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Januar

Bartholomae  
(Bartolomeu / ÓBrassÓ)

Die abgelichtete ansichtskarte zeigt einen Blick 
auf Bartholomae, die nördlich der Kronstädter in-
nenstadt gelegene Vorstadt bzw. die sogenannte 
altstadt.

In der langgasse, etwas oberhalb der Bartho-
lomäer Kirche, steht der imposante Gebäudekomplex 
der artilleriekaserne. Bei diesem Bild hat selbst der 
standort des Fotografen einen gewissen historischen 
Wert – der südliche ausläufer des Gesprengbergs, 
von wo die aufnahme gemacht wurde, ist bereits vor 
vielen Jahren einem steinbruch zum opfer gefallen 
und zu Kalk verarbeitet worden. Der Blick des Foto-
grafen schweift hier über das Kasernengelände und 
die langgasse hinweg zum mühlberg und einem nord-
östlichen ausläufer des schlossbergs. Im Hintergrund 
sind andeutungsweise die bewaldeten Berghänge in 
der Noua zu erkennen.

Zumindest in kommunistischer Zeit befand sich 
in dieser Kaserne auch das rekrutierungsbüro, so 
waren viele junge Kronstädter und Burzenländer zu-
mindest einmal dort. 

Die in der Kaserne stationierten soldaten hatten in 
gewissem maße auch Kontakte zur Gemeinde Bartho-
lomae. In den tagebuchaufzeichnungen von Dr. erwin 
lassel (Pfarrer von Bartholomae 1914-1927) finden 
sich Hinweise darauf, dass er 1919 gelegentlich die 
Kaserne besucht und mit den soldaten Gottesdienst 
gefeiert hat. ebenso kann als wahrscheinlich ange-
nommen werden, dass soldaten aus der Kaserne Got-
tesdienste in der Bartholomäer Kirche besuchten.

(Foto: archiv Werner Halbweiss)



Brenndorf (BoD / BotFalu)

auf der abgebildeten Postkarte von Brenndorf, 
die 1925 im Verlag der Brüder Gust, Kronstadt, 
erschienen ist, sind die evangelische Kirche mit 
Kirchturm, das rathaus und rechts das Gasthaus 
zur Eiche zu sehen.

Brenndorf wurde vor 650 Jahren, am 23. Juni 1368, 
unter dem Namen villa Bathfalva erstmals erwähnt, ent-
stand aber, wie die anderen Burzenländer Gemeinden, 
schon im 13. Jahrhundert. Das erste Gotteshaus in 
Brenndorf, eine kleine hölzerne Kapelle, stand auf dem 
Priesterberg am altufer und war der Heiligen Brigitte 
geweiht, berichtet ortschronist rudolf that. eine zweite 
Kirche, eine romanische Basilika mit einem Glocken-
turm, wurde 1310 gebaut, so die Inschrift auf dem heu-
tigen Kirchturm. Bei einem erdbeben am 26. oktober 
1802 stürzte diese Kirche, die dem Heiligen Nikolaus 
geweiht war, ein und es blieben nur reste des West-
portals unter dem Glockenturm bis heute erhalten. Die 
dritte Kirche wurde auf den tag genau vier Jahre später, 
1806, eingeweiht. Die heute in dieser Form erhaltene 
saalkirche hat eine Gesamtlänge von 42,80 m und eine 
Breite von 11,60 m.

Das rathaus (Gemeindehaus) wurde 1900 gebaut. 
Zu diesem Zweck wurde eine auf Kirchengrund ste-
hende alte schule abgerissen.
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heldsdorf (HǎlcHIu / HöltövéNy)

auf der abgebildeten Postkarte sind im unteren 
Bild die Heldsdorfer Kirche und das rathaus zu 
sehen.

Die Kirche wurde nach ihrem durch ein erdbeben 
bedingten einsturz im Jahre 1802 in fünf Jahren in 
der heutigen Form aufgebaut. Nach der abtragung 
des Haupteingangs zur Kirchenburg wurde an seiner 
stelle 1849 das rathaus so gebaut, wie es heute 
noch steht.

Das foto links oben zeigt den anfang der ober-
gasse mit dem alten Postgebäude an der Ecke zur 
kleinen Hintergasse, das foto rechts oben zeigt die 
Kavalleriekaserne am Ende der Türkgasse.

sie wurde in den Jahren 1863-1865 zur entlastung 
der einwohner Heldsdorfs erbaut, die in den Jahren 
davor immer wieder soldaten zur einquartierung be-
kommen hatten.

Die Gemeinde Heldsdorf entstand als tochterge-
meinde von marienburg und Zeiden, auf der Gemar-
kungsgrenze zwischen diesen beiden Gemeinden. sie 
liegt am Neugraben, den es zur Zeit der Gründung 
in dieser Form allerdings noch nicht gab. 1377 wird 
Heldsdorf in einem Königlichen Privileg, das Kronstadt 
und den Burzenländern rechtliche vorteile zuspricht, 
erstmalig erwähnt.

feBruar
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honigBerg (HǎrmaN / sZásZHermáNy)

auf der abgebildeten ansichtskarte sieht man das 
Honigberger rathaus und eine Ecke des Gemeinde-
saals (ehemals Gemeindewirtshaus). Die aufnahme 
stammt aus der Zeit des ersten Weltkriegs.

Die älteste urkunde, in der Honigberg als mons 
mellis (Berg aus Honig) genannt wird, stammt aus 
dem Jahre 1240. am nahegelegenen Berg, dem lem-
pesch, soll es viele wilde Bienenschwärme gegeben 
haben.

Das rathaus und der Gemeindesaal zählen zu den 
wichtigsten und imposantesten Gebäuden Honigbergs. 
Das rathaus wurde im Jahre 1894 erbaut, nach Plä-
nen des Kronstädter Baumeisters ludwig olescher, 
der auch die Bauleitung hatte. Das im klassizistischen 
stil errichtete Gebäude war und ist noch heute eine 
Zierde der Gemeinde. es verfügt über einen großen 
sitzungssaal, mehrere geräumige arbeitszimmer und 
einen archivraum, die alle über einen mittelflur und 
zwei seitenflure zu erreichen sind. Das ehemalige 
Gemeindewirtshaus (heute Gemeindesaal mit Bewir-
tung) wurde 1877-1879 nach Plänen und unter der 
leitung von Bauingenieur Peter Bartesch errichtet, 
ebenfalls im klassizistischen stil. 

(Karte: aus der sammlung von Dieter martin Faersch)
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Kronstadt (Braşov / BrassÓ)

Die abgebildete Postkarte zeigt eine aufnahme 
aus der Purzengasse in der Kronstädter innenstadt. 

Der Fotograf steht mitten in der noch heute be-
liebten einkaufsstraße, knapp oberhalb der michael-
Weiss-Gasse, und sein objektiv ist auf die südliche 
Häuserzeile gerichtet. Beiderseits säumen schaufen-
ster bedeutender Geschäfte die Gehsteige.

auffällig ist die Beschriftung am seitlichen Giebel 
des 1906 erbauten eleganten Hauses des schuhma-
chers Friedrich Bahmüller. Noch interessanter ist das 
rechts unmittelbar daran angrenzende „tortenhaus“ 
des Zuckerbäckers montaldo im neuklassizistischen 
stil, erbaut im Jahre 1864, kurz nach montaldos 
rückkehr vom studium in Wien, durch Peter Bartesch, 
den wohl bedeutendsten Kronstädter architekten. 
Das Wahrzeichen der stadt, die schwarze Kirche, de-
ren Nordseite, Dach und turm über die Bürgerhäuser 
ragen, schließt den Gesamteindruck ab.

Die Kleidung der menschen in der Purzengasse, 
das Fahrrad, der Wagen und die Kutsche sind typisch 
für die Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts.
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marienBurg (FelDIoara / FölDvár)

Die hier abgebildete ansichtskarte lenkt den 
Blick des Betrachters vom Kirchturm auf den 
Kirchhof mit dem Pfarrhaus und die marienburg 
im Hintergrund. 

marienburg ist ein langgestrecktes straßendorf 
am alt, im nördlichen Burzenland. seine erste ur-
kundliche Erwähnung erfolgte im Jahre 1240, nach-
dem 2011 der Deutsche ritterorden, unter seinem 
ordensmeister Hermann von salza hier die erste 
marienburg, Castrum sanctae mariae, gegründet 
hatte. Die Bevölkerungszahl ging durch Pestepide-
mien und Kriegsverheerungen von 158 Hauswirten 
im Jahre 1526 auf 41 Hauswirte und 13 deutsche 
siedler im Jahre 1672 zurück. 1698 werden in den 
Kontributionslisten erstmalig 21 zugewanderte Wal-
lachen erwähnt. 1791 werden 175 rumänische und 
251 sächsische familien gezählt. 66 Jahre später 
(1857) setzt sich die Bevölkerung aus 55 % rumä-
nen und 45 % sachsen zusammen. Die sächsische 
Bevölkerung nimmt durch Ereignisse wie seuchen, 
Kriege und 1945 vor allem durch die Deportation in 
die sowjetunion noch weiter ab. 

Heute zählt die evangelische Kirchengemeinde 
marienburg noch 25 mitglieder.

aPril
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neustadt  
(crIstIaN / KeresZtéNyFalva)

Die ansichtskarte aus dem atelier Gust zeigt die Neu-
städter schule im Jahre 1909. Links im Bild sieht man 
noch eine alte Gaslaterne, weiter rechts steht jedoch 
schon ein mast für die neue elektrische Leitung bereit.

Der Grundstein des stattlichen schulgebäudes wurde 
am 13. august 1877 gelegt. In ein 5 Zoll großes loch 
in diesem stein wurde eine zinnerne Büchse eingelegt, 
mit allen damals in umlauf befindlichen münzen sowie je 
einem Brief des Notärs Johann merthes und des Pfarrers 
christoph Bömches samt Presbyterium. am 15. November 
1879 wurde die schule feierlich eingeweiht. 

sie steht am linken ufer des Weidenbachs und ist 
durch den Bach von der Kirche getrennt. Die Fassade 
in eklektischem stil wirkt monumental und vornehm. Im 
Hauptgebäude mit rechteckgrundriss liegen im erdge-
schoss an der Nordseite heute zwei große Klassenräume, 
sie waren jedoch wie die räume gegenüber und auch 
jene zu beiden seiten des Haupteingangs ursprünglich 
für lehrerwohnungen und eine schuldienerwohnung 
vorgesehen. Zeitweilig dienten die als Wohnungen nicht 
benötigten räume auf der südseite auch als rathaus. Im 
obergeschoss liegen links und rechts je zwei große Klas-
senräume, der 120 m² große, ehemals mit Parkett ausge-
legte, mit Wandbildern und -sprüchen geschmückte und 
bis 1938 mit einer Galerie versehene Prüfungs-, Fest- und 
turnsaal. Der saal wurde seinerzeit auch als Gemeinde-
saal für kulturelle und tanz-veranstaltungen genutzt, bis 
1927 der Bau des Gesellschaftshauses in der mühlgasse 
abgeschlossen war.

Über dem Haupteingang stand vor dem Zweiten Welt-
krieg „unser Wissen ist stückwerk.“, links und rechts da-
von auf ungarisch und Deutsch die aufschrift evangelische 
volksschule.
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nussBach  
(măIeruş / sZásZmaGyarÓs)

Ca. 1917, aus nord-östlicher richtung, von der 
fleischbankgasse aus aufgenommen, zeigt die 
abgebildete Postkarte (Nr. 3170, Verlag der firma 
Hans Hubbes) den ortskern von Nußbach zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts.

Im Hintergrund sieht man den Perschaner Hö-
henzug mit dem Kahlen Berg rechts, im Frühling mit 
tausenden blühender schneeglöckchen ein beliebtes 
Wanderziel der Kinder. Über der Gemeinde thront die 
Kirche mit ihrem imposanten turm. mitten im Bild 
steht die neu gebaute und 1912 eingeweihte deutsche 
volksschule. unterhalb dieses großen Gebäudes, sieht 
man die Dächer des Predigerhofes sowie des einstigen 
rathauses. links unterhalb der Kirche ist der breite 
Giebel des Pfarrhauses zu erkennen. Daneben lag der 
Hof des Notärs: leicht nach unten versetzt sieht man 
davon ein Gebäudedach mit zwei schornsteinen und 
die angrenzenden Nebengebäude. Das Bauwerk links 
neben dem Bach ist das Wirtschaftsgebäude des 
Gasthofes. Dort wurden die Pferde der Postkutsche 
untergestellt, nachdem sie die 25-km-strecke durch 
den Geister Wald bewältigt hatten.

Der durch den ort fließende Bach war damals 
noch nicht in stein gefasst. Die kleine Holzbrücke, 
die darüber führte, machte die verbindung zwischen 
Fleischbank- und schulgasse. 

Diese einmalige ansicht der Gemeinde Nußbach 
gibt es heute so nicht mehr.

Juni
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PetersBerg  
(sâNPetru / BarcasZeNtPéter)

Die abgebildete ansichtskarte bietet von einem 
erhöhten standpunkt aus einen Blick auf die Ge-
meinde Petersberg mit der Kirchenburg im Hinter-
grund.

Petersberg entstand im nördlichen Burzenland, an 
dem Bach, der heute Dürrbach genannt wird, und 
am Fuße des lempesch-, talinen- und Zerbesbergs. 
seine erste urkundliche erwähnung erfolgte im Jahre 
1240, als der ungarische König Bela Iv. den Zisterzi-
ensern in Kerz das Patronat und die einkünfte von vier 
Burzenländer Gemeinden verlieh, darunter auch von 
Petersberg. 1377 wird der ort als eines der 13 freien 
sächsischen Dörfer des Burzenlandes erwähnt.

seit dem späten mittelalter entstand am Peters-
berger Bach, im südosten des sächsischen Wohnge-
bietes, allmählich der rumänische ortsteil mit eigen-
ständigem siedlungskern um die orthodoxe Kirche. 
1898 wurden 386 Wohnhäuser gezählt. 1930 betrug 
die Zahl der deutschen Bewohner 1285. 1989 lebten 
in Petersberg 689 Deutsche. 

Gegenwärtig zählt die evangelische Kirchenge-
meinde Petersberg noch 100 mitglieder.

Juli
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rosenau (râşNov / BarcaroZsNyÓ)

Die abgebildete ansichtskarte von rosenau, mit 
originalem Poststempel vom 16. Juli 1916, eröffnet 
einen Blick vom marktplatz auf die evangelische 
Kirche.

Heute befinden sich unter diesem Platz eine tief-
garage und eine einspurige unterführung, die von der 
reißgasse in die sprenggasse führt. Bemerkenswert 
ist der alte torbogen am eingang in den Kirchhof. Im 
Gegensatz zu allen anderen Gebäudeteilen auf der 
Karte ist dieser Bogen heute nicht mehr vorhanden. 
rechts erkennt man die stromleitungen, das ergebnis 
eines Projektes von schulrektor Johann Bergel für die 
unabhängige stromversorgung der Gemeinde. 1910 
wurde die elektrizitäts-aG gegründet, 1912 das elek-
trizitätswerk I gebaut.

rosenau liegt im südwestlichen teil des Burzen-
landes, am Zusammenfluss des großen und kleinen 
Weidenbachs, die das Wasser von Butschetsch und 
schuler sammeln. mit etwa 650 meter über NN ist 
es die höchstgelegene sächsische ortschaft in sie-
benbürgen. Im Jahre 1331 wird es zum ersten mal 
urkundlich erwähnt.

Dank seiner günstigen lage an der alten Handels-
straße, die Kronstadt über den törzburger Pass mit 
der Walachei verband, bekam der ort bereits 1427 
das marktrecht zugesprochen. seit 1950 hat rosenau 
stadtstatus und zählt derzeit ca. 20.000 einwohner. 
Die evangelische Kirchengemeinde zählt im Jahre 
2018 noch 142 mitglieder.

(Karte: aus der sammlung von reinhold schenker)

15.8. Mariä Himmelfahrt
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rothBach  
(rotBav / sZásZveresmart)

Die abgebildete ansichtskarte von rothbach 
zeigt einen Blick auf die Kirchenburg vom markt-
platz aus.

Die Gemeinde rothbach liegt am nördlichen ufer 
des Baches, der dem ort den Namen gegeben hat, 
bevor dieser in den alt-Fluss mündet. Gradlinig durch-
quert heute die Nationalstraße von Kronstadt nach 
schäßburg die ortschaft in nord-südlicher richtung. 
erstmals erscheint der ortsname in einer urkunde 
vom Jahre 1371 als ruffa rippa (rotes ufer).

Das steuerverzeichnis aus dem Jahre 1510 er-
wähnt in rothbach 60 Hauswirte, drei Witwen, fünf 
arme, vier unbewohnte Höfe und je einen müller, 
schulmeister und Glöckner. 1930 lebten in rothbach 
455 Deutsche und 482 rumänen. 1942 zählte roth-
bach 469 sachsen und 251 im Jahre 1986. anfang 
2009 gab es in rothbach noch 23, 2018 nur noch elf 
evangelische seelen 

am 19. Februar 2016 ist um 23:13 uhr der roth-
bächer Kirchturm eingestürzt und hat etwa ein viertel 
der evangelischen Kirche samt Glocken und orgel 
in einen schutthaufen verwandelt. ein Wiederaufbau 
ist fraglich.
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schirKanyen (şercaIa / sárKáNy)

auf der abgebildeten Postkarte von schirkanyen sieht 
man die Hauptverkehrsader des ortes, „of dem Plotz“, 
wo die Jahrmärkte abgehalten wurden und wo auch 
denkmalwerte Gebäude stehen: Pfarrhaus und Kirche, 
das Gemeindehaus (in dem Bezirksgericht, steueramt, 
stuhlrichteramt, Post und ortsamt untergebracht wa-
ren), das Kurialgebäude aus der Zeit Brukenthals und 
ein Hotel.

als westlichste ortschaft des Burzenlandes liegt schir-
kanyen am schinka-Bach, der nördlich davon in den alt 
mündet. Der Name sarcam wird 1235 in einer päpstlichen 
urkunde erstmals erwähnt. In der Zeit der ansiedlung 
soll an der stelle ein Kloster existiert haben, an das Flur-
bezeichnungen noch heute erinnern. Die 1429 erstmals 
erwähnte Kirche war der Heiligen Katharina gewidmet, 
1868 bis 1875 wurde die neue Kirche im neugotischen 
stil errichtet.

schirkanyen hatte durch seine exponierte lage an 
einem bedeutenden Knotenpunkt durch einfälle fremder 
völker, durch streitigkeiten verschiedener Herren um den 
Besitz oder den erhalt des ortes zu leiden. Brände und 
Überschwemmungen zerstörten wiederholt die ortschaft. 
1848 erlangten die Bewohner ihre völlige Freiheit, wonach 
schirkanyen einen raschen wirtschaftlichen und kulturellen 
aufschwung verzeichnete. erste Jahrmarktsprivilegien er-
hält es 1556, und 1870 erteilt der siebenbürgische stadt-
halter seinen Bewohnern die erlaubnis, jeweils am 10. mai,  
23. august und 11. November Jahrmärkte abzuhalten. 

Bei der ältesten Burzenländer volkszählung 1510 
wurden in schirkanyen 35 Wirte gezählt. Die steuer-
liste von 1555 enthält 105 Namen und 1921 sind es  
888 Deutsche, 784 rumänen und 191 ungarn. aufgrund 
der zunehmenden auswanderung nach Deutschland  
zählt die evangelische Kirchengemeinde heute nur noch 
etwa 17 mitglieder.

sePtemBer

23.9. Herbstanfang
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tartlau (PreJmer / PráZsmár)

Die abgebildete ansicht (Verlag alfred steiner, Tartlau) 
zeigt den Tartlauer Hauptplatz mit Kirchenburg.

tartlau ist die östlichste deutsche siedlung siebenbür-
gens und liegt 18 km nordöstlich von Kronstadt, unweit der 
beiden Flüsse alt und tartel. es wird angenommen, dass 
der ort um 1212/1213 gegründet wurde. tartlau wird in 
einer urkunde vom 21. märz 1240 als marktort erstmals 
genannt. Darin wird der Zisterzienser mönchsorden durch 
den ungarischen König Bela Iv. mit tartlau und drei weiteren 
Gemeinden des Burzenlandes belehnt. Bedingt durch ihre 
exponierte lage – der unweit verlaufende Bodzaer Pass 
war das traditionelle einfallstor nach siebenbürgen – wurde 
die Gemeinde über fünfzig mal in ihrer Geschichte zerstört 
und doch immer wieder aufgebaut. Das zeugt von dem 
unbändigen Überlebenswillen der tartlauer.

unter diesen umständen ist es nicht verwunderlich, dass 
gerade in tartlau die mächtigste Wehranlage siebenbür-
gens entstand. Ihre ringmauern sind 10-12 m hoch und 
drei 3-4 m dick und auf der Höhe des von einem satteldach 
überdeckten Wehrgangs (10 m) wurde die mauer mit zahl-
reichen schießscharten und Pechnasen ausgestattet. Im 
tunnelförmigen eingang zur Kirchenburg befindet sich ein 
Falltor. an der Innenseite der Burgmauern gibt es über 200, 
in zwei bis vier stockwerken angeordnete, in Belagerungs-
zeiten als Wohnungen genutzte vorratskammern.

Die tartlauer Kirchenburg ist heute eine der besterhal-
tenen in osteuropa. 1961-1971 wurde sie vom rumänischen 
staat restauriert, im märz 1992 übernahm die siebenbür-
gisch-sächsische stiftung die Patenschaft für die Kirchen-
burg und 1999 wurde sie von der uNesco in die liste des 
Weltkulturerbes aufgenommen. sie ist ein begehrtes Ziel für 
touristen aus aller Welt, ihr Besuch gehört zum „Pflichtpro-
gramm“ jeder Burzenlandreise.

3.10. Tag der Deutschen Einheit, 6.10. Erntedankfest, 27.10. Ende der Sommerzeit, 31.10. Reformationstag

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

Di mi Do fr sa so mo Di mi Do fr sa so mo Di mi Do fr sa so mo Di mi Do fr sa so mo Di mi Do

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

oktoBer



WeidenBach (GHImBav / vIDomBáK)

Die ansichtskarte von Weidenbach (Hg. fritz 
Bolesch, Kronstadt) aus dem Jahre 1901 zeigt die 
ortsmitte der Gemeinde mit dem zentralen Park. 
Links steht das alte rathaus, im Hintergrund sieht 
man die evangelische Kirche samt Kirchenburg und 
rechts das alte Große Wirtshaus, das später zum 
Lebensmittelladen umgebaut wurde.

Weidenbach liegt am gleichnamigen Bach, 7 km 
westlich von Kronstadt, und wird heute von der Na-
tionalstraße nach Kronstadt durchquert. Das ehema-
lige „schmuckkästchen“ ist heute eine schöne und 
wirtschaftlich bedeutende stadt des Burzenlandes. In 
einer urkunde aus dem Jahr 1342 wurde erstmals der 
Name Conrado di Widinbach erwähnt. später wird 
Weidenbach in einem Königsprivileg des Jahres 1377 
als freie Gemeinde des Burzenlandes genannt. 1510 
gab es in Weidenbach 133 Wirte, elf Witwen, zwei 
Sedler, zehn arme Familien, sechs Hirten, einen müller 
und je einen amtsdiener, Glöckner und schulmei-
ster. Bei der volkszählung von 1890, um die Wende 
zum 20. Jahrhundert also, betrug die seelenzahl der 
Gemeinde 1448, davon 948 sächsische, 476 rumä-
nische und 24 andere Bürger.

Die Peterskirche, eine dreischiffige Basilika mit 
westlichem Glockenturm aus dem 13. Jahrhundert, 
erfuhr im Zuge der Befestigung im 15. Jahrhundert 
bauliche veränderungen. Die Kirchenburg hat, wie 
in Honigberg, Neustadt, Petersberg und tartlau, eine 
kreisförmige ringmauer. ein Wassergraben, der vom 
Weidenbach gespeist wurde, umgab sie. Die evange-
lische Kirchengemeinde zählte am ende des Jahres 
2017 genau 60 seelen und wird betreut von Pfarrer 
uwe seidner, der auch für die Nachbargemeinden 
Neustadt und Wolkendorf zuständig ist.

1.11. Allerheiligen
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WolKendorf  
(vulcaN / sZásZvolKáNy)

auf der abgelichteten Postkarte der fotografen  
J. schuller und sohn, Kronstadt, sehen wir den 
Dorfkern der Gemeinde Wolkendorf mit dem Pfarr-
haus im Vorder- und dem 1794 erbauten Kirchturm 
im Hintergrund.

vor dem turm erkennt man das marktamt oder 
Neue rathaus mit dem Gemeindesaal (der höhere teil 
des Gebäudes). Das rathaus beherbergt seit 1891 
und bis heute das Bürgermeisteramt. Die Hochzeiten 
und Bälle im Gemeindesaal wurden in den 1950-er 
Jahren von den Kommunisten untersagt, ebenso wie 
1964 auch die Nutzung des Oless (einlass) genannten 
Zugangs zur Kirchenburg, der durch die mitte des 
Gebäudes führte. 

Das niedere Haus unmittelbar daneben, das Pen-
sionistenheim, wurde von der Kirchengemeinde als 
Heimstatt für pensionierte Pfarrer und ihre Familien 
eingerichtet. Heute dient es der Kirchengemeinde als 
Gästehaus. Das stattliche Pfarrhaus wird auch heute 
noch vom Gemeindepfarrer bewohnt.

Der Neue Graben, der 1435 von den Gemeinden 
Heldsdorf, Zeiden und Wolkendorf in Gemeinschafts-
arbeit zur trinkwasserversorgung angelegt wurde, 
durchquert den gesamten ort. später wurde er ein-
gezäunt, seine ufer nutzten die anwohner als Blumen-
gärten. Die im vordergrund stehenden Bauern haben 
wahrscheinlich gerade ihre milch in der molkerei (im 
Bild nicht zu sehen) abgeliefert. Die molkerei war über 
den Neuen Graben gebaut, wodurch im sommer die 
natürliche Kühlung der Bodenplatte gewährleistet war.

20.11. Buß- und Bettag, 24.11. Totensonntag
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Zeiden (coDlea / FeKeteHalom)

Die abgebildete ansichtskarte zeigt die Zeidner Kirche 
und Kirchenburg, von Nord-Westen, wo heute die neue 

„Neue schule“ steht.

Zeiden ist nach Kronstadt der geschichtlich, politisch, wirt-
schaftlich und kulturell bedeutendste ort des Burzenlandes. es 
erhielt 1950 das stadtrecht und wurde 2000 zum munizipium 
erhoben. Der marktplatz liegt 561 m über dem meeresspiegel, 
der Zeidner Berg, mit seinen 1.294 m der höchste Berg des 
Perschaner Höhenzuges, ist das Wahrzeichen der stadt.

Der ort wurde vermutlich zu Beginn des 13. Jh. gegründet, 
jedoch erst 1377 erstmals urkundlich erwähnt. Zu Beginn des 
15. Jh. ist Zeiden als oppidum (marktflecken) genannt. Die 
Hauptbeschäftigungen seiner Bewohner waren im mittelal-
ter ackerbau, viehzucht und Waldwirtschaft, später begann 
sich das Handwerk zu entwickeln. Belegt sind die Zünfte der 
Fassbinder, leinenweber, schmiede, schuster und Wagner. 
Gegen ende des 19. Jh. begann sich in Zeiden die Industrie, vor 
allem die Holzindustrie, zu entwickeln. seinen wirtschaftlichen 
aufschwung verdankte es vor allem dem 1872 gegründeten 
Zeidner spar- und vorschussverein, dem 1903 eröffneten elek-
trizitätswerk sowie dem 1908 erfolgten eisenbahnanschluss.

Im Jahre 1941 zählte Zeiden 6.214 einwohner, davon waren 
3.293 sachsen (53 %). Nach dem Zweiten Weltkrieg und der 
beginnenden auswanderung der sachsen sowie der ansied-
lung von rumänen aus anderen landesteilen änderte sich die 
ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung. Heute zählt die 
stadt rund 20.000 einwohner. Der evangelischen Kirchenge-
meinde gehören 2018 rund 380 Gemeindeglieder an.

Die ältesten erhaltenen teile der evangelischen Kirche stam-
men aus der zweiten Hälfte des 13. Jh., zu Beginn des 15. Jh. 
wurde mit dem Bau der Befestigungsanlagen begonnen. mit 
einem Durchmesser von 85 m ist die Zeidner Kirchenburg die 
flächenmäßig größte im Burzenland. mit europäischen Finanz-
mitteln werden daran ab 2019 umfangreiche renovierungsar-
beiten vorgenommen werden.

1.12. 1. Advent, 6.12. Nikolaus, 8.12. 2. Advent, 15.12. 3. Advent, 22.12. 4.Advent , 24.12. Heiliger Abend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 31.12. Silvester
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Übersicht der Burzenländer Heimatkalender

JaHr tHema / motIv

1993 Kirchtürme
1994 schulen
1995 Pfarrhäuser
1996 altäre
1997 rathäuser
1998  Kirchenburgen aus der luft
1999 taufsteine
2000 Kanzeln
2001  Die tradition in der neuen Heimat
2002 ortsansichten
2003 schulen
2004 mühlen
2005 Gemeindewirtshäuser
2006 orgeln
2007 Kirchtürme
2008 straßenzeilen
2009 Glocken
2010  Der ort vom Kirchturm gesehen
2011  Die Wappen des Burzenlandes
2012 seitenansicht der Kirchen
2013  uNIKa – ortstypisches und Besonderes in den Burzenländer Gemeinden
2014  Fahnen der Burzenländer Gemeinden 
2015 Kelche und Kannen der Burzenländer Gemeinden
2016 aquarelle von erhard Wächter
2017 Die Burzenländer Festtrachten
2018  100 Jahre seit dem ende des ersten Weltkrieges – Gedenktafeln und Denk-

mäler zur erinnerung an die Gefallenen
2019 vor 100 Jahren – Das Burzenland in alten Postkarten

sylvIa DrucK (BuHN), geboren 1979 in Wolfratshausen, studierte Kommu-
nikations-Design in augsburg. sie arbeitete als Grafik-Designerin in einer Wer-
beagentur in augsburg und in zwei Designagenturen in Düsseldorf. einige ihrer 
aquarelle waren bereits in verschiedenen ausstellungen zu sehen, u.a. beim 
50. Jubiläumstreffen der Zeidner Nachbarschaft vom 19. bis 22. Juni 2003 in 
ludwigsburg. Zur Zeit ist sie mit ihrem zweiten Kind in elternzeit.


