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DIE JURIDISCHEN VOLKSBRAUCHE 
DER EHESCHLIEBUNG BEi DEN UNGARN 

Von 

E. TARKA.NY Sz-Ocs 

ETHNOGRAPHISCHE FORSCHUNGSGRUPPE DER UNGARISCHEN AK.ADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 
BUDAPEST 

Im 18. J ahrhundert regelten die EheschlieBung im allgemeinen kirch
liche Vorschriften; ihre Einhaltung als Beachtung formaler Erfordernisse bil
dete das V erfahren, das die EheschlieBung und die Giiltigkeit der Ebe zur 
Folge hatte. Der wichtigste Teil des EheschlieBungsaktes bestand in der Kon
senserklarung der Heiratskandidaten vor einem - nach dem W ohnort eines 
der eheschlieBenden Partner - zustandigen Geistlichen und vor zwei Zeugen. 
Die Trauung, die Brautmesse, die Gebete und die Einsegnung, sowie die sonsti
gen kirchlichen Zeremonien batten nur den Zweck, die Feierlichkeit des Ereig
nisses zu groBerem Glanz zu bringen. Fiir die EheschlieBung der Protestanten 
galten die Anordnungen Josephs II., die auch das Gesetz Nr. XXVI. 1791 
aufrechterhalten hat. Die Regelung der EheschlieBung von Juden war in einem 
Hofdekret vom Jahre 1863 enthalten. 

Das Gesetz Nr. XXXI. 1894 machte die EheschlieBung vor einem biir
gerlichen Staatsbeamten (Standesbeamten, Notar, Biirgermeister, Vizegespan 
usw.) zur Bedingung der staatsrechtlichen Giiltigkeit der Ebe, die Kirchen er
warteten jedoch von ihren Glauhigen in der Regel auch weiterhin die Trauung 
nach den V orschriften des Kirchenrechtes. Die W ertung und Beurteilung der 
kirchlichen und der standesamtlichen EheschlieBung in der Anschauung unse
res Volkes ist recht interessant. Zahllose Daten stehen uns zur Verfiigung, 
aus denen hervorgeht, daB die EheschlieBung beim Notar >>angemeldet<<, 
die Ebe jedoch in der Kirche >>geschlossen<< wurde, die Betonung lag also 
auch weiterhin auf dem kirchlichen und nicht auf dem staatlichen Akt. 

Das hatte indessen weniger inhaltliche als eher formale Griinde. Es trifft 
also keineswegs zu, daB die Ebe von unserem Volk nicht als rechtliche Insti
tution, sondern lediglich als eine auf moralischer Grundlage fuBende V erpflich
tung aufgefaBt wurde. Die Erklarung fiir den >>V orrang<< der kirchlichen 
Trauung lieferten die A.uBerlichkeiten, da die EheschlieBung heim Volk stets 
mit groBen Feierlichkeiten verbunden war und weil sich an deren vielfiiltiges 
Zeremoniell die von der Kirche gehotene Prunkentfaltung, die eindrucksvolle 
Kulisse und ein das Grau des Alltags weit iibertonendes Gelegenheitsmilieu, 
in dessen Mittelpunkt - in seinem Leben in der Regel ein einziges Mal -
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das junge Paar stand, auch stimmungsmiiBig ~e~ser a_nlehnte als die standes
amtliche Trauung mit ihrem in der Tat admm1st~at1:7en ~harakter. 

Die offentliche Meinung verlangte also auch die kuchhche Trauung oder, 
um es anders zu formulieren, als weiteres Erfordernis zur Giiltigkeit der Ehe 
wiirde gewohnheitsrechtlich auch der kirchliche Akt verlangt. Wiihrend das 
Brautpaar beim Standesamt vor zwei Zeugen_ getraut wu~de, g!ng die kirchliche 
Trauung vor dem ganzen Dorf, vor der bre1ten Offenthchke1t, also unmittel
bar vor der Gesellschaft vor sich, und das Ereignis priigte sich demzufolge in 

das soziale Bewu.Btsein tiefer ein. 
Die dritte, fiir das Volk feierlichste, unmittelbarste Gruppe der Eheschlie-

Bungszeremonien bilden die Hochzeitsbriiuche. Die Hochzeitsfeier (mit r egio
nalen Benennungen: >>lagzi«, >>nasz<<, · in Siebenbiirgen sowie im siidlichen 
Komitat Zala und im Komitat Somogy >>vendegseg<< [ Gastmahl ], anderswo 
>>menyegzo<<, ·in bestimmten Gebieten von Siebenbiirgen noch "bal" [Ball], 
in der Ortschaft Szarasz im Komitat Baranya ;)nuntai<) war ein F est der 
ganzen Familie, der Verwandtschaft und Nachbarschaft, des Dorfes, der 
Gemeinschaft, sie war und ist ein gemeinsames Ereignis von iiberragender 
Bedeutung, das aus ernsten und zugleich frohen, individuellen und kollektiven 
Teilen, Ablaufen und Komponenten bestand. (Die regionalen Benennungen 
werden auch im weiteren ungarisch angegeben, u. zw. wo sie iibersetzbar 
sind, unter Hinzufiigung der deutschsprachigen Entsprechung, wo es unmi:ig

lich ist, mit Umschreibungen.) 
Die Hochzeit brachte cine Vielzahl von Menschen in B ewegung und 

gab P ersi:inlichkeiten Gelegenheit, sich in weiten Kreisen ins Licht zu setzen. 
Sie war in erster Linie cine Feier der wohlhabenderen Schichten, weil die 
Kosten nur schwer aufzubringen waren. Die A.rmer en pflegten sich dem Brauch 
so >>anzupassen<<, da.B sic daran nicht selten zugrunde gingen. Selbst bei den 
Gutsarbeitern »war die Hochzeit stets verschwenderisch reich ; ... der ganz
j iihrige Mundvorrat der Familien der beiden Ehepartner wurde aufgegessen<c 

- schreibt Gyula lLLYES.1 
In der Hochzeit manifestiert sich die ganze Prunksucht und die spiele

rische Attitude unseres Volkes. Dem Fremden, der v ielen ungarischen Hochzei
t~n in bester Laune beiwohnte, fiel in seinem naturgemiiB nur am Oberfliich
hchen orientierten Urteil nur dieses Spielerische in unserem Volk, nur der 
>>homo ludens<< auf, ist es doch weder der standesamtliche, noch der kirchliche 
Tra~ungsakt, sondern eben die Hochzeitsfeier, die in den n eu en , v ielfiiltigen 

Beziehungen zwischen den b eiden Familien unter d er Mitwirkung der gesamten 

Verwaudtschaft und des ganzen Dorfes die Grundlagen fiir cine n eue Familie 
schafft die Hoch ·t I.' • • "h · z· I us· . ' zei sie1er m1t I ren bunten, auf unterschiedhche ie e a 
ger1chteten Ereignissen. 

1 ILLYES 1937, 133. 
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Die sorgfiiltige Schilderung aller Einzelheiten der Hochzeit ginge weit 
iiber den Rahmen dieser Arbeit hinaus, doch selbst ein Hinweis auf die be
sten Studien miissen wir uns versagen , sind doch seit Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts mehrere hundert Beschreibungen publiziert worden. Die E inzel
heiten , die T eilakte sind, gesellschaftlich gesehen, nicht gleichartig, und da 
es auch regional keine scharfen Unterschiede gibt, ja zwischen ihnen graduelle 
Db ergiinge2 b estehen, mochten wir hier nur diejenigen hervorheben, deren 
gesellschaftliche Funkt ion zugleich auch rechtliche Auswirkungen hatte. 

W enn wir unter Ehe die mit unterschiedlichen Zielvorstellungen zu
stande gekommene, anerkannte und gutgeheillene Ver bin dung eines Mannes 
und einer Frau verstehen, dann muB als wichtigste Funktion der Trauung 
die Zusammengabe der Eheleute, d. h. ihre eheschlie.Bende Rolle angesehen 
werden. Sowohl der kirchliche als auch der Ziviltrauungsakt bedeuteten Iedig
lich die rechtliche Anerkennung der Heiratsabsicht in zwei vcrschiedenen 
Relationen . R eal kam j edoch die Ehe, d. h. die Verbindung eines Miidchens 
und eines Mannes aus zwei F amilien zu einer neucn, dritten Familie mit P erso
nen- und Vermogensgemeinschaft erst unter der Mitwirkung der Gesellschaft 
im Rahmen der Hochzeitsfeier zustandc. D e facto war es also diesc, die die 
gcsellschaftliche und rechtliche Stellung der neuen Familie bestimmte. 

Wir werden uns also mit der Organisation (mit den wesentlicheren Funk
tionen) und den gesellschaftlich iiberragenden Vorgiingen der Hochzeit befas
sen miissen, wobei wir uns auf die grundlegendcn Arbeiten von Erzsebet 
GY0RGYI und von Sandor Ri1:so ENSEL stiitzen, j edoch nur auf die wicht igeren 
Typen beschriinken wollen. 

Die Organisation der Hochzeitsfeier 

Die V orbereitung, Organisation, Leitung und Abwicklung der Hochzeit 
lag in den Hiinden des >>gazda<< (Wirtes) oder des ,-vendeggazda<< (Hochzeit
wirtes) (Ortschaft Balvanyosvaralja), der entweder von den beiden Familien 
gemeinsam oder von jeder fiir sich getrennt gedungen wurde. In alien Dorfern 
gab es fiir diese Rolle, die die Kenntnis vieler Zusammenhiinge voraussetzte, 
geeignete Leute mit gro.Ber Praxis, die diese Aufgabe gegen Entgelt oder ein
fach nur auf verwandtschaftlicher Grundlage iibernahmen. Sie, die Zeremonien
meister, waren fiir die Hochzeit sowohl finanziell als auch moralisch verant• 
wortlich, sie traten also oft als Unternehmer auf, die sich mit diesen Aufgaben 
berufmii.Big befa.Bten. Alle Einzelheiten ihrer Tiitigkeit und ihrer Aufgaben 
wurden fiir die aus der Bukowina (Rumiinien) nach Ungarn iibersiedelten 
Szekler von E rzsebet GY0RGYI zusammengefa.Bt.3 In der Gro8en Ungarischen 

1• 

2 JANK6 1902, 378- 379. 
3 GYORGYI 1962, 56- 59. 

Acla Erhnographica A cademiae Scienliarum Hun&nricae 25, 1976 



E . TARKANY SZOCS 

2:14 

. T d b ' en wurde ein eigener >)gazda<< nur selten best ll 
T

. f b nd m rans anu 1 e t· 
ie e ene u d' O isation die El tern oder die Geschwister. ' 

bier iibernahmen ie rgan • d' , . T ilnehmer der Hochze1t waren 1e >>nasznagy k 
Die geachtetsten e . o « 

. .. (T ) die der Feier gesellschafthchen Rang und Anseh 
>>Beistande<< rauzeugen , en . s· h" t der nahen Verwandtschaft oder den angesehenen Fa=· 
verhehen. 1e ge or en .. . . ...1. 
. h"' . F eunden Bekannten oder Gonnern der Fam1he an 81. 

henange or1gen, r , . · e 

B d B tpaar 
ein wertvolles Geschenk machen oder eme Unterstu"t 

mu ten em rau . . • 
.. h der auch irgendeine andere mater1elle V erpfhchtung iiher 

zung gewa ren o . . 
nehmen, bei den erwiihnten Szeklern aus der Bukowma zum Beispiel das 
Mittagessen des ersten Tages oder den Riesen-Festkuchen auf ihre eigenen 
Kosten beistellen. In der Regel nahmen sie schon an der V orhereitung der 
EheschlieBung ( an der V erlobung, der Regelung_ der_ V ermogensfragen usw.) 
teil und ebenso wirkten sie auch als Trauzeugen m1t. V1elenorts, woman keinen 
>>gazda<< zu bestellen pflegte, fielen die Aufgaben der Organisation der Hoch

zeit und der Aufrechterhaltung der Ordnung ihnen zu.
4 

Der Trauzeuge des Briiutigams hieB >>kero'.< (Brautwerber) oder >>sz6-
sz6116<< (Fiirsprecher), jener der Braut hingegen >>kiado<< (Ausgeber), 
in machen Ortschaften des Komitats Gomor >>t6d6<<; ihre Aufgaben be
schriinkten sich in erster Linie auf die >>Herausgabe<< der Braut bzw. auf 

die »Ausbitte<< und die Begleitung im Hochzeitszug. 
Bei den Serben im Komitat Baranya standen der Braut der >>dever<<, 

der Brautigam der >>kum<< (bei den Schokazen der >>kumo<<) bei. 
Die >>vofelyek<< (Braut.fiihrer) und die >>nyoszoly6 lanyok<< oder <<koszo• 

ruslanyok<< (Brautjungfern oder die Kranzjungfern) besorgten als Gefolge 
und als >>Leibgarde<< der Braut von seiten der beiden Familien die verschiede
nen Handlungen wahrend der Hochzeit von der Einladung bis zu den kleine• 
ren Arbeiten im Haus. In der Regel gehorten sie zur niiheren V erwandtschaft 
oder es waren Nachbarn, Freunde oder Freundinnen. Aus ihrer Reihe ragten 
der >>groBe<< oder >>erste<< Brautfiihrer (die >>groBe<< oder >>erste<< Brautjung· 
fer) hervor; ihre besonders wichtigen Rollen versahen meist die Geschwistern 
des jungen Paares. Sie kamen ihrem Auftrag auf Grund der Verwandtschaft 
oder der Freundschaft nach. Zu den Aufgaben der »nyoszoly6 asszonyok<< 
(Brautfiihrerinnen) gehorte u. a. das Herbeischaffen des notigen Geschirrs 
und Tafelbestecks.s 

Die >>fennjar6k<< (anderen Mitwirkenden) leisteten die sonstige Hilfe; 
sie gehorten ebenfalls zur nahen V erwandtschaft oder zur N achbarschaft 

d 'Rt~o 1867, 2, 31. Nach Quellenangaben von Antal FILEP achteten um die Jahrhun· 
B:1went\m ~er Stadt Szentes die Trauzeugen au£ die Hochzeitsordnung. Mit einer auf dej 
. en e ~Stigten Kette rasselten sie, um damit die Hitzkopfe zur Ordnung zu rufen, zutna 

Sledsobgar mf,t Arrest zu rechnen hatten (FILEP 1971, 130- 131 · R:tso 1867 34). Im Komitat Bor· 
so estra te der Trauzeu h "" d I ·· h · G ' ' · wur• den gefaBt d . d . ge an -~ sue tige liste mit dem sogenannten »Fischfang<<: s1e 1 
getaucht (Riso 'f 

86
;: 6~talte, fur Feuerli:ischzwecke bereitgehaltene, sog. »Kapitanswasser 

5 MARKUS 1943, 188. 

Acta E1hnographica Academiae Scienliorum Hunga ricae 25, 1976 

DIE J URID ISC HEN VOLKSBRXUCHE DEil EHESCHLIEDUNG 225 

und verrichteten ihre Arbeit gewohnlich in der Hoffnung auf Erwiderung. 
Bei den Szeklern aus der Bukowina war der eine von ihnen seiner Rolle nach 
der »kocsmaros« (Schankwirt), anderwarts der >>csaplar<< (der Kruger), 
der fiir die Versorgung mit Getriinken verantwortlich war. Ein anderer von 
ihnen war der >>mulattato<< (Unterhalter), der bei der ungarischen Bevol
kerung im siidlichen Teil des Komitats Baranya >>csauz<<, hei den Kroaten 
>>stacilo<<,6 in der Stadt H6dmezovasarhely7 >>biiniiti nasznagy<< (Banater 
Trauzeuge) oder >>izgiincs<< hieB. Eine wichtige Rolle fiel ,;den Kochinnen 
und den Musikern zu, die gegen Bezahlung mitwirkten. 

Die eigenen Abzeichen und Unterscheidungszeichen der Hochzeitsor• 
ganisation konnen wir hier nicht aufziihlen; neben der Festkleidung symboli
sierten die auf die Kleidung aufgesteckten StriiuBe, die geschmiickten Stocke 
und Fahnen ihre Wiirde, die sie so auch der Gesellschaft kundtaten. 

Die Giiste 

Die Giiste waren ausnahmslos aktive Mitwirkende jeder Hochzeit. Die 
regionalen Benennungen, als da sind: >>lakodalmasok<<, >>lakzis nep<<, >>niisz• 
nep<<, >>menyegzosok<<, >>hivatalosak<< (sind eigentlich nur regional verschie
dene Synonyme mit der Bedeutung >>Hochzeitsgiiste<<); die Sehar der Giiste 
erscheint fast so schicksalhaft, wie die Menge in den griechischen Tragodien. 
Sie wurden nach einer festgelegten Ordnung eingeladen. An erster Stelle stan· 
den die nahen Verwandten bis zu den Geschwisterkindern einschlieBlich, ihnen 
folgten die drei Nachharn (oher, unten und gegeniiber), die Jugendfreunde, 
die Gevatterschaft, namentlich die Tauf- und Firmpaten des jungen Paares. 
In Szeged-Unterstadt wurden sowohl das Geschlecht des Brautvaters als 
auch das der Brautmutter (bis zu den Geschwisterkindern in zweiter Linie), 
dann der Eltern der EheschlieBenden, die Paten, die Haus- und Feldnachbarn 
eingeladen, immer das ganze Ingesinde, auch alle jene, mit denen man in 
Zwist und Hader lebte und nicht mehr sprach, denn: >>folgt der Grollende der 
Einladung, kommt es zur aufrichtigen V ersohnung ohne V orbehalt, folgt er 
ihr nicht, dann wiichst der Groll bis ins Unversohnliche<< - schreibt Sandor 
BALINT.8 

Die an der Hochzeit teilnahmen, driickten ihre Solidaritat mit dem Braut
paar aus, sie waren Zeugen der Ereignisse, gahen Geschenke, gaben ihrer 
Stimmung Ausdruck mit Singen, Tanzen, Johlen und auf jede andere erdenk
liche Weise und brachten damit die Feier zu groBerem Glanz. In kleineren 
Dorfern gehorte das ganze Dorf zu den Giisten, denn ein Teil war geladen, 

8 T6TH 1942, 9-10. 
'ToRoK 1864, 473. 
8 BALINT 1933, 39. 
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wahrend der andere Teil, die Nichtgeladenen (>>lesok<<, eingentlich die >>L 
schenden<< genannt) Anspruch auf die Teilnahme an gewissen Akten au8au-

halb des Hochzeitshauses erhohen. er-

Die Nichtgeladenen 

Es ist recht interessant, daB die Nichtgeladenen da und dort, hesonders 
in einigen Dorfern Ostungarns, auch auf die aktive T eilnahme an der Hochzeit 
Anspruch erhohen. Es wurde zum Beispiel aufgezeichnet, daB in der Stadt 
Miskolc 1928 ein Fuhrmann seine Hochzeit feierte, zu der etwa 30 Gaste 
·geladen waren. N ach dem Ahendessen erschienen noch ungefahr 300 Mensch en, 
die mit der Begriindung tanzen wollten, ,,hei einer Hochzeit hatten auch die 
Nichtgeladenen Anspruch auf einen Tanz<<. Dara us entstand ein W ortstreit, 
dann mit 3 Schwerverletzten eine Priigelei, die nur durch Einsatz von Militar 
niedergeschlagen werden konnte. Karoly VISKI, der den Vorfall volkskundlich 
ausgewet et hat9, fiihrte den Anspruch der Nichtgeladenen darauf zuriick, 
.daB friiher das ganze Dorf zu Hochzeit geladen worden war. >>Dieses R echt ist 
freilich bloB Gewohnheitsrecht und in keinem Paragraphen kodifiziert ... 
Das Recht bleibt aber noch lange R echt und im ,Gefiihl' dafiir (Rechtsgefiihl) 
vergie8 en ungefahr 31 Menschen ihr Blut. << Er wies auch darauf hin, das die 
Nichtgeladenen im Dorf Nagyszalonta selbst Anspruch auf ein Lied und auf 

je ein Glas Wein batten. 
Die Annahme von VISKI scheinen auch andere Daten zu untermauern. 

I stvan GYORFFY heobachtete bei den Einwohnern der Stadt Mezokovesd und 
ihrer Umgebung (den sogenannten >>maty6<< ), daB sich die Nichtgeladenen vor 
d em Haus versammelten und mit gewissen Einschrankungen auch tanzcn 
durften. 10 In Szeged-Unterstadt spielte man den Nichtgeladen en (dort >>lagzi• 
nezok<<, d.h. >> Zuseher<< genannt) in der Zeitspanne zwischen der Riickkehr der 
Braut und dem Ahendessen eine Tanzweise, wobei man ihnen am Tor auch 
Wein und Hochzeitskuchen anzubiet en pflegte. Diejenigen, die sich irgendwie 
auch zum Ahendessen hineingeschlichen hatten , wurden >> sziiros« genannt 
(>>szur<< ist eine Art ungarischer Bauernmantel, >> szuros<< ist jemand, der einen 
solchen tragt) und durften nicht hinausgeworfen werden.11 In d er Gegend Orseg 

(Korn. V~s) hatt~n sie vor dem Brauttanz einen eigenen Tanz.12 
Bei d~n Szekl_ern aus der Bukowina durften die Nichtgeladenen am Tanz 

yor der K1rche t e11nehmen.13 Es kommt aher auch vor, daB man gewisse 

9 VISKI 1929, 51. 
IO GYORFFY 1942, 263. 
11 BALINT 1933 90· B' 19 d' " lesok" (N' ht '· •

1 
dALINT . 43, 220. In Felsotarkany (Korn. Heves) wurde an ie 

tc emge a enen) em K b B I • ) J(u· chen und Obst verteilt (BAK
6 1955 390

_ or reze n, m Hosszuheteny (Korn. Baranya 
12 DOMOTOR 1960 124 ' • B ERZE N AGY 1940, ll5). 
13 GYiiRGYI 1962,' 66 .. 
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Akte der Hochzeit vor einer moglichst gro8en Offentlichkeit abzuwickeln 
hemiiht ist, so zum Beispiel das Tragen des Brautbettes, die Vorstellung der 
Braut usw. oder aher die Teilnehmer des Hochzeitszuges hoten den auf diesen 
zukommenden Nichtgeladenen Getriinke und Brezel an, somit auch sie in die 
Freude an der Hochzeit gewissermaBen einhezogen wurden. All das war zugleich 
auch ein Mittel, den Hochzeitsereignissen eine hreitere Puhlizitat zu verschaffen. 

Die Hauptpersonen 

Die Hauptfiguren der Hochzeit waren die H eiratskandidaten: der 
Brautigam und die Braut hzw. ihre Eltern. Ohwohl der Brautigam und die 
Braut im Mittelpu~kt der Ereignisse standen und alles sich um sie drehte, 
>>treten sie in Wirklichkeit nur mit den Ereignissen mit<<, d. h. sie spielten im 
Grunde eine ziemlich passive Rolle. Hier wollen wir auf sie nicht naher einge
hen, wcil wir uns spater mit ihren personlichen und Vermogensverhaltnissen 
ohnehin ausfiihrlicher befassen miissen. Dagegen miissen wir unsere Aufmerk
samkeit einem mit der Hochzeit beginnenden neuen Verhiiltnis zuwenden, das 
nach der EheschlieBung vielenorts dieselbe Bedeutung erreichte wie die R olle 
d er Paten nach der Namensgehung, der T aufe. 

Gemeinst ist die aus der Verhindung der Eltern des Brautigams und der 
Braut sich entfaltende neue Familienkooperation, die ihre niitzlichen Energien 
fortan nicht nur auf das neue Paar, sondern auch aufeinander, und dadurch 
auf die heiden Familien ausstrahlen wird. Sowohl die Yater als auch die Miitter 
der neuen E heleute nennen sich gegenseitig >>nasz<< . Die Manner sprechen einan
der mit >> Herr nasz<<, die Frauen mit >> Frau nasz<< (>>Herr Schwager<<, >>Frau 
Schwagerin<<) an, und siezen einander , wenn sie nicht das >>kend<< ( die altere, 
volkstiimliche ungarische Form des >>Sie<< , etwa dem deutschen >>lhr<< vergleich
har) hevorzugen. Bei den in Siebenbiirgen (heute Rumanien) lebenden Ungarn 
lautet en und lauten die erwahnten Anreden: >> Mitvater«, >>Mitmutter<<, in der 
Umgehung von Nyitra »H err szvato<<, >>Frau szvato<<, in anderen Gegenden 
>> Schwager<<, >> Schwagerin<<, wahrend in einigen Dorfern der Matra-Gegend 
(Korn. H eves) die Schwagerin auch >>nyoszolyo<< (eigentlich >>Brautfiihrerin<<) 
hieB. 

In den Personenkreis der Schwager und Schwagerinnen wurden auBer 
den Eltern hzw. Schwiegereltern des neuen Ehepaars vielenorts auch deren 
Eltern (>> oregnasz<<, d. h. >>Altschwager<< und >>Altschwagerin<<), ja selhst die 
Schwiegereltern der Geschwister, der Enkelkinder und der Geschwisterkinder 
ersten Grades miteinhezogen. Ein Ehepaar also, das ein schon verheiratet es 
Kind hatte, konnte selhst 8-10, eventuell eine noch gro8ere Zahl von Schwa
gem und Schwagerinnen hahen. Dieses V erhaltnis fiel mit dem schwager
lichen nur t eilweise zusammen, weil es nicht auf den neuen Eheleuten , sondern 
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auf den Viitern und Miittern fuBte, und ehen die Neuvermiihlten h . . aus Ii h 
Trotzdem darf doch v1elle1cht festgestellt werden, daB man es bier . e . en. 
Art Schwiigersc~~ft zu tu~_ha~, die die h~iden Fam~ien einander niiher:~a einer 

Das Schwager-Verhaltn1s kennze1chneten em gewisses >>Dist chte. 
und gegenseitiger Respekt«: in Notfiillen konnten sie aufeinander au:wahren 
halfen sich denn auch wechselseitig und kamen regelmaBig zusamm:=~Nnen, sie 

tage, Schlachtfeste usw.)14 amens-

Die wesentlichen Akte aer Hochzeit 

Wir halten die Hochzeitsfeste fiir die Volksinstitution der EheschlieBung, 
die nicht aus einem Akt, sondern aus einer ganzen Reihe unterschiedlicher 
Teile und Vorgiinge, insgesamt aher aus lauter juridisch wirksamen Volks
hriiuchen hestand; ihre Selhstiindigkeit ist nur relativ, und erst in ihrer Einord
nung in den Gesamtvorgang gewannen sie ihren eigentlichen Sinn. Diese 
relative Selhstiindigkeit reichte jedoch zu Verschiehungen in ihrer Reihenfolge, 
ja selhst zum Weglassen einiger Einzelheiten stets aus, wohei die verbliebenen 
Teile das zweckmiiBige Fortfunktionieren der Institution durchaus zu sichem 
vermochten. So sehr auch die Zeitdauer der Hochzeit verkiirzt, so sehr auch 
die Zahl der Gebriiucheeinheiten vermindert wurde, von der lntensitiit ihrer 
Rolle in der Gesellschaft blieb soviel immer gewahrt, wie zum jeweiligen Zeit• 
punkt vor dem Richterstuhl der offentlichen Meinung notig war. Das entspricht 
iibrigens der allgemeinen GesetzmiiBigkeit des t emporiiren Riickgangs des 
Brauch es. 

Wie schon erwiihnt, hat die Hochzeit die Funktionen (gewissermaBen die 
gewohnheitsrechtlichen Funktionen) der EheschlieBung real erfiillt und 
durchgefiihrt. Diese Funktionen gliedern sich in drei Hauptgruppen, und 
dem~n~sprechend sollen die weiteren Erorterungen drei Brauchkreisen, der 
Verem_igun? der Personen und des Vermogens der Familien , dem Beitrag und 
der Hilfeleistung der Gesellschaft beim Aufhau eines neuen Haushaltes und 

schlieBlich der Anderung in der gesellschaftlichen Position d es Briiutigams uod 

der Braut gewidmet sein. 

•>Kikeres« (>>Ausbitte<<) 

. nge . . war der JU Der Initiator der P ersonen- und Vermogen sveremigung . kandidat, 
Mann, ihre Form die >>Aushitte<<, d. h. der junge Mann, d er H eira~s tsgiitern 
hat die Eltern des Madchens, ihm ihre Tochter mit deren H eirda on ab, 
>>herauszugeben<<, wie es im Ungarischen heiBt. Sehen w1r zunac . .. hst av 

1
• FEL- HOFER 1969, 161- 162. 
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daB die Zeitpunkte des Werbens um die P erson (Braut) und um die Herausgabc 
der Aussteuer nicht immer zusammenfielen (sie konnten auch verschieden 
sein), oder auch davon, daB die Aussteuer der Braut entweder wiihrend der 
Hochzeitsfeier oder schon zuvor abgeholt worden konnte, dann hahen wir die 
Moglichkeit, unsere Aufmerksamkeit dem Wesentlichen der Sache zuzuwenden. 

Bei der Ausbitte kann zwischen Verfahrens- und meritorischen R egeln 
unterschieden werden. Rein verfahrcnsmiiBig ging alles vor der Offentlichkeit 
mit viel Verstellungen, mit Scherz und SpaB vor sich. 

Der junge Freier machte sich nicht allein, sondern von der ganzen 
Schar der Hochzeitsgiist e begleitet, auf d en W eg; hei den Siehenbiirger Szek
lern schlossen sich dem Festzug viele zu Pferde und hewaffnet an. T or, Tiiren 
und F enster des Hauses der Braut fanden sic in der R egel geschlossen; hei den 
Szeklern aus d er Bukowina, die die archaischen Traditionen beharrlich hewahr
ten, wurde das Tor auch mit Strohseilen und K etten zugebunden.15 In Orosz
hegy16 (Korn. Udvarhely) hat der Trauzeuge um EinlaB unter dem Vorwand, 
er suche Quartier oder wolle H eu oder Kiilher kaufen, doch wurde er mit den 
unterschiedlichsten AusfJiichten ahgewiesen. Daraufhin entspann sich ein sehr 
lebhafter und lustiger Dialog, eine Art Frage- und Antwort-Spiel zwischen den 
Vertretern der scheinhar unterschiedlichen lnteressen ; die Hausleute des 
Brauthauses gahen Riitsel auf, verwiesen die Ankommlinge an jemand anderen, 
kurz und gut sie waren mit alien Mitteln daran, den Brautigam an der direkten 
Erreichung seines Ziels auf ein e formale, aber auffallende Art und Weise zu 
hindern. Es kam auch vor , daB sie den E inlaB an die Erfiillung verschiedener 
Bedingungen kniipften oder daB sie die Freiwerher nur gegen Bezahlung einer 
Summa Geldes einlieBen. Widerstand man aher auf seiten der Brau t auch 
weiterhin, ging dem F estzug des Briiutigams die Geduld aus, und es geschah, 
wie etwa in Kocsard (Korn. Aranyosszek ), daB die Begleiter des Brautwerhers, 
von diesem ermutigt, wild in die Luft zu schieBen hegannen, durch das vom 
Freier geoffnete Tor in den H of eindrangen und ihm schlieBlich ins Haus 
begleitet en . .. <<17 Ahnliches ereignete sich in T ecso (Korn. Maramaros) noch in 
den sechziger J ahren des vorigen J ahrhundert s, wo >> ... die H ausleute in den 
Hof stiirzten und der Brautvater mit geheucheltem Groll nach der Ursache 
d es Dberfalles fragte . . . <<

18 Bei den Szeklern aus d er Bukowina wurde W erg 
mit einem Lappen umwickelt, auf einem Stock vor dem Tor in den Boden 
gesteckt und angeziindet, worauf die Begleiter des Briiutigams plotzlich Stocke 
hervorholten, um mit Gewalt durch das Tor dringen zu konnen, aber >>auch 

1
• GYORGYI 1962, 38. 

I B ORBAN 1868, 101. 
17 ORBAN 1871, 78. 
18 Rtsc5 1867, 284. Hier sei auf eine Bemerkung von Riso hingewiesen, nach der die 

Brauche in Tecso j enen der Volker im Osten, besonder s jenen der Tscherkessen sehr ah nlich 
sind, bei denen es sich nicht ziehmt, die Brau t ohne Gewalt und ohne einige eingeschlagene 
Schadel von Verwandten nach Hause zu bringen . 
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. ht nach am Tor entstand eine regelr h 

B t gaben mc ' . ec te 
die Leute der rau. . 

1
. wurden mit dem Ruf >>Diebe, Diebefo e 

.. I . und die Emdrmg mge 111p. Pruge e1<<, 

fangen.19 . A b'tte<< in der Regel noch nicht zu Ende, weil 81• h 
D • rdie>>USI . c 

am1t wa k auch im Haus zu we1teren spaBhaften V erst I 
. I r t t te d h. es am e • 

das Sp1e ,or se_ z ' . · D Trauzeuge der Braut leugnete, daB es 
d Diskuss1onen. er zur 

Jungen un .. worauf sich eine tiiuschende Komodie abspielt 
V I b gekommen ware, e, 

er O ung . H ustier (ein Hund oder Katze usw.) ein altes Weib 
weil statt der Braut em a . h b . f" ' .. d' . h I Frauen verkle1det hatten, er e1ge uhrt wurde 
auch Manner, ie sic a s . d bl . n 

. S 'kl der Bukowina, die an diesen er aumgen Traditionen usw. Bei den ze ern aus . 
f J hrhunderts festh1elten, stand den Leuten des Brauti 

noch An ang unseres a · 
h . 't es Ziel vor Augen: sie muBten die Flagge (das Symbol der gams auc em we1 er . 

B ) hi d . hi'nter der Braut versteckt war und von emem Brautfiihrer raut ste en, 1e 
bewacht wurde. Hierhei enthrannte wieder ein echter Kampf, mit aller Kraft 
und mit Geld, his den Ankommlingen endlich Flagge und Braut iiberlassen 
wurden.20 Im Komitat Zala verfolgte die Aktion ein ganz entgegengesetztes 
Ziel: ein >>Hochzeitsbitter<< muBte den Wimpel - hier ein biindergeschmiickter 
Stock, den •>vofelybot<<, auch >>igazsag<< (Wahrheit) genannt und eigentlich 
das Symbol des Brautigams - ins Haus der Braut schmuggeln, wiihrend den 
Gasten erst danach Eintritt ins Haus gewahrt wurde.21 In Kovaszna (Korn. 
Haromszek) wurde die Brautwerhung >>Loskauf mit Geld<< genannt.22 

SchlieBlich war noch die Aussteuer herauszubekommen und wegzuschaf
fen. Vielerorts muBte man mit den alten W eibern, die die einzelnen Stucke 
bewachten, um jedes Stuck feilschen, und es gait als echter Erfolg, wenn fiir 
das junge Paar tunlichst vie! •>gestohlen<< werden konnte.23 Dann priiften der 
Brautigam und seine Begleiter, ob die Eltern der Braut alles bereitsgestellt 
batten, woriiber sie sich friiher entweder miindlich oder im Heiratskontrakt 
geeinigt batten. In Oroszhegy (Korn. Udvarhely) wurde als letzte Bedingung der 
Herausgabe des Heiratsgutes von seiten der Braut noch Ende des vergangenen 
Jahrhunderts festgehalten, daB •>das Heiratsgut, die Brautausstattung, sofern 
die Frau kinderlos sterben wiirde oder wenn es die Not sonst erforderlich 
machte, ohne jeglichem Prozessieren zuriickzuerstellen sei«.24 

. Nachdem so alle Hindernisse beseitigt waren, wurde die Braut von ihrem 
eigenen Trauzeugen im Auftrag der Brauteltern mit warmen und bewegten 

B
Worten vom Elternhaus verabschiedet, dem Brautigam iibergeben, der die 

raut und ihr Heir t t h • · B 't a sgu nun sc. on 1m Namen des neuen Paares m esI z 
19 

GY0RGYI 1962 39 
20 

GYORGYI 1962' 39° 
21 

DiiM0T0R 1960 122 
22 ORBAN 1869 153 . 
23 MORVAY 1956 159· B 

ORBAN .. 1871, 79; 0Rru'TAY i9 ELOVAY 1956, 71; TARKA.NY 1944b 
369; n .~Moro!l 1960, 122. 

34
• 215; SzENDREv 1933, 135; ToRo~ 

• ORBAN 1868, 101. 
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nahm und danach mit der Braut und den Hochzeitsgiisten den Wagen besticg. 
Die Aussteuer wurde auf Wagen verladen, worauf der Zug das Haus verlicB. 
In Bodony (Korn. Heves) nahm der Brautigam die Braut symbolisch damit in 
Besitz, daB er dreimal um sie herumging25, in Balvanyosvaralja (Korn. Szolnok
Doboka) dagegen rammte er neben ihr ein Strohbiindel auf einem Stock in den 
Boden, was weit und breit im Lande bekanntlich als Symbol der Pflindung gait. 

Bevor auch wir in unseren Gedankengiingen weiterschreiten, mochten 
wir auf die erwiihnten vielen Vorstellungen noch einen kurzen Blick werfen. 
Ziel und Zweck der >>Ausbitte<< der Braut und des Heiratsgutes war die lnbesitz• 
nahme durch den Brautigam und das Fortschaffen aus dem Brauthaus, es 
geschah also nur das, woriiber man sich friiher ohnehin schon geeinigt hatte. 
Die tolle Verstellung trachtete einerseits das Ziel, den >>Erwerb<< der Braut mit 
geheuchelter Gewalt zu unterstiitzen, anderetseits ebendiesen >>Erwerb<< der 
Braut mit der gleichen Heuchelei zu verhindern. Die Motivation hierfiir geht 
auf die priihistorischen Elemente des Frauenraubes u!ld des Brautkaufes, 
also auf die Elemente der mit Geld und Gewalt zustande gebrachte Ehe zuriick, 
·auf Elemente also, die in fast ganz Mittel-Europa seit Jahrhunderten bekannt 
sind.26 Was bewahrte diese Zeremonien aus dem Nebel vergangener Zeiten bis 
in die heutigen Tage, was soil mit ihnen in unserer Zeit zum Ausdruck gebracht 
werden? 

Wir setzen voraus, daB das Schwergewicht bei der Verstellung besonders 
auf zwei Motiven, auf der Gewalt und dem Geld lag. Da diese geheuchelten 
Motive der Entfiihrung der Braut aus dem Elternhaus, aus ihrer Umgebung 
dienen, gehen wir wohl nicht fehl, wenn wir in diesem Brauch die demonstrative 
Darstellung des Bruches mit den friiheren Kontakten und der Trennung 
durch Gewalt und Geld, die Symbolisierung des volligen Bruchs der Braut mit 
ihrer Vergangenheit erblicken: Die Braut und ihr Heiratsgut werden also mit 
Gewalt und Geld erworben, sie muB folglich ihre friiheren Beziehungen zum El
ternhaus abbrechen, und sich die Gewohnheiten ihres Mannes und seiner Eltern 
aneignen. 

In Richtung der Einhaltung dieser Anpassungspflicht wirkten zu dieser 
Zeit auch andere symbolische Handlungen. Bei den Szeklern z. B. war es 
noch Anfang des 19. Jahrhunderts gebriiuchlich, daB cine aus einer anderen 
Ortschaft stammende Braut am Dorfeingang ein loderndes Feuer iiberspringen 
oder sich mit Wasser besprengen mufite, um - der Beach tung der Gesetze der 
alten Gemeinschaft enthoben - die neue Gemeinschaft geliiutert betret en zu 
konnen.27 In Gocsej, am FluB Kerka (Korn. Zala) legte die Braut am Ausgang 
ihres friiheren Dorfes folgendes Gelobnis ab: >>An diesem heiligen Ort, in dieser 
Stunde gelobe ich hoch und teuer, daB ich meine friiheren Gewohnheiten 

26 MORVAY 1956, 151. 
26 Vgl. hierzu KoMOROVSKY 1973, 159- 178; TAGANYI 1919, 21- 25; BODROGI 1962, 149. 
27 IMREH 1973, 87. 
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allesamt ablege und jene Sitten und Gebriiuche annehme, die ma . • ill 2s n 1m II 
meines Mannes beachtet w1ssen w .<< ause 

Andererseits muB aber auch darauf hingewiesen werden, daB 
in den Scheinscharmiitzeln, noch wiihrend der einzelnen Hoch . . es Weder ze1tsakt 

' a v1el gebundene, rituale Formen, Ausdriicke oder W endungen gab d 8 . e fest 
neben der konstanten Grundstellung des W egholens der Braut . lllelu 
und fiir Geld den individuellen .A.uBerungen, der Personlichkeit d mkit Gewalt 

b d

. 1·· I' h E" b d E · ' en a tualit·· e mgten p otz 1c en mge ungen, em xtempor1eren, der schabl ats-
leidenschaftlichen Dramatisierung und der Lust des V olkes S ~nenfreien am p1el · ' 

freier Lauf gelassen waren. er1schen 

Die Aussteuer 

Werfen wir aber einen Blick auf die der Braut von ihren Eltern mitgege
bene Aussteuer, das Heiratsgut oder die Brautgabe. Sie war iiberall im Lande 
raumlich und zeitlich sowie der jeweiligen Vermogenslage entsprechend sehr 
unterschiedlich. Immerhin fallt auf, daB bei der V erheiratung auch die Armeren 
mehr zeigen wollten, als es ihnen ihr Vermogen erlaubt hiitte, das aber bedeutete 
eine schwere Belastung fiir Familien mit einer oder mit mehreren Tochern. 
Aile Angaben scheinen den Spruch zu rechtfertigen, ein Haus brenne so viele 
Male, wie viele Tochter die Eltern hatten, und ebenso den Wunsch, man moge 

eher tausend Sohne als eine Tochter haben. 
Die Aussteuer bestand im allgemeinen aus beweglichen Sachen, vor• 

nehmlich aus Kleidungsstoffen fiir die Braut und den Brautigam, aus Bett• 
wasche und Bettzeug, aus Tiichern, Handtiichern, Siicken sowie aus Ziergegen· 
standen fiir das Zimmer, wie W andtellern, Kriigen, Kannen, Spiegeln sowie 
aus Mobeln, in denen man diese unterbringen konnte. Unter den Mobeln sind 
die Betten, die Truhe und der Schrank zu erwiihnen. Die Reicheren pflegten 
auch Kiihe, Pferde und Schafe mitzugeben, seit den 4Oer J ahren sogar eine 
Kiichenausriistung, Tafelgeschirr usw. Im siidlichen Teil des Komitates Somogy 
g~horten zu den mitgegebenen Mobeln friiher die tulpenverzierte Truhe und 

em Bett, spater, nach der Jahrhundertwende eine Kommode ein Schrank 
und ~in_Bett, und noch spater, in der 3Oer Jahren schon eine k~mplette Zim· 
°:'eremnchtung, bestehend aus zwei Betten, zwei Schriinken, einem Jofa, 
emem Tisch und · S ··hi 2 U 1 · h uch . vier tu en. 9 ngefiihr manifestiert sich hierin zug eic a 
dl1le En~wicklung und Modemisierung im Lande. Die Aussteuer enthielt im 
a geme1nen keine K " h .. G ··t da d' . uc enausrustung und keine wirtschaftlichen era e, 

ie Junge Frau diese in d F ii' 'h d er am 1e 1 res Mannes in der Regel vorfan · 
28 GiiNCZI 1914 350 
29 Ethnogra hi; 192 102; 

~RBAN 1871, 79; bAK6 19is i!~.vGgl. Weiter: Ethnographia 1938, 310; ORB.AN 1
868

•1949, 
6; MORVAY 1956 53· On ' ' YORFFY 1942, 260• FEL-HOFER 1969 133; J(RESZ369 

' ' TUTAY 1934, 215; SZENDRE~ 1933, 135; BAK.6• 1955, 366- • 
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Die regionalen Benennungen fiir die Austeuer sind: >>kelengye<< (Ausstat· 
tung), »hozomtin)"<< (Mitgift), »naszajandek<< (Brautgabe), >>paraphernum<< (in dcr 
Sprache des Volkcs: pereforum), >>gunya<< (Gewand), >>Stafirung<< (Staffie
rung), >>menyasszonyos lada<<<< (Brauttruhe), >>tulipanos lada<< (Tulpentruhe), 
>>agy<< (Bett) usw. Die Aussteuer wurde nicht nur von den Eltern geschenkt, 
sondern hiiufig auch von Verwandten und Freunden aufgebracht; in iirmeren 
Familien, zum Beispiel bei den im Gedinge entlohnten Erntearbeitern der 
Maty6, der Bevolkerung von Mezokovesd und Umgebung, in den Dorfern 
um Budapest, wo die jungen Miidchen 6-8 Jahre lang nahezu ausschlie8lich 
fiir ihre Aussteuer arbeiten.30 In Pancsova (heute Jugoslawien) trugen die 
Miidchen die goldenen Ketten, die die Kosten ihrer Ausstattung decken sollten, 
Sonntags bei ihrem Spaziergang um den Hals, um damit die Burschen an sich 
zu locken.31 

Ziel und Zweck der Ausstattung war im allgemeinen, das junge Paar 
mit bestimmten Dingen zu versehen, die sie vor allem zu ihrem au8eren 
Auftreten benotigten. >>Von den sieben, nach Farbe und Verzierung unter
schiedlichen Kategorien der Festhemden wird die Frau den iiltesten Typ erst im 
Alter von fiinfzig, sechzig Jahren zum Gottesdienst tragen. In der Ausstattung 
finden sich alle Kleidungsstiicke - auch jene, die das >>Haus kleinden<< - , 
die die Veranderungen und festlichen W endepunkte im individuellen und im 
Leben der Familie begleiten, und sie manifestieren werden. W enn die Haus• 
leute in Trauer sind oder alt werden, verriit vom hoch aufgeschlichteten Para
debett bis zum Speiseranzen und zum Brottuch alles die diistere Stimmung 
im Hause. Feiert dagegen das junge Volk, werden auch Kleidung und Zim
mereinrichtung mit iippiger roter Verzierung geschmiickt, lebendiger gemacht. 
In den bei feierlichen Anlassen gebrauchlichen Gegenstanden der Ausstattung 
spiegelt sich gewisserma.Bcn das ganze Programm des individuellen und des 
Familienlcbens, im Kissen fiir den Saugling genauso wie in den Elementen der 
Bahre - und die Ausdrucksfiihigkeit der verzierten Gegenstiinde ist in ihrer 
ganzen Breite bei fast allen leicht zu iiberblicken.<<32 

Die Ausstattung diente aber nicht nur einer Familie. Die junge Mutter 
trachtete sie zu schonen und die wichtigen Stucke aufzubewahren, um sie 
ihrer eigenen Tochter und Enkelin weitergeben zu konnen. Daneben webte und 
niihte sie auch selbst, um die Brautgaben ihrer Freundinnen bereichern zu 
konnen.33 

Die blumengeschmiickte Truhe war ein Prachtstiick der W ohnung, sie 
wurde an auffallender Stelle aufgestellt, wie dariiber aus H6dmezovasarhely 
(Kom. Csongrad) Lajos Kiss berichtete: >>Dem eintonigen Zimmer armer 

36 GYORFFY 1942, 260; KRESZ 1949, 56. 
31 Onelet(rasok (Autobiographien), 1974, 21. 
32 FEL- HOFER 1970, 16. 
33 F:EL- HOFER 1970, 34. 
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. h d" f rbi·ge mit Blumen verzierte Brauttruhe eine freundlich 

cute ver ie 1e a , . e, 
trauliche Stimmung. Die junge Frau war denn um sie a~~h sehr besorgt und 

reinigte sie mehrmals am Tage von Staub und Schmutz.<< 
Das Schicksal der Ausstattung r egelten genau beachtete Briiuche. Sie 

bildet e das alleinige Eigentum der Frau, einen Tei! ihres Vermi:igens. Die 
Schliissel der Schriinke und der Truhen verwahrte sie p ersi:inlich. W enn das 
Paar sich scheiden iieB oder die Frau kinderlos starb, muBte alles ihren Eltern 
bzw. ihrer Familie zuriickerstattet werden. Hatte die Frau hingegen eine 
Tochter, bekam diese die Ausstattung als Heiratsgut oder als Erbe. Die schon
sten Kleidungsstiicke der kinderlos oder jung v erstorbenen Frau legte man 

ihr auch in den Sarg.35 

Wenn eine wohlhabende Braut zur Ausstattung von ihrem V ater auch 
eine Kuh bekam, wurde diese im Stall des Schwiegervaters angebunden, hatte 
aber Weidebefugnis auf Grunds des Weiderechts des Vaters; der Milchertra 
und die Kiilber gehorten aber der Frau, die aus dem Erli:is fiir diese ihre Kinde; 
kleidete. Wenn aber der Yater den Weidegang nicht erlaubte, wurde der Nutzen 

geteilt.36 

Die Aufnahme 

Das niichste wichtigste Ereignis nach der Werbung um die Braut und 
ihrer Herausgabe bildete die Aufnahme der Braut durch die Familie des Brau· 
tigams. Auf dem Weg aber, den die Wagen mit dem jungen Paar und seiner 
Begleitung in Richtung Elternhaus des Briiutigams in flottem Trab zuriickleg· 
ten, hiiuften sich weitere Hindernisse. Auch die spielerische V erstellung, die 
schon die Herausgabe der Braut >>erschwert<< hatte, setzte sich fort, sie trat 
j edoch nun gcwissermaBen aus dem Familienkreis heraus, und die aktiven Roi
Jen des Scheinwiderstandes iibernahmen nun die Dorfbewohner als Mitglieder 
der brcitcren Gemeinschaft. Der Brautigam muBte auch mit ihnen fertig wer· 
den. Aufzeichnungen aus Kovaszna (Korn. Haromszek) z. B. wissen zu berich· 
t en,37 daB das Vorwiirtskommen der Wagen auf dem kurzen W eg vom Haus 
der Brauteltern bis zum Haus des Briiutigams durch folgende Hindernissc 
erschwert wurde: 

- der Weg wurde von den Burschen verbarrikadiert, die Durchfahrt 
muBte abgelost werden; 

- die Pferde scheuten und wollten erst weiter nachdem die Kutscher 
Geschenke erhalten hatten ; ' 

34 Kiss, Lajos: Nepraj:i targy k h, d • hi he Ge· 
genstande im Museum zu Hod 

O 
a 

8 
a O mezovasarhelyi muzeumban (Etbnograp sc 

3' FtL- HOFER 1970 19'.'152
- V _sarhely). Nepiink es Nyelviink 1938, 22. 

38 FtL- HOFER 1969, 134 ARKOZI l958, 288; ORBAN 1873, 142. 
37 ORBAN 1869, 153. ' . 
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- eine Kinderschar verstellte den W eg, man mu8tc ihnen Kuchen geb en; 
- vor dem Tor des Elternhauses des Briiutigams standen auf der Stra8e 

Kannen und anderes Wassergeschirr, in die Kupfergeldmiinzen geworfen 
werden mu8ten ; 

- auch das Tor des Briiutigamshauses war gesperrt, befand man sich 
doch schlie8lich >>im Kriegszustand« mit dem Brauthaus, wie das so auch 
konsequent zu sein schien; das Tor wurde also jetzt erst nach gewissen Erkla
ungen und Rechtfertigungen geoffnet. 

Ahnliche Hindernisse und Ablosungen waren iiberall in Lande bekannt. 
Die Aufnahme wurde gleichfalls <lurch symbolische Handlungen unter

brochen. D er Brautigam hob die Braut vom W agen und kiiJ3te sie, womit er 
sic auch vor der eigenen Familie als seine kiinftige Frau anerkannte. Im Szek
lerland reichte der Yater dem Paar den mit Wein gefiillten Freudenbecher, als 
Zeichen dafiir, daJ3 er die neue Frau gern sah.38 Anderswo gab man Honig, 
einen KuJ3, b ei den Rumiinen (z. B. in Balvanyosvaralja) Brot und Salz, mit 
den en man gleichfalls den WillkommensgruJ3 zum Ausdruck brachte. Indem 
man der n eu en Frau einen Stuhl anbot und sie sich auf diesen niederlieJ3, war 
ihr Platz im Hause anerkannt.40 

Mit der Aufnahme lieJ3 sich sie n eue Familie bci den Eltern d es Briiuti
gams nieder, was neb en der Niederlassung in einer eigenen Wohnung oder der 
Dbersiedlung des Tochtermannes zu seiner Frau in das Haus der Schwieger
eltern eine weitere Form der Niederlassung bildet e. Bezog das Paar eine eigene 
Wohnung, iiberreichten die Eltern dem die n eu e Wohnung b ezieh enden jungen 
P aar vielerorts einen nicht angeschnitten en Laib Brot und Salz. 

Weitere Formen der gesellschaftlichen A nstrengungen ( der B eistandsleistung) 

Mehrere Abschnitte der Hochzeit dienten d em Zweck, dem jungen Paar 
cine moglichst breite materielle Basis zu schaffen , die gemeinsamen Burden zu 
erleichtern , die Bedingungen ihres getrennten oder ihres in gemeinsamer 
B ewirtschaftung mit den Eltern gefiihrten, aber relativ selbstiindigen Haushal
t es zu sichern. Die traditionelle dorfische Gesellschaft eilte der n eu en F a milie 
auf unterschiedliche Art und W eise zu Hilfe; d ie selbstiindigen Institution en 
dieser Hilfe und die Gelegenheiten zu ihrem Einsatz sollen bier kurz er i:irtert 
werden. Vorweg sei festgehalten, daJ3 sie ihrer Tradition nach von Ort zu Ort 
ver schieden waren . 

In Kalotaszentkiraly (heute in Rumiinien mit ungarisch en Einwohnern) 

38 VITOS 1894, 895. 
39 Rtso 1867, 210 . 
,o MORVAY 1956, 161. 
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erhielt die Braut anlaBlich der >>Klagefeier<<
41 

vor der Hochzeit, auf d . 
Aos,ehciden ,u, d« Reihe dor M&dch•n g,fciort wurd•, von ihren F,ount >h, 
Wandteller und -becher zum Geschenk.42 In Torock6 (gleichfalls in Rumt~en 
muBten die Hochzeitsgiist.e den von ibnen konsumierten Wein hezahlen.nien) 

hio,bci eingenomm•n• Gdd gehOrte dem jung•n Paar zu gleiohen T .1 D., 
In Kalotaszeg brachte ihnen jede eingeladene Familie als Geschenk eine e~:n.ta 
Holz aus dem eigenen Vorrat.44 In Szentpeter (Kom. Komarom) h" 8 hre 
Hochzeitsgeschenk, genauso wie das Taufgeschenk >>rodina<<45. ie das 

Die >>Ausstattung<< des Briiutigams 

N ach diesen kurzen Ausfiihrungen iiber Mitgift und Brautgahe, die eine 
Form der Beistandsleistung bildeten, wollen wird er Vollstiindigkeit halber auch 
auf die vielerorts iibliche >>Briiutigamsgahe« eingehen. Der Brautigam stellte z. B. 
das Bett zur Aufnahme des Bettzeuges oder den Geschirrschrank ( das Schiissel-

brett) und die Truhe fiir die Tonkriige und Teller hei.
46 

Die >>Heresz<< 

Als Volksbrauch mit juridischem Aspekt kann nehst der Beistandslei
stung die sogennante >>heresz<< ( die sog. >>N achhochzeit<< der V erwandtschaft der 
Braut) aufgefa8t werden, von der mehrere Variant.en bekannt sind. 

In Kalotaszeg wurde sie bei den Eltern der Braut am zweiten Tag der 
Hochzeit abgehalten. Auf ihr iiuBerte sich jeder Verwandte der Braut gegen
iiber, was er ihr zu schenken beabsichtige, womit er ihr Vermi.igen zusiitzlich 
bereichern wolle. In Kori.isfo (Ortschaft mit ungarischer Einwohnerschaft in 
Rumiinien) leitete man diese Au8erung mit den Wort.en ein: >>Jetzt kommt das 
Hinzufiigen<<. Da wurden mal Lammer, mal Tiicher oder Geld gesammelt, die 
die Frau in der Ehe getrennt hielt, oder deren Ertrag den Kindern gehi.irte, 
die von diesem Ertrag geschult wurden und sich kleideten.47 In anderen 
Gegenden des Landes, in Transdanubien, in der Gegend jenseits der Theill 
und in Siebenbiirgen brachten die V erwandten am Morgen des Hochzeitstages 

.. " •>Sirato« (wor~I. fKlagefeiere) oder tlegenybucsu« (Polterabend), »Iennybucsut 
(wortl. »Madchenab~chiedf, d. h. Polterabend der Braut) diente vor der EheschlieBung dern 
Zweck, da~ Aussche1den von Brautigam und Braut ans der Reihe der Burschen bzw. Miid• 

(
cNh~n .~ukf~ierNn. A

1 
~~fiihrlicher dazu vgl. die Studie von Akos SzENDREY betitelt >>A sirat6' 

epun es ye vunk, 1937, 15-21) • 
u FEL-HOFER 1970, 17. . 
•• ORBAN 1871, 223. 
•• Rtso 1867, 175. 
'
6 Rtso 1867, 275. 

•e FEL-HOFER 1970 17 
C7 JANK6 1892, 159. ' • 
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Milchhrot, Backwerk, gebratenes Gefliigel, Kleidungsstiicke und Gebrauchs
gegenstiinde als Geschenke ins Haus der Braut, die nach dem >>Ahtransport 
des Brautbettes<< von den Teilnehmern der Wachhochzeit im geschlossenen 
Zug der Braut nachgebracht wurden.48 Sic wurden auch »kallatosok<< ( dio 
Walker) genannt, so etwa in Mako und Hodmezovasarhely.40 Zu den Kosten 
der Hochzeit trug auch die Verwandtschaft des Briiutigams bei, so jedoch, da8 
z. B. in der Muraki.iz (Murinsel) am Anfang des vergangenen Jahrhunderts 
Dreiviertel der Last.en von den eingeladenen Giisten getragen wurden.50 

In Oberungarn hie8 das Sammeln von Geldspenden fiir die Braut vor 
dem Ahendessen gleichfalls >>heresz<< (in Felsotarkany - Kom. Heves -
>>kisheresz<<), das gesammelte Geld >>heresz-Geld<<.51 In Gi.imi.irpeterfalva (heute 
in der Tschechoslowakei) und in den Nachbardorfern wurde diese Geldsumme 
dem Sondervermogen der Frau zugeschlagen, die es zu eigenen Zwecken ge• 
winnbringend anlegte, ohne, da8 ihr Mann dariiber ein Wort mitzureden hatte. 
Sie kaufte meistens Vieh, das vom Mann versorgt und gefiittert wurde, doch 
hlieb der Nutzen bei der Frau. Sie konnte ihrem Mann einen Teil dieses 
Geldes gegebenenfalls borgen, doch mu8te er es zuriickzahlen. In Brezn6· 
hanya muBte jedes eingeladene Ehepaar dem jungen Paar einen Forint 
und 30 Kreuzer zahlen.52 

>> Szolas<<* 

Die wichtigste Form und Gelegenheit der gesellschaftlichen Zuwendung 
hieB in Siebenbiirgen >>sz6las<<. 

In Korosfo (Kom. Kolozs) bat der eine Trauzeuge nach dem Ahendessen 
die Anwesenden zu sprechen, d. h. dem jungen Paar etwas anzubieten. Darauf
hin standen die Giiste in traditioneller Reihenfolge auf und erkliirten in 
feierlicher Weise, was sie dem Brautigam oder der Braut schenken, iiberreichen 
oder versprechen. Zuerst sprach der Vater der Braut, dann ihre Mutter, ihnen 
folgten die Geschwister in der Reihenfolge nach ihrem Lebensalter, dann die 
niiheren Verwandten, Bekannten, worauf sich alles genauso von seiten des 
Briiutigams wiederholte. Es wurden Haus, Landbesitz, Vieh, Kleidung, Geld 
usw. angeboten; die Trauzeugen zeichneten alles emsig auf, weil die so ange
botenen Giiter in der Regel als Miterworbenes galten; lieBen sich aber die 

• Wortlich soviel wie "Reden", dem Sinne nach eigentlich "Verpflichtung" . 

• 8 Rtso 1867, 148. 
•• SZENDREY 1933, 139; TOROK 1864, 473. 
so Ethnographia 1890, 331. 
61 Ethnographia 1891, 105; BAK6 1955, 392. In Bodony (Korn. Heves) verstand man 

unter .. heresz" die getrennt abgehaltene Hochzeitsfeier der Verwandtschaft der Braut (vgl. 
MORVAY 1956, 246). 

62 Rtso 1867, 76. 
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'd d teilten sie das Vermogen, batten sowohl der Mann 1 Partner sche1 en, 0 er . .. li h z d a 8 
. d R ht das ihm oder 1hr person c ugeor nete dern 

auch die Frau as ec , ge. 
meinsamen V ermogen zu entnehmen. . 

k 
. d ch andere interessante Momente dieses Anhietens n· Be annt sm au . . · 1e 

k 
.. f .. }'ch 1·hre Zuwendung, hesonders sowe1t es s1ch um Imrnoh' Eltern nup ten nam 1 .. . 1-

lien handelte, haufig an Bedingungen, als solche waren z. B. uhhch, daB das 
junge Ehepaar diese Giiter erst nach de~ Tode der Elter~ oder erst nach der 
Gehurt eines Kindes erhalten sollten; Ja zur. Besc~eumgung der Erfiillung 
dieser letzteren Bedingungen wurde oft auch eme Frist festgesetzt, womit die 
Eltern das Interesse ihrer Kinder an der >>Familienplanung<< wecken wollten. 
Bei den Liegenschaften kam es vor, daB ihr Charakter als Sondervermiigen 
ausdriicklich ausbedungen wurde und daB selhst die Mithenutzung ausgesch
lossen hlieh, das geschah in erster Linie hei den Frauen.53 

.Ahnlich geht bei den Szeklern in Csik und den >>tschango« in Hetfalu 
(zwei ungarischen Volksgruppen in Rumanien) das Anhieten der >>Hochzeitsge
schenke<< vonstatten. Nach dem Mittagessen wurde im Hof ein mit einem 
Teppich bedeckter Tisch aufgestellt und das junge Paar aufgefordert, sich an 
den Tisch zu stellen. >>Hier heschenken angesichts der ganzen Gasteschar die 
Eltern ihre Kinder<<, verzeichnete Balazs ORBAN, - >>dann kommen die Ver• 
wandten und iibrigen Giinner an die Reihe. Der junge Ehemann hekommt 
von seinen Eltern Haus, Garten, Ackerland, eine Feldwiese und eine Kuh, 
Leinen, Miibel, ausgenommen den Bettrahmen, den in Hetfalu immer der 
Brautigam beschaffen muB. Die Verwandten gehen eine Truhe mit den Kleidern 
und dern Leinenzeug der jungen Frau, weiterhin Ringeisen, Kessel, Geschirr, 
von jederman einige Forint, die in die heiden Teller auf den Tisch gelegt 
werden.<<54 

. ~ie Traditionen kennen irn Rahmen der Hochzeit noch unzahlige Miig· 
lic.~keiten, Gel~genheit~n und Rechtstitel zur Unterstiitzung der Neuver• 
mahlten. Aus ihrer Reihe sollen hier nur der >>Brauttanz<<, die >>Hochzeits· 
waschung<< und die >>Versteigerung des griinen Fruchtzweiges<< hetrachtet 
werden. 

Die Gebiihr fiir den Brauttanz 

. d h lb so heiJ3t, Wer hat vom Brauttanz noch nicht gehort, der mcht es a eil 
weil die Braut irgendeinen exotischen Tanz auffiihren mu8te, 8 ~~d;~e ~n
sich den miinnlichen Glisten nach dern Ahendessen gewohnheitsgemaB e tei· 
heit bot, mit der Braut zu tanzen. Er folgte in Szeged-Unterstadt zum ·un· 
spiel dem »Reihentanz<< bei dem die miinnlichen Mitglieder der Sippe des J 

63 
TARKANY 1943, 68. 

54 

ORBAN 1873, 152; Ris6 1867, 262; V1TOs 1894, 887; GYiiRGYI 1962, 41. 
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gen Ehemanm:s mit der Braut eine Runde tanzten.55 Darnit wurde sie im 
Grunde genommen in die Sippenschaft ihres Mannes, mit dem Brauttanz 
dagegen in die Gesellschaft aufgenommen. 

>>Die Braut ist zu verkaufen<<, kam es mit einem Jauchzer vom Trauzeu
gen, und wer sie >>kaufen<< wollte, das heillt Lust hatte, mit ihr zu tanzen, war 
verspflichtet, in den hereitgehaltenen Teller eine gewisse, festgesetzte Geld
summe zu legen, seltener auch irgendein Kleidungsstiick anzuhieten, es even• 
tuell iiher die Braut zu hreiten. In H6dmezovasarhely tanzten unterdessen 
Mitte des vergangenen J ahrhunderts die weihlichen Gaste mit dem Brau ti• 
gam,56 ein Brauch, der auch in die Umgehung von Szeged iibergriff.57 

Anfang des vergangenen J ahrhunderts wurde das Geld gewiihnlich 
noch in ein Sieb getan, weshalb die in diesem angehaufte Summe auch »rosta• 
penz« (Siehgeld) hieB. Bei den Szeklern nannte man es >>tancdij<< (Tanzge• 
hiihr), in Nyiri (Korn. Ahauj-Torna) >>kontyol6penz« (Hauhengeld),58 in 
Giirniirpeterfalva und seiner Urngebung »siirgeto-penZ(( (Ernahrungsgeld). 
Es gehorte in der Regel der jungen Frau, doch gab es je nach dem ortlichen 
Gehrauch auch andere Liisungen. In Szeged z.B. wurde dieses Geld als der 
erste gerneinsarne Erwerb des jungen Paares betrachtet, im henachharten 
Dorf Szajan hlieh es dagegen bei der Frau;59 in Hodmezovasarhely hekamen 
die Musikanten und der Brautfiihrer das iiber eine runde, jedenfalls der Braut 
gehorende Surnme hinaus hereingekornmene Geld.60 Bei den Szeklern im 
Komitat Udvarhely wurde die Einnahme den Musikanten und der Braut zu 
gleichen Teilen iibergeben.61 In Di6sd (Korn. Fejer) und ganz allgemein in den 
deutschsprachigen Gebieten driickten die Giiste nach dem Tanz der Braut mit 
den Worten >>Jeitz pist a Frau<< eine Geldrniinze in die Hand.62 

Fiir das Brautgeld wurden in Atany (Korn. Heves) gewiihnlich Ferkel 
oder ein Kalb gekauft, die beim Schwiegervater gehalten wurden; der Milch
ertrag wurde zugunsten des gemeinsamen Haushalts verwertet, das Vieh selbst 
aber blieh stets das Eigenturn der Frau.63 

Die Frage des Eigenturnsrechtes an dem heim Brauttanz hereingekom• 
menen Geld warf in der Judikatur wegen der Verbreitung des Brauches iiher 
das ganze Land6' nicht geringe Prohleme auf. Die Kurie (his 1950 das oherste 
Gericht des Landes) beschaftigte sich noch darnals rnit dieser Frage in Ver• 
hindung mit einem ProzeB irn Kornitat Giimor, in dem die Frau ihren Mann auf 

2• 

55 BALINT 1933, 94. 
56 Rts6 1867, 152. 
57 Freundliche miindliche Mitteilung von Sandor BALINT. 
•8 Oneletirasok (Autobiographien), 1974, 356; WALDMANN 1957, 163. 
•• BALINT 1957, 146. 
GO Ris6 1867, 152. 
•• ORBAN 1868, 103, 110. 
62 Ethnographia, 1937, 254 . 
63 FiL-HoFER 1969, 217. 
84 JANKO 1902, 391; NAGY-CZIROK 1959, 269; Rts6 1867, 67, 228. 
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H rausgahe der auf die geschilderte Weise hereingekommenen Geld e . r sunun 
klagt hatte. Das Gericht untersuchte 1m Lame des Verfahrens, inwiew . e Ver. 
und Stelle im betreffenden Dort diese Art des Spendens allgemein h ei~ an Ort ' ver re1t 

es rau . ' oh nach dem Brauch zugunsten der Braut oder zugunsten d B .. et War 
gesammelt wurde und welche Intention die einzelnen Spender hei ih tigallls 
Ieitete.6

5 
Im Jahre 1956 entschied das Geircht in hochster Insta ren Gahen 

anderen Angelegenheit auf Grund der ortlichen Gewohnhei:z a:ch _in einer 

Brauttanz vereinnahmte Summe als Sondereigentum der Fra~ 

0 

d die heilll 
meinsames Eigentum der Ehegatten anzusehen ist, 66 seit 1968 . 

0 

er als ge-

h 

. d . I . E. wud es J. d 
sc on em eutig a s gememsames 1gentum betrachtet, es sei d . e och 
wurde eine ahweichende Ahsicht der Gonner bewiesen. 01 enn, im S

t
reitfaU 

Die Hochzeitswaschung 

Dieser Brauch war his zur J ahrhundertwende vor all em in der U mgehun 
von Szeged hekannt. Nach dem Ahendessen nahm die junge Frau eine Schiisse1 
mit Wasser und wusch jedem Mann unter den Glisten das Gesicht und kiimmte 
ihn. Als Ausdruck des Dankes taten die Manner Geld in die Schiissel, das 
>>mosdat6penz<< (Waschungsgeld) genannt wurde und der jungen Ehefrau 

gehorte.68 
Die Behorden erkannten jedoch bald, da6 dieser Brauch zur Verbreitung 

einer gefahrlichen Krankheit, des Trachoms, heitrug, weshalh seine Ausiihung 
hei Strafe verboten wurde.69 

Versteigerung des griinen Fruchtzweiges 

Dieser Brauch war in einigen Dorfern des Komitates Baranya selbst in 
den 40er Jahren noch recht verbreitet. Vor dem geschmiickten Fruchtzweig 
wurde mit viel iibermiitiger Neckerei eine Versteigerung gehalten, hei der der 
Brautfiihrer die Namen jener laut ausrief, die in eine Pfanne Geld taten. 
Dieses Geld gehorte gleichfalls der Frau.70 

Abderweitige Zuwendungen 

D. . . k d ·unge Paar 1e >>Orgamsatoren<< des Hochze1tsahlaufs beschen ten as J b "t 

auf die unterschiedlichste Art und Weise, ungeachtet der geleisteten ~r eil 
d d . d h . ht emma un es angenommenen Veranstaltungsauftrages konnten JC oc me 

: GR~s~c~IMm_ 1905, 317. Nr. 354). 
87 Bir~•~g~ hata~ozatok (Gerichtliche Entscheidungen) 1956, 253 (Stellungnahme Nr. 932). 

B~ro,ag, hatarozatok (Gerichtliche Entscheidungen) 1968 50 (Stellungnahme 88 
BALINT 1957, 168. • 

;?ARKANY 1970, 424. 
BERZE NAGY 1940, 136. 
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sie mit leeren Hiinden auf der Fete erscheinen. Aus Anla8 der gro8en -Fcier 
beschenkten einander selbst die Eltern des Brautpaares, die Treuzeugen und die 
Brautfiihrer und Brautjungfern, wahrend die >> grauen<< Eingeladenen den 
Nachbarn von den mitgebrachten Kuchen und Kleingebiicke anhoten. Noch 
feierlicher gestaltete das Ereignis der Umstand, da8 fast jeder jedem gefiillig 
zu sein trachtete. 

Ahnlich wurden die ohne Einladung gekommenen Giiste, aher auch 
Freunde, die dem Festzug begegneten, Arme und Reiche gleicherma8en 
beschenkt. >>Jeder wurde angehalten<<, schreiht Gyula lLLYES, >>der des Wegs 
kam, jeder wurde mit Kuchen und Gehiick formlich vollgestopft, und >>flehend« 
wurde jedem eine Flasche mit der Bitte in die Hand gedriickt, um des Himmels 
willen doch einen tiichtigen Schluck zu tun ... <<71 

Manchenorts heschenkte man sich mit symholischen Gegenstiinden und 
mit hesonderer Betonung des Zusammengehorigkeitsgefiihls der Gemein
schaft. Am Oherlauf der Fliisse Kiskiikiillo und Nyarad in Siehenhiirgen und 
in den Szeklerdorfern von Udvarhelyszek und Felcsik gait als Geschenk dieser 
Art eine gute Schnitte vom gro8en Hochzeitskuchen, dem >>premes<< (wortwort
lich: >>Pelzkuchen<<). Das war ein riesengro8er, runder Kuchen mit Torten
schnitten am Rande, in dessen Mitte ein ungefiihr 60-80 cm !anger, griiner 
Zweig >>prem<< genannt, eingestochen und mit verschiedenen Delikatessen 
hehiingt war. Ethnologen halten diesen Zweig fiir das Symbol des Lehenshau
mes. Als Schlu8akkord des Ahendmahls hei den Szeklern hekam ein jeder je 
eine Schnitte vom >>Pelzkuchen<<, wiihrend es andererseits alle fiir ihre Pflicht 
hielten ein Stiick zu nehmen.72 Der symbolische Sinn der Beteiligung an dem 
Gemeinsamen ware der Sache nur schwer ahzusprechen. Andere Schenkung 
mit iihnlichem Sinn konnte zum Beispiel in Ajak (Korn. Szaholcs)73 angetroffen 
werden, wo die Brautfiihrer an die Eingeladenen Tiicher, in Dravaszerdahely 
(Korn. Baranya)74 hingegen Blumenstriiu8e verteilte. 

Vermogensrechtliche Fragen der Ehe 

Zu sehr lehrreichen Ergehnissen gelangt man, wenn man versucht, die 
verschiedenen Formen der materiellen Unterstiitzung des jungen Paares 
von den Begriffen des positiven Rechtes her zu untersuchen. Die formellen 
Schwierigkeiten sind hierhei oft kaum zu iiherwinden, da die Moglichkeit der 
rechtlichen Wertung im konkreten Fall von den Umstanden der Spendung 

71 ILLYES 1937, 135. 
72 ORBAN 1868, lll; MoLNAR, Istvan: A s:ekely lakodalom j elkepes siitemenye: a premes 

(&Premes<< (Pelzkuchen): symbolischer Kuchen der Szekler Hochzeit). (Neprajzi Kozleme
nyek, 1958, 29-43). 

73 0RTUTAY 1934, 213. 
74 BERZE NAGY 1940, lll. 
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d 
Iso wer wann, unter welchen Bediu-

.. d kann avon a ' ' . 
kaum losgelost wer en ' k den materiellen Beitrag ubergab. 
gungen und zu wel~hem ~whee d leichteren Fall, den niimlich, in dem die 

B t hten wir zunac st en B .. . . e rac d d"e Braut oder nur der raut1gam be1 ihrer 
Neuvermiihlten oder entwe er nur 1 d D • . 

. . Verwandten beschenkt wur en. as war em >>re1ncs<< 
Hochze1t von ihren d d . nach der Absicht des jeweils Schenkenden 
Hochzeitsgcschenk, un wur e Je • E 

, T .1 d Sondermi:igens, oder zu gememsamem rwerb. 
entweder zu emem ei es .. M" "f . d h I die Heiratsgiiter gehorten zur 1tg1 t, aber nur 

Die Aussteuer, • · a so . • A I • • 
. d k • -" II k" nen wir uns einer mhalthchen na yse und e1mger 

schembar, un emes1a s on 
V orbehalten enthalten. . 

E k Aufmerksamkeit niimlich mcht entgehen, da8 das 
s ann unserer . . , 

was die Eltern der Braut bei der Verheiratung m1tgahen, pfhchtgema/l 

b d d h daB dieTochter ein >>Anrecht<< darauf hatte, eine Mitgift 
gege en wur e, , ., . . . 
zu verlangen, obwohl die Mitgift nach unserem Recht die o_hhgatorisch war. 
zu bedenken ist weiterhin, daB das, was die Tochter aus d1esem Anla8 von 
ihren Eltern bekam, auf ihr Erbe angerechnet wurde. Wir stehen also einer 
Institution gegeniiber, die den Jungen ihren Eltern gegeniiher den Rechtstitel 
lieferte, von diesen etwas zu fordern und die mit der Beerhung eng zusammen-

hing. 
Unser altes Feudalrecht kannte eine solche Institution, die Verheiratung. 

Nach dem TRIPARTITUM verheiratete der Vater seineTi:ichter inter Mitgabe 
von Mobilien, womit auch deren Erbschaftsanspriiche als hefriedigt anzusehen 
waren. Wenn aber eine Tochter mit Zugriff auf angestammte, erheigene 
Giiter verheiratet wurde, durfte der Wert der Mitgift nicht kleiner sein als 
der Wert des Erbteils je eines Kindes, d. h. jenes Erhteiles, das jedes Kind 
nach dem gesetzlichen Erbrecht der Abki:immlinge geerht hatte.75 WERBOCZI 
verstand unter diesem >>Frauengut<<, also unter den Heiratsgiitern all das, was 
der Mann, die Eltern, die Verwandten oder wer immer sonst gelegentlich 
der Hochzeit oder der Verlobung der Frau gegehen hatte.76 Die Auswirkung 
der Verheiratung auf die Erbschaft wurde mit Gesetz Nr. VIll/1840 zwar 
aufgehoben, doch lebte es als Gewohnheitsrecht weiter und die Madchen 
begniigten sich in groBen Teilen des Landes fast bis zur J ahrhundertwende mit 
der Aussteuer.77 

~er Umstand, da8 die Frauen die Aussteuer ihren Miinnern iibergaben 
_un~ di~ betreffenden Giiter zwar den Zwecken der Ehe dienten, aber auch 
we1terhm von den Frauen I d . d It . verwa tet wur en, die iiher sie disponierten, ban e e 
es sICh doch - wie weit b • • d er O en geze1gt - nicht um der Produktion dienen e 

. 
76 Tripartitum (Eine Samml 

·Anfang des 16. Jahrhunderts) T ·J°rf 
I

der Gewohnheitsrechte von Istvan WERBOCZI vo!ll 
• 76 Tripartitum Tei! I K e, · Kap. 29. § l. 
ware aber als »Verl~bungsg~s 1?·/\ l l. Das Zitat erkliirt den Begriff >>parafernum<<, es 
1905, ~?S, 656. c en c a sch iibersetzt. Zur Richtigstellung vgl. GRosscullflD 

MATTYASOVSZKY 1904 403· , 
' 'TARKANY l944a, 21; B6Nrs 1941, 306. 
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Arbeitsgerate, dieser Umstand hat uns in unseren Zweifeln iiber die W ertung 
der Aussteuer als Mitgift hestiirkt. Schlie8Iich verlangte die Familie d er Frau 
die Aussteuer in gegehenen Fallen nicht als ihre Mitgift, sondern als Riick
fallgut zuriick. 

Wir neigen deshalb der Annahme zu, daB die Brautgabe und die Mobilien, 
die sich um den Ahtransport des Brautbetts gruppierten, als Ausdruck des 
gewohnheitsrechtlichen W eiterlebens der Institution der Verheiratung und 
nicht als Mitgift aufzufassen sind. Zu einer ahnlichen Schlu8folgerung gelangte 
auch Gyorgy B6NIS bei seinen Forschungsarbeiten im Garam-Tal.78 

Die Ergebnisse der Natural- und Geldsammlung, die wir im Kreise der 
>>heresz<< (der Nachhochzeit) erwahnt haben, sollten - vor allem auf, mit 
gewohnheitsrechtlich hestimmter Grundlage - das Sondervermogen der 
Frau mehren. 

Die >>Draufgahe<< und die anderweitigen Heiratsspendungen konnten dem 
Forscher gleichfalls zu denken geben, wenn er nicht wiiBte, daB diese erst nach 
dem Abtransport des Brautbetts und nach der >>Ausgabe<< der Aussteuer 
vonstatten gingen. Es waren keine Akte ohligatorischen Charakters, sowohl 
der Brautigam als auch die Brant batten daran teil und es ep.tstand ein Sonder• 
vermogen, das in die Wirtschaft des Mannes einging. Hier gab es hereits 
Arheitsgerate, Vieh, Ackerland und das Haus, also auch Immobilien. Wir 
konnen also auch von gewohnheitsrechtlich begriindeten V arianten der 

V erheiratung und der Mitgift sprechen. 
Mit Recht konnte man nach all dem die Frage aufwerfen: gab es also 

heim Volk keine Mitgift? Doch! Der Brautigam und der Yater der Brant 
einigten sich iiber die klassische Mitgift und legten diese V ereinbarung in der 
Regel vor Zeugen schriftlich nieder, oder sie vereinbarten sich nur miindlich, 
worauf die vereinbarte Mitgift in der Tat auch iibergeben wurde. Diese Ange• 
legenheiten wickelten sich dann im Falle von Streitigkeiten auf dem rechtlich 
gut ausgefahrenen ProzeBweg ab, doch gehorten sie nicht mehr in den Kreis der 

juridischen Volkshrauche. 

Die Weihe zu Mann und Frau 

Wie das Kind mit der Weihe zum Jungen oder Madchen wurde, so 
wurde jetzt mit dem letzten Akt der Eheschlie8ung, der Weihe, aus dem Jungen 
ein Mann und aus dem Madchen eine Frau. Formal bestand das Verfahren der 
Weihe eigentlich aus drei Abschnitten: aus dem Vollzug der Ehe, dem Bei
schlaf, dem Aufsetzen der Haube und der eigentlichen Weihe. 

Nachdem das Abendessen beendet war, folgte das Zu-Bett-Legen der 
Braut, d. h. die Vorbereitung auf die erste gemeinsame Nacht des jungen 

78 B6NIS 1941, 296. 
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. ht Nicht einmal das blieh eine Privatan I 

fd
. Hochze1tsnac . . . a V . ge egenh . 

Paares, au ie . I hr war es em mit grouer ms1cht Vorb . e1t 
Paares vie me I . ··f-r 1· ereitet 

des 1·ungen ' 11 . tes Ereignis; a so eme o 1ent 1che Ang I es, 
d kontro ier . . . e egenh . 

beobachtetes un d B ut und Brautigam vielerorts 1hrer Stat e1t. 
II wur en ra ussyrnh 

Vora em h Gegenden von Siebenhiirgen schlug der B .. . 0le 
. I mane en . raut1g 

entled1gt. n . . Sabel vom Kopf;79 ehenso rill man dem B .. . alil. 
k nz m1t emem .. raut1 

den Braut ra d Knopfloch.so In Kalotaszeg fuhrten die Braut· galil. 
d . Blumen aus em d B f" d . Jungfer 

ie f d h'u<< (Dachboden), wo as ett ur as Junge Pa n 
d' Braut au en >> I • • art auf. 

ie D Brautigam wurde von semen Freunden m1t Musik h. 
estellt war. er d' L . ierher 

g . Al b 'de oben waren, wurde ie e1ter weggestellt, damit > d 
begle1tet. s ei k > We er 

.. . h die Braut sich wegmachen onnten<<.81 An den Be· hi 
der Brautigam, noc , .. isc af 

.. . h ch besondere Kontrollbrauche. In Kalotaszeg fragt d 
knupften sic au .. . e er 

na .. chsten Morgen sowohl den Brautigam als auch gesondert d' 
Trauzeuge am . 1e 

B 
·t wem sie geschlafen batten, und nachdem s1e es gesagt hatt 

raut, m1 . . O . en, 

b G ttes Segen auf ihre Ehe. Eme we1tere ffenthchkeit quasi· . er at er o ' e1ne 
•· tere gesellschaftliche Kontrolle bedeutete hier der Brauch d ausgeprag es 

>>ln-den-Brunnen-Werfens<<. An dem auf die Hochzeitsnacht folgenden Nach-
mittag wurde niiiµlich der Brautigam zum Brunnen gefiihrt, wo man ihn an 
einer Leiter festband und mit dieser in den Brunnen hinablie6. Von dort hob 

man ihn nicht eher hoch, als bis seine junge Frau schon vor der ganzen Gemein

schaft anerkannte, daB er ihr Mann sei, man moge ihn deshalb nicht in den 

Brunnen werfen.82 

In Oberungarn wurde die Brant von Frauen, die brennende Kerzen in 

der Hand hielten, zum Bett begleitet.83 In den Dorfern der Orseg (Korn. Vas) 

entkleideten die anwesenden naheren V erwandten das j unge Paar vor allen 

Anwesenden, begleiteten es zum Bett und lie6en es allein. 84 

Diese Gebriiuche waren in vielen Varianten85 weit und breit im Lande 

mehr oder weniger verhreitet, stets aher waren sie wichtige Momente jeder 

Hochzeit; manchmal kniipften sich an sie auch ziemlich drastische Episoden, 

wie etwa das Vorzeigen der hluthefleckten Unterwasche der Braut vor der 

1s Rtso 1867, 122. , ~ 
186

7 21). 
80 BALINT 1943, 222; TARKA.NY 1944h, 14. I' ) f "hnliche Weise (RESO ' 
8

1 JANK6 1892, 157; in Agard (Korn. Zemp en au a 
8

1 JANK6 1892, 158. 
83 

Rtso 1867, 205. Brauch 84 

DiiMOTOR 1960, 124. h dariiher, daf3 der breitel 
ssTARKANY 1944b, 75; Riso 1867, 205; BAK6 lieferte Anga Oen h allgemein ver hdach 

des "fektetes" (des Zu-Bett-Bringens) in Felsotarkany vor I 90 no~de weil das Stro Dach· 
war; von ihm wissen wir auch, da/3 der Brauch deshalh aufgegehe_n 1u B;aut auf def

5 

396). 
aus der Pfeife des Briiutigams einmal Feuer fing, wiihrend er mit e~ uf (BAK6 19 'Nachl 
boden im Bett lag. Nach diesem Vorfall gab die Gemeinde den_ Brau~ a tinder erste; r pie 
I?teressant ist eine Angabe aus der Stadt Szentes. Hier schlief m1t d~r ~au Brautjung; ;uchs 
rucht der Brautigam, sondern eine Brautfiihrerin gemeinsam mit e!ner aizischen Nachl 
zeitgenossische Beschreihung nahm an daB diese Sitte der -Oherrest eme~ r der ersten 
gewesen sei. Bemerkt wurde hierzu n~ch daB auch "hei den Slowaken m 
der Bruder des Bratigams mit der Braut'schlaft" (FILEP 1971, 12

6
), 

Acta E1h...,, h" A d . . 
·· -

6 
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Offentlichkeit. Zweifellos kann hei dieser form ale E h • d . 
. . . , u rsc cmung an as W e1tcr-

Iehen Jener mittelalterhchen Regel86 im Gewoh h ·
1 

h d h d 
. . . .. . n e1 srec t ge ac t wer en, 

die die Ehe mit der AuBerung der He1ratsahsicht juristisch noch nicht als 
zustandegek~mmene an~~h,. vielmehr vom tatsachlichen Beginn der ehclichen 
Lebensgememschaft abhangig machte. Der Beischlaf wurde also als Erfordernis 
der Giiltigkeit betrachtet und muBte gegehenenfalls vor dem Gericht auch 
bewiesen werden .. W enn der Beischlaf aushlieh, entfielen auch die vermogens• 
rechtlichen Auswirkungen der Ehe (die Widerlage, usw.). 

Die Zeremonie des Aufsetzens der Rauhe hestand nicht nur in der Be
deckung des Kopfes, sondern auch in der ganzen Veriinderung des .AuBeren der 
jungen Frau. Das Symbol ihres Miidchenstandes, aher auch jede andere 
Miidchenkopfzier muBte sie ahlegen, ihr Haar in Knoten legen und mit einer 
Rauhe, einem Kopfschleier oder einern Kopftuch hedecken, und sich gleichzei
tig auch umziehen. Mit diesem symbolischen Akt wurde sie in die Gemein
schaft der verehelichten Frauen aufgenommen; aus dem Madchen wurde so 
eine junge Frau >>gemacht<<. Haarknoten, Rauhe und Tuch waren Symbole der 
Frau, die der Gemeinschaft anzeigten, daB ans dern Miidchen eine Frau 
geworden war.87 

Die traditionelle Funktion des Aufsetzens der Hauhe bewahrten am 
treuesten die Paloczen. Bei ihnen hestand dieser Brauch aus zwei Teilen: 
der Jungfernkranz wurde um Mitternacht, vor dern Zuhettgehen ahgelegt, 
und die Haube erst am nachsten Morgen aufgesetzt.88 In ihrer feierlichsten 
Form lebte die traditionelle Zeremonie bei den Szeklern im Gyimes-Tal (Korn. 
Csik) fort. 89 

Auf die statusveriindernde Funktion des Hauhenaufsetzens innerhalh 
der Gesellschaft kann auch daraus geschlossen werden, daB auch unverheirate
ten Miittern in der Regel von Freundinnen oder Gevatterinnen die Haube 
aufgesetzt wurde. Diese Tatsache ging also die Offentlichkeit sogar in diesem 
Falle an und zwar in einem MaBe, daB wir dariiber auch in einem Protokoll des 
Presbyteriums von Cigand (Korn. Zemplen) vom Anfang des vergangegenen 
Jahrhunderts im Zusammenhang mit einer ledigen Mutter lesen konnen: >> ... 
ihr wurde gestern vom Dorfschulzen vor dem Gemeindehaus das Haar in 

Knoten gebunden ... <<90 

Nachdem der Braut die Haube aufgesetzt war, hoben sie sowohl bei den 
Szeklern aus der Bukowina als auch in anderen Gegenden des Landes die 

86 Tripartitum, Tei! I. Kap. 96. 
, 87 SZENDREY 1931, 211; BAK6 1955, 394; Riso 1867, 228,303; ORBAN 1871, 223; DALA

ERDELYI 1941, 127; GYORGYi 1962, 44. Nach einer miindlichen Mitteilung von lmre KATONA 
5?1zten die Frauen in Pusztafalu (Korn. Ahauj-Torna) der neuvermiihlten Frau die Haube an 
einem geheimgehaltenen Ort auf, den die Miinner nicht betreten durften. 

88 SzENDREY 1931, 271. 
• 89 DUKA, Janos: >>Gyimesi kontyol6<< (>>Das Haubenaufsetzen« in Gyimes). Neprajzi 

K<izlemenyek 1960, 295-299. 
90 JAVOR 1971, 76. 
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. d ·mal hoch: dasselbe taten die Ehen." £ n s1e rei ... anne 

F 
uen auf und war_ e . d eingesegnet<<, hieB es, worauf der IIoch . r lllit 

ra Die sin h Eh ze1ts . 
d Brautigam, >> .. . m und die Braut sc on emann und E 'Virt 

em B der Brauuga . hef 
kiindigte, da GI" k fiir das Dorf, daB aus emem Madchen . tali 

an h' Bes uc e1ne F 
sind, »Oh, welc gro . Ehemann geworden ist!<<91 ral! 

. Jungenein . W 'h d und aus emem h d ch die kirchhche e1 e er neuen Frau .. 
de noc ur . ergan 12 

All das wur . K' he gestaltete. Sie wurde m Transdanubien zt, 
· die ire >>egyh • 

deren Zeremonie t und ging genauso vonstatten, wie 1· ene h az. 
* V ung) genann nae d 

kelo<< ( orsegn d haufig das junge Ehepaar gemeinsam _ er 
f 93 D' Frau - 0 er zog nach 

Tau e. ie d H ube feierlich in die Kirche, um Gott Dank zu 
d Aufsetzen er a . . . d' 'h b sagen 

em 'h vielerorts d1e1emgen, ie I nen egegneten, Kuch . 
Unterwegs boten l nen . . h . en an• 
. ..6 In der Kirche nahm s1e mcht me r m der Bankreih d ' 

die Frau ku te es. . e er 
d l·n der der Frauen Platz .. In Kalotaszeg, z. B in K# .. f Madchen, son ern . . . . · oros 0 

d. Elt des 1·ungen Ehemannes seme Frau feierhch zu ihren ei·g fiihrten 1e ern enen 
S. l"t Das wurde in der Tiefehene auch >>szekfoglalas<< (Antritts-Kirch 1tzp a zen. . en, 
hesuch) genannt.9' In Ajak (~om. Szabolcs) hatte die n~ue Frau das Recht, 

h · i'hrer Weihe in der Kirche m der vordersten Bank zu sitzen.95 
e1 .. 

Die juridischen Auswirkungen der Weihe, der Anderung im Status der 
Person auBerten sich auf vielen Gebieten. In Siebenbiirgen erwarb z. B. der 
junge Mann, der eine Familie zu griinden beabsichtige, Anspruch auf die 
>>particula« (volkstiimlich >>partekola<<, d. h. auf den Hausgrund, die Parzelle), 
den die Gemeinschaft dem jungen Paar aus dem gemeinsamen Eigentum 
sicherte.96 Im Kriminalrecht bedeutete der Zivilstand >>verheiratet<< in der 
Judikatur einen erschwerenden U mstand, weil die Gesellschaft dem Verheirate• 
ten eine ernstere Verantwortung auferlegte.97 

Die behordliche Kontrolle iiber die Hochzeit 

. . uasi als Die Hochzeit kann als gewohnheitsrechtliche lnst1tutwn, q den 
typisches gewohnheitsrechtliches System betrachtet werden, da~ aulhf 'ten 
E. . . . Emze c1 1gengesetzen des hetreffenden Ortes fuBte und das sich m semen . •on 

. . . . Al InsutuU aus versch1edenen Jur1d1schen V olksbrauchen zusammensetzte. s der 
d I 

· R 'h · · H h eit unter un a s eine e1 e von S1tten und Brauchen stand die oc z 'bre 
Kontrolle des ortlichen Rates, des Gemeindevorstandes, sie erfiillte ~lsdo 1 or· 
F k · · G me1n ev un tion eigentlich unter dieser behordlichen Kontrolle. Der e 

'1 GYiiRGYI 1962, 44- 45. 
.. SZENDREY z . d l 
93

JANK6 1902 s~i~on 933, 133- 134; 0RTUTAY 1934, 217. 
: BALINT 1943, 223. 

0RTUTAY 1934, 217, 
,. 11_!REa 1973, 328. 97 

JAVOR 197}, 76, 
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nd mischte sich in die Fragen der Organisation und Ab · kl • 
1 sta . . w1c ung me 1t ein. 

eigentliche Aufgaben hatte er Ja keme, und im lnteresse der Aufrechterhaltun 
der Ordnung anerkannte er sogar das Disziplinierungsrecht des Hochzeitswirte! 
und der Trauzeugen. Trotzd.~m liegen uns_ Angahen vor, die die Einengung der 
Geltendmachung . der Gebrau~he un~ d1~ Beeinflussung von Erscheinungen 
durch den Gememderat bewe1sen, die m1t den Brauchen verkniipft, gesell
schaftlich jedoch unerwiinscht waren. Solche Ma8nahmen werden im offent
lichen lnteresse getroffen. 

Zur Einmischung des Gemeinderates kam es vor allem wegen allzu gro8er 
Verschwendungen, wegen der iibersprodelnden Ausgelassenheit, wegen Randa
lierens oder der zu gro8en Zahl der Eingeladenen. Mahnungen und Ratsbeschliis
se im Zusammenhang mit der Eheschlie8ung sind aus dem 18-19. Jahrhun
dert reichlich vorhanden, hier erwahnen wir aber nur das Hochzeitsstatut der 
Stadt Kronstadt aus dem J ahre 1772 als ein Beispiel fiir den Versuch, die 
Einwohnerschaft auf Grund ihrer Vermogensverhaltnisse in verschiedene 
Kategorien und Klassen einzuordnen und die >>Gasterei<< entsprechend streng 
einzuschranken. Diejenigen zum Beispiel, die der ersten Kategorie angehorten, 
durften hochstens 12 Gastepaare einladen und hochstens 12 Gerichte servieren.98 

Man kann sich leicht vorstellen, wie gro8 die Schlemmerei gewesen sein mochte, 
wenn selbst die Einschrankungen noch so iippige Gelage und Schwelgereien 
zulie8en. 
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