
Die wichtige Tatsache die heim Studium 
der rumănischen Kirchen beri.icksichtigt 
werden muf3 ist die, daf3 sie zu dem weiten 
Bereich des volksti.imlichen Schaffens gehă
ren. Folglich ist ihnen all clas eigen was 
diesem Begriff eigen ist: Kontinuităt einer 
uralten Oberlieferung in cler Baukunst, 
die grăf3tenteils clas gemeinschaftliche und 
anonyme Werk cler Volksmassen ist und 
die die sozialen und wirtschaftlichen 
Verhăltnisse cler Gesellschaftsordnungen 
aus cler Vergangenheit getreu widerspie
gelt. 

Eben weil diese Baukunst dem Bereich 
cler Volkskunst angehărt, ist die sonst 
zur Klassifikation und Charakterisierung 
herangezogene Periodisierung hier nicht voll
stăndig anwendbar. Oiese Behauptung ist 
umso verstăndlicher, wenn man den Ver
such unternimmt anhand cler Daten die 
die Inschriften liefern, clie sich auf den 
,·erschiedenen Denkmălern befi.nden, eine 
derartige Perioclisierung aufzustellen. Es 
kăme clabei sehr rasch zu einer falschen 
Periodisierung: die meisten Holzkirchen 
wăren in das 18. und in das 19. Jahr
hunJert eingewiesen, zwei kleinere Gruppen 
kămen in symmetrischer \X' eise in Jas 17. 
bzw. in das 20. Jahrhundert und eme 
ăuBerst geringe Zahl wi.irde man in clas 16. 
Jahrhunclert einweisen. Der Irrtum einer 
derartigen zeitlichen Anordnung lăBt sich 
auch aus den geschichtlichen lJrkunclen 
entnehmen. Zahlreiche Holzkirchen aus 
Siebenbi.irgen sind eben in den Urkunden 
beglaubigt, die aus dem 14. bis 16. Jahr
hunJert stammen. Die ungarischen Kănige 
aus Jem Hause Anjou \'erbieten den Rumă
nen den Bau Jer Steinkirchen, so daf3 
ihnen ausschlief3lich cler Hol:bau zugăng
lich bleibt. Der Irrtum liegt auf cler Hand 
auch wenn man diese Kirchen als Kunst
werke einzustufen beahsichtigt. Oie bauliche 
Vollkommenheit, die meisterhafte Kunst 
die Hohlrăume anzuordnen, das architek
tonische Gesamtbild, die Kunst die Deko
ration einzufi.igen, alles Eigenschaften, die 
diese ins 18. -- I 9. Jahrhundert „datierten" 
Kirchen reichlich besitzen, setzen eine 

HOLZ UND STEIN IN 
DER BAUERLICHEN 

BAUKUNST IN RUMANIEN 

I. DIE HOLZBAUKUNST 

eingehende Kenntnis und Obung in cler 
Holzbaukunst voraus. 

Die historischen Tatsachen sind leicht 
:u erkennen und es sei hier nicht allzu 
sehr darauf eingegmgen: da sie aus leicht 
\'ergănglichem Baustoff geb..1ut waren, den 
\X'idrigkeiten einer allzu bewegten Geschich
te ausgesetzt waren, muf3ten viele dieser 
Kirchen, nach zwei-dreihundertăhrigem 

Bestehen ihr Lehen aufgeben. Ich gebrauche 
mit Absicht das \X'ort „Leben", denn 
diese Kirchen ,,haben gelebt" und ,,leben'' 
in einem sehr genauen Sinn. Zahlreiche 
Jer bis heute erhalten gebliebenen Denk
măler, die ins 17. ader 18. Jahrhundert 
datiert sind, stellen bauki.instlerische Typen 
dar, die um einige Jahrhunderte ălter sind 
und veransclnulichen eigentlich die Bau_ 
kunst des rumănischen Fri.ihmittelalters. 
Oie meisten Jieser Kirchen sind auf den 
gleichen Stellen erbaut auf denen vorher 
:mdere Andachtsstătten gestanden haben 
und in den meisten Făllen wurden die 
Restaurationen und Erneuerungen dieser 
Holzbauten allmăhlich vorgenommen, wo
bei im Laufe cler Jahre hier und da mal 
ein Balken ader eine Bohle ersetzt wurde. 
Auf diese W eise blieb vielleicht zu einem 
gegebenen Augenblick \'on den Bauhăl

zern des alten Baus nicht eine Bohle 
i.ibrig, aber die Bauform und manchmal 
sogar die Einzelheiten sind in diesem langen 
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16 ?. 

ProzeB der wied e rho lten und verv iel fa l

ti gten Nachahmung auf gena ueste erhalten 

geblieben. 
Be i d en Denkm ă le rn aus Stei n und 

Backste in haben Ausbesse rungen und \'Vie

d ernufbautcn ke i nl' wesentl ichen Stru k

turănd erungen hewirkt. U m so weniger 

Ănde rungen habcn Ji c c rw ă hnte Arr und 
\Veise von Reparatu ren m it sich geb rac ht, 

be i de r eigentli che Rauteile te ilwe ise ersetzt 

wurden . Es sei auch be r i.icksicht igt, J a13 

Ănderungen durch Eintlusse , ·erschi ed ener 

vori.ihergehend er Srr i::im unge n in d e r bă u e r

li chen \X' elt v iei w..'nige r mog li ch s ind, 

d enn diese lebt in d en kle inen und :ahl

reichen rum ănisch en „ ţu ri " (Lind ern) ihr 

e igenes, weltabgeschlossenes Leben . 

Da es sich aber um Ănderungen hand elt , 

Ji e sozusagen am lebendi gen Le ibe vo rge

nor.1men wurd en , ist es im Lau fe einer 

groBen his tor ischcn Zcits tufe sicherli ch 

manchmal auch zu bewul3ten Korrekturen 

, ·on Linicn und Fo rmen gekommen. Nur 

auf diese Wei se lăf3t sich ehenso wie in 
~rn~PrPn RnP ir lwn ,~Pr Vnlksknn ;; t - di P 

Vollkommenheit di ese r d urch ihre elegante 

Lini e bee indruckend en Denkmăle r erkl ă 

ren. Sie ist das Erge bnis d er s tetig ununter

brochcnen scho pferi schen Tătigk e it i.iber 

Generatio nen hindurch , vo n d en d cr Bau
kunst kunJige n Baucrn . Der Ve rvo llk o mn,

nungspro:e B in de r Volksk unst ist fa st 

nic ht : u crfassen , d enn di e Ubergă nge 
geschehen allmăhl1ch unJ u bcr gral.le 
Zeitspannen hinweg gcstaffe lt. Im Laufe 

Llieses auBe rst langen Prozesses haben 

auch die Bcz ieh ungen rnit d en gro l3en 

e uropă i sc h e n Kunststri::i mungen stattge

fund en - Ro mani k, Gotik , Renaissa nce, 

Barock - d eren abgewand elte und ange

pJl3te Spuren manchmal an den rumă

nischen Ho l:k irchen e rkannt werd en k i::i n

nen. Sie sind in diese langsa me und breit

angelegte sieben Jahrhund erte umfassend e 

Sc ho pfung eingeglied e rt. Aus diesem 

G rund e kann von den rumănischen Hol z

kirchen, di e in das 18. und 19. Jahrhundert 

dati ert s ind , nur wie von e iner let zten 

Etappe di e Red e se in , di e ho here hinst
Jp1·i .~c h P FnrmPn Pin Pr hnop n Fnrwir kl11no 
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Jarste lt, J e ren l lrsprung um·ermit tclt mit 

Jen Anfăngen der Kunst J es rumănisch en 

\ 'o lk cs :u baucn in Zusamrn enhang is t. 

Da das rumăni sc h e \'o lk in G ebi eten 

lebte, die , ·on dichtcn \\ 'ă l dern bcdeckt 

waren, baute es sich se ine U nterki..infte 

und besond ers se ine \\'ohnh iiuse r in , ·er

schi edenen Bauweisen uus H ol:. Aber 

ei nes cler wichtigs ten M erkmalc d er rumii

ni schen Hol:ki rchcn is t ihre unmittclbarc 

Vc rbinJung :um Baucrnh aus. Oiesc Ve r

binJung is t , ·o n Jre i Gesichtspunktcn aus 

:u crfasscn: 

I. J e r c rs te ist al lgc meinen C hurakters 

und gi lt fi.ir di e Gesamtheit dcr Holzkir

chen: s ie s ind aus d emselben Baustoff 

gebaut wie Ji e Hăuse r, in d en gleichen 

Bauweisen er ri chtet, haben einen e in fache n 

Grundrif3, d er J em d er biiuerli chen \\'o hn

bauten ii hnli ch aber d en ErforJ e rni ssen 

Dic Durikirchc Pc ş 

tişani -Go rj, Olte

nia; Fu ru Pau l Pe 

t rcs cu . 
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der Kultausi.ibung angepaBt ist, weisen 
dieselben Verzierungskategorien auf wie 
diese. Oiese Situation wird in der 
nachdri.icklichen Feststellung festgehalten, 
daB auf rumănischem Boden, die Kirche 
im allgemeinen den W ohnungstyp der 
betreffenden Gegend befolgt. So ist zum 
Beispiel in den Bauzonen in denen verschie
denartiges Bauholz verwendet wird, der 
Unterschied von den Hăusern auf die 
Kirchen i.ibergegangen: in der Maramu
resch, im Iza-Tal sind die Kirchen aus Tan
nenholz, ebenfalls in der Maramuresch im 
Mara-Tal aber sind sie aus Eichenholz. 
Oie i.ippige Verzierung des W ohnhauses aus 
Eichen- und aus Buchenholz in Gorj, ist 
auf den Kirchen in Gorj wiederzufmden. 
Mit dem Strohdach, das in Rumănien zu 
einer gewissen Zeit allgemein i.iblich war, 
wurden die moldauischen und siebenbi.ir
gischen Kirchen bis zum Ausgang des 18. 
Jahrhunderts gedeckt. ln den Gebieten in 
denen groBe Bauholzer nicht zu finden 
waren, wurde die Bauweise mit Ruten
geflecht sowohl bei den Wohnbauten als 
auch bei den Kirchenbauten angewendet; 
auf einem gro8en T eil des Gebietes cler 
Moldau und Munteniens gibt es auch 
heute zahlreiche Kirchen aus Rutenge
flecht. Desgleichen gibt es in den Steppen
gebieten auch Kirchen, die aus strohgc
magerten Lehmbrocken und aus an cler 
Luft ge>trocknC'tcn ungC'hr:tnntcn 2icgC'ln, 

ebenso wie die \X' ohnhăuser in den hetref
fenden Gehieten gebaut sind. 1 Schliel3lich 
existierten im Si.iden Olteniens, wo es bis 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts \'orherr
schend halb in die Erde eingegrabenen 
Holzhăuser (sogenannte W ohngruben) gege
ben hat, auch Kirchengruben. Oie sozialen 
und wirtschaftlichen Verhăltnisse cler feu
dalen Gesellschaftsorclnung, clic sich durch 
clie Armut cler Bauernmassen auszeichnet, 
prăgten alle băuerlichen Bauten - seien 
es nun laische odcr Sakralbautcn -- gan: 
gewaltig. 

2. Der zweite Gesichtspunkt, cler zahlen
măBig etwas beschrănkter ist, aber cine 
alte Etappe veranschaulicht, die fi.ir die 

Entwicklung der Holzkirchen von Bedeu
tung ist, stellt eigentlich die Bestătigung 

obiger Ausfi.ihrungen dar, i.iber die Ver
bindung zwischen \Vohnungsbau und Kir

chenbau. Er zeigt diejenigen Punkte des 
Zusammentreffens bis zur Obereinstim
mung der beiden parallelen und einander 
ăhnlichen Entwicklungslinien des W oh
nungsbaus und des Kirchbaus an; es handelt 
sich dabei um die sogenannten Kirchen
hăuser, 2 das hei8t urn jene Bauten, die die 
Merkmale beider Baukategorien in sich 
vereinen und vereinigen. 

Sicherlich bestehen die gemeinsamen 
Elemente in erster Reihe aus den baulichen 
und den dekorativen Elementen; der Grund
riB ist in selteneren Făllen gleich. Der 
wesentliche Unterschied, der zugleich auch 
erforderlich ist um ein Kirchenhaus von 
einem W ohnhaus auseinander zu halten, 
ist der voneinander abweichende Zweck 
den diese Hăuser erfi.illen, der vom bau
lichen Standpunkt aus dann seinen Nie
derschlag findet, da/3 auf der Lăngsachse 
des Kirchenhauses drei Răumlichkeiten 

bestehen, die als Altarraum, Naos und 
Pronaos clienen. 

Oie sichtbarsten, die Auf3enelemente 
seien als erste erărtert und clabei erwăhnt, 
daf3 zahlreiche dieser Kirchenhăuser keinen 
Kirchturrn hesit::en und sich ihr Walmdach 
durch nichts von dem cler \Vohnhăuser 
u11tci-:,d1ciJr.t. Dct·ctuigc: Ki1·....l1c11, Jie uh11c 

Kirchturm geb:rnt sind, werden sowohl 
in cler Moldau, ~ in Siehenbi.irgen als auch 
in dcr \XiaLi.chei (Ţara Românească) erwăhnt. 

Oie Ausrnaf3e einiger Kirchen sincl clenen 
sehr ăhnlich, clic cinige băuerliche \X'ohn
hăuser besitzen: 4 < 7 m, 5 , 8 m. Die 
Vorhalle mit Holzpfosten an einer cler 
Lăngsseiten der Kirche, so wie sie in Sie
benbi.irgen oft amutreffen ist, verleiht cler 
Kirche clas dem Hause i.ibliche Aussehen. 
Schliel3lich weist clie Kirche aus Gilău, 

die aus einem Stich von Alois Schăn 

bekannt ist, clen GrundriB eines alten rumă
nischen \Vohnhauses auf, mit einem teil
weisen Umgebinde, <las nur vor einem der 
Răume steht. Zahlreiche Beispiele lassen 
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s ich anfuhren , bei clenen es offensichtl ich 
ist, cl aB clie Kirche ihre Bezeichnung nur 
von clem Zweck ableitet , clen sie zu erfull en 
hat, cl enn vom Baulichen her wircl sie 
a ls Haus a usgewiesen. 

3. Der clritte Gesichtspunkt cl er Verbin
dung zwisch en Hausbau uncl Kirchenbau 
bez ieht sich auf jen es eingangs erwăhnte 

„ Leben". Ebenso wie clie Hăuse r , wanclern 
auch clie Holzk irchen. Es konnen viele 
Beispiele angefuhrt wercl en Liber Kirchen 
die verkauft wurclen uncl aus ihrcn Hei
matclorfern in groBe Entfernungen~ , :n 
anclere Gegenclen gelangten. Ganz uber
sehen se ien hier cli e in vergangenen Zeiten 
sehr hăufigen U msiecl lungen innerhalb cler 

Dorfgemarkung, clie 
wurcl en , wie oft 
G renzberichtigungen 

so oft vo rgeno mmen 
verwaltungsgemăBige 

uncl Flurregelungen 
notwenclig waren. In jungeren Zeiten kamen 
clie Holzk irchen aus Siebenburgen m 
ihren Wanclerungen sogar bis cliesseits cle r 
Karpaten uncl se tzten einen clurch ihre 
Anwesenheit în cler Gegencl von Argeş 

ader soga r an cl e r Schwarzmeerkuste în 
Erstaunen. Gew iB s incl clies A usnahme
falle , abe r s ie best ă tigen , clas es moglich ist , 
clie Holzclenkmăle r zu versetzen. Auf vielen 
d ieser Kirchen , so wie auf H ăusern s ieht 
man clie manchmal sonder baren Zeichen 
mit denen die Baumeister in einer ihnen 
eigenen W eise clie Reihenfolge cl er Bohlen 

~"'V!-+! 
·''ef: 

Oi e Apsis d er 

Do rfkirche Peşti şa ni• 

Gorj , O ltenia; Foto 
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anmerkten. Sie s ind der Hinweis darauf. 

daf3 s ie ause inandergenommen und an 

anderer Stelle wieder :usammengefogt 

wurden. Oie auf jede Bohle e ingesch nitzten 

Zeichen zeugen \·on d e r Fursorge des 

Baun1eisters das Gebăude in unabgeăn

derter \X 'e ise wiedcr aufzubauen. Daher 

entsteht selbstverstăndlich e ine weiterc 

Schwierigkeit in der Datierung der Kirchen . 

Sehr oft wurde beim Umsiedeln cler Balken 

der das Grundungsjahr in einern Dorf 

trug mit e inem anderen ersetzt, der das 

Datum der „neuen Grundung ' ' in einem 

anderen Dorf trug. Es ist se l bst\·erstăndlich , 

da!3 die Baumeister di e fast nicht lesen unJ 

schrei bcn konnten die , ·erschi eJenen \Van

Jerungen eincr Kirche auch nicht aufzeich

nen konnten. 

Das Ergehnis all der bisher erwăhnten 

l ' mstănd e war iiuf3erst interessant: sie 

gewăhrlcistc t cn die ununterbrochene Exi

srenz ein cr uralten Kunsr, aus Holz :u 

L--.auen. Kunst Jie sich în einem in gan: 

Rumănien einheitlichen Kirchentyp Yerge

genstănd lichte. Beeindruckend ist eben diese 

Einheitlichkeit des Baustoffs. der Bau

weise, des Grundrisses und der Verzierung 

der Hol:kirchen in den drei grol3en rumă

nischen Provinzen: Moldau , Siebenbu rgen, 

\Valachei. Dies ist das Grundelement der 
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13ewerrung Jer Ho lzk irchen als ei ne wich
rige Karego ri e de r ru mănischen Volks
sc hopfung, die die Einheit des rumăni

schen Volkes wid erspiegeln . 
Diese r grund legend en Einh eir ist es :u 

,·erdanken, daf3 d ie Elemente der Bau
rechnik , des G rund ri sses und der Ve r:i e· 
rung fi.ir alle d rei Pro,·inzen ein einziges 
Mal dargestellr werd en und wenn notig, 
di e Zusa tze angefi..ihrt werd en , di e in gewis
sen Făllen von den kulturell en Beri..ih. 
rungen ,·erursacht wurd en. 

BAL1STOFFE l ':1-\D BAL' \\'EI SE 

Sowohl d er Baustoff als auch di e beim 
Kirchenbau angewenderen Bauweisen s ind 

di e gleichcn, wie clie di e bein, Bau der 
băue rl ich e n \\'ohnh auser Verwend ung fin
den. Es sei hi er nicht auf denjenigen Kir
chenbau eingegangen, be i dem Rutenge
fl ec hr mit Stăndern benur:t wurd e, und 
auch nicht auf den aus gestampftem Lehm , 
da diese im kunstlerischen lnteresse etwas 
ri efer li egen. Erwăhnt se i blof3 ihre Bed eu
tung als baugeschichtliches Dokument, da 
di e Bauweise des Flechtwerks die rumă

nische o rtliche Entsprechung desse n ist, 
was die Fachlite ratur Fachwerk nennt und 
: eitlich gesehen d em Blockbau vo rangeht . 
Di e Ho lzk irchen erstrecken sich uber clas 
gea mte ru măni sch e Gebiet, ei nschliel31ich 
de r Ebenen. :, Soga r in den westlichen 
Ebenen der Cri şan a und des Banats, wo 

Die Dorfki rche 
Căpăt - Lugoj , Banat ; 

Foto Pa ul Petrescu . 
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die Holzk irchen fri.ih er , ·on den Kirchen 
aus Mauerwerk ersetzt wurden (ebenso wte 
in Si.idsiebenbi.irgen) , sind Jie alten Holz
kirchen noch lebhaft in Erinnerung. Den 
Bausto ff li efe rten die dichten \Văld er, di c 
s ich wi e eine ri esengrof3e Schranke i.i ber 
di e Unterlăufe des Mureş, d er Cri ş- und 
cl e r Someş fli.i sse legen und deren Uberreste 
hi s und da in d en einzelnen Eichengruppen 
zu erkennen s ind, die sich heute noch 
majestăti sch i.i be r die vollig gerodete Flăche 
erheben. Auch in den ersten fi.inf Jahr
zehnten des 20 . Jahrhunderts wurden Kir

chen in cl er Bloc kbauweise und in cler 
Flechtwerkbauweise errichtet. lhre Anzahl 
ist noch verhăltnismăl3ig groB (etwa um 
1930 zăhlte man in Siebenbi.irgen an die 
1300 und allein im ehemaligen i11deţ Gorj 

in Oltenien i.iber 200 Ho lzkirchen) trotzdem 
sich Jfe Dor(er J arum bemOlllell unJ thren 

Ehrgeiz daran se tzten, s ie abzutragen und 
mit Kirchen aus Mauerwerk :u ersetzen. 

A ls Baustoff gebraucht man Eichenho lz 
in O lten ien , Muntenien, in cler Moldau, 
in d en westli chen unJ no rdlichen Gebieten 
vo n Siebenbi.irgen (Zarand , Bi hor, Sa tu
Mare, Zalău und teilweise Lăpuş und 
Maramuresch) und T annenholz 111 der 
Moldau und in J er Ma ramuresch. Stellen
weise wird auch aus Buchenhol z ge baut. 

Das wesen tliche Merkmal ci er rumăni

schen Ho lzki rchen vom Baustoff und der 
Bauweise aus betrachtet , ist jenes, da/3 
s ie aus ausgeYierten in horizontalen Krănzen 

i.ibereinander gestapelten Bohlen , in der 
sogenannten Blockbauweise gebaut sind . 
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Wăhrencl in einigen Gebieten auc h grof3ere 
oder kleinere rund e Balken zum Hausbau 
gebraucht werden, ist mir bei den J:...:irchen 
kein einziger clerartiger Bau bekannt. Oie 
mit cler Axt ocle r mit dem Beil ausgevierren 
Bohlen sine! an clen Ecken in verschie
clenen Arten gezapft ocler , ·e rschlitzt. Die 
ăltesten Verbinclungen s 'ncl der Fisclwer
bancl (besonclers an clen Schwellen) clie T
uncl die U-Verbinclung .Die Balken sind 
manchmal von grol3em Ausmaf3, ihre 
Breite kann 0,80 m betragen. Oie Baugrund
lage wircl von einem Schwellenbalken 
gebi lclet, cler clerart massiv ist, daf3 er 
einen ausgesprochenen Holzsockel bildet 
(Dorfkirche von Şugatag: Schwellenlănge 

11 m, Schwellenbreite 1 m, Oick e 0,30 m). 6 

Die Schwellensohle liegt auf eine r clunnen 
Steinlage. Oie ăltesten Denkmăler , so wie 

die sehr alten \X'ohnhăuser, li egen auf 
grol3en Steinblocken , die an den ,·ier 
Ecken und in der Mitre cler Lăngsseiten 
stehen. Seh r selten liegt der Schwellen
balken unmittelhar auf dem Boclen. 

Bei den sehr alten Exemplaren wJr der 
Fuf3boden nicht aus Bohlen oder aus 
Steinfli esen sond ern aus gestampftem Lehm. 
Oie Balkenkrănze bilden Wăncle, die bis 
zu 1,80 - 2,50 m hoch s ind. Kleine Fenster 
sind in je zwei Balken ausgespart und mit 
se itlich gleitbaren Fensterlăden verschlief3-
har. Oie aus einem einzigen Holz gefe r
tigten Turen aus dem auch die Angeln 
zugerichtet sincl, haben einen grol3en Holz
ve rschluf3 . 

Die zu oberst aufliegenden Balken haben 
herausstehende Enden, die sowohl einem 
baulichen Zweck als auch zur Verzierung 

Die Dorfkirche Tres• 

rinnn~Iaşi , ML)ldau; 
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dienen sollen. Auf diesen Kragholzern 

liegen die Binderbalken auf, die die Dach

sparren tragen. 

Im Kircheninneren deckt eine Bretter

decke clas Pronaos und ein auf Bogenrippen 

ruhendes, von kleinen Auskragungen ausge

hendes Tonnengewolbe das Naos. Der 

Altarraum ist entweder von einer einfachen 

geraden Decke ader von einer aus drei

eckigen Gewolbekappen gehildeten Kup

pel gedeckt. Manchmal verkropfen sich die 

Rippen in einem GewolbeschluB cler eine 

geschnitzte Holzrosette darstellt. Es ist 

dies eine Obertragung auf Holz cler SchluB

steine, was ebenfalls fi.ir clas groBe Alter 

der Holzkirchen spricht, die in ihrer 

Bauweise Verfahren i.ibernommen haben, 

die aus den ăltesten Schichten cler Stein

baukunst stammen. ln cler Moldau ist 

auch die pyramidenformige lnnenabda

chung bekannt. Erwăhnenswert ist hier 

eine Abart cler Pyramidendăcher, clic bei 

den băuerlichen W ohnhăusem anzutreffen 

ist. Oie alten „Keller" im Kreis Gorj, die 

eigens zur Weinlagerung auf \\' einhergen 

errichteten Holzbauten, deren GrundriB 

fast quadratisch ist, weisen unter Jer 

Bedachung aus Schindeln oder aus trok

kenen Rebtrieben einen hochst intcrcs

santen Bau auf, Jer aus vicrcckigen Rohlcn
krănzen hesteht. die in Jer Gri)Be nach 

ahnehmenJer Aufeinandcrfolge i.iherein
a11Jer ltegc:11 u!lJ <.:111 !', 1.1111kle11d.1c 11 

bilden. ' 
Im allgemeinen i.ihcrdacht ein JL·rartigcs 

Dach Jen ganzen Bau. mit selhstverstănJ

licher Ausnahme des Kirchturms, Jer 

sein eigenes Kegel- oder PyramiJcnJach 

besitzt. Selbst hei den Kirchen Jer lvloldau 

mit Seitenahsiden, schmiegt sich Jie ein:ige 

Bedachung wie eine elastische Schalc i.iher 

Jen ganzen Bau, ohne JaB fi.ir clic Seitcn

absiden gesonderte Bedachung notig wăre. 

ln Oltenien gibt es Kirchen, deren Dach

form Jieselbe ist, wie die cler hăuerlichen 

\Vohnhăuser, d.h. Jie Basis ist ein grolks 

Rechteck, das auch clie Altararsis Jeckt, 

i.iber die es stark hervortritt. Die Dachecken 

werden von zwei :usătzlichen Stăndern 

getragen, Jie in den Steinsockel eingelassen 

sind. 8 ln Siebenbi.irgen kommt es ăfter 

vor, daB die Altarapsis gesondert i.iber

clacht ist. Ehenfalls in Siehenhi.irgen ist 

ein vorsrringender Doppelsockel zu ver

:eichnen, cler die untere Fensterreihe ent

hălt. Das ăul3erst brei te Vordach (l,50 · · 

2 m) ist ein Merkmal cler Holzkirchen

hedachung. Das Dachgefălle ist in Sieben

hi.irgen uncl in der Moldau sehr groB 

und das Verhăltnis zwischen Gewandung 

uncl Bedachung betrăgt 1 /3 oder 1 /4, so 

daB die Hohe des Baus beachtenswert 

vermehrt wird. ln Oltenien und in Munte

nien ist das Dach nicht so hoch, das 

Verhăltnis zwischen Wancl und Dach 

hetrăgt hlol3 I 12. Fri.iher waren die Dăcher 

Jer Holzkirchen, so wie die Oăcher der 

\X! ohnhăuser mit Stroh gedeckt. Oiese 

Behauptung ist sowohl bildlich als auch 

clurch Dokumente helegt. 9 Die Schindel

hedachung wurde im I 8. und 1m 19. 
Jahrhunclert \·er.1llgcmeinert. An vielen 

KirchenJăchern sind noch grol3e Schin
delnăgel mit grnBer flacher Blume zu 

sehen, clie von Jen Eisenschmieden ange

fertigt wurden. Vor den eisernen Schinclel

năgeln gehrauchte man welche aus Eichen

hol:, deren Enclen ctwa 2 3 cm heraus

ragtcn unJ sich wic cine hesnnderc Ver
:icrung Jcs Daches ausmachtcn. 

Als hesonJcrs ausnchmenJe technischc 
Lci„tu11g c,IIkl ,!ie TU1111L· ,Ier 1':trchc11 111 

Siebenhi.irgen anzusehen, Jic einige Dut

:cncl :\Icter hoch sinJ. Der Bau Jicser 
Ti.irmc~ beruht auf gt·naut·r Kenntnis dcr 

Bauwcise uncl cines wohlausgeglichenen 
\\'ind,·erhmJsystems. Sie stehen auf Jen 

schweren Balken des Pronaos. woclurch 

sie eine Fcclcrung erwerb~n, clic ihnen 

groBe Bestăndigkeit ,-erlciht. Trotz ihrer 

grolkn Hi'ihe unJ obwohl sie auf Jer Jas 

Dorf beherrschenden Anhi)he Jem \\'ind 

und Jem \\'etter ausgesetzt sinJ, ist hisht>r 

noch kein einziger Fall hekannt. JaB ein 

derartiger schlankcr Bau, fi.ir de;sen Errich

tung ausschlieBlich Hol: gehraucht 

\Vurde, ,·om \\'inJ nieJergerissen worclen 

sei. 
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GRUNDRISS UND A U FRISS 

Der G rundri(3, e in wescntliches Element 

eines jeden Gcbăudes, ist auf cl em ganzen 

vo n Rurn ănc, : hesieclelten G ebiet d e r 
gle iche. Er ze ichnet sich durch die Lings

anorclnung cler clrei Hauptr ăume : Pro

naos, Naos und Altarraum aus. Sehr viele 

Kirchen haben auf cl er \Vestste ite auch 

noch e ine offenc Vorhalle . Voneinancl er 

getrennt werden diese e in:clnen Rliume 

durch die Bilderwand zw ischen Altarraum 

unei Naos unei durch e ine \Vanei oder 

ein Gitter aus Holz unei Schmied ce isen 

zwischcn Naos und Pronaos. Das ganze 

bf3t s ich in ein lăngliches Vierec k ein

ze ichnen , was ich als Ausdruck cler o rt

lichen Technik bezeichne, unei mit cler 

Ve rwenclung cl er Baumstămme als Bau

stoff in Zusa mmenhang bringe. Die Ein

heitlichkeit cler Grunclrisse der rumă

nischen Volkskirchen ist sehr grof3 uncl 

Zwischenwand zwi

schen Naos und 

Pronaos. Der Bo

gen ist aus einem 

schweren Balken. 

Dorfkirche Tresti 

ana - Iaşi, Moldau; 

Fo to Paul Petrescu. 

es konnte ke in einziger wichtiger U nter

::;chiecl zwischen cl enen in d er Molclau, 

in S iebenbi.irgen uncl in cl er Walachei 

, ·crzeichne t werden. Es besteht kein Zweifel 

d :Hi.iber, claf3 di ese schlichte Form, clie 
so genau bestimmt unu in cler uralten 

Ube rli efe rung d er rumănischen Holzbauten 
so fe st verankert ist, unverănclert auch 

an einige Bauten aus Mauerwerk i.iberge

gm~m ist , wie zum Beispiel auf clie zahl

rcichen Sa·1lkirchen aus Stein, clie im 13. 

lahrhundert, folglich in cler romanischen 

Periocle d er Baukunst in Siebenbi.irgen, 

aufgekommen sincl. 1
' Vielsagencl ist clabei , 

daf3 diese Saalkirchen in clen Gegenclen 
, ·orkommen. clie , ·orherrschencl von Ru

mănen bevolkert sind - in cler T erra 

Hatzeg uncl im Strei-Tal, auf clem Somesch 

uncl auf clem Muresch - uncl in elen 

Gebieten , clie , ·on clen Siebenbi.irger Sachsen 

ko lonisiert wurden, selten sincl. Es ist 

vielleicht von lnteresse zu erwăhnen, claf3 171 
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auch die spăte ren grol3en Sa kralbauten , 
wie zum Beispiel die die wăhrend cler 
Bli.itezeit cler Kunst unter und nach Stephan 
dem Grol3en, Fi.irst cler Moldau , gebaut 
wurden, einen G rundril3 aufweisen , cler 
sich im Vergleich zu den Bauten aus cl er 
i.ibrigen Balkanhalbinsel durch se ine l ăng

li che Form auszeichnet. 
Mit Ausnahme einer kleinen G ruppe 

von H olzkirchen cler Moldau, so wie von 
einigen Einzelexemplaren in Muntenien und 
Siebenbi.irgen kenne ich keine rumănische 

Holzkirchen mit Seitenabsiden . Oie Haupt
aps is ist aber fast ausnahmslos sichtbar 
kenntlich gemacht und zwar nicht nur 
- sehr oft - durch ein eigenes Dach, 
aber auch durch die von cl er Linie des 
Naos zuruckgezogenen Seitenwănde. Der 
Grundril3 cler Apsis ist sehr verschieden, 11 

er kann vierseitig bis achtse itig sein , wobei 
im letzten Fall die dem Kirchenbau aus 
Mauerwerk eigene Rundform sichtlich 
angestrebt wird . 

Scheune im Po ly 
go nalsystem im 
Apuseni -Ge birge, 
Siebenbi.irgen; 
Fo to G. Focşa. 

Es sei darauf hingewiesen, dal3 die Bal
kenverschlitzung in anderen Winkeln als 
im geraden auch beim băuerlichen Woh
nungsbau anzutreffen ist, und von den des 
Holzbaus kundigen Bauern gekannt und 
angewendet wird. In einem grol3en Gebiet 
im Apuseni-Gebirge, clas sich etwa vom 
Mittellauf des Muresch - im Vinţul-Ge

birge und im Zarander Land - bis an den 
Mittellauf des Arieş erstreckt , hat die 
Scheune, in cler clas Korn gedroschen wird 
sechs statt vier Sei tenwănde. 12 Eines cler 
Scheunenenden hat die gleiche Form wie 
eine vieleckige Apsis. Diese Feststellung 
ist keineswegs bedeutungslos, wenn cler 
Zusammenhang zwischen cler Baukunst bei 
laischen und Sakralbauten erortert werden 
soll, so wie in cler langen Diskussion 
Liber die Obergănge vom Holz- zum 
Steinbau und umgekehrt. Es ist offensicht
lich, dal3 in diesem Fall nicht behauptet 
werden kann , dal3 die mehreckige Apsis cler 
Holzkirchen ein Versuch sei, die runde 173 
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Grundril3 und AufriB 

cler Dorfk irche Ti l ecuş -

Biho r; na ch Grigore Io

nescu, lsroria arhitecturii in 

România, Bu cureş ti , I 965, 

s. 298. 

012~ 45 

i 
, 

Mauerapsis darzustellen. Oie Vorlage zu 
cler mehreckigen Hauptapsis bilden d ie 
erwăhnten Scheunen. 

Den gleichen Zusammenhang, den ich 
·zwischen dem Wohnungsbau und dem 
Kirchenbau erwăhnte, ist durch die hăufige 
Vorlau be erhărtet , die von Stăndern ge
stutzt , s ich vo r cl er Sudseite und manchmal 
an zwe i oder drei Seiten cler Kirche entl ang 
erstreckt . Oie Ăhnlichke it zu dem Bauern
haus ist um so augenfalliger wenn cl ~r 
Eingang zur Kirche statt an cl er Westseite, 
in Lăngsrichtung, an cl er Si.idseite steht. 
Derartige Beispiele sincl hauptsăchlich aus 
clem Zarand er Land anz ufi.ihren. Auf3er-

dem gibt es Fă lie, in denen in clie Sudwand 
zwei Eingănge eingelassen sincl (Luncşoara
Arad) davon cler e ine ins Naos, cler andere 
ins Pronaos fuhrt , so daf3 die Ăhnli chkeit 
mit dem Bauernhaus zur G leichheit wird. 
Manchmal wird d iese Vorlaube durch 
eine weite offene Răumlichke it erse tzt , 
d ie auf Stăndern ruht und von einem sehr 
bre iten Vord1ch gedeckt is t (2 -- 3 m), 
woclurch sich eine betonte Assymmetrie 
des ganzen D.1ches ergibt. Auf dieser 
halbgeschutzten Flăche steht cler „Almo
sentisch' ', cler manchmal aus Ziklopenstein, 
manchmal aus schweren Eichenbohlen 
gefugt ist (Rogoz-Lăpuş). Auf diesen Tisch 
ist cler Platz einer jeclen einzelnen Sippe 
des Dorfes eingemerkt, wobe i \'Orsorglich 
cle r Rang einer jeden Familie berucksichtigt 
wurde, was cler streng-hiera rchisch abge
stuften Feudalgesellschaft eigen war. Selbst
verstănd lich ist diese Assymmetrie auch 
im G rundrif3 sichtbar. 

Schlief3lich muf3 erwăhnt werden , d ,: f3 
d ie beiden N ischen , d ie in jedem Altarraum 
fi.ir di e Notwend igkeiten des Kultes vo r
handen se in mussen - clie Prothesis und 
clas Oiakonikon - die im allgemeinen bei 
den Kirchen aus Mauerwerk senkracht 
aufgeb:iu t we rden und fo lglich im G rund
rif3 erscheinen, bei den Ho lzk irchen sehr 
oft im waagerechten Bau gelost werden , 
das heif3t, daf3 s ie im Kragstein einge baut 
s ind und folg lich 1m Grundrif3 nicht 
s ichtbar we rden (Kirche „Arhoţilor" Bă

ieşti-Gorj) . 

Oie Einheit des Grund risses in seinen 
Allgemeinzugen, die m den bisherigen 
A usfuJ1rungen so sta rk betont wurde, 
darf die irrige Meinung nicht aufko mmen 
lassen, daf3 es s ich dabei auch um Ein
fo rmigke it hand elt . Wir befinden uns năm
lich ganz im Gegenteil und ebenso wie beim 
Bauernh '.lus vo r e iner gro f3en Mannig
fa ltigkeit, die hauptsăchlich durch die V iel
falt cler Losungen fur die drei ănde rlichen 

Elemente erha I ten wurde: A ltarapsis, Vor
halle (die vielec kig se in kann), Portikus an 
cler Sudseite, dazu auch noch cler Kirch
turm hinzugezăhlt werden kann. 175 
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In hezug auf den Aufri/3 hahe ich bereits 
Jie groBe Hăhe cler Aufdachung in Sie
benbi..irgen und in cler Moldau erwăhnt, 
so wie clas Verhăltnis zwischen cler Hăhe 
der W and und der Hăhe des Daches, 
Verhăltnis clas jeweils fi.ir die eine ader 
fi.ir die andere cler rumănischen Provinzen 
kennzeichnend ist. 

Im Zusammenhang mit dem hervor
springenden Doppelsockel, cler bei den Kir
chen in Siebenbi..irgen verzeichnet wird, 
sei eine Eigenheit erwăhnt, die auf eine 
Reminiszenz aus cler Baukunst cler Sie
benbi..irgischen Kirchen vom basilikalen 
Typus zuri..ickzufi.ihren ist. Bekanntlich ist 
bei dieser Kirchenkategorie clas Mittelschiff 
hoher als die Seitenschiffe, und cler Teii 
cler sich i..iber clas Dach dieser letzteren 
erhebt ist von Fenstern durchsetzt. Ebenso 
vcrhalten sich die Dinge hei den Kirchen 
in cler Maramuresch, clas heil3t, da/3 i..iber 
dem zweitcn Dachmantel cler die Wănde 
ringsherum verkleidet und dem niedrigeren 
Dach der Seitenschiffe cler basilikenformigen 
Kirche entspricht, cine Reihe von kleinen 
Fenstern eingelassen sind. Im Norden von 
Siebcnbi..irgen ist manchmal dieser obere 
Teii der Wănde in dem sich die Fenster 
befinden, nach innen zuri..ickgezogen. 

Das Hauptclement des Aufrisses ist 
jedoch der Kirchturm. Zweifellos kommt 
er etwas spăter auf, das urspri..inglich sich 
Jie AnJachtsstătten auf dem ganzen rumă
nischen Gebiet durch die Abwesenheit 
des Kirchturms auszeichnen. Diese Tatsache 
:st darauf zuri..ickzufi.ihren, da/3 sich die Kir
che unmittelbar aus dem \X/ ohnungstypus 
entwickelte, cler den verschiedenen Gebieten 
gemeinsam ist. Kirchen ohne Kirchturm sind 
in allen drei Provinzen Moldau, Siebenbi..ir
gen und Walachei bekannt. Oie Fălie, in 
denen cler Glockenturm ein von cler Kir
che gesonderter Bau ist, sind zahlreich. 

Allmăhlich kam auch cler in das Kirchen
gebăude eingebaute Kirchturm auf, in 
den man urspri..inglich die toaca (clas Schlag
holz ader Schlageisen, clas zum Gottes
dienst rief) unterbrachte und cler folglich 
sehr klein und niedrig war, so wie er in 

cler Walachei, in cler Moldau unJ in 
Siebenbi..irgen anzutreffen ist. Spăter wurde 
er auch dazu eingerichtet die Kirchen
glocken zu tragen. Der Kirchturm, immer 
nur ein einziger, steht unabănderlich an 
cler W estseite des Kirchengebăudes. Die 
einzige Ausnahme dazu bildet jene erwăhnte 
Gruppe von Kirchen in cler Moldau, bei 
denen cler niedrige Kirchturm an cler 
Si..idseite i..iber cler Vorhalle steht. Die 
Entsprechung dazu ist die ebenfolls in ihrer 
Art einzeln dastehende schăne Kirche von 
Bălineşti (Moldau}. 

ln Siebenbi..irgen hat sich cler Kirchturm 
unter gotischem Einflu/3 stark in die Hăhe 
entwickelt. Die Bauern, die dieses Hand
werk erlernt hatten, stellten ein ausge
sprochenes Meisterwerk her, clas bis zu 
60 m i..iber cler Trittf!ăche in die Hăhe 
ragt. Der Kirchturm, cler einen quadra
tischen Durchschnitt aufweist, hat einen 
von einem kegelformigen oder Pyramiden
helm i..iberdachten Obergaden. ln einigen 
Gegenden am Somesch, in Zalău, sind 
auf die Helmbasis vier kleine Ti..irmchen 
aufgesetzt. ln den si..idlich und westlich 
vom Aquseni-Gebirge gelegenen Gebieten 
-- Bihor, Zarander Land, Ampoiul-Bek
ken --- weist cler Obergaden statt Bogen 
und Pfeiler, Fenster mit Fli..igel- ader mit 
Klapplăden auf. ln Bihor ist cler Helm 
manchmal gegen clic Basis zu von einem 
aus dem Schindeldach leicht hervorste
henden Kranz umgeben. ln den gleichen 
Gegenden von Arad und Bihor sind die 
Fli..igellăden und andere Kirchturmelemente 
rot und blau bemalt. Aul3er dem gotischen 
Pfeil, cler sich in Nordostsiebenbi..irgen ver
allgemeinert hat, kommt in einigen Gebie
ten im Nordwesten dieser Provinz auch 
cler barock gehaltene Kirchturm vor, den 
runde und krumme Linien beherrschen. 
ln Si..idsiebenbi..irgen kommt hăufig clas 
kleine Ti..irmchen oltenischer Art vor. 

DIE VERZIERUNG 

Der ki..instlerische Wert cler rumăni

schen Holzkirchen besteht hauptsăchlich 177 
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in dem hervorragenden Ausgle tch zw:schen 
den Hohlrăumen und in der Harmonie, 

die zwischen den einzelnen Kirchentei len 

und der gesamten Kirche besteht . A ls 

Ergebnis einer tausendj ăhrigen Kontinu
it ă t in der Obung Holzki rchen aufzufuhren , 

der Kunst in der Baustoff, Form und 

Landschaft in vollendeter Weise zusam men

wirken, prăgen diese Eigenschaften den 

băuerlichen Kirchendenkmălern eine beach

tenswerte architektonische Einheit aus, in 

der die Kunst den Raum zu nutzen, in 

Linien ihren Niederschlag findet, die zu

gleich Kraft und Anmut, Kuhnheit und 

Măf3igkeit zum Ausdruck bringen. Oie 

Verzierung der Holzkirchen ist in der 

gleichen Weise ausgeglichen gedach t und 

O ie Dorfkirche 

Turca -Cluj, Sieben 

biirge n hcure im 

O o rfmu scum , Bu · 

cu reşti. 

h a t d en Zweck Jte Orund l! Uge dteser 
Baukunst zu betonen. 

Die wichtigsten Verzierungska tego ri en 

s ind: d ie Holzschnitzerei und die re iche 

Bemalung. ln geringerem Maf3e kann auch 

von einer Kunst cler Gewebe, des Schmie

deeisens so wie cler Stuckverzierung die 
Rede sein. 

Das wichtigste Mer kmal cler Ho lzverzie

rung ist wohl von dem baulichen Zweck 

der Gegenstănde gegeben, die verziert 

werden. Dadurch, so wie d urch die Technik 

und die Ornamentik, unterscheidet sich 

die Ho lzverzierung cler Kirchen in keiner 

W e ise von cler cler Bauernhăuser. Aus

gehend von den schweren Schwellenbalken , 

deren Kopfe manchmal zu einem stili-
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sierten Pferdekopf geschnitzt sind und bis 
zu den den Dachsturz tragenden Sparren, 
lăl3t sich die Entfaltung des gleichen Ge
schmacks an der Dekoration verfolgen. Oie 
Holzkirchen in Oltenien haben die Eichen
stănder und -pfeiler in den gleichen mannig
faltigen geometrischen Formen ausgear
beitet wie die Stănderhălzer der Wohn
hăuser. ln der Maramuresch und in W est
siebenbi.irgen sind die Arkaturen am Porti
kus, am Obergaden der Kirchti.irme, im 
gleichen Widerlagensystem gebaut wie die 
der Wohnhăuser im Iza- oder im Arieş

Tal. Die auskragenden Fli.igel, die Trag
lappen bilden, sind ebenso wie die Bund
balken verziert. Sehr oft sind die Wănde 
etwa in Hăhenmitte durch einen krăftigen 
seilartig geschnitzten an den aus Stein 
gemeil3elten erinnernden Holzwulst in zwei 
Register geteilt. Einen besonderen Blick
fang bilden die Ti.iren. Durch die zu 
dritt und zu viert mit beiden Seiten des 
Eingangs sich wiederholenden Săulchen, 

die jeweils auf einer prismenformigen 
Basis stehen, zeugt ihre Umrahmung manch
mal ganz offensichtlich von Reminiszen
zen der romanischen und gotischen Stein
baukunst. Oie Bogenschli.isse der Ein
gangsti.ir, die Fensterbogen, die Eselsri.ik
kenbogen beweisen clenselben Ursprung. 
Oie eigentliche Ti.ire ist einfli.igelig von 
băuerlicher geometrischer Holzskulptur 
<.1w,ge„prud1e11 , Olllg beJed-.t, uJe1 , ut 1 

einer Art dickem Sperrhol: i.iber:ogen, 
das eigentlich aus rautenformigen Brett
sti.icken besteht und auf dem in Kerb
schnittmanier ausgeschnittene Rosetten zu 
sehen sind. 

Oie zur Verwendung gelangenclen Zier
muster sind ăuBerst mannigfaltig und ihre 
breite Skala glieclert sich in die Kate
gorie cler stilisierten und geometrischen 
Omamentik cier Volkskunst. Die mythi
schen Muster wie clas Sonnenracl, cler 
Lebensbaum, clie zweikăpfigen Văgel, die 
Schlange uncl cler Drachen verbinclen sich 
mit clen kleinen Dreiecken, Rechtecken, 
Rauten cler băuerlichen Holzschnitzerei. 
Vorchristlicher Aberglaube, cler sich im 

Volke blol3 als ihres Gehalts entleerte 
Zeichen erhalten hat, konnte also clurch 
die Obermittlung cler ki.instlerischen Ober
lieferung cler ausfohrenclen Bauemki.instler 
in clie Anclachtsstătten clringen. Vom 
lnnenraum aus betrachtet sind clie Rippen 
an clen Gewălbebogen mit seilformiger 
ocler cli.innschnurformiger Schnitzerei ver
ziert, clie sich in einer Rosette verkrăpft. 
Oie Traglappen, clie clie Bogenbasis sti.itzen, 
sincl in Form eines Pferclekopfes geschnitzt. 
Oie Trennwancl zwischen Naos uncl Pro
naos besteht aus geschnitzten Holzbohlen; 
clie Bilclerwancl ist hingegen hăufig von einer 
reichen Schnitzerei in Barockmanier ver
ziert, in cler clie Pflanzenmotive, besonclers 
cler Rebstock mit Trauben uncl \X'einblatt 
vorherrschen. 

Das Holzmobiliar ist mit clerselben Art 
cler băuerlichen Holzschnitzerei verziert: 
Laclen, Stehlehnen, Sti.ihle, Bănke, Kerzen
und Kronleuchter, kleine Bunclesladen usw. 

Der Kunstsinn cler Baumeister erstreckt 
sich auch auf clie Bedachung: die kleinen, 
sorgfaltig zurechtgerichteten Schindeln wer
clen oft mit den Fasem nach verschiedener 
Richtung verlegt, so dal3 clie Sonnen
strahlen schlichte aber wirkungsvolle Zeich
nungen schaffen. Oie Dachhaube wird 
\'0n dem Dachkamm abgeschlossen, cler 
aus verschiedenfbrmig 
Schindeln bestcht. 

zugeschnittenen 

I11uet1 bt Jie Ki1d1e 111it h<.111Jgewel•1e11 

Handti.ichern uncl Kopfti.ichem so wie mit 
Teppichen ausgekleidet, clie ebenfalls in 
den Bereich cler Volkskunst gehoren und 
deren brtliche Merkmale widerspiegeln. 
Besonders erwăhnenswert scheinen mir 
die groBen Schmiedeeisenkreuze zu sein, 
die mit ihrer 1,50 m Hbhe auf dem Kirch
turm stehen und an den Abwallmungen 
des Daches. Ebenfalls beachtenswert sind 
die schmiecleeisernen Fenstergitter, die 
Ti.irangeln, Ti.irschlosser uncl -klinken. Sehr 
oft ist das einfache Schlagholz (toaca) 
von einem schăn geschmiecleten Eisen
sti.ick ersetzt. Schliel3lich sei noch erwăhnt, 
clal3 in Zarand und in Bihor auf einigen 
mortelverputzten Holzkirchen Reliefver-
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zierung aus Mortelve rputz an Ji e Stuck
ve rzierung erin nc rt. 

Oie M alerei J cr Ho lzkirchen ist von 
ausnehmendem lnteresse, wegen der gle i
chen Uberli eferung cl er alten ikonogra
phischen Verfa hren und Bilderschablo ne, 
di e durch di e V is ion d er Generationen vo r 

den cler M alkunst kund igen Bauern i.iber
kommen sind . Zweifellos handel t es s ich 
auch hier um zahlreiche Restauratio nen unJ 
Ubermalungen. Di e Hol:unterlage d er 

Mortelaufbere itungen, mit d enen die Leer
r ăume zwischen den Balken gefullt wer
den unJ Jie der oberen Kalk- oder Gips
schicht ist an Festigkeit mit dem Mauer
werk nicht zu vergleichen. U m ebene 
Wand fl ăchen zu erzielen wurden clie Leer
răume oft mit Tuchstreifen auf cler Mortel
schicht i.i berzogen. Die Unbilclen cler Wit
te rung, cl ie Wancle rungen, clie Neuauffuh
rungen haben clieses vergăngliche uncl zer
brechliche Material leicht beschăcligen 

Die Do rfkirche On• 

ceşti-Ma ramuresch. 

181 
https://biblioteca-digitala.ro / http://istoria-artei.ro 



Oic D0rfkirch c Dragv n ireşri - .\h1 ra111urcsch, he-urc im D 0 rfmu scu111 , Bucureş ti. 

https://biblioteca-digitala.ro / http://istoria-artei.ro 



ki::innen. Auf Jiesc \\l e ise wird cs ve rstănJ

li ch, daf3 di e Wandgemălde der Ho l:
kirchen in ihrer Gesa mtheit se lten ga n: 
gebliebcn inJ und es schwer anzunehmcn 
ist , Jaf3 es noch ,·iele ă lte re o riginale Frag
mente a ls aus d em 17. Jahrhund ert gibt. 
Aber Erford erni sse d es Kultes, bestim
mend e Vorlagen, d er M echanismus J er 
Fortdauer der U berliefe rung in der Volk s
kunst haben auch hi er Jie Gesctzmă

f3igkeit d er Kompositio n beibehalten und 
manchmal auch di e wichtigen Einzelheiten 
e inige r Originale, d eren Anfănge durch 
ihr i konographisches Programm : ci tli ch 
v ielle icht jense its des 14. Jahrhund erts und 
geographisch manchmal sogar sehr weit 
entfernt gelegen s ind. 

Oie Maler, di e in T emperafarbcn mit 
bunten Pflan:ensi:iften un.:! buntem Ton 
die lnnenwi:inJ e , ·o lli g bedec kten - in 
Bihor, O lten ien und Muntenien, in i.iJ
siebenburgen und in Să l a j , n,anchmal auch 
die Auf3enwănde - schufen mit ihrcn un
:ăhl i gen S: enen und Bild ern ri esengrof.k 
und bc:::iuberndc teppichartige i\-lalen:ien , 
Jie durch ihre i\1annigfaltigk eit rc i:voll 
un::! durch di e o riginale Behand lung i.'lbe r
raschend unJ ersu unlich wirktcn. Oie 
\Vandm:il ere ien in J en rumănisch e n Ho l:
kirchen . inJ ein une rm ef3li cher Schat: 
, ·on bisher kaum ergri.in.:l eten hi sro ri ::,chen 
unJ Kulturnac hrich ten. ln ihrem Prn
gramm stehen ,·orchristli chl' m,·thi sc he 
Themen wie : um 8eisriel J er Heilige 
Elias im Feucrwage n mit \ ' iergespann 
(Budeşti-Maramuresch), So nne und i\1ond 
(Poienari-Arad), re li g i ăse unJ fo lkl o ri sc he 
Themcn , so w ie Bilder aus Jem băucr

li chen Leben. Zu behalten ist , Jaf3 unte r 
den reli gii::isen Themen in den Alta rr i:i u
men Gestalten aus de m A lten T estam ent 
dargestellt s ind , wie z.B. Abrahams Opfcr, 
der sta rke Simson t i::i tet den Li::i wen , Haba
kuk bringt d em Propheten Danie l Essen 
in den Li::i wen:winge r (Su rdeşti). Oie Schi::i
pfungsgeschichte spielt sich in ~~aradies i
sclv:> n Gă rte n ab, die , ·on J en ,·i e r bibli 
schen tri::im en bewăssert (Ocit-ZaranJ) 
und ,·on mythi schen unJ Fabelwesen , 

Zenrauren mi t P{e il und Boge n , Einhi::irner 
o J e r cxotischen Ti eren wie :.B. Je m Kamel 
be,·ă lk ert \\-C rLlen . Oie Pflan:enwelt c rin
ncrt an die Pini en auf den H i.ige ln , ·on 
Rom (Poienile G lo Jului-i\1aramuresch). 
Oi e Apokalypse, d as Let:te Gericht, feh lt 
fast nie aus dcri, Pro naos. Oie \\ ' ind e der 
,· ier Himmelsri chtungen wehen i..iber den 
Tumult d cr sich drăngenden i\!enschen
lei ber (Oragomireşti-Maramu resch) , nackte 
i\1 ensc hen, ei ne in Jer Kirchenrnalere i 
weniger i.ibli che Art, werd en for di c 
all erm i::ig li chsten Si.ind en vo n e inem ganzen 
T eufelhee r gema rtert. Es ist dies e ine 
eschatologische Vorstellung d er \X' elt, J e rcn 

Do rfkirchc aus cle r 

,\fa ramuresch mit 

_gcsc hnir:re1n Tor 

am Fufl des Ab

hangs . Typisc he Lage 

der siebe nbur gi. 

sc he n Kirch en. 
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Eingangstiir cler 

D o rfkirche C iuma r-

na -Za l ă u , Siebe n -

biirgen ; Fo to Paul 

Petrescu . 

\(l urzeln nur manchmal bogo milisch sinJ, 

denn in vielen Szenen ist es d eutlich , d a/3 
cler Satan d en \Villen Gottes befolgt 

(Gurasada-Hunedoara). ln diesen program

matischen Malereien sincl Anklănge des 

Abendlandes, wie z. B. die Darstellung cl er 

Heiligen Klemens , Hippo lytos und Leo 

,,Păpste von Rom " (Budeşti) , Sagengestal

ten, wie die fonf weisen und die funf 

wahnsinnigen Jungfrauen und die H eiligen 

sind mittelalterlich gekleidet. ln Szenen , 

die den Einzug Jesu am Palmsonntag în 

Jerusalem veranschaulichen, weist die O ar

stellung cler Stădte mit Bergfried und 

Festungsmauer ganz augenscheinlich die 

Vorlage a bend l ă nd isch e r Sriche nach , 

eben o wie cl as Thema gleich en U r

sprungs uber Jesus C hri stus, cl er in den 

Kelch d es Heiligen Abendmahls Trauben 

ausJruc kt, di e auf einem Rebstock wach

sen, der aus se iner Lende a d er se iner 

Brust hen ·orq uillt . Sehr h ă ufi g s ind jedoch 

die biblischen Geschehen in den Bereich 

der Fo lklo re und in die betreffende L' m

we.lt ve rsetzt. So s ind zum Beispiel die 

Trachten cl er Kirchengrunder in O ltenien 

und Muntenien , die etwa im Pro naos 

darges tellt sinJ, ausgesprochene ethnogra

phische Dokumente. Die ganze dărfli che 

\Velt, die landwirtschaftlichen Arbeiten, 
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die stăndige Zwist zwischen den Nach

barn wcil cler Pflug des cinen în dic Acker

zelge des anderen geraten ist, clas Hand

werk des Mi.illers, cler Spinnerin, des 

W ebers, des Schmieds sind einzeln und 

eingehend zu crzieherischem Zweck auf

gefi.ihrt. Oie Malermeister, în denen sich 

cler Rcalismus cler băuerlichen Beeinflus

sung mit einem etliche Male nai\', aber 

offen und kraft\'oll ausgedri.ickten Hand

werk ,·ereinen, gestalten diese Szenen leb

haft und in ,·oller Bewegung. Auch Humor 

und Sinn fi.ir Satire lassen sich în cler 

\X' eise erkennen, în cler cler Gastwirt zum 

Beispiel dargestellt wird, cler cler n11nă

nischen Folklore eine besonders bunte 

Prăgung Yerleiht. Die Malerei cler Holz

kirchen, die auf diese \\'eise nicht enden

wollendc biblischc Gcschichten erzăhlt, 

die sich mit Tatsachcn und Ereignissen 

aus dem alltăglichen Bauernleben \'erflcch

ten, ist eigentlich cin groBes Bilderbuch 

fi.ir clas Volk aus cler Vergangenheit, clas 

weder schrciben noch lesen konnte. 

Die kleinen Fcnstcr, die wenig Licht 

hereinlassen, schaffen die richtige Stim

mung fi.ir die uralten Legendcn, die nun in 

Farbe, mal schwach getont, mal lcbhaft 

in den Crenzen einer gcnaucn sich in 

einem dicken schwar:en Rahmen einfi.i

genden Zeichnung, wicdcr er:iihlt \\'l'rLlcn. 

ln Tymp:.ma und in Kartuschen, ,·on roten 
und schwar:en Linien abgetrennt bilden 

clic Bildcr, die die \Vand und die Kuppel 

bedeckcn, cine Komposition, dL-rcn ,·olks

ti.imlich-dekorati\'e Merkmale ,·orherr

schen. 
Im 18. unJ im 19. Jahrhunclcrt ,-crbrci

tete sich in Siebenbi.irgen cler Gebrauch der 

schwarz-weiBen und bunten Hol:schnitte, 

die în einigen Făllen (Luncani, Hunedoara) 

die Kirchenmalerei ersetzen und die ganze 

Kirche ausschmi.icken. 

AuBer den \X'andmalereien haben die 

Kirchen auch lkonengemălde auf Holz 

vor:uweisen, die hauptsăchlich an cler 

Bilderwand zu sehen sind. Im i.ibrigen 

Teii cler Kirche und besonders im Pro

naos hăngen ,·iele Hinterglasikonen, die 

1n einigen beri.ihmten Zcntren in Sieben

bi.irgen gemalt sind, w1e 111 Fi:'ig:irasch, 

Nicula, Braşo\', Laz, Sebeş. 

DIE RUMĂNISCHEN HOLZKIRCHEN 

IN DER EL'ROPĂISCHEN HOLZBAl !

KUNST 

lnfolge der stilistischen Analyse cler 

Denkmăler und anhancl cler untersuchten 

Urkunclen schlagen sowohl rumănische als 

auch auslăndische Forscher clas 14. J .thr

hundert fi.ir clic Datierung cler rumănischen 

Holzkirchen aus Rumănien ,·or, w Jb~i 

sie sie wahrscheinlich mit clem Entstehen 

einiger politischer Gebilde grol3eren Aus

maf3es 111 Zusammenhang bringen. lch 

habe aber clcn Einclruck, claB in Anbe

tracht cler Reihe cler bisher ausgefohrtcn 

Elemente, die clic unmittclbare uncl unun

terbrochene Verbindung cler Kirchcnbauten 

:u clen băuerlichen \\'ohnungsbauten 
\'eranschaulichen, so wie cler Entstchung 

cler rumănischen politischcn CebildL' al

lcrdings gcringercn AusmaBcs, dic :.B. 

in SiebL'nbi.irgen bekannt \\·aren und aus 

cler Zeit ,·or dem 1-f. Jahrhunclert stammen, 

Jie Hol:kirchL'n ,·iei fri.ihcr angcsetzt WL'r

dcn mi.issen. In dL'r Bcurteilung des Alters 

Jcr rumănischen Hol:kirchcn, Jarf cin 

wcscntlicher UmstanJ nicht auBcr Acht 

gelasscn wcrden: auf Jcm Entstchungs
gcbict des rumanischen Volh·s handelt cs 

sich hereits im 4. JahrlrnnLlert um cine 
christliche \\'cit. Das rumănischc Volk, 
clas in C,ebieten lcbte, Jic Yon gro[kn, 

,·om l,chirgc hcrabkommL'tlLlcn und sich 

i.ibcr Hi.igcl und Ehenen im Si.idL'n unLI 

\\'esten so wie i.ibcr Jic HochehenL' im 

Osten erstreckenden \\'ăldern bedcckt 

waren, und dessen langer Entstehungs

pro:ef3 im 8. -9. Jahrhundert als ahge

schlossen hetrachtet wcrden kann, Jieses 

rumănische Volk hat also Andachtsstătten 

fi.ir die in cler ,·orfeuclalen uncl feuclalen 

Zeit clringlichen Erfodernisse seines Kultes 

errichtct, clic sich nicht wescntlich ,·on 

seincn \\' ohnhauten aus Hol: unterscheidcn. 

Es i.st an:unehmen, claB im Laufe Jer Zeit, 185 
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Bogen an cle r Dorf k in: he C i
:e r-Să l aj, S ie be n bi.i rge n , he uce 
im Siebenbi.i rgischen H c imac
m useum, C luj; Foto Pau l 
Pe tresc u. 

Fen stcr n,ir Schn1ied.:-ci3cn

gincr. Dorfkirch c Ci:er , hcucc 

i 1n SiebenbUrgi sc hen Hci 

n1;1unusc: 1111 , Cluj; F .. !lU Paul 

Petresc u. 

Ji e Generatio nen d er d er Ho lzbaukuns t 

kundigen M eister s ich e inige e igenen Bau

arten ausgea rbeitet haben , o hne auf die 

erst s păte r im 13. und 14. Jahrhund ert 

stattgefund ene Beri.ihrung warten :u mi.i s

sen . Ich habe hi e r nur di e Losung d e r 

vielec kigen Apsis erwăhnt, d er die gle ich

arti ge Scheune vo ranging, so wie d as 

Pyramidendach d er \\' einkeller, zwei Wirt

schafts bauten , di e mit uralten Beschăfti

gungen d er Rum ănen: d em Ackerbau und 

d em \Veinbau in Verbindung stand en. 

Die o rtli chen Verh ă ltni sse, d ie di e Ausbil

dung d es rumănisch en \\.'o hnungstyps 

bedingt haben , ha ben auch d en Bau d e r 

Ho lzkirchen reg iert. Fo lglich waren die 

Hauptelemente Bauweise, G rundril3 und 

Verzierung d er rumănischen Ho lzbaute n 

:u d er Ze it zu d e r di e Beri.ihrung IT1it d e r 

abendl ă ndischen ro manischen und goti

schen 13aukunst sta tttindet bereits zu e igenen 

Losungen gelangt. lnfo lge di ese r Fuhlung

nahme, Ji e Jurch di e Denkmăl e r : u

wege ko mmt, di e in d en Ge bieten enr

stehen . d ie di e s iebenbi.irge r Sac hsen bewo h-
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nen , entstehen Anklănge an d ie a bendl ă n

dische Steinbaukunst , davon ich hier nur 
die T onnengewi::i lbe, die geschweiften Spitz
bogen , die Stabwerkumrahmung cl er Ti..iren , 
d en Pfeilturm mit Turmhelm, einige Arten 
von Arkaturen erwăhne. Hier soli aucl, 
die so stark umstrittene Oiskussio n i..iber 
d as Verh ă ltni s zwischen Holz- und Stein
baukunst im Bereich des Kirchenbaus in 
Rumănien erwăhnt werd en. lch kann 
mich damit nicht e inverstanden erkl ă ren , 

d aB mit aller Gewalt d anach getrachtet 
wird , in d er Steinbaukunst die Archetypen 
und Proto typen zu suchen, die von d er 
Ho lzbaukunst i..iberno mmen wurd en , di e 
folglich als eine sozusagen p rimitive Kopie 
h i::iherstehender Vorlagen angesehen wi rd. 
Dieser Gedan kengang fi..ihrte einige Fo r
scher so weit , die Ho lzkirchen als einfache 
und unterwi..irfige O bertragungen der Stein
kirchen zu betrachten . Oie Ho lzb:rnten 
haben ihre eigenen o riginalen Merknnlc, 
die an die alten O berli eferungen der vei!;:,. 

ti..im lichen Bautrad itio n gebunden sir.ci . 

T atsache ist aber, d a l3 in ve rschied enen 

Ausmal3en und zu verschied enen Zeit
punkten , nach beiden Richtungen hin 
Entlehnungen stattgefunden haben. 

Mit Bezug auf die abendlăndischen Ein
fli..isse mi..issen die beim Turmbau und in der 
geschnitzten und bemalten Verzierung viei 
spăter auftretenden barockartigen Fo rmen 
erwăhnt werden . Andererse its liegt es auf 
der Hand , da l3 andere Mer kmale wie unter 
breit herauskragenden Vord ăchern ge
schi..itzte Vorlauben , o ffene S ăulengănge mi t 
kleinen Stăndern an den Lăngsse iten des 
Baus, die rumănischen Holzbauten mi t 
cl en Ho lzbauten d es slawischen oder d eut
schen Nordens von Europa in V erbind ung 
bringen. 

Der k r ăftige i::i rtliche Bestand hat d ie 
Beri..ihrungsfo rmen angeno mmen , cl azu aber 
ausgewăhlt uncl angepal3t uncl in seine 
U reinheit e inverleibt. Als Ergebnis ent
standen ăul3e rs t o riginale Bauten , d ie clas 
Augenmerk zahlreicher Fachleute auf s ich 
gelenkt haben , die beeindruckt waren 
von cl er Vollko mmenheit mi t cler cl iese 
Den km ăle r ausgefi..i hrt wurden : ,,Der Ein-

Gesc h nitzte r Ho lzwu lst u nd 

T ragbalkcn cle r Do rfki rche 

C i zer; heute im Sieben

bUrgisc hen He in1:H n1useun1, 

C luj; Foto Paul Pet rescu. 
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druck den dicse Holzkirchen erwecken 

ist i..iberwăltigend, auBergewăhnlich ... Die 

norwcgischen Kirchen bieten nicht im 

Entferntesten die Klarheit und das bau

liche SelbstbcwuBtsein der Grundformen, 

durch die Hauptrăume zu wirken, wie 

das hier dcr Fall ist ( - bei den rumă

nischen Holzkirchen - P. P.) sondern sie 

,·crlieren sich in i..ibertriebenen, wi..isten, 

romantischen Einzelheiten und vernach

lăssigen die Hauptformen.'' 13 

Es ist hier nun der Ort festzustellen 

wodurch sich die rumănischen Holz

kirchen untcrscheiden und welchcn Platz sie 

im Rahmen dcr gleichartigen Bauten in 

Europa einnehmen. Es wurde oft, so wie 

in dem obenangefi..ihrten Vergleich, von 

einigen Ăhnlichkeiten zwischen den rumă
nischen und den norwegischen Holz

k iichen gesprochen. Die Ăhnlichkeiten, die 

mel1r ader weniger imprcssionistisch fest

gestellt wurJcn unJ hloB auf einigen Ăhn
lichkcitcn im ,·ertikalen Aufbau einiger 

rumănischer unJ der norwegischen Kirchen 

bestehen, sinJ aber ,·iei weniger wesentlich 

als Jie l "ntcrschieJe. Dicse sinJ sowohl 

in dcr Bauwcisc, als auch in Jer Innen
raumgcsraltung unJ in der Verzierung 

grol:l. In Jer Bauweisc ist der Unterschicd 

Wl'scntlich; Jic rumiinischcn Hol:kirchen 

sinJ in der nlockb:rnwcisc gebaut, wăhrcnJ 

Jic norwcgischen Sta,·kirchen in Jer 
~L .. ..,ll_·til•,tU\\ L'L-,1...· ţ.!,l°''lllll _.._tlh..l (\\.<ll.-l~L'll."~_h(L· 

Bohknkrăn:c im \"erglcich :u eint'm Mastl'n

gcri.ist Llas mit StabwcrkwănJcn c.-găn:t 

\\·ird). Erwăhncnswert ist, JaB dic Bluck

bauweisc L·ine i.ilterc Etappc in dl:'r Ent

\vicklung dcr Hol:bauwcise als Jie ~1astcn

bauwl'isc Llarstcllt, dic ,·on cinigcn f-ach

lcutcn als Ahart dcr Fachwerkbauweise 

bl'trachtet wird. ln der lnnenraumgestal

rnng Jcr norwegischl'n Kirchcn kănncn 

Obcrgaden vorkomml'n und die Decke ist 

offcn, Elemente dic in den rumănischcn 

Hol:kirchen nicht ,·orkommen. SchlieBlich 

stchcn dic Diicher und mannigfachen Gicbcl 

Jer norwegischen Kirchen, so wie die 

i.ir~~ige \' er:ierung mit dem rumănischen 

Einheitsdach uncl mit cler măBigen Aus-

schmi..ickung der rumănischen Holzkirchen 

im Gegens.1tz. 

Dic Beziehung :wischen den rumăni

schen Holzkirchen und einer anderen 

Kirchengruppe, auf die ebenfalls oft hinge

w1esen wird clie ukrainischen Kir

chen - ist schon viei m-mnigfaltiger. Er

stens muB beri.icksichtigt werden, daB die 
Kirchen cler Ukraine \·on den Karp.lten 

in zwei groBe Gruppen gegliedert werden: 

die aus Galizien kennzeichnen sich durch 

die Kirchenkuppel und die der Karpaten

ukraine durch den Kirchturm. 

Die ukrainischen Kirchen sincl ebenso 

w1e die rumănischen aus horizont1len 

Bohlen, d.h. in der Blockbauweise errichtet. 

Es ist erwăhnenswert, claB auch der Grund

ril3 aller alten ukrainischen Kirchen der 

gleiche ist wie der der rumănischen uncl 

aus drei, Jer Lăngsachse entlang angeord

neten Răumlichkeiten besteht. Der Urtypus 

der ukrainischl'n Kirche hatte ebenfalls 

kcine Kuppel. u \\'ic im Falie dcr rumăni

schcn Kirchen ist auch bei den ukrainischen 

cine enge \'crbinJung mit dem bă~1er

lichen \\"ohnungsbau :u ,·er:eichnen. In 

diesem Sinne seien die mit Strohclach 
gedeckten i:; 0,")rfkirchen von Lopuschna 

(I 8. Jh.) und von Pcregnoiv (1726), erwăhnt, 

so wic Jic turmlose nm Lisniki ?-v1ana
stirok (17. Jh.) Iii mit einem EinheitsJach 

und Bogenhalle ,·or dcm Eingang, d ie von 
d11c111 ru111J11hd1c11 \\"uh11hau:, au:, dcr 

\ bramuresch nicht unterschicden werden 

kann. Geg<"n EnJe des I 8. J:ihrhundl'rts 

und im Laufe des 19. Jahrhuriderts har 
sich Jurch clic Vcrmittlung der Uniaten 

dcr brockc EinfluB stark ausgewirkt. 

Dil'ser EinfluB, ,lcr sich i.ir-cr Jie ăltesten 

Einfli.isse ,·on Bv::mz, Armcnicn und Geor

gien l.igertc, hat es bewirkt, daB cler 

CrundriB kompli:icrter wurJc. die kreu:

formige Anordnung aufkam und sich die 

Kirchenkuppeln ,·on einer bis auf neun 

vermehrten. Vielleicht kann nnn hier von 

cler Ausrichtung auf die nordrussische 

Baukunst Jer Srul:-- und Kuppelwohnbauten 

sprechen. Es sei aber bemerkt, daB in 

sehr vielen Făllen auf Bauten. die einen 
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alten lăngsgeorJneten Grundril3 haben, drei 

Kuppeln ,·o~ko,111nen. \\'ic 11tig ist auch Jie 

Tats1ehe, Jaf3 bei den g1li:ischcn Kirchen 

keinerlei romanischer oder gotischcr Ein

flu/3 nK!uuw..::isen ist. Oie VerbinJu:1•~ 

zum AbenJlmJ, Jie an J·:n ru:năniscl-ien 

Kirchen Jurch die Beri.ihrung mit Jen alten 

Schichten der Steinbauku:1st {rom:rnisch, 

gotisch) :ustande gekommen ist, ist bei 

den ukrainischen Kirchen nur durch die 

barockformigen Elemente sichtb1r. Oiese 

bestehen sowohl aus der manchi11•1l all:u 

i..ippigen Verzierung so wic aus Jem i.iber

măl3igen Gedrănge von Oăchern und 

Kuppelti..irmcn, unter denen die Grund

linien des B:ius verschwinden und alles 

den Anschein einer si.idostasiatischen Pa

gode erweckt. Die Neigung :ur Cberhău

fung ist offensichtlich unJ steht in kras

sem Gegensat: :ur klassischen Einfachheit 

Jer rumănischen Kirchen. Zu erwăhn·~n 

wăre, J·1B der Einflul3 Jes 11arockstils auf 

die rumănischcn Kirchen sich ausschlieB

lich auf Jic Zwiebelti.irmc in ZaranJ unJ 

în Rihor bcschriinkt. 

In der Karp'.ltenukraine sinLl Jic Ihufor

men Jer ukrainischen Kirchen Llie gleichen 

wie die Ller rumiinischen. Die Kirchen 
habcn einen ein:igen Turm c111 Jer \\'cst

seitc Jes UcbăuJes. Bis in Jie Krain, wo 

bcrcits im 14. Jahrhu11Llert rumănische 

D(irfer belegt sinJ, ist Jer Typus Jer 
Kirchcn Jcrjcnige der rumănischen Kirchen 

aus Siebcnbi.irgcn. Die starke Ausstrahlung 
gegen 1':orJen :u des rumănischen Kirchen

typus ist :weifcllos sowohl auf dic Anwe

senheit der rumănischen Bevi"ilkerung im 

Mittelalter in diescn Uebieten, so wie auf 

Jie Kontinuităt Jes grol3en Bereiches der 

Holzbaukunst zuri.ick:ufi..ihrcn. Gegen Si..i

den zu ,·erschwindet diese Kontinuităt. 

Rumănien ist im ostlichen Teii Europas 

cines Jer si.iJlichsten Gebicte Llcr Hol:

baukunst das sich i.il er Lkn NorJen Jes Kon

tinents ausdehnt. Im Iblkangcbiet herrscht 

mit Ausnahme einiger ,·erein:elten lnseln, 

in Jenen es Hol:bauten gibt, die Stein

baukunst ,·or. Allenfalls sind si..iJlich dcr 

Donau kcincrlei ki.instlerisch wern·ollc 

Holzdcnkmăler rumănischer Kirchen in 

Mas,em crhăltnissen bekannt. So sind zum 

Beispiel in den Grenzen Jer Serbischen 

Republik der FSR Jugoslawien nur 42 

Hol:kirchcn aufgenommcn, die denen aus 

Oltenien sehr ăhnlich sind. 17 

Die Einheitlichkeit der rumănischen 

Holzkirchen Jarf aber nicht als cine 

Einforn- igkeit aufgefal3t w..::rJen. G-111: im 

Gegenteil, da die Einheitlichkeit in ihren 

Grundelementen sehr grol3 ist, gestattete 

sie eine gcwisse gebietsmăl3ige Oifferen

:icrung. ln Jem grol3en Verkeitungs

gebiet der rumănische:1 Holzkirchen, das 

fast die g:.m:e Karpatenkctte einnirnmt, 

lassen sich je n1ch dem Merkmal Jer 

bc:treffenden ethnographischen GegenJ 

mehrere Gruppen unterscheiJen, deren 

L'nterschieJ in Jer AhănJerung einiger 

baulicher oJer dekorath-cr Einzelheiten 

hcwerkstell igt wird. Auf dem Gebiete 

\'Cm Rumănien sind mit Beginn Jer }v1oldau 

folgenJe Gruppcn :u unterscheiden: 1. Die 

Kirchen in der Ccgend ,·on Vrancea und 

im Trotuş~Tal: 2. im Bistriţa-Tal; J. auf 

der Moldauischen Platte Badu, Roman, 
\'aslui, laşi, Huşi; 4. in Jer Ciegend ,·on 

Botoş,mi; :î. in der Gegend ,·on Cîmpulung 

l\1oldo,-cnesc und ,·on Dorna; im Sucea\'a

T al. In Sicbenbi.irgen bssen sich folgende 
Ciebictc unterscheidcn: 1. Die Kirchcn in 

Jer Maramuresch; 2. in Oaş; J. 111 Satu 
Mare; 4. in U1puş; i. im Someş-Tal; 

6. in Zalr1u; 7. in Sih-ania; 8. in Bihor; 

9. in ZaranJ; I O. im Arieş-Tal; 11. im 

Ampoiul-Becken; 12. auf Jen Alba und 
Tîrnm·e-Fli.isse; 13. im ol~ercn Einzugs

gebiet Jes Muresch; 14. im Oltland; 1 :î. in 

der Mărgini mea SibiuL1i; 16. in Pădurenii 

Hunedo:1rei. ln Jer \\'alachei sind folgende 

Gruppen ,·er:eichnet: I. Oie Kirchen in 

l\ 1ehed inţi; 2. in Ci:Jrj; J. în Romanaţi; 

4. in Vîlcea; :î. im Argeş-Becken; 6. im 

Ialomiţa-Tal; î. im Teleajen-Tal; 8. in 

Buzău; 9. in der Don:.iuebcne. Es ist noch 

eine Reihe ,·on Gebieten bekannt, in denen 

dic Kirche aus Flechtwerk mit Hol:stăn

dern ,·orherrscht. Sehr wenig Angaben 

sind i..il.--er d:is Banat bekannt, wo durch 189 
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Jie verwaltungsmăBige BesieJlungsaktion 

im 18. unJ 19. Jahrhundert eine groBe 
Anzahl \'0n alten rumănischen Holzkirchen 

:erstărt wurden. Desgleichen sind in Jer 

Dobrogea, die im Laufe eines langen Ab

schnitts in der Geschichte Rumăniens Durch

:ugsgebiet war, Jas hauptsăchlich im 18. 
und 19. JahrhunJert durch die russisch

turkischen Kriege geplundert unJ \·erheert 

wurde, nur seltene Holzkirchenexemplarc 

im hewaldeten Massi\· der im Norden 

gelegenen Berge bekannt. 

Be\·or ich diese Zeilen abschlieBe tinde 

ich es angebracht hier zu erwăhnen. daB 

der groBen baulichen Einheit der rumă

nischen Hol:kirchen auch eine kulturelle 

Einheit entspricht, die zur Zeit der feudalen 

Gesellschaftsordnung an eine gewisse theo

logische Ausrichtung gebunden war. Beide, 

sowohl die eine als auch die andere wider

spiegeln Jie tiefgrundige nationale unJ 

sprachliche Einheit Jes rumănischen Vol

kes. Car nicht mchr erwăhnt seien hier 

Jic alten :wischenrumănischen Verbin

dungen mit fi.irstlichen Posscssioncs unJ 

klosterlichen Stiftungen, die es bereits im 

fri.ihcn Mittelaltcr auf den heids~itigen 

Ahhăngcn Jer KarpJten gegehen hat. lch 

h~schrănkc mich Jarauf in unmittelharcr 

Be:ugn·1hmc auf Jie Hol:kirchen :u sagen. 

JaB Druckc: und Bi.icher aus Bucureşti, 

laşi. Bhi. Rîmnic hercits im 17. Jahrhun
Jert in Jcn Hol:kirchcn Jcr lJnrll'r 111 

Jcr ~1aramurcsch, i11 Bihor, AraJ hckannt 

sinJ. Ei11 aus Jcm Jahrc Ifi92 Jatiertcr 

Antimension Jcs r-.ktropolitc11 TcoJosic 

aus Bucureşti, ist aus der klc>incn Kirchc 

\'011 Fînaţc hckannt. cin Dorf in Jer l,egenJ 

\ on Bihor. Kirchendiakone. Schrcihcr, 

~1alermcister 

Dorf. woh·i 

wa11Jerten 

ihncn die 

\'0n Dorf :u 

iiherall gleich 

1 Co1t101.A:--J PEIHASI', ,\1on1011el1tde 1.~rmtL·c ale 

1:tcl<'ţ11l11i Bihor I. /lise, iL·ilc ele le11111, Sihiu, 19l 1; 

:iticrr sinJ Jic Dorfkirchen aus Sard1u, NiiJar. 

Su~turo1,:i. Flir Munrenicn. Oltcnien, M-,IJau 

unJ Dohrugca sic he A.1111<1111I Cusei Bi,cri,ii, Bucu

reşti, 1909, :itierr hei PAt'L Hr,-;1u STAHI., Viei/Ies 

l:gli.~cs l'n hois Je Roumu:n1e in Re\·uc des l·tuJcs 

gesprochene Sprache sehr zu Hilfe kam. 

Ei11er vo11 dicsen, der es zu ei11er gewissen 

Beruhmtheit brachte, Vasile Sturzca Badiul 

Moldo\'anul wanderte lange Zeit 4uer 

Jurch das Zentrum \'on Siebenburgen, 

ferner durch Bihor und AraJ, und gelangte 

im Jahre 1708 in Jas derzeitig turkische 

Banat. l!nbekannt ader in Vergessenheit 

geraten erhrachten sie im Laufe der Zeiten 

ihren bescheidenen Beitrag zur einheit

lichen Gestaltung Jer rumănischen Volks

kultur und -kunst. 

Das Studium der rumănischcn Holz

kirche11 ist weit davon entfernt \·ollstăndig 

:u sein. Es bilJet :ur Zeit noch einen 

groBen Hort unausgewerteter Kenntnisse 

im Bereich der Baukunst, der Ikonographie 

und der Kulturgeschichte. Oie rumă

nischen Volksmassen haben ein zutiefst 

originales \X/ erk geschaffen, das im Gesamt

bild der europăischen Kunst einen gut 

umrissenen Platz einnimmt. Es ist dies der 

dem rumănischen Volke eige11e Beitrag, 

der unter den Verhălmissen grausamster 

sozialer und 11atio11aler U11terJri.ickung 

e11tsta11J. Dil' Mcisterwerke der rumăni

schen Holzhauku11st sind meistc11s von 

solchen Meistern errichtet worden, die 

hbrige Bauern waren. Sie hautcn sie fur 

die DorfgL·meinden, dic auf ihrcm ur

eigene11 Rodc11 \'0n Hcrabwurdigunge11 unJ 
V crbotcn bctroffcn w,1rcn, J ic cntweJcr 
\"llll c111cr fL·udalcn u[,l'r;.tehc11ck11 1.,c;,dl

schaftsschicht diktiert ware11, dic mit dem 

\'olk unJ mit dcn1 BoJen 11ichts gemein 

hatte oJer \·on dcn geschlosscncn mit 

Privilegien \'erschene11 Zunfte11. Die unver

wustl iche \'erb'Jndenheit der Hol:kirchen 

mit Jcr gcsamten rumănischc11 Volks

kunst hat ihnen Jie Jahrhundertc wăhrende 

Kontinuităt gewăhrlcistet. 

suJ-cst curopecnncs. ·r omc III, I Yh5, 3 4, 
Bucarcst, S. 61 î. 
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:) V. V_.\,T.ii.~1A:--;L'. Cnntribuţil' la l.·unouşcert..'a 
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