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Die Stadt Klausenburg (Cluj-Napoca), die fast in der Mitte Rumăniens liegt, 
wurde ilber Jahrhunderte eine der wichtigsten Stădte Siebenbilrgens und Ungarns. 
Auch "Schatzstadt" genannt, ist Klausenburgs Geschichte weder richtig, noch 
vollstăndig bekannt, trotz einer sachfachlichen Monographie aus dem XIX. 
Jahrhundert1

• Eines der wichtigsten Themen, welches noch zu erforschen ist, betrifft 
die Bevolkerungsschichten und ihre Nationalităt geknilpft. Die ersten 
mittelalterlichen Bewohner der Stadt waren die Deutschen und die Ungarn, die von 
ungarischen Konigen mit alten Privilegien als Kolonisten und Bewohner 
ausgezeichnet wurden. Es ist nicht einfach zu unterschieden, was genau unter diesen 
Begriffen, Bewohner und Kolonisten, zu verstehen ist, aber es ist klar, dass die ersten 
Privilegien der Stadt im Zusammenhang mit den beiden Nationen stehen, welche die 
Stadt im Mittelalter bewohnten, und zwar die Deutschen und die Ungarn. Die 
Ersteren interessieren uns insbesonders, aber auch die Letzteren kommen immer 
wieder in Frage, weil die beiden Nationen entlang der Jahrhunderte im engen 
Kontakt miteinander standen. Es ist bekannt, dass sogleich Dees (Dej, wo Konig 
Stefan V. den hospites Vorrechte schenkte), Seck (Sic), Thorda (Turda), Săchsisch 
Reen (Reghin), Săschsisch Fenes (Floreşti) usw., im 13 Jh. die Stadt von deutschen 
Siedlern an beiden Ufern des Flusses Klein-Somesch (Someşul Mic), als 
zweitgrosste Stadt des Konigsreichs erbaut wurde. Die beiden Stăndenationen 

erhielten viele Vorrechte vom ungarischen Hot~ die zu einem reichlichen Leben in 
Klausenburg fiihrten und fortan als Grundlage ihrer Rechtsansprilche dienen sollten. 
Sie wurden von eigenen Richtem (Judex et Juratores) beurteilt und, weil die Stadt 
von Sachsen gegrilndet und verwaltet wurde, benutzte diese Stadt in Gerichtssachen 
als Apellationshof den I 00 Kilometer entfernte Gerichtshof der Stadt Bistritz, und 
spăter jenen der Stadt Hermannstadt2

. 

Es ist ebenfalls bekannt, dass der Kem der Altstadt in jenem Stadtteil liegt, 
der als Deutschenviertel mehrere Jahrhunderte lang angesehen wurde, und von dort 
breitete sich die Stadt aus. ln den nationalen (ungarischen und deutschen) 

1 Elek Jâkab, Kolozswir tărtenete, 1-3, Budapest, 1870-1888. 
2 Kreisarchiv Klausenburg, Bestand Archiv der Stadt Klausenburg, Privilegien (Primăria oraşului 
Cluj, Privilegii), Magistrat der Stadt Bistritz (Primăria oraşului Bistriţa. seria I). 
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Historiographien hat es, besonders im XIX. und XX. Jh., zahlreiche heftige 
Diskussionen gegeben, welche die Rolle der einen oder der anderen Nation 
libertrieben haben. Wenn man die Unterlagen des Klausenburger Stadtarchivs 
untersucht, wird es besonders klar, dass die Deutschen und Ungarn eine Stadt bauten, 
wo das Leben sehr interessant und wohlhabend war. Das Alltagsleben der Deutschen 
war scheinbar besser entwickelt. Die deutsche Kultur liberschritt die politischen 
Grenzen des Reiches, wăhrend sie liberali în Siebenblirgen verbreitet und bedeutend 
war. Die bauliche Schopfung, die fur die Deutschen im Mittelalter typisch war, 
erreichte in Klausenburg ihren Hohepunkt in der gro/3en und prachtvollen Sankt 
Michael Kirche. 

Das im Jahre 1375 von den deutschen Klausenburger Brildem, Georg und 
Marten, in Bronze gegossene Reiterstandbild des heiligen Georg, das sich auf dem 
Haadschin im Prag befindet, gehort zu den wichtigsten und gro13artigsten Werken des 
deutschen Mittelalters3

• ln Klausenburg wurde spăter, in Erinnerung der deutschen 
Brilder, eine Kopie gegossen, aber all zu wenige Leute, weder Einheimische, noch 
Touristen, wissen leider etwas liber die deutsche Nationalităt oder liber das Leben der 
berilhmten Klinstler. 

Andererseits ist die Architektur der Stadt, besonders jene der Blirger Hăuser, 
einer Besprechung wert. Die deutsche Auswanderung nach Siebenblirgen wurde als 
eine reine Verpflanzung deutscher Kultur nach Slidosten betrachtet, wobei die 
deutschen Auswanderer den Urtypus der bauerlichen Behausung nach Siebenblirgen 
mit sich brachten, der schon um das Jahr I OOO seine feststehende und erkennbare 
Form erhalten hat. Mann baute ăhnliche Hăuser, nur waren sie gr613er; statt 
Einraumhăuser hatten sie 3 Zimmer. Sie standen mit der Giebelseite gerichtet, und in 
ihrer Zusammenftigung formten sie lange Strassenzlige, die den Lageplan des 
frănkischen Dorfes folgten. Ursprilnglich war dieses frănkische Bauernhaus, auch in 
den Stădten, das Wohnhaus des Blirgers, des Handwerkes und des Patriziers. Typisch 
fur Blirgerhăuser waren die grol3en Keller, wo der Wein abgelagert wurde, denn die 
deutschen und die ungarischen Bewohner Klausenburgs beschăftigten sich auch mit 
Herstellung und Handel des Weines4

• Viele Unterlagen beweisen, dass die deutschen 
Stadtbewohner solche Hăuser in der Mitte der Stadt besal3en. Kaspar Helth hatte 
seine (die erste) Typografie im Zentrum der Stadt inne, in unmittelbarer Năhe der 
grol3en Kirche, im Haus Schleunig, wo er selbst gewohnt hatte. Im deutschen Teii der 
Stadt bauten die Sachsen die erste Stadtkirche. Man kennt auch den Platz wo das 
Haus Hertei stand, wo die Eltem von David Francisc wohnten. ln jenem Stadtteil, wo 
heute sich die lutherische Kirche befindet, stand im Mittelalter das Haus "Quarta", 
wo die Getreide der Priester aufgenommen wurden. Das Haus Wolpfard, das in der 
humanistischen Bauart errichtet wurde, war im Mittelalter das berilhmteste Haus in 
Klausenburg. Spăter wurde es vom bekannten deutschen Richter Linczeg5 gekauft 
und benutzt. lnsgesamt waren die Klausenburger Sachsen, dank ihrer 

3 Viktor Roth, Deutsche Kunst in Siebenbiirgen, Manuskript im Kreisarchiv Klausenburg, Bestand 
Karl Kurt Klein. 
4 Ibidem. 
5 Abbild 4. 
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wirtschaftlichen Tătigkeiten, meistens reiche Bilrger, welche oft Hăuser und 
Grundbesitz in der Stadt und deren Umgebung kauften. Der Ankauf von Hăusern 
diente auch als Geldeinlage, indem die bezahlte Steuer proportional mit dem Besitz 
und abhăngig von Vieh und Schweinherden war.6 Giovanandrea Gromo, Cosimo 
Medicis Befehlshaber, der in 1565 die Stadt besuchte, beschrieb sie als eine grol3e 
und reiche Stadt, mit einer alten befestigten Stadtmauer, mit Bastionen und Ti.irmen, 
sowie mit steinemen Hăusern. Die Stadt hatte 3 verschiedene Vororte, die von 
Sachsen, Ungarn und Rumănen bewohnt waren7

• 

Nach der gro13en Feuerbrunst von 1795, die die alten, aus Holz gebauten 
Hăuser zerstorte, folgten die Vernichtung der Stadtmauern im XIX. Jh. und die 
Steigerung des Anteils und der Bedeutung der ungarischen Bevolkerung. Deshalb 
wurden leider die deutschen Hăuser abgerissen oder umgebaut, so dass die Spuren 
dieser Gebăude i.iberhaupt nicht mehr zu sehen sind. Der gr613te Teii der Stadtmauer 
wurde von der săchsischen Bevolkerung der Stadt aufgebaut. Aber mit der 
wachsenden Bedeutung der Stădte, deren Handelsverbindungen sich, vor allen 
Dingen, an die deutschen Reichsstădte, an die Mittelpunkte des mittelalterlichen 
Gewerbslebens im Westen und an Bohmen knilpften, drangen auch Baumotive der 
profanen Gotik, der Renaissanse, des Barock und der folgenden Stilarten im Land 
ein, welche hier ihre gro13artigen Verkorperungen fanden, besonders im Banffy Palais 
in Klausenburg. Die zweite Welle der deutschen Kolonisten, die im XVIII. Jh. von 
den Habsburgem, mit der Absicht die mittelalterlichen Privilegien der Zi.infte zu 
brechen, in der Stadt angesiedelt wurden, spielte zunăchst eine gro13e Rolle in der 
Kultur und Bauarhitektur der Stadt. 

Der reiche und beri.ihmte Polstermeister Johann Tauffer8 wurde vom 
Gubemator Georg Banffy von Hermannstadt nach Klausenburg einberufen, und in 
der Stadt eingebilrgert. Der Sachse baute ein besonderes Haus, wo er die 
Kulturgesellschaft der Stadt einzuladen pflegte. Sein Haus ist auch heutzutage ein 
Kulturtreffen Kaffehaus, das "Tauffer Haus". Das Haus Mausch-Hintz ist ein altes 
und sehr bekanntes Haus, mit alten baulichen Elementen aus der Rcnaissance, 
besonders im Erdgeschoss, im Hof und Keller. Hier wurde um 1700 die erste 
Apotheke in Klausenburg eroffnet, die in der Mine des XVIII. Jh. von Tobias 
Mausch, der Verwalter der evangelischen Kirche, betrieben wurde. Im XIX. Jh. 
kaufte die Familie Hintz das Haus ab, und betrieb weiter die beste Apotheke in der 
Stadt. 

Eine der gro13ten săchsischen Personlichkeiten Klausenburgs, nămlich 

Kaspar Helth, welcher nach seinem ungarisierten Namen, Gaspar Heltai, besser 
bekannt ist, hat die erste Stadttypographie mit Papiermi.ihle besitzt. Er war auch als 
Schriftsteller, Obersetzer und Wirtschaftswissenschaftler tătig. Im Dezember 1548 
hatten Helth und der Magistrat der Stadt Klausenburg den Vorschlag der Bistritzer, 

6 Samuel Goldenberg, Supplying of Transylvanian towns in the 16th and t 1" centuries and the price 
policy of municipal administrative authorities, '"Revue Roumaine des Sciences Sociales. Serie des 
Sciences Economiques" 22 ( 1978), 2, S. 231-239. 
7 Idem, Clujul în sec. XVI, [Bukarest], 1958, S. 39. 
8 Abbild 5. 
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class der Priester Helth nach Bistritz umzieht, abgelehnt9
• Die Stadt Klausenburg 

versprach dem renommierten Humanist und seinen neuen, modernen Werken eine 
bessere Untersttitzung 10

• Im Jahre 1550 errichtete der erste Drucker aus Klausenburg, 
Georg Hoffgreff, der în Kronstadt und Ntirnberg seine Ausbildung erhalten hatte, die 
erste Druckerei der Stadt, wo er mit Hilfe und Untersttitzung von Georg Martinuzzi 
die Textausgabe der Feuerprobeprotokolle Grosswardeins aus den XIII. Jh. 
veroffentlichte. Kurz danach verbtindete sich Hoffgreff mit Kaspar Helth, dem 
damaligen deutschen lutherischen Stadtpfarrer von Klausenburg, um zusammen die 
lutherische Reformat ion in Klausenburg zu untersttitzen 11

• Spăter (in 1557) lud die 
Stadt Kronstadt den Helth als ersten Priester ein, aber er lehnte auch diesen 
Vorschlag ab und blieb weiter in Klausenburg, wo er eine gro8e Rolle, sowohl in der 
Politik, als auch in der Kultur, Religion und Wirtschaft spielte. Kaspar Helth blieb 
tiber Jahrhunderte als der bertihmteste Deutsche aus Klausenburg bekannt. Im XVI. 
Jh. gab es viele Ărtzte (chyrurgus), Schreiber (litteratus), Apotheker (apoticarius) 
usw. aus den Reihen der Sachsen oder der Fremde aus Europa (Ioan Balk, Toma 
Iordanus) 12

• 

Was die wirtschaftliche Lage der săchsischen Bevolkerung aus Klausenburg 
betrifft, muss man einige Dinge ganz vom Anfang an erklăren. Schon nach der 
Kolonisation der Sachsenbevolkerung în XIII. Jh., besonders nach der Ausziehung 
der Militărverwaltung nach Lita, blieb die Stadt nur ein landwirtschaftlicher Ort, wo 
die Sachsen gro13e Besitzer waren 13

. Auf der anderen Seite ist es bekannt, class die 
Deutschen als ăul3erst tleil3ige, genaue und gute Handwerker von den anderen 
Nationen angesehen wurden, und schon im XIII. Jh. waren sie teilweise Handwerker, 
obwohl die meisten sich noch mit Landwirtschaft im XIV. Jh. beschăftigten 14 • Durch 
die Handelsprivilegien vom 30. Juli 1377 und vom Jahre 1404, erhielten die "Găste 
und Hăndler" aus Klausenburg das Recht landwirtschatliche Produkte (Kom, Vieh, 
Wein, Fisch, Talg, Heu, Holz) în die benachbarten Orte und nach Ungarn, Poland, 
Mohren usw. 15 auszufiihren. Durch Handelsbeziehungen wurden einige deutsche 
Kautleute aus Klausenburg, wie Sebastian Munich, Martin Luther, Stephan 
Wolphard und Stephan Razman, reich 16

• Viele fremde Reiser, einschlieBlich 
ungarischer oder rumănischer Sippe, bestătigten die guten Eigenschaften des 
deutschen Volksstammes. Selbst în Klausenburg erkannte die ungarische 
Geschichtsschreibung, dass nicht nur die deutschen Mănner, sondem auch die 
deutschen Frauen besonders tleil3ig, hartnăckig waren und dadurch reich wurden. Die 

9 Abbild 2. 
1° Kreissarchiv Klausenburg, Bestand Primăria oraşului Bistriţa, seria VI 548. 
11 Gedeon Borsa, Die Konfesionalliesierung im Spiegel der siebenbiirgischen Druckorte und 
Buchdrucker, în Konfessionsbildung und Konfessionskultur in Siebenbiirgen in der Friihen Neuzeit 
(Hg. Ulrich A. Volker Leppin), (Stuttgart], 2005, S. 79. 
12 S. Goldenberg, op. cit., S. 50. 
13 G. S. Ardeleanu, Oraşul Cluj. important centru meşteşugăresc în secolul al XVI-iea, I, Bukarest, 
1954, s. 722. 
14 Ibidem, S. 723-725. 
15 Ibidem, S. 725; S. Goldenberg, op. cit. 
16 Ibidem, S. 420. 
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Privilegien aus den Jahren 1316 und 1379 gewăhrten den săchsischen Handwerkern 
mehrere Rechte, obwohl sie eine gemischte Schicht bildeten und auch viei 
Landwirtschaft trieben. Es gibt Historiker, die die Sachsen als die ersten Handwerker 
des XIV. Jh. betrachten 17

• Sie trieben Handwerk und Weinbau, aber wurden auch in 
deutsche Ziinfte (der Schneider, Kothumer, Schuster) oder gemischte Ziinfte (der 
Riemer, Seiler, Biichsenmacher, Glasblăser, Weber, Tischler, Schlosser, Sattler) usw. 
eingeschrieben. Die Sammlung "Ziinfte" im Klausenburger Bezirkarchivs bewahrt 
die Akten mehrerer Ziinfte. Darunter befinden sich jene der Klausenburger Golclzunft 
des XVI. Jahrhunderts, welche sich im Kontlikt mit der Hennannstădter Golclzunft 
befand (1574-1575). Bis spăt in das XIX. Jahrhundert hinein waren die Ziinfte aus 
Klausenburg waren im Allgemeinen gemischt, bestehend aus deutschen und 
ungarischen Mitgliedern, mit einigen Ausnahmen jedoch: 

- die Schneiderziinfte, deren es zwei gab: die Schneiderzunft der Magyaren 
und die der Deutschen. ln der Sammlung der deutschen Schneider aus dem Zeitraum 
zwischen dem XVI. und dem XIX. Jahrhundert, bewahrt man nicht nur die 
Zunftregister, Rechnungen, Ordnungen und Regelungen, sondern auch die 
Kirchenmatrikel, besonders die Taufausziige etlichen deutschen Bewohners. Weitere 
Fragen betreffen kaiserliche Bestellungen; Kontlikte mit den klausenbiirgischen 
Hăndlern filr die Ladenverkăufe; Kontlikte mit privaten Schneiderinnen; 
Auseinandersetzungen mit den aus anderen deutschen Stădten umgezogenen 
Schneidern; die filr den Unterhalt des Krankenhauses Karolina notwendigen 
Geldsummen; die Akten der verschiedenen Vereine; die Unterstiitzungt des 
klausenbiirgischen Museums seitens der Deutschen usw 18

• 

- die Goldschmiedezunft, die Verdichterzunft, die Schmiedezunft, die 
Fassbinderzunft, deren Privilegien und Statute schon im XV Jh. zuerst in deutscher 
Sprache niedergeschrieben wurden, was die Nationalităt der Meister und Gesellen 
anzeigt 19

• Im XVI. Jh. fungierte in Klausenbur§ eine Briiderschaft der Gesellen der 
Goldschmieder, die ein eigenes Statut besass 0

• Man muss bemerken, dass viele 
Gesellen der Klausenburger Meister in Siebenbtirgen geboren waren und der 
Săchsischen Universităt gehorten21

• 

Die reichen Kautleute aus Klausenburg verkauften ihre eigenen Produkte 
und Wein auf den in einer Entfernung von 20-30 Km abzuhaltenden 
Wochenmărkten. Sie waren besonders in den siebenbtirgischen Stădten tătig, da der 
Femhandel keine so wichtige Rolle, wie in Kronstadt oder Hermannstadt, spielte, 
obwohl es viele Familienverbindungen auch mit den dortigen Kautleuten gab. Einige 
Beispiele zeigen die Familie Agatha aus Hermannstadt, die ein Haus in Klausenburg 
kaufte, oder die aus Niirnberg stammende Patrizierfamilie Stromer, die aus 
Hermannstadt nach Klausenburg umzog. Am Anfang des XVI. Jh. wurde ein 

17 G. S. Ardeleanu, op. cit., S. 728. 
18 Kreissarchiv Klausenburg, Bestand Sammlung Bresle (Ziinfte). 
19 Addenda. 
20 Addenda, Zunft der Goldschmieder, 1/1537. 
21 G. S. Ardeleanu, op. cit., S. 736. 
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bestimmter Johannes Stromer sogar als Konigsrichter ausgewăhlt22 • Ftir diesen 
Kleinhandel erhielten die Klausenburger mehrere Zollbefreiungen, auch gegen den 
Willen der betroffenen Adligen. Andererseits aber kămpften die Klausenburger 
gegen die Ansprtiche des Grosswardeiner Kapitels, durch stăndiges Eintreten filr die 
Sicherung der Zollfreiheit auf dem Handelsweg nach Grosswardein. 

Ein kleiner Teii der deutschen Kaufleute betrieben Handelsbeziehungen 
auch mit Poland, der Walachei oder Moldau. Die Weinberge, die eine groBe Rolle 
besonders im Mittelalter spielten, lagen in der unmittelbaren Umgebung der Stadt, in 
Săschsisch Fenes (Floreşti}, dessen Einwohner am Anfang Deutsche waren, aber mit 
der Zeit assimiliert und magyarisiert wurden. 

ln der Stadt verlief das soziale und nationale Leben nicht irnmer reibungslos, 
besonders nach 1437, als die Einwohner am groBen Aufstand teilnahmen. Zu den 
Gegensătzen zwischen den Unter- und Oberschichten der Stadt, zwischen Kaufleute 
und Handwerker, Krămer und Femhăndler, Schuldner und Glăubige, besonders aber 
jene zwischen dem Adel und den reichen Patrizier, die Grundstticke verpfandeten 
und rnanchmal auch verloren, gesellte sich der Konflikt zwischen den ungarischen 
und den deutschen Btirgem aus Klausenburg. Die Kămpfe zwischen Ztinfte 
verpflechteten sich mit dem Machtstreben der ungarischen Bevolkerung, da 
anfanglich fast die ganze politische, religiose und wirtschaftliche Ftihrung den 
Sachsen gehort hatte. Was die Anzahl der săchsischen Bevolkerung betrifft, stimmen 
die Inforrnationen nicht immer miteinander. E. Molnăr schătzt, dass es im XV. Jh. in 
Klausenburg 550 Magyaren und 2000 Sachsen gab. G.S. Ardeleanu meint hingegen, 
dass die Ungarn viei zahlreicher waren, und ebenfalls 2000 Seelen, gleich den 
Sachsen, zăhlten23 • Im XV.-XVI. Jh. gab es 13 deutsche und 9 ungarische unter den 
28 Geschlechtem, die eine groBere Rolle în der Stadt spielten, ihr Vermogen durch 
Handel, Gewerbe, Weinbau und Kreditwesen geschafft hatten und ihr Besitz aus 
lmmobilien (Hăuser, Grundstticke, Weingărten, Fischteiche, Mtihlen) bestand. Aus 
140 stadtfiihrende Familien, waren 32 von ungarischer Nationalităt (22,5%) und 21 
von deutscher Nationalităt (14,2%). ln Klausenburg, genau wie in Wien oder Ofen, 
war der Zugang zum Patriziat nicht geschlossen, und die Regierung der Stadt war 
kaum bestimmten Geschlechtem allein zugestanden; stattdessen, gab es einige 
Familien (wie die Bulkeser, Mtin, Sarctor-Zabo u.a.), die tiber mehrere Generationen 
hindurch zu den Obrigkeiten zăhlten. Aus dem XVI. Jh. wurden die Ămter von 
einzelnen Personen fiir sich selbst beansprucht24

• Aus dem wirtschaftlichen 
Gesichtspunkt war der Kaspar Helth ein sehr reicher und innovativer Sachse, der eine 
Bierbrauerei, cine Kapelle, cine Papiermtihle und eine Typografie besaB, die ihm 
schones Geld brachten. lnsgesamt beeinflusste er positiv die Modemisierung der 
Stadt. AuBerdem hatten die Sachsen die Stadtbadeanstalt eingefiihrt. 

Das groBte Problem, dass die Geschichte der săchsischen Bevolkerung aus 
Klausenburg aufhebt, ist das Problem der Nationalităt. Auf einer Seite sind die 

22 Konrad G. Gtindisch, Die Fiihnmgsschicht von Klausenburg (1438-1526), in Idem, Forschungen 
iiber Siebenbiirgen und seine Nachbarn, Mtinchen, 1987. 
23 G. S. Ardeleanu, op. cit., S. 729-730. 
24 Ibidem. 
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Sachsen dadurch bekannt, dass sie die anderen Nationen auf dem Konigsboden nicht 
aufnehmen wollten, aber auf der anderen Seite sehe man sich das Beispiel 
Klausenburgs an. Nach vielen sozialen und nationalen Unruhen, wurde im Jahr 1458, 
durch Konig Mathia, die Gleichberechtigung der Magyaren und Sachsen bei der 
Stadtfiihrung genehmigt25

• Von diesem Zeitpunkt an, bis spăt gegen Mitte des XVII. 
Jh., war folgendes Prinzip in Kraft: wenn der Konigsrichter ein Deutscher war, dann 
war der Stadtrichter ein Ungar, wăhrend die Hălfte der Hundertmannschaft Deutsche 
waren. In der Stadt wurden die Steuerabgaben vom săchsischen und ungarischen 
Steuersammler, im Namen der beiden Nationen, getrennt gesammelt. Man muss hier 
bemerken, dass in Klausenburg diese Nationen aus ethnischer und politischer Sicht 
nicht genau gleich waren, da die Ungaren viele Deutschen im Assimilationsprozess 
aufnahmen, und binnen 1-2 Generationen wurden diese Deutschen magyarisiert. Das 
war ilberhaupt moglich wegen der geographischen Lage Klausenburgs, welches vom 
Sachsenland getrennt war. Noch interessanter scheint uns die Art und Weise wie 
Konfession und Kirche einer Nation zu ihrer ldentitătsverlierung beitrugen. Der 
Prozess begann in der Mitte des XVI. Jh., gleichzeitig mit der kirchlichen 
Reformation, als die bekanntesten Sachsen aus Klausenburg die Reformation in die 
Stadt einbrachten. Ein Teii der klausenbilrgischen Sachsen hatten Honterus' Ideen 
aus Kronstadt eingefiihrt. Aus diesem Grund wurden sie als Verrăter von der 
ungarischen Gesichtsschreibung angezeigt: Georg Hofgreff, der im Jahr 1545 in 
Kronstadt studierte, und zusammen mit Kaspar Helth die erste Typografie in 
Klausenburg gegrilndet hatte; Franz Davidis (ungarisch David Ferencz), einer der 
Grănder der Bewegung des Antitrinitarismus; ader Kaspar Helth selbst (Gaspăr 
Heltai}26, der in Wittenberg studierte. 

Mehrere Jahrzehnte hindurch etablierte sich Klausenburg als eine innovative 
und reformierte Stadt, denn die Religion der Stadt wurde nicht nur von den 
einheimischen Sachsen, sondem auch durch italienische Einwanderer aus Polen 
eingefiihrt. Nach der Reformation wurde Klausenburg protestantisch, aber in einer 
radikalen Form. In der Sankt Michael Kirche wurden im Jahr 1546 beide Nationen 
gleich berechtigt. Die reformierte antitrinitarische Kirche wurde von Ungarn 
angenommen, wăhrend die Sachsen eher konservatorisch gestimmt waren. Sehr 
interessant war die Haltung von Helth und Davidis, jene Sachsen welche ungarisch 
sprachen und schrieben, aber sich dennoch Sachsen îuhlten. Davidis, geboren unter 
dem Namen Franz Hertel~ 1

, fiihrte mit seinen eigenen Sachsen einen Kampf fiir die 
protestantische Religion, und wurde als Bischof der ungarischen Kirche betrachtet. In 
der unitarischen Kirche aus Klausenburg gibt es noch heute einen Stein, zur 
Erinnerung von Davidis, der im Jahre 1568 eine anregende Predikt gehalten hatte, die 
der Grund zur Obertretung der Klausenburger Bilrger zum neuen unitarischen 
Glauben bot. Trotz dieser Politik scheint es, dass Davidis, genauso wie Helth, sich 
selbst Deutsche fiihlte, und beide haben entlang des konfessionellen Streites den 

~
5 Edit Szegedi, Identităţi premoderne in Transilvania, Klausenburg, 2002. 

~
6 Addenda, S. 29. 

27 Krista Zach, Politische Ursachen und Motive der Konfessionalisierung in Siebenbiirgen, in 
Konfessionsbildung und Konfessionskultur in Siebenbiirgen cit. 
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Deutschen geholfen. Das XVII. Jahrhundert war schwer fur die lutherische Kirche, 
die als eine lnnovierung betrachtet wurde. ln diesem Zeitraum hatten die 
Klausenburger Sachsen eine polnische Orientierung, wobei viele Sachsen, so wie 
Mathias Raw oder Valentin Radecius dieser Orientierung folgten. Im Jahr 1622 
fuhrte man die deutsche Sprache in der unitarischen Kirche ein, und die Stadt 
wandelte sich in unitarisch zwischen 1570-1655 um. Wegen den zahlreichen 
Bewegungen und Zwistigkeiten seitens der Reformierten, musste man die Vorrechte 
dieser Kirche verteidigen. Aber die magyarische reformierte Kirche erhielt, 
besonders in diesem Jahrhundert, eine grol3e Hilfe von den ungarischen Filrsten, die 
die Ungarn in die Verwaltung der Stadt miteinbezogen hatten, als im Jahr I 641 der 
erste ungarische Stadtrichter gewăhlt wurde. Nach 1632, nach dem Tod des Valentin 
Radecius, wurde der Bischof ausschlie131ich aus den Reihen der ungarischen Nation 
gewăhlt, nămlich unter dem Vorwand, dass die ungarische Sprache ein Muss fur die 
kanonische Visitation war. Die Stadtkirche des Sankt Michael wurde den 
Reformierten, dann den Katoliken geschenkt, und blieb bis heute eine katholische 
Kirche. 

Von diesem Zeitpunkt an, vertiefte sich der Prozess der Assimilierung durch 
Sprache, obwohl Helth, Davidis, Linczig ihre Werke schon fiiiher in Ungarisch 
verfasst hatten28

• Im XVIII. Jh. blieb die deutsche Nation aus Klausenburg sehr klein 
und schwach. Die Magyariesirung der Stadt war keine direkte Folge der unierten 
Bewegung Gegenreformation, sondem sie begleitete den Prozess der 
Konfessionalisierung in Klausenburg und auf dem Konigsboden, der die 
Beziehungen zwischen den Sachsen beider geographischen Einheiten geprăgt hatte. 
Die Klausenburger Sachsen trennten sich von der gro13en săchsischen Volksmasse, 
verga13en ihre eigene Sprache, schrieben ungarisch, aber sie behielten ihre besondere 
Identităt. Mit der Zeit erwarb die evangelische Kirche augsburgischer Bekenntnisses 
auch ungarische Priester aus Szecel (Săcele), neben Kronstadt, die zu Leibeigenen 
der klausenburgischen Sachsen wurden. Diese Lage ist noch heutzutage zu 
bemerken, denn obwohl auf der Kirchentafel auch deutsche Anzeigen stehen, ist die 
Sprache der Kirche ungarisch. Im XVIII. Jh. wurde diese evangelische Ecclesie von 
Klausenburg eine Filiale der Herrnannstădter und nach 1918 als selbstăndige Kirche 
erkannt. 

Was die Schule betrifft, errichtete die deutsche Bevolkerung sehr fiiih ihre 
eigenen Schulen. Aus dem Jahr 1409 kennen wir den Namen des Stadtlehrers, 
·'Caspar notarius et rector scholarum". Der bertihmte Franz Hertei, gekannt als 
Franciscus oder Franz Davidis, wurde im Jahre 1553 Rektor der Klausenburger 
Schule29

• Dann im Jahre 1577 war Adam Braun Lehrer der Stadt, woher er den 
Bistritzem schrieb und sie fragte, ob er keine Stelle in ihrer Stadt erhalten konnte, da 
er fiiiher Lehrer in Kronstadt gewesen war, spăter zuriickgekommen sei und nun 

28 Kreissarchiv Klausenburg, Bestand Primăria oraşului Cluj, Socotelile oraşului 
(Stadtrechnungen) 
29 G. Borsa, Die Reformation in Klausenburg, în Konfessionsbildung urui Konfessionskultur in 
Siebenbiirgen cit., S. 79. 
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wollte er unbedingt dort arbeiten, wo es mehrere deutschen Kinder gab30
. Auf der 

anderen Seite wurde die Ausbildung an auslăndische Universităten, die sogenannte 
"Pelegrinatio academica", ein organischer Teii der ungarischen protestantischen 
Schulung in Ungarn im XVI-XVIII. Jh .. Der Wanderlehrling Deak lernte zuerst in 
heimatliche Volksschulen, studierte nachher an auslăndische Universităten (in Paris, 
Padua, Ferrara, Bologna, Wien, wăhrend des Humanismus und der Reformationszeit 
in Wittenberg, Heidelberg, England, in den Niederlanden und Schweiz). Die 
Lutheraner studierten in Gottingen, Ti.ibingen, Leipzig, Jena 31 und im XVIII. Jh. in 
Cambridge, Oxford, Baset, Bem, Genf, Zi.irich, Halle, Gottingen. Als die 
Wanderlehrlinge heimkehrten, wirkten sie als Lehrer, Beamte, Pfarrer. Diese Schiller 
bildeten Jahrhunderte Jang die Verbindung zwischen West- und Osteuropa. 

Das XVIII. Jh. war besonders schwer fiir die deutsche Bevolkerung der 
Stadt. Der fiirstlichen Assimilationspolitik folgte die habsburgische Politik, die von 
der săchsischen Bevolkerung nicht gut angesehen war. Die merkantilische 
Wirtschaftspolitik schuf die alten Privilegien ab, die Zi.infte wurden geschwăcht. 
Noch schlimmer war die neue Ansiedlungspolitik, die im Jahre 1723 durch das 
lmpopulationsgesetz eingeleitet wurde. 

Die Migrationsbeziehungen zwischen dem Konigsreich Ungarn und dem 
Heiligen Romischen Reich deutscher Nation waren aufgrund dieses Gesetzes 
moglich. Dadurch wurden die Deutschen zur wanderlustigsten Nation Europas. ln 
Klausenburg wurden in der zweiten Welle der Kolonisation, die sogenannte 
lntelligenzwelle, Exulanten, Gelehrten, Studenten, Kaufleute, Handwerker neu 
angesiedelt. Die neuen Ansiedler wurden zum Teii auch katholisch. Diese Welle 
vergrol3erte die deutsche Nation aus Klausenburg, die sich nun besser organisieren, 
nationale Schulen unterhalten und ein deutsches Leben in der Stadt entwickeln 
konnte. Die lutherische Kirche unterhielt die grol3te Anzahl von Grundschulen im 
Vergleich mit ihrem Antei! an der Bevolkerung Siebenbi.irgens32

. Die deutschen 
Zi.infte wurden als sehr ernst betrachtet, und um ihre ldentităt zu bewahren konnte 
kein ungarischer Meister oder Geselle dort eintreten. Die Habsburger glaubten, dass 
die Abschaffung der Privilegien den Deutschen helfen wi.irde. Deshalb traten die 
Deutschen allmăhlich aus dem Burgerstande aus und, besonders nach 1784, nach der 
Einfiihrung der deutschen Sprache als offizielle Verwaltungssprache, findet man sie 
in den Reihen der Hochbeamten. 

Di~_se Politi~ erregte die heftige Oppos(ti_on der un~~risc~en Seite, vie~e 
Ungarn dri.ickten s1ch gegen deutsche Koloms1erung aus· . Hmzukamen dte 
Ermahnungen des Kanzlers Graf Esterhazi an die Ungarn, insbesonders die 
Deutschen aus Ungarn zu rnagyariesieren. ln diesem Jahrhundert merkt man die 
Tendenz der neuen Kolonisten zur Kooperation mit den alten Klausenburger 

3° Kreissarchiv Klausenburg, Bestand Primăria oraşului Bistriţa, Serie I, 4158/ l 5 77. 
31 Richard Horcsik, Die kurze Geschichte der protestantischen Peregrination in Ungarn in 16-18 
Jh., in Thefirst Millenium of Hungary in Europe (Hg. Klâra Papp & Janos Barta), Debrecen, 2002. 
le Zoltân Pâlfy, Ethnoconfessional Patterns of the Choise of Study Path, in Cultural Dimensions of 
Elite Formation in Transylvania 1770-1950 (Hg. Victor Karady & Borbâla Zsu:zsanna Torok), 
Klausenburg, 2008, S. 38. 
33 Johann Weidlein, Imaginea germanului în literatura maghiară, Klausenburg, 2002. 
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Deutschen, aber auch viele Gegensătze zwischen der alten und der neuen deutschen 
Bevolkerung, da die Beziehungen nicht immer reibungslos waren. Besonders die 
ungarischen Dichter und Schriftsteller, aber auch die ganze gebildete ungarische 
lntellektualităt ăul3erten sich gegen diese Kolonisationspolitik; sie verbreiteten sogar 
die Idee, dass die neuen Kolonisten, die dort aufkamen wo es ihnen gut ging, fur die 
Armut der Bauern usw. schuldig seien. Es ist hochst interessant, dass nur die 
săchsischen Biirger und lntelligenz so schlecht angesehen wurden; im Gegenteil 
wurden die deutschen Bauern, welche von den Stădten, und insbesonders von 
Klausenburg weit entfemt lebten, als ăusserst flei13ige und wohlhabende Leute 
beschrieben. Die ersten geometrischen Ausmessungen wurden sogar boykottiert und 
nach dem Tod Jozef li. wurden alle Mappen und Bogen zerstort. Nach Klausenburg 
kamen neue, reiche deutsche Familien: Tauffer, Mausch, Hinz, Topler, besonders mit 
dem Einwanderungspatent vom 17. September 1781, als man eine Qualitătssiedlung 
deutscher Handwerker und Bauern aus Preussisch-Polen erwog. Diese Familien 
haben der Stadtwirtschaft einen neuen Aufschwung, gegen das Zunftmonopol, 
gegeben. Sie wurden auch fur die lutherische Kirche sehr wichtig. Durch ihre soziale 
Stellung, als lngenieure, Doktoren, Apotheker, Kaufmănner, Universităts- und 
Gymnasialsprofessoren, versicherten sie dieser Kirche eine finanzielle Stabilităt. 

Die deutsche Gemeinde hat vermittles etlicher kleinen Stiftungen iiberlebt, 
die von Privatpersonen gegriindet und unterhalten wurden, wie: Fabricius Baron von 
Gladis, Baumgarten Johann, Stiftung ftir die Schule, ftir die Confirmanden, Beihilfe 
fi.ir die Witwen und Waisen der Pfarrer und Lehrer, fi.ir Armenunterstiitzung, fi.ir 
Grabenpflege. Mit der Hilfe der Gemeinde wurde im Zeitraum 1816-1829 das 
Gotteshaus aufgebaut, weil friiher, nach der Vertreibung aus der Stadtkirche, die 
Deutschen den Gottesdienst in der Stadtwohnung abgehalten haben. Die ersten 
Glocken hatten keinen schonen Klang, deshalb wurden die Lutheraner in der Stadt 
gehănselt. Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg fielen leider die Kirchenglocken zum 
Opfer. Die Kirchengemeinde war aus mehreren Beamten, wie Stadtpfarrer, Pfarrer, 
Kurator, Kassier, Haus- und Friedhofsverwalter, Rechtsanwalt der Kirchengemeinde, 
Friedhofaufseher, Kiister, 6 Măchte in dem Lehrkorper gebildet. Die Kirche besa!3 
mehrere lmmobilien in Klausenburg, einen Schulgarten, einen Pfarrgarten und 
Friedhof, Hăuser der Kirchengemeinde, die Kirche, so wie die Akeszmann Stiftung. 
Das Geld ftir die Unterstiitzung der Kirche kam aus den Kirchentaxen, Congruen, 
Einkommen der Hăuser, Zinsen auf Wertpapieren, Opferkasten, aus dem Schulgeld, 
Staatsbeitrag, stădtischen Beitrag, Erhaltungsbeitrag der Kirchengemeinde. Die 
Kirche ftihrte Jahresrechnungen durch. 

Im XIX. Jh., als in ganz Europa und besonders in Ungarn eine intensive 
nationalistische Stromung ausbrach, wurde das Klausenburger Deutschtum stark 
gefiihrdet. Durch Assimilierung der Juden und Deutschen und durch die neuen 
ungarischen Kolonisten, vermehrte sich die Anzahl der Ungarn in Klausenburg. Das 
Deutschtum wurde nur im unmittelbaren Kreis der Kirche und der konfessionellen 
Schule aufbewahrt. Durch Heiraten zwischen Klausenburger Deutschen und 
Deutschen aus dem Konigsboden, was in den Kirchmatrikeln zu bemerken ist, sowie 
durch Einwanderung und Umsiedlung einzelner Deutschen aus dem Reich, besonders 
nach der Eroffnung der Klausenburger „Franz Josef' Universităt im Jahre 1872, 
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konnte die deutsche Lebensweise, Sprache und Kultur in der Stadt beibehalten 
werden. Auf der anderen Seite, der Druck seitens des Staates hinsichtlich der 
Magyarisierung der Deutschen und der anderen Nationen, beziehungsweise durch die 
massive Umsiedlung in die Stădte verschiedener Nationalităten, die spăter assimiliert 
wurden, wuchs betrăchtlich die Zahl derjenigen, die sich als Ungarn erklărten. 

Ein wichtiger Faktor der Entnationalisierung war die Religion, die geringe 
Zahl der Geistlichen und Grundschulen. 

Am Ende dieses Jahrhunderts blieben die Deutschen die einzige Nationalităt 
die eine konservatorische Linie folgte und keine Unruhen gegen diese 
Magyariesierungspolitik gestiftet hatte, und, obwohl in Klausenburg die Rumănen 
die gro8e Bewegung des Memorandum anfingen, traten ihnen die Sachsen aber nicht 
bei. 

Mehrere Jahrhunderte hatten die beiden Zweige der evangelischen Kirche 
des Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses die Kirche zusammen verwaltet 
und gepflegt. Die Priester schrieben die Matrikeln und Unterlagen zweisprachlich, 
das Vermogen der Kirche war gemeinsam. 

Da die evangelische Kirche die Matrikeln aus den Jahren 1860-1946 
bewahrte, beziehungsweise die Tauf- ( 1870-1907), Trauungs- ( 1870-1941 ), 
Verstorbenen-Matrikeln ( I 870- I 941 ), wurden diese gemischt fur die ungarische und 
deutsche Bevolkerung geschrieben. Hier kann man am besten die Magyarisierung 
eines Teils der Deutschen, durch Religion und Ehevertrage, bemerken. Die Kirche 
Augustinischen Bekenntnisses (Pfarre A. C. A., ECCL Klausenburg) bewahrt 4 
Matrikeln aus den Jahren 1756-1895; die letzte ( 1885-1895) schrieb man ungarisch, 
die Namen wurden magyarisiert. Es handelt sich um die letzte Gruppe von 
Deutschen, die von den Habsburgern im XVIII. Jh. als Hăndler und Handwerker 
nach Klausenburg, mit der Ptlicht den Zunftmonopol zu brechen, gebracht wurden. 
Dieser Kolonisierungswelle gehort die bekannte Familie Tauffer an. Ein Teii dieser 
Deutschen wurde evangelisch, ein anderer Teii wurde katholisch, so dass die 
katholischen Matrikeln auch deutsche Bevolkerung enthalten, besonders die die aus 
ăsterreich gekommen war. 

Sehr interessant ist die Tatsache, dass von den zwei Priestern war einer 
immer ein Deutscher; manchmal war auch der zweite Deutscher dem Namen nach, 
aber das war der Priester der helvetischen Ungaren (Greitenstein Istvan, 1883). Nur 
im Zeitraum zwischen 1885-1895 wurden alte Matrikeln in ungarischer Sprache 
geschrieben. ln den Matrikeln tauchen typisch deutsche Namen auf, wie: Bindner, 
Wagner, Schuller, Muller, Wendler, Bohm, Hintz, Linczeg, Teutsch, Sontag, Veber. 
Gobbel, Klein, Hiemisch, Zatller, Schuster, Hantz, Reimer, Schubert, Schaller, 
Kremer, Stark, Steiger, Trausch, Heltai, Straucz, Kronner, Reschner, Zimmermann, 
Wermesch, Klaster, Fleischmidt, Wolf, Hantz, Renner, Klosz, Svab, Hartner, Kont, 
Vencel usw .. 

Im XX. Jahrhundert, besonders nach 1918, als Klausenburg zu Rumanien 
kam, ănderte sich die Lage der Sachsen ein bissschen. Nun gab es keinen 
Entnationalisierungsdruck von Seiten des Staates, die Sachsen hatten gute 
personliche Beziehungen mit den Vertretem der Rumănen und erhielten das 
Versprechen der Gleichberechtigung aller Nationen Siebenbilrgens. Nicht immer war 
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die Lage einfach, besonders nach 1921, als die rumănische Regierung mehrere 
moderne Reformen anfing, die als Sachsenfeindlich betrachtet wurden. Einst hatten 
die Sachsen Monopol besonders bei der Ausfiihrung und Absatz mehrerer Produkte 
gehabt, und plotzlich wurden die aus der Walachei oder aus der Moldau gebrachten 
Produkte viei billiger. Die Sachsen haben ihre traditionellen Mărkte verloren und, 
gleich den anderen Nationalităten aus Siebenbtirgen, wanderten sie nach Nord- und 
Stidamerika, nach Deutschland usw. aus, wobei nur 40% von ihnen zurtickgekehrten. 
Nach der Agrarreform aus dem Jahr 1924, verschlimmerte sich die wirtschaftliche 
Lage der Sachsen noch mehr. Trotzdem nutzten die Sachsen diese Reformen aus. In 
den Stădten hatten sie die Produktion der Ztinfte mit der kapitalistischen Produktion 
gewechselt, da sie wlihrend der Kriegsjahre sogar Kriegsproduktion lieferten. In 
Klausenburg hatten sie die Schuhfabrik Renner aufgebaut, die spliter als Clujana 
bekannt wurde. Sie besa8en in Klausenburg eine wirtschaftliche Organisation 34 

(vergleichbar mit jener aus Timişoara). 
Zwischen 1925-193 8 funktionierten in Klausenburg etliche deutsche 

Fabriken, die sich mit der Textilindustrie, Lebensmittelherstellung, Chemie, 
Papierherstellung und Druckerei beschliftigten, wobei es im Jahre 1925 13 Fabriken 
mit 464 Arbeitern gab. 1930 sinkte ihre Anzahl zu 1 O Fabriken mit 413 Arbeitern 
herab. In 1933 und 1938 war ihre Anzahl noch kleiner, es gab nur noch 7 Fabriken, 
mit 254, beziehungsweise 472 Arbeitern35

. Der Handel blieb die wichtigste Tlitigkeit 
der Deutschen aus Klausenburg. Von 2500 Deutschen trieben ein Prozent von 9, I% 
Handel. Zum Vergleich, war in Hermannstadt das Prozent nur ein bisschen grosser: 
12,6%. Man kann im Zeitraum 1931-1938 eine Steigerung der neuerschienenen 
deutschen Handelsfirmen bemerken. Ein Prozent von 5,3% wurden im Kreditwesen 
tătig36 • 

In den Jahren 1939-1944 kannte die slichsische Industrie ein besonderes 
Wachstum. Der in Eperies geborene Prof. Dr. Pater fungierte aus dem Jahr 1895 an 
der Landwirtschaftlichen Akademie in Klausenburg. Als Rektor dieser Akademie 
und Privatdozenl der Botanik Hochschule an der Universitlit, war er Vertreter der 
Wissenschaft tiber die Heilkrliuter, organisierte das landwirtschaftliche Leben 
Siebenbtirgens und baute die Klausenburger Forschungsstation fur den Staatsbereich 
auf37

. 

Nach der Yereinigung von 1918 erhielten die Sachsen, aufgrund der 
Verfassung, ein Vertreter im rumlinischen Parlament. 

Der Zeitraum 1929-1938 verlief ziemlich schwierig, wegen der 
Wirtschaftskrise und wegen der Entwicklung einer Erneuerungsbewegung, die als 
eine Nazipartei fungierte, die sich mit der Unzurriedenheit gegen die 
Minderheitenpolitik der rumănischen nlihrte38

. Die Teilnahme einiger Deutschen an 
der deutschen Armee, die Einsatztafel, dem Sicherheitsdienst, der deutschen Jugend, 

3
~ Vasile Ciobanu, Contribuţii la cunoaşterea istoriei saşilor transilvăneni 1918-1944, Sibiu, 2001. 

.1, Paul Şeulean, Comunitatea germană din Cluj, Sibiu. Timişoara în perioada interbelică (/918-
1938). Abordare comparativă, Zusammenfassung der Doktorarbeit, Klausenburg, 2011. 
36 Ebenda. 
37 Kreissarchiv Klausenburg, Bestand Karl Kurt Klein, nr. 38. 
38 V. Ciobanu, op. cit., S. 176. 
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die Benutzung der deutschen Minderheit (durch Nazi), die Deportation in das Reich, 
das Euinreihen in das Waffen-SS und in die deutsche Wehrmacht tragen nach dem 
Krieg zu der Meinung, dass alle Deutschen zu den Nazi gehorten, was als 
Begrilndung ihrer Deportierung nach Siberien und der Enteignung ihres Vermogens 
diente. 

Nach dem Wiener Schiedsspruch aus dem Jahre 1940 arbeitete die 
Kirchengemeinde aus Klausenburg unter neuen Bedienungen. Der Kurator Karl Kurt 
Klein war der Mann, der die Teilung der Kirche zwischen Deutschen und Ungaren 
fc:irderte. Am 22. Dezember 1940 wurde die Spaltung bestimmt. Im Jahr 1941, in der 
Sitzung der evangelischen Gemeîndevertretung A.B., wurden mit der Beglaubîgung 
des Verhandlungsberîchts je 2 Personen von deutscher und ungarîscher Seite 
genannt, die dîese Teîlung der Kîrchengemeinde in eine selbststăndige deutsche und 
ungarische durchzufiihren sollten. Es wurde beschlossen, dass Kirche und Friedhof 
gemeînsam zu benutzen waren, der Pfarrergrund und das Vermogen der 
Kirchengemeînde aber wurden în zweî gleichwertige Teile zerlegt. Das 
Schulgebăude sollte ebenfalls gemeînsam benutzt werden, jedoch sollten kilnftighîn 
beide Kirchgemeinden ilber eîgene Schulrăume verfiigen. Das Pfarrhaus wurde, auf 
Kosten beider Gemeinden, în zwei Pfarrerwohnungen umgebaut. Dîe Răume im 
ersten Stock des Schulgebăudes wurden links und rechts vom Treppenaufgang den 
beiden Kîrchengemeinden zur Benutzung ilberlassen. 

Das Vermogen (in lmmobilien und Geld) wurde aufgeteilt. Diese Spaltung 
war erforderlich, weil die ungarische Gruppe sich dem Theîssdistrikt der 
Ungarlăndîschen allgemeinen evangelischen Kirche A. B anglîedern wollte. Die 
Papiere der Teilung wurden zwar Entlassungsdokument aus den Verbănden des 
deutschen Genaraldekanats. Was die Archiven betraf, sollten in diesem Gebiet neue 
Regelungen antreten, vom Zeitpunkt der Teilung der Kîrchengemeinde beginnend 
legte jede Kirchengemeinde eigene selbststăndîge Matrîkeln an, indem dîe bîsherîgen 
Matrîkeln, wîe auch das Archîv der letzten 5 Jahren, wurden in der Sakrîstei 
aufbewahrt. Sie waren weiterhin den beîden Pfarrem zugănglich. Der Vorsitzende 
jeder Gemeinde wurde ftir dîe Sicherheit und Konservierung der Matrîkeln 
verantwortlich gemacht. 

Die gebliebene deutsche Gruppe hatte auch im Folgenden viele 
Schwierigkeiten. Nach der Trennung wuchs der Druck der staatlichen 
Schulbehărden, das eigene Buch erlassen und die Bilcher von Ueneraldekanatschulen 
Verăffentlichten verboten. Karl Kurt Klein beabsichtete die Erlaubnîs fiir die 
Benutzung der alten Schulbilcher, so wîe eine Genehmigung fur die Bilrgerschule 
und flir die Beîbehaltung der ungarischen Kinder in der Volkschule zu erhalten, aber 
am 30. April 1942 gab man den ungarischen Schtilem den Auftrag, binnen 8 Tagen 
die Schule zu wechseln. Am 24. April kam eine Kommission vom Budapester 
Unterrichtministerîum, um die Kinder mit ungarischen Namen aus der Schule 
hinauszutreiben, obwohl diese eigentlîch Deutsche mit ungarischen Namen waren 
und zu Hause săchsisch als Muttersprache sprachen. So fiel die Anzahl der Schiller 
drastisch ab, von 20 I Schillern im September 1941 waren am 30. April 1942 nur 123 
zurtickgeblieben, und die Gemeinde sah sich gezwungen, neue Losungen zur 
Wartung der Schule zu finden. Man hatte vor, dîe rumănischen Kinder aufzunehmen 
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oder die deutschen Schiller aus Sathmar zu gewinnen, aber daftir brauchte man ein 
Schillerheim, und das war unmoglich in einer so kurzen Zeit aufzubauen. Im 
September 1942 besuchten nur 89 deutsche Kinder die Volkschule und 60 Kinder die 
Bilrgerschule. Die Gemeinde verlor viei Geld aus der staatlichen Hilfe (denn fiir 100 
Schiller bezahlte der Staat das Lohn flir 3 Lehrer, sonst nur fiir 2) und auch aus den 
hoheren Taxen, die von ungarischen Kinder bezahlt wurden, Kinder die auch viei 
seltener Schulgeldnachlass genossen. 

Die deutsche Volkshilfe spielte eine gro8e Rolle in der Schulunterhaltung in 
Klausenburg. Jahrhunderte hindurch wurde die deutsche Schule von der 
evangelischen Kirche betreut und erhalten. In Klausenburg, eine Gegend mit 
gemischter Bevolkerung, bestand die Gefahr der ilberwiegend konfessionellen 
lnteressen zum Nachteil der volkischen. Dieser Tatbestand fiihrte zur Gefiihrdung 
des deutschen Charakters der deutschen Schule, die nach dem Ersten Weltkrieg 
neuerdings gekraftigt, aber durch die Trennung der deutschen von der ungarischen 
evangelischen Kirchengemeinde endgilltig sichergestellt wurden. Die evangelische 
Schule wurde zu einer deutschen Schule, aber daraus erwuchs den nicht 
evangelischen Volksgenossen Klausenburgs die Pflicht zur Erhaltung der Schule 
beizutragen. Im Zeitraum 1919-1920 hatte die evangelische Schule A.B. aus 
Klausenburg 176 deutsche Schtiler, deren Anzahl zu bios 56 Schillern in den Jahren 
1929-1930 sank; darunter gab es 13 ungarische Kinder und 2 Juden39

. Im Jahr 1941 
wurden sie zur Entrichtung eines Schulbeitrages (weniger als ein Filnftel, im 
Vergleich mit jenem der evangelischen Deutschen) herangezogen. Die Zehntmanner 
der deutschen Volkshilfe hoben anjedem ersten Sonntag des Monats das Geld auf. 

Das Deutschtum hatte hier auch ein deutsches Theater, genau wie die 
ungarische Bevolkerung40

• 

Was die Universitatsausbildung betrifft, zog die im Jahre I 872 gegrtindete 
Klausenburger Universitat viele junge Leute aus dem Reich in der Stadt an. Im Jahr 
I 9 I O, warcn an dicser Universitat 3,5% der gesamten Studierenden deutscher 
Abstammung41

• Nach I 918 gab es an der rumanischen Universitat aus Klausenburg 
ein Lehrstuhl fiir die deutsche Literatur, besetzt von Gustav Kisch (der in Tilbingen, 
Leipzig, Budapest, Berlin, Zilrich studiert hatte) und Karl Kurt Klein. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg komplizierte sich das Leben der Deutschen 
aus Klausenburg. Einerseits kam das Weglaufen mit der deutschen Armee, dann die 
Vertreibung nach Russland, die Nationalisierung der Gilter und nicht zuletzt das 
Verkaufen der Deutschen von Ceauşescu. Die konfessionelle Schule in der Stadt 
wurde geschlossen, das Vermogen beschlagnahmt. Spater, in den 70er Jahren, wurde 
fiir das in Klausenburg gebliebene Deutsche ein deutsches Staatsgymnasium eroffnet. 

In der Nahe der Stadt Klausenburg, besonders nach Mitte des XVIII. Jh., 
hatten die Habsburger spezialisierte Leute ftir Abbau und Verkaufen von Silber und 
Gold kolonisiert. In 1941 gab es in Abrud 80 Deutsche, von einem Arzt geftihrt, aber 

39 P. Şeulean, Ebenda. 
~

0 John Neubauer, Conjlicrs und Cooperation between rhe Rumanian, Hungarian and Saxon 
literary Elites, I 850-/945, in Cultural Dimensions of Elite Format ion cit., S. 159-186. 
41 Z. Pâlfy, Erhnoconfessional Parrerns cit., S. 42. 
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inzwischen haben sie ihre deutsche Sprache verloren und wurden meistens 
magyarisiert oder rumănisiert. Zum ersten Mal wollten sie ein Haus vermieten, um 
ihren Kindern Deutsch beizubringen. Die Rumănen aus der Umgebung waren 
unzufrieden, weil die Sachsen von Requisitionen befreit wurden, die deutsche Firmen 
in vielen Bereichen Monopol hatten, die Sachsen selbst ein von Rumănen getrenntes 
Leben fiihrten, uns sich die Sachsen gegen das Universitătsurnziehen nach 
Hermannstadt aussprachen. Die Deutschen wurden angeklagt, dass sie die 
Missbrăuche der ungarischen Soldaten, besonders im Herbst des Jahrs 1940, nicht zu 
besănftigten versucht hatten. Nach dem Krieg, wurde die Deutsche Volkspartei aus 
Abrud am 7. Oktober I 944 abgeschafft, ihr Archiv konfisziert und der Polizei 
geliefert. Die Filhrer der Deutschen folgten der deutschen Armee42

. 

Abb. I. 
1458, Privilegium, das die Gleichberechtigung în der Stadtfiihrung fur die năchsten 

Jahrhunderte bestimmte 

42 Kreissarchiv Klausenburg, Bestand Inspectoratul de Poliţie (Polizeiinspektorat), nr. 15. 

104 
https://biblioteca-digitala.ro /  http://arhivelenationale.ro



L. Ardelean, Die deutsche Bevolkerung aus Klausenburg 

Bestand Primăria oraşului Cluj, Serie Privilegien, Nr. 167 
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Abb. 2. 
1548, Klausenburg, Kaspar Helth, Pfarrer von Klausenburg, bedankt sich fiir die 

Einladung der Bistritzer nach Bistritz umzuziehen, aber er wurde von der Gemeinde 
Klausenburgs gebeten, in dieser Stadt zu bleiben 

Bestand Primăria oraşului Bistriţa, Serie I, Nr. 1754 
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Abb.3. 
Fragment aus dem Rechnungsregister der Stadt Klausenburg, aus dem Jahre 1605 

Bestand Primăria oraşului Cluj, Socotelile oraşului/1605 
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Abb.4. 
Fragment aus dem Rechnungsregister der Stadt Klausenburg, aus dem Jahre 1660, wo der 

Name des bertihmten und sagenhaften Johann Linczig zu sehen ist 
Bestand Primăria oraşului Cluj, Socotelile oraşului! 166(} 
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Abb. 5. 
Fragment aus dem Register der Magistrats der Stadt Klausenburg, wo die Familie Tauffer 

aufgezeichnet ist, die zur zweiten Welle der deutschen Kolonisation in Klausenburg 
(XVIII. Jh.) gehorte, und bereits in der Beamtenschaft der Stadt fungierte 

Kreisabteilung des Nationalarchivs in Klausenburg, Bestand Primăria oraşului Cluj, 
1827 
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