei nur die Pest noch bis zum Beginn des 19. 
Jahrhunderts immer wieder einmal in der Stadt grassierte. Die wirtschaftliche ErschlieBung des im 
Siidwesten benachbarten Banates und die Ansiedlung der „Schwaben" wiederum konnten positive 
Impulse nach Hermannstadt und ganz Siebenbiirgen aussenden. Mit der Einfiihrung der Konzivilităt im 
Jahr 1781 erhielten „ am 12. Dezember die ersten Fremdnationalen das Biirgerrecht18

", so dass die 
Einwohnerzahl von 10.818 im Jahr 1785auf12.396 im Jahr 1818 stieg, dies „ohne Milităr", wie es der 
Chronist ausdriicklich vermerkt19

• 

Die Zugehorigkeit zum neuen, zentralistisch gefiihrten Habsburgerreich brachte auch fi.ir 
Hermannstadt, als wichtigste Gamisonstadt im Siidosten, auf politisch wie gesellschaftlicher Ebene 
Umstrukturierungen mit sich, wie sie der reformabsolutistisch geprăgte Beamtenstaat bedingte. Die 
neue Stadtgesellschaft sollte Teil eines durchorganisierten, iiberschaubaren Wohlfahrtsstaates werden, 
dessen Biirger, spătestens seit den Josephinischen Reformen an einem Ziel - der „Gliickseligkeit"20 

moglichst vieler zu arbeiten hatten21
• 

Unter den neuen politischen Bedingungen stiegen im 18. Jahrhundert viele der ehemals 
fiihrenden Hermannstădter Patrizier-Geschlechter in den 6sterreichischen Beamtenadel auf und 
konvertierten z. Teil zum Katholizismus, um wichtige Verwaltungsposten im neuen Stadtgefiige zu 
erlangen (zu den wichtigsten Familien gehorten: Hann von Hannenheim, von Hochmeister, von 
ReiBenfels, Binder von Sachsenfels, von Brukenthal). Sie wetteiferten in ihrer Lebenshaltung mit dem 
in der Stadt ansăssig gewordenen 6sterreichischen Beamten- und MilităradeI22 • An der Spitze dieses 

17 Siehe hierzu Konrad Giindisch: Siebenbiirgen und die Siebenbiirger Sachsen (Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher 
Kulturrat 8). Miinchen 1998. 

18 Emil Sigerus, wie FuBnote 12, S. 33. 
19Ebenda, S. 37. 
20 Hermann Conrad (Hg.): Recht und Verfassung des Reiches în der Zeit Maria Theresias. Die Vortrăge zum Unterricht des 

Erzherzogs Joseph im Natur- und Volkerrecht sowie im Deutschen Staats- und Lehnrecht (Wissenschaftliche 
Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft fiir Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 28). Koln, Opladen 1964. Zitiert 
nach Gerhard Tanzer: Spectacle miissen seyn. Die Freizeit der Wiener im 18. Jahrhundert. Wien, Koln, Weimar 1992, S. 
281. 

2 1 Siehe hierzu Konrad Giindisch, wie FuJ3note 17, S. 1O1 - 142; auch Ernst Bruckmiiller: Sozialgeschichte Osterreichs. 
Wien 2001 und Jiirgen Habermas: Strukturwandel der Offentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der 
biirgerlichen Gesellschaft. 5. Aufl. [ erstmals 1962 erschienen] Neuwied/Berlin 1971. 

22 Siehe beispielhaft hierzu Julius Grol3: Zur Geschichte der Heydendorffschen Familie. In: Archiv des Vereines fiir 
siebenbiirgische Landeskunde. Neue Folge 24, Heft 2 (1892), S. 233 - 346; auch Friedrich Wilhelm Seraphin (Hg.): Aus 
den Briefen der Familie von Heydendorff(l 737 - 1855). In: Archiv des Vereines fiir siebenbiirgische Landeskunde. Neue 
Folge25, Heft 1 (1894), S.1 - 274. 
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Beamtentums stand der Kommandierende General. Mit einem Kaiserlichen Reskript vom 17. 
September 1764, demnach ab nun im einst evangelischen Hermannstadt, die Hălfte des Magistrats mit 
Katholiken zu besetzen sei („geometrische Proportion"), sollte die Macht der alten Fiihrungsriege 
gebrochen werden. In logischer Folge wurde 1784 die Autorităt des Magistrats auf das Stadtgebiet 
eingeschrănkt und am 2. Dezember 1796 das Hermannstădter Konigsrichteramt, das letzte Amt 
stăndischer Privilegiertheit der Sachsen, aufgel6st23

• 

Mit dem neuen Verwaltungssystem setzte sich auch in den săchsischen Stădten Siebenbiirgens, 
hier in Hermannstadt, jener rationalistisch motivierte Ordnungszwang des reformabsolutistischen 
Beamtenstaates durch, dessen Bestreben dahin ging, „einen abstrakten Zeitraster iiber die Handlungen 
und den Alltag der Biirger zu legen24

", mit der man ihre Zeiteinteilung jenseits aller sozialen, 
okonomischen und kulturellen Unterschiede iiberpriifen, vergleichen, kritisieren" konnte, kurzum die 
Kontrolle zum „Wohle der Allgemeinheit" auszuiiben anstrebte. Solches geschah im Einklang mit dem 
staatlichen Bestreben, die sich neu etablierenden biirgerlichen Wirtschaftsstrukturen durch 
Eindămmen und spăteres Auflosen der starren Zunftregulative intensiv zu fordem und zu festigten und 
das Wirtschaftsleben aus dem Zwang iiberkommender Traditionen zu befreien. Diese Bestrebungen 
und die daran gebundenen Erfolge sind allerdings nur vor dem Hintergrund der unterschiedlichen 
politischen und konfessionellen Positionen der in Siebenbiirgen lebenden Ethnien zu bewerten. Bei den 
protestantischen Sachsen, vor allem bei ihrer stădtischen Fiihrungsriege, verhinderten die damit 
einhergehenden gegenreformatorischen MaBnahmen und Zwănge im 18. Jahrhundert eine allzu 
schnelle Tendenz, Kirchen- und Gottesdienstbesuch aus dem Alltag zu verbannen25

• Auch diirfen die im 
18. Jahrhundert in kurzen Zeitabschnitten wiederkehrender Pestepidemien (in Hermannstadt 1710/11; 
1717; 1737/38; 1755), die das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben immer wieder 
einzuschrănken vermochten, nichtvergessen werden26

• 

Die friiher von Nachbarschaften21 und Ziinften verantwortete Regulierung des Vergniigens im 
Zusammenhang ganzheitlicher Arbeits- und Lebensauffassung wich - beginnend mit dem 18. 
Jahrhundert - dann auch in Hermannstadt allmăhlich einer von der staatlichen Obrigkeit gelenkten 
Freizeitpolitik, auch wenn sie anfânglich noch als Teil jener allgemeinen Politik der Habsburger 
empfunden wurde, die in Siebenbiirgen von den Sachsen als „eine zentralistisch gelenkte 
Bevormundung durch die Staatsverwaltung" wahrgenommen wurde, als eine „Găngelung von Wien 
direkt bis hin zum einfachen Dorfhannen [ d. I. SchultheiBen ]28". 

Die Regulierungen hinsichtlich der Disziplinierung von Arbeits- und Freizeitverhalten lieBen 
sich jedoch nicht aufhalten. Sie kamen konkret als Anordnungen des Magistrats in die Offentlichkeit 
hiniiber und setzen die ălteren Zunfttraditionen auBer Funktion. 

23 Emil Sigerus, wie FuBnote 12, S. 35 - 36. 
24 Gerhard Tanzer, wie FuBnote20, S. 277. 
25 Siehe hierzu die autobiographischen Zeugnisse des Michael Conrad aus der schon erwăhnten Familie von Heidendorf, in: 

RudolfTheil (Hg.): Michael Conrad von Heidendorf. Eine Selbstbiographie. In: Archiv des Vereines fiir siebenbiirgische 
Landeskunde. Neue Folge 13 (1876), S. 339 - 351 , 365 - 576; Bd. 14 (1877), S. 229 - 246; Bd. 15 (1859); S. 127 - 161 ; 
Bd. 16 (1880/81), S. 158 - 203 , 426 - 498, 652 - 683; Bd. 18 (1883), S. 1 - 345; auch Bemd Dieter Schobel: 
Autobiographische Reaktionen auf die Gegenreformation in Siebenbiirgen. In: Ulrich A. Wien (Hg.): Reformation, 
Pietismus, Spiritualităt . Beitrăge zur siebenbiirgisch-săchsischen Kirchengeschichte (Siebenbiirgisches Archiv 41 ). 
Koln, Weimar, Wien2011 , S. 194-226). 

26 Paul Cemovodeanu, Paul Binder: Cavalerii Apocalipsului. Calamităţile naturala din trecutul Romaniei (până la 1800). 
Bukarest 1993. 

27 Siehe hierzu Hans-Achim Schubert: Nachbarschaft und Modemisierung (Studia Transylvanica 6). Koln, Wien 1980. 
28 Ulrich A. Wien: Einleitung. In: Derselbe und Karl W. Schwarz (Hg. ): Die Kirchenordnungen der Evangelischen Kirche A. 

B. in Siebenbiirgen (Schriften zur Landeskunde Siebenbiirgens 30). Koln, Weimar, Wien 2005, S. 8. 
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Der schon angesprochene Sinn und Zweck dieser Regularien war es, das Vergniigen aus dem 
Gesamtzusammenhang von Arbeitszeit und Werktag herauszunehmen, ihm eine begrenzte Zeitspanne 
(vor allem in den Abend- und Nachtstunden) zuzuweisen, die sich nicht nachteilig auf die Arbeitszeit 
auswirken durfte. Von der allmăhlich seit dem 17. Jahrhundert fortschreitenden Reduzierung der 
kirchlichen Feiertage und der Fixierung der Gottesdienste auf den Sonntag29

, iiber die zeitliche 
Begrenzung und Disziplinierung der Nachtschwărmerei30 im 18. Jahrhundert bis hin zur Einfiihrung 
der Sonntagsruhe in Gewerbe und Handel im Jahr 1891 31

, verfolgte die lokale Verwaltung lănger als ein 
Jahrhundert konsequent die nunmehr „vemiinftige" Lebenseinstellung, das ehemals aufklărerische 
Reformanliegen, welches in Wien schon die Theresianischen wie Josefinischen Verordnungen32 

wăhrend des 18. Jahrhunderts insAuge gefasst hatten. 
Die neuen kapitalistischen, aufLohnarbeit ausgerichteten okonomischen Rahmenbedingungen 

des 19. Jahrhundert fiihrten in der Stadt am Zibin, wie schon erwăhnt, nur allmăhlich zur 
Implementierung der in Wien schon hundert Jahre zuvor angestrebten Trennung von Arbeitszeit, 
Vergniigen und Andachtszeit. Erst mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, den zahlreichen 
gewerblichen wie manufakturellen Griindungen im ausgehenden 18. und 19. Jahrhundert 
( weitgefiichertes Miihlenwesen, Altschifffahrtsgesellschaft 183 7, Runkelriiben-Zuckerfabrik 1839, 
Fischzucht-Gesellschaft 1863, Sodawasser-, Spinn- und Tuchfabriken, Riegersche Maschinenfabrik 
187 5, Spielwarenfabrik 1891 )33 war eine „disziplinierte" Auffassung von Arbeits- und Freizeit nicht 
mehr zu umgehen. Der nach der Uhr gelebte Alltag trug zur Verinnerlichung des kontrollierten 
Umgangs mit dem Vergniigen bei, das neue Verstăndnis von biirgerlicher MăBigung wurde zu einer 
ldentitătskomponente des Biirgerlich-Urbanen. Der Begriff „Freizeit" war geboren, die „Reinigung" 
der Arbeitssphăre von Freizeitelementen wurde zum Merkmal der neuen stădtischen Lebensweise. Die 
mittelalterlichen Gepflogenheiten, „der Blaue Montag" oder aber wie es bei Emil Sigerus heiBt, „die 
iibermăBigen Fressen und Saufereien bei den Ziinften" waren schon 1700 offiziell verboten worden34 

und kamen, sofem sie in der Stadt weitergefiihrt, von der Allgemeinheit sanktioniert, vor den 
Richterstuhl der neuen, biirgerlichen Vemunft. Das „unmăBige Vergniigen", gebunden an traditionelle 
Anlăsse (Sitttage der Nachbarschaften, Jahrmărkte, Dorfhochzeiten), wurde aus stădtischer Sicht seit 
dem 19. Jahrhundert zum pejorativen Etikett des Lăndlichen. Freizeit, Arbeitszeit und Andachtszeit 
erhielten in der Stadt unter diesen Umstănden ihre eigenen, iiberschaubaren Zeitabschnitte 

29 „In der ersten Hălfte des 18. Jahrhunderts waren nebst dem Stadtpfarrer noch der Archidiakonus (Stadtprediger), je ein 
Montags, Mittwoch- und Donnerstagprediger, femer ein Friih- und ein Vesperprediger an der Stadtpfarrkirche angestellt. 
[ ... ] Noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts belief sich die Anzahl der Prediger auf 8. Aber 1850 wurde in der 
, Hermannstădter Zeitung' der Vorschlag gemacht, deren Zahl auf 6 herabzusetzen[ ... ] Siehe Emil Sigerus: Vom alten 
Herrnannstadt. Band III. Herrnannstadt 1928, S. 36. 

30 Am 9. Juli 1716 verkiindete der Magistrat, es diirfe niemand sich unterstehen „nach dem Zappenstreich mit der Musik auf 
den Gassen sich finden { zu] lassen"; dem folgte am 22. Juli 1722 das Verbot des „[ Aus ]Schenken[ s alieri ei Getrănks nach 
dem Zapfenstreich wie auch die Musik" bei einer Strafe von 12 ungarischen Gulden; schlieBlich prăzisierte ein Verbot im 
darauf folgenden Jahr die Uhrzeit, wonach man sich „nach 1 O Uhr auf den Gassen[ nicht mehr] finden" zu lassen habe, „ 
zumal mit verdeckten Sacklatemen". SchlieBlich ging man am 14. Juni 1724 mit dem Beschluss so weit, dass „die 
Nachtgrassanten ohne Unterschied in das Narrenhăusel kommen" sollten. Siehe hierzu Heinrich Herbert: Der Haushalt 
Herrnannstadts zur Zeit Karls VI. Die Biirgerrneisterrechnungen. Mittheilungen aus den Hermannstădter 

Magistratsprotocollen. In: Archiv des Vereins fur siebenbiirgische Landeskunde. Neue Folge 24, Heft 1 (1892), S. 83 -
229, hier S. 208. 

31 15. Juli 1891; zwei Jahre spăter, am 16. Juli 1893; wurde schlieBlich „die vollstăndige Sonntagsruhe der Geschăfte" 
dekretiert. Siehe Emil Sigerus, Fu13note 12, S. 54- 55. 

32 Die von Joseph II. am 25. Februar 1783 erlassene neue Gottesdienstordnung fur Wien und dessen Vorstădte ist von der 
Reduzierung der Zahl der Messen geprăgt, wobei wirtschaftliche wie moralische Aspekte angefuhrt sind. Siehe Hans 
Hollerweger: Die Refonp des Gottesdienstes zur Zeit des Josephinismus in Osterreich (Studien zur Pastoralliturgie 1). 
Regensburg 1976, S. 311. 

33 Emil Sigerus, wie Fu13note 11, S. 234 - 236. 
34 Emil Sigerus, wie Fu13note 12, S. 20. 
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zugewiesen. Vergniigen konnte nun unabhăngig von tradierten Anlăssen, schlieBlich jederzeit 
genossen werden, sofem es în der Arbeit sein logisches Pendant hatte. Es waren vor allem die sich 
etablierenden Vereine, aber auch die Kleinfamilien und erstmals der einzelne, als Privatperson, welche 
gerade durch „das sich Ergehen auf der Promenade", dem Spaziergang im offentlichen Raum oder aber 
în der Natur, als Trăger dieser neuen Feier- und Vergniigungskultur auftraten. Spătestens mit dem Bau 
eines reprăsentativen Biirger- und Gewerbevereinshauses 1867 auf dem Kleinen Ring, im Herzen der 
Altstadt35

, demonstrierte das neue Stădtebiirgertum seine nun fiihrende gesellschaftliche Position în 
einer Stadt, deren Einwohnerzahl knapp unter 15.000 lag. 

Die gesellschaftlichen Bediirfnisse der neuen, seit der Wende zum 19. Jahrhundert sich 
etablierenden urbanen Gesellschaftsschicht spiegelten sich allgemein în einer neuen Stadtkultur wider, 
unter anderem auch în einem gewandelten Raumbild, welches nun auch die Stadt în die sie umgebende 
Natur mit einbezog. Die Schleifung der mittelalterlichen Wehranlagen Hermannstadts gehort mit in 
diesen Kontext. Die schrittweise Săkularisierung des stădtischen Lebens36

, die der 
reformabsolutistische osterreichische Beamtenstaat seit dem 18. Jahrhundert implementiert hatte, trug 
mit dazu bei, den gleitenden Dbergang zwischen religiosem und ăsthetischem Empfinden auch în der 
Hermannstădter Gesellschaft zu beschleunigen, eine ăsthetische Weltneugier im Sinne aufklărerischer 
Tradition zu wecken und eine Freude am Sehen undam ăsthetischen GenieBen37 auszulosen, wie sie ein 
von der Schonheit der eigenen Stadt erzăhlender Naturraum idealerweise zu verkorpem vermochte. 
Dieses Empfinden wurde im Biedermeier romantisch gesteigert und ab 1879 durch die Griindung eines 
„Versch6nerungsvereines"38 în eine effektive Organisationsstruktur gefiigt. Auch die Veduten und 
Wanderkarten aus der ersten siebenbiirgischen Lithographie-Anstalt des Michael Bielz (1822) 
sprechen diesem Gefiihl die Sprache. Nicht zuletzt belegt die erstmals am 29. November 1885 
gelaufene erste Hermannstădter Ansichtskarte mit einer Totalansicht der Stadt diese neue 
Wertschătzung des eigenen Stadtraums39

• 

Bei aller Fokussierung auf den Stellenwert von Freizeitgestaltung der neuen biirgerlichen 
Klasse - hier explizit das „Promenieren" und Vergniigen in der Natur - lăsst sich dieser Aspekt des 
kulturellen Handelns bei der Gestaltung eines dem neuen Lebensgefiihl entsprechenden Stadtraumes 
nicht von den parallel dazu verlaufenden technisch-infrastrukturellen Neuerungen im Dienste von 
Sauberkeit, Komfort und Hygiene im Stadtbild trennen. Es hatten sich schon die Aufklărer die groBen 
Stadtplătze ertrăumt, iiber die die Luft groJ3ziigig durchstreichen und die ungesunden Ausdiinstungen 
mitnehmen konne. Sauber gepflasterte Plătze und StraJ3en40

, neue Wasserleitungen und Băder im 

35 Die Einweihung des in neugotischem Stil erbauten neuen Sitzes des Hermannstădter Biirger- und Gewerbevereins am 
fandam 24. November 1867 statt. Das Haus am Kleinen Ring 11 beherbergt heute die ethnographischen Samrnlungen des 
ASTRA-Nationalmuseums. 

36 „Die Feier des Sonntags war streng, wer nicht in die Kirche ging wurde bestraft, bei allen Visitationen wurden die 
Verăchter des Sonntags hervorgeholt und mussten Rede steh[ e ]n. Aber in Hermannstadt begann die Sitte sich zu lockem." 
Friedrich Teutsch: Geschichte der evangelischen Kirche in Siebenbiirgen. Band II (1700 - 1917). Hermannstadt 1922, S. 
204. 

37 Hierzu ăuJ3erte sich 1769 der ehemalige Gubemial-Sekretăr Johann Theodor von Herrmann: „Die Sonn- und Feiertage 
scheinen zu nichts anders eingesetzt zu sein, als in allerhand Arten des Vergniigens abzuwechseln. Alle offentlichen 
Gărten, Spaziergănge und Wirtshăuser ertonen davon, und nach Sonnenuntergang sind die Stral3en mit Kutschen bedeckt, 
welche mit griinen Zweigen umschlungen, im Triumph aus demsogenanntenjungen Wald nach Hause fahren". Siehe 
Julius Grol3: Aus den Briefen des Gubernial-Sekretărs Johann Theodor von Herrmann. In: Archiv des Vereins fur 
siebenbiirgische Landeskunde. Neue Folge 23 , Heft 1 (1890), S. 120. 

38 Siehe hierzu Ernst Buchholzer: Festschrift zur Feier des fiinfzigjăhrigen Bestandes des Vereins zur Verschonerung der 
Stadt Hermannstadt. Hermannstadt 1929. 

39 Emil Sigerus, wie Ful3note 12, S. 52; vgl. auch Komad Klein: Griil3e aus dem Bărenland. Siebenbiirgen in alten 
Ansichtskarten. Miinchenl998, S. 29. Klein datiert dieAnsichtskarte im Unterschied zu Sigerus aufden 29. Dezember 
1885. 

40 Die Pflasterung der Gassen wurde 1721 begonnen, jene der stădtischen Paradestral3e, der Heltauergasse, jedoch erst 177 5 
vollendet. Emil Sigerus, wieFuJ3note 12, S. 24 - 33. 
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Jungen Wald, die seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts iiberall in der Stadt installierten 
Rohrenbrunnen4

', die Beleuchtung der Stra13en ab dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts42 

konvergierten mit dem Bild der Promenaden und dem des.Jungen Waldes zum ăsthetischen Raumbild 
und zur Identitătschiffre eines zivilisatorisch „gesitteten" Hermannstădter Stădtebiirgertums. In 
diesem Stadtbild hatte dementsprechend auch das Milchvieh der letzten Ackerbiirger aus der 
Unterstadt keinen Platz mehr, „das Trănken des Viehes bei den Gassenbrunnen" bzw. durch die Stra13en 
ziehende Biiffelherden waren ab Ende des 18. Jahrhunderts bei Strafe strikt verboten43

• Eine 1856 vom 
Magistrat herausgegebene „Reinigungs-Ordnung" wachte iiber das Einhalten der neuen 
stadthygienischen Normen. 

Das Vorbild zur modemen Umgestaltung der mittelalterlichen Stadt lieferte in allen Belăngen 
Wien. Seit 1754 verkehrte die Postkutsche einmal im Monat zwischen Wien und Hermannstadt44 und 
brachte neben der neuesten Mode und Wohnkultur auch die wichtigsten Neuigkeiten hinsichtlich der 
sich zu einer Vergniigungsstadt wandelnden Metropole mit in die Provinz. Zudem lebte der in 
Hermannstadt ansăssige osterreichische Beamtenadel die neue Lebenseinstellung vor. Tanzsăle und 
Theater, offentliche Gărten, Promenaden, Eislaufplătze und Băder, ein „Nobelkorso" mussten her. 

Nach Auflosung der Stadtguardia 1741 hatte man in Wien wenige Jahre spăter mit dem 
Begriinen und Bepflanzen der nun funktionslos gewordenen Basteien Wiens angefangen. Diese 
Griinrăume wurden in kiirzester Zeit zu den Lieblingspromenaden der Einwohner der Habsburger
Hauptstadt. N ebenAugarten und Prater bot vor allem die sogenannte „Ochsenmiihle", eine kreisformig 
angelegte Wandelbahn vor der Burgschanze, den Wienem den angemessenen offentlichen Raum 
biirgerlicher Reprăsentation mit allen dazu notigen Voraussetzungen - Freizeitatmosphăre, gepaart mit 
iibersichtlichem Ruhegenuss und von Menschenhand ăsthetisch „korrigierter" Na tur 

45
• 

Mit der fur eine Provinzstadt entsprechenden Zeitversetzung iibemahm Hermannstadt die 
Wiener Anregungen und Modelle. Den Auftakt bildete die Auffiillung der ehemaligen Schutzteiche 
rings um die Stadt46

• Einige Jahre spăter empfing der erste offentliche Garten/Park seine Besucher. 1791 
war ein Stiick des ehemaligen Verteidigungswalles, gelegen zwischen dem Leichen- und dem 
Heltauertor, planiert worden, auf dass hier „ein angenehmer Spaziergang fur das hiesige Publikum 
zugerichtet werde 47

." Er bildete den Auftakt zur Errichtung der sogenannten Gro13en Promenade, einer 
gro13ziigigen Anlage mit Oberer und Unterer Promenade, an die sich spăter noch die Harteneck
Promenade anschloss 48

• 

Noch im Jahr 1751 hatte eine Visitation seitens des Magistrats 39 Befestigungstiirme in den 
Ringmauem der Stadt protokolliert49

• Ein halbes Jahrhundert spăter begann mit dem Abtragen des 

4 1 Am Anfang stand die Regulierung der stădtischen Gewăsser (Zibin 1706 und 1766, Schewisbach 1721 ); es folgte 
Aufstellung von Rohrenbrunnen in den Gassen, wie konkret dokumentiert ist: 1736 in der Reispergasse, 1743 in der 
Fleischergasse, 1745 am Hunsriick, 1747 in der Quergasse und der Borgergasse, 1750 in der Elisabethgasse, 1765 in der 
Heltauergasse. Siehe Emil Sigerus, ebenda, S. 27 - 30. 

42 „1835 fiir die Gassenbeleuchtung kommen Ollampen in Verwendung". Damit iibemahm die Stadt die Verantwortung fiir 
die Sicherung der StraBenbeleuchtung endgiiltig von den Nachbarschaften. 1862 sollten Petroleumlampen folgen. Siehe 
Emil Sigerus, ebenda, S. 39, 44. 

43 1797 wurde die Viehtrănke bei den Gassenbrunnen verboten, 1824 heiBt es dann: „Es wird verboten, Biiffelkiihe mit der 
Herde durch die Stadtzu treiben". Emil Sigerus, ebenda 12, S. 36, 38. 

44 Emil Sigerus, ebenda, S. 29. 
45 Siehehierzu Gerhard Tanzer, wieFuBnote20, S. 256 - 276. 
46 1740 schon warder Schusterteich zugeschiittet worden. Siehe Emil Sigerus, wie FuBnote 12, S. 27; ders„ wie FuBnote 11, 

S.212 - 213. 
47 Emil Sigerus, wie FuBnote 11, S. 214. 
48 Ebenda, 8215-218. 
49 Emil Sigerus, wieFuBnote 12, S. 29. 
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Vom Naherholungsgebiet im „Jungen Wald " zum 
„Freilichtmuseum Băuerlicher Technik" bei Sibiu/Hermannstadt 

Weberturms auf der Soldisch-Bastei <las Schleifen emes beachtlichen Teiles der 
Befestigungsanlagen. Vor allem die Stadttore und die Basteien wurden abgetragen, da sie als nunmehr 
funktionslos uberholte Symbole einer auf Wehrhaftigkeit ausgerichteten mittelalterlichen Stadt, 
zugunsten des neuen, offenen Raumempfindens weichen mussten. Bis 1903 dauerten schlieBlich diese 
Abrissbauten50

• 

Im Gegenzug schmuckten sich die mittelalterlichen Plătze und StraBen wăhrend dieser Zeit mit 
Linden und Erlenalleen, Promenaden und stădtischen Parkanlagen, wie jene auf dem Soldisch-Platz 
und auf den „Brettern", auf der ehemaligen Schulerschanze undam Bahnhofs- undam Theaterplatz51

• 

Trotz aller Meriten der săchsischen Obrigkeit beim Zustandekommen der stădtischen Griinanlagen, 
darf die Rolle des osterreichischen Militărs, genauer dessen Wunschprojektionen hinsichtlich einer 
lebenswerten Garnisonstadt mit standesgemăBen Vergnugungs- und Freizeitangeboten, nicht auBer 
Acht gelassen werden. So waren anfanglich die hier stationierten hoheren Offiziere in Vielem der 
treibende Motor: „Der groBe Eifer, mit dem sich dann die hoheren Militărs, der kommandierende 
General Graf Mitrovsky an der Spitze, der zu schaffenden Promenade annahmen, lăsst wohl den 
Schluss zu, dass eben diese hinter der ganzen Sache steckten. Sie fOrderten unaufhorlich <las 
Unternehmen. So lieB 181 O der Oberst Senitzer auf dem oberen Wall gegen Westen auf Kosten seines 
31 . Infanterieregimentes <las , Gloriet' errichten, ein aufHolzsăulen ruhendes weit ausgreifendes Dach, 
damit dies die Promenierenden gegen einen plotzlichen Regen und die stechenden Sonnenstrahlen 
schutzen, zugleich dem ganzen Promenadenplatz zur Verschonerung [ dienen] und einen Ort [găbe ], wo 
<las Publikum mit Musik amusiert werden konne52

." 1818 brachte <las osterreichische Milităr mit der 
Stiftung eines „Konkordia-Tempels" (Pavillon) fur die Obere Promenade die gute Zusammenarbeit 
und ihr gutes Verhăltnis zur Biirgerschaft in Sachen der Stadtverschonerung symbolisch zum 
Ausdruck53

• 

Das anhaltende militărische Engagement fand sein Pendant im Wirken des erwăhnten, 1879 
gegriindeten „Verschonerungsvereins". Ihm gehorten die angesehensten Biirger Hermannstadts an, an 
seiner Spitze standen Professoren der Rechtsakademie, Ărzte und in der Stadt etablierte bildende 
Kunstler. 1881 ubernahm schlieBlich der Verein die Verantwortung liber die Promenade, ohne dass <las 
Engagement des osterreichischen Militărs ganz aufhorte54

• 

Zum wichtigsten Unterfangen des Verschonerungsvereines gehorte die jahrelange Pflege des 
Erlenparkes, eines Landschaftsparks mit Promenade, der als răumliches Verbindungsglied zwischen 
den Innenstadt-Promenaden und dem Jungen Wald bis heute zu den schonsten, von Kultur und Natur 
gleichermaBen geprăgten, groBzugigen Naherholungsgebieten in Siebenburgen zăhlt. Die Initiative in 
der Zusammenarbeit von Magistrat und der k. u. k. Landesbaudirektion setzte vonAnbeginn (1857) auf 
ein professionell zu realisierendes Projekt, wobei die Planungsarbeiten einem Mitglied dieser 
Direktion, Herrn „Ingenieur-Assistent Seyfried" ubertragen wurden. Das mit 3360 Fl. Kosten 
veranschlagte Projekt sah zwei mit Alleenbăumen (Erlen, Linden, Schwarzpappeln und Eichen) 
gesăumte Wege entlang zweier Wasserlăufe vor: „Der eine fiihrte von der Schewisgasse immer an dem 
Schewisbach entlang bis nahe an die, 1750 von der Ledererzunft errichteten Abzweigung des 
Schewisbaches bei der sogenannten ,Kuhfurt'; der andere begann bei der Schwimmschule, ging fort, an 
dem kleinen Lohmuhlkanal entlang, und vereinigte sich mit dem erstangefiihrten Weg, um dann 

50 Beginnend 1807 mit dem Weberturm liber den Abriss des Burgertors 1857, des Elisabethtors und der Burgertorbastei 1865 
bis hin zur Abtragung der Stadtrnauer zwischen Elisabth- und Lederergasse 1871, letztlich jener am Soldisch 1903. Siehe 
Emil Sigerus, wie FuBnote 12, S. 20-58. 

" Siehe Kurt S. Klemens, Dan Vladimir Vlăduţ: Parcuri sibiene. Hermannstadter Parkanlagen. Sibiu/Hermannstadt 2008. 
52 Emil Sigerus: Zur Geschichte des Erlenparks. In: ErnstBuchholzer, wie FuBnote 38, S. 30 - 40, hier S. 31 - 32. 
53 Ernst Buchholzer, ebenda, S. 1 O. 
54 Ebenda. 
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bis an den Rand des Jungen Waldes zu fuhren55
." In der Năhe der Zusammenfuhrung der zwei Wege 

entstand die „Stern-Estrade", ein ovaler, mit F ohren gesăumter Platz, in dessen Mitte eine Lin de stand. 
Den Namen hatte die stemfOrmige Rasenumfassung des gesamten Ensembles geliefert. Der als 
Verbindungsdamm zwischen den zwei Promenadenwegen in die Gestaltung der Erlenpromenade 
miteinbezogene Fohrendamm entstammte, als ehemaliger Wasser-Sperrdamm, einer 
jahrhundertealten Stadtbefestigungsanlage und fuhrte bis zum Jungen Wald hin. Mit Ubemahme der 
Promenadenpflege im Jahre 1881 durch den „Verein zur Verschonerung der Stadt Hermannstadt" 
erfuhr die Erlenpromenade die Erweiterung zum Park. Gărtnerische Gestaltung der Flăchen zwischen 
den Promenaden, Seerosenteiche, Springbrunnen und raumgestalterisch platzierte Baumgruppen- und 
Blumenbeete, Alleenbeleuchtung, Musikpavillon und Goldfischbecken, sowie barocke Steinvasen aus 
dem ehemaligen Brukenthalischen Garten verliehen der Freizeitanlage gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts einen symbolisch verdichteten Platz im Leitbild der biirgerlich-urbanen 
Freizeitgestaltung, der bis heute nicht an Bedeutung verloren hat56

• Dieser Stellenwert schloss seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend auch den Jungen Wald mit ein57

• 

Fiir die Hermannstădter nahm dieser Forst seitjeher eine Sonderstellung unter seinesgleichen 
ein, verlangte die Kommunităt schon 1597, „der Stadt-Wald soll auf das Fleissigste verwartet werden58

" 

und siebzig Jahre spăter wird expressis seine Schonung verlagt, „sintemahl derselbe nicht eines oder 
zweyer [gehort], sonder gemeiner Stadt Kleinod ist59

". Inwieweit sich diese Wertschătzung nicht nur 
auf die wirtschaftliche Nutzbewertung fur die stădtische Allgemeinheit bezieht - und die Zeugnisse 
hierzu sind zahlreich - lăsst sich fiir diese Zeiten nicht mehr eruieren. Fiir welche 
Gesellşchaftsschichten das 1719 erwăhnte „alte Lusthaus60

" die Lokalităt zum Vergniigen abgab und 
seit wann ein solches im Walde bestand, ist nicht iiberliefert. Dass die Allgemeinheit ihr Recht an 
diesem Erholungsort nicht immer mit Erfolg verteidigen konnte, zeigte sich in den Anfangen des 18. 
Jahrhunderts, als mit dem Einzug des osterreichischen Militărs in Siebenbiirgen, der Wald von diesem 
als Exerzier- und Manoverplatz beansprucht wurde. 1721 hatte der damalige Kommandierende 
General, Damian Hugo Graf von Virmond, den F orst gar fur die eigene Jagd absperren lassen. Der von 
ihm angelegte und mit Palisaden umzăunte Wildpark steht am Anfang des bis heute als besondere 
Attraktion und Freizeitangebot geltenden Zoos im Jungen Wald. Dber diesen „aufgebiirdeten 
Thiergarten61

" in „unserem, an Raubtieren leider Gottes iiberreich gesegneten Kronlande" mokierte 
sich nach mehr als hundert Jahren noch ein anonymer Chronist: „ ... die Leute [drăngen] nach den 
Menagerien, um daselbst einen in Ruhestand versetzten <;idevant Tanzbăren und einige răudige 
Exemplare altersschwacher W olfe anzustarren 62

" . 

Auf lange Sicht aber blieb der Junge Wald, trotz militărischer SchieBstănde, der stădtischen 
Allgemeinheit als Erholungs- und Vergniigungsraum erhalten, wenn auch im 18. Jahrhundert die 
zahlreichen hochherrschaftlichen Privatgărten, allen voran der Baron von Brukenthalische, im 
Bewusstsein der Stadtbewohner den Inbegriff stădtischer Răume des Lustwandelns und des mit 

55 Emil Sigerus, wie FuBnote 52, S. 34. 
56 Siehe Gustav Bedeus: Die Stemschanze im Jungen Wald. In: Siebenbiirgisch-Deutsches Tageblatt vom 22. und 23. Miirz 

1921; Wilhelm Bruckner: Hermannstadt în Siebenbiirgen (Hg.: Georg Biermann Stiitten der Kultur 23). Leipzig (um 
191 O), S. 53 ; Erika Schneider: Din istoricul grădinilor cetăţii [ Aus der Geschichte der Stadtgiirten]. In: Sibiul oraşul nostru. 
Foaie volantă editată de Consiliul Popular al Municipiului Sibiu cu ocazia Aniversării Centenarului Asociaţiei de 
Infrumuseţare. O. A. (1979); Kurt S. Klemens, Dan Vladimir Vlăduţ, wie FuBnote 51, S. 35 - 4 7. 

57 Ebenda, S. 34 - 35. 
58 Magistratsverordnung, zitiert nach Emil Sigerus, wie FuBnote 11 , S. 223. 
59 Magistratsverordnung vom 22. Januar 1597, ebenda. 
60 Ebenda, S. 224. 
61 Protokoll desHermannstiidterMagistrats vom 7. Miirz 1722. ZitiertnachEmil Sigerus, wieFuBnote 11, S. 225. 
62 Nach Emil Sigerus, ebenda, S. 229. 
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ăuBerster kiinstlichen Raffinesse gesteigerten Naturgenusses darstellten: Orangerien, kiinstliche 
Wasserfâlle, terrassierte Anlagen mit Wandelgăngen und romantische Ruinenanlagen gehorten zu 
diesen Privatgărten der stădtischen Oberschicht63

• 

Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts iibemahm der Junge Wald immer deutlicher stădtische 
„Reprăsentationspflichten", man war sich in der Stadt um seiner Symbolkraft bewusst. Er galt nun als 
Kleinod der Allgemeinheit und Reprăsentant eines verbiirgerlichten Lebensstils und-gefuhls, welches 
sich nicht mehr hinter jenem anderen, vom Gartenambiente hochherrschaftlicher Lebensk:ultur 
versinnbildlichten, verstecken musste. Josef II. wurde wăhrend seiner Aufenthalte in Hermannstadt 
(1773 und 1783) in den Jungen Wald geleitet64

, Kaiser Franz Josef I. spăter hier feierlich mit einem 
groBen Volksfest empfangen und geehrt. Ihm widmete am 25 . Juli 1852 die Kommunităt eine der 
jahrhundertealten Eichen. Als die „Kaisereiche" ist sie spăter ins Repertoire Hermannstădter 
Stadtsymbolik eingegangen. Unter der Kaisereiche, um deren Stamm herum eine Estrade den 
Oberblick iiber die feiemde Menge bot, fanden bis zu ihrer Vemichtung durch einen Brandanschlag 
1881 zahlreiche Feste statt, Volksfeste, wie sie eh edem unter Aufsicht der Obrigkeit auf dem GroBen 
Ring der Innenstadt stattgefunden hatten 65

• 

Die ersten groBen Volksfeste feierte man im Jungen Wald, wenn auch nur noch vom Datum her 
anlassgebunden, jăhrlich am zweiten und dritten Pfingsttag. Das „Majalisfest" der evangelischen 
Schuljugend entwickelte sich vor der Kulisse des Jungen Waldes zum begehrtesten Jugendfest in der 
Stadt und stellte seit 1865 ein Vorbild fur viele Vereinsfeste dar66

• Es wurde zur Chiffre 
unverwechselbarer biirgerlicher Hermannstădter Jugendk:ultur: „Majalis! Majalis! Welche 
Erinnerungen an die frohliche Jugendzeit weckt dieses Wort. [ . . . ] Der Schauplatz des Majalis blieb 
immer derselbe, das dort aufgefuhrte Liebesstiick blieb auch das gleiche, nur die handelnden Personen 
wechselten von Jahr zu Jahr. Aber gewiB sahen die alten Eichen niemals ein schoneres Fest, als das der 
munteren und gliicklichen Schuljugend!"67 

War in der ersten Hălfte des 19. Jahrhunderts noch der Wonnemonat Mai fur Waldfeste 
ausersehen, so fanden diese spăter von Mai bis September statt. Das Tanzen ( der Tanzpavillon wurde 
1859 aufgestellt), das Reiten - <lazu lud die neue Reiterallee (1868) ein -, die alters- und 
standesspezifische Leibesiibungen, die Tumiere auf der Wiese vor der Waldwirtschaft, das Fechten, 
Sin gen, Lustwandeln im Freien, das alles waren ĂuBerungen einer neuen Geselligkeit, die sich jenseits 
beruflicher Gliederung und des religiosen Feiertagskalenders konstituiert hatte. Sie entsprach dem 
biirgerlichen Empfinden einer modemen Lebenshaltung, wo die Freizeit quasi jederzeit, d. h. in einem 
„vemiinftigen", von der Gesellschaftsgruppe selbst bestimmten Rhythmus des Vergniigens, zum 
selbstzwecklichen Wohl jedes Einzelnen, erlebt werden konnte. Emil Sigerus fuhrt resiimierend 
Adalbert Stifters Aussage in Bezug auf den Wiener Prater ins F eld, um vergleichbar die Bedeutung des 
Jungen Waldes fur die Hermannstădter Offentlichkeit transparent zu machen: „Ist es ein Park? Nein! Ist 
es eine Wiese? Nein! Ist es ein Garten? Nein! Ein Wald? Nein! Eine Lustanstalt? Nein! Was denn? Alles 
Zusammen!"68 

63 Emil Sigerus: AlteGărten . ln: Ders.: Vomalten Hermannstadt, FuBnote 11 , S. 204 - 222. 
64 Dieser Besuch ist anekdotisch festgehalten und bis heute im Gedăchtnis der Hermannstădter prăsent. Sigerus verwendet 

die Anekdote als Entree fi.ir seine Betrachtungen, und Binder auch. „Ist dies der Junge Wald mit so viel al ten Eichen?" soll 
der Kaiser gefragt haben, worauf der Hermannstădter Biirgermeister die Replik gegeben haben soll ,,Ja, ja Monarch! Dir 
ist er zu vergleichen: An Jahren bi st du jung, an Weisheit aber alt!" Zitiert nach Emil Sigerus, wie FuBnote 11 , S. 223. 

65 „Ein herrlicher Sommer-Nachmittag. Verfasser - damals ein Schulknabe - ist mit <labei gewesen", notiert Josef Binder, 
wieFuBnote 1, S. 35 . 

66 Nach der Revolution in Rumanien 1989 wurde das Majalis-Fest der Hermannstădter Gymnasiasten vom Brukenthal
N ationalkolleg ganz bewusst als Traditionspflege der alten Schulfeierlichkeiten im Jungen Wald wieder eingefiihrt. 

67 Emil Sigerus, wie FuBnote 11 , S. 232. 
68 Ebenda, S. 236. 
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Poetische Hochkonjunktur hatte der Junge Wald schon seit dem 19. Jahrhundert. Das 
„romantische" Schauspiel aus der Feder einer Wiener Schriftstellerin „Der Wald bei Hermannstadt" 
gehorte zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu einem der beliebtesten Stiicke auf der Buhne in Pest ( wo es 
gleich siebzehnmal aufgefuhrt wurde ), bevor es im Jahre 1815 auch die Herzen der Hermannstadter 
zutiefst riihrte. In zahlreichen Lebenserinnerungen, veroffentlichten Festreden, wie auch in den 
Reisefuhrem der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts, wird ihm ein emotionales Denkmal gesetzt. Am 
ausfuhrlichsten tut dies Benigni's Kalender von 1859 in der Beschreibung des Pfingstvolksfestes, 
welche sich am Ende zum Gefuhlspanorama Hermannstadter Gliickseligkeit weitet: „Aber der Mond 
kommt herauf und beleuchtet den Weg, die liebliche Landschaft und die riesigen Grenzkarpathen. [ ... ] 
Moge dieses schone Fest sich von Jahr zu Jahr wiederholen und eine heitere Sonne der Freude den 
Menschen scheinen 69

." 

Der Junge Wald war in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts endgiiltig zum Kiirzel eines 
spezifisch Hermannstadter Lebensgefuhls geworden, zur Chiffre der neuen sachsischen 
Biirgergesellschaft, die sich im landlich-sachsischen wie andersnationalen Umfeld, als eine 
unverwechselbare Gemeinschaft mit ausgepragt sakularer stadtischer Identitat empfand, worin sowohl 
die ehemals hochherrschaftliche Oberstadt, wie auch die Arbeiter- und Handwerkergesellschaft der 
Unterstadt ihren Platz fanden. Vornehmes oberstadtisches Honoratioren-Sachsisch und 
unterstadtisches „Kucheldeutsch" fanden sich in diesem Gemeinschaftsgefuhl vereint70

• Von religiosen 
wie mythischen Deutungen befreit, zeigte sich die Landschaft des Jungen Waldes als ein von 
natiirlicher Schonheit gepragter, heimisch und stadtisch-sachsisch rezipierter Bilderraum, als die 
Kulisse fur ein Lebensgefuhl der Geborgenheit, der asthetischen Empfindung und MuBe. Promenieren, 
Flanieren -das sind die Worte in der Zeit, die dieses Gefuhl abzudecken vermochten. 

Letztlich signalisierte auch der mundartliche Name „Jang Wold" eine „noble, stadtische" 
Distanzierung zum landlaufigen Sachsischen, wo der Begriff „Wald" sonst ohne Ausnahme vom Wort 
„Basch"/ dem Busch behauptet wird. Das asthetisch aufgeladene Bild von „dem Hermannstadter 
sein[ em] Wald"11 wurde zum Ausdruck eines Sehnsuchtsortes des ungetriibten, harmonischen 
Gemeinschafts- und Gesellschaftslebens zu einer Zeit, als durch die Auflosung des sogenannten 
„Konigsbodens", sprich der politischen und verwaltungsmaBigen Sonderstellung der Siebenbiirger 
Sachsen im nunmehr ungarischen Konigsreich, diese Grundwerte des Gesellschaftlichen in der 
Auflosung begriffen waren. 

Mit der Eingliederung Siebenbiirgens in den N ationalstaat Rumanien nach 1918 und mehr noch 
nach 1945, wurde auch Hermannstadt/Sibiu verstarkt zum Objekt der symbolischen Konfrontation im 
Konkurrieren von Sachsen und Rumanen um die Pragung stadtischer Identitat und um die Fixierung 
hegemonialer Leitbilder. Man war sich sowohl von sachsisch-biirgerlicher wie rumanisch-biirgerlicher 
als auch kommunistisch-staatlicher Seite aus um die Wichtigkeit der kulturellen Reprasentation des 
von vielschichtiger Bedeutung iiberlagerten historischen Stadtraumes bewusst. In rumanischen 
Kreisen wurde das Bild vom Jungen Wald verinnerlicht als jene typisch rumanischen Lebensweise im 
Schutzraum der Natur, wohin sich das rumanische Volk im Laufe der Jahrhunderte vor den „Angriffen 
der Feinde" zuriickzuziehen pflegte: Codru-i frate cu românul" (Der Wald ist der Bruder des Rumanen) 
lieB sich noch in den 1990er Jahren aufSchautafeln im Jungen Wald lesen72

• 

69 *** Das Volksfest im Jungenwalde bei Hermannstadt. In: [Josef Heinrich] Benigni's Volkskalender fur das Jahr 1859. 8. 
Jahrgang, Neue folge, S. 59 61 , hier61. 

10 Der Junge Wald ist ,,jetzt mehr als jemals friiher [ . .. ] fur die Hermannstădter das, was der Prater fur die Wiener [ist] , 
schreibt 1872 ein unbekannter Feuilletonist in der Hermannstădter Zeitung und bringt das Gemeinschaftsgefiihl auf den 
Punkt. SieheAnonym: Feuilleton. Der Junge Wald. In: Hermannstădter Zeitung Nr. 141 von 1872. 

11 Bei Befragungen in Hermannstadt 1991 und 2001 in Dinkelsbiihl beim traditionellen Pfingsttreffen der Siebenbiirger 
Sachsen, kam diese Formulierung beinahe leitmotivisch heriiber. 

72 Das schon verblichene, holzeme Schi Id (ca 100 x 120 cm) an der StraBe in Richtung Michelsberg I Cisnădioara wurde von 
uns 1990 fotografiert. 
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Die Ausnahmesituation der Kriegsjahre verdrăngte filr ganz kurze Zeit die ethnisch-kulturelle 
Beanspruchung. In der Jungen-Wald-Metapher fand vielmehr nur noch das primăr Existenzielle seinen 
Platz. Der groBe rumănische Dichter und Kulturphilosoph Lucian Blaga ( 1895 - 1961) macht in seinen 
Erinnerungen an das Chaos und die erlebten Todesăngste beim Einzug der Roten Armee in 
Hermannstadt am 4. April 1944 das Bild des allgemeinen Grauens an der vergewaltigten Unschuld und 
dem Tode fest und steigert dabei die emotionale Dimension des Erlebten, indem er dieses auf den 
geschăndeten Jungen Wald projiziert: „In der Stadt und in den Randbezirken wimmelte es von Soldaten 
der ,Befreiungsarmee', einzeln oder in Horden traten sie auf [ . .. ].Bis zum Morgen konnte man nicht 
mehr auf die StraBe gehen - ganz zu schweigen von denAlleen des Erlenparks, die in den Jungen Wald 
filhrten. [ ... ] Der Junge Wald, der schone, jahrhundertealte Junge Wald, einst idyllisch und 
vollkommen, verwandelte sich binnen ein paar Wochen in eine riesige, von Făulnis- und 
Latrinengestank erfilllte Werkstatt. [ ... ] Wir erfuhren von Frauen die ebenfalls nackt da lagen [im 
Erlenpark], geschăndet wie die Gărten mit goldenen Ăpfeln [ ... ]. Eine Art Urgrauen ergriffuns beim 
Einbruch der Dunkelheit. [ ... ] Dem Urmenschen gleich, empfand ich die ersten Lichtstrahlen. Sie 
bedeuteten eine Befreiung aus der mythischen Finstemis, der ersten, die die Welt umhi.illt hatte73

." 

Es dauerte, bis sich die Wunden in der Landschaft zu schlieBen begannen. Im Jahr 1950 war der 
ehemalige Stadtplaner undArchitekt von Madrid (1925 - 1936), Otto Czekelius (1895 - 1974), zum 
Stadtbaurat und Chefarchitekten der Entwurfs- und Restaurierungsabteilung im Bauamt von Sibiu/ 
Hermannstadt gewăhlt worden. Das Wirken des gebi.irtigen Hermannstădters und exzellenten Kenners 
der Stadt- undArchitekturgeschichte war ein Segen filr die Stadt. Mit Untersti.itzung des befreundeten 
Architekten Joseph Bedeus von Scharberg nahm er, nach eigener Aussage, „den Kampf mit der 
[kommunistischen] Ignoranz" auf, erarbeitete die erste Systematisierungsskizze der Stadt, war 
bemi.iht, die Sicherung der bis ins Mittelalter zuri.ickreichenden historischen Bausubstanz zu 
gewăhrleisten und den planlosen kommunistischen Stadtbau in geordnete Bahnen zu lenken. Czekelius 
hat unter anderem in den 1960er Jahren den Abriss der Hermannstădter Synagoge verhindem konnen, 
zugleich ist er einer der Văter der Freilichtrnuseumsidee filr Hermannstadt. Urspri.inglich fasziniert von 
der Gestaltung eines Naherholungsgebietes auf der Fleischhauer Wiese, keimten letztlich in der 
Kommunikation mit Dr. Cornel Irimie (1919 - 1983), dem verdienten Volkskundler und damaligem 
Direktor des Brukenthalmuseums, die Uberlegungen zu einem Freilichtmuseum im Jungen Wald. 

Man kann dem intemational wirkenden und anerkannten Architekten und Kămpfer im 
Spanischen Bi.irgerkrieg gewiss keine klein-klein săchsisch-provinziellen Absichten bei diesem 
Projekt unterstellen. Aber aus seinen Bemi.ihungen, als erstes zwei alte Gebirgshi.itten des 
Siebenbi.irgischen Karpatenvereins ins neu geplante Museum zu i.iberfilhren, kann man die 
urspri.ingliche Intention von Czekelius mutmaBen. Es ging ihm darum, das neue Museum thematisch 
nahtlos in die geschichtliche Entwicklung der Ortlichkeit als Objekt der Entdeckung bi.irgerlichen 
Erholens und Vergni.igens in der Natur einzubinden74

• 

Am 11. Oktober 1960 gab der Hermannstădter Volksrat die Zusage zur Einrichtung eines 
Freilichtrnuseums an der Răşinarer StraBe im Jungen Wald bekannt. Mit dem Beschluss Nr. 693 seitens 

73 Lucian Blaga: Das Chaos der Verwandlung. In:Laura Balomiri (Hg.): Europa erlesen: Hermannstadt [literarische 
Anthologie]. Klagenfurt2008, S. 214-218, hier216 - 217. 

74 In diesen Zusammenhang gehort die Dberfiihrung der ersten zwei Denkmale aus dem Zibins-Gebirge im Jahr 1961 ins 
zukiinftige Museum. Es waren dies zwei Berghiitten des Siebenbiirgischen Karpatenvereins (SKV), die, weil sie dann 
nicht mehr in das spătere Konzept passten, zu Verwaltungsgebăuden umfunktioniert wurden. Siehe hierzu die Verfiigung 
des Volksrates der Stadt Hermannstadt (Sfatul Popular al Oraşului Sibiu) Nr. 54740/1961 sowie die dazugehorige 
Bewilligung seitens des Ministeriums fur Bildung und Kultur in Bukarest (Ministerul Învăţământului şi Culturii) mit Nr. 
8690011961. Beide Dokumente imArchiv des Museums. 
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des Volksrates der Region Stalin vom 30. August 1963 erhielt das Freilichtmuseum dann auch seine 
behordliche Geburtsurkunde 75

• 

Als sich ab 1961 die Verwirklichung des Freilichtmuseums akut stellte, dachte Cornel Irimie 
weiter als bis dahin Czekelius. Irimie waren die Dberlegungen des Klausenburger rumănischen 
Ethnologen Romulus Vuia bekannt, der zu Beginn der 1940er Jahre im Jungen Wald ein rumănisches 
Dorfmuseum plante. Vuia, der schon 1932 în Horia bei Klausenburg eine Freilichtabteilung zum 
Ethnographischen Museum Siebenbiirgens în Klausenburg eingerichtet hatte, war infolge des Wiener 
Schiedsspruches von 1940 als Vertriebener nach Hermannstadt gekommen und erhoffte sich hier, das 
vermeintlich verlorengegangene Horia im Jungen Wald wieder aufbauen zu konnen76

• Mit der 
Riickfuhrung Nordsiebenbiirgens an Rumănien nach dem Zweiten Weltkrieg hatte dieses Thema fur 
den Klausenburger Wissenschaftler seine Aktualităt verloren. 

Irimie, der seinerseits als Volkskundler von der Soziologischen Schule des Dimitrie Gusti kam, 
war sich der politischen Brisanz eines solchen Unterfangens unter den neuen politischen 
Voraussetzungen in der Volksrepublik Rumănien bewusst. Die Gefahr einer ideologischen und 
propagandistischen Instrumentalisierung der neuen Einrichtung im Sinne nationalistisch
kommunistischer Verklărung des nationalen Kulturerbes und seiner Projektion auf eine vermeintlich 
2000jăhrige Kontinuităt im Karpatenbogen stand im Raum77

• Um dem im Rahmen 
fachwissenschaftlicher Moglichkeiten entgegenzuwirken und die Propaganda-Versuchungen 
einzugrenzen, berief Dr. Cornel Irimie im Jahre 1961 eine Ethnologenkommission ein. Im 
Einvernehmen mit den fuhrenden Fachwissenschaftlern im Lande plădierte die Kommission fur ein 
technisches Museum, d. h. fur eine Einrichtung mit thematischem Schwerpunkt auf die 
vorindustriellen technologischen Leistungen der băuerlich geprăgten, lăndlichen Gesellschaft auf dem 
Gebiete Rumăniens. Dies geschah in der Annahme, dass Technikgeschichte weniger politisch 
manipulierbar sei als die Geschichte lăndlicher Kultur und Zivilisation allgemein. Die Geburtsstunde 
des Museums Băuerlicher Technik (Muzeul Tehnicii Populare) an der Poplaker StraBe im Jungen Wald 
bei Hermannstadt hatte geschlagen. 

Unter fachwissenschaftlicher Leitung von Direktor Cornel Irimie wurde in den Jahren 1962 -
1963 die „Thematische Konzeption zur Einrichtung eines Museums Băuerlicher Technik im Jungen 
Wald bei Hermannstadt" (Proiectul tematic de organizare a Muzeului Tehnicii Populare - Dumbrava 
Sibiului) ausgearbeitet78

• In der Verschrănkung der wichtigsten materialtechnisch bedingten Bereiche 
vorindustrieller Handwerkerkultur mit den iiberlieferten Moglichkeiten der Abdeckung primărer 
Lebensgrundlagen und wirtschaftsorganisatorischer Strukturen sah dieses Museumskonzept vier 
groBe Abteilungen vor: eine der iiberlieferten Holzbearbeitung vorbehaltene, eine auf die Gewinnung 
und Verarbeitung von Metall und Ton, bzw. die Herstellung von Textilfasern und Leder ausgerichtete, 
eine Abteilung zur Veranschaulichung der Lebensmittelproduktion und letztlich einen den lăndlichen 
Transportmitteln und -behelfen zugedachten Ausstellungsbereich. Direktor Cornel Irimie berief als 

75 Dokument im Archiv des Museums; siehe auch: Muzeul ASTRA. Cronologie generală [Das ASTRA-Museum. 
Allgemeine Chronologie ]. Typoskript im Museumsarchiv (2011 ), S. 2. 

76 Siehe hierzu Corneliu Ioan Bucur: Semnificaţiile multiple ale unei aniversări. Cum a apărut Muzeul Tehnicii Populare şi ce 
a devenit Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA după 45 de ani [Die vielschichtige Bedeutung eines 
Jubilăums . Wie das Museum der Băuerlichen Technik gegriindet wurde und in welche Richtung sich das Museum der 
vorindustriellen lăndlichen Zivilisation nach 45 Jahren entwickelt hat]. In: Cibinium 2006 - 2008. Band I. 
Sibiu/Hermannstadt 2008, S. 39 - 58, hier 48. 

77 Siehe hierzu Paul Niedermeier: Începuturile Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului. Amintiri [Die Anfiinge des 
Freilichtmuseums im Jungen Wald. Erinnerungen ]. In: Cibinium 2006- 2008.Band I. Sibiu/Hermannstadt 2008, S. 7 - 9, 
hierS. 7-8. 

78 Comei Irimie, wie Fuf3note 15. 
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Mitarbeiter der ersten Stunde die Volkskundler Herbert Hoffmann, Raymonde Wiener, Ion Drăgoiescu 
und Ulrike Ruşdea. In deren Aufgabenbereich fiel es, nicht nur die programmatische Ausrichtung der 
ihnen zugewiesenen Museumsabteilungen zu planen, sondern in Zusammenarbeit mit dem 
Museumsarchitekten Dr. Paul Niedermaier dieses anspruchsvolle Museumskonzept in die Tat 
umzusetzen 79

• 

Mit dem Beschluss Nr. 693 vom 30. August 1963 hatte schlieBlich der Volksrat der Region 
Stalin offiziell dem Brukenthalmuseum eine Flăche von 96 ha Wald- und Wiesengrund im Jungen Wald 
iiberantwortet, mit der Vorgabe, hier, zwischen Răşinarer StraBe und Poplaker Weg, in Verlăngerung 
des Tiergartens, das neue Museumskonzept, welches zwischenzeitlich auch die Absegnung aus 
Bukarest erhalten hatte, umzusetzen80

• 

Im Laufe der Jahrzehnte entstand hier auf einem Areal von beeindruckender landschaftlicher 
Vielfalt ein Museum, das zu Recht zu den schonsten Freilichtrnuseen Europas zăhlt. Bis 1973 waren 74 
technische Denkmale aus dem Gelănde ins Museum iiberfiihrt worden, der Sammlungsbestand an 
historischen Einrichtungsgegenstănden hatte die Zahl von 8000 iiberschritten. 1982 beherbergte das 
Museumsareal knapp 100 Gehofte mit einem Baubestand von 250 Bauten8 1

• Es beeindruckt iiber das 
Pittoreske seiner Anlage und dem Freizeitwert hinaus durch seine thematische, wissenschaftlich 
stringent untermauerte Ausrichtung, wobei im Laufe der Zeit eine Akzentverschiebung vom rein 
Technischen und Obj ektualen hin zum Anthropologischen und Phănomenologischen stattfand. Bei der 
Dberfiihrung technischer Denkmăler ins Museum setzte man se hon ab den 1970er J ahren verstărkt auf 
ein Ganzheitskonzept im Sinne der Dberfiihrung auch der zur Anlage dazugehorigen Wohnhăuser und 
Gehofte. Es galt unter der neuen Leitung von Dr. Corneliu Bucur (nach dem Tode von Prof. Cornel 
Irimie 1982) die Richtlinie, den im Museum illustrierten technischen - handwerklichen, gewerblichen, 
industriellen - Prozess verstărkt in seinem soziologischen Umfeld und mit den dazugehorigen 
kulturellen Implikationen dem Besucher darzubieten82

• Ab 1980 fanden unter diesem Gesichtspunkt 
nun auch zahlreiche Denkmale lăndlicher Architektur Eingang ins Museum - Wirtshăuser, ein 
Tanzpavillon, eine Kegelbahn. U. a. sicherte die Institution zwei vomAbriss bedrohte, architektonisch 
wertvolle jahrhundertealte Holzkirchen aus der Maramuresch, welche erst mit dem Ende des 
kommunistischen Regimes im Museum wiederaufgebaut werden konnten. 

Wăhrend man in der museologischen Praxis bei der Dberfiihrung technischer und 
architektonischer Denkmăler weiterhin der wissenschaftlichen Akkuratesse verpflichtet blieb, barg die 
neue thematische Ausrichtung jedoch auch die Gefahr einer N euinterpretation des aus allen Regionen 
Rumăniens hier im Jungen Wald iiberfiihrten und gesicherten kulturellen Erbes. 

Schon ab Mitte der 1980er Jahre hatte die Museumsleitung auf eine der offiziellen Politik 
verpflichtenden Interpretation dieses Kulturerbes eingeschwenkt. In der Riickprojektion auf eine 
heraufbeschworene „tausendjăhrige Geschichte und Zivilisation des rumănischen Volkes"83 galt das 
Museum mit seinem beeindruckenden Baubestand an Wohnhăusern und technischen Anlagen, als 
Zeugnis solch historischer Kontinuităten. Als die Einrichtung dann im Jahr 1990 seine institutionelle 
Trennung vom Brukenthalmuseum durchsetzte, widerspiegelte ein neuer Name (Muzeul Civilizaţiei 

79 Paul Niedermeier: Der Aufbauplan des Museums im Jungen Wald (Dumbrava Sibiului). In: Cibinium. Studien und 
Mitteilungen aus dem Hermannstădter Freilichtmuseum der băuerlichren Technik. Sibiu/Hermannstadt 1966, S. 29 - 39. 

80 Dokument imArchiv des Museums; siehe auch Muzeul ASTRA. Cronologie generală, wie FuBnote 74. 
81 Sie sind verzeichnet in dem 1986 erschienen, umfangreichen Katalog/Reisefilhrer. Siehe Corneliu Bucur, Cornelia 

Gangolea, Dan Munteanu, Irmgard Sedler (Hg. ): Museum der Băuerlichen Technik. Reisefilhrer. Hermannstadt 1986 . 
82 Corneliu Bucur: Muzeul Tehnicii Populare - muzeu naţional al istoriei civilizaţiei tehnice populare tradiţionale din 

România [Das Museum der băuerlichen Technik - ein Nationalmuseum zur Geschichte der iiberlieferten lăndlichen 
technischen Zivilisation in Rumănien]. In: Corneliu Bucur, Cornelia Gangolea u. a., wie FuBnote 81 , S. 9 - 28. 

83 Ebenda. vgl. auch FuBnote 16. 
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Populare Tradiţionale „ASTRA")84 zwar nicht die tausendjăhrige so <loch eine 150jăhrige 
Riickbindung der Institution an das erste rumănische Museum in Hermannstadt, das ASTRA-Museum 
(Muzeul Asociaţiunii): „Auf diese Weise" - heiBt es heute noch auf der offiziellen Homepage des 
Hauses - „wurde die direkte Filiationslinie und die ungebrochene Anbindung des heutigen ,ASTRA'
Museums aus programmatischer Sicht wie aus Sicht des Kulturerbes an das Traditionserbe des 
ehemaligen [rumănischen] Vereinsmuseum (Muzeul Asociaţiunii) anerkannt. ,ASTRA'-Museum 
redivivus." Die Rekonstruktion und „Sakralisierung" vermeintlichjahrhunderte- bis jahrtausendealter 
Traditionen im Sinne einer „Monumentalisierung" der nationalen rumănischen Kultur wurde in den 
friihen 1990er Jahren zum Haupttaufgabengebiet des Museums. Auf der groBen Buhne im See, vor der 
imponierenden Waldkulisse jagte ein F olklorefestival von iiberbordenden Dimensionen das andere, die 
Mitglieder einer neu gegriindeten „Akademie des traditionalen [ rumănischen] Handwerks" wetteifem 
bis heute um nationale Preise. „Kinderakademien" hatten und haben fur den entsprechenden 
Nachwuchs im Bereich des vorindustriellen Handwerks zu sorgen. Ab 1992 stellte ein „Kinder
Handwerkermarkt" den organisatorischen Rahmen fiir die entsprechende F orderung, seit 1996 hat sich 
die Veranstaltung zu einer „Nationalen Olympiade des traditionellenKunsthandwerks" gewandelt. 

Die neue Ausrichtung wurde und wird gliicklicherweise mehr liber die erwăhnten 

ambitionierten Rahmenveranstaltungen im Museum kundgetan als liber die fachliche Kemarbeit der 
Einrichtung. 

Die von Cornel Irimie geplante thematisch-technische Ausrichtung des Hauses ist bis heute die 
grundsătzlich geltende Leitlinie bei der Uberfiihrung von Kulturdenkmălem ins Museum geblieben, 
auch wenn die thematischen Einheiten bis auf zwei „Alibi"-Geh6fte aus ungarisch bzw. săchsischem 
Siedlungsgebiet, allesamt rumănischer Herkunft sind85

• Da das Museum im Siedlungsgebiet der 
Siebenbiirger Sachsen liegt und sich hier bis um die Mitte der 1995er Jahre die alten 
Siedlungsstrukturen mit kompletten Hăuserzeilen aus dem 19. - 20. Jahrhundert in situ erhalten 
konnten, blieb das museale Kleinod im Jungen Wald als eine allerseits akzeptierte Institution. Neben 
seinem sachlich-wissenschaftlichen Wert einer beeindruckenden Sammlung von Materialzeugnissen 
zur Technikgeschichte und -kultur vorindustrieller Prăgung auf dem Gebiete Rumăniens wird das in 
letzteren Jahren gesteigerte Angebot an Kulinarischem und Freizeitaktivităten (Schlitten- und 
Kutschenfahrten) nach allen Seiten dankbar angenommen. 

Diesem Kulturerbe fiihlt sich nun schon die dritte Generation Museumswissenschaftler 
verpflichtet. Heute beschăftigt die Institution Volkskundler, Historiker, Museologen, Architekten, 
Landschaftsgestalter, Kulturanthropologen, lngenieure, Restauratoren, Eventmanager und 
Handwerker, die sich den tradierten Techniken und ihrem Einsatz im musealen Bereich verpflichtet 
fiihlen. Das gr6Bte Freilichtmuseum Rumăniens beherbergt heute, im Jahr 2013, liber 400 bauliche 
Einheiten, darunter 33 komplette Bauem- und Handwerkergehofte (mit 115 Einzelbauten im Bestand), 
15 Brunnenhăusem, 16 Torbauten, 76 Einzeldenkmale băuerlicher Technik von Olpressen bis hin zu 
Walk- und Windmiihlen, Kirchen, Schiffsmiihlen und vieles mehr86

• 

Nach 1990 hat die rumănische und speziell die Hermannstădter Museumsszene einen nie 
dagewesenen Aufschwung erlebt. Ăltere und neuere Einrichtungen mit Fokus auf eine volkskundlich
kulturgeschichtliche Prăsentation des historischen Erbes finden sich schlieBlich mit all ihren 
Abteilungen unter dem Namen Nationaler Museums-Komplex ASTRA (kurz ASTRA-

84 Der seit 1990 gefiihrte neue Name wurde erst mit dem Beschluss Nr. 311 des Kulturministeriums vom 26. Dezember 1992 
offiziell. Siehe Cronologia generală, wie FuBnote 74. 

85 Siehe den Katalog/Reisefiihrer, wie FuBnote 81. 
86 Valer Olaru: Jahresbericht des Nationalen Museums-Komplexes ASTRA fur das Jahr 2011. Typoskript im Archiv des 

Museums. 
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Nationalmuseum)87 zusammen, wobei <las Freilichtmuseum die groBte museale Institution innerhalb 
der Organisation ist und mit eine der inhaltlich profiliertesten 88

• 

Mit Valer Olaru steht der Einrichtung seit 2007 Jahren eine anerkannte Personlichkeit im 
Bereich der Holzrestaurierung vor. Ihm ist es in wenigen Jahren gelungen, im Museum ein Zentrum fur 
Restaurierungen einzurichten, <las weit iiber die Grenzen des Lan des hinauswirkt89

• Der mit finanzieller 
und fachlicher Hilfe von Organisationen aus der Nicht-EU-Zone (darunter Norwegen, Lichtenstein, 
Island) aufgebaute Gebăudekomplex im Jungen Wald beherbergt neben groBziigigen Depot- und 
Quarantănerăumen vierzehn Restaurierungslabors- und Schulungsrăume, sowie zwei 
Investigationslabore zur chemischen bzw. physikalischen wissenschaftlichen Untersuchung der zu 
restaurierenden Objekte. In der Zusammenarbeit mit der Hochschule fur Geschichte und Kulturerbe an 
der „Lucian Blaga"-Universităt bildet <las Museum Restauratoren aus. Die Zusammenarbeit im 
Lehrbereich bringt hier in Hermannstadt/Sibiu Fachleute aus Rumănien mit Wissenschaftlem aus 
Ungaru, Deutschland, Polen, Amerika, Norwegen, Dănemark, Kanada, England, Spanien, Frankreich 
und Norwegen zusammen. In den letzten funf Jahren stehen vor allem Projekte zur Sicherung von 
Kulturgut siebenbiirgisch-săchsischer Herkunft im Vordergrund. In diesem Zusammenhang gibt es 
auch eine enge Kooperation mit dem Siebenbiirgischen Museum in Gundelsheim90

• 

Diese mit groBer Emsthaftigkeit betriebenen MaBnahmen zur Sicherung des beim Exodus der 
Siebenbiirger Sachsen în den 1990er Jahren zuriickgelassenen Kulturgutes durch rumănische 
Wissenschaftler haben iiber die fachlich museale Dimension hinaus eine wichtige Rolle als „signifying 
practices". Der Umgang mit dem siebenbiirgisch-săchsischem Kulturgut seitens einer rumănischen 
Handlungsgruppe, welche zur ethnischen Mehrheit im Lande gehort und als Bewahrerin nationaler 
Traditionen auftritt, kann zukunftweisend in der Prăgung neuer identitătsstiftender Leitbilder in der 
vielethnischen siebenbiirgischen Gesellschaft werden. Wenn es auf diesem Wege gelingen sollte, die 
ethnisch konkurrierenden Geschichtsbilder iiber die museale Praxis auch nur anzunăhem, so wăre 
schon viel getan. Und der Junge Wald bliebe als Ortlichkeit und historischer Topos fur Kultur und 
intemationale Begegnungen weiteren Generationen erhalten. 

87 Regierungsbeschluss Nr. 28/2001. Dokument imArchiv des Museums. 
88 Hierzu gehoren: das 1993 eroffnete Museum siebenbiirgischer Zivilisation ASTRA, dessen Sammlungen auf die ab 1905 

begonnen Tătigkeit des ASTRA-Museum fiir rumănische Volkskunde zuriickgehen; das im selben Jahr eingerichtete 
Memorialkabinett „Comei Irimie", welches die volkskundlichen Privatsammlungen des ehemaligen Leiters des 
Brukenthalmuseums beherbergt; das am 1. August 2007 der Offentlichkeit vorgestellte „Emil Sigerus"-Museum fiir 
siebenbiirgisch săchsische Volkskunde mit Sitz im alten „Schatzkăstlein" (Zunftlauben) auf dem Kleinen Ring und dessen 
Sammlungen auf den Bestand des ehemaligen Karpatenvereins-Museums aufbauen; das 1993 eroffnete „Franz Binder"
Volkerkundemuseum am Kleinen Ring 11, dessen Sammlungen aus dem Besitz des genannten siebenbiirgisch
săchsischen Afrika-Reisenden stammen; das Nationale Filmstudio fiir anthropologische Filme, welches 1993 neu 
gegriindet wurde; schlieBlich das ASTRA Zentrum fiir Kulturgut im Jungen Wald, welches 2011 mit intemationaler 
Beteiligung gegriindet, als Lehranstalt fiir Restaurierung dieAusbildung von Restauratoren aus dem ganzen Land in allen 
Bereichen des musealen Kulturguts gewăhrleistet. Die unterschiedlichsten Restaurierungswerkstătten sowie die 
wichtigsten Museumsdepots, welche nach westeuropăischen Standards vorbildlich eingerichtet sind, befinden sich unter 
seinem Dach. 

89 Valer Olaru: Centrul ASTRA pentru patrimoniu. Un success al Muzeului ASTRA din Sibiu [Das ASTRA-Zentrum fiir 
Kulturgut. Eine Erfolgsgeschichte]. Jahresbericht 2012. Typoskript imArchiv des Museums. 

90 Hierzu gehoren die seit dem Jahr 2000 regelmăl3ig gezeigten Gemeinschaftsausstellungen wie auch Ausstellungen im 
Austausch - erstens die anlăsslich der ersten Bayerischen Kulturtage in Rumănien (8. September-16. September 2000) in 
Gundelsheim konzipierte Schau „Lederhosen & Bockelhausen. Selbstbild und Fremdbild am Beispiel der Tracht", welche 
in Hermannstadt gezeigt wurde. Siehe Irmgard Sedler: Lederhosen & Bockelhauben. Riickblick auf eine Ausstellung im 
Franz Binder-Museum in Hermannstadt. In: Siebenbiirgisches Museum Gundelsheim. Nachrichtenheft fiir den 
Freundeskreis 21 Jg„ Heft % (2000), S. 29 - 38; zweitens die Gemeinschaftsausstellung „Bemalte Mobel aus 
Siebenbiirgen" (1. August - 1. November 2007), die Teii des Programmes zur Nominierung Hermannstadts als 
Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2007 dort prăsentiert wurde. Siehe Irmgard Sedler: Wohnkultur und bemalte 
Wohneinrichtungen im lăndlichen Siidsiebenbiirgen (I). Hintergriinde zu einer Ausstellung. In: Jahresheft des 
Siebenbiirgischen Museums Gundelsheim. Neue Folge 1 - 2 (2006/2007), S. 9 - 25; Weitere Gemeinschaftsprojekte 
fanden ihren Niederschlag in Publikationen, in den Bereichen der universităre Lehre und der Studentenbetreuung, sowie 
im Bereich der Restaurierung. 
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(Nagyszeben) . Hermannstadt 1909. Lichtdruck. 
Harta generală silvică a Sibiului. Publicată în: Josef Binder: Geschichte des 
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fIOZ WflINIHt) 
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro



Vom Naherholungsgebiet im „Jungen Wald" zum 
„Freilichtmuseum Biiuerlicher Technik" bei Sibiu/Hermannstadt 

Unbekannter Maler: 
Vedute von Hermannstadt 

mit Zibin, Stadtmauer, 
Sagtor und -bastei. 1846. 
Siebenburgisches Museum 

Gundelsheim. 
Ol auf Leinwand. 

Pictor anonim: 
Veduta cu Sibiul vazut de 
dincolo de Cibin, cu zidul 
Cetăţii, Poarta şi Bastion 

(Sagtor). 1846. 
Muzeul Transilvanean 

Gundelsheim. Ulei pe pânză. 

Franz Neuhauser d. J. : Ad Natura (Waldweg im Jungen Wald). 1822. 
Brukenthalmuseum Hermannstadt. Graphit auf Papier. 

Franz Neuhauser cel Tanar: Ad Natura (Drum prin Dumbrava). 1822. 
Muzeul Brukenthal Sibiu. Desen creion pe hartie. 
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Prorue a.de m Rerm.ann tadt 

Carl Kol/erl Lithographische 
Anstalt J. G. Bach in Leipzig: 

Promenade 
in Hermannstadt (um 1860). 

SiebenbUrgen-Institut 
Gundelsheim a. Neckar. 

Lithographie. 

Carl Koller I J. G. Bach 
leipzig: Promenada în Sibiu 

(înjurul anului1860). 
Institutul 1i-ansilvănean 
Gundelsheim. Litografie. 

Lithographische Anstalt Friedrich A. R. Krabs: Das k. k. Militiir Ober-Erziehungshaus unti die 
Erlen-Promenade in Hermannstadt (ium 1860). Privatarchiv. Lithographie. 

Friedrich A. R. Krabs: Şcoala Militară Superioară Cezaro-Crăiască şi Promenada Sub Arini din Sibiu 
(în jur de 1860). Litografie. 
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Das Bad bei der Gestenmiihle 
im Jungen Wald. 

Siebenbiirgen-Institut 
Gundelsheim a. Neckar. 

Photographie (1925127). 

Baia de la moară Gerster din 
Dumbrava Sibiului. 

Institutul Transilvanean 
Gundelsheim. 

Fotografie (1925127). 

Windmiihlen im Museum der Băuerlichen Zivilisation ASTRA. Aufnahme Werner Sedler 2010. 

Mori de vânt în Muzeul Civilizatiei Populare ASTRA. Foto: Werner Sedler 2010. 
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GehO.fte im Museum der Băuerlichen Zivilisation ASTRA. Aufnahme Werner Sed/er 2011. 

Unităţi în Muzeul Civilizaţiei Populare ASTRA. Foto: Werner Sedler 2011. 
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