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Hamburger Studien 
zu Volkstum und Kultur der Romanen 

D i e  „Hamburger Studien zu Volkstum und Kultur der Romanen" 
solien, ebenso wie die vom Seminar herausgegebene Zeitschrift, aber 
unabhángig von ihr, der Pflege von Sprache, Dichtung, Sitten und Sachen 
der romanischen Vòlker gewidmet sein. Als Einzeldarstellungen aus den 
verschiedensten Gebieten solien sie die Gesamtkultur der romanischen 
Vòlker erschliefien helfen und insbesondere Aufgaben und Problemen 
zugewandt sein, die sich der heutigen romanistischen Forschung auf-
drangen. 

S p r a c h e  und L i t e r a t u r  solien als lebendigcr Ausdruck des 
Geistes der Romanen in ihren Wechselbeziehungen zu der Gesamtkultur 
der einzelnen Vòlker aufgefafit und dargestellt werden. Die lebenden 
Idiome und die Literatur der neueren Zeit werden dabei in weitem Mafie 
Beachtung finden. 

Der Aufschwung, den die Pflege der Volkskunde der dcutschen 
Lander in den letzten Jahren genommen hat, solí den Hamburger Studien 
ein Vorbild sein, um mit alien Kráften auf dem Gebiet der r o m a n i 
s c h e n  V o l k s k u n d e  das nachzuholen, was zur Erkenntnis der 
romanischen Vòlker von diescm Gesichtspunkt aus sowie zur Erganzung 
der vergleichenden Volkskunde von der Romanistik gefordert werden darl. 
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V O R W O R T .  

Die  vor l iegende  A r b e i t  soll e inen  Be i t r ag  z u r  K e n n t n i s  d e r  b à u e r -
l ichen H à u s e r  u n d  Hòfe i n  d e n  franzòsischen P y r e n à e n  l iefern.  D i e  
A n f a n g  1933 anges te l l ten  Un te r suchungen  besch rànken  sich a u f  d i e  
al ten,  m i t  d e r  Landscha f t  ve rwachsenen  H à u s e r  u n d  Nebengebàude ,  
w à h r e n d  m o d e r n e  Z w e c k b a u t e n  auBer  a c h t  gelassen w o r d e n  s ind.  
N e b e n h e r  h a b e  ich d i e  Gegens tànde  des  Haus ra t e s  berücks icht ig t .  

Die U n t e r s u c h u n g  e r s t r eck t  sich v o n  d e n  be iden  T à l e r n  d e r  A s p e  
u n d  Ossau i m  Wes ten  ü b e r  Bigor re  bis  z u  d e n  T à l e r n  d e r  Nestes  d A u r e  
u n d  d u  L o u r o n  h i n  einschlieBlich. Poli t isch gehòren  das  Aspe ta l  u n d  
d a s  d e r  Ossau z u m  D é p a r t e m e n t  Basses-Pyrénées ,  d a s  üb r ige  Gebie t  
z u m  D é p a r t e m e n t  Hautes -Pyrénées .  E ine  solche A r b e i t  k a n n  n a t ü r l i c h  
n i ch t  erschòpfend sein; sie soll e inen  Be i t r ag  z u r  f ranzòsischen Volks-
u n d  S p r a c h k u n d e  dars te l len,  d e r  spà t e r en  gròBeren Un te r suchungen  
dienl ich sein k a n n .  

A n  V o r a r b e i t e n  ü b e r  d ie  bàuer l i chen  H à u s e r  unse res  G e -
bietes  is t  m i r  n u r  weniges  bekann t .  Als  umfassends tes  W e r k  sei  C a -
vaillès '  V i e  pastorale1  genannt ,  das  u. a. a u c h  k u r z  d ie  H à u s e r  u n d  
S ta l lungen  in  i h r e r  Beziehung z u r  Landscha f t  u n d  Wi r t s cha f t  s t re i f t .  
I m  Verhà l tn i s  zu  d e n  wen igen  A n g a b e n  ü b e r  das  H a u s  d e r  Ossau  be i  
Bu te l  finden w i r  i n  Vie à la Campagne  wer tvol les  Ma te r i a l  ü b e r  
H a u s  u n d  H a u s r a t  Béarns ,  z. B. a u c h  ü b e r  d ie  Val lée  d 'Ossau,  j e -
doch sche in t  sich das  meis te  d o r t  Darges te l l te  a u f  d i e  béa rnes i sche  
Hochebene,  also das  Gebie t  nòrd l ich  v o m  P y r e n à e n k a m m  z u  bez iehen.  
P a r e t  g ib t  sach-,  hauptsàchl ich  a b e r  wor tkund l i ches  Mate r i a l  ü b e r  H a u s  
u n d  H a u s r a t  i n  Arrens .  Bei  Rondou  findet m a n  m a n c h e s  ü b e r  d a s  a l t e r -
tüml iche  H a u s  des  Barègestals .  SchlieBlich b i e t e t  a u c h  d i e  A r b e i t  v o n  
Schmit t ,  d ie  w à h r e n d  d e r  Hers te l lung  d ieser  U n t e r s u c h u n g  erschien,  
Pa ra l l e l en  u n d  n e u e  Hinweise  f ü r  m e i n e  Dars te l lung .  

W à h r e n d  d e r  Abfassung  d ieser  A r b e i t  e rschien  a u c h  das  W ò r t e r -
b u c h  v o n  Pa lay .  N e b e n  zahl re ichen  Bes tà t igungen  m e i n e r  e igenen 
sprachl ichen F u n d e  k o n n t e n  d u r c h  we i t e r e  A n g a b e n  be i  P a l a y  e in ige  
sach-  u n d  wor tkund l i che  Z u s a m m e n h à n g e  aufgehe l l t  w e r d e n .  

Zwischen  A b g a b e  u n d  Druck legung  dieser  A r b e i t  k a m  K r ü g e r s  
g rundlegendes  W e r k  ü b e r  d ie  Hochpyrenàen  heraus .  I ch  k o n n t e  n u r  

1 D i e  genauen Tite l  h ier  genannter  Bücher  flndet m a n  unter  den Abkürzungen.  
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noch auf  m i r  besonders wichtig erscheinende Pa ra l l e l en  o d e r  n e u e  
Gesichtspunkte hinweisen. Vieles meines  sach-  u n d  w o r t k u n d l i c h e n  
Materials wi rd  durch  Krügers  a u f  b re i t e re  Basis  ges te l l te  U n t e r -
suchungen bestàtigt, ergánzt  oder  wird ,  v o n  e i n e r  a n d e r e n  Se i t e  a u s  
beleuchtet, n u n  plastischer u n d  vers tàndl icher  e rsche inen .  

Zahlreiche Paral le len v o r  a l iem wor tkund l i che r  A r t  h a b e  i ch  i n  
verschiedenen Untersuchungen ü b e r  Nachbargeb ie te  fes ts te l len  k ò n n e n  
und, wo es zum Verstàndnis  angebrach t  erschien,  i m  T e x t  a n g e f ü h r t .  

In  diesem Zusammenhang sei besonders  a u f  d i e  A r b e i t e n  v o n  C h a -
telard u n d  Fahrholz ü b e r  das  Nachbargebie t  d e r  Ar i ège  u n d  B e r g m a n n s  
im angrenzenden spanischen Hocharagón u n d  N a v a r r a  anges te l l t e  
Untersuchungen hingewiesen.  

Die Arbei t  ve rdank t  i h r e  En t s t ehung  m e i n e m  h o c h v e r e h r t e n  L e h r e r ,  
Her rn  Prof. F. K r ü g e r ,  d e r  m i r  s te ts  m i t  R a t  u n d  T a t  z u r  Se i t e  
stand, wofür  ich auch  a n  dieser  Ste l le  m e i n e n  au f r i ch t igen  D a n k  a u s -
sprechen mòchte. Dank  schulde ich a u c h  H e r r n  Prof .  G. T h i l e n i u s ,  
dem Direktor des Museums f ü r  Vò lke rkunde  z u  H a m b u r g ,  f ü r  d i e  
Unterstützung, die ich du rch  i h n  u n d  d a s  M u s e u m  hins icht l ich  m e i n e r  
photographischen Aufnahmen  e r f a h r e n  habe .  SchlieBlich sei  a u c h  a l l e r  
de r  Mànner  u n d  F r a u e n  i m  S ü d e n  F r a n k r e i c h s  gedacht ,  die, bewuf i t  
oder unbewuBt, meine  sach-  u n d  wor tkund l i chen  A u f n a h m e n  a n  O r t  
u n d  Stelle er le ichter ten u n d  ü b e r h a u p t  e r s t  e rmògl ichten .  Mein  ganz  
besonderer  Dank  gi l t  H e r r n  P.  R o n d o u a u s  G è d r e  u n d  H e r r n  
M. C a m é 1 a t aus  Arrens ,  die  m i t  groBer Selbst losigkei t  m e i n e  S t u d i e n  
fòrderten.  

F ü r  die nach  me inen  Photographien ,  Skizzen u n d  A n g a b e n  a n g e -
fert igten Zeichnungen, die  d e r  A r b e i t  be igegeben sind, mòch te  ich  H e r r n  
R. S c h ü 1 1 ,  d e m  Zeichner  des  Semina r s  f ü r  romanische  S p r a c h e n  u n d  
Kultur ,  Hamburg ,  meine  A n e r k e n n u n g  aussprechen .  

Die h ie r  veròffentl ichten Ze ichnungen  e r h e b e n  ke inen  A n s p r u c h  
au f  Genauigkei t  hinsichtl ich d e r  GròBenverhàl tn isse  d e r  e inzelnen 
Grundrisse  u n d  Hausans ichten  zu-  u n d  un te re inande r .  Die  Abb i ldung  
eines Hauses, das  e inen  bes t immten  T y p u s  ve r t r i t t ,  en t sp r i ch t  n i ch t  
unbedingt  d e m  zu d e m  bet ref fenden T y p  darges te l l t en  Grundr iB.  
Manchmal  s ind absichtl ich À n d e r u n g e n  v o r g e n o m m e n  worden ,  u m  d i e  
Vielgestaltigkeit d e r  Va r i an t en  eines T y p u s  h e r v o r t r e t e n  zu  lassen. D ie  
Skizzen sind so eingerichtet ,  daB das  f ü r  e inen  Haus typus  C h a r a k t e r i -
stische besonders  k l a r  heraus t r i t t ,  s ind  also bis  zu  e i n e m  gewissen 
Grade  kons t ru ier t .  

Le ider  k a n n  aus  finanziellen G r ü n d e n  n u r  e ine  k le ine  A u s w a h l  d e r  
von  m i r  i m  Gelànde  au fgenommenen  Pho tog raph ien  d e r  A r b e i t  be i 
gegeben werden.  Ich mòchte  überd ies  bemerken ,  daB ich das  B i l d -
mater ia l  i m  Gelànde  n u r  unvol ls tàndig  zusammen t r agen  konnte ,  d a  ich 
wegen  Spionageverdachts ,  d e r  mich  s tàndig  u m g a b  (es w a r  F r ü h j a h r  
1933!), s eh r  in  m e i n e r  Bewegungsf re ihe i t  g e h e m m t  w u r d e .  
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tind der  Bléone. Ein Bei t rag  z u r  V o l k s k u n d e  d e r  B a s s e s - A l p e s .  G e n f  1934. 

Foville = A. d e  F o v i l l e ,  Enquète  s u r  les condi t ions  d e  l 'hab i ta t ion  e n  F r a n c e .  
Les maisons-types.  T. I. Paris 1894. 

Gam. = E. G a m i l l s c h e g ,  Etymologisches  W ò r t e r b u c h  d e r  f r a n z ó s i s c h e n  S p r a c h e .  
Heidelberg 1928. 

Gary = G a r y , Dictionnaire pato is - français  à l 'usage d u  d é p a r t e m e n t  d u  T a r n .  
Castres 1845. 

Gavel = H. G a v e 1,  Eléments  d u  p h o n é t i q u e  basque .  Par i s  1920. 
Georges = K. E. G e o r g e s ,  Ausführ l iches  l a t e in i sch-deu t sches  H a n d w t í r t e r b u c h .  

Hannover und Leipzig 1918. 
Giese, Dauphiné = W. G i e s e , Volkskund l l ches  aus  d e n  H o c h a l p e n  d e s  D a u p h i n é .  

Hamburg 1932. 
Giese, Cantal = W. G i e s e ,  Ü b e r  das Haus d e s  Cantal .  V K R  II (1929), 329—341. 
Giese, Soule = W. G i e s e ,  Termino log ía  d e  la casa  sule t ina .  R I E B  1931, 1—15. 
Godefroy = F. G o d e f r o y ,  L e x i q u e  d e  l 'ancien françals .  Par i s -Le ipz ig  1901. 
Goldstern = E. G o l d s t e r n ,  Hochgeb i rgsvo lk  i n  S a v o y e n  u n d  G r a u b ü n d e n .  

Wien 1922. Wiener Zeitschrift für  Volkskunde,  Erg.-Bd.  14. 
Griera = A. G r i e r a , L a  casa catalana.  B D C  X X .  Barcelona,  1932. 
Haberlandt, Beitrage = A. H a b e r l a n d t ,  B e i t r à g e  z u r  b r e t o n i s c h e n  V o l k s k u n d e .  

Wien 1912. 
Haberlandt in Buschan = A. H a b e r l a n d t  in  G. B u s c h a n ,  l l l u s t r i e r t e  VGlker -

kunde,  Bd. II. Stuttgart 1926. 
Henschel = M. H e n s c h e l ,  Z u r  Sprachgeograph ie  S ü d w e s t g a l l i e n s .  Diss.  Ber l in  

1917. 
Hochuli = E. H o c h u l i ,  Einige Beze i chnungen  f ü r  d e n  Begr i f f  Strafle ,  W e g  u n d  

K r e u z w e g  im  Romanischen.  Aarau 1926. 
Hürlimann = M. H ü r l i m a n n ,  Frankreich.  Baukuns t ,  Landschaf t ,  V o l k s l e b e n .  

Berlin o. J.  
Jeanton = G. J e a n t o n ,  L e s  c h e m i n é e s  sarrasines .  E t u d e  d ' e thnograph ie  e t  

d'archéologie bressane.  Màcon 1924. 
Krüger, G K  = F. K r ü g e r ,  Die  G e g e n s t a n d s k u l t u r  Sanabr ias  u n d  s e i n e r  N a c h -

bargebiete .  Hamburg 1925. 
Krüger, WS X = F. K r ü g e r ,  D i e  n o r d w e s t i b e r i s c h e  V o l k s k u l t u r .  W S  X ,  1927, 

45—137. 
Krüger, Volkskundliche Forschung = F. K r ü g e r ,  V o l k s k u n d l i c h e  Forschung In 

Südfrankreich.  V K R  I (1928), 34—68. 
Krüger, Namengebung = F. K r ü g e r ,  V o l k s t ü m l i c h e  N a m e n g e b u n g .  V K R  I 

(1928), 209—282. 
Krüger, VKR II = F. K r ü g e r ,  Sach-  u n d  W o r t k u n d l i c h e s  v o m  W a s s e r  in den 

Pyrenüen.  VKR II (1929), 13^—243. 
Krüger, Hochpyrenaen (A, B, C, D) = F. K r ü g e r ,  D i e  Hochpyrenüen .  

A. Einleitung, Haus  u n d  H o f  (2 B à n d e  der  „Abhandlungen aus  d e m  Gebiet  der  
Auslandskunde der Hansischen Universitat"). A Bd. I, 1936. 

1 Wenn i m  FEW der B e l e g  für  e in  Wort unserer  Terminolog ie  vorhanden  ist, 
so wird dieses i m  T e x t  gewòhnl ich  nicht  besonders  erwahnt  u n d  zitiert. Wir v e r -
weisen  ledigl ich auf  die  Sei tenzahl  i m  FEW. A u c h  über  Vergle iche  m i t  Shnl ichen 
Wortformen anderer Mundarten, d ie  i m  F E W  angegeben  sind, bitten wir,  dort 
nachzulesen. 
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B. Hir tenku l tur .  Hamburg,  Sem.  í ü r  roman. Sprachen  u n d  Kultur,  1935. (S. A .  
aus  V K R  VIII,  H e f t  I.) 

C. L à n d l i c h e  A r b e i t  (2 Bànde,  Barcelona).  C Bd. I: T r a n s p o r t -  u n d  T r a n s p o r t -
gerà te .  1936. 

D. Haus indus t r i e  — T r a c h t  — G e w e r b e .  Hamburg,  Sem.  í ü r  romanische  
Sprachen  u n d  Kultur,  1936. (S. A. aus  V K R  VIII, H e f t  2 /3  u n d  IX,  Hef t  1.) 

Kruse  = H. K r u s e ,  S a c h -  u n d  W o r t k u n d l i c h e s  a u s  d e n  südfranzòs i schen  A l p e n .  
Hamburg  1934. 

K u h n  = A.  K u h n , S t u d i e n  z u m  W o r t s c h a t z  v o n  Hocharagon.  Z R P h  55 (1935), 
561 £f. 

Larousse  = L a r o u s s e  d u  X X «  siècle .  Paris  o. J.  
Le febvre  = T h ,  L e f e b v r e ,  L e s  m o d e s  d e  v i e  dans  les  P y r é n é e s  a t lan t iques  

or ienta les .  Paris  1933. 
L e s p y  = V. L e s p y ,  G r a m m a i r e  béarnaise ,  2me édition. Par is  1880. 
L e s p y - R a y m o n d  = V. L e s p y  e t  P.  R a y m o n d ,  Dic t ionnaire  béarnais  anc ien  et  

m o d e r n e .  Montpel l ier  1887. 
Lhermet  = J. L h e r m e t ,  C o n t r i b u t i o n  à l ' é tude  d u  d ia l ec t e  auril lacois.  Paris  1931. 
L e v y  = E. L e v y , Provenza l i s ches  S u p p l e m e n t w o r t e r b u c h .  Leipzig  1894 £f. 
Levy ,  Pet .  Dict.  = E. L e v y ,  P e t i t  d i c t ionna i re  provença l - f rança i s .  Heide lberg  1909. 
Luchaire,  Id iomes  = A. L u c h a i r e ,  E t u d e s  s u r  l es  i d i o m e s  p y r é n é e n s .  Paris  1879. 
Luchaire,  Lingua = A. L u c h a i r e ,  D e  l ingua aqui tanica.  Paris  1877. 
Meringer = R. M e r i n g e r ,  D a s  d e u t s c h e  Haus  u n d  se in  Hausrat .  Leipzig  1906. 
Meyer  = H. M e y e r , Bàuer l i ches  H a u s w e s e n  z w i s c h e n  Tou louse  u n d  Cahors .  

V K R  V, 317—371; VI, 27—135. 
Moncaut  = C. M o n c a u t ,  Dic t ionnaire  gascon-français  d u  d é p a r t e m e n t  d u  G e r s .  

Paris  1863. 
Nopcsa = F. N o p c s a ,  Albanien .  Bauten ,  T r a c h t e n  u n d  G e r ü t e  Norda lban iens .  

Berl in-Leipz ig  1925. 
Pal.  = S. P a l a y ,  Dic t ionnaire  d u  béarnais  e t  d u  gascón m o d e r n e s .  P a u  1932 £t.a. 
Palay,  Table  = S. P a l a y ,  A u t o u r  d e  la t a b l e  béarnaise .  Toulouse -Par i s  1932. 
Pal las  = P a 11 a s , Diccionar i  Ca ta là -Cas te l là -Francès  p e r  E. V a l l è s .  Barce lona  

o. J.  
Pans ier  = P. P a n s i e r ,  His to i re  d e  la langue  p r o v e n ç a l e  à A v i g n o n  d u  XII® a u  

X I X e  siècle .  4 Bde.  A v i g n o n  1924 fï. 
Paret  = L. P a r e t ,  D a s  làndl iche  L e b e n  e i n e r  G e m e i n d e  d e r  H a u t e s - P y r é n é e s .  

Inaugural-Diss .  Tübingen  1932. 
Passy  = J. P a s s y , L'or ig ine  d e s  Ossalois .  Paris  1904. (Bibl iothèque d e  l 'Ecole  d e s  

Hautes  Etudes,  152e fase.) 
Pet .  Lar. = N o u v e a u  P e t i t  Larousse  I l lus tré .  Paris  1928. 
REW = W. M e y e r - L ü b k e ,  R o m a n i s c h e s  e t y m o l o g i s c h e s  W ó r t e r b u c h .  3. A u f -

lage. Heide lberg  1935.3 

Robert-Juret  = M. A. R o b e r t - J u r e t ,  L e s  p a t o i s  d e  la rég ion  d e  T o u r n u s .  
(Les t r a v a u x  d e  l a  campagne.)  Par is  1931. 

2 Falls  bei  Pal.  d ie  g l e i che  B e d e u t u n g  für  e in  mundart l i ches  Wort a n g e g e b e n  
ist, w i e  die  unsere,  i s t  Pal.  g e w ò h n l i c h  n icht  besonders  zitiert.  D i e s  is t  n u r  d a n n  
geschehen,  w e n n  e s  s ich  u m  e in  Wort  handelt ,  das z. B. m i t  versch iedenen  S u f f i x -
endungen  auftritt,  oder  w e n n  die  bei  Pal .  angegebene  B e d e u t u n g  w e i t e r  gefafit 
ist, oder  schliefll ich dann, w e n n  der  Verg le ich  m i t  Pal .  z u m  besseren  Verstàndnis  
beitragen kònnte.  Ferner  is t  Pal .  me i s tens  in  d e n  Fa l l en  zitiert, w o  z u m  Verg le ich  
z u  e i n e m  Wort noch  mundart l iche  Wòrter anderer  Id iome  i n  d ieser  Arbei t  h e r a n -
gezogen werden.  SchlieBlich s ind  Wòrter v o n  Pal.  zur  Ergànzung der  v o n  m i r  
se lbst  a u f g e n o m m e n e n  Terminolog ien  in  unsern  T e x t  ü b e r n o m m e n  worden,  so fern  
s i e  bei  Pal .  f ü r  e i n e  z u  u n s e r m  Gebiet  gehòrende  Gegend  be legt  u n d  v o n  m i r  i m  
Gebiet  n icht  a u f g e n o m m e n  sind.  

3 Ist e in  Wort bereits  i m  F E W  besprochen,  so ist  gewòhnl i ch  v o n  e iner  Zi t ie -
rung des  R E W  abgesehen.  
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Rohifs Bask. Kultur = G. R o h l f s ,  Baskische K u l t u r  i m  S p i e g e l  d e s  l a t e i n i s c h e n  
Le'hnwortes. Philologische Studien (Voretzsch-Festschrift).  Hal l e  1927. S. 58—86. 

Rohlfs, Bask. Rel. = G. R o h 1 f s , Baskische R e l i k t w ò r t e r  i m  P y r e n a e n g e b i e t .  
ZRPh XLVII (Appel-Festschrift), 394—408. 

Rohlís, Lescun = G. R o h l f s ,  L e  patois  d e  Lescun.  Miscelánea filológica d e d i 
cada a D. Antonio Ma. Alcover. Palma d e  Mallorca 1932. S. 353—387. 

Rohlfs, Pyr. = G. R o h l f s ,  Bei tráge  z u r  K e n n t n i s  d e r  P y r e n ü e n m u n d a r t e n .  
RLiRo VII (1931), 119—169. 

Rohlís, Wechssler-Festschrift = G. R o h 1 f s , Z u  d e r  E n t w i c k l u n g  v o n  -II- i m  
Romanischen. Philologisch - Philosophische Studien.  (Wechssler  - Festschrift) .  
Jena-Leipzig 1929. 

Rohlfs, Gascón = G. R o h 1 f s , L e  Gascón. E tudes  d e  ph i lo log ie  p y r é n é e n n e .  B e i -
heft 85 zu ZRPh. Halle 1935. 

Rondou = P. R o n d o u ,  L'habitat ion dans  la Val lée  d e  Barège».  Bul le t in  d e  la  
Société Ramond 47 (1912), 26 ff. 

Sabin = J. S a b i n , Die  Bezeichnungen d e r  S t r e u  i m  Gal loromanischen .  Diss .  
Berlin 1934. 

Salvator = Erzherzog Ludwig S a l v a t o r ,  D i e  B a l e a r e n  I—II. Würzburg-
Leipzig 1897. 

Scheuermeier = P. S c h e u e r m e i e r ,  Einige B e z e i c h n u n g e n  f ü r  d e n  Begriff 
Hòhle in den romanischen Alpendia lek ten .  Ein  w o r t g e s c h i c h t l i c h e r  B e i t r a g  z u m  
Studium der  alpinen Gelandeausdrücke .  Beihe f t  69 zu Z R P h  69. Ha l l e  1920. 

Schmitt = A. Th. S c h m i 1 1 ,  L a  terminolog ie  pas to ra l e  dans les  P y r é n é e s  C e n 
trales. Paris 1934. 

Schmolke = W. S c h m o l k e ,  Transpor t  u n d  T r a n s p o r t g e r à t e  in  d e n  Z e n t r a l -
pyrenaen. (Unveròffentlichte Hamburger Diss.  1935.) 

Sorre = M. S o r r e , L e s  Pyrénées .  Paris  1928. 
Soupre = J. et  J. S o u p r e , Maisons d u  P a y s  Basque .  Paris  o. J. 
Streng = W. O. S t r e n g ,  Haus u n d  Hof  i m  Franzòsischen.  Hels ingfors  1907. 
TF = F. M i s t r a l ,  L o u  Tresor  d ó u  Fel ibr ige  I—II. Av ignon-Par i s  o. J .  
Toole = R. T o o 1 e , Wortgeschicht l iche  S tudien:  t o u p i n  u n d  bronze .  J e n a  u n d  

Leipzig 1934. (Berliner Beitráge zur Roman. Phil . ,  Bd. III, 4.) 
Urabayen = L. U r a b a y e n ,  Geograf ía  h u m a n a  d e  N a v a r r a  I. Pamplona  1929. 
Vayssier = V a y s s i e r ,  Dict ionnaire  pa to i s - f rançais  d u  d é p a r t e m e n t  d e  l ' A v e y r o n .  

Rodez 1879. 
Vie à la Camp. = Weihnachtsnummer v o m  15. Dezember  1927 der Zeitschrift  V i e  

à la Campagne.  

Z e i t s c h r i f t e n .  

AG = Annales d e  Géographie .  Grenoble.  
ASNSL = A r c h i v  f ü r  das  S t u d i u m  d e r  N e u e r e n  S p r a c h e n  u n d  Li t era turen.  Elber-

feld-Iserlohn. 
BDC = But l le t í  d e  dialectologia  catalana. Barcelona.  
B P  = Bulle t in  pyrénéen.  Pau.  
RGPyrSOu = R e v u e  géographique  des  P y r é n é e s  e t  d u  Sud-Oues t .  Paris-Toulouse .  
RIEB = R e v u e  internat ionale  des  é tudes  basques.  Paris.  
RLiRo = R e v u e  d e  l inguis t ique romane.  Paris. ' 
VKR = V o l k s t u m  u n d  K u l t u r  d e r  Romanen.  Hamburg.  
VRom = V o x  Románico.  Zürich-Leipzig.  
WS = W ò r t e r  u n d  Sachen.  Heidelberg.  
ZRPh = Zei tschr i f t  f ü r  Romanische  Philologie .  Halle.  
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S P R A C H E N  U N D  
afrz. = al t franzosisch 
ahd. = a l thochdeutsch 
agask. = a l tgaskognisch 
aprov. = a l tprovenzal isch 
aragon. = Mundart  v o n  Aragón 

(Span.) 
aran. = Mundart  des  Val  d'Arán 

(Span.) 
bask. = baskisch 
béarn. = béarnes isch 
dauph. = Mundart  des  Dauphiné  
frànk. = frànkisch 
gall.  = gal l i sch 
gask. = gaskognisch 
germ. = germanisch  

L A N D S C H A F T E N ,  
Arán = Va l  d'Arán (Span.) 
A s p e  = Va l l ée  d'Aspe 
Az. = Va l l ée  d'Azun 
Au. = V a l l é e  d'Aure 
Bar. = Va l l ée  de  Barèges  
Barétous  = Val lée  d e  Barétous  
Barousse  = Barousse  
Bas  Lav. = B a s  L a v e d a n  
Big. = Bigorre  

M U N D A R T E N .  
gr. = griechisch 
lber. = iberisch 
it. = i ta l ienisch 
kast. = kast i l i sch 
kat. = katalanisch 
languedoc.  = languedocisch 
lat. = late inisch 
nfrz. = neufranzòsisch 
nprov. = neuprovenzal i sch  
périg. = Mundart v o n  Périgord 
pg. = portugies isch 
sp. = spanisch  
südfrz. = südfranzòsisch 
vlt. = vulgárlate inisch 

T A L E R  e t c .  
Gers  = Gers  
Lav. = Lavedan  
L o m a g n e  = L o m a g n e  
Lou. = Va l l ée  du Louron 
Lu. = Va l l ée  d e  Luchon 
Ossau = Val lée  d'Ossau 
(Haut) Adour  = Hochtal  des  

Adour  
Aragón = Aragón (Spanien) 

O R T S C H A F T E N . 4  

Est. = Estaing 
Béd. = Bédous  (Aspe) 
Acc. = Accous  (8505) (Aspe) 
Os. = Osse  (Aspe) 
Jou. = Jouers  (Aspe) 
Lesc. = Lescun (600) (Aspe) 
Mont. = Montory 
Lar. = Laruns (2380) (Ossau) 
Pon. = P o n  b. Laruns  (Ossau) 
Cast. = Castet  (Ossau) 
Bi. = B ie l l e  (Ossau) 
Aas  = A a s  (Ossau) 
Bé. = Béos t  (Ossau) 
Bez. = Bezost  (Ossau) 
Bag. = B a g è s  (Ossau) 
L-Sou.  = Louvie -Soubiron  

(Ossau) 
L-Juzon = Louvie -Juzon  (1265) 

(Ossau) 
OI. = Oloron (9585) 
Arr. = Arrens  (Azun) 

Tritt  e in  Wort in  a l ien  besuchten 
( =  a l lgemein  gebráuchlich).  

Caut. = Cauterets  (1300) 
Pi. = Pierrefitte (915) 
Gèd. = Gèdre  (Bar.) 
Luz  = Luz  (1520) (Bar.) 
Gav. = Gavarnie  (220) (Bar.) 
Camp. = Campan (2000) 
S-M. = Sa inte -Mar ie -de -Campan 
Au. = Arreau (920) (Aure.) 
Gu. = G u c h e n  (Aure.) 
Vi. = V i e l l e - A u r e  (Aure.) 
Ar. = Aragnouet  (Aure.) 
Bord. = Bordères -Louron (270) 

(Louron) 
Loud. = Louderv ie l l e  (Louron) 
Bag.-L.  = Bagnères -de -Luchon  

(3820) (Luchon) 
Caz. = Cazaux  d e  Larboust  

(Luchon) 
Hecho  = Hecho  (Aragón) 
Bie lsa  = Bie lsa  (Aragón) 

Ortschaften auf, s o  setzen w i r  „allg. 

4 D i e  Einwohnerzahlen der Ortschaften s ind  n u r  angegeben,  s o w e i t  s i e  l m  
Larousse vorhanden sind.  

6 D i e  Zahlen hinter  den  Ortsnamen geben die  Einwohnerzahl  an. 
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Zur p h o n e t h i s c l i e n  U m s c l i r i f t .  
Die Aussprache schwach betonter Endvokale  weib l icher  Wòrter  s c h w a n k t  

zwischen a - o — e .  Da eine genaue regionale Abgrenzung dieses  Untersch iedes  i n  
der Klangfarbe nicht angegeben werden kann — al ie  drei A r t e n  s i n d  i m  gleicher 
Tale mòglich — wird der Einfachheit halber stets  - o -  geschrieben.  (Vgl. Schmi t t  

XVIII.) 
10, bilabio-velarer Reibelaut, stimmhaft; fr. oui, sp. r u e d a .  
11, gelàngter alveolarer Lateral, stimmhaft; it. be l lo 6 .  
r, alveolarer, schwach gerollter Vibrant, st immhaft;  sp. cara, r i m  A n l a u t  h a b e  

ich ais lingualen Vibranten mit  e iner Schwingung  aufgefaOt. 

f ,  ders., stark gerollt; sp. roca, perro .  

0 Zu der Entwicklung dieses  Lautes  vgl.  Rohlfs,  Wechssler-Festschrift ,  S. 388. 
Rohlfs weis t  darauf hin, daB dieses  -II- (gelangt w i e  i m  Italienischen) in  Béarn,  
allerdings ais sekundáres II, erhalten ist; Beispiel:  espa l le  'Schulter' < S P A T U L A .  
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E I N L E I T U N G :  
Überblick über Land und Leute.1 

Unse re  Berg landschaf t  umfaBt  e inen  Ausschni t t  a u s  d e n  franzòsi-
schen  West -  u n d  Zen t r a lpy renàen 2 ,  e ine  Reihe  v o n  Hochtàlern ,  d ie  t ro tz  
v ie ler  àhn l i che r  Z ü g e  al le  e in  bes t immtes  Sondergepràge  aufweisen.  
W i r  beg innen  i m  Westen,  h a r t  a n  d e r  Grenze  des  Baskenlandes  u n d  
w e r d e n  zunàchs t  e inen  Einbl ick i n  d ie  W o h n k u l t u r  d e r  B é a r n e r  Hoch-
t à l e r  d e r  Aspe  u n d  d e r  Ossau gewinnen .  Sodann  w e n d e n  w i r  u n s  os t -
w à r t s  i n  d ie  eigent l ichen Hochpyrenàen 3 ,  u n d  z w a r  i n  d ie  T à l e r  Azun ,  
Barèges,  i n  d a s  Ta l  von  C a m p a n  u n d  schliefilich i n  d ie  Vallées d ' A u r e  
u n d  d u  Louron.  Poli t isch gehòren,  w i e  w i r  berei ts  e rwàhn ten ,  d iese  
verschiedenen Gebie te  z u  d e n  Dépa r t emen t s  Basses- u n d  Hau te s -
Pyrénées .  

D i e  T a 11 a n d s c h a f t e n . 

Das  T a l  d e r  A s p e 4 ,  d i e  i n  d e r  N à h e  d e r  spanischen Grenze  e n t -
sp r ing t  u n d  bei  Oloron i n  d e n  G a v e  d 'Oloron m ü n d e t ,  d e r  w i e d e r u m  
v o m  A d o u r  au fgenommen  wird ,  is t  das  west l ichste  T a l  des  u n t e r s u c h -
t e n  Gebietes. Es  làBt sich deut l ich  i n  d re i  Abschni t t e  auftei len.  D e r  
obe re  bes teh t  a u s  m e h r e r e n  Becken,  v o n  d e n e n  d a s  v o n  Lescun 5  d ie  
gròBte Bedeu tung  hat ,  w à h r e n d  d a s  e igent l iche T a l  d e r  Aspe  i n  i h r e m  
oberen  Tei l  — m i t  d e m  H a u p t o r t  Urdos  — n u r  s e h r  s chma l  u n d  u n b e -
d e u t e n d  ist. D u r c h  diese Gegend  f ü h r t  d ie  e r s t  kürz l ich  e r b a u t e  e l ek -
t r isch be t r i ebene  Eisenbahn,  d ie  d u r c h  l ange  T u n n e l s  i n  d a s  b e n a c h -
b a r t e  spanische Tal  v o n  Canf ranc  n a c h  J a c a  f ü h r t .  

I n  se inem mi t t l e r en  Tei l 6  w e i t e t  sich das  T a l  z u  e i n e m  f r u c h t b a r e n  
Becken. Es  is t  d e m  A n b a u  v o n  Weizen, Mais  u n d  Kar tof ïe ln  s e h r  
günst ig 7 .  I n  d iesem Abschni t t  befinden sich d a h e r  a u c h  d ie  Haup to r t e :  

1 Über die  Bevò lkerung  der  Pyrenaen,  s. Sorre  53—55. 
2 Ich v e r w e i s e  a u f  die  Übersichtskarte,  d ie  dieser Arbeit  be igefügt  ist. 
3 Ist künft ig  in  dieser Arbeit  d ie  R e d e  v o n  „Hochpyrenàen", so  is t  damit  das  

Gebiet  Dép. Hautes -Pyrénées ,  i m  Gegensatz  zu den Basse s -Pyrénées  gemeint .  
4 Vgl. Sorre 159—163; f e m e r  H. G a u s s e n ,  L e s  f o r è t s  d e  la Va l l ée  d' A s p e ,  

in: RGPyrSOu,  Bd. 3, 1932. 
5 Ein P lan  v o m  Bass in  d e  Lescun ist  bei Cavai l lès  313, Fig. 11, zu  flnden. 
6 Cavail lès  gibt e inen kle inen Plan  v o m  mitt leren Tei l  des  Aspetals  auf  

S. 315, Fig. 12. 
T Cavail lès  314 
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Accous die eigentliche Hauptstadt  dieses Gebiets, u n d  Bédous,  d a s  als  
H a u p t m a r k t p l a t z  noch den Vorteil hat,  a n  d e r  n e u e n  B a h n s t r e c k e  zu 
licgen Weiter unterhalb von Bédous beginnt  d e r  d r i t t e  Te i l  des  Tales,  
von dem aus sich dann allmàhlich d e r  Übergang  z u r  E b e n e  vollzieht .  

Durch eine hohe Bergkette  getrennt ,  l àu f t  òstl ich v o m  Aspeta l  
diesem parallel das Tal de r  O s s a u 8 .  A u c h  h i e r  un te r sche ide t  m a n  
drei Teile. Der oberste ist allerdings k a u m  zugànglich.  N u r  i m  S o m m e r  
steigen die Hirten mi t  ihren Herden  i n  diese ve r l a ssenen  Gegenden ,  
wo sich noch Bàren aufhalten, h inauf .  

Erst mit  Laruns, dem Haup to r t  des Tals, b e g i n n t  b e w o h n t e s  G e 
biet. Man nennt  diesen Abschni t t 9  zwischen L a r u n s  u n d  Cas te t  ode r  
sogar bis Louvie-Juzon h inun te r  das  Haut-Ossau,  w à h r e n d  d a s  B a s -
Ossau10  von hier aus allmàhlich i n  die  E b e n e  ü b e r g e h t .  

In  den Béarner  Hochtà lern 1 1  is t  d i e  V iehwi r t s cha f t 1 2  ganz  b e -
sonders ausgepràgt. Die t iefen u n d  groBenteils g e d r à n g t e n  T à l e r  s ind  
der Bodenbestellung wenig günst ig 1 3 ,  w à h r e n d  groBe Weideflàchen i n  
alien Hòhenlagen, in besonderem MaBe hoch o b e n  i n  d e n  B e r g e n  v o r -
handen sind. So h a t  sich d e r  B a u e r  d ieser  T à l e r  schon  v o n  j e h e r  v e r -
anlaBt gesehen, seinem Vieh gròBere B e d e u t u n g  zuzumessen  als  d e r  
Bodenbestellung. Allmàhlich h a t  sich die  Viehwi r t schaf t  d e r a r t i g  e n t -
wickelt, daB in diesen m i t  Weideland verhàl tn ismàBig reichl ich geseg-
neten T à l e m  in gewissen Zei ten e in  Mangel  a n  F u t t e r  e in t r i t t .  I n  d e n  
unteren Teilen des Tals feh l t  es a n  Sommerweiden ,  w à h r e n d  i n  d e n  
oberen Teilen, zumal  d a  in  unmi t t e l ba r e r  N à h e  d e r  Ans ied lungen  j e d e r  
Flecken Erde f ü r  die w e n n  auch  s e h r  spàr l ich  en twicke l t e  L a n d w i r t -
schaft ausgenutzt  wird,  i n  d e r  Übergangszei t  Mange l  her rscht .  Doch 
der  Bauer  weiB sich zu  helfen:  „ P a r  l e  ma in t i en  d e  l ' indi  visión des  
montagnes; p a r  u n e  réglementa t ion  minut ieuse  des  modes  d e  jouissan-
ces e t  l 'application sévère  d u  défens  sa isonnier  (vète); p a r  l a  p r a t i q u e  
de la t ranshumance 1 4  hiverna le  d u  pe t i t  e t  m è m e  d u  gros béta i l ;  p a r  
des déplacements continuéis d u  t roupeau" 1 5 .  U n t e r  peinl ichster  Beach-
tung dieser Regeln is t  es d e m  B a u e r n  mòglich, d i e  groBen Herden ,  

8 Vgl. Sorre, 156—159. — Ein s t immungsvol les  Bi ld  bietet  d ie  Abb. des  Col d e  
Lurdé (1951 m) bei Cavail lès  auf  P lanche  I l lb .  — Vie l  Wissenswertes  über  d ie  
Vallée d'Ossau bringt Butel .  

9 Phot. 1 gewàhrt  e inen Bl ick auf  den Ort Béost,  der  oberhalb der e igent -
lichen Talsohle liegt. (Das e igent l iche Tal  ist  bedeutend breiter als dieser  A b 
schnitt!) — Ein Plan von  der Val lée  d'Ossau „en aval  de  Laruns" bei  Cavai l lès  
319, Fig. 13. 

1 0  Einen Blick in  diesen Abschnitt  gewàhrt  uns  e ine  Abb. bei  Cavai l lès:  
» Bassin d'Arudy «, Planche Xlb .  — Planche  Ib zeigt  den G a v e  d'Ossau in  der N à h e  
von Arudy. 

1 1  Über Geschichtl iches aus Béarn, s. Sorre 163—166. 
1 2  Butel  schildert den engen  Zusammenhang zwischen d e m  Bauern der Ossau 

und deren Viehwirtschaft .  
^ Vgl. Cavaillès 318 ff. 
1 4  Nàheres über die  ..Transhumance" erfàhrt man  in  Henri C a v a i l l è s '  

Buch L a  Transhumance P y r é n é e n n e .  
1 6  Cavaillès 318. 
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R i n d e r  u n d  Schafe  — die  gròBten H e r d e n  d e r  P y r e n à e n t à l e r  ü b e r h a u p t  
— z u  e r n à h r e n .  

AuBer  d e r  Viehwi r t schaf t  u n d  d e m  kümmer l i chen  A c k e r b a u 1 6  b e -
s t ehen  ke ine  Erwerbsque l len .  I m  Gegensatz  zu  a n d e r e n  T à l e r n  (s. u.) 
h a t  es Indus t r i e  h i e r  k a u m  gegeben 1 7 .  

We i t e r  òstl ich schlieBt d ie  V a 11 é e d ' A z u n 1 8  an, d ie  polit isch 
z u m  Dép. Hau tes -Pyrénées  gehòrt ,  a b e r  vie le  àhnl iche  Züge  m i t  d e m  
B é a r n e r  N a c h b a r t a l  d e r  Ossau aufweis t .  A u c h  h i e r  s ind  i n  ü b e r  1000 m 
Hòhe  n u r  se l ten  s t ànd ig  b e w o h n t e  S ied lungen  anzutreffen.  A r r e n s 1 9 ,  
d a s  gròBte D o r f  dieses Tais, l iegt  i n  sonniger  Lage  900 m hoch,  
w à h r e n d  u n m i t t e l b a r  t a l a u f w à r t s  d ie  B e r g e  be ide r  Se i ten  sich n à h e r -
r ü c k e n  u n d  n u r  e inen  schmalen  l i ch ta rmen  W e g  d e m  m u n t e r  a b w à r t s  
flieBenden G a v e  d ' A r r e n s  ges ta t ten .  Ta laufwàr t s ,  bis  z u r  spanischen 
Grenze,  tr iff t  m a n  ke in  Dor f  mehr ,  w à h r e n d  t a l a b w à r t s  zwischen A r r e n s  
u n d  Argelès-Gazost ,  d e m  E n d p u n k t  des  Tals, noch m e h r e r e  Dor f e r  l iegen.  

Bei  Argelès  m ü n d e t  d e r  G a v e  d ' A r r e n s  i n  d e n  G a v e  d e  P a u ,  d e r  
in  d e n  Gle t schern  des b e r ü h m t e n  C i rque  d e  G a v a r n i e 2 0  entspr ing t .  D a s  
T a l  des  obe ren  G a v e  d e  Pau ,  v o n  G a v a r n i e  a b w à r t s  bis  n a c h  P i e r r e -
fitte, w o  d e r  FluB i n  d i e  E b e n e  des  L a v e d a n  e in t r i t t  u n d  d e n  G a v e  d e  
Cau te re t s  au fn immt ,  heiBt Barèges 2 1 .  Dieses T a l  w e i t e t  sich n u r  a n  
einigen Ste l len  zu  e twas  gròBeren Becken 2 2 ,  e t w a  bei  G è d r e 2 3  u n d  b e i m  
M a r k t o r t  Luz 2 4 ,  in  dessen u n m i t t e l b a r e r  N à h e  d e r  K u r o r t  St. S a u v e u r  
m i t  d e r  b e k a n n t e n  v o n  Napoléon e r b a u t e n  Brücke ,  P o n t  Napoléon,  
liegt, d ie  i n  k ü h n e m  Bogen ü b e r  d e n  G a v e  d e  P a u  füh r t .  Cavai l lès  b e -
r ich te t  ü b e r  die  Trockenhe i t  dieses Gebiets .  

Sowohl  das  T a l  Barèges  als a u c h  d ie  Nebentà le r ,  z. B. d a s  v o n  
Cautere ts ,  s ind  z w a r  i n  sich abgeschlossen u n d  a u c h  v o n  d e r  E b e n e  
w e i t  en t fe rn t ,  besi tzen a b e r  w i e d e r u m  vieles, w a s  als Vorte i l  gegenübe r  
d e n  B é a r n e r  T à l e r n  zu  b u c h e n  ist: „des val lées  p lus  é t endues  e n  s u r -
face e t  e n  al t i tude,  p lus  amples  d e  formes,  p lus  r iches  d e  n i v e a u x  
é t agés 2 5  e t  d e  contras tes  cl imàtiques,  m i e u x  pourvues  d e  sols m e u b l e s  
e t  d ' e a u x  courantes ,  ma i s  e n  m è m e  temps,  des  val lées  p lus  fe rmées ,  
p lus  éloignées d e  la  plaine,  p lus  difficiles à r av i t a i l l e r  d u  dehors ,  te ls  

1 6  Cavail lès .  
1T N u r  i m  Bas-Ossau trifft m a n  Sàgere ien  und auch e t w a s  Marmorindustrie  

an, Arudy  i s t  Handelszentrum der Gegend.  
1 8  Einen Plan  bei  Cavai l lès  337, Fig. 6. 
1 9  Vgl. die Beschre ibung v o n  Arrens,  se iner  Wirtschaft  usw.  bei  Paret .  
2 0  Abb. bei Sorre  39; vgl.  auch ebd. S. 146; Brunhes  I, 470. 
2 1  Vgl. Sorre  150. — Eine  Übersicht  bei  Cavai l lès  331, Fig. 14, und 333, Fig. 15. — 

Über dieses  Tal, insbesondere  über die  Wohnweise ,  berichtet  Rondou.  
2 2  Vgl. Brunhes  I, 468. 
2 3  Abb. v o n  Gèdre  bei  Brunhes  I, 469. 
2 4  Beschre ibung des  Ortes bei  Brunhes  I, 468. 
2 5  Ein Bi ld  v o n  den  Weideflàchen und ..Granges" a u f  den  Hòhen  dieses  G e 

biets  gibt die  Abb. bei  Cavai l lès  a u f  P lanche  I l l a .  
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sont les traits pa r  lesquels s'opposent les grandes  vallées bigourdanes 2 »,  
Barèges e t  Cauterets surtout, a u x  vallées béarna ises" 2 7 .  

In diesem Tal ist m a n  vor  alien Dingen a u f  die  E rzeugung  von  
Fleisch und Wolle, wenig auf  die Milchverarbei tung bedacht .  Daneben  
ha t  auch die Landwirtschaft  eine gewisse Bedeu tung 2 8 .  

Aus dem Lande Barèges t r i t t  d e r  Gave  d e  P a u  i n  e in  b re i tes  f r u c h t -
bares Tal2 9 ,  das sich nordsüdlich von Pierref i t te-Soulom bis Lourdes  
hinunter erstreckt3 0 .  I n  diesem spielt  die Landwi r t schaf t  e ine  groBe 
Rolle; Obstbaume gedeihen h ie r  práchtig,  so daB ge rade  z u r  Ze i t  d e r  
Baumblüte, Ende Màrz bis Anfang  April,  das  Ta l  v o n  groBer Schòn-
heit ist. 

Zwischen Grippe 3 1  u n d  dem K u r o r t  Bagnéres-de-Bigorre ,  also os t -
lich von dem eben e rwàhnten  Gebiet, befindet sich ein Hoch ta l 3 2 ,  
das nach dem Hauptor t  C a m p a n  b e n a n n t 3 3  ist, d e r  sich m i t  se inen 
Weilern auf mehrere  Kilometer  erstreckt .  Die Landschaf t  bei  C a m p a n  
ist lieblich, das Tal  ist sehr  breit ,  die Anhòhen  s te igen s a n f t  a n  u n d  
gewàhren auf ihren zahlreichen regelmàBigen, fas t  waage rech ten  A b -
hàngen groBe Mòglichkeiten d e r  Fut te rerzeugung.  D a h e r  spiel t  d ie  
Viehwirtschaft die bei wei tem gròBte Rolle. Abgesehen v o n  ganz  kle inen 
Flàchen in unmit te lbarer  Nàhe  des Hauses  w i r d  alies L a n d  z u  Weide-
zwecken ausgenutzt. Auch manche  Waldungen  s ind  diesem Bes t reben  
zum Opfer gefallen3 4 .  D a  den  zahlreichen Wiesen a u f  h a l b e r  H o h e  
sehr groBe Sorgfalt  gewidmet  wird,  ver l ie ren  die  ganz  hoch  gelegenen 
Màhwiesen u n d  die dazugehòrigen Stal lscheunen al lmàhl ich a n  B e 
deutung. Dadurch, daB tàglich die Milch von  d e r  A l m  hinuntergeschaff t  
werden kann, h a t  die Milcherzeugung in  diesem Tale  e ine  besondere  
Hòhe erreicht.  

Schafe, deren  Zahl  al lerdings i m m e r  m e h r  abn immt ,  h a l t  m a n  des  
Fleisches u n d  de r  Wolle wegen.  A b e r  neben  d e m  E r t r a g  d e r  Vieh
wirtschaft flieBen dem Bewohner  noch E i n n a h m e n  aus  a n d e r e n  Quel len  
zu: in de r  V. de  Campan  h a b e n  sich verschiedene Sàgere ien  u n d  
Marmorbrüche 3 5  aus  à l t e re r  Zei t  e rha l ten ;  auBerdem findet e in  n ich t  

3 6  Zu den bigourdanischen Tàlern gehòren die v o n  Barèges,  Cauterets, Azun  
und Ouzon (die sogen. Hochtáler des Lavedan), das Tal  des  Bas  Lavedan (von 
Soulom-Pierrefltte abwárts bis nach Lourdes), schlieOlich auch das Tal  des Adour. 
Die beiden untersuchten Tàler Aure  und Louron rechnet  man  nicht  mehr  zur 
Bigorre hinzu. 

2 7  Cavaillès 338. 
2 8  Mais, Weizen, Roggen, ferner Kartoffeln und  Buchweizen  (vgl. Cavail lès  340). 
2 9  Im wesentl ichen deckt sich dieses Tal mit  der Landschaft  des „Bas L a v e -

dan" (s. o.). 
3 0  Vgl. die Skizze bei  Cavail lès 349, Fig. 18. • 
3 1  Abb. bei Cavaillès, Planche XII .  
3 2  Einen Blick in das Tal gewàhren Phot. 2 und 3. — Vgl. auch Cavail lès  357, 

Fig. 19 (Skizze von  der » Haute Val lée  de  1'Adour «). 
3 3  Vgl. auch Sorre 148 ff. 
3 4  Vgl. Cavaillès 354/355. 
3 6  Sorre 148/149. 
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unbe t ràch t l i che r  Teil  d e r  Bevòlkerung  Beschàf t igung i n  d e n  Indus t r i en  
von  Bagnères ,  w a s  d u r c h  g u t e  Verkehrsbed ingungen  — zwischen C a m 
p a n  u n d  Bagnères  bes t eh t  e in  regelmàBiger  Autobus -  u n d  S t r aBenbahn-
v e r k e h r  — er le ich te r t  w i r d .  

Die  òstl ich angrenzende  V a l l é e  d ' A u r e  3 6  is t  e in  hochgelegenes,  
gròBtenteils  s e h r  brei tes,  luftiges, t rockenes  u n d  hel les  T a l 3 7 .  D e r  
obers te  Te i l 3 8  e r s t r eck t  sich in  ca. 15 k m  L à n g e  i n  R ich tung  d e r  P y r e -
nàenket te .  A n  d e n  H à n g e n  b ie t e t  sich i m  S o m m e r  vorzügl iche Weide -
gelegenheit .  U n t e r h a l b  des  Or tes  T r a m e z a y g u e s 3 9  beg inn t  d e r  m i t t l e r e  
Tei l 4 0 ,  w o  sich d a s  Ta l  zu  e i n e r  groBen E b e n e  wei te t ,  d ie  z u  be iden  
Sei ten  des Flusses  zahl re iche  Or t schaf ten  aufweis t .  H i e r  b l ü h t  d e r  
Ackerbau!  Die Weiden  z iehen sich a u f  d ie  A n h ò h e n  zu rück  u n d  m a c h e n  
d e m  A n b a u  v o n  Kartoffe ln  u n d  Getreide,  z. B. Buchweizen  Platz.  A u c h  
Gemüse  u n d  Obs t  gede ihen  gu t .  

Bei  A r r e a u 4 1 ,  d e m  Haup thande l sp la t z  des  Tals, d e r  v o r  d e r  E r -
r i ch tung  d e r  T r a n s p y r e n à e n b a h n  als Mi t t e l punk t  des  Haup tve rb indungs -
weges n a c h  Span i en  e ine  groBe B e d e u t u n g  besaB, beg inn t  d e r  u n t e r e  
Teil  des Tais. Dieser  Abschn i t t  — m i t  d e r  a l t en  Hande lsmet ropole  
Sar rancol in  — is t  i m  groBen u n d  ganzen  schmàler ,  so daB f ü r  d i e  L a n d -
wi r t scha f t  n i ch t  dieselben Vorausse tzungen w i e  i m  mi t t l e r en  Tei l  de s  
Tals  gegeben sind. Dagegen  is t  d ie  Schafzucht  s e h r  verbre i te t .  AuBer-
d e m  b ie ten  Waldwir t schaf t ,  M a r m o r b r ü c h e  u n d  E lek t r i z i t à t swerke  E r -
werbsmògl ichkei ten  f ü r  die  B e w o h n e r .  

Infolge d e r  groBen B e d e u t u n g  d e r  L a n d w i r t s c h a f t 4 2  i n  umfangre ichen  
Teilen d e r  V. d ' A u r e  spiel t  d ie  Viehzucht  bei  w e i t e m  n ich t  d i e  gleiche 
Rolle w i e  in  a n d e r e n  Tàlern .  D a  d ie  h o h e n  Be rge  a b e r  verhàl tn ismàBig 
g u t e  S o m m e r w e i d e n 4 3  bieten,  w i r d  d ie  Weidezei t  des  Viehs  hoch  oben  
a u f  d e n  A l m e n  besonders  ausgedehnt ,  u m  mògl ichst  l ange  m i t  d e m  
spàr l ichen H e u  i n  d e n  S ta l l scheunen  auszukommen.  I m  Vergle ich zu 
d e n  R i n d e r n  g e h t  d ie  Anzah l  d e r  Schafe  i m m e r  m e h r  zurück .  

W à h r e n d  f ü r  m a n c h e  Geme inde  n e b e n  A c k e r b a u  u n d  Viehzuch t 4 4  

die  Fo r s tw i r t s cha f t 4 5  noch  e ine  w i l l kommene  Nebene innahmeque l l e  
darstel l t ,  ve r schwinde t  d ie  f r ü h e r  ve rb re i t e t e  Wol lve ra rbe i tung  n a c h  
u n d  nach.  Dagegen  w i r f t  infolge n e u e r  Verkehrswege ,  z. B. d e r  T r a n s -

3 6  Vgl. Sorre  131—135; Cavai l lès  361; e inen  Bl i ck  ins  Tal  gewàhr t  Cavai l lès '  
Abb. a u f  P l a n c h e  XIII .  

3 7  Über  die  besonderen kl imat ischen Verhàl tnisse  der  V. d'Aure vgl.  Faucher  438. 
3 8  Skizze  bei  Cavai l lès  363, Fig. 20. 
3 9  Abb. dieses  Ortes bei  Faucher,  PI. VIII C. 
4 0  Skizze  bei  Cavai l lès  365, Fig. 21. 
4 1  Vgl. die  Skizze  bei  Sorre  133. 
4 2  Vgl. Faucher  439/440. 
4 3  D i e  hochge legenen  Weiden, besonders  d ie  des  oberen Talabschnitts ,  b ie ten  

in  den  heiOen Monaten sov ie l  Nahrung,  daB noch fremde  Herden hierher  kommen.  
Wàhrend der Wintermonate  dagegen  z ieht  e in  groBer Te i l  des  e inhe imischen Viehs,  
insbesondere  die  Schafe ,  in die  Garonne-Ebene  hinunter  (vgl. Cavai l lès  368). 

4 4  Über  d ie  Viehzucht  vgl.  Faucher  441/442. 
4 6  S. Sorre  135; Faucher  443. 
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pyrenáenbahn, der Handel immer noch einiges ab4«. AuBerdem schlum-
raern im Tal verschiedene Reserven47 .  

Bei Arreau flieBt die Neste du Louron in die Neste d 'Aure.  Der  
obere, enge, von jàhen Abhàngen begrenzte Teil de r  V a 11 é e d u 
L o u r o n 4 8  erstreckt sich in nordsüdlicher Richtung. Wàhrend  de r  
unterste Talabschnitt — etwa zwischen Bordères u n d  Ar reau  — eben-
falls sehr eng ist, weitet sich das Tal in seinem mit t leren Teil. Hier  
liegen daher auch die meisten Dòrfer. Die V. d u  Louron ist  enger  u n d  
abgeschlossener, weist aber in ihrer  Wirtschaftsform und  in d e r  Lebens-
form ihrer Einwohner viel Àhnlichkeit mi t  dem Nachbartal  auf. Die 
Einnahmen aus dem Handel jedoch — die V. du  Louron ist  kein Durch-
gangsgebiet — fallen hier gànzlich fort. Auch die Industr ie  ist n u r  spà r -
lich entwickelt. Cavaillès (S. 374) weist darauf  hin, daB die Ausnutzung 
der Wasserkràfte, auch einiger Bodenschàtze (Schiefer, Braunstein),  neue  
Erwerbsmòglichkeiten anzubahnen scheint. 

K 1 i m a . 

Über das Klima unserer Hochtàler unterr ichten Sorre  (S. 29—38) 
und Cavaillès (S. 28—36). Zum allgemeinen Verstàndnis sei kurz  auf 
folgendes besonders hingewiesen: Die durchschnittl iche Tempera tu r  
nimmt in unserem Gebiete zum Meere hin, d. h. von Osten nach Westen 
hin, ab. AuBerdem ist die jeweilige Hòhenlage zu berücksichtigen. A n  
Ort und Stelle làBt sich der  Klimaunterschied a m  einfachsten a n  de r  
Vegetation19, auch an dem verschiedenen Zei tpunkt  de r  Ern te 5 0 ,  fest-
stellen. 

Infolge der Nàhe des Atlantik gehòrt  unsere Gegend zu den nieder-
schlagsreichsten der  Pyrenàenkette.  Nach A. Angot 5 1  befinden sich 
unsere Tàler innerhalb der  Pluviometerkurve 1200 mm 5 2 .  A m  stàrksten 
ist der Niederschlag in den Béarner  Hochtàlern. 

4 6  Z. B. in Arreau und Sarrancolin hat der Handel immer noch eine gewisse  
Bedeutung. An dieser Stelle sei zugleich hingewiesen auf einen interessanten 
Artikel über die Verkehrswege der Vallée d'Aure in alter und neuer Zeit, den 
H. C a v a i l l è s  kürzlich veròiïentlicht hat: Les chemins d e  la Vallèe d'Aure 
BP, Nr. 215 (1935), 6 ff. 

4 7  Vgl. Faucher 444; Cavaillès 372/373. 
4 8  Vgl. Sorre 132/133. 
4 9  Nàheres über die Vegetation s. Sorre 40—48. 
5 0  Vgl. Cavaillès 28: „ . . .  à Siradan, sur la Garonne (alt. 482 mètres), on 

moissonne entre le  15 et 20 juillet; à Argelès (457 m) entre l e  15 juillet et l e  
l®r aoüt; à Osse, en Aspe, entre l e  20 juillet et  l e  5 aoüt; deux ou trois jours plus 
tard à Accous, qui est à mème hauteur, mais jouit d'une exposition moins fa
vorable. Sainte-Marie-de-Campan (900 m) moissonne vers l e  8 aoüt; Gèdre (1000 m), 
le 15 du mème mois; Lescun (902 m) est parfois obligé d'attendre jusqu' au ler sep-
tembre." 

5 1  A. Angot, Régxme pluviométr ique  d e  la France. 2e partie: Régions Sud-
Ouest e t  Sud. (AG, XXVIII, 1919, 1—27) (nach Cavaillès). —'Vgl .  auch Cavaillès' 
Karte auf S. 31. 

5 2  Aus der Regenkarte bei Sorre geht hervor, daB unsere Tàler alle in der 
1000- bis 1500-mm-Regenzone liegen. 
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S i e d l u n g .  

A n  Siedlungsformen 5 3  begegnen uns  vorwiegend Haufendòrfer ,  da -
neben, besonders in wiesenreichen, au f  Viehzucht eingestellten Gegen-
den, auch  Einzelhòfe, von  denen sich hàufig einige zu einem losen dorf -
lichen Verband,  e inem Weiler zusammenschlieBen. Dagegen t r i t t  die 
Fo rm des StraBendorfes, in  dem sich die einzelnen Bauernhàuser  zu 
beiden Sei ten en t lang  e iner  StraBe hinziehen, sel tener  au f 5 4 .  

Feh l t  das  notwendige Ernàhrungsland,  so ist die Anlage eines 
Dorfes unmòglich. I n  diesem Falle kònnen sich Ansiedler  n u r  vers t reu t  
niederlassen. Die E i n z e 1 s i e d 1 u n g ist  als die ursprüngl iche anzu-
sehen 6 5 .  D e r  Einzelhof, d e r  sich überal l  au f  den  Hàngen  inmi t ten  g rüne r  
Almen, h ie r  u n d  d a  abe r  auch im Tal  findet, ist  gànzlich frei  von Bin-
dungen  a n  dòrfliche Gesamtanlagen,  StraBen u n d  Wege. Ein besonderes 
Interesse bie te t  die  Vallée d e  Campan.  Hie r  trifft  de r  Wandere r  t a l -
aufwàr t s  zahlreiche kleine Hàusergruppen,  d i e 5 6  infolge ih re r  sperr igen 
Lage — q u e r  zu r  Ta l r ich tung 5 7  — dem Tal  ein besonderes Gepràge 
verleihen. Es hande l t  sich u m  kleine Weiler. Sie gehòren zu r  Ge-
meinde Campan,  die sich ki lometerwei t  hinzieht. AuBerdem befinden 
sich a n  den  Abhàngen  Einzelhòfe in  groBer Zahl. Stolze Gebàude, abe r  
auch noch Ver t re te r  d e r  a l ten einfachen Strohdachhàuser  m i t  Treppen-
giebel s ieht  m a n  bis hoch in  die Berge hinauf .  

Zahlreiche Einzelhòfe trifft m a n  auch in d e r  Vallée d e  Barèges, 
z. B. zwischen Luz u n d  Gèdre 5 8 ,  sowie i m  Aspetal, besonders in seinem 
un te ren  Teil. 

Über  d e n  EinfluB d e r  Wirtschaftsform auf  die Verbre i tung des  
Einzelhofes bzw. au f  d e n  ZusammenschluB zum Dorfverband ber ichte t  
Cavaillès (S. 293). E r  weis t  nach, daB die  Tendenz nach Zers t reuung 5 9  

vorzugsweise in  d e n  a n  bewàsser ten Wiesen u n d  Weiden reichen — 
also f ü r  Viehzucht besonders geeigneten — Gegenden vorher rsch t 6 0 .  
Umgekehr t  — so stel l t  Cavaillès wei te rh in  fest  — werde  das Gesetz 
nach engem ZusammenschluB zu e iner  dòrflichen Gemeinschaft  a m  

8 3  Vgl. Sorre 71. 
6 4  Nur wenige  kleinere Ortschaften nàhern sich dieser Form. Cadéac in der 

V. d'Aure, ferner die kleine zur Gemeinde Laruns gehòrige Siedlung Pon in der 
V. d'Ossau sind hier hinzuzurechnen. 

5 5  Vgl. Demangeon,  Géographie 98. Demangeon nimmt auch die ..dispersión 
primaire" als Urform in den verschiedenen Tàlern an. Vgl. auch Ch. H i g o u -
n e t ' s  Aufsatz L'habitat  rural  dans les Basses-Pyrénées ,  BP, Nr. 215 (1935), 17 fï. 
Vgl. ferner Fahrholz 4/5. 

5 6  Nàhere  Beschreibung s. i m  Kapitel über die Haustypen. 
6 7  Vgl. Taf. II, 5. 
5 8  Vgl. Cavaillès 293. 
5 9  Vgl. genau dieselben Feststel lungen für die Schweiz  bei Brockmann-

Jerosch 85/86. 
6 0  Das Unterhalten der Màhwiesen, die Überwachung der künstlichen Kanale  

und Gerinne, deren Funktion so geregelt  se in mufl, daB alle Tei le  des Bodens ihren 
nòtigen Teil  Flüssigkeit  erhalten, erfordern eine unablassige Anwesenhei t  des 
Bauern. Deswegen  dürfe er  nicht zu we i t  von diesen Gebieten entfernt wohnen — 
was  wohl  der Fall  wàre, wenn er in e inem Dorfverband wohnen würde.  
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besten in den Gegenden beobachtet6 1 ,  in denen die Getre idekul tur  noch 
ihre Bedeutung hat, wo es weniger Heu einzufahren gibt  usw., also in 
Gegenden mit  stàrkerem landwirtschaftlichen Betr ieb 6 2 .  Ais Beweis 
führt  Cavaillès an, daB nirgends die Dòrfer  so scharf  voneinander  ab -
getrennt und nirgends die Hàuser so gedràngt  angelegt sind wie  in  den 
Talern der  Aure und des Louron 6 3 .  

Die Form und Anordnung eines D o r f e s ist von verschiedenen 
Faktoren abhàngig64 .  Vor allem sind die Bodenform u n d  -beschaffen-
heit65 ,  die Lage in bezug auf  Berg und  Tal, die Lage zu e inem FluB, 
zu Sonne und Wind, schlieBlich, und  nicht  zumindest, die A r t  de r  Aus-
nutzung des Bodens (Vieh- oder Landwirtschaft)  ausschlaggebend. 

Wahrend sich das StraBendorf a n  einer StraBe entlangzieht, ist  das  
Haufendorf66  in der  Regel in weitem Umkreis  u m  Kirche u n d  M a r k t -
platz herum gruppiert6 7 .  An  einigen AusgangsstraBen ziehen sich die 
Hauser noch 1 / 2  k m  zu beiden Seiten entlang. Dabei sind sehr  ge-
dràngte und auch weitláufig angelegte Spielarten zu unterscheiden.  
Gern haben sich die Menschen am ZusammenfluB zweier  Bache 6 8  a n -
gesiedelt69, wodurch der  Or t  gewòhnlich eine e twa  gabelformige Ge-
stalt annimmt7 0 .  Oft ist auch die Absicht de r  Ausnutzung d e r  Sonnen-
warme für  die Anlage eines ganzen Ortes deutlich e rkennbar 7 1 ,  indem 
sich das Dorf auf  einer sonnenbeschienenen Kuppe  entwickelt .  

Die fü r  ein Haus im allgemeinen bevorzugte Orient ierung m i t  d e r  
Hauptfront zur Sonnenseite h in  kann  im Dorfverband nicht  i m m e r  e in-
gehalten werden (s. Hauptteil). Un te r  dem Zwange d e r  oft  engen A n 
lage kann auch haufig auf  die Wetterseite keine Rücksicht genommen 
werden ' 2 .  Wahrend im Dorfverband die Hauptfassade vorzugsweise zu r  
StraBe bzw. zum Dorfplatz hin gerichtet ist7 3 ,  t r ag t  m a n  de r  Sonnenlage 
bei alleinstehenden Hausern nach Mòglichkeit Rechnung. 

6 1  Vgl. Brockmann-Jerosch 86. 
6 2  Vgl. E. A 1 i c o t '  s Aufsatz L'habitat rural  dans les Hautes-Pyrénées ,  BP, 

Nr. 217 (1935), 86 IT. 
'•1 H i g o u n e t unterstreicht in seinem Aufsatz Le Larboust  (RGPyrSOu 

VII, Bd. 2 (1936), 113 ff.) auf S. 138 die groBe Verbreitung konzentriert angelegter 
Dorfverbande in den Zentralpyrenaen ganz allgemein. 

1,1 Ethnische Momente solien hier nicht negiert werden; doch glaube ich nicht, 
daB sie in diesen Gebirgsgegenden annáhernd dieselbe Rolle spielen w i e  die geo-
graphisch-klimatischen Bedingungen. — Scharf gegen jeden ethnologischen Ein-
fluB bei Siedlungsformen wendet sich Lefebvre 616/617. 

'' ' So siedeln sich oft Menschen auf  e inem Fleck an, der ein wenig  fruchtbares 
Gebiet darstellt. Auf diese Weise bleibt der fruchtbare Boden u m  das Dorf  herum 
ganz für die Landwirtschaft frei und kann unter die Bewohner aufgeteilt werden. 

6 6  „Das rauhe Gebirge mit seinen mannigfachen Gefahren, der schwierige 
Verkehr, namentlich im Winter, drangte die Menschen zueinander, wenn auch der 
Weg zu den Feldern dadurch bedeutend verlangert wurde." (Fahrholz 4.) 

"7 Cavaillès zitiert hier: Accous, Bielle und Ancisans. 
0 8  Vgl. Sorre 72. 
, !9  Arreau, auch Sainte-Marie-de-Campan. . 
7 0  Vgl. Cavaillès 292. Daher ON Tramesaygues  Hautes-Pyrénées.  
7 1  Lescun. Eine Abb. dieses Ortes bringt Cavaillès auf Planche V. 
7 2  ..Elle ( =  la maison) n'a pas choisi son orientation; partout la rué indiffé-

rente dirige l'exposition des maisons." (Brunhes I, 448.) 
7 3  Ausnahmen werden uns im Hauptteil begegnen. 



W i r t s c h a f t .  

Die Wirtschaft  unseres Gebietes basiert  im wesentlichen auf  Acker-
b a u 7 4  und  Viehzucht7 5 .  Wir  haben bereits gesehen, daB in den  meisten 
Tàlern die V i e h z u c h t  an  Wichtigkeit gegenüber de r  Bodenwir t 
schaft zunimmt. Nicht ohne EinfluB auf  diese Entwicklung ist die seit 
Jahrzehnten  bemerkbare  dauernde Abwanderung 7 6 ,  die zur  Folge hat ,  
daB es a n  den zur  Bodenbearbeitung nòtigen Kràf ten  gebricht. Die 
jungen Leute, die zur  Ableistung des Militàrdienstes oder zur  Arbei t  
in den Fabr iken ihre  Heimat  verlassen, kehren, durch  die „besseren" 
Lebensverhàltnisse in der  S tad t  angezogen, nicht  m e h r  nach Hause 
zurück. Besonders macht  sich die A b w a n d e r u n g  in der  Gegend 
von Campan bemerkbar,  wo zahlreiche Hàuser  leer  stehen (vgl. 
Kap. I, 5). Die Bewohner  wissen immer  wieder  von der  àuBerst dichten 
Bevòlkerung in f rüheren Jahrzehnten  zu berichten. In  alleinstehenden, 
heute  teilweise dem Verfall überlassenen Stallscheunen haben  f rüher  
kinderreiche Familien im gleichen Raum mi t  dem Vieh gewohnt.  
Zeugen sind die Schornsteine, die m a n  hier  auf  vielen Stallscheunen 
antrifft. 

So h a t  sich n u r  noch in Gegenden, die f ü r  die Bodenbearbeitung 
besonders günstig sind, die L a n d w i r t s c h a f t  auf  einer lohnenden 
Stufe erhal ten kònnen. Sonst ist die hauptsàchlich auf  Fleischerzeugung, 
in Béarn  u n d  in Campan aber  auch auf  Milchverarbeitung eingestellte 
Viehwirtschaft  die Haupterwerbsquelle.  Infolge stàndig verbesserter  
Verkehrsverhàltnisse werden  immer  m e h r  Absatzgebiete erschlossen. 
Die F o r s t w i r t s c h a f t 7 7  gedeiht  n u r  noch strichweise. Dagegen 
stellen einige B o d e n s c h à t z e 7 8  u n d  die a n  manchen Or ten  seit 
langem betriebene Schieferverarbeitung einen nicht  unansehnlichen 
Wirtschaftsfaktor dar. Neu sind die sich stàndig vermehrenden K r a f t -
w e r k e ,  die die zahlreichen Wasserfàlle in die menschliche Wir t 
schaft  e inspannen 7 9 .  

V e r k e h r . 

Handel u n d  Wirtschaft  unserer  Gegend werden  durch  die sich 
stàndig bessernden Verkehrsbedingungen 8 0  ungemein gefòrdert.  Das 

7 4  Nàheres s. bei Sorre 56 ff. 
7 5  Nàheres s. bei Sorre 62 ff. 
7 6  Vgl. Sorre 76 ff.; für die V. d'Aure vgl. auch Faucher 444. 
7 7  Nàheres s. Sorre 67 ff. 
7 8  Ausführlich werden die Bodenschàtze der Pyrenàen bei Sorre (S. 188—193) 

behandelt; s. ferner Georges J o r r é ,  Les mines des Pyrénées  des Gaves,  RGPyrSOu 
VII, Bd. 2 (1936), 148 ff. 

7 9  Vgl. Sorre 195—198 und 49—51 und den dort zitierten Artikel von H. C a 
v a i l l è s ,  La  houille blanche dans les Pyrénées  françaises in AG XXVIII,  1919, 
425—468. — Vgl. ferner Krügers Ausführungen über die Auswertung der Wasser-
mengen usw. in den Pyrenàen (VKR II, 191—205 u. Krüger, Hochpyrenàen D 129 ff.). 

8 0  Vgl. Sorre 203—206. 
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ganze Gebiet ist von einem Netz ausgezeichneter AutostraBen durch-
zogen. RegelmaBige Autobuslinien vermitteln neben den neuen elek-
trisch betriebenen Bahnen8 1  eine ausgezeichnete Verbindung von den 
Provinzstàdten, die sich am Rande der  Pyrenàen  befinden, bis t ief  in 
die Taler hinein. Die GroBhandler schaffen in kurzer  Zeit das Vieh a n  
die Màrkte; aber auch dem kleinen Bauern, de r  mi t  dem Eselskarren 
seine Erzeugnisse am Markt  absetzen will, u m  dagegen industrielle P r o -
dukte einzutauschen, kommen die neuen Wege u n d  StraBen zugute. 
Der Fremdenverkehr8 2  schlieBlich h a t  mi t  dem Aufkommen de r  besseren 
Verkehrsverhaltnisse diese sonst so entlegenen Gebiete aufschlieBen 
kònnen. Sonntags sind heute bei schonem Wetter  die GebirgsstraBen 
von Privatkraftwagen aus den Stadten des Vorlandes geradezu übe r -
sát! Nur  wenige seit altersher berühmte  Bader  waren  schon von jeher  
das Ziel von Erholungssuchenden. 

N e u z e i t l i c h e  S t r ò m u n g e n .  
Durch neue Geldmittel, die mi t  dem steigenden Viehexport,  dem 

Fremdenverkehr, der  aufkommenden Industrie und  schlieBlich m i t  den 
Rückwanderern in das Land stròmen, steigen die Ansprüche; die Lebens-
führung wird eine gehobenere. Dies w i rk t  sich auch auf  dem Gebiete 
der Gegenstandskultur aus: Altes, Ehrwürdiges verschwindet,  selbst-
gefertigte Geràte aller Art, Trachten usw. werden durch  Fer t igprodukte  
der Industrie ersetzt. Das alte einfache Haus macht  modernen, a n -
spruchsvolleren, hygienischen Neubauten Platz. Neben dem al ten Dorf-
viertel entsteht haufig — an  de r  neuen a m  O r t  vorüberführenden 
„grande-route" bzw. einer „route thermale" entlang — ein neuer,  
stàdtisch anmutender Teil, d e r  n u r  aus modernen Háusern mi t  bürger -
lichen Haushaltungen besteht. Beamte, Àrzte, Geschàftsleute siedeln 
sich hier an8 3 .  Handwerker  aller Gat tungen ziehen in die Dòrfer  ein 
und verdrangen die letzten Reste bàuerl icher Autarkie. Mit  den neu  ein-
ziehenden Sitten und  Gebràuchen, mi t  den neuen Gegenstanden u n d  
der neuen Lebensführung dringt  auch immer  mehr  de r  nivellierende 
EinfluB der  Staatssprache vor 8 4 .  Der  Patois verschwindet. Die Jugend 
geht durch die ganz auf  der  franzòsischen Sprache basierende Schule. 
Wie viele Generationen werden ihre einheimische Mundar t  noch b e -
herrschen? 

8 1  Vgl. A. L e h r ,  L'Electrification des Chemins de  Fer d u  Midi, RGPyrSOu, 
1934, 365—378. 

8 2  Náheres bei Sorre 199—202; vgl. auch die Karte der Mineralquellen in den 
Pyrenaen auf Planche II. 

8 3  Ais Beispiel ist der neue Teil an der grande-route bei, Bédous in der 
V. d'Aspe zu nennen. 

8 4  Besonders aus der Terminologie, die sich auf den Hausrat bezieht, ist zu  
ersehen, in welchem MaOe das Neufranzòsische bereits in die heimische Sprache 
eingedrungen ist. 
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I. D I E  H A U S T Y P E N .  
Die Hàuser  unserer  Hochtàler sind ihrem inneren u n d  àuBeren 

Aufbau nach keineswegs ais einheitlich zu bezeichnen. Jedoch sind ge-
wisse gemeinsame Züge unverkennbar ,  die sich leicht aus m e h r  oder 
weniger  gleichartigen Verhàltnissen erklàren lassen, die den Hausbau 
beeinflussen. A n  de r  Beschaffenheit aller Haustypen ist de r  EinfluB des 
Klimas, de r  Bodenbeschaffenheit u n d  nicht  zuletzt de r  de r  vorherrschen-
den Wirtschaftsform in ih rer  Gesamtheit  deutlich mitbestimmend, wenn  
auch nicht  allein maBgeblich. 

Zuers t  solien de r  Reihe nach — talweise — die in den einzelnen 
Gegenden vorkommenden Hàuser  ih rer  inneren u n d  àuBeren Gestalt  
u n d  Aufteilung nach beschrieben werden.  Besonders charakteristische 
Kennzeichen u n d  Merkmale de r  einzelnen Hàuser  werden  in diesem 
Kapitel  Berücksichtigung finden. Die verschiedenen Nuancierungen 
solien in dieser Übersicht übe r  die einzelnen Tàler  besonders gu t  he r -
ausgehoben werden.  Zugleich werden  die aus den urtümlichen Hàusern 
hervorgegangenen fortschrit t l icheren und  erwei ter ten Formen in  den 
einzelnen Tàlern  e rwàhn t  werden.  AnschlieBend solien alie Haustypen 
zusammengestellt  u n d  genetisch zueinander in  Beziehung gebracht  
werden.  

A. Béarn. 
1. V A L L É E  D ' O S S A U .  

Ein verhàltnismàBig einheitliches Bild bietet  uns  die Wohnweise 
in  Tale de r  Ossau1  (Béarn, Dép. Basses-Pyrénées). In  de r  weiten Tal -
ebene begegnen w i r  vorwiegend Haufendòrfern,  die in  gedràngt  und  
weitlàufig angelegte Ortschaften zu scheiden sind. Hinzu kommen 
einige StraBendòrfer. Zu  letzteren müssen w i r  in der  V. d'Ossau einige 
kleinere Ortschaften rechnen, deren  Hàuser  eng aneinander  geschmiegt 
(vgl. Abb. 3 f) u n d  Ausdruck kleinbàuerlicher Verhàltnisse sind. Dieser 
Siedlungstyp ist besonders a n  den Hángen s ta rk  verbreitet ,  wo der  
Baugrund zu wei terer  Entfal tung nicht  genügt. Einzelhòfe trifft m a n  
zwischen zwei Orten im Tal  wie  auch, wenngleich seltener, einsam an 
den Hángen u n d  selbst hoch in den Bergen. 

1 Vgl. Butel 97/98. 

11 



a) Zur Orientierung über  das Ossauhaus diene zunáchst ein Ein-
blick in ein für  dieses Tal typisches altes Haus eines StraBendorfes2  

(vgl. Abb. 2 i; l e ) ,  das noch gut  den urtümlichen Charakter  gewahr t  
hat. Vor uns steht ein massives Haus mi t  ErdgeschoB, ers tem Stock 
und DachgeschoB3. Das Haus t ràgt  ein schweres Schieferdach4 ,  dessen 
Flachen am First zueinander stumpf gewinkelt  sind5  (vgl. Kap. II, 3). 

Über der meist gewolbten T ü r 6  (vgl. Taf. III, 7), die sich in der  
Mitte der Trauffrontseite des Hauses unmit telbar  a n  der  StraBe be-
findet, lesen wir  in derben Zementbuchstaben die Jahreszahl  des Haus-
baus oder einer gründlichen Renovierung, gelegentlich auch den Ñamen 
des Erbauers und einen Spruch. Hàufig sind diese Inschriften in  die 
kràftigen Stein- oder Marmorblòcke7 ,  die den Tür rahmen  darstellen, 
eingehauen. Treten wir  durch die T ü r  ein, so haben w i r  einen groBen, 
dunklen Raum vor uns, de r  die ganze Lánge und  Breite des Hauses ein-
nimmt. Hier sieht man die einzelnen, gewohnlich durch Lattenverschlàge 
voneinander abgetrennten Abteilungen8  f ü r  die verschiedenen Vieh-
arten und groBe Vorràte an  Fa rn  und anderen ais S t reu  dienenden ge-
trockneten Pflanzen. Heute ist das EG des Wohnhauses bereits gròBten-
teils vom Vieh wieder verlassen (s. u). Im Ossau-, u n d  wie w i r  spáter  
sehen werden, auch im benachbarten Aspetal erhal t  besonders das  
GroBvieh einen besonderen Raum auBerhalb des Hauses — hàufig in 
Form eines selbstàndigen Anbaus —, nach Moglichkeit zugleich mi t  
einem darüber liegenden Boden, de r  den f ü r  das betreffende Vieh be -
stimmten Heuvorrat aufnehmen kann. Die Schafe dagegen, die groBerer 
Sorgfalt bedürfen, bleiben hàufig im EG des Hauptgebàudes9 .  Wàhrend 

2 Pon bei Laruns. 
8 Wir nennen dieses Haus zweistockig! In dieser Arbeit wird die sich über 

dem ErdgeschoB ( = EG abgekürzt) befindliche Etage ais erster Stock oder Ober-
geschoB (abgekürzt: OG) bezeichnet. Über diesem liegt der Boden, auch Dach
geschoB (DG) genannt. Dieses zahlt aber bei der Charakterisierung eines Hauses 
nach der Zahl der Stockwerke nicht mit. 

4 In den beiden Béarner Hochtalern der Ossau und Aspe tritt beim alteinge-
sessenen Haus nur Schiefer, kein Stroh ais Bedachungsmaterial auf. 

6 Wàhrend also in den Hochtàlern der Ossau und Aspe (zu letzterem s. u.; 
vgl. ferner das Kapitel über das Dach) die Dachflàchen am First unter einem 
stumpfen Winkel zusammentreffen, zeigt das Vorland spitze Dàcher (vgl. die Abb. 
aus Oloron, Orthez usw. in Vie à la Camp. 10, 13, 14). Im Westen dagegen grenzt 
an die Béarner Tàler die Soule, w o  schon deutliche baskische Einflüsse in den 
Haustypen zu verspüren sind. Der Firstwinkel ist am Baskenhaus noch gròBer ais 
beim Ossau- und Aspehaus, vgl. Vie à la Camp. 2, 7, 8, 9; ferner die zahlreichen 
schònen Abb. von Baskenhàusern bei Soupre, Boissel, Baeschlin. — Bei Boissel 
fàllt ein spitzes einfaches Strohdach aus der Soule auf, das viel Ahnlichkeit mit 
den Hausformen der Bigorre aufweist (Boissel, PI. XXIX). — Soupre zeigt u. a. 
Hàuser, deren Dàcher an die der Béarnesischen Hochebene (Kennzeichen: spitze 
Dàcher; Pl. 53) oder auch an die wuchtigen Schieferwalmdàcher der Béarner Hoch-
tàler und der Hochpyrenàen erinnern (Pl. 56). 

0 Nàheres über Tür und Tor s. Kap. II, 4. 
7 Vgl. Abb. 2 i; Taf. III, 7. 
8 Vgl. Abb. 1 e. 
9 Dies ist eine deutliche Betonung der Bedeutung, die in den Béarner Hoch

tàlern der Kleinviehzucht zugemessen wird. Vgl. Cavaillès 300. 

12 



also besonders das GroBvieh in spàter  hinzugefügten oder neu  erworbe-
nen Hàusern in de r  Náhe  untergebracht  wird, dient  de r  freigewordene 
Teil des E G  als Aufbewahrungsort  f ü r  landwirtschaftliche Gerate  und  
Gerümpel.  Zugleich ist e r  de r  Durchgangsraum zu den hinter  dem 
Hause liegenden Stallungen (vgl. Abb. 3 f) und  der  Zugang zu der  nach 
dem WohngeschoB im ersten Stock führenden hòlzernen Treppe, die, an  
eine Giebelwand gelehnt, vom Eingang aus gesehen meist an  de r  l inken 
Seite steil nach oben führ t .  

b) Wàhrend im oberen Teile des Tais das Haus in der  Regel a n  d e r  
Frontseite n u r  eine T ü r  hat, die zugleich ais Einfahr t  in die Wirtschafts-
r àume  u n d  als Durchgang f ü r  die Bewohner dient, sind in dem de r  
Ebene zugekehrten Abschnitt, also e twa von Bielle an, in de r  Gegend 
von Castet, Arudy  usw. zwei Türen  in der  Hauptf ront  (Abb. 1 g) vor -
handen. Steht  m a n  vor  dem Hause, so sieht man  zur  Rechten die groBe 
gewolbte oder viereckige Tür, die vollkommen der  des oberen Tal -
abschnittes gleicht. Links davon befindet sich eine zweite, kleinere, 
stets viereckige Tür, die lediglich f ü r  Personen best immt ist1 0 .  Dieses 
Haus ist fortschrittlicher, ais m a n  zunachst vermutet :  Der  Treppen-
aufgang ist vom übrigen Raum des EG durch eine Innenwand abge-
trennt ,  die sich bis zur  Decke des OG fortsetzt (wàhrend, wie wei ter  
un ten  ausgeführt  werden  wird, beim Typus a n u r  eine Trennung  
zwischen de r  Treppe u n d  de r  im OG befindlichen Wohnküche besteht). 
Im übrigen entspricht  das E G  des Hauses b ganz dem des Hauses a. 
Zwischen dem Treppenaufgang u n d  dem durch eine Wand von i hm ab -
getrennten Stall im E G  des Hauses b ist eine T ü r  vorhanden, dami t  der  
Bauer  nicht  ers t  das schützende Dach verlassen muB, u m  zum Vieh zu 
gelangen. Vielfach liegt die Schwelle de r  f ü r  Personen best immten 
Hauseingangstür nicht  zu ebener  Erde, sondern es führen  einige Stein-
stufen zu ih r  hinauf. Im Innern  folgt zunachst ein kleiner Flur,  von 
dem rechts die T ü r  zu den t iefer gelegenen Stallungen abgeht, zu denen 
entsprechend viele Stufen hinabführen (vgl. Abb. 1 g). 

Oben münde t  die Haustreppe des Ossauhauses (Typen a u n d  b) in 
einen Absatz oder kleinen Korridor, von dem aus m a n  rechts durch 
eine T ü r  die Wohnküche betrit t .  Küchen-  u n d  Treppenraum sind durch 
eine Wand get rennt  (s. o.). Von de r  grofien Küche, die ehemals auch 
der  einzige Schlafraum war, sind eine oder ein paa r  kleine Kammern  
abgetrennt  (vgl. Abb. l e u .  g), in denen grofle zweischlafrige Betten 
Aufstellung gefunden haben. Diese Ràumlichkeiten zeigt m a n  einem 
Fremden n u r  ungern. Neuerdings ist die Aufteilung dieses ausschlieBlich 
Wohnzwecken dienenden Stockwerks oft  so wei t  gegangen, daB einige 
Kammern  unmit te lbar  von dem kleinen Flur,  de r  a m  oberen Treppen-
absatz beginnt, zu erreichen sind. 

c) I m  OG n immt  der  Wohnteil entweder  den ganzen Raum ein 
(Hausform a und  b; vgl. Abb. 1 e u. g) oder aber  n u r  die Hàlfte bzw. 

1 0  Wie in der Vallée d'Aspe (s. u.). 
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den gròBeren Teil (c; vgl. Abb. 1 f). Hier macht  sich also ers t  die Be-
sonderheit des Typus c, sein Unterschied von den Typen a u n d  b, be-
merkbar: c entspricht nàmlich in der  Anlage des EG ganz dem Haus a, 
hat also n u r  eine Tü r  von der  StraBe he r  und  eine vom übrigen Raum 
des EG nicht abgetrennte Treppe (vgl. Abb. 1 f). Mithin h a t  dieses 
Haus mit  den unterscheidenden Charakterist ika des Hauses b 1 1  nichts 
gemeinsam, weder im EG noch im OG. Vom Typ  a dagegen un te r -
scheidet sich c n u r  im OG: Bei c befindet sich neben den Wohnràumen,  
durch eine Tü r  vom Treppenabsatz aus zu erreichen, ein Heuboden. E r  
kann eine Ergànzung zu dem im DG (s. u.) sein oder  auch diesen e r -
setzen12. In  diesem Falle ha t  das zweite (oder Dach-) GeschoB n u r  ge-
ringe AusmaBe. Die Verwendung eines Teils des ersten Stocks ais Auf-
bewahrungsraum für  Heu ist innerhalb unserer  Gebietes n u r  im Ossau-
tal verbreitet1 3 .  

Zum DG (Haus a, b, c) führ t  vom kleinen F lu r  des OG aus eine 
schmale Treppe. Dort befinden sich, soweit de r  Raum nicht vom Heu 
beansprucht wird, auch Kisten, Koffer und  Truhen, die m i t  Getreide, 
Mais, Mehl und Salz angefüllt sind. Ist jedoch n u r  ein kleiner Spitz-
boden unter  dem Dach vorhanden, so führ t  eine Leiter  vom OG hinauf.  

Der innere Aufbau eines freier liegenden Hauses unterscheidet sich 
nicht von dem altertümlichen Hause eines StraBendorfes. N u r  bestehen 
bei freierer Lage fü r  eine Hinausverlegung von Stallungen (vgl. unten), 
also fü r  Neubauten und Anbauten, ganz andere Mòglichkeiten ais in 
engen Siedlungen. 

Im Ossautal begegnet man  verhàltnismàBig selten allein liegenden 
Hàusern. Sie haben bei freier Lage im Tal háufig, áhnlich wie manche 
gròBere Bauernhòfe innerhalb eines groBzügig angelegten Dorfverbandes, 
eine besondere Form entwickelt. Es h a t  sich ein Gehòft herausgebildet 
(Abb. 3 g), wie wir  es in áhnlicher Anlage bei dem Haus de r  Vallée 
d A u r e  (vgl. u. Kap. I, 6) wiederfinden werden. Das Ossauhaus wendet  
in diesem Falle n u r  selten der StraBe bzw. dem Weg seine Hauptfassade zu, 
sondern meist eine schmale Giebelwand. Eine andere  Lage des Hauses 
zur StraBe zeigt Abb. 3 g: Zwischen dem Haus und  der  StraBe steht, 
an jenes in einer Front  angebaut, eine Stallscheune. Soweit nicht  Ge-
bàude selbst einen AbschluB nach auBen hin  bilden, láuft  eine bis zu 
1,80 m hohe Mauer u m  das ganze Anwesen herum. Man bet r i t t  den 
Hof, um den sich die verschiedenen Gebaude, wie Haupthaus, Stal lun
gen und Remisen fü r  Wagen und Ackergeràte u. dgl. herumgruppieren,  

1 1  Námlich: zwei Fronteingangstüren und abgetrenntes Treppenhaus (s. o.). 
1 2  Diese Aufteilung des OG in Wohnung und Heuboden bietet den Vorteil, 

daB man mittels besonders zu diesem Zwecke freigelassener Offnungen im FuB-
boden das Heu dem Vieh direkt zuwerfen kann (vgl. Abb. 1 f; vgl. auch Kap. IV, 2). 
— Chatelard berichtet auf S. 311 über einen Heuboden neben oder über der Woh
nung im Ariège. 

1 3  Im benachbarten Aspetal dagegen, wo  sonst der gleiche Haustyp herrscht 
(s. u.), steht stets ein geráumiger Boden unter dem Dach für das Heu zur Ver-
fügung. Dadurch ist es dort mòglich, das OG stets ganz ais Wohnteil zu benutzen. 
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durch  ein formschònes Tor 1 4 ,  das ein Charakter is t ikum des Béarner  
Hauses ist u n d  spáter  noch besonderer Erwàhnung bedarf. Der  Hofplatz, 
de r  sich beim senkrecht  zur  StraBe stehenden Hause vor  der  Hausfront  
( =  Traufseite) befindet, ist bei diesem Haustyp mi t  Feldsteinen u n -
regelmàBig gepflastert. An ihn schlieBt sich a n  einer Seite ein Küchen-
gar ten  an .  

Bei einzelnen Anwesen hoch an  den Bergen h a t  sich der  Erbauer  
die f ü r  die Vorteile de r  Hanglage günstigste Stelle ausgesucht. Auch 
die kleinen Gemeinden in den hòheren Regionen, die ihre nach der  
Sonne strebenden Hausfassaden terrassenfòrmig ansteigen lassen, haben 
die Hanglage durchweg bevorzugt; denn diese gestat tet  ein Betreten 
aller Stockwerke zu ebener  Erde.  

Wie oben schon wiederholt  angedeutet  worden ist, hàngt  die Anord-
nung meist  nachtràglich err ichteter  Stall- und  Geràtegebàude von dem 
zur  Verfügung stehenden Platz  ab u n d  ist daher  mannigfaltig. Im  
StraBendorf1 5  ist n u r  ein Anbau  nach hinten moglich. Sonst aber  làBt 
sich ü b e r  die Zuordnung (d. h. übe r  die Lage zum Hauptgebàude) von 
Neben- u n d  Wirtschaftsgebàuden keine feste Regel aufstellen. Man sucht 
sich bei einem Neu-  bzw. Anbau  den praktischsten Weg aus; so ist z. B. 
das Anbauen a n  eine Traufseite beliebt, weil auf  diese Weise durch  Her -
unterziehen des Hauptdaches zugleich ein Dach f ü r  das zugeordnete Ge-
bàude geschaffen ist1 6 .  Bei einem Anbau  a n  eine Giebelwand wi rd  das  
neue Dach pul tar t ig  an  diese angesetzt, sofern m a n  nicht  f ü r  das neue  
Haus ein selbstàndiges Dach vorzieht1 7 .  Dies ist gewòhnlich dann  der  
Fall, w e n n  es sich bei dem neuerr ichteten u m  ein dem Haupthaus  an  
GròBe nicht  viel nachgebendes Gebàude handelt .  

Hàufiger noch als die Schafe (vgl. o.) behál t  m a n  Schweine und 
Hühner  im Hause. Namentlich bei ausgesprochen kleinbàuerlichen Ver-
hàltnissen nutz t  m a n  f ü r  ih re  Unterbr ingung irgendeinen Platz im EG, 
f ü r  Schweine vorzugsweise den  freien Platz  un te r  de r  Haustreppe aus. 
Andernfalls  haben Hühner  u n d  Schweine, wie es in den òstlichen Tàlern 
üblich ist  (s. u.), ein Hàuschen f ü r  sich, das oft inmit t ten de r  v e r -
schiedenen zusammenstoBenden Gebàudeteile eingezwàngt erscheint. 
Gutsituierte Bauern  pflegen den Platz  un te r  de r  Treppe gern  als Wein-
keller (àà\18) zu benutzen (vgl. Kap. III, 6). 

Sowohl auf  den Bergen als auch im Tal haben sich meistens einige 
Anwesen zu einem dòrflichen Verbande zusammengefunden. Bei alien 
Vorteilen, die ein solcher ZusammenschluB bietet  und  die j a  de r  erste  
AnlaB zu diesem Schri t t  gewesen sind, müssen die Bewohner, zumal die 
i m  engen Dorfe, auf  gewisse Vorzüge verzichten, die ein Haus in freier  

1 4  Vgl. Tai. III, 8. Eine genaue Beschreibung folgt Kap. II, 4. 
1 6  In dieser Gegend ist ein Strafiendorf stets sehr gedràngt angelegt; die 

Hàuser sind aneinander gebaut. 
1 6  Vgl. die entsprechende Bauart beim Baskenhaus! 
1 7  Vgl. das Kap. über das Dach. 
1 8  Vgl. Meyer 118; aprov. chai. 
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Lage aufweist. Wie schon in der  Einleitung angedeutet  wurde,  wird 
nach Mòglichkeit immer auf die Lage zur  Sonne und  auf  Wind u n d  
Wetter Rücksicht genommen. So ist man  bestrebt, mòglichst die Haupt -
front an  der Sonnenseite zu errichten (Ost bis Süd). Fe rne r  k e h r t  das 
Haus nach Mòglichkeit den Unbilden der  Wit terung seine m e h r  oder 
weniger fensterlose Rückwand oder eine schmale Giebelwand, niemals 
aber die Seite zu, an  der sich der  Eingang oder die meisten Fenster  be-
finden19. Da nun  in der  V. d'Ossau das schlechte Wet ter  gewohnlich das 
Tal hinaufsteigt, verlàuft die Hauptfassade, eine Traufwand,  meistens in 
Talrichtung. Bei der Hanglage reicht die gegenüberliegende Seite, d. h. 
Hinterfront des Hauses mi t  ihrem Dach bis auf  die Erde 2 0 .  Die Ein-
gliederung in den dòrflichen Verband jedoch làBt manche dieser Vor-
teile des alleinstehenden Hauses hinfàllig werden. Infolge der  Gedràngt-
heit làBt ein Dorf eine freie Entfaltung de r  einzelnen Hauser  n u r  noch 
teilweise zu. 

Ein besonderes Charakterist ikum des Hauses ist de r  B a l k o n 2 1 .  
Er befindet sich stets in de r  Hòhe des ersten Stockwerkes (Abb. 1 e; Taf. 
II, 4) und erstreckt sich manchmal sogar u m  zwei oder mehrere  AuBen-
wande herum. Nach Mòglichkeit ist e r  de r  Sonnenseite zugekehr t 2 2  und  
dann besonders zum Nachreifen von Mais und  anderen Früchten  geeig-
net, die infolge des kurzen Sommers nicht genug haben  ausreifen 
konnen23 .  AuBerdem trocknet die Hausfrau hier  ih re  Wàsche. 

Daneben befindet sich eine besondere, nicht sehr  verbrei tete Bauar t  
von Balkons, die auch in anderen Gegenden unseres Gebiets vorkommt:  
Der Balkon ist zu einem groBen Teil in das Haus eingelassen u n d  von 
einem Innenraum ausgespart. Auf  diese Weise wird  innerhalb des Haus-
ganzen ein loggiaartiger, luftiger Raum geschaffen, de r  durch  das normal  
verlaufende Dach des Hauses geschützt w i rd 2 4 .  

Als Ergànzung oder Ersatz dient ein kleiner Balkon a n  einem Neben-
gebáude. Man bringt ihn vorzugsweise an  dem kleinen Hàuschen an, das 
ais Schweine- und Hühnerstall  verwandt  wird. Wahrend auf  diesen 
Balkon eine kleine Holztreppe führt,  ist de r  des Hauptgebàudes n u r  vom 
Hausinnern aus zu erreichen2 5 .  

In alien Gegenden machen sich auf  dem Gebiete de r  Hygiene u n d  
der Lebensführung f o r t s c h r i t t l i c h e  S t r ò m u n g e n  (vgl. Ein
leitung!) geltend. So ist beim Hause der  V. d'Ossau fast  ohne Ausnahme 

1 9  Alie diese mehr oder weniger allgemeinen Bemerkungen lassen sich auf 
alie anderen Táler übertragen. Bei der Besprechung der übrigen Taler werden 
wir uns deshalb hinsichtlich mehr allgemeiner Bemerkungen auf das Notwendigste 
beschránken kònnen. 

2 0  Vgl. Fahrholz 16. 
2 1  Ein Unterschied zwischen „Balkon" und „Galerie" wird in dieser Arbeit 

nicht gemacht. 
2 2  Vgl. das Kap. über den Balkon. 
2 3  Vgl. auch Paret 54/55. 
2 4  Vgl. das Kap. Balkon. Vgl. die Abb. Taf. III, 9, die allerdings ein Haus aus 

der V. d'Azun zeigt, aber das Charakteristische dieser Bauart gut erkennen laBt. 
2 6  Vgl. Kap. II, 5. 
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das ursprünglich einráumige WohngeschoB (Haus a und  b) bzw. der  ehe-
mals einráumige Wohnteil  i m  OG (Haus c) in einen Küchenraum und  
eine oder  mehre re  Schlafkammern aufgeteilt worden 2 6 .  Neuerdings ist 
m a n  auch bestrebt,  das Vieh auBerhalb des die Wohnung enthal tenden 
Hauses unterzubringen (s. o.). Diesem Bestreben k a m  die Abwanderung 
sehr  zunutze. Man e rwarb  die verlassenen Hàuser  u n d  wandelte  sie in 
Stallscheunen um: das Vieh wurde  im neuerworbenen Hause, wie  ü b -
lich, un t en  beherbergt ,  wàhrend  m a n  das ehemalige WohngeschoB der  
neuen Besitzung in  einen Heuboden umgestaltete2 6 ,  oder es wurde  — bei  
einem Hause des Typs c — de r  Heuboden des OG u m  den  Wohnteil ve r -
gròBert. Wo eine Neuerwerbung nicht moglich war, h a t  man  das Vieh 
in neuen Anbauten  untergebracht  (s. o.). In  dem isoliert s tehenden Hause 
h a t  sich naturgemàB eine Hinausverlegung des Viehs und  dami t  zugleich 
eine Erwei terung u n d  Vervollkommnung des Wohnteils besser anbahnen 
kònnen als in  dem auf  beschrànkten Baugrund angewiesenen Hause 
(vgl. o.). Dor t  wurde  das Wohnhaus eher  vom Vieh befreit. Dieser Zu-
s tand ist heu te  gròBtenteils erreicht.  Die al tertümliche Stufe trifft man  
abe r  auch noch an. In  etwas „gehobeneren" Haushaltungen ist m a n  
hàufig noch wei ter  gegangen: das vom Vieh befreite EG ist in Küche 
und Zimmer  umgewandel t  worden;  im OG findet man  n u r  Kammern 2 6 .  

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

Das alte Haus der  Ossau gehòr t  zu dem von Demangeon 2 7  als 
„maison en  hauteur"  bezeichneten Typus. Hierunter  vers teht  m a n  ein 
Haus, in dem Viehstall, Wohnung und  Heu-  bzw. Vorratsboden in einem 
Gebàude übereinandergelagert  vere in t  sind. Diese Bauweise ist in Süd-
frankreich wei t  verbrei te t  u n d  t r i t t  auch im benachbarten Spanien auf 2 8 .  
Sie entspringt  gròBtenteils praktischen Gründen.  Kl ima 2 9 ,  Bodengestal-
tung 3 0 ,  Siedlungsform3 1  und  Wirtschaft 3 2  vor  aliem, schlieBlich auch 
Sicherheitswünsche3 3  gaben die Veranlassung zu dieser Hausform. 

2 6  Vgl. àhnliche Tendenzen bei der neuzeitlichen Umgestaltung des Ariège-
Hauses (Fahrholz 18). 

2 7  Demangeon, L'Habitation 357. 
2 8  Über die Verbreitung s. Demangeon, L'Habitation 357, 375. — In den Pyre-

nàen flnden wir die „maison en hauteur" beispielsweise im Ariège (Fahrholz), auf 
spanischer Seite  im  Grenzgebiet von Hocharagón und Navarra (Bergmann). 

2 8  Über den EinfluB des Klimas s. Flagge 16/17 und Bergmann 8, auch 
Chatelard 310. 

3 0  Den EinfluB der Bodengestaltung hàlt Fahrholz (S. 18) für besonders groB. 
Insbesondere habe die Hanglage eines Hauses die Veranlassung zu der Aufführung 
mehrerer Stockwerke gegeben. 

3 1  Im allgemeinen tritt die „maison en hauteur" in engen Siedlungen auf, 
w o  der Platzmangel das Haus sich nach oben ausdehnen làBt. Nàheres über die 
Beziehungen zwischen „maison en hauteur" und Siedlung s. Flagge 16. Chatelard 
beschàftigt sich mit  dieser Frage. Auch er meint (S. 315), daB der Platzmangel 
diese Bauart veranlaBt habe. Ein Beweis  dafür sei, daB man diese Wohnweise 
verlieBe, sobald sich die Gelegenheit dazu bòte. Chatelard betont, daB der Zu-
sammenfall  zwischen der „maison en hauteur" und dem ..habitat concentré", aiso 
der gedrangt angelegten Siedlung, zwangsmàBig sei. 
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Innerhalb unseres Gebiets finden wi r  diesen Haustypus n u r  in den 
Tàlem der  Ossau und Aspe (s. u.). Jedoch t r i t t  e r  in  diesen Gegenden 
nicht einheitlich auf. Wàhrend beim Ossauhaus ursprünglich wohl  n u r  
die Hàlfte oder ein Teil des OG Wohnteil w a r 3 4  (vgl. Haus  c; Abb. 1 f), 
scheint e r  beim Aspehaus schon seit langem das gesamte OG einge-
nommen zu haben (vgl. Haus a bzw. b; Abb. 1 e bzw. g). Heute  t re ten  
beim Ossauhaus beide Formen auf, und  es ist schwer, Genaueres übe r  
die Verbreitung der  zwei Spielarten anzugeben. Wieweit  sie entwick-
lungsgeschichtlich zusammengehòren oder voneinander zu t rennen  s ind 3 5 ,  
làBt sich nicht ohne weiteres entscheiden3 6 .  

Trotz dieser augenblicklichen Differenzierung k a n n  m a n  abe r  das  
Haus des Ossautales schlechthin ais „maison en hauteur"  bezeichnen. 
Denn das Hauptcharakteristikum dieser Bauform, die Übereinanderlage-
rung von Stall und Wohnung, ist überall  gewahrt .  

2. V A L L É E  D ' A S P E .  
Auf den ersten Blick stellt man eine auffallende Gleichartigkeit in 

der Wohnweise der  Vallée d'Aspe und  der  des Nachbartals  d e r  Ossau 
fest. Auch im Aspetal finden wi r  vorwiegend Haufendòrfer.  Das StraBen-
dorf ist hier etwas freier angelegt (z. B. Cette-Eygun). Ein hinsichtlich 
seiner gedràngten Anlage dem Or t  Pon  bei Laruns  (Ossau; vgl. o., Teil 1 
dieses Kapitels) àhnliches Dorf ist m i r  in  der  Talsohle der  Aspe nicht  
begegnet. StraBendòrfer sind in diesem Tal  vorzugsweise in hügeligem 
Gelànde (z. B. Jouers) oder a m  Abhang angelegt. Ais dr i t te r  Siedlungs-
typ spielt auch hier de r  Einzelhof, sowohl im Tal selbst ais auch a n  den 
Hàngen und in den Bergen, eine Rolle. 

Das Haus der  Aspe entspricht nach seiner Anlage, seinem inneren 
Aufbau und dem Baumaterial3 7  ganz dem Ossauhaus. Auch hier  ist im 
EG ursprünglich das Vieh untergebracht,  wàhrend  sich die menschliche 

8 2  Die „maison en hauteur" ist nur in Gegenden mit einer ganz bestimmten 
Wirtschaftsform moglich, deren Hauptmerkmal darin besteht, daB im oder beim 
Hause selbst verhàltnismaBig wenig Vieh beherbergt wird (vgl. Flagge 16, Arbos 
616). Der gròBte Teil des Viehs nàmlich befindet sich standig entweder auf  den 
Weiden oder in den b^rdo(s) ( =  Stallscheunen auf den Bergen). „La maison en 
hauteur", so sagt Chatelard (S. 307), „est le  type adapté à l'économie agro-pasto-
rale, c'est-à-dire à l'économie fondée sur la petite culture et  sur l'élevage exclusif 
à la 'montagne'; économie dans laquelle on ne  tient jamais beaucoup d'animaux 
à la maison." 

•!a Auf das Moment der Sicherheit, die dieser Haustyp dem Bauern für sein 
Vieh gewahrt, geht u. a. Bergmann (S. 8) kurz ein. 

3 4  In dem anderen Teil lagert Heu! 
3 0  Auf Grund zahlreichen Vergleichsmaterials war es Flagge (S. 12—27) mog

lich, in den franzòsischen Alpen von der eigentlichen „maison en hauteur" einen 
Haustypus zu trennen, der ihr scheinbar ahnlich ist, jedoch entwicklungsgeschicht-
lich einen anderen Weg hinter sich hat. . 

Es fehlen vorerst noch genauere Untersuchungen über weite  Teile der 
Pyrenaen, die es gestatten würden, die Entwicklung der Haustypen in einem 
groBeren Rahmen zu sehen. Vgl. jetzt Krüger, Hochpyrenàen A I. 

3 7  Bedachungsmaterial ist hier ebenfalls ausschlieBlich Schiefer. 
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Wohnung ü b e r  dem Stall  befindet. Über  dem OG erstreckt  sich — ab -
gesehen von ganz wenigen Ausnahmen (s. u.) — der  weite Heu-  bzw. 
Vorratsboden. Is t  also beim Ossauhaus das OG vielfach in  Wohnung u n d  
Heuboden aufgeteilt,  so dient  h ier  allgemein das gesamte erste Stock-
w e r k  als Wohnung (Abb. 1 g). Vereinzelt solien Hàuser  auftreten,  die im 
OG neben de r  Wohnung einen Heuboden aufweisen. 

Das Aspehaus weist— wie  das Haus  des nòrdlichen Ossautals — 
stets zwei Tü ren  f ü r  Stall  u n d  Aufgang zur  Wohnung a n  der  (Trauf-) 
Fassade au f  (Abb. 1 g). A n  den übrigen Hauswànden sind — wie  in  alien 
anderen Tà le rn  auch — j e  nach Bedarf  u n d  nach Lage des Hauses Türen  
vorhanden.  

Die allmàhliche Ràumung  des E G  vom Vieh u n d  die weitere Aus-
gestaltung des Wohnteils vollziehen sich nach den gleichen Tendenzen 
u n d  in  gleicher A r t  w i e  in de r  V. d'Ossau. Auch die Zuordnung neuer  
Wirtschaftsgebàude ist  entsprechend.  

Hinsichtlich d e r  Anlage des alleinstehenden Hauses in  seinem Ver-
hàltnis zum Haus  einer  Siedlung k a n n  gleichfalls au f  das Ossauhaus v e r -
wiesen werden.  Die Orient ierung d e r  Hàuser  zu r  Sonne, zu r  Wet ter -
seite usw. w i rd  in  gleicher Weise durchgeführ t  wie dort .  

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

Das Haus  de r  V. d'Aspe gehòr t  — wie  das Ossauhaus — zum T y p u s 3 s  

de r  „maison en  hauteur" :  das WohngeschoB befindet sich ü b e r  dem Vieh-
stall. Bei gleichen klimatischen, bodengestaltlichen u n d  wirtschaftl ichen 
Bedingungen wie  i m  Ossautal t re ten  auch h ie r  ursprünglich die Wohn-
r à u m e  zurück gegenüber  den  Stallungen, da  dem Vieh die gròBte Sorg-
fa l t  gebührt .  So h a t  sich ein Haus  entwickelt,  das i m  groBen u n d  ganzen 
dem Typus  de r  Ossau gleicht. Jedoch bahn t  sich auch h ie r  mindestens 
in  gleichem Grade  wie  i m  Ossautal die Tendenz nach wei terer  Trennung  
von Mensch u n d  Vieh an: Die Anlage zahlreicher Anbauten,  die heu te  
bei keinem Hause fehlen, h a t  teilweise schon die Ent fernung des ge-
samten Viehs aus  dem Wohnhaus  zu r  Folge gehabt,  so daB das E G  frei  
geworden u n d  mi tun te r  sogar in ein WohngeschoB umgewandel t  
worden ist. 

B. Bigorre. 
Das Haus  de r  b i g o u r d a n i s c h e n  H o c h t à l e r  unterscheidet 

sich von dem de r  béarnesischen wesentlich. Der  Hauptunterschied be-
s teht  darin,  daB sich beim Haus de r  Bigorre i m  Gegensatz zu den  Béarner  
Haustypen de r  Ossau u n d  Aspe de r  Stall  nie u n t e r  dem Wohnteil  be 
findet, sondem ein besonderes Gebàude einnimmt, das en tweder  a n  das  
Wohnhaus angebaut  oder  ganz von ihm get rennt  ist. Fe rne r  sei schon 

3 8  Nach Cavaillès (S. 295) trifft man im Aspetal auch noch einige Hauser, die 
ihrer Gestalt nach sich dem Baskenhaus nàhern solien. Andere wiederum solien 
spanischen EinfluO verraten. (Naheres s. Cavaillès 295.) 

19 



hier auf den Unterschied in der  Bedachung hingewiesen: I m  Gegensatz 
zu den Béarner Hochtálern, in denen das Schieferdach herrscht  (s. o.), 
ist in der Bigorre neben dem zwar  auch hier  immer  m e h r  vordringenden 
Schiefer das Strohdach noch weit  verbreitet .  

Nachdem diese wesentlichsten Unterschiede im Vergleich zum Ossau-
und Aspehaus vorangestellt sind, folgt die Betrachtung de r  Hàuser  in den 
einzelnen Talern der  Bigorre. 

3. V A L L É E  D ' A Z U N .  
In der Vallée d A z u n  ist das Haufendorf de r  verbrei te ts te  Siedlungs-

typ. Daneben besteht de r  Einzelhof, zumal a n  den  Abhàngen.  Aus-
gesprochene StraBendòrfer sind nicht  vorhanden.  

Die Wohnweise ist nicht so einheitlich wie in den  beiden Béarner  
Talern. Vielmehr sind verschiedene Hausar ten zu beobachten, die sich 
aber alie in eine genetische Linie einreihen lassen. Eine gròBere Ver-
breitung weist allerdings n u r  der  fortschrittlichste Typus auf.  

Auszugehen ist von dem alten Einraumhaus,  das jedoch nicht  mehr  
in dieser archaischen Form, sondern n u r  noch in  seinen wei teren En t -
wicklungstypen vorhanden ist. 

a) Ais einfachste Stufe muB das kleine einstòckige, schiefer-
gedeckte39  Wohnhaus — Vieh ist im Wohnhaus nicht  untergebracht  — 
angesehen werden, das aus zwei gleich groBen Ráumen besteht. Rechts 
befindet sich der  Küchenwohnraum, der  auch Bet ten enthált ,  u n d  l inks 
ein Werk- und Gerateraum (s. u). Ein kleiner  Spitzboden u n t e r  dem 
Dach, das einen Firstwinkel von ca. 90° aufweist, dient  als Geràte-  und  
Vorratsboden. E r  wird  von der  Küche aus durch  eine leichte Holztreppe 
erreicht. Vielfach ist un te r  dem Dach bereits eine kleine K a m m e r  ein-
gerichtet worden. 

Dieses Haus ist n u r  ganz vereinzelt erhalten.  Etwas hàufiger findet 
man  

b) einen Typ (Abb. 2 b), bei dem durch  die Herausbildung eines 
Korridors eine Trennung zwischen de r  Küche u n d  dem anderen  Raume  
des EG erzielt worden ist (Abb. 1 c). Der  Korr idor  f ü h r t  von de r  Haus-
tür, die nie gewòlbt, sondern stets viereckig ist, zu einer Treppe. Diese 
führ t  zum DG hinauf, in dem sich der  Boden, òfter  auch eine ausgebaute 
Dachkammer befindet. Auch dieser Typus ist selten im Vergleich zu 

c) dem zweigeschossigen Wohnhaus (Abb. 2 d), das sich wohl aus  
Typus b entwickelt h a t  u n d  heute  ais das Haus de r  V. d A z u n  schlecht-
hin angesehen werden muB40. Dieses Haus mute t  schon durch  seine 
auBere Erscheinung wohnlicher an. Es ist groB, hoch, weiB gestrichen 
und mi t  regelmafligen Fenstern und  einem Schieferwalmdach versehen. 

,!9 Es wird in einem besonderen Kap. noch genauer ausgeführt werden, dafí 
Strohdácher in diesem Tal so gut w i e  verschwunden sind. Zwischen Arrens und 
Argelès sind nur noch vereinzelte Schuppen mit Stroh gedeckt. 

4 0  Vgl. Paret, die unter „Arrenser Haus" nur diesen Typus versteht. 
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Durch die viereckige T ü r  betr i t t  man  einen Korridor, de r  es den Be-
wohnern  erspart,  Fremden sogleich die Küche pràsentieren zu müssen. 
Er ist ca. 4 m lang und  endet  in einer Treppe, die zu den Kammern  des 
ersten Stocks h inaufführ t  und  heute  gewòhnlich bis zum DG 4 1  hinauf 
ver làngert  ist. Vom Korridor  gelangt m a n  rechts durch eine T ü r  in  den 
groBen Küchenraum (vgl. Abb. 1 d), der, genau wie bei Typus a, zu-
gleich ais Wohn- u n d  Schlafraum dient. N u r  ist die ganze Hausanlage 
und entsprechend auch die Küche groBer. Der Küche gegenüber befindet 
sich ein ebenso groBer Raum, die krqmpa dçt p i / cé 4 2 .  In diesem Raum 
wurden  ehemals sámtliche handwerklichen Arbeiten verrichtet,  ais m a n  
auf  dem Bauernhofe noch alies selbst herstellen muBte, was man  nòtig 
hatte. So befand sich hier  beispielsweise eine Hobelbank; auBerdem w a r  
auch der  Backofen hier  aufgebaut.  Dieser Handwerksraum ist in en t -
legeneren Hòfen noch hàufig erhalten, wàhrend  e r  in Arrens u n d  ande-
ren  Ortschaften seinen eigentlichen Zweck eingebüBt h a t  u n d  deshalb 
immer m e h r  abkommt. Da der  Raum bei fortschreitend verfeinerter  
Lebensweise eine geeignete Gelegenheit zur  weiteren Ausgestaltung der  
Wohnung bot, wurde  d e r  Backofen entfernt.  So ist heu te  die alte krqmpa 
dçt piká hàufig, sofern sie nicht  ais „chambre de débarras" benutzt  
wird, in ein Zimmer  umgewandel t  worden.  

Der  freie Raum un te r  de r  nach oben führenden Treppe wird  ausge-
nutzt: e r  dient, hàufig u m  e twa  */2 m vertieft, zur  Aufbewahrung von 
Kàse oder Wein. Einen Keller  f ü r  andere  Vorràte  findet man  in den 
gròBeren Orten gelegentlich un te r  dem F lu r  oder de r  Küche 4 3 .  

Im ersten Stockwerk liegen zwei a n  GròBe den unteren  entsprechende 
Ràume, die ais Schlafkammern f ü r  Kinder  u n d  im Hause lebende Ver-
wandte  dienen; denn das Besitzerehepaar hà l t  auch bei diesem Haustyp 
gern a m  al ten Küchenbet t  oder a n  de r  kleinen gelegentlich von der  
Küche abgetrennten K a m m e r  fest. Hàufig werden  in Orten mi t  F r em-
denverkehr  die oberen Ràume moderner  eingerichtet u n d  a n  Fremde  
vermietet.  In  diesem Falle schafft m a n  wohl auch neue, moderne Feuer -
stàtten. Doch ist, trotz de r  neuen zusàtzlichen Ofen u n d  Herdstellen, der  
alte Kamin, die alte Feuerstelle in der  Küche des echten Bauernhauses 
noch stets erhal ten u n d  auch noch im Gebrauch. Die Schaffung mehrerer  
heizbarer Ràume vollzieht sich un te r  dem EinfluB bürgerl icher Haus-
haltungen. Ganz vereinzelt — das sei h ier  beilàufig e rwàhn t  — h a t  so-
ga r  schon ein Haus des Typs b im Raum der  Küche gegenüber eine 
zweite Feuerstelle (vgl. Abb. 2 b). Ebenso ist es bei  Typ  c der  de r  Küche 
gegenüber liegende Raum (ehemals Handwerksraum, heute  meist 
Zimmer), de r  als ers ter  eine zusàtzliAie Feuerstelle erhàl t .  

Oft  befindet sich a m  Hause in Hòhe der  ersten Stockwerkes ein aus  
Holz hergestellter Balkon, de r  sich u m  eine oder  mehrere  Wande h in -

4 1  Das DG über dem OG záhlen wir nicht ais vollwertiges Stockwerk mit, 
nennen daher auch das Haus zweistòckig. 

4 2  Vgl. Paret 52. 
4 8  Vgl. Kap. III, 6; vgl. auch Paret 54. 
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zieht. Einen kleineren Balkon besitzt das Hàuschen, das den Schweine-
und Hühnerstall enthàlt4 4 .  Die Lage zur  Sonne wird  beim Balkon be-
vorzugt. 

Über dem OG befindet sich ein Bodenraum un te r  dem Dach. Hàufig 
richtet man hier auch noch kleine Dachkammern ein. 

Um das Haus herum gruppieren sich die Nebengebàude (Abb. 3 b). 
Das Vieh ist auBerhalb des Wohnhauses untergebracht.  Hàufig befinden 
sich Kühe und Schafe in ein und demselben Stallgebàude, das aber  
unterteilt ist. Über den Stallungen ist de r  Heuboden angelegt, de r  sich 
ungeteilt durch das ganze Gebàude unter  dem Dach h in  erstreckt.  Bei 
Stallscheunen am Abhang werden die Vorteile dieser Lage nach Mòg
lichkeit ausgenutzt (vgl. Ossautal). F ü r  Schweine u n d  Hühne r  besteht  
ein kleines Hàuschen (s. o.). 

Zu einem Anwesen gehòren ferner  mehrere  Schuppen, die innerhalb 
eines engen Siedlungsverbandes angebaut, in einsamer Lage weitlàufig 
nebengeordnet sind. Beim Einzelhof aufierhalb der  dòrflichen Siedlung 
ist der oft umfangreiche Gebàudekomplex mi t  dem freien Hofplatz in 
der Mitte von einer bis zu 2 m hohen Mauer  umgeben. Sie besteht  aus  
lose aufeinander geschichteten Schieferplatten und  Steinen. Z u  einem 
Einzelhof gehòrte in früheren Zeiten eine kleine Wassermühle.  

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

In der  Vallée d'Azun unterscheiden wi r  drei  Hausarten, die in engem 
genetischen Zusammenhang miteinander stehen. Die einfachste Form ist 

a) das aus dem Einraumhaus hervorgegangene zweiràumige, ein-
stòckige Wohnhaus, aus dem sich durch Einfügen eines Korridors der  
zweite Typ, 

b) entwickelt hat. Typ a ist selten, Typ b n u r  noch vereinzelt a n -
zutreffen. Aus dem Haus mi t  Korridor (b) entwickelte sich, nachdem 
hier und auch schon bei Typus a durch hàufigen Ausbau von einer oder 
zwei kleinen Kamraern im Hausboden die Richtung zu weiterer Aus-
gestaltung gewiesen war, de r  Typus 

c), das zweigeschossige Haus4 5 .  Dieser Haustypus ist im Azuntal a m  
hàufigsten anzutreffen. Aus dem Vergleich mi t  den Hausformen der  
weiter òstlich gelegenen Tàler  wird  hervorgehen, daB das zweistòckige 
Wohnhaus, das wir  im Azun vor uns haben u n d  in dem auch manchmal 
bereits mehrere Feuerstellen vorhanden sind, geradezu ais Prototyp des 
Wohnhauses eines gutsituierten Bauern der  Hochpyrenàentàler ange-
sehen werden kann, womit, u m  gleich MiBverstàndnissen vorzubeugen, 
keinesfalls gesagt werden solí, dafi de r  Ursprung dieses Haustyps im 
Azuntal zu suchen sei und  daB sich dieses Haus von hier  aus aus-
gebreitet hàtte.  

4 4  Vgl. das Kap. über den Balkon. 
4 5  Dieser Haustyp ahnelt dem Haustypus III bei Fahrholz. Vgl., was Fahrholz 

(S. 19) über dieses Haus und seine Entstehung sagt. 
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4. V A L L É E  D E  B A R È G E S .  
In de r  Vallée de  Barèges findet man  vor  aliem Haufendòrfer, je-

doch auch einige StraBendòrfer a m  Hang, ferner  Einzelhòfe, sowohl in 
der  Talsohle als auch a m  Abhang. 

Unte r  den  vorhandenen Hausformen kann  man  drei Haupttypen 
herausheben, denen sich weitere Spielarten zuordnen lassen. 

a) Der àlteste Typus ist das am Hang errichtete einstòckige Stroh-
dachhaus, in Verbindung mi t  dem altertümlichen Treppengiebel4 6 .  

b) Ein neuerer  Haustypus ist das ebenfalls einstòckige, schiefer-
gedeckte Wohnhaus.  

c) Als dr i t ten finden w i r  schlieBlich das zweistòckige Wohnhaus 
wieder, dem w i r  bereits im Azuntal als Typus c begegnet sind. 

a) Das strohgedeckte Wohnhaus (Abb. 2 a), das noch viel Àhnlich-
keit mi t  einem e twa  als Ur typ  anzunehmenden Einraumhaus hat, bevor-
zugt die Hanglage4 7 ,  die ein Betreten aller Teile des Hauses von auBen 
ohne Treppe gestattet. Durch eine viereckige einfache Holztür, die nach 
Mòglichkeit nicht a n  der  Wetterseite gelegen ist, gelangt man  gleich in 
die Küche, die ursprünglich n u r  durch die offenstehende T ü r  mi t  Tages-
licht versehen werden konnte. Oft  befindet sich in der  T ü r  ein kleines 
aufklappbares Holzfenster. Ein richtiges Glasfenster in der  Zimmer-
mauer  ist ers t  spàterer  Erwerb,  jedoch heute  allgemein eingeführt.  

Der Schlafraum ist bei diesem Haustyp meist von der  Küche durch 
eine leichte Holzwand (also wohl nachtràglich!) abgetrennt  (vgl. Abb. 1 a). 
In jeder  Ecke s teht  ein Bett. In  de r  Mitte des FuBbodens befindet 
sich eine kleine Falltür,  die zu einem kellerartigen Raum von ge-
wòhnlich geringer GròBe führt .  Infolge der  Hanglage des Hauses kann 
dieser Raum auch von auBen durch eine kleine T ü r  erreicht werden 
(Abb. 2 a)48 .  Unte r  dem Dach des Hauses befindet sich ein kleiner Spitz-
boden fü r  Vorràte. Eine einfache Treppe, ehemals eine Leiter, führ t  
von de r  Küche zu ihm hinauf.  

Obgleich ein kleiner Kel lerraum u n d  ein Spitzboden vorhanden 
sind, ist dieses Haus dennoch zum einstòckigen Typus zu rechnen, selbst 
wenn sich durch Schaffung einer kleinen Dachkammer im DG die ersten 
Anzeichen zur  Ausgestaltung eines weiteren Stockwerkes bemerkbar  
machen. 

Dieser Typus ist im Tal  selten, an  den Hàngen jedoch, zumal bei 
kleinen StraBensiedlungen (z. B. Gèdre-dessus) oft  anzutreffen. Viele 
dieser Hàuser sind auch verlassen und  dem Verfall übergeben. 

b) Im Ortsverband sowohl als auch in einsamer Lage findet m a n  
ab  und  zu ein einfaches schiefergedecktes Haus, das, ursprünglich ein-
stòckig u n d  zweiràumig, im DG bereits eine ausgebaute Kammer  auf -
weist. Im E G  ist meistens bereits ein Korridor vorhanden. Hàuser dieser 
A r t  sind uns schon im Azuntal als Typ  b begegnet (vgl. Abb. 1 c; 2 b). 

4 6  Vgl. Nàheres hierüber im Kap. über Dach und Dachstuhl. 
4 7  Vgl. Rondou. — Rondou beschreibt nur dieses alte Strohdachhaus. 

Vgl. Kap. I, 1. 
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c) Als dritten Typus finden wi r  das zweistòckige Haus, in dem im 
OG Schlafkammern eingerichtet sind (Abb. 1 d; 2 d). Trotzdem aber  làBt 
man in dem Küchenwohnraum noch ein oder zwei Bet ten stehen, die das  
Besitzerehepaar, wie im Azuntal, in al ter  Gewohnheit  benutzt.  Gegen-
über der Küche, auf der anderen Seite des Korridors, befindet sich ein 
Raum, der ursprünglich als Werkraum usw. gedacht, jetzt, àhnlich wie  
in Arrens, als Wohnraum, als „besseres Zimmer" eingerichtet ist. Dieser 
Typus gleicht sowohl in seinem ÀuBeren als auch in seiner  inneren 
Raumverteilung ganz dem zweistòckigen Wohnhaus des Azuntals  
(Typ c). E r  ist sowohl in den Ortschaften als auch in  den  Einzelhòfen 
stark vertreten. Bei vielen einsam gelegenen groBen Bauernhòfen, die 
diesen Haustyp aufweisen, làBt sich feststellen, daB die Besitzer t rotz 
gròfieren Reichtums und mancher Neuerungen dennoch m e h r  a m  Alten 
festhalten als die Dorfbewohner. Das làBt sich besonders aus de r  ab -
geschlossenen Lage erklàren. So sind in diesem Tal  beispielsweise auch 
im groBen Hause, das einsam liegt, der  Backofen4 9  u n d  hàufig sogar noch 
eine kleine eigene Wassermühle5 0  in Betrieb. Jedoch werden  diese letzten 
Reste alter bàuerlicher Unabhàngigkeit von J a h r  zu J a h r  seltener.  

Wàhrend dem Typus a das Strohdach in seiner Verbindung mi t  dem 
Treppengiebel ein charakteristisches Gepràge verleiht, weist  das kleine 
Haus mit Korridor (Typ b) und ebenso das groBe zweigeschossige Haus  
(Typ c) stets ein Schieferdach auf. Doch auch die alten Strohdachhàuser  
zeigen schon hàufig Stellen, die mi t  Schiefer oder  mi t  Wellblech aus-
gebessert sind5 1 .  

Vieh ist in den Hàusern des Barèges, wie in den Hàusern de r  ganzen 
Bigorre und auch, wie wi r  spàter  sehen werden, in  den Tàlern  der  Aure 
und des Louron, nicht untergebracht. Die Stallungen, die oft  noch mehr  
Altertümliches als das Wohnhaus in  der  Bauar t  bewahr t  haben, g rup-
pieren sich irgendwie u m  einen Hof herum. In  wenigen Fàllen trifft m a n  
auch ein groBes Stallgebàude als Anbau des Wohnhauses in einer  Linie, 
doch stets unter  vòlliger Trennung voneinander, ohne Verbindungstür.  
Der Schweinestall ist hàufig an  das Wohnhaus angebaut.  A n  Neben-
gebàuden befindet sich manchmal ein Balkon. A m  Wohnhause ist e r  
seiten, am alten Strohdachhaus niemals zu finden. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

Die Vallée de Barèges zeigt im wesentlichen drei  Hausar ten:  
a) das primitive alte Haus mi t  Strohdach und  Treppengiebel, das 

sich an  den Berghang anschmiegt und  diese Lage zunutze macht. Küchen-
und Schlafraum im EG sind durch eine dünne  Holzwand voneinander 
getrennt. Unter  dem Dach ist manchmal bereits eine K a m m e r  ausgebaut. 

b) Ein einstòckiges Schieferdachhaus, gewòhnlieh mi t  Korridor,  
4 9  Über die Lage des Backofens s. Kap. III, 2. 
5 0  Vgl. oben. 
6 1  Vgl. Kap. II, 3. 
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das uns auch aus dem Azuntal (Typ b) bekannt  ist. Auch im Barègestal 
besteht die Tendenz, die Wohnung durch Ausbauen im DG zu erweitern.  

c) Das groBe zweigeschossige Wohnhaus, wie wi r  es bereits aus der  
Vallée d A z u n  (Typ c) kennen.  

Das Vieh ist bei alien Haustypen in besonderen Gebàuden unter -
gebracht (wie im Azuntal). 

5. V A L L É E  D E  C A M P A N .  
Die Vallée de  Campan weist neben einigen Haufendòrfern vor aliem 

Weiler, auch viele Einzelhòfe auf. Diese sind im Tal u n d  auf  den Hàngen 
verstreut,  wàhrend  sich die Weiler, die aus jeweils zwei, drei, selten aus 
mehreren Wohnhàusern mi t  ihren  Wirtschaftsgebàuden bestehen, vor-
zugsweise im Tal  zwischen Campan u n d  Grippe befinden. Sie haben 
eine f ü r  dieses Tal  charakteristische Form. Die verschiedenen Wohn-
hàuser  eines Weilers sind m i t  ihren Nebengebàuden alle in einer langen 
Flucht  aneinandergebaut,  u n d  zwar  im rechten Winkel zur  Talrichtung, 
so daB sich ein derar t iger  Weiler wie  eine Sperrmauer  ausnimmt (vgl. 
Taf. II, 5). 

Auch in de r  V. de Campan unterscheiden w i r  im wesentlichen drei 
Hausformen: 

a) ein oft  noch strohgedecktes einstòckiges Wohnhaus, das durch 
seine als Verlàngerung des Hauses angebaute Stallscheune charakteri-
siert wi rd  (Abb. 2 c), ein Haustyp, der, wie die Zeichnung beweist, 
als Einzelhof oder aber  in  der  oben angedeuteten Form eines Weilers 
(vgl. Taf. II, 5) auf t r i t t ;  

b) das uns  bereits bekannte  einstòckige, schiefergedeckte Wohnhaus 
mi t  Korr idor 5 2 ;  

c) das wohnlichere, zweigeschossige Wohnhaus5 3 ,  das sowohl in den 
Dòrfern als auch auf  den zahlreichen Almen oberhalb der  Talsohle weit  
verbrei tet  ist. 

a) Das Charakteris t ikum des Typus a (Taf. II, 5; Abb. 2c)54 besteht 
darin, daB, wie bereits angedeutet, die Stallscheune mi t  einer ihrer  
Giebelseiten a n  eine Giebelmauer des Wohnhauses angebaut  ist. Das 
Wohnhaus selbst ist ursprünglich einstòckig u n d  mi t  einem Treppen-
giebelstrohdach versehen. Durch die viereckige Wohntür,  die sich aus  
klimatischen Rücksichten a n  de r  nach Süden gerichteten Traufwand be
findet, t r i t t  man  gleich in den einzigen Raum des Hauses ein, de r  zu-
gleich Küche, Wohn- u n d  Schlafzimmer darstellt. In  jeder  Ecke s teht  
ein Bett. Vor de r  Mitte einer Giebelwand befindet sich die Feuerstelle. 
Die heute  vorherrschende, bereits fortschrittlichere Entwicklungsform 
zeigt übe r  de r  Küche noch einen aus dem Dach herausentwickelten 
Raum, der, noch denkbar  einfach eingerichtet, als Schlafkammer dient.  

6 2  Vgl. Azunhaus b, Barègeshaus b. 
6 3  Vgl. Typus Azun c. 
6 4  Vgl. auch Schmitt, Tableau A, 6. 
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Von der Küche aus führ t  ehemals eine Leiter, heute  eine Treppe zum 
DG hinauf. Vor der Kammer im ersten Stock ist ein Balkon aus Holz 
angelegt. 

An die Wohnküche schlieBt, gewòhnlich von ih r  durch  eine T ü r  
zu erreichen, ein kleiner Raum an, der  den hauslichen Backofen u n d  
die Waschvorrichtungen enthàlt. E r  dient zugleich ais Verbindung 
zwischen dem Wohnhaus und dem Stall, de r  sich a n  ihn anreiht .  Im  
allgemeinen ist der  kleine Raum nicht als selbstàndiges Gebàude aufzu-
fassen, sondem gehòrt organisch entweder zum Wohnhaus (Taf. II, 5) 
oder aber, und zwar meistens, zur  Stallscheune (Abb. 1 b; 2 c)55. Der  
Raum hat  auBer einer Tü r  nach auBen je  eine zur  Wohnküche u n d  zum 
Stall hin. AuBer dem groBen Stallgebàude ist an  das Wohnhaus hàufig 
noch ein kleinerer Stall oder Schuppen, òfter ebenfalls m i t  einem Balkon 
versehen, angebaut. Seltener kommt ein noch ais Anhángsel a n  de r  
groBen Stallscheune errichteter Anbau vor.  

Das Wohnhaus sticht aus der  zum Anwesen gehòrenden Gebáude-
flucht hervor. Erstens ist es, jedenfalls in seinen neueren Erscheinungs-
formen, hoher als die Wirtschaftsgebàude. Zweitens ist es mi t  
einer geweiBten (Trauf-) Frontmauer  versehen, wàhrend  jene durch-
schnittlich n u r  rohe Steinmauern aufweisen (Taf. II, 5). AuBerdem h a t  
das Dach auf de r  Eingangsseite (Süd—Südost) eine geringere Neigung, 
um die Front  und den hier  angebrachten Balkon offener u n d  f ü r  die 
Sonne empfànglicher zu gestalten. Die hintere  Dachflàche ist gewòhn
lich, wie auch bei den Wirtschaftsgebàuden, zum Schutze gegen die von 
Nordwesten kommenden Witterungsunbilden bedeutend wei ter  he run te r -
gezogen. SchlieBlich unterscheidet sich noch das Bedachungsmaterial  des 
Wohnhauses von dem der  Stallungen und sonstigen Nebengebàude. Da-
bei handelt es sich selbstverstàndlich u m  Neuerungen, die abe r  schon 
eine geraume Zeit FuB gefaBt haben. Wàhrend nàmlich die Stallungen 
noch sehr oft das Strohdach mi t  Treppengiebel bewahr t  haben, ist beim 
Wohnhause bereits in den meisten Fàllen das Stroh vom Schiefer ab -
gelòst worden (vgl. Taf. II, 5). Das Strohdach ist a m  Firs t  zu beiden 
Seiten mit  einem Zinkstreifen versehen (vgl. Abb. 2 c). 

Vor dem Hause liegt ein Hofraum. E r  ist zur  StraBe hin  durch eine 
Mauer abgeschlossen, die von einem groBen Tor  unterbrochen wird  
(Abb. 3 a). Dieses h a t  Àhnlichkeit mi t  dem Béarner  Tor, ist jedoch be 
deutend einfacher ausgestattet; das Dach erhebt  sich nicht  wei t  übe r  der  
Mauer, so daB es beinahe wie ein Dachreiter auf  de r  Mauer  anmutet .  
An einer Seite grenzt ein Garten an  den Hofplatz. Der Hofplatz ist teil-

5 5  Einheitlich ist das Verhaltnis zwischen Wohnung, Backraum und Stall 
keineswegs. Es ist sehr schwer, Genaueres über die Beziehungen dieser drei Teile 
auszusagen. Beispielsweise ist es mir wiederholt begegnet, daB man, dem Dach 
nach zu urteilen, den Backraum ais zum Stall gehorig auffassen, jedoch bei ge -
nauerer Untersuchung feststellen muBte, daB gerade zwischen Backraum und Stall 
eine doppelte und zwischen Backraum und Wohnung nur eine einfache Mauer be-
"tand und umgekehrt. 
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weise mi t  groBen Steinen oder Schieferstücken gepflastert, wàhrend sich 
beim Hause ein schmaler, mi t  groBen Schieferplatten ausgelegter Weg 
befindet, de r  sich hàufig u m  das ganze Haus herumzieht. Auf  diesem 
Umgang ist in de r  Nàhe  der  Haustür,  meistens un te r  dem Schutze des 
Balkons, eine kleine Holzbank aufgestellt. 

Auffàllig ist die Lage dieses Hauses und  seiner Nebengebàude im 
Hinblick auf  die Richtung des Tals. Wàhrend sonst meistens die Ten-
denz zu beobachten ist, daB ein Haus eine schmale Giebelseite de rWet t e r -
seite (in diesem Falle Nordwest) entgegenstellt, s teht  dieser in der  V. de 
Campan gerade die lange Hàuserflucht mi t  der  Traufseite entgegen. Be
sonders augenscheinlich w i rk t  diese Orientierung im Tale zwischen Cam
pan u n d  Sainte-Marie. Man findet sie sowohl bei dem Haus auf  ebenem 
Gelànde, in de r  Talsohle, als auch an  Hàusern in Hanglage. Wahrschein-
lich diirfte die Hanglage als Ausgangspunkt dieser Orientierung anzu-
sehen sein. Denn auf  diese Weise ist ein Einfahren des Heus in die 
Giebelluke der  Stallscheune mòglich. Fernerhin  ist bei dieser Bauweise 
die Front  de r  Hàuser  mi t  den Balkons der  Sonnenseite (SO) zugekehrt.  

Es ist schon angedeutet  worden, daB Typus a entweder  als Einzelhof 
oder aber  vorzugsweise in weilerartigen Siedlungen anzutreffen ist. 
Diese Weiler bestanden ehemals aus ca. zwei bis drei  Haushaltungen. 
Sàmtliche Hàuser mi t  ihren Nebengebàuden sind gròfitenteils in langer 
Front  aneinandergebaut;  es schlieBt sich also an  das eine Anwesen u n -
mittelbar das nàchste an. Jedoch sind die Hàuser heute  jeweils bis auf 
eine Familie pro Weiler mi t  wenigen Ausnahmen verlassen. N u r  eine 
Familie h a t  ihre Wohnung beibehalten und  die übrigen Gebàude des 
Weilers teilweise als weitere Stallungen erworben oder verfallen lassen. 
Diese Entwicklung ist eine Folge des riesigen Bevòlkerungsrückganges 
besonders in diesen Gegenden (vgl. Einleitung). 

Somit h a t  sich im allgemeinen f ü r  die noch ansàssigen Bauern eine 
leichte VergròBerungsmòglichkeit f ü r  ih r  Anwesen ergeben. Sàmtliche 
Gebàude in der  Nàhe, die fü r  eine weitere Ausnutzung als zusàtzliche 
Stallscheune, Schuppen u. dgl. wertvoll erschienen, sind daher  heute  
noch im Gebrauch. Hàufig h a t  man  bei nachtràglich erworbenen, a n -
stoBenden Gebàuden die Mauer  durchbrochen und so eine innere Ver-
bindung zwischen den alten und  neuerworbenen Ràumlichkeiten, in die 
die verschiedenen Vieharten vertei l t  worden sind, geschaffen. Nebenher 
besteht meistens fü r  jeden Stall ein direkter  Eingang von auBen. 

b) Weniger verbrei tet  ist in de r  V. de Campan das einstòckige 
schiefergedeckte Haus mi t  Korridor, wie wi r  es bereits aus den Tàlern 
Azun (b) und  Barèges (b) kennen. Es ist in den Dòrfern selten, in den 
Weilern nie anzutreffen, da ja  hier  de r  Typus a so gu t  wie alleinherr-
schend ist. Sehr  hàufig ist es dagegen im Nebental von Beaudéan zu 
finden, das unterhalb  Campan zum Haupttal  stòBt. 

c) Das groBe zweigeschossige Wohnhaus schlieBlich ist vorzugsweise 
auf  den Hòhen, oberhalb der  Talsohle, sodann in den Ortschaften s tark  
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verbreitet. Es entspricht dem zweigeschossigen Wohnhaus des Azuntals. 
Bei diesem Typus, wie auch beim einstòckigen Haus m i t  Korridor,  sind 
die Stallungen um einen Hof herum gruppiert,  eine Anlage, die uns  eben-
falls aus dem Azun und Barèges bereits bekannt  ist. Das Anbauen 
mehrerer Gebàude in langer Flucht ist jedenfalls auf  den in  diesem Tal  
vertretenen Typus a beschránkt. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

In der V. de Campan begegnen uns vorwiegend drei  Haustypen: Ais 
Haupttypus t r i t t  hier 

a) ein ursprünglich einstòckiges Haus mi t  Spitzboden auf, das n u r  
einen Raum, die Wohnküche mi t  Betten, enthàlt.  Heute  h a t  sich jedoch 
in der Regel eine Schlafkammer un te r  dem Dach entwickelt.  Dem Hause 
sind in langer Flucht — und  das ist das Charakteristische a n  diesem 
Typus — die Wirtschaftsgebáude a n  den Giebelseiten angebaut.  Ais be -
sondere Altertümlichkeit t r i t t  a n  diesem Haus das Strohdach, wie  im 
Barèges am Typ a, mit  dem Treppengiebel auf, de r  sich vorzugsweise a n  
den Wirtschaftsgebauden erhalten hat .  

b) Ais zweiten Typ treffen w i r  das bereits bekannte  zweistòckige, 
zweiráumige, schieferbedeckte Haus mi t  Korridor, das besonders im 
Nebental von Beaudéan verbreitet  ist. 

c) SchlieBlich t r i t t  ais dr i t ter  Typus in diesem Tal das fortschrit t-
liche zweigeschossige Wohnhaus auf, das in den Orten im Tal  sowie auf 
den Almen oberhalb der  Talsohle zu finden ist. 

C. Aure-Louron-Gebiet. 
Das Haus der nun  folgenden, òstlich a n  das bisher besprochene Ge

biet angrenzenden Taler — A u r e und  L o u r o n — entspricht  im 
wesentlichen den Formen der  Bigorre. Auch i m  Aure-  und  Lourontal  
ist der Stall niemals im gleichen Haus wie die Wohnung, e twa  un te r  
dieser (Béarn) untergebracht, sondern n immt  stets ein besonderes Ge
bàude, das ans Wohnhaus angebaut  sein oder frei stehen kann, ein. 

Wàhrend in der Bigorre das Stroh ais Bedachungsmaterial  noch viel-
fach auftritt, ist es im Aure-  u n d  Lourontal  so gu t  wie  verschwunden.  

6. V A L L É E  D ' A U R E .  
In der  Vallée d 'Aure herrscht  neben vielen Haufendòrfern u n d  

einigen verhàltnismàBig weitlàufig angelegten StraBendòrfern vor  aliem 
der Einzelhof vor. 

Die Wohnweise gestaltet sich ziemlich einheitlich. Neben 
a) wenigen einstòckigen Wohnhàusern des aus den Tàlern der  Bi

gorre bekannten Typs mi t  Korridor (Azun b, Barèges b, Campan b) 
finden wir  ziemlich allgemein 
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b) das groBe zweigeschossige Wohnhaus. Vom Korridor  dieses 
Hauses bet r i t t  m a n  zur  Rechten die Küche, zur  Linken ein Zimmer.  
Der Korr idor  münde t  in die nach oben führende Treppe, neben der  
hàufig eine nach auBen gehende T ü r  liegt (vgl. Abb. 1 d). Unter  der  
Treppe befindet sich, zum Korridor  hin durch einen Holzverschlag ab-
getrennt, ein kellerart iger Raum, dessen Basis e twa drei  bis vier  Stufen 
unter  de r  des übrigen Hauses liegt. Hier lagert  man  Vorràte von K a r -
toffeln u n d  Wein. Ein beliebter Aufbewahrungsraum für  Vorràte ist 
ferner  ein kleiner  kellerart iger Raum un te r  de r  Küche, de r  durch eine 
Fall tür erreicht  wird, die ihm auch den Ñamen gibt (trapo56). Hàufig 
sind zwei üffnungen im KüchenfuBboden vorhanden; beide leiten zu 
demselben Raum; die kleinere dient  nicht als Eingang, sondern lediglich 
der  besseren Durchlüftung. Vereinzelt findet man  schon moderne Keller, 
zu denen ansta t t  de r  Steinstufen, mittels dere r  man  in die t r á p o  gelangt, 
eine Holz-, meist aber  eine ausgebaute Steintreppe h inunter führ t 5 7 .  

Nach altern Brauch stehen in der  V. d'Aure, wie anderswo, noch ein 
bis zwei Betten in  der  Küche. Die übrigen Schlafgelegenheiten befinden 
sich in zwei oder m e h r  — in  diesem Fall  durch weitere Untertei lung 
entstandenen — Schlafràumen des ersten Stocks58 .  Den anderen Raum 
im EG habe ich hier  nicht m e h r  ais Werkraum, sondern lediglich ais 
„besseres" Zimmer  angetroffen. Das DG dient  zum Aufbewahren von 
Vorràten, Truhen  und Koffern mi t  Getreide, Mehl u. dgl. Mancher Boden 
ist ein Eldorado f ü r  volkskundliche Forschung: m a n  findet hier  gelegent
lich alte Spinnràder,  Handspindeln, alte Molkereigeràte u. dgl. 

Das Wohnhaus wendet  meistens seine breite Front-(Trauf-)seite der  
StraBe zu (Abb. 3 e) und  ist in diesem Falle gewòhnlich von de r  StraBe 
etwas entfernt  errichtet. Stall- und Nebengebáude sind u m  das Wohn
haus meist in rechteckiger Anordnung herumgruppiert .  Wohnhaus und 
Stallungen sind, falls zwischen ihnen eine Lücke entsteht, bisweilen durch 
hangarart ige Schuppen oder kleine Stallungen untereinander  verbunden 5 9 .  
Ein als Verlàngerung zum Wohnhaus gebautes Stallgebàude, also in der  
Anordnung des Typus a in Campan, ist hier  auch, wenngleich n u r  ganz 
vereinzelt, anzutreffen. Auch einige im rechten Winkel a n  das Wohn
haus angebaute Stallungen t re ten auf  (vgl. Abb. 3 b). Die zu einem 
rechteckigen Komplex zusammengefügten Bauten werden zur  StraBe 
hin durch eine kràft ige Mauer  (ca. 2 m hoch!) abgeschlossen. Das Tor  
entspricht dem von Campan. Ist es geschlossen, so fühl t  sich de r  Bauer  
„für sich"; diesen Zustand schàtzt e r  sehr.  

N u r  selten befindet sich das freigelegene Haus, und  zwar  mi t  der  
Trauffrontseite, unmit telbar  a n  der  StraBe. In diesem Falle sind Wir t -

5 6  Vgl. Paret 54. 
6 7  S. Kap. III, 6. 
6 8  Vgl. die Beschreibung des diesem im groflen und ganzen voll entsprechen-

den Hauses im Azun, Kap. I, 3. 
5 9  An diesen werden auch vorzugsweise einige Balkons angelegt, die an dem 

Wohnhause dieses Typs seltener vorkommen. 

29 



schaftsgebàude und Hof hinter  dem Hause angelegt (Abb. 3 c). In  den 
Hof gelangt dann der FuBgànger durch das Haus oder, wie  auch das 
Vieh und Gespanne, durch das Tor, das entweder  neben dem Haus (Abb. 
3 c) oder seitlich an einem von der  StraBe abzweigenden kleinen Neben-
weg angebracht ist6 0 .  

An den Hof oder an ein Wirtschaftsgebàude grenzt  stets ein groBer 
Garten. Manchmal ist auch noch ein groBer Obstgarten in de r  Nàhe  vor
handen, hàufig, bei einsamer Lage, gegenüber de r  StraBe. 

Alle Gebàude dieses Tals sind mi t  Schiefer gedeckt (Firstwinkel 
90° bis 120°; vgl. Kap. II, 3 und I, 1), de r  hier  in den Bergen besonders 
reichlich vorkommt und so eine f rühe Modernisierung des Daches be-
günstigt hat. Nur  vereinzelte Stallscheunen haben ih r  altes Strohdach, 
wenn auch ohne Treppengiebel, bewahrt .  Im nòrdlichen Tal  zwischen 
Arreau und Sarrancolin habe ich noch eine alte Stallscheune mi t  Krüppel -
walmdach aus Stroh und darunter  befindlichem Treppengiebelrest ge-
sehen. Sicher ist auch hier die alte Bauweise des Strohdaches in Ver-
bindung mit dem Treppengiebel einstmals verbrei te t  gewesen. Alte Ein-
wohner des Tals bestàtigen diese Vermutung jedenfalls. 

In Gegensatz zu anderen Tàlern ist zu bemerken,  daB das Haus der  
V. d A u r e  und seine Nebengebàude der  Ausdruck einer Bewirtschaftungs-
form sind, in der die landwirtschaftliche Bodenbestellung eine groBere 
Rolle spielt als in den meisten anderen Tàlern 6 1 .  So sind die Heubòden, 
die ausschlieBlich fü r  das Viehfutter best immt sind, h ier  kleiner als 
anderswo. Dagegen sind Einrichtungen f ü r  landwirtschaftliche Zwecke, 
etwa Bòden und Schuppen fü r  Ackergeràte, kleine Wagen u. dgl., in 
groBerem MaBe vorhanden. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

Die Wohnweise der  V. d A u r e  ist verhàltnismàBig einheitlich. Neben 
wenigen Resten àl terer  Typen, vorzugsweise 

a) dem alteren einstòckigen, schiefergedeckten Wohnhaus mi t  zwei 
Ràumen und Korridor, treffen wi r  n u r  

b) das groBe zweigeschossige Wohnhaus an. Es h a t  sich sowohl in  
den Dòrfern als auch im Einzelhof im Tal u n d  auf  der  Alm durchgesetzt. 
Es entspricht im wesentlichen seiner àuBeren Gestalt, dem Baumaterial  
und der  inneren Raumverteilung nach dem bereits bekannten Hause des 
Azuntals (Typ c). Neben wenigen Ausnahmen, wo eine groBe Stall
scheune, entweder in der  A r t  des Typs a in Campan Giebel a n  Giebel, 
oder in rechtem Winkel an  das Wohnhaus angebaut  ist, gruppieren sich 
die Wirtschaftsgebàude u m  das Haus herum, mi t  dem Wohnhaus selbst 
hòchstens durch kleine einfache Dàcher verbunden, wodurch ein ofïener 
Schuppen geschaffen wird. Die Zahl de r  Schuppen und  àhnlicher Ge-

6 0  So auch oft bei einem der StraBe gegenüber liegenden Hause (Abb. 3 e). 
6 1  Vgl. Cavaillès 300; ferner H i g o u n e t ' s  Aufsatz L e  Larboust,  RGPyrSOu 

VII (1936), 142. 
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bàude ist h ie r  verhàltnismàfiig groB, weil in diesem Tal  die Landwir t -
schaft noch eine gròBere Rolle spielt als in den bisher e rwàhnten  Ge-
genden. In  diesem Tal  h a t  sich bei alien Gebàudearten de r  Schiefer als 
Bedachungsmaterial  nahezu restlos durchgesetzt. 

7. V A L L É E  D U  L O U R O N .  

Die Siedlungs- u n d  Bauweise der  beiden Tàler  de r  Nestes d 'Aure  
und d u  Louron sind einander  sehr  àhnlich. Auch im Lourontal  finden 
wir  viele Haufendòrfer,  sodann Einzelhòfe in grofier Zahl.  

Neben dem fortschrittl ichen Typus des zweigeschossigen Wohnhauses 
(b) ist jedoch hier  im Gegensatz zur  V. d 'Aure  auch noch 

a) das einstòckige Haus mi t  Schieferbedachung, und  zwar  hier  gròB-
tenteils de r  Fo rm de r  angebauten Stallungen (àhnlich also wie Campan a) 
nahestehend, vorhanden. Ein Korr idor  ist meistens im Hause enthalten.  

Typus a besteht  aus zwei Ràumen: Küchen-,  Wohn- u n d  Schlaf-
r a u m  und, meistens davon durch einen Korr idor  getrennt,  einem anderen 
Raum, d e r  en tweder  als ehemaliger Werk-  und  jetziger Gerà teraum oder 
als „besseres" Zimmer  dient  (Abb. 1 c). Auf  dem darüber  befindlichen 
Dachboden ist in  den meisten Fàllen bereits eine Dachkammer ausge-
baut  worden, die als Schlafraum eingerichtet ist. A n  das Wohnhaus 
grenzt, als Verlàngerung gebaut  (Abb. 3 d), eine groBe Stallscheune an,  
so daB beide Gebàude, àuBerlich gesehen, oft  eine Einheit  bi lden6 2 ;  je 
doch sind beide durch  eine Mauer  scharf  voneinander getrennt.  Es be
s teht  auch keine Verbindungstür,  die j a  dagegen in der  V. de Campan, 
heute  wenigstens, vorhanden ist (vgl. Kap. I, 5); vielmehr h a t  jedes Ge
bàude n u r  seinen eigenen Eingang von auBen63 .  Wàhrend sich das  
Schieferdach gewòhnlich einheitlich über  beide Gebàude erstreckt,  
unterscheidet sich die AuBenmauer des Wohnteils hàufig durch Kalkputz 
und Farbe  von de r  des Stalls, deren Mauer  unverputz t  gelassen ist. Die 
Hauptfront  dieses Doppelbaus, eine Traufseite, ver làuf t  parallel der  
StraBe. Eine zweite Stallscheune, die isoliert steht, h a t  eine Giebelwand 
gewòhnlich a n  der  StraBe, s teht  also im rechten Winkel zum Wohnhaus. 
Hierdurch ist ein gewisser Grad von Abgeschlossenheit erreicht. Auch 
bei diesem Haustypus ist manchmal zur  StraBe hin  eine hohe Mauer  mit  
Tor  vorhanden.  

b) Vorherrschend ist jedoch auch hier  das zweigeschossige Wohn
haus. Z u m  Unterschied vom einstòckigen s teht  es stets allein (Abb. 3 e); 
de r  Typ mi t  den in einer Linie angebauten Stallungen ist also verlassen. 
Die Wirtschaftsgebàude gruppieren sich, wie in der  V. d'Aure, u m  einen 

6 2  Vgl. den Typus a des Campanhauses (Kap. I, 5). Weiter unten wird aber 
noch darauf hingewiesen werden, daB hinsichtlich der Frage einer nahen Ver-
wandtschaft das Trennende zwischen beiden Hausformen doch gròBer ist als das 
Gemeinsame. 

6 3  Unklarheiten betreffs des Backraums und Waschraums, wie  sie beim 
Campanhaus auftraten (vgl. Kap. I, 5), bestehen hier also nicht. Denn der Stall 
ist nur Stall; das Wohnhaus enthàlt dagegen regelmaBig einen Raum, der ehemals 
wohl allgemeiner Werk-, heute aber meistens bereits Wohnraum ist. 
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Hof herum, ohne an  das Wohnhaus direkt  anzustoBen. Hàufig sind zwei 
Stallscheunen aneinander gebaut (Abb. 3 e), u n d  zwar  i m  rechten Winkel 
zum Wohnhaus, dessen Fassade (Traufe) zur  StraBe parallel  làuft. Sonst 
ist die Gruppierung, einschlieBlich Mauer, Tor  u n d  Gar ten  de r  V. d 'Aure  
entsprechend. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

In der V. du Louron h a t  im Gegensatz zu de r  V. d 'Aure  
a) das alte einstòckige Haus, allerdings meist  mi t  ausgebauter  Man-

sarde, noch groBe Verbreitung. Es t r i t t  gewòhnlich in de r  Form eines 
Wohnhauses mit  als Verlàngerung angebauten Stal lungen auf, eine 
Bauart, die, oberflàchlich betrachtet, uns  a n  den Typ a des Campantals  
erinnert. Das Louronhaus ist aber  neuzeitlicher. Dieses drückt  sich z. B. 
durch das Vorhandensein eines Korridors, das Fehlen eines Treppen-
giebels und die ausschlieBliche Verwendung von Schieferdàchern f ü r  alie 
Gebàude und Gebàudeteile aus. Betreffs des Verhàltnisses des Wohn
hauses zum angebauten Stall ist das Fehlen einer Verbindungstür  
zwischen beiden wesentlich. 

b) Daneben t r i t t  das modernere zweigeschossige Wohnhaus auf, 
das den Parallelformen anderer  Tàler entspricht. Bei diesem Haustypus 
ist auch im Lourontal die Form der  Anbauten in einer Linie verlassen; 
die Wirtschaftsgebàude gruppieren sich vielmehr, wie auch in den ande
ren Gegenden, u m  das Wohnhaus bzw. den Hofplatz herum.  

Zusammenfassung und SchluBbetrachtung über die 
Haustypen. 

In den Ausführungen über  das Haus in den einzelnen Tàlern sind 
uns folgende Hausarten entgegengetreten: Zuerst  das zweigeschossige 
Haus der Ossau und Aspe, das durch die Ubereinanderlagerung von Stall, 
Wohnung und gewòhnlich auch Heuboden charakterisiert  wird. J e  nach-
dem eine oder zwei Fronteingangstüren vorhanden sind, unterscheiden 
wir  Typus a und b. Beim Ossauhaus ist vielfach neben der  Wohnung im 
OG ein Heuboden vorhanden (Typus c), de r  den des DG ergànzt oder 
ersetzt, wahrend beim Aspehaus u n d  auch bei vielen Ossauhàusern ein 
Heuboden n u r  im DG vorhanden ist. 

In  der  V. d'Azun waren  zu unterscheiden: a) das einstòckige, zwei-
ràumige Nur-Wohnhaus6 4 ,  in dessen Dachboden sich gròBtenteils ein 
Zimmer entwickelt hat. Durch Einfügen eines Korridors h a t  sich eine 
fortschrittlichere Stufe b) herausgebildet, die sich aber  sonst nicht 
wesentlich von a unterscheidet. Bei weiterer  Ausgestaltung und  Ver-
gròBerung gelangt man  schlieBlich zum groBen zweigeschossigen Wohn-

6 4  Es sei auch an dieser Stelle noch einmal betont, daG das Haus der Bigorre 
und der beiden Tàler Aure und Louron, d. h. also das Haus in alien Talern unseres 
Gebietes auBer Ossau und Aspe, stets Nur-Wohnhaus ist. 
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haus c) mi t  zwei Ràumen im EG und  ebenso vielen im OG, über  dem 
sich ein Vorratsboden erstreckt.  

Im Barèges t r i t t  a) ein á l terer  Typus auf: das einfache einstòckige 
Haus m i t  Strohdach u n d  Treppengiebel. Vom Küchenraum, ursprüng
lich dem einzigen dieses Hauses, ist die Schlafkammer durch eine dünne, 
nachtráglich err ichtete Wand abgetrennt.  Neben diesem Haus ist sowohl 
b) das einstòckige Haus mi t  Schieferdach, gewòhnlich mi t  Korridor, ais 
auch c) das groBe zweigeschossige Wohnhaus vertreten.  

In  de r  V. de  Campan sind zu unterscheiden: a) ein einstòckiges, ein-
ráumiges, teil weise noch strohgedecktes Wohnhaus mi t  angebauten 
Stallungen, daneben b) das bereits bekannte  einstòckige schiefergedeckte, 
meistens mi t  Korridor versehene Wohnhaus, und  schlieBlich c) das groBe 
zweistòckige Wohnhaus.  

Die V. d 'Aure  zeigt neben Resten des al teren einstòckigen Wohn-
hauses (a) n u r  noch b) das groBe zweigeschossige Wohnhaus.  

Die V. du  Louron dagegen ha t  noch a) den Typus des einstòckigen 
schiefergedeckten Hauses zahlreicher bewahrt ;  jedoch ist dieses rein 
àuBerlich, aber  auch n u r  àuBerlich wegen de r  angebauten Stallungen 
dem Haupt typ von Campan (a) àhnlich. E r  unterscheidet sich von 
diesem durch den fortschrittlicheren Wohnteil, durch die stándige 
Schieferbedachung seit langer Zeit usw. betràchtlich; sodann — u n d  das 
ist wesentlich — ist im Gegensatz zum Campanhaus zwischen Wohnung 
und  Stall  — auch neuerdings — keine Verbindung vorhanden. Neben 
diesem Haustyp ist ferner  b) das zweigeschossige Wohnhaus auch in 
diesem Tal wei t  verbreitet .  

Bei genauerer  Betrachtung der  einzelnen Hàuser fàllt  das der  Ossau 
und Aspe aus dem Rahmen heraus, und  zwar  insofern, ais Wohnung und 
Stall in einem Hause, und  zwar  übereinander gelagert, vereinigt sind. 
Alie anderen Hausarten dagegen sind durch eine andere A r t  de r  Vieh-
unterbringung oder durch das Fehlen von Vieh im gleichen Bauwerk 
gekennzeichnet und  lassen sich ohne Schwierigkeit in eine fortlaufende 
genetische Linie einordnen. 

Mithin kann man  fünf  Haustypen, wenn auch eine genaue land-
schaftliche Trennung schwierig ist, aus dem Ganzen herausstellen: 

T y p u s  I 6 5 .  D a s  u r t ü m l i c h e ,  e i n s t ò c k i g e ,  u r s p r ü n g 
l i c h  e i n r á u m i g e ,  s t r o h g e d e c k t e H a u s  m i t  
T r e p p e n g i e b e l  (Abb. 2 a). 

Heute ha t  meistens eine Unterteilung in zwei Raume s ta t t -
gefunden (vgl. Abb. 1 a). Ein kleiner Spitzboden und ein keller-
art iger Raum un te r  einem Teil des EG ist oft vorhanden, jedoch 
nicht ais Stockwerk anzusehen. An das Haus sind keine Stallungen 
angebaut.  

V e r b r e i t u n g :  B a r è g e s  (a)66. 
6 5  Vgl. Fahrholz, Haustypus 1 a. 
6 6  Die kleinen Buchstaben hinter dem Ñamen der Taler entsprechen der B e -
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T y p u s  I I 6 7 .  D a s  a l t e  e i n s t ò c k i g e ,  v e r s c h i e d e n  b e -
d e c k t e 0 H  W o h n h a u s  m i t  i n  F o r m  e i n e r  V e r l a n g e -
r u n g  a n g e b a u t e m  S t a l l g e b à u d e  (Abb. 1 b)6B .  

Eine Unterteilung des Küchen- und (zugleich) Wohn- und  Schlaf-
raums im EG ist gewòhnlich unterblieben; dagegen h a t  sich mei-
stens unter dem Dach eine Schlafkammer herausgebildet.  

V e r b r e i t u n g :  C a m p a n t a l  (a). 

T y p u s  I I I .  D a s  e i n s t ò c k i g e ,  z w e i r á u m i g e  s c h i e f e r -
g e d e c k t e  H a u s ,  d a s  g e w ò h n l i c h  e i n e n  K o r r i d o r  
a u f w e i s t ,  d e r  d i e  b e i d e n  R á u m e  t r e n n t  (Abb. 2 b; 1 c). 

Heute ist gewòhnlich wenigstens eine K a m m e r  un te r  dem Dach 
ausgebaut. An das Haus ist n u r  im Lourontal ein Stall, sonst hòch-
stens eine kleiner Schuppen angebaut.  

V e r b r e i t u n g :  A z u n  (a, b), B a r è g e s  (b), C a m p a n -
t a i  (b), A u r e  (a), L o u r o n  (a)70. 

T y p u s  I V 7 1 .  D a s  g r o Q e  z w e i g e s c h o s s i g e W o h n h a u s  
m i t  j e  z w e i  g r o f l e n  R à u m e n  i m  E G  u n d  O G  (Abb. 
2d,  I d ) .  

Dieser Typ ist eine erweiterte und weiter  entwickelte Form zu 
III. Unter dem Dach ist ein Vorratsboden; meistens sind auch einige 
Kammern ausgebaut. Das Haus ha t  stets ein Schieferdach. 

Dem Haus ist manchmal ein Schuppen u. dgl. angebaut  (háufig 
im Aure- und Lourontal), wodurch eine Verbindung mi t  den Stal lun-
gen hergestellt ist (vgl. Abb. 3 c). Ein unmittelbares Berühren 
zwischen Wohnhaus und Stallungen ist selten. 

V e r b r e i t u n g :  A z u n  (c), B a r è g e s  (c), C a m p a n t a l  
(c), A u r e  (b), L o u r o n  (b). 

zeichnung, mit der oben bei der Besprechung der einzelnen Táler die dort auf-
tretenden Hausarten jedcRmnl kcnntllch gemacht sind. Also z. B.: unter „a" trat 
dieser soeben dcflnierte Haustyp in der Besprechung des Barègestals auf. 

"7 Vgl. Fahrholz, Haustypus 1 b. 
Übergang vom Stroh zum Schiefer. 

"" Vgl. auch die „maison élémentaire" bel Demangeon, L'Habitation 360; 
Fahrholz 13. 

1 0  Wir sind uns bewuflt, daB man auch, wenigstens rein ttuflerllch, eine Zu-
gehUrlgkelt des Louronhauses a zum Typus II in Erwtfgung ziehen kttnnte. Aber 
trotz der Anordnung der Stallungen nach Art des langgeBtreckten Hauses rechnen 
wir das einstòckige Huus des Lourontals nicht zu Jenem hinzu, da 1. die ttuBere 
< restaIt anders ist (das Louronwohnhaus ist bedeutend lUnger ais breit, das Wohn
haus in Campan eher quadratlsch), 2. die innere Aufteilung und 3. das Dach fort-
•chrittllcher ais belm Haus der Gegend von Campan ist. 4. Vor allem ist beim 
Louronhaus stets eine absolute Trennung zwischen Wohnhaus und Stall durch-
geführt, und fernerhln sind kelne verschledenen Erschelnungsíormen hlnslchtllch 
der Zugehttrlgkeit eines Backraums u. dgl. vorhanden: hler ist in alien Hfiusern 
nur ein Werkraum vorhanden, der, ohne Ausnahme, stets selnen festen Platz im 
Wohnhaus selbst hat, heute allerdlngs melst achon Wohnraum geworden ist (vgl. 
Kap. I, 7). 

7 1  Vgl. Fahrholz, Haustypua III. 
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T y p u s  V 7 2  7 3 .  D a s  z w e i g e s c h o s s i g e  H a u s  d e r  A s p e  u n d  
O s s s a u (Abb. 2 i). 

Dieser T y p  ist grundverschieden im Vergleich zu den bis-
herigen. E r  ist in seiner Entwicklung eigene Wege gegangen, indem 
die U n t e r b r i n g u n g  d e s  V i e h s  nicht in Anbauten oder 
selbstàndigen Gebàuden, sondern i m  E G  d e s  W o h n h a u s  e s  
s e 1 b s t 8tattfand (Abb. 1 e, í ,  g), wàhrend die menschliche Wohnung 
(iber dem Vieh im OG eingerichtet is t 7 4 .  

V e r b r e i t u n g :  O s s a u ,  A s p e .  

Unsor Wohnhaus h a t  sich nach der  Tendenz „Trennung von Mensch 
und Vieh" 7 5  und  im allgemeinen Bestreben nach weiterer  Ausgestaltung 
des Wohnteils aus seinen Urformen, die wi r  nicht mi t  Sicherheit fest-
stellen kònnen, bis zu seinen heutigen Erscheinungsformen weiter  en t -
wickelt. A m  rückstàndigsten ist in dieser Beziehung das Haus der  Ossau 
und Aspe (maison en  hauteur). Bei dem langgestreckten Haustypus (II, 
Campan) ist dagegen trotz de r  angebauten Stallungen eine scharfe 
Trennung zwischen Mensch und Vieh stets durchgefíihrt; denn ist auch 
meistens eine Verbindungstür  vorhanden, so liegt zwischen de r  Woh
nung und  den Stallungen immer  noch ein Raum ohne Vieh (Wasch- und 
Backraum). 

Die weitere Ausgestaltung des Wohnteils ist teilweise vor  allem 
horizontal (Typus I), teilweise vertikal (Typus II) oder aber  auf  beide 
Arten (Typen III, IV, V) vor  sich gegangen. Diese Entwicklungen sind 
gròBtenteils noch nicht abgeschlossen, sondern setzen sich in de r  gleichen 
Linie fort.  

T e r m i n o l o g i e .  

D a s  H a u s :  1. kázo Arr. Gèd. Camp. Lesc. CASA, REW 1728. 
— 2. maizú  Lar. Béd. Lesc. Pi. Gèd. Camp. Mont. ma\(lú Au.7f l  

D a s  E r d g e s c h o B :  1. debát Arr.  Pi. Camp.7 7 .  Vgl. debát ' rez-
de-chaussée'(Pal.). Zu VALLIS, REW 9134; aprov. devalar usw. — 2. sótu 
Arr. Lar. bezeichnet auch manchmal einen Keller oder Korridor (s. u.); 
vgl. 8otou 'rez-de-chaussée des habitations rustiques, servant  d 'étable e t  
de grange'  (Lespy-Raymond). *SUBTULUS, REW 84017H. 

r i  Vgl. Fahrholz, Haustypus II. 
7 3  Die Varlanten a, b und c werden an dieser Stel le  nicht besonders auf-

geführt (vgl. Kap. I, 1). 
7 4  Über die allerdings hier sehr groflen Neuerungsbestrebungen hlnslchtllch 

der Trennung von Mensch und Vieh ist bereits ausführllch berichtet worden. 
7 6  Zum Zusammenleben von Mensch und Vieh in einem Raum vgl. Giese, 

Dauphiné 55; daselbst auch weitere Lltcraturhlnweise über Verbreitung. 
™ Der Wandel von z > d Ist in der V. d'Aure httuflg und wird im Laufe der 

Arbeit noch an vielen Beispielen begegnen. Vgl. zu dieser sprachllchen Erschei-
nung Luchaire, Idiomes 308; Rohlfs, Gascón 94. 

7 7  Vgl. unten das Gegenitück zu dieser Bezeichnung: desil i  'erstes Stockwerk'. 
7H Vgl. Fahrholz 20. Es handelt sich um dasselbe Grundwort, das bei Du 

Cange zu Anden ist: SUBTULUM 'locus Inferior, Idem quod SOTULUM'. Vgl. noch 
aprov. io tol  'Speicher, Boden'; pg. sotdo 'ErdgeschoO; Rumpelkammer'. 
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D e r  K e l l e r :  1. sótu Gèd. Gav.79 ,  s. o. Vgl. sòtou 'sous-sol d 'ha-
bitation, rez-de-chaussée au  dessous du niveau d u  sol; peti te excavation'  
(Pal.), kat. sòtul 'do.' (Griera 181). — 2. kábo Arr.  Au. Vgl. cabe 'cave, 
creux' (Pal.). — 3. trapo Arr . 8 0  Au. Vi. Bord. Gèd.81 .  Diese Bezeichnung 
ist wohl von der  Falltür, die in vielen Fallen zu dem kellerart igen Raum 
hinunterführt8 2 ,  auf den Raum selbst übertragen worden 8 3 .  Vgl. Krüger ,  
Hochpyrenaen A I, 99. 

D e r  F l u r ,  K o r r i d o r :  1. sótu Arr. 8 4 ,  s. o. — 2. kulidQr Arr .  
Vgl. coulidòr, couridòr85 'corridor' (Pal.). — 3. k u f e d ú  Gèd. Camp. Vgl. 
courredou 'couloir, corridor' (Pal.). — 4. entredús Lav. 'corridor, couloir' 
(Pal. I, 470). < entre dus 'entre deux', vgl. entre-dous 'entre-deux, in ter -
médiaire' (TF). 

D i e  S p e i s e k a m m e r  (bzw. etwas Entsprechendes): 1. krampçt  
Arr., Dim. zu krámpo ( <  CAMERA), s. u. — 2. butigçt Gèd. FEW I, 106 
(vgl. Kap. III. 6). 

D i e  ( S c h l a f - )  K a m m e r :  krámpo Arr. Pi. Gèd. Camp. krámbo 
Au. Mont. Béd. CAMERA, REW 1545; FEW. 

D a s  e r s t e  S t o c k w e r k :  1. desús Arr . 8 6  Au. Vgl. dessus 
'dessus; partie supérieure; l 'étage au-dessus du  rez-de-chaussée' (Pal.). 
— 2. estqdye Gèd. Camp. Vgl. aprov. estatja ' lieu de  séjour; étage etc.'. 
— 3. prümestqdye Béd. = 'premier étage'. 

D e r  B o d e n :  vgl. Kap. IV, 2. 

7 9  Rondou. 
8 0  Vgl. Paret 54. 
8 1  Vgl. kat. trapa; südfrz. trapo 'trappe' (TF). 
8 2  Vgl. Kap. III, 6. 
8 3  Vgl. Paret 54. 
8 4  Vgl. Paret 45/46. 
8 6  Wechsel zwischen intervokalem r lind l ist háuflg, vgl. unten kabirú, kabilú 

'Sparre'. Zu dieser Erscheinung vgl. Lespy 86/87; Luchaire, Lingua 33/34. Der 
Wechsel zwischen r und l ist auch im benachbarten Baskenland bekannt; vgl. 
Gavel 210 ff.; Luchaire, Lingua 33/34. 

8 8  Vgl. oben debát  'ErdgeschoO'. 
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n. VOM B A U  DES HAUSES. 
Ursprünglich ist das Haus unserer  Hochtàler ausschlieBlich aus dem 

Material errichtet,  das die unmittelbare oder nàhere  Umgebung liefert. 
Steine h a t  man  in Hülle und  Fülle: sowohl Steinbrüche ais auch Flüsse1  

sind unerschòpflich. Bauholz bezieht man  aus den Waldungen, die heute  
allerdings infolge schlechter Bewirtschaftung Gefahr  laufen, vollkommen 
ausgerodet zu werden. SchlieBlich, soweit nicht noch mi t  Stroh gedeckt 
wird, liefern die zahlreichen Brüche genügend Schiefer, der  sich all
màhlich auch die Strohdachgegenden2  erobert.  

1. D A S  M A U E R W E R K .  
Das M a u e r w e r k  weist in den einzelnen Gegenden unseres Ge-

bietes kaum besonders hervortretende Unterschiede auf. Die Dicke der  
ca. 1 m in die Erde  eingelassenen Mauern betràgt  durchschnittlich 60 
bis 80 cm3 ,  bei sehr  alten Hàusern, besonders de r  Béarner  Hochtàler, 
aber  auch bis zu 1 m. Sie bestehen aus unbehauenen Feldsteinen. Im  
allgemeinen werden n u r  die groBen Steinquader, die a n  den Ecken des 
Hauses u n d  a n  Türen  und  Fenstern Verwendung finden, sorgfàltiger be-
arbeitet. Z u m  Ausfüllen der  Lücken und Fugen dienen Bruchsteine und  
Schieferstücke4. Die Mauern der  Hir tenhüt ten und einfachen Stallungen 
alteren Datums sind oft ohne jegliches Bindemittel aufgeführt.  Einen 
Fortschrit t  bedeutete die Verwendung von Erde; spàter  setzte sich der  
Kalkmòrtel durch, de r  heute  bei alien Wohnhàusern, meistens auch schon 
bei den Wirtschaftsgebàuden anzutrefïen ist. Wàhrend die Mauern der  
Wirtschaftsgebàude im allgemeinen unverputzt  (vgl. Taf. II, 5) bleiben, 
pflegt m a n  bei den Wohngebàuden die Mauern zu verputzen u n d  die 
Frontseite gewòhnlich weiB-grau anzustreichen5 .  

Bei de r  Betrachtung des Mauerwerks verdient  die folgende Bau-
weise besondere Erwàhnung.  Besitzt das Haus ein Satteldach6 ,  so ist in 
de r  Regel, wenn  es sich u m  ein Wohnhaus handelt, die Giebelmauer ganz 
bis zum First  hochgezogen. Bei Stallscheunen aber, oder bei Gebàuden, 
in denen vorzugsweise Erntevorràte,  Heu usw.7  lagern, làBt man  in den 

1 Vgl. für Béarn in Vie à la Camp. 18. 
2 S. Kap. „Dach und Dachstuhl". 
3 Vgl. ebenso jenseits des Kammes in Spanien (Bergmann 11). 
4 Bei primitiven Bauten, wie  z. B. der Hirtenhütte, dichtet man die Lücken 

in der Mauer mittels einer Mischung von Dung und Dreck oder auch nur mit 
Rasen oder Erde ab. Vgl. Schmitt 8. 

5 Vgl. Vie à la Camp. 18. 
6 Nàheres Kap. „Dach und Dachstuhl". 
7 Also auch im Ossau- und Aspehaus (Haustypus V). 
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Giebelwànden unter  dem First eine Offnung8 bestehen (Abb. 2 e), die 
dem BodengeschoB freien Luftzutri t t  gewàhrt9 .  Dies ist f ü r  die Hal tbar-
keit der Ernte von groBem Nutzen. Diese Bauweise ist übe r  unser  ge-
samtes Gebiet verbreitet. Hàufig n immt die Offnung eine betràchtliche 
GròBe an. In diesem Falle wird sie oft, zumal in holzreichen Gegenden 
wie in den Vallées d'Aure und du  Louron, durch Bre t te r  lückenhaft  v e r -
schlossen, so dafl nicht zuviel Kàlte oder Wàrme eindringen, aber  den-
noch genügend Luft hindurchziehen kann.  

Diese Mauerkonstruktion t r i t t  auch beim Krüppelwalmdach 1 0  auf,  
und zwar làBt man die Offnung dicht un te r  dem Ansatz de r  Abwalmung 
frei. Beim Vollwalmdach dagegen kommt eine solche Offnung nicht  vor;  
sie ist auch kaum zu erwarten, da ein Vollwalmdach, wie  noch nàher  
ausgeführt werden wird, vorzugsweise an  neueren Wohnhàusern anzu-
treffen ist, in denen keine Stallungen und Fut tervorrà te  zu liegen pflegen. 

I n n e n w à n d e  haben sich erst  allmàhlich entwickelt. Heute  sind 
— bei alien Haustypen — fast immer Innenwànde vorhanden 1 1 .  Nachtràg-
lich in ein Haus eingeführte Wànde sind ursprünglich stets aus Holz 
verfertigt worden. Manche Kammern  sind auch heute  noch n u r  durch 
die alte, leichte Holzwand vom Küchenraum getrennt.  GròBtenteils ist 
man aber von der  Holzwand abgekommen. 

Sehr verbreitet ist eine Innenwand, die nicht ausschlieBlich aus Holz 
hergestellt ist, sondern aus Holzpfeilern, zwischen die fachwerkart ig 
eine Mischung aus kleinen Steinen und  Kalk, Lehm u. dgl. angebracht  
wird. Diese Wand wird stets geweiBt. Man findet diese Bauweise in 
sàmtlichen Teilen unseres Gebietes. 

E i n  H a u s  b a u e n :  bastí úo ma\zú allg. 
D i e  F u n d i e r u n g :  1. fundamén Arr.  Béd. Lesc. FUNDAMEN-

TUM, FEW III, 862. — 2. fundasiú(s) Béd. Pi. Gèd. Camp. Au. Vi. Bord. 
Vgl. foundacioü 'fondation, base', au  pluriel 1 2  'fondations des bàt iments '  
(Pal.). Zu FUNDATIO, FEW III, 863. Beide Bezeichnungen nach frz. 
Vorbild. 

D i e  M a u e r  (allgemein): 1. miír Gèd. Lar. Béd. — 2. müràïo Gèd. 
Lar. Mont.; frz. muraille. — 3. parét 1 3  Pi. Camp. Au. Vi. Bord., f e rner 1 4  

Luz. Aure. Lu. Arán. PARETE, REW 6242. 
8 Es handelt sich nicht etwa um eine sorgsam abgesttitzte, fensterartige Off

nung, sondern man gewinnt eher den Eindruck, dafl gewaltsam aus der Mauer 
eine Anzahl Steine herausgebrochen sei. Die  Offnung nàhert sich gewòhnlich einer 
dreieckigen Form, ihre Grofle wechselt. 

9 Vgl. Fahrholz 59. 
1 0  Nàheres über dieses Dach im Kap. „Dach und Dachstuhl". 
n Eine Ausnahme macht im allgemeinen Haustypus II. 
1 2  Meyer (S. 349) sagt zu diesem Plural: „Die Pluralformen erklaren sich 

daraus, dafl in dem Gesamtbegriff 'Fundierung' die Teilvorstellungen — Griindung 
jeder einzelnen Mauer — vorherrschend geblieben sind". 

1 3  Das Wort bezeichnet auch eine Innenwand. Zum gleichen Stamm gehòren: 
paredé 'Maurer', paredeyá 'mauern' und paredé 'Schutzmauer an der Wand gegen 
das Feuer'. 

1 4  Nach Schmitt 9. 
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D e r  G i e b e l 1 5 ,  d i e  G i e b e l m a u e r ,  d i e  G i e b e l s e i t e  
d e s  H a u s e s 1 6 :  1. peno 1 7  Béd. Lar. Pi. Camp., ferner 1 4 :  pénas, -es 
(pl.) Az. Lav. Adour., aprov. pena 'pignon, pinacle; partie supérieure de  
l'écu'. PINNA, REW 6514, 2. Z u m  gleichen S tamm gehòren: 2. penàu,  
penoú 'pignon de  maison '  (Pal.)18 I 9 -  *— 3. penqro Au. Vi. Bord. Vgl. auch 
Terminologie: Dach. — 4. espic Bas Lav. 'pignon de maison' (Pal.)20. — 
5. a r ú n ( t ) 2 í  Gèd. Luz 2 2  Bar.2 3 .  FRONS, -TIS, FEW III, 820b. _ 6. a m 
piado Aure  'mur  d e  fronton, de pignon' (Pal.). Zu AMPLUS, FEW I, 90. 

D i e  T r a u f m a u e r ,  S e i t e n m a u e r ,  T r a u f s e i t e  d e s  
H a u s e s :  1. luykéro Gèd. Gav.2 4  Bar. 2 5  Camp., ferner 2 6 :  luykéra, -ére 
Az. Lav. Luz. Adour. Zu  LONGUS, REW 5119. — 2. kustadçres Aure 2 7 ,  
vgl. coustadè, -èro Big. 'mur  longitudinal de la maison, particulièrement 
celui qui est  exposé a u  Midi' (Pal.). Zu  COSTA, REW 2279. 'Langsseite'. 
— 3. kustalçres Lu.2 7 ,  vgl. aprov. costal 'flanc', gask. coustalèro Bar.  
'mur  longitudinal de la maison' (Pal.). 

D i e  I n n e n w a n d :  1. parét Gèd. Lar. Mont.2 8 ;  s. o. — 2. pustát 
Arr. bezeichnet im allgemeinen eine aus Holz, aus Bret tern  hergestellte 
Wand,vgl. aprov. postat 'planche,* cloison'; gask. poustàt 'bat-flanc, séparation, 
cloison en planches' (Pal.). Zu  POSTIS, REW 669329. — 3. kulandqdye 
Gèd. ist gewòhnlich die aus Pfeilern und  kleinen Steinen, Lehm u. dgl. 
hergestellte Wand; kulandáge ' tabique de  madera  cubierta con cal y 
arena'  Montgarri  (Corominas); Pal.: couloundadje neben coulounat, cou-
lanat; vgl. aprov. colana 'colonne', gask. coulane ' tournisse; poutrelle, 
pièce de bois pour  consolider, soutenir le coulanat'30', dans le Gers 'co
lonne' (Pal.)31. — 4. masakanát Arr. Gèd. Vgl. aprov. massacan (1427) 
'pierre de blocage', gask. massacanàc, -nàt, 'colombage, bousillage, cloison 
faite avec u n  mort ier  quelquonque; autrefois c'était de la te r re  glaise 

1 6  Der Treppengiebel ist hier nicht aufgeführt, sondem beim Dach, da er mit 
diesem eng verwachsen ist. 

1 6  Auf Grund der Aussagen der Bewohner ist es leider nicht mòglich, unter 
diesen drei Begriffen eine Trennung durchzuführen. 

1 7  Vgl. péne 'pignon; rocher abrupt' (Pal.). 
1 8  Vgl. Corominas 230. 
1 9  Das Wort bezeichnet auch die Stufen des Treppengiebels. 
2 0  Zu SPICUM 'Ahre' (REW 8148) wegen der spitzen Form. 
2 1  Das t ist in der Aussprache der meisten „sujets" bereits verstummt (vgl. 

auch Schmitt 9). 
2 2  Schmitt 9. 
2 3  Pal. 
2 4  Fahrholz 22. 
2 5  Rondou, Pal. 
2 6  Nach Schmitt 9. 
2 7  Schmitt 8. 
2 8  Vgl. parét  'paroi, mur, cloison, séparation; désigne généralement aujourd'hui 

un mur, une cloison de torchis, un colombage' (Pal.). 
2 9  Vgl. Fahrholz 34; Krüger, Hochpyrenaen A I, 198; A II: 'Wand'. 
3 0  Synonym von kulandqdye.  
3 1  Vgl. Meyer 352 kurúndos 'Holzpfeiler', kurundát 'Zwischenwand', ent -

sprechend coronda 'piet-droit' Albi XIV. Jhdt. > limous. croundo; Jud, ASNSL 
120, 89 A. 
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mèlée de massacá32  e t  soutenue p a r  des lat tes ou des montan t s  d e  bois' 
(Pal.), massacanat 'colombage garni  de pierres '  (TF), K r u s e  (S. 16) masa-
k á n .  — 5 .  tampát  Gèd. Camp. Vgl. tampàs, tampát  'cloison, généralement  
en pisé '3 3  (Pal.). Vgl. Krüger,  Hochpyrenaen A I  231. — 6. meyà,  m ieyà  
Bar. 'cloison en  bois; planchet te  qui  divise la  mangeoire  des vaches '  
(Pal.). MEDIANA, REW 546234; aprov. mejan(a) 'Mittelstück'.  — 7. 
k lwazú  Béd. Au. < frz. cloison. 

D i e  E c k e  e i n e r  M a u e r :  1. kurné  Gèd. Au. Vi. Bord. *COR-
NARIU, zu CORNU, REW 2240. Vgl. 'Feuerstelle ' .  Z u m  gleichen S t a m m :  
2. kçrnú  Lesc. — 3. grúri Arr . 3 5 .  — 4. koçrt Gèd. kuçrt <C frz. coin. 

D e r  M a u r e r :  1. masú  Pi. Gèd. Camp. Au. Vi. Bord. Béd., aprov.  
masón, frz. maçon. — 2. paredé Arr.  Au. Bord. Lav. 3 6 .  Abl. von  parét 
(s. o.). 

M a u e r n :  1. masuná Arr .  Au. Vi. Bord. Gèd. Camp. Béd. — 2. 
paredeyà Lav. (Pal.). Abl. von  parét  (s. o.). 

D i e  B a u s t e i n e :  1. péro Arr .  péjro Lesc. Pi. Au. Vi. Bord. péjro 
düráu 3 7  Camp. Vgl. aprov. peira. PETRA, REW 6445. — 2. kaTáy, Béd.  
Pi. Gèd.; aprov. calhau 'caillou'. Tatsàchlich kommen diese z u r  Ve r 
wendung.  

D e r b e h a u e n e  S t e i n :  1. péjro de táT Gèd. Camp.; frz. pierre 
de taille. — 2. péro pikádo Arr., aprov. picar ' tai l ler  à coups de  pie'. Z u  
•PIKKARE, REW 6495. 

D e r  S a n d : sáble allg. 
D e r  K a 1 k : kayzío allg. Vgl. aprov. causina. 'CALCINA, REW 

1501; FEW. 
D e r  Z e m e n t :  simqn allg. < frz. ciment .  
D e r  M o r  t e l :  1. m u r t é  Arr .  Pi. Gèd. Camp. Au. Vi. Bord. Lar .  

Béd. Vgl. mourtè  'mortier,  mélange de  chaux  e t  de  sable t rempé '  (Pal.). 
MORTARIUM, REW 5693. — 2. í u n z 3 8  Lar.  Zu  aprov. jonher  ' joindre' .  
JUNGERE, REW 4620. 

D e r  P u t z ,  d e r  B e w u r f :  1. perb$k 3 9  Lesc. prebQk Arr .  P i .  
Big.40. Vgl. BUCCA, F E W  I, 584b. — 2. krepí  Gèd. krepí t  Camp. kre-
pisfydye Au. rekrepí  Béd. 4 1  4 2 .  Vgl. frz. crépi. 

3 2  massacá 'pierre jectisse, remplage, menú moellon' (Pal.). 
3 3  In Gèd. antwortete man mir auf  die Frage nach der Beschaffenheit des 

tampát: cloison en planches; in Camp.: en bois plátré. 
3 4  Vgl. béarn. m i e y á  'Grenzlinie zwischen zwei  Grundstücken', südfrz. m e y a n  

'Scheidewand im Stall' (REW); ferner in Sanabria: meidjaní l  und medjaní l  
'Mauer zwischen zwei  Hausern, zwischen Wohn-, Feuerstàtte und Stall' (Krüger, 
GK 82); H e r i n g ,  Die  Mundar t  v o n  Bozel,  Leipzig 1936, S. 6. 

3 5  Paret 65. 
M Pal. 
3 7  < dural,  zu DURUS, FEW III, 193b. 
3 8  Vgl. j u n t  'joint' (Pal.); vgl. auch die von JUNGERE abgeleiteten Worter bei 

Rohlfs, Gascón 78. 
•!9 Das dazugehorige Verbum, das auch Pal. verzeichnet, ist ebenfalls im  Kat.: 

perbuká,  und i m  Aprov.: perbocar  bekannt (Corominas 94). 
4 0  Pal. 
4 1  Vgl. auch die entsprechenden Formen bei Meyer 351. 
4 2  Pal. führt nur crepi t  an. 
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D i e  M a u r e r k e l l e :  írüçlo Béd. < frz. truelle. trüéro Lesc., 
Ent lehnung aus dem Franzòsischen m i t  patoisierter Endung. Über  Her -
kunft, Entwicklung u n d  Verbrei tung des Wortes in de r  Galloromania 
vgl. Bloch II, 348. 

Über  die Beschaffenheit de r  Mauer :  
r e c h t e c k i g :  m é z  lúy  k e  lárye Gèd. ( =  plus long que large); 
v i e r e c k i g : karát Béd. Camp. Au. kairát Gèd., aprov. cairat, carat, 

'v ierkantiger  Balken';  QUADRATUS, REW 6915; 
g e r a d e :  d rç t  Gèd. Camp. DIRECTUS, FEW III, 87; 
s c h i e f  : 1. krusí t  Arr.  Vgl. aprov. croisir 'craquer,  briser ' ;  gask. crussi, 

cruchit 'brisé, froissé, cassé de  vieillesse, courbé'  (TF). Vgl. REW 
2 3 4 4 a .  — 2. bjçs Gèd. < frz. biais. — 3. detrabés Gèd. 'de t ravers ' ;  

i m  r e c h t e n  W i n k e l :  ad eskáire Gèd. d'eskáire Camp. Au. Bord. 
Zu  *EXQUADRARE, REW 3060. 
D a s  ( B a u - )  G e r ü s t :  1. i m p ú n  Arr .  e m p ú n  Gèd. Vgl. empoún  

'chantier, échafaud, s u r  lequel on travaille, par t icul iérement  dans  les 
maisons; plateforme s u r  des poutrelages'  (Pal.); Neubildungen zu P O N T E  
'Brücke';  vgl. aprov. pontel  'étai, étançon';  empoundà, -tà 'met t re  en  
chantier, s u r  chantier;  enchanteler,  ponter;  élever, dresser '  (Pal.). — 
2. eéafodQye Camp. Béd. < frz. échafaudage. 

2. D A S  Z I M M E R W E R K .  
Ais Bauholz, das bei de r  Konstrukt ion de r  Decken, besonders aber  

auch beim Dachstuhl 4 3  Verwendung findet, wi rd  vorzugsweise Eiche — 
káso allg., CASSANUM, REW 174044 — benutzt .  

Die Decke eines Raumes wi rd  en tweder  durch  mehre re  von Lángs-
wand  zu Làngswand unmit te lbar  auf  den Steinbau aufgelegte Balken 
getragen, oder  aber, insbesondere bei gròBeren, Wohnzwecken dienenden 
Ràumlichkeiten, durch  einen kràf t igen Hauptbalken 4 5 ,  d e r  sich paral lel  
dem Firs tbalken 4 6 ,  also von Schmalwand ( =  Giebelwand) zu Schmal-
w a n d  hinzieht. Auf  ihm liegen im rechten Winkel mehre re  parallel  laufende 
Balken (Deckenbalken). Die aus Dielen bestehende Decke, die zugleich 
FuBboden des nàchsthòheren Geschosses ist, r u h t  auf  diesen Decken
balken. Der  Hauptbalken wird  vielfach in ausgedehnten Stal lungen von 
einem Pfei ler  (meist Holz) gestützt.  

D e r  g r o B e  B a l k e n 4 7 :  1. saymé  Arr .  Camp. bezeichnet den 

4 3  Der Dachstuhl wird in einem besonderen Kap. behandelt. 
4 4  Vgl. Rohlfs, Gascón 109. 
4 6  Beim Ossauhaus ist dieser hàufig in der Wohnküche zu sehen. 
4 6  Vgl. das Kap. „Dach und Dachstuhl". 
4 7  Ursprünglich hat wohl  jeder der folgenden Worttypen j e  einen bestimmten 

Balken bezeichnet. Aber schon der Fachmann hat heute oft Schwierigkeit,  w i e  ich 
beobachten konnte, die einzelnen Bezeichnungen auseinander zu halten. Meistens 
ist man auf die Mitteilung eines Laien angewiesen! So kommt es, daB auf  solchen 
und àhnlichen Fachgebieten in der Aufnahme der Terminologien nicht die G e -
nauigkeit hinsichtlich der feineren Unterschiede eingehalten werden kann, w i e  s ie  
wünschenswert wàre. Vgl. ferner Paret 56. 
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groBen Balken an  der  Küchendecke, dient  abe r  auch ais Bezeichnung 
des Firstbalkens sowie eines groBen Balkens schlechthin4 8 .  — 2. t r á ^ 4 9  

Pi. Au. Vi. Bord. Arr .5 0 ,  aprov. trau(c), TRABE, REW 8823. — 3. petüráu 
Lar. Cast. pietüráu Lar. pütüráy  Béd. Lesc.51, aprov. peitral 'poitrail ' , 
PECTORALE, REW 6332. Das Wort  bezeichnet auch einen Spann-
riegel, Balken auf  de r  Mauer  (s. u.); Jud ,  a. a. O. 88 A. — 4. tiran Lar .  
Camp. Das Wort  aprov. tiran bezeichnet auBerdem einen Spannriegel,  
Balken auf de r  Mauer (s. u.) u n d  einen Hahnenbalken (s. u.)52. Zu  
TIRARE, REW 8755. — 5. pútro ist auf  dem Wege, die anderen  Bezeich-
nungen zu verdrángen; es t r i t t  überall  auf; < frz. poutre.  

D e r  k l e i n e  B a l k e n :  1. trabéto 5 3  Arr.  Pi. Dim. zu t r á u ,  s. o. 
— 2. putrélo Lar. <C frz. poutrelle. — 3. kabirú, kabilú Lar. Cast. Béd. 
bezeichnet meistens die Dachsparre (s. u.), aber  auch die kleinen Balken 
der  Decke oder kleine Balken schlechthin, vgl. aprov. cabiron, gask. 
cabidoü, cabiroü 'chevron, piéce de  bois' (Pal.), cabiróu 'poutrelle '  (TF) 
und kabirú 'kleiner Balken', 'Dachsparre'  im Toulouser Gebiet (Meyer 
353)54. Zu *CAPREUS, REW 165055. — 4. solíbo Lar.  Béd. sulíbo Gèd. 
< frz. solive. — 5. sulibçy Au. Bord. <C frz. soliveau. 

D e r  P f e i l e r :  1. piijç, piFç Gèd. < frz. pilier. — 2. pifcçt56 A r r .  
< frz. piquet. 

D i e  D i e l e ,  d a s  B r e t t 5 7 :  1. táulo5 8  Arr.  Gèd. — 2. plánco 
Camp. < frz. planche. — 3. pQsto59 Au. Vi. Bord.; aprov. posta 'planche';  
zu POSTIS, REW 6693; Krüger,  Hochpyrenàen A I, 198. 

4 8  Vgl. aprov. saumier 'bète de somme; poutre'; gask. saumè 'sommier, poutre 
maitresse' (Pal.); saum\é 'groOer Balken' in der Gegend von Toulouse (Meyer 352), 
'Deckenbalken' im Ariège-Gebiet (Fahrholz 24). Auch frz. sommier  und beispiels-
weise mailandisch somé (REW) (beide < SAGMARIUS 'Lasttier, Esel') bezeichnen 
einen Balken, ein bekanntes Beispiel für Verlebendigung der gegenstandlichen 
Welt Über die Zusammenhánge zwischen ursprünglicher und jetziger (übertrage-
ner) Bedeutung der Wòrter poutre,  sommier  und ihrer dialektischen Entsprechun-
gen, vgl. J. J u d ,  Sprachgeographische Untersuchungen, I. Poutre ,  ASNSL 120 
(1908), 72—95. Über verwandte Falle Krüger, Hochpyrenàen A I, 198. 

4 0  tráu bezeichnet auch (in Camp.) den auf  dem Kamm der Làngsmauer 
liegenden Balken, von dem aus sich die Sparren erheben. Zum gleichen Stamm 
wie  trdy gehòren trabéto = 'kleiner Balken', t raba té t  und trabatÇté = 'Firstbalken'. 
— Vgl. auch den erwàhnten Artikel Juds. 

5 0  Vgl. Paret 56. 
6 1  Vgl. pieteràu, piteràu, p i turàu 'poutre, jambe de forcé' (Pal.); vgl. ferner 

südfrz. peitrau, petralh 'pièce de charpente qui se  pose horizontalement sur des 
pied-droits' (TF). Vgl. auch Krüger, Hochpyrenàen A I, 198. 

6 2  Vgl. t iràn 'tirant, qui sert à tirer; term. techn. entrait' (Pal.); kat. t irant 
'la biga horizontal de l'encavallada' (Griera 192); frz. t i rant  'Hahnenbalken' (vgl. o.); 
ferner it. pg. t irante 'Bindebalken' (REW). 

6 3  Vgl. t rabéto 'poutrelle, solive' (Pal.); t rabé ta  'poutrelle* (Paret 56); trabétos  
pl. 'kleine Balken' in der Toulouser Gegend (Meyer 353). 

5 4  Vgl. Paret 56; kat. cabiró. 
5 5  Vgl. zu diesem Wort auch den Anhang zu Juds erwàhntem Artikel über 

poutre.  
6 6  piquét  'piquet, pieu' (Pal.). 
5 7  Zugleich das Brett, woraus die Tür besteht. 
5 8  Dieses Wort bedeutet auch 'Tisch'; vgl. taule 'table, planche' (Pal.). 
5 9  Pal. kennt dieses Wort in dieser Bedeutung nicht. Man findet nur: post ,  

postou 'jambage, poteau, montant de bois'. Dagegen gibt Meyer (S. 360) das Wort 
in àhnlicher Bedeutung an: póstes pl. 'Bretter, aus denen die Tür besteht'. 
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D e r  F u B b o d e n :  1. só Pi. Camp. Au. Vi. Bord. sóu Lar. Béd. 
Lesc. < sol SOLUM, REW 8079. Vgl. auch 'Türschwelle'. — 2. sulé Arr .  
Cast. Mont . 6 0  6 1 .  SOLARIU, REW 806362. — 3. planeé Pi. Lar.  Lesc. 
Mont. < frz. plancher. Diese sowie auch die beiden vorhergehenden 
Bezeichnungen werden  heute  f ü r  jede A r t  FuBboden gebraucht.  Eine 
Unterscheidung zwischen einem FuBboden aus Dielen oder gestampfter  
Erde bzw. Zement  besteht  also gewòhnlich nicht. Immerhin  gibt es noch 
einige wenig gebràuchliche Ausdrücke, die au f  einen FuBboden best imm-
ter  Beschaffenheit beschrànkt  sind. Die bisher  angeführ ten Ausdrücke 
bezeichnen sowohl den FuBboden des Erdgeschosses als auch die Decke 
und zugleich den  FuBboden des OG 6 3 .  — 4. taulát Gèd.6 4  bezeichnet aus-
schlieBlich einen aus Holz verfert igten FuBboden. TABULATU, REW 
8515. — 5. pabát Cast. Camp. pauhát Camp. bezeichnen einen gepflaster-
ten FuBboden (Stein oder Fliesen), vorzugsweise in de r  Scheune (Cast.) 
oder den  des Korridors  neuzeitlicher Hàuser 6 5 .  Z u r  Etymologie s. Bloch 
II, 136, s. v. paver; aprov. pavat  'pavé'. F ü r  die moderne D e c k e  ist 
de r  frz. Ausdruck übernommen worden: plafó, plafú allg. 

D e r P f l o c k :  1. kàbïlo Arr.  Camp. Au. Vi. Bord. Béd. kaubíTo 
Camp.6 6 .  CLAVICULA, REW 1979. — 2. pifcçt Gèd. Béd.6 7 .  

D e r  N a g e l :  1. kláu allg. CLAVUS, REW 1984. — 2. pundo Béd. 
punto Arr.  bezeichnet auch speziell einen zur  Befestigung des Schiefers 
dienenden Nagel6 8 .  Zu  PUNCTUM, REW 6847. 

D a s  Z i m m e r w e r k :  1. hüst^dye Gèd.6 9 .  Zu FUSTIS, FEW III, 
916a. — 2. èarpànto allg. < frz. charpente. 

3. D A C H  U N D  D A C H S T U H L .  
D a c h f o r m e n :  Die einfachste Dachform ist das P u 11 d a c h 

(Abb. 2 h). Es t r i t t  — in unserem gesamten Gebiet — n u r  a n  Gebàuden 
untergeordneter  Bedeutung auf, ist aber  dor t  sehr  verbreitet .  Besonders 
hàufig ist es bei freistehenden schuppenartigen Bauten zu finden, j e 
doch auch bei Anbauten  a n  der  Giebelseite eines groBen Hauses. Eben-
falls verwendet  m a n  es bei a n  de r  Giebelseite angebrachten Balkons 
und  bei Err ichtung eines Unterstel lraumes a n  de r  Hofmauer.  

F ü r  Wohnhàuser  und  gròBere Wirtschaftsgebàude gilt  das S a 11 e 1 -
d a c h  (Abb. 2 e) als Grundform. Die Strohdachhàuser unseres Gebietes 
haben stets diese Dachart, wàhrend  bei den mi t  Schiefer gedeckten 

6 0  Vgl. soulè 'étage de maison sur plancher; le  plancher lui-méme' (Pal.). 
6 1  Bezeichnet auch 'Heuboden'. 
6 2  Vgl. Davidsen 35; Streng 96; Krüger, Hochpyrenàen A I, 199. 
6 3  Decke und FuBboden des hòheren Stockwerks sind ja beim alten Hause 

gewòhnlich eins. Vgl. auch Fahrholz 24: planèé.  
6 4  Vgl. aprov. taulat  'Brett', 'Bretterboden'. 
6 5  Besonders der zweigeschossigen Wohnhàuser (Typus IV). 
«6 -ub-  = w ?  
6 7  Bezeichnet auch einen Pfahl, Pfeiler (s. o.). Vgl. piquét  'piquet, pieu' (Pal.). 
6 8  Pal. gibt an: punte  'pointe, bout, extrémité aigue; tige de fer pointue'. 
6 0  Vgl. hústo 'le bois'. 
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Hàusern hàufig eine Abwalmung a n  den Giebelseiten vorgenommen ist 
(s. u.). Das Satteldach besteht im allgemeinen aus zwei regelmàBigen7 0 ,  
symmetrischen Flàchen7 1 .  Dies ist nicht  de r  Fall  bei dem kleinen als 
Schweine- und Hühnerstall  dienenden Gebàude, das zwei ungleiche Dach-
flàchen mit  verschiedener Neigung aufweist. Die kleinere Dachflàche ist 
gewòhnlich zur Sonnenseite hin gerichtet, u m  so de r  Vorderseite mehr  
Sonne zukommen zu lassen72 .  Das Satteldach des groBen Hauses verl ier t  
auch seine àuBere Symmetrie, wenn die eine Dachflàche wei ter  he run te r -
gezogen wird, um einem Anbau zugleich ein Dach zu verschaffen7 3 .  
Doch erleidet die innere Symmetrie  des Dachstuhls h ierdurch keine Ein-
buBe. Heute ist das Satteldach besonders hàufig a m  Hause der  Béa rne r 7 4  

Hochtàler, jedoch auch in den anderen Tàlern  zu finden. 
Eine besondere Form des Satteldaches ist das W a l m d a c h .  E r -

streckt sich die Abwalmung der  Giebelwànde (selten n u r  einer  Giebel-
wand) bis zur Hòhe der  Traufe, so spricht  m a n  von einem eigentlichen 
oder Vollwalmdach (Abb. 2 d); setzt jedoch die Abwalmung hòher  ein, 
so handelt es sich u m  ein sog. Krüppelwalmdach (Abb. 2 g). Beide 
Formen sind über  unser  ganzes Gebiet, soweit w i r  Schiefer antreffen, 
verbreitet. GroBe Wohnhàuser, die sich dem Typus  des zweigeschossi-
gen Wohnhauses (Typus IV) nàhern,  weisen meistens Vollwalm au f 7 5 .  
Das Vollwalmdach ist dagegen selten a n  Wirtschaftsgebàuden zu finden. 
Hier herrscht de r  Krüppelwalm vor. Selten ist die Abwalmung auch 
n u r  an  einer de r  beiden Giebelseiten (s. o.) vorgenommen worden (vgl. 
Taf. I, 3). Ist ein Gebàude an  ein anderes  angebaut,  so ist  a n  de r  A n -
bauseite niemals e inWalm-,  sondern stets n u r  ein Satteldach anzutreffen. 

N e i g u n g :  Die Neigung der  Dachflàchen ist verschieden u n d  
richtet sich insbesondere nach der  A r t  des zur  Bedachung verwandten  
Materials. F ü r  die schwere Schieferbedeckung bevorzugt  m a n  ein nicht  
zu steiles Dach, das der  groBen Last  eine mòglichst sichere Grundlage 
bietet. Der Winkel, den die beiden Dachflàchen a m  Firs t  bilden, be t ràgt  
zwischen 90° und 120°76. F ü r  die Strohbedeckung dagegen ist ein spitzes 
Dach das gegebene, damit  de r  Niederschlag in  Fo rm von Schnee und  
Regen das leichtgebaute Strohdach nicht  unnòtig lange belastet  und  

7 0  S. aber die innere Aufteilung jeder Dachflàche in zwei Teile verschiedener 
Neigung beim Béarner Haus (Typus V), s. Kap. II, 3. 

11 Vgl. dagegen das Baskenhaus, bei dem das unsymmetrische Dach als 
Charakteristikum angesehen wird (vgl. die Abb. auf S. 8, 9; S. 15 und den Text  
S. 6 in Vie à la Camp.). 

7 2  S. u. im Kap. ..Stallungen". 
' 3  Auch durch Herunterziehen des Daches zum Schutze eines Balkons kann 

die Symmetrie aufgehoben werden (vgl. Kap. ..Balkon"). 
7 4  Über die òrtliche Verbreitung der Dacharten in Béarn vgl. Brunhes 418/419. 
7 5  Dieses ist um so leichter erklàrlich, als ja gerade dieser Haustyp schon 

verwòhnteren Ansprüchen gerecht wird und im DG daher bereits einige Kammern 
ausgebaut sind. (In diesem Falle wird sowohl  der Walm des Giebels als auch die 
Dachflàche der Trauffrontseite vielfach durch ein oder mehrere Erkerfenster 
durchbrochen.) 

7 6  Vgl. Kap. ..Haustypen". 
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durch die dauernde  Feuchtigkeit  nicht  leiden làBt. Der  Firstwinkel  des 
Strohdaches ist  ger inger  ais 90°. 

M A T E R I A L :  Ais Bedachungsmaterial  t re ten  Stroh, Schiefer 
und neuerdings vereinzelt  Ziegel und  Wellblech auf.  

Das S t r o h d a c h 7 7  wird  aus Roggenstroh hergestellt. Reihen-
weise wi rd  das Stroh au f  die Dachlatten aufgetragen. Man beginnt an  
der  Traufe,  so daB jede folgende Reihe übe r  die vorige ein Stück h in -
übergreift.  J ede  Strohreihe wi rd  von dünnen  Lat ten  oder Asten nieder-
gedrückt, die a n  den  Dachlatten mittels gedrehter  Haselzweige, sog. 
bencilhs7 8  (Gèd.) ( =  aprov. vensilh, kat. vencill) befestigt sind. Diese 
Àste finden ihre  Hauptstütze auf  den einzelnen Stufen des Treppen-
giebels79, sind abe r  nicht  zu sehen, da  sie von der  nàchsthòheren Stroh-
schicht bzw. auf  dem Giebel von einer Schieferplatte überdeckt  werden.  
N u r  a m  Firs t  tauchen sie auf, wo mehrere  Àste in unmit te lbarer  Nàhe  
vorhanden 8 0  sind, u m  die Strohbüschel, die zwecks besserer Dichtigkeit 
des Daches übe r  den Firs t  herübergebogen sind, in de r  vorgeschriebenen 
Lage zu hal ten.  

Neuerdings werden  die beiden Dachflàchen oft  durch Wellblech-
oder Zinkstreifen a m  First  verstàrkt ,  die die obere Strohschicht übe r -
lagern oder  ga r  ganz ersetzen (V. de  Campan, s. u.) (Abb. 2 c). Ebenfalls 
findet das Wellblech a n  de r  Traufe  Verwendung, also überall  dort, wo  
an  die Dachbedeckung besondere Ansprüche gestellt werden.  

Über  die V e r b r e i t u n g  des Strohdaches in unserem Gebiet: In 
den Béarner  Tàlern der  Aspe u n d  Ossau sind Strohdàcher nicht anzu
treffen8 1 ,  dagegen hàufig in den Tàlern der  Hautes-Pyrénées. In  dem 
den Béarner  Tàlern nahen  Gebiet u m  Arrens, besonders zwischen Arrens  
und Argelès, gibt es noch einige strohgedeckte Gebàude. In Arrens  
selbst ist das Strohdach verschwunden; dagegen ist es ab  und  zu im 
Nachbartal  von Estaing anzutreffen, allerdings meistens n u r  auf  kleine-
r en  Wirtschaftsgebàuden. Besonders groBe Verbrei tung ha t  das Stroh
dach im Barèges (Abb. 2 a). Man begegnet h ier  dem Stroh in seiner 
Verbindung mi t  dem Treppengiebel bei den Wirtschaftsgebàuden im Tal  
und  bei den Stallscheunen u n d  Unterschlupfen bis weit  in die Berge 
hinauf 8 2 .  Auch manches Wohnhaus t ràg t  noch das alte Dach. Besonders 
hàufig ist das Strohdach in seiner Verbindung mi t  dem Treppengiebel 
auch in de r  Vallée de  Campan (Abb. 2 c). Die Verbrei tung ist h ier  im 
Tale selbst beinahe noch gròBer ais auf  den Hòhen, wo sich das neuere  
zweigeschossige, schiefergedeckte Wohnhaus eine s tarke  Position ge-

7 7  Vgl. auch die Ausführungen von Fahrholz (S. 28) und Bomann (S. 12 fl.) 
über das Strohdecken. 

7 8  'noisetier tordu' (Rondou); bencilh zu *VINCICULUM. Vgl. Fahrholz 28. 
7 9  Naheres über den Treppengiebel s. u. 
8 0  Denn am First wird hàufig die Strohschicht durch weitere verstàrkt. 
8 1  Zum Dachdecken ist hier Stroh wohl  so gut w i e  nie verwendet worden, 

zumal der Roggenbau kaum jemals bestanden hat (Cavaillès 294). 
8 2  In diesem Tal nimmt auch der Roggen die erste Stel le  in der Getreide-

kultur ein! (Cavaillès 295). 
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schaffen hat. Innerhalb eines Anwesens i m  Tale abe r  ist das Deck-
material schon nicht mehr  einheitlich. Gerade in der  V. de  Campan  ist 
auf manchem Bauernhofe das Strohdach bereits au f  die  Stallscheune 
und andere Wirtschaftsgebàude beschrànkt,  wàhrend  das  Wohnhaus 
schon Schieferdeckung aufweist  (vgl. Taf. II, 5)83. Abe r  auch bei diesem 
finden sich mehr  oder weniger deutliche Spuren,  die au f  die ehemalige 
Strohbedachung dieser Gebàude hinweisen8 4 .  I n  d e r  òstlich angrenzen-
den V. d 'Aure ist das Strohdach mi t  Ausnahme einiger Scheunen ve r -
schwunden. Reiche Schieferfunde haben hier  sein Schicksal schnell be-
siegelt. Àhnlich verhàl t  es sich in  de r  V. d u  Louron. Auch hier  h a t  der  
Schiefer gesiegt. 

S c h i e f e r d a c h :  Wàhrend das Stroh La t ten  als Unterlage hat ,  
ruhen die alten Schieferplatten auf  Dachbrettern,  die eng nebenein-
ander auf den Sparren befestigt sind. Man bedient  sich gewòhnlich 
dicker, schwerer, an  den Ecken abgerundeter  rechteckiger Schiefer
platten, die auf  die Bret ter  aufgenagelt werden.  Man beginnt  un ten  a n  
der  Traufe, wo besonders groBe P la t ten  Verwendung finden. Die nàchst-
folgende Schicht greift  stets auf  die vorherige über.  A m  Firs t  verwendet  
man wiederum besonders groBe Schieferstücke8 5 .  Die beiderseitigen 
Firstschieferreihen trefïen nicht  genau a m  Firs t  zusammen, s o n d e m  die 
Reihe der  de r  Wetterseite zugeneigten Dachflàche pflegt u m  ca. 5 bis 
10 cm überzustehen, wodurch ein gewisser Schutz gegen eindringende 
Feuchtigkeit a m  Firs t  gewàhrleistet  wird. Allerdings macht  die auch 
beim Schieferdach immer  hàufiger auf t re tende Verwendung von Zink-
und Wellblech a m  First  diese Baua r t  überflüssig. 

Dem Hauptnachteil des Schiefers als Bedachungsmaterial,  seiner 
ungeheuren Schwere, begegnet m a n  heute  bei Neubauten folgender-
maBen: Der Schiefer wird  feiner verarbeitet .  Man stellt  fabrikmàfíig 
sehr dünne, fein behauene Schieferplatten her, die m a n  nicht  mehr,  wie 
ehemals, auf  die Dachbret ter  aufnagelt,  sondem mittels Drahthaken auf 
Dachlatten (keine Dachbretter!8 6)  befestigt. Die modernen Drahthaken 
greifen unter  den unteren  Rand de r  Platte.  Oben bilden sie einen 
gròBeren Bogen, mi t  dem sie h in ter  die Lat ten  gehakt  werden. Man be
ginnt bei der  Herstellung des Daches ebenfalls a n  der  Traufe.  

Hàufig wird  auch de r  Giebelrand mi t  Schiefer bedeckt. Ebenso 
schützt man  oft aus einer Giebelwand unverputz t  hervorstehende waage-
rechte Dachbalken. Schieferplatten, die n u r  dem Schutze eines Balkens 
dienen, werden stets nach al ter  A r t  durch  Nàgel befestigt. F ü r  die Ver
wendung von neuen Haken fehlt  nàmlich in diesem Falle gewòhnlich 
die Mòglichkeit des Anhakens.  

8 3  Vgl. dieselbe Erscheinung im benachbarten Ariège-Gebiet (Chatelard 318). 
8 4  Treppengiebel, spitzer Firstwinkel u. a. m. Vgl. hierzu ausführlich Kríiger, 

Hochpyrenàen A II. 
8 6  Vgl. oben die sinngemàBe Bauweise des Strohdaches. 
8 6  Zugleich eine weitere Entlastung für den Dachstuhl I 
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V e r b r e i t u n g  d e s  S c h i e f e r s :  Der  Schiefer ist  in den 
beiden Béarne r  Hochtàlern de r  Aspe u n d  Ossau das ausschlieBliche Be-
dachungsmaterial8 7 .  E r  h a t  sich auch im benachbarten Arrenser  Gebiet, 
wo n u r  noch in  geringem MaBe Spuren der  ehemaligen Strohbedachung 
vorhanden sind (s. o.), durchgesetzt. In  den òstlichen Tàlern de r  Bigorre 
(Lavedan, Barèges, Campan) ist e r  ers t  i m  Vordringen. Die Wohnhàuser  
sind dor t  überwiegend, die groBen zweigeschossigen stets, mi t  Schiefer 
gedeckt. Dagegen h a t  e r  sich bei den Hàusern kleineren Formats  und  
den Wirtschaftsgebàuden noch nicht  durchsetzen kònnen. Neubauten 
mi t  Strohdach werden  auch hier  nicht  mehr  in Angriff genommen. In  
den Tàlern  Aure  u n d  Louron h a t  sich de r  Schiefer bereits bei alien 
Hausgattungen mi t  Ausnahme weniger à l terer  Wirtschaftsgebàude durch
gesetzt. 

Eine Grenze zwischen der  Verbrei tung des schweren und  des leich-
ten Schiefers làBt sich nicht  ziehen; denn beide Ar ten  kommen in alien 
Schiefergebieten vor, und  zwar  der  schwere bei alien àl teren Hàusern 
und auch gelegentlich bei neueren Wirtschaftsgebàuden, wàhrend  der  
moderne leichte Schiefer bei den meisten Neubauten, bei neuen Wohn-
hàusern ausschlieBlich Verwendung findet. 

Z i e g e 1: Mit  dem verbesserten Verkehr  der  letzten J a h r e  ist dem 
Schiefer Konkurrenz erwachsen. Von der  Ebene h e r  ist de r  Ziegel 
vereinzelt eingedrungen. Wàhrend die dem Vorlande nahen  Gebirgs-
gegenden ausschlieBlich den Ziegel als Bedachungsmaterial  verwenden, h a t  
e r  wei ter  oben, in den von uns untersuchten Hochtàlern, n u r  ganz ve r 
einzelt Eingang gefunden. Man sieht n u r  in groBen Orten, u n d  auch da  
n u r  vereinzelt, auf  dem Bahnhofsgebàude, auf  Fabriken und  industriellen 
Lagerràumen ein Ziegeldach. 

W e 11 b 1 e c h : GròBere Verbrei tung h a t  das Wellblech erlangen 
kònnen. Das leichte Gewicht und  de r  billige Anschaffungspreis haben 
ihm zu seiner Beliebtheit verholfen. Im Wettstrei t  mi t  dem Schiefer h a t  
e r  das alte Strohdach zu verdràngen begonnen. Selbst dem Schiefer 
aber  erwàchst  in ihm eine groBe Konkurrenz.  Wird auch das Wellblech 
f ü r  das Wohnhaus als hàBlich empfunden, so h a t  es doch zumindest als 
Dachmaterial  f ü r  Scheunen, Schuppen und  Geràteràume, besonders auch 
als Ausbesserungsmaterial eine groBe Zukunft .  Hier  u n d  da begegnen 
dem Wanderer  Hàuser, deren Dàcher nicht  m e h r  einheitlich bedeckt 
sind: de r  obere Teil besteht noch aus Stroh, de r  Teil zur  Traufe  h in  
weist dagegen schon Schiefer oder Wellblech auf. In  der  V. de Campan 
sind sowohl schiefer- als auch strohgedeckte Hàuser  (s. o.) a m  Firs t  mi t  
einem Blechstreifen versehen. 

D A C H S T U H L :  Die Konstruktion des S c h i e f e r d a c h s t u h l s  
ist überall  sehr  einfach, aber  solide. Auffàllige landschaftliche Unterschiede 

8 7  Vgl. auch die Ausführungen über das Schieferdach der an Béarn an-
grenzenden Soule, des Baskenlandes und der Béarner Hochebene nòrdlich der 
Pyrenàenkette im  Kap. I, 1. 
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sind nicht festzustellen. Die übe r  das gesamte Gebiet verbrei te te  Grund-
form ist diese: Von zwei groBen, auf  den Làngsmauern ruhenden  Balken 
erheben sich schrage nach oben eine Reihe von Sparren,  d ie  durch  den 
Firstbalken verbunden werden. J e  zwei gegenüberliegende Sparren,  die 
sich am First  treffen, kònnen scherenartig un te r  dem Fi rs t  verbunden 
sein. Weitere Neben- und  Zwischenbalken dienen d e r  Unterstützung 
dieses Systems. 

In der  V. d'Aspe — so wurde  m i r  von Einheimischen berichtet  — 
kommt auBerdem hier und  da  eine Bauweise vor, die sich von de r  eben 
genannten A r t  unterscheidet: Über  den schweren Balken, die au f  den 
beiden Giebelmauern ruhen, erheben sich je  zwei Dachstuhlsàulen, d ie  
sich im First  treffen; zusammen mi t  dem Firs tbalken bilden sie die 
Grundlage des Dachstuhls. Diese Saulen sind untere inander  durch  die 
Balken, die auf de r  Làngsmauer liegen (s. o.), f e rner  durch  den Firs t 
balken und eine oder mehrere  Pfetten, die Firs t -  und  Làngsmauerbalken 
parallel laufen, verbunden. Rechtwinklig liegen h ie r  ers t  die Spar ren  
auf. Das Stützdreieck, das aus dem Spannriegel auf  de r  Giebelseite und  
den sich darüber  erhebenden Dachstuhlsàulen besteht, heiBt sçy,bo 
Lesc.88. Gelegentlich wird  dieses Balkensystem mi t  dem darauf  ruhen
den Firstbalken noch unters tützt  durch  eine Giebelsàule, die sich von 
der Mitte des Spannriegels lotrecht zum Firstbalken erhebt .  

Zur  Gewinnung wei terer  Festigkeit sind bei neueren Dachstühlen 
beider Grundformen verschiedene Verbindungs- u n d  Unterstützungs-
balken angebracht. So sind hàufig zwei sich gegenüberliegende Sparren  
kurz vor ihrem Zusammentreffen a m  Firs t  durch  einen Querbalken v e r 
bunden (Hahnenbalken). Dieser kann  durch  einen senkrechten Pfeiler  
unterstützt  werden. Gelegentlich (z. B. in Campan u n d  Umgegend) wi rd  
folgendes System angewandt:  Die den  Spannriegeln, die von Làngsmauer  
zu Làngsmauer laufen, parallelen Hahnenbalken werden  mi t  den Sparren  
und dem Firstbalken durch  weitere Streben verbunden.  

Ein besonderes Charakter is t ikum des Ossau- und  Aspehauses ist die 
A b s c h w à c h u n g  d e r  N e i g u n g  d e s  D a c h e s  zur  Traufe  hin .  
Dieselbe Beobachtung h a t  auch Bergmann beim Hause jenseits des 
Kammes in Hocharagón u n d  Navar ra  machen kònnen: „Von den 
Sparren, die in gerader  Richtung durchgehend vom First  zu den Làngs
mauern verlaufen, zweigen kurz  vor  den Mauern kleinere Sparren  ab, 
die die Neigung des Daches nach dem Rande zu abschwàchen8 9 .  Sie 
stützen sich auf  kurze senkrecht  in die Mauern eingelassene Balken, 

8 8  Vgl. séube 'silve, forèt; charpente, chevronnage, à Lescun' (Pal.); vgl. auch 
afrz. se u v e  'Brennholz'. SILVA, REW 7920; Rohlfs, Gascón 41: aragon. selva In 
verwandter Bedeutung. 

8 9  Bergmann führt (S. 14, Anmkg. 20) auch Urabayen an, der sich auf  S. 119 
ebenfalls über diese Erscheinung ausspricht: „ . . .  ideando las vertientes con doble 
pendiente: una, la más fuerte, a partir del caballete; y la segunda, menos in 
clinada, ya  cerca de los aleros". 
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die hàufig m i t  Schnitzereien9 0  versehen sind und  die m a n  von de r  StraBe 
aus deutlich sehen kann." 9 1  Diese Konstruktion, die eine Aufteilung 
jeder Dachflàche in  einen oberen steilen u n d  einen unteren  schwacher 
geneigten Teil verursacht  (Abb. 2 f), e rk là r t  sich aus den klimatischen 
Verhàltnissen. Der  hàufig u n d  regelmàBig fallende Regen, sowohl in 
Béarn ais auch in den  spanischen Hochtàlern Navarras  u n d  Hocharagóns, 
wird vom oberen steilen Teil des Daches aufgenommen, das ihn  infolge 
seiner Abschüssigkeit schnell auf  die un tere  Dachflàche hinabrollen làBt. 
Diese schleudert  das Wasser infolge ihrer  schwàcheren Neigung wei t  weg, 
so daB de r  Regen nicht  a n  de r  Hauswand herunterlàuft .  Diese Dach-
konstruktion ist also sehr  sinnreich und  zweckmàBig. Demnach sind 
beim al ten eingesessenen Haus de r  Béarner  Hochtàler Dachrinnen über -
flüssig92. 

Der  D a c h s t u h l  des s t r o h g e d e c k t e n  H a u s e s  ist eng 
mit  de r  Konstrukt ion des T r e p p e n g i e b e l s  (Abb. 2 a  u. c) ve r -
bunden. E r  ist bedeutend leichter ais de r  des Schieferdaches und  r u h t  
in den Giebelmauern. Wàhrend das Schieferdach die Giebelmauern über -
ragt, s ind beim Strohdachhaus die Giebelmauern bis über  die Hòhe des 
Daches hinaufgeführt .  Die leichten Balken, die die Sparren  mi t  den 
Lat ten tragen, sind in die Giebelmauern eingelassen. Diese sind oben 
treppenart ig abgestuft, wodurch auch zugleich die das Stroh nieder-
drückenden Àste einen Hal t  bekommen. Die einzelnen Stufen des 
Treppengiebels sind mi t  einer Schieferplatte bedeckt. Sie sind etwas ge-
neigt, u m  ein besseres AbflieBen des Wassers zu erzielen. Diesem Be-
streben dient  f e m e r  eine schràg angebrachte Verbindungsschieferplatte 
von der  zweituntersten Stufe zur  untersten. Die einzelnen Schiefer-
plat ten werden  mi t  Mòrtel befestigt. Die oberste Pla t te  wird  auBerdem 
durch einen Stein, de r  hàufig die Form eines Pyramidenstumpfes au f -
weist, beschwert. Heute rag t  gewòhnlich bei Wohnhàusern h in ter  dem 
Treppengiebel de r  (nachtràglich errichtete) Schornstein hervor, de r  den 
Treppengiebel a n  Hòhe übertrifft. Manchmal aber  h a t  de r  obere Teil des 
Treppengiebels dem Schornstein ganz weichen müssen. 

Der  Treppengiebel ist ursprünglich nicht  aus ornamentalen,  sondern 
aus rein zweckmàfiigen Gründen entstanden. Über  die Beweggründe 
zur  Ausführung dieser Bauar t  ist bereits verschiedentlich und  ausführ-
lich geschrieben worden 9 3 .  Ausführliches über  Erklàrung und  Ver
brei tung bei Krüger,  Hochpyrenàen A II. 

9 0  Schnitzereien habe ich an den Sparren in unserm Gebiet nicht wahr-
genommen. 

9 1  Bergmann 14. 
9 2  Vgl. Vie à la Camp. 18. 
9 3  Besonders hat Chatelard (S. 320—324) das Treppengiebelproblem mit be-

sonderer Berücksichtigung des Ariège-Gebietes behandelt. Unter Bezugnahme auf 
Chatelard spricht Fahrholz ebenfalls über den Treppengiebel im Ariège. Eine 
andere Ansicht über den Ursprung des Treppengiebels vertritt Giese, ZRPh 53 
(1933), 666—667. — Bei Fahrholz flndet man auch Angaben über die Verbreitung 
des Treppengiebels innerhalb der Pyrenàen. Vgl. auch Sorre 72; Brunhes I, 469; 
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Da der  Treppengiebel aber  auch eine Zierde des Hauses darstellt ,  
ha t  man  ihn hàufig auch a n  ganz neuen mi t  Schiefer gedeckten Hàusern 
belassen, wo ihm keine praktische Bedeutung m e h r  zukommt.  Bisweilen 
ist diese Bauar t  auch n u r  aus traditionellen Gründen  angewand t  worden, 
ohne daB sich die Erbauer  jemals übe r  den  Ursprung  des Treppengiebels 
im klaren gewesen sind. 

Der Treppengiebel kommt  a n  Wohnhàusern,  a n  den  groBen Stall-
scheunen und  anderen Wirtschaftsgebàuden vor. Kleine Scheunen und 
Schuppen dagegen sind in den Strohgegenden unseres Gebietes nicht  mi t  
der  verhàltnismàBig komplizierten Treppengiebelkonstruktion versehen, 
sondern haben ein einfaches, unregelmàBiges Strohdach (Pultdach). 

T e r m i n o l o g i e .  

D a s  D a c h :  tÇt Arr .  Pi. Gèd. Camp. Au. Vi. Bord. Béd. tejí  Lar .  
Mont. TECTUM, REW 8609. 

D i e  D a c h f l à c h e ,  d i e  A b d a c h u n g :  1. pençn Arr .  Vgl. 
kat. pendent 'la inclinació que  fa  la teulada '  (Griera 206), aprov. penden 
'pente'. Zu  PENDERE, REW 6383. — 2. pénto Pi. Camp. Béd. pato Gèd. 
pán(t) dóy téjt  Lar. <C frz. pente. — 3. a l á t 9 4  Gèd. bezeichnet auch ein 
Pultdach (s. u.). Zu ALA, FEW I, 5695;  aprov. alat 'ailé'. 

D i e  T r a u f e ,  d e r  u n t e r e  D a c h r a n d ,  d i e  R i n n e 9 8 :  1. 
udéro Béd. Zum gleichen S t a m m  wie  aprov. falda, fauda 'Rand eines 
Daches'; gask. haudère 'première rangée infér ieure des ardoises ou des 
tuiles d 'un toit' Ossau (Pal.). Abl. von FALDA, REW 316097. — 2. Jcanç98 

Lar. — 3. kançlo9 9  Arr.  — 4. k a n á y 1 0 0  Camp.; franzòsierte Fo rm zu 
aprov. canal101-, REW 1568, FEW II, 168 CANALIS oder  u n t e r  EinfluB 
der  Ableitungen von CANNA, au f  die gask. canè, -re, canèle ' tuyau '  etc. 
weisen1 0 2 .  — 5. guté Gèd. Béd. gutéro Pi. Lar.  GUTTA ( +  Suff. ARIU 
bzw. ARIA), REW 3928. — 6. larmiéro Au. Bord. <C frz. larmier 'Trauf-

H i g o u n e t ,  L e  Larboust,  RGPyrSOu VII, Bd. 2 (1936), 141. — Abbildungen von  
Treppengiebeln aus unserm Gebiet gibt Hürlimann 149, 150, 151; Schmitt, Tableau 
A 6. Vgl. auch die Abb. aus dem Ariège bei Chatelard 308, Fig. 1 und 6, und bei 
Fahrholz, Abb. 1 und 2. — Der Treppengiebel in Verbindung mit dem Strohdach 
ist auch in den franzòsischen Alpen verbreitet; vgl. All ix 447/448; Giese, Dauphiné 28. 

9-1 Vgl. Fahrholz 27; Schmitt 19. 
9 o  Vgl. kat. aler (Griera 203); sp. alero 'Traufdach, Wetterdach, Vordach, A b -

dach' u. à. m. 
9 6  Die Bezeichnungen für diese drei Gegenstande wurden mir nur ungenau 

und verwischt von den Einwohnern angegeben, wovon die hier verzeichneten 
Worttypen Zeugnis ablegen. 

9 7  Vgl. ferner zu diesem Stamm: kat. faldar  'la barbacana que pren el  fum 
de la xemeneia' (Griera 279); in Sanabria fefáldo 'alero del tejado', faldón 'ver
tiente del tejado' (Krüger, GK 71); sp. refaldón 'überhangender Teil des Daches' 
(REW). 

9 8  Vgl. canè 'caniveau, tuyau de drainage, rigole' (Pal.). 
9° v g j  canèle 'canelle, tuyau, robinet' (Pal.). 
io° v g j  canàu 'canal, cheneau, rigole, gouttière' (Pal.); auch 'Jaucherinne'; 

aprov. canal 'gouttière'. 
1 0 1  Zur bodenstàndigen Form cau 'ravin' vgl. Rohlfs, Gascón 46. 
1 0 2  Vgl. auch Rohlfs, ASNSL 1935, p. 313. 
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d a C h \  — 7. aurèra Aspe 'bord de  toit '  (Pal. II, 648). Zu  aprov. o r  'Rand', 
sp. orilla 'Ufer'; REW 6080 ORUM 'Rand' .  

D a s  P u l t d a c h :  alát Gèd. bezeichnet auch eine Dachflàche, Ab-
dachung (s. o.)1 0 3 .  

D a s  S a t t e l d a c h :  t é t  a dóyz  aláts Gèd. 1 0 4 .  
D a s  W a l m d a c h ,  d i e  A b w a l m u n g  s e l b s t :  1. pabiTú 

Camp.1 0 5 .  Z u r  Etymologie vgl. Bloch II, 136a, s. v. pavillon. — 2. párj 
kupát  Lar.  = frz. pan coupé. 

D e r  G i e b e l :  s. o. 
D e r  T r e p p e n g i e b e l :  afepenqdye Gèd. Z u  péno usw. 'Giebel'; 

s. o. 
D i e  S t u f e n  d e s  T r e p p e n g i e b e l s :  1. pénos pl. Gèd. 1 0 6 ,  

Schmitt 7: Luz Lav. Z u m  gleichen Stamm: 2. penáw (Schmitt 7) Adour  
Gu. Caz. Lu. Arán.  — 3. penalús (Schmitt 7) pl. Lu. Dim. von p e n á w 1 0 7 .  

D e r  S t e i n  a u f  d e r  o b e r s t e n  S t u f e  d e s  T r e p p e n 
g i e b e l s :  1. kapulçt,  kapülçt  Gèd.1 0 8 .  Z u r  Wortfamilie s. u. — 2. 
k u k u t  Gèd. 1 0 8  Luz 1 0 9 ;  vgl. Bloch I, 182b, s. v. coucou; wegen de r  Me-
tapher  „Kuckuck" s. Wort typus 3. — 3. gahus 1 0 9  Adour. Vgl. Rohlfs, 
Bask. Rel. 399: 'hibou'. Beide Bezeichnungen f ü r  den Stein hoch oben 
auf  dem Treppengiebel geben ein schònes Beispiel ab  f ü r  Verlebendi-
gung de r  gegenstandlichen Welt. 

D a s  D a c h  d e c k e n :  1. krubí  Arr.  Gèd. Camp. Au. Vi. Bord. 
Vgl. croubi = métathèse de  coubri = 'couvrir '  (Pal.). — 2. há lú téit  Lar .  
FACERE. — 3. apriká ü t ç t  Bèd. APRICARE, FEW I, 112. — 4. luzá 
Arr.  Pi. Abl. von I Q Z O  'Schiefer' (s. u.). Dieses Wor t  wi rd  n u r  bei Schiefer-
bedeckung angewandt .  

D e r  S c h i e f e r ,  d i e  S c h i e f e r p l a t t e :  1. IQZO Arr.  Gèd. 
Camp. Lar.  Bèd. Lesc. Mont., f e rner  (Schmitt 11): Luz. Lav. Içdo Au.  
Aure. Lu. LAUSIAE, REW 4946. —2. labáso Arr.  Adour 1 1 0  x 1 1 .  P a r e t  
(S. 56): *LAPACIA < LAPIS; Schmitt  (S. 10): < *LAPACCIAM; Rohlfs, 

1 0 3  Nach Schmitt 19 bezeichnet alát sogar einen Anbau, Schuppen („compre-
nant un mur de pierres sèches et  un toit à une seule pente . . .") ,  z. B. in Gu. und 
Gav. 

1 0 4  Nahere Bezeichnungen einer bestimmten Dachart sind den Einheimischen 
meistens unbekannt. Man hilft sich durch Umschreibungen. 

1 0 5  Vgl. pabil lón 'id.' in Hocharagón-Navarra (Bergmann 15); afrz. pavi l lon 
'tonnelle' (Godefroy), aprov. pabalhon, pavi lhon 'Zelt', sp. pabel lón 'Zelt', 'Zelt-
dach' usw. 

1 0 6  Vgl. Rondou. 
1 0 7  Auf PINNA gehen auBer den eben verzeichneten Wòrtern noch folgende 

zurück: péno und péna(s), penàu, penòu, penéro in der Bedeutung 'Giebel, Giebel-
mauer, Giebelseite'; ferner afepenádye  'Treppengiebel'; vgl. Kap. ,, Giebel". 

ios Ygi_ Rondou; Fahrholz 15. 
1 0 9  Schmitt 7. 
1 1 0  Schmitt 10. 
1 1 1  Vgl. labasse 'roche schisteuse, ordinairement débitée en feuilles plus ou 

moins épaisses; fortes, elles servent pour les dallages; minees pour la couverture 
des bátiments, ardoise' (Pal.). 
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Gascón 38. — 3. lakáfo Az. Luz 'une dalle de schiste ou de  calcaire' 
( S c h m i t t  10) < bask. lakar (Rohlfs, Lescun 375/376112); Rohlfs, Gascón 27. 

D e r  s c h w e r e  S c h i e f e r  a m  F i r s t :  kapialéro Camp. 1 1 3  

kapyeléro Luz Aure 1 1 4 .  Z u m  Wor t  vgl. unten .  
D a s  S c h i e f e r d a c h :  1. luzát Camp. Arr .  Adour 1 1 5 .  Abl. von 

Iqzo (s. o.). — 2. lábasát Arr.  Abl. von labáso (s. o.) — 3. tqt lu&át L u . 1 1 5  

D e r  N a g e l ,  der  dazu dient, d e n  S c h i e f e r  z u  b e f e s t i g e n :  
1. kláy, k láy de luzá allg. — 2. punto Arr.  pundo Béd. (vgl. o., Kap. II, 2). 
— 3. páso-kabidú Camp. bezeichnet einen besonders groBen, kráf t igen 
Nagel, der, wie der  Ñame sagt, bis in  die Spar ren  eingreift  (kabidú = 
Sparre; s. u.). — 4. kláy, de saymán Arr .  heiBt de r  groBe Nagel, d e r  die 
schweren Plat ten a m  First  befestigt (saymán — Firstbalken;  s. u.). 

D a s  S t r o h :  pálo allg. 
D i e  s t a r k e  S t r o h s c h i c h t  a m  F i r s t :  1. kapialéro Camp. 

bezeichnet auch den entsprechenden Schiefer (s. o.). — 2. k a p y ú l i e  

Gèd.1 1 7  (s. u.). 
D e r  Z i e g e l :  téylo allg. TEGULA, REW 8618. 
D e r  H o h l z i e g e l :  téylo a kanáy  Camp. Über  sfrz. kanál 

'Ziegel' FEW II, 169a, 170b. 
D i e  N a s e  d e s  Z i e g e l s :  krusqt Camp. < frz. crochet. 
D a s  W e l l b l e c h :  tçl  <C frz. tole. 
D e r  D a c h s t u h l :  dresát Arr.  *DIRECTIATU; FEW III, 83 1 1 8 .  

D e r  F i r s t ,  d e r  F i r s t b a l k e n 1 1 9 :  1. kaperqt Béd. — 2. kapieléro 
Au. Vi. Bord. (s. o.). S. Wort typ 3. kabiïçro Lar.  — 3. k a p y ú  Gèd. 
(s. o.)120. < aprov. capil 'pignon'. — 4. bíska Arr . 1 2 1  A r á n 1 2 2  Gu. 1 2 2  

abiská Au. Bord. Lou. 1 2 2  Lu. 1 2 2  abeská 1 2 2  Bag-L. biskére Gèd. 
ferner1 2 3 :  Az. Lav. Luz Adour = bask. bizkar ( +  Suff.), vgl. Rohlfs, 
Bask. Rel. 398; FEW I, 398; Rohlfs, Gascón 29. — 5. saymán 1 2 * Pi .  
SAUMA + Suff., REW 7511,21 2 5 ;  vgl. Wort typ 6. — 6. saymç  Camp. 
S. Kap. 'Zimmerwerk' .  — 7. s ú m  Camp. SUMMUS, REW 8454; aprov.  

1 1 2  Das Wort bezeichnet in Lesc.: 'longue latte de bois' (Rohlfs, Lescun 375). 
1 1 3  Pal. gibt an: capialèro, capièlero 'faitage'. 
1 1 4  Schmitt 7. 
1 1 6  Schmitt 11. 
1 1 6  Vgl. Rondou; Fahrholz 28. 
1 1 7  Vgl. capiu Bas Lav. 'chape en paille recouvrant le  faite des toits de 

chaume' (Pal.). Vgl. aprov. capit 'pignon de la maison' < *CAPPILE nach Rohlfs, 
Pyr. 153. 

1 1 8  Vgl. dressá 'couvrir une maison, placer padeáus, crábis et bisca' (Paret 57). 
1 1 9  Leider ist es nicht mòglich, nach der Aussage der „sujets" zwischen First 

und Firstbalken zu scheiden. 
1 2 0  Zum Stamm CAPP-  gehoren: kapulÇt, kapülÇt 'Stein auf der Stufe des 

Treppengiebels"; kapialéro, kapieléro 'Schiefer bzw. Stroh am First' oder 'First
balken', kaperÇt 'Firstbalken', kapyú  'do.' und 'Strohschicht am First'; kapét  
'Schornsteinhaube'. 

1 2 1  Vgl. Paret 56: bisca 'poutre de faite'. 
1 2 2  Schmitt 8. 
1 2 3  Schmitt 8. 
1 2 4  Vgl. sauman 'ligne des ardoises sur l e  faite' (Paret 56). 
1 2 6  Paret 56. 
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som 'sommet'. — 8. UÇrno Géd.12«. — 9. hato Camp.1 2 7 .  FACULA, FEW 
III, 363b. — 10. houero, huero Aure  'faïtage' (Pal.) bezeichnet auch den 
groBen Balken au f  de r  Làngsmauer  (s. u.). < ? — 11. fitéro Lar. <C frz. 
filière; FILUM, FEW III, 538a. _ n .  trabatqtc Arr.  Abl. von TRABE, 
REW 8823128; aprov. travatel 'sorte de poutre'.  — 13. serimáne Lar. Béd. 
Über verwandte  Formen in Aragón Kuhn,  RLiRo XI, 101. — 14. /çto 
Lar. < frz. faite, fçtàge, fe tqdye Lar. < frz. faitage. 

D e r  g r o B e  B a l k e n  a u f  d e r  L à n g s m a u e r :  1. hüéro Au. 
Bord.; auch Fi rs t  (s. o.). — 2. padeáy. Arr . 1 2 9  Lav. 1 3 0  Abl. von ""PA
TINA, REW 6293 'Dachpfette'. Daneben gask. padèl, -o 'sablière minee'. 
— 3. sabliéro Lar. <C frz. sablière. — 4. tráy, Camp. = 'Balken'.  

D i e  S p a r r e :  1. kabidú 1 3 1  Lar. Camp. Lav . 1 3 2  Luz 1 3 2  kabirú 
Béd. Lesc. Cast. Arr .  Adour . 1 3 2  Aure . 1 3 2  1 3 3  kabilú Lar.; vgl. Kap.  
„Zimmerwerk".  Z u m  gleichen S tamm (*CAPREU, REW 1650) gehòren: 
2. kràbi A r r . 1 3 4  — 3. krebís Luz 1 3 5  und  auch: 4. fcçbo136 Au. Bord. 
ícçbe132 Gu. Lou. Caz. Jcyébe132 Ar. Verwandte  Formen in Aragón. — 
5. trabetè, -tou Lav. 'chevron qui supporte la toiture en t re  les poutrelles' 
(Pal.). Vgl. oben trabatétè. 

D e r  B a l k e n  a u f  d e r  G i e b e l m a u e r ,  d e r  S p a n n -
r i e g e l :  1. tiràn Camp. S. Kap. „Zimmerwerk".  — 2. petüráu, pietüráy, 
Lar. S. ebendort .  

D i e  D a c h s t u h l s à u l e :  balistrç Camp. Vgl. balestrè ' a rba-
létrier, pièce de charpente; arc boutant '  (Pal.), aprov. balest(r)ier 'partie 
d 'une charpente '  (FEW), kat. ballester (Griera 74). BALLISTA, FEW 
I, 222. 

D i e  P f e t t e :  bentriçro Camp. Bord. Lar. = frz. ventr ière 1 3 7 .  
1 2 6  Vgl. lièrno 'panne de charpente' (Pal.). 
1 2 7  Der First ist in übertragenem Sinne als Kamm, als Hahnenkamm be

zeichnet, vgl. halhe 'crète de volaille' (Pal.), gask. 'créte de coq' (FEW II, 363b). 
1 2 8  Vgl. t r a w e t i t  im  Val d'Arán: 'travesado, viga que une cada uno de los 

cabrios de una vertiente de tejado con el correspondiente de la otra' (Corominas 
112). Auch Corominas führt dieses Wort auf TRABS zurück. 

1 2 0  Nach Paret (S. 56) bezeichnet padeáus (pl.) die rings um den Speicher 
laufenden Balken, auf die sich die crábis (s. u.) stützen. Demnach würden also 
auch, wenigstens in Arr., die auf den Giebelwanden ruhenden Balken so bezeichnet. 

1 3 0  Pal. 
131 Auch bei Pal. Anden wir  die Form mit d. Dieser Wechsel von r bzw. I 

> d ist beachtenswert. Lespy schreibt hierüber nichts. Dagegen tritt der Wechsel 
zwischen intervokalem r und d auch im Baskischen auf, vgl. Gavel 233, z. B. 
soldado neben soldaro 'soldat' usw. Gavel fahrt fort: „Mr. Azkue cite dans son 
Dictionnaire [Dictionnaire Basque-Espagnol-Français. Bilbao 1905] (p. 187, col. I 
à III) divers autres exemples de permutations entre d et r douce en position 
intervocalique, comme uda pour ura, idu pour iru . . .  et inversement eran pour 
edan . . . " .  

1 3 2  Schmitt 11. 
1 3 3  Vgl. kabirún Bielska; kabirúv Arán (Schmitt 11); kat. cabiró (Griera 183). 

Zum Wort vgl. auch Rohlfs, Pyr. 160; Gascón 57. 
134 v g i  paret  56, w o  noch vergleichsweise sp. cabrio und pg. caibros an-

geführt sind. 
135 < «CAPRICIUM (Schmitt 11). 
136 v g i  quèbe, quiebo 'chevron' (Pal.).. 
137 vg l .  auch ventr iero  TF; ferner Meyer 355. 
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D e r  H a h n e n b a l k e n :  1. tirán Au. (s. o.). — 2. in trét  Camp. 
Wohl Entlehnung aus frz. entrait. 

S t r e b e -  u n d  S t ü t z b a l k e n :  1. kuntrajíSos Camp. Lar.  Béd. 
= frz. contrejiche(s). — 2. kámbos de fçrso Camp. = frz. jambe de 
forcé1 3 8 .  

D i e  k l e i n e n  „ S p a r r e n " ,  d i e  z w e c k s  V e r r i n g e r u n g  
d e r  N e i g u n g  d e r  D a c h f l a c h e  an  die eigentlichen Sparren  a n -
gesetzt werden: kwçs  allg. Vgl. couès 'pièce de  bois qui  prolonge le  
chevron dans la charpente du  toit' (Pal.), cuès 'Verstàrkungsbalken der  
crábis' (Paret 56); aragon. codero 'pequeño madero del tejado* (RLiRo 
XI, 227). Zu CAUDA, CODA, REW 177413». 

D i e  B r e t t e r ,  a u f  d i e  m a n  d i e  S c h i e f e r p 1 a 11 e n 
n a  g e l  t :  1. táyXo-hw^yyes, tày.lo-hwçTes Arr.  táylo-fuTos Lar . 1 4 0 .  
FOLIUM, FEW 683b. — 2. listçt Camp. bezeichnet auch die Latte, auf 
die das Stroh gebunden wird  (s. u.). Vgl. listèt 'liteau, latte; planchette 
étroite' (Pal.)141. Abl. von LISTA, REW 5083. 

D i e  S t r o h l a t t e :  1. l a to 1 4 2  Lar. Béd. Lesc. <C frz. latte. — 2.' 
listçt Camp. (s. o.). 

4. T Ü R  U N D  F E N S T E R .  
Das alte H a u s  d e r  B é a r n e r  H o c h t à l e r  weist  an  der  

Frontseite eine groBe, meist gewòlbte T ü r  (Abb. 2 i; Taf. II, 4 u. III, 7) 
auf, durch die auch Tiere und  Kar ren  ins Hausinnere gelangen kònnen.  
Der Rundbogen1 4 3  stellt ohne Zweifel eine Verfeinerung dar. E r  ist 
wohl spàterhin an die Stelle von groBen viereckigen, ebenfalls f ü r  ein 
Einfahren geeigneten Türen getreten, die man  wie die gewòlbte T ü r  zum 
Unterschied von den kleineren (Nur-) Personentüren (s. u.) ais Wir t -
schaftstüren bezeichnen kann. Der  Rahmen de r  Wirtschaftstür  des 
Béarner Hauses (Typus V) sieht folgendermaBen aus:  

Auf  einem groBen Steinquader, de r  als Schwelle dient, erheben sich 
die aus einem marmorart igen Gestein bestehenden senkrechten Pfosten. 
Auf  ihnen ruhen  entweder  — bei de r  gewòlbten T ü r  — bearbeitete 
Quader, die zusammen einen Bogen bilden (Taf. III, 7; Abb. 2 i), oder 
ein waagerechter Sturz, de r  die senkrechten Pfosten an  den Seiten übe r -
ragt, da e r  zugleich die Türòffnung gegen die von oben andràngende 

1 3 8  kámbo ist namlich das Bein. 
1 3 9  Paret 56: „ . .  wohl dasselbe Wort w i e  frz. coyer  'Walensparren', zu afrz. 

coe 'Schweif' (s. Gam. 270)?" 
1 4 0  Vgl. taule-hoélhe; taule-hulhe 'planche-feuille; minee' (Pal.). 
1 4 1  Dieses Wort ist eine Ableitung von l iste 'bande étroite; lanière; tranche 

longue et étroite; liste' (Pal.). Vgl. ferner listèu, litèl, listèl 'liteau; alaise, planche 
étroite', listoun, listou 'morceau de planche' (TF); kat. llistes (Griera 120); frz. l iste,  
liteau; pg. l istel.  

1 4 2  Vgl. Schmitt 7. 
1 4 3  Auch im benachbarten Hocharagón-Navarra tritt der Rundbogen zahl-

reich auf, vgl. Bergmann 16; ferner ist er am Baskenhaus sehr verbreitet, vgl. 
Boissel; Soupre (z. B. Pl. 41, 43, 45 u. a. m.); Baeschlin (z. B. S. 176—179, 181). 
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Mauer abstützen muB. Hàufig sind in die Tür rahmen Verschnòrkelungen 
eingehauen. AuBerdem pflegt über  der  Mitte de r  T ü r  entweder  auf  dem 
Sturz selbst oder au f  einer  darüber  angebrachten Pla t te  Jahreszahl  de r  
Errichtung und  Name des Erbauers, hàufig auch ein Spruch zu stehen 
(Taf. III, 7). 

Die à l teren Türen  sind n u r  einflügelig; die neueren sind senkrecht 
geteilt. Der  eine Flügel weist auBerdem eine waagerechte Untertei lung 
auf. Der obere Teil pflegt a m  Tage offen zu stehen (Abb. 2 i)144 ,  u m  Licht 
und Luft  hereinzulassen, da  oft  kein Fenster  in diesem GeschoB vor
handen ist. Die Türflügel bestehen aus kràft igen Làngsbret tern in Ver-
bindung mi t  zwei Querbret tern.  Besonders stabil sind Türen  mi t  einer 
doppelten Bretterschicht: die Innenseite besteht aus Làngsbrettern, auf 
denen nach de r  AuBenseite h in  eine Querschicht befestigt wi rd  oder 
umgekehrt.  Die AuBenseite a l ter  Türen  ist mi t  groBkòpfigen Nàgeln ver -
ziert (Taf. III, 7). Sonstige eiserne Beschlàge oder Verzierungen sind 
mitunter  vorhanden. AuBerdem sieht man  a n  vielen Türen einen guB-
eisernen Türklopfer  (Taf. III, 7)1 4 5 .  

Bei dem Haustypus, de r  vorzugsweise im A s p e t a l  auftrit t ,  sind 
zwei Türen  a n  de r  Frontseite vorhanden (Abb. 1 g): die groBe Tür,  die 
unmit telbar  zum Stall führt ,  entspricht  de r  oben beschriebenen, wàhrend 
eine zweite kleinere, nicht gewòlbte T ü r  zur  Treppe führt .  Diese T ü r  
ist stets einflügelig146. I h r  Rahmen besteht  aus Holz. Über  zwei senk-
rechten Pfosten liegt ein waagerechter  Balken (Türsturz), de r  gewòhn
lich an  den Seiten ein wenig überragt  (vgl. o.). 

Bei den Hàusern, die kein Vieh beherbergen, d. h. also bei den 
H a u s t y p e n  d e r  H o c h p y r e n à e n ,  ist die T ü r  nie gewòlbt (Abb. 
2 a, b, c, d), hà l t  sich auch in kleineren AusmaBen, da  j a  das Wohnhaus 
nicht Stall und  Schuppen umfaBt, die T ü r  also n u r  f ü r  Personen be-
s t immt ist. In  diesem Falle ist die T ü r  meistens einflügelig. Eiserne Be
schlàge und  andere  Verzierungen sind seltener als beim Haus der  
Béarner  Hochtàler. Ein Türklopfer, u n d  zwar  hàufig in Form einer 
kleinen guBeisernen Hand, kommt auch hier  vor.  

Die kleine einflügelige T ü r  des alten einstòckigen Strohdachhauses 
weist eine kleine viereckige Klappe (Abb. 2 a) auf, ein Fensterchen ohne 
Scheiben, das ehemals de r  Erhellung des Küchenwohnraums diente, falls 
es die AuBentemperatur nicht zulieB, die T ü r  offen stehen zu lassen; 
denn ein Fenster  w a r  oftmals in den Hàusern ursprünglich nicht  vor 
handen (s. u.). 

A u B e n t ü r e n ,  die vom Hause zum Hof führen, sind bei alien 
Haustypen viereckig, einflügelig, sehr  einfach in der  Ausführung u n d  
durch Klinke und  Eisenriegel zu verschlieBen. 

144 vg l .  Bergmann 16. 
1 4 5  Vgl. Giese, Soule 9; eine Abb. eines Türklopfers in Form einer kleinen 

guBeisernen Hand ebendort, S. 10, Abb. a. 
1 4 6  Eine neue Errungenschaft, die sich allmàhlich einbürgern wird, ist die 

Anbringung einer Fensterscheibe im oberen Teil der Tür, wodurch das Treppen-
haus erhellt wird. 
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In den Hochpyrenàen weisen die Stallgebàude, die GroBvieh be-
herbergen, hàufig eine Rundbogentür (Wirtschaftstür, s. o.) auf, die, ab-
gesehen vom Fehlen von Inschriften, ganz und  ga r  de r  des Béarner 
Hauses entspricht. 

I n n e n t ü r e n  bestehen allgemein aus einer dünnen,  gu t  bearbeite-
ten Bretterschicht ohne Zierat  und werden mittels e iner  Klinke ge-
schlossen. SchloB und Schlüssel sind a n  diesen Türen  gewòhnlich nicht 
vorhanden. 

J e d e T ü r  hàngt  in eisernen Angeln. GròBe u n d  Stabil i tàt  dieser 
Angeln richtet sich nach GròBe und  Schwere der  Tü r .  

H o f t o r : Jeder  Bauernhof, de r  zur  StraBe h in  von einer Mauer  
umgeben ist, weist ein hohes Tor auf, das die Mauer  unterbricht .  In  
den Tàlern der  Hochpyrenàen ha t  sich ein Tor  in  à l te rer  Form, wie es 
unten in seiner Béarner  Erscheinungsform beschrieben werden  wird,  
n u r  noch in wenigen Fàllen erhalten. Das al te  Tor  de r  Hochpyrenàen 
weist im Vergleich zum Béarner  Tor  (s. u.) meistens ein schlichtes und  
niedriges Dach auf. In  den Béarner  Tàlern h a t  sich das Tor  zu besonde-
re r  Schònheit entfaltet. Hier ist es noch bis heute  — i m  Gegensatz zu 
den Hochpyrenàen — in zahlreichen Fàllen erhal ten (Taf. III, 8)147 .  Aus  
demselben losen Steinmaterial, aus dem die Hofmauer  besteht, sind zwei 
Seitenwànde f ü r  das Tor hochgezogen, das durch  Türpfosten und  Ober-
schwelle aus Holz gestützt wird. Die eigentliche T ü r  besteht  aus zwei 
Flügeln. Die Ausführung ist verschieden. Sein eigentliches charakter i -
stisches Gepràge erhàl t  das Tor  aber  ers t  durch  das Satteldach (selte-
ner Walmdach), das die ganze Toranlage krònt. Es handel t  sich u m  ein 
Schieferdach, das von einem einfachen Balkensystem getragen wird.  
Aus diesem Grundtypus lassen sich mehrere  Abar ten  ableiten: Hàufig 
ist das Tor  gewòlbt gestaltet. Oft  auch dehn t  sich die Anlage u n d  weist 
eine gewòlbte Wirtschaftstür und  auBerdem eine kleine Holzpforte fü r  
Personen auf. Beide Türen  befinden sich un te r  einem einzigen Dach. 

Das alte Tor  mi t  Dach ist auBer in den beiden Tàlern der  Ossau 
und Aspe auch im Arrenser  Gebiet hàufig, in  den übrigen Tàlern  hier  
und da 1 4 8  anzutreffen. Neuerdings aber  h a t  m a n  sowohl in den Béarner  
Tàlern als auch besonders oft  in den Hochpyrenàen die alte Türfüllung, 
die ehemals die Toròffnung ganz einnahm, durch halbhohe Pfor ten e r -
setzt. Ferner  sieht man  bereits auBerordentlich viele moderne Eisen-
gittertüren ohne Dach, die a n  die Stelle verfallener a l ter  Holztore ge-
treten sind. 

F e n s t e r : Allgemein ist zu bemerken, daB sich bei alien Haus
typen eine gewisse Fensterknappheit  wahrnehmen làBt und  daB die 
Fenster an  und fü r  sich kleiner sind als in de r  Ebene, da  man  sich gegen 
die gròBere Kàlte in den hòheren Regionen entsprechend schützen muB. 

147 Ygi auch die Abb. in Vie à la Camp. 
1 4 8  Eine genaue Ubersicht über die Verbreitung des Tores und seiner Ab

arten anzugeben, dürfte sehr schwer sein. 
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Das al te  S t r o h d a c h h a u s  der  H o c h p y r e n à e n  (Typ I und 
II) h a t  ein bis zwei Fenster  im Wohnküchenraum. Ursprünglich solí 
hier die offene T ü r  oder  eine in ih r  angebrachte Klappe (s. o.) die einzige 
Lichtquelle gewesen sein. Je tz t  h a t  man  in diesen alten Hàusern, falls 
sie überhaupt  noch bewohnt  sind, stets ein oder mehrere  Fenster  ein-
gebaut, in  de r  Küche mindestens eins. Spàterhin ausgebaute Dach-
kammern erhal ten ein kleines erkerart iges Fenster.  

Der Küchenraum des O s s a u -  und  A s p e h a u s e s  (Typus V) 
weist ein bis zwei groBe Fenster  und  ein kleines Ochsenauge auf, das  
für  die Arbeiten in de r  Nàhe des Kamins genügend Licht spendet. 
Nebenràume, die n u r  von de r  Küche aus ihren Zugang haben, sind 
ebenfalls mi t  einem Fenster  versehen; dagegen spar t  m a n  es, wenn der  
Zugang vom Balkon aus stattfindet, da  in diesem Falle die offenstehende 
Tü r  Licht einlàBt. Das BodengeschoB h a t  n u r  bei neueren Bauten oder 
bei nachtràglicher Einrichtung einer Kammer  einige Erkerfenster 1 1 9 .  

H a u s t y p u s  I I I  weist gewòhnlich in beiden Ràumen des EG 
je  zwei verhàltnismàflig groBe Fenster, beim Kamin oft auBerdem ein 
kleineres u n d  im Dachboden bzw. in dor t  ausgebauten Kammern  zwei 
bis v ier  erkerart ige Fenster  auf.  

Im z w e i g e s c h o s s i g e n  W o h n h a u s  ( T y p u s  I V )  schliefi-
lich haben das EG und  OG gewòhnlich je  drei  bis vier  verhàltnismàfiig 
groBe Fenster  a n  der  Hauptfront,  wàhrend  im DG zwei bis drei Erker 
fenster Licht in den Bodenraum oder in die hier  ausgebauten Dach-
kammern eintreten lassen. 

Die Rückfront  und  die Seiten a l l e r  H a u s t y p e n  weisen Fenster  
n u r  in seltenen Fàllen, kleine Luftlòcher ohne Scheiben dagegen hàufi-
ger  auf.  

Das E G  der  S t a l l g e b à u d e  in den Hochpyrenàen, sowie auch 
das ais Stall dienende E G  der  Béarner  Hàuser besitzen in der  Regel 
keine Fenster, sondem sind n u r  mi t  kleinen Maueròffnungen1 r'°, die 
etwas Licht und  Luf t 1 5 1  eintreten lassen, versehen. 

Die R a h m e n der  Fenster  bestehen allgemein aus Holz. In den 
Béarner  Hochtàlern sind aber  auch zahlreiche kunstvoll bearbeitete 
Pfosten aus Marmor, die manchmal sàulenartige Formen aufweisen, a n 
zutreffen. 

Die Fenster  in den Wohnràumen sind hàufig zweiflügelig. In  diesem 
Fall sind sie bisweilen in 4 bis 8 viereckige Scheibchen unterteilt.  Heute 
sind im Wohnhaus überall  Glasscheiben vorhanden, wàhrend man die 
üffnungen in Stallungen noch irgendwie (s. u.) abdichten muB. 

Den V e r s c h l u B  der  zweiflügeligen Fenster bildet eine Leiste, 
„die in der  Mitte des einen Flügels drehbar  befestigt ist. Oben und unten 

1 4 9  Abb. von Erker- und Dachfenstern aus Béarn zeigt Vie à la Camp. 21. 
1 5 0  Solche üffnungen in Hòhe des EG sind durch kraftige EisenstSbe geschützt. 
1 5 1  Dem gleichen Zweck dienen auch oft im Heuboden in der Mauer vor-

handene Gffnungen. 
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greift die Leíste in einen am Fensterrahmen angebrachten eisernen 
Haken. Bei geringer Drehung der  VerschluBleiste aus den Haken òffnet 
sich das Fenster nach innen" 1 5 2 .  Diese A r t  des Verschlusses1 5 3  ist weit  
über Südfrankreich verbrei te t 1 5 4 .  

Die Fenster sind gewòhnlich mi t  grau oder ro tbraun angestrichenen 
auBeren F e n s t e r l a d e n  versehen. Oft aber  werden diese ga r  nicht 
gestrichen, so daB das Holz allmàhlich eine schmutzig-braune Farbung  
annimmt. Des Nachts, im Sommer auch a m  Tage, sind sie meistens ge-
schlossen oder angelehnt. 

Die kleinen ü f f n u n g e n  i n  d e n  S t a l l e n  werden in de r  kalten 
Jahreszeit durch Holz, Stroh oder Lappen, die nach dem Winter  wieder  
entfernt werden, abgedichtet. 

Besondere Erwàhnung verdienen die groBen L u k e n  i m  H e u 
b o d e n ,  die wir  sowohl a m  Béarner  Haus ais auch a n  den Stal l-
scheunen der Hochpyrenaen antreffen. Durch diese Luken  wi rd  das  
Ein- und Ausladen1 5 5  bewerkstelligt. Sie sind durch senkrechte Bre t te r  
verschlossen, die n u r  bei Bedarf entfernt  werden. Ais neuzeitlicher Ver-
schluB dient eine zweiflügelige Klappe, die einem Fensterladen entspricht.  

Befindet sich die Luke an  einer Traufseite, so bildet sie einen Erker  
mit eigenem Dach und entspricht ganz dem groBen Erkerfenster  einer 
Dachkammer. Meistens befindet sie sich jedoch a m  Giebel. I h r  Rahmen 
besteht aus vier unverputzten behauenen Balken. Der obere Balken ist 
besonders s tark und greift auf  beiden Seiten über  die senkrechten Pfosten 
ein gutes Stück hinüber, u m  die über  de r  üf fnung befindlichen Steine 
der Giebelmauer genügend abzustützen 1 5 6 .  

Neben kleinen viereckigen Dachfenstern oder kleinen, in de r  Mauer 
der besseren Durchlüftung wegen freigelassenen üffnungen ist de r  Licht-
zutritt  ganz auf  diese Luken angewiesen. 

D i e  T ü r :  pfyrto allg. 
D i e  k l e i n e  T ü r :  1. purtalé allg.; = aprov. portalet, bezeichnet 

auch die Schwelle (s. u.). — 2. purtéto allg. 
D i e  g r o B e  T ü r ,  d a s  H o f t o r :  purtáu allg. < aprov. portal 

'portail, porte d 'une ville'. 
D i e  T ü r  i n  i h r e r  G e s a m t h e i t ;  die Gesamtòffnung: purta-

ládo allg. Vgl. pourtalade 'entrée, l 'encadrement e t  le seuil d 'une porte '  
(Pal.)157. 

ir>2 Meyer 302. 
'"•t espan'oléto allg. = frz. espagnolette. Vgl. die Abb. im Pet. Lar. 
1 5 4  Z. B. im Ariège, in Arles und Carcassonne (Fahrholz 32), im Dauphiné 

und auch in der Soule (Giese, Dauphiné 29/30), in der Gegend von Toulouse und 
Cahors (Meyer 362). 

IBr' Von einem Ausladen kann allerdings nur seiten die Rede sein; denn 
meistens wird das Heu direkt von oben in die darunter befindlichen Stallungen 
geworfen (vgl. Kap. IV, 2), und mehr Heu, als an Ort und Stelle verzehrt wird, 
ist nur in seltenen Fallen in einer Scheune vorhanden. 

1 5 0  Vgl. o. 
1 6 7  Vgl. auch Paret 45. Ferner kat. portalada (Griera 134). 
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D i e  G i t t e r t ü r :  1. baróno 1 6 8  Arr.  — 2. fclédo169 Camp. < gall. 
CLETA, REW 1988. 

D a s  B r e t t :  (s. die Terminologie zu Kap. II, 2). 
D i e  S c h w e l l e :  1. só Gav. 1 6 0 .  SOLUM, REW 8079. — 2. sólo 

Au. Vi. Bord. Dasselbe Wort  mi t  Geschlechtswechsel. Z u m  gleichen 
Stamm: 3. sulÇt Lar.  — 4. sulqt  Arr.  Lar. Cast. Zu  SOLEA, REW 8064161. 
— 5. sul índre 1 6 2  Gèd. Gav. REW 5052. — 6. lindáu Camp. Ebenfalls zu 
LIMITARIS, REW 5052163. — 7. purtalé (s. o.). — 8. pé déro pQrto Pi . 1 6 4 .  
— 9. chibichàu Lav. 'seuil de  la maison' (Pal.) < ? 

D e r  R a h m e n  d e r  T ü r :  1. estelú Arr . 1 6 5 .  Vgl. esteloú 'part ie 
verticale d 'un  cadre de  porte  ou de fenètre '  (Pal.). Zu ASTELLA, FEW 
I, 163b166 1 6 7 .  — 2. kádre Gèd. < frz. cadre. — 3. enkadromÇn allg. 
< frz. encadrement.  

D e r  T ü r p f o s t e n :  1. m i m t á / 7 1 6 8  Gèd. frz. montant.  — 2. es tán 1 6 9  

Au. Vi. Bord. Z u r  Etymologie vgl. Bloch I, 274», s. v. étançon; vgl. auch 
Spitzer, frz. étançon (ZRPh 42, 27). 

D e r  T ü r s t u r z ,  d i e  O b e r s c h w e l l e :  1. kapitÇt Au. Vi. 
Gu. 1 7 0  Bord. kapitÇtè Luz 1 7 0 ;  aprov. capitel 'chapiteau, auvent ' ;  CAPI-
TELLU, REW 1636; Lehnwort.  — 2. süberpÇrt Arr.  = SUPER + PORTA. 
— 3. rekubÇrto1 7 1  Lar. Z u m  S tamm kubçrto etc., Kap. II, 1 u n d  II, 4. 
— 4. arebusuTo Gèd. 1 7 2  — 5. mantétS, m a n t é í  Lu. 1 7 0  MANTELLU, 
REW 5326173 .  

1 5 8  Das Wort hat eigentlich die Bedeutung 'Holzgatter', aber auch 'Gittertür*. 
Vgl. barane 'barrière fermant un passage', barano 'Jante de roue* (Pal.), sp. baran
dilla 'balustrade en bois', aprov. baranda 'balustrade, parapet' (Paret 13); kat. 
aprov. barana 'Gelander'. Genaueres über kat. aragon. aran, barana 'Gatter' und 
Ableitungen bringt Krüger, HochpyrenSen B 51. Zur Etymologie vgl. f e m e r  auch 
die Ausführungen bei Alcover II, 257/258, s. v. barana. 

16» vg l .  cléde, 'claie', cledát,  -de  'portillon à claire-voie' (Pal.). Vgl. Schmitt 18, 
Paret 34; ferner kat. cleda (Griera 31); kledú 'kleine Gittertür' im  Gebiet von 
Toulouse und Cahors (Meyer 300). Vgl. auch aragon. kléta, kletáu 'Hürde', 'Gatter' 
(Krüger, HochpyrenMen B 51/52; Kuhn 603). 

!«o Schmitt 12. 
161 Vgl. soulét, soulhét 'petit seuil, seuillet' (Pal.). Auch im ALF, K. 1227, 

Anden wir die Wòrter sulé, su té t  usw., Jedoch für verschiedene Gegenden belegt, 
z. B. sulé für Punkt 676 (Gers), suTét für P. 762 (H.-Garonne); sonst hàuflger: súT. 

lea vg l .  soulindre 'pierre qui forme le  seuil d'une porte extérieure; le  seuil 
méme' (Pal.). 

1 6 3  Vgl. folgende Wòrter desselben Ursprungs: Untar, lendas, gask. lendal,  
endal, périg. lindal (TF); vgl. Fahrholz 31. Ferner: lindagnero, landiniero, en-
dagnero 'seuil de porte, linteau' (Doujat); 8. Meyer 359. Vgl. auch kat. llinda, 
llindar, IIindera (Griera 152/153). 

io4 vg l .  p é  'pied, base' (Pal.). 
i«6 vg l .  Paret 45. 

Vgl. Krüger, ZRPh 53 (1933), 669/670. 
AuffSllig ist -1-. 

16« v g l .  aprov. montan, kat. montant .  
1 0 9  Vgl. estántses pl. 'id.', im  Ariège (Fahrholz 30); aprov. estan, nprov. 

estanteiròu (TF), frz. étançon, sp. estante.  
1 7 0  Schmitt 12. 
171 vg l .  südfrz. cuberto 'couverture' (TF). 
n a  vgl .  südfrz. rebous, arrebous, rebours, arrebours usw. 'rebours, contre-

poil, contre-pied' (TF); aprov. rebos 'contraire'; frz. rebours, vgl. REW 7105. 
1 7 3  S. Terminologie zu Kap. III, 2. 
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D i e T ü r a n g e l :  1. gún Arr . 1 7 4  Pi. Camp. Cast. gçmz  Lar. < gond. 
GOMPHUS, REW 3819. — 2. gahú Gèd. Au. Vi. Bord. Gu . 1 7 5  gahúij 
L u . i75  176. »GAFA ( + ONE), REW 3633. Vgl. kat. gafa (BDC XX, 162). 
— 3. bartabéro177 Lar. Lesc. Diese Bezeichnung ers treckt  sich oft  so-
wohl auf die Eisenbeschlàge, in die de r  Angelhaken hineingreift,  als auch 
auf letzteren selbst, vgl. bartabère, auch burtubèro (s. u.) 'vertevelle, 
penture; loquet' (Pal.)178; aprov. bartavela. Vgl. *VERTIBELLUM, 
REW 9251. 

D e r  B e s c h l a g  d e r  T ü r :  1. bürtübéro Arr. (s. o.). — 2. hefa-
duro Gèd. FEW III, 4 7 4 b .  — 3.  rç ïo 1 7 9  Au. Vi. Bord. afqïes pl. Gu . 1 8 0 ;  
aprov. relha 'penture de porte'; REGULA, REW 7177: 'Schiene'. 

D e r  T ü r k l o p f e r :  1. martqt Arr.  Pi. Gèd. Camp. Au. Vi. Bord. 
MARTELLU, REW 5379. — 2. batçn Lesc. Zu  BATTUERE, FEW I, 291. 
— 3. bataïç Lar. Abl. von *BATTUACULUM, FEW I, 289. — 4. batwçr 
Béd. Cast. < frz. battoir. 

D i e  T ü r k l i n k e :  1. lukçt, laykçt  Gèd. Vgl. aprov. loquet, lu-
quet, frz. loquet. Zu LOK, REW 5109. — 2. fliskçt Lesc. Au. Vi. Bord. 
fliskerÇt Pi. Vgl. flisquét, flisquerét ' loquet de porte '  (Pal.). Zu  Schall-
bildung FLISK-, FEW III, 622b 1 8 1 .  —3. püríádo Cast.; vgl. pugnàt, - d e 1 8 2  

'poignée' (Pal.). Zu PUGNUS, REW 6814. 
D e r  R i e g e l :  1. ba fú ï  Béd. b u f ú y  Camp. Au. Vi. Bord. b u f ú ï  

Arr. Gèd. Lesc.183  Cast. Pi. Vgl. aprov. verrolh, gask. bourroulh, bar-
roulh 'verrou' (Pal.), agask. barroylh 'verrou'  (Millardet); VERRUCU-
LUS1 8 4 ,  REW 9260. — 2. targéto Lar. <C frz. targette. 

D i e  K e t t e :  kadéo Arr. CATENA, REW 1764. 
D a s  S c h l o B :  safàïo allg. Zu  SERRACULUM, REW 7862. 
D e r  S c h l ü s s e l :  kláu allg. CLAVIS, REW 1981. 
D a s  S c h l ü s s e l l o c h :  1. hurát (déro safàïo) Arr.  Pi. Gèd. Au. 

Vi. Bord. Lar. Lesc.185. hurát ist allgemeiner Terminus f ü r  'Loch'. FO-
RATUM, zu FORARE, FEW III, 699. — 2. tráu (déro safàïo) Camp.; tráy. 
ebenfalls allgemeine Bezeichnung fü r  'Loch'. "TRAUCUM, REW 8864. 

1 7 4  Paret (S. 45) gibt 'gougn' für Arr. an. 
1 7 5  Schmitt 7. 
17,1 Vgl. gufú im Ariège (Fahrholz 31), gafou 'gond' im  Dép. Tarn (Gary), 

aprov. gafó 'Haspe, Türangel'. Bei Pal. dagegen nur: gahoú, gahi 'croc, crochet, 
harpon'. 

177 Vgl. ALF C 1844 loquet. Die Punkte 753, 763, 764 (Tarn-Gebiet) zeigen an: 
bartabélo. 

1 7 8  Vgl. ferner nprov. bartavel  'Türklinke' (REW 9251). 
1 , 9  Vgl ré to  im Gebiete zwischen Toulouse und Cahors (Meyer 360), re ïàdo  

ebendort und im Ariège (Fahrholz 31). 
1 8 0  Schmitt 7. 
1M1 Vgl. klièkéta in der Bedeutung 'Türklopfer' ('manecilla de la puerta') in 

Soule (Giese, Soule 9). 
ihü y g j  pün'át bei Rohlfs, Lescun 31. 
1 8 3  Vgl. Rohlfs, Lescun 365. 
1 8 4  Vgl. Rohlfs, ASNSL Bd. 161, S. 316. Vgl. auch ALF 1374. 
1 8 5  S. Rohlfs, Lescun 372. 
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D i e  K l i n g e l 1 8 6 :  triygqlo Gèd. Aus der  Hirtensprache über -
nommene onomat. Bildung. Vgl. Krüger,  Hochpyrenàen B 21 ff. 

D a s  F e n s t e r :  1. frinçst(r)o1 8 7  Lar. Béd. Mont. FENESTRA, 
FEW III, 452/453. — 2. rfásto Cast. a?fást(r)o Lar . 1 8 8 .  Vgl. béarn. hiestre, 
arieste (FEW III, 452b). — 3. hiqstro1 8 9  Pi. Gèd. Camp. Au. Vi. Bord. — 
4. gnèstro Lav. (Pal.); wohl un te r  Einwirkung des unbest. Artikels. — 
5. courredére Aspe (Pal.). 

D a s  k l e i n e  F e n s t e r :  1. jrinestrú Lar., jr inestú Lar. Béd. 
Mont. — 2. h\estrú Camp. Arr .  Pi. Au. Vi. Bord. 

D a s  D a c h f e n s t e r ;  d i e  L u k e  1 9 0 :  1. lükáno 1 9 1  Gèd. Lar. Béd. 
Vgl. aprov. lucana, kat. llucaria (Griera 123), frz. lucarne. — 2. lükanét 
Camp. Au. Vi. Bord. Dim. Abl. zu lükáno. — 3. arkéro Lar. Gèd.; aprov. 
arquiera. Z u  ARCUS, FEW I, 130*. S. Terminologie zu Kap. III, 2. — 
4. loubo Haute  Big. 'lucarne, jour  de toit '  (Pal.)192. Zu  LUPUS „Wolf". 

D a s  L u f t l o c h :  1. espiràï Gèd.1 9 3 .  SPIRACULUM, REW 8156. 
— 2. lügéro Arr.  Pi. Lav . 1 9 4  lugéra Az.1 9 4 .  Vgl. Krüge r  VKR VII, 362. 
— 3. arkéro Lar. (s. o.). 

D a s  O c h s e n a u g e ,  ein k l e i n e s  F e n s t e r ,  das sich in al ler-
nàchster N à h e  d e s  K a m i n s  befindet: oéy dóy bwqu Béd. Lar. Bez. 
Vgl. kat. ull de bou (Griera 124) und  frz. oeil de boeuf. 

D e r  F e n s t e r r a h m e n :  kádre (déro . . . )  allg. <C frz. cadre (s. o.). 
D i e  F e n s t e r s c h e i b e :  1. bçro Arr.  Vgl. bére, beyre 'verre '  

(Pal.), aprov. veire 'verre'.  VITRUM, REW 9403. — 2. bítro Gèd. Lar .  
Béd. < frz. vitre. — 3. karçy Pi. Camp. Au.; aprov. carrel 'plaque 
carrée'; frz. carreau. 

D e r  F e n s t e r l a d e n :  kuntrabçn, kuntravçn allg. frz. contre-
ven t .  

D i e  g r o B e  f e n s t e r a r t i g e  L u k e ,  ü f f n u n g  i m  B o d e n -
g e s c h o B ,  durch die das Heu eingeladen wird: 1. buka t  Camp. Big. 1 9 5  

Vgl. boucalh 'sorte de  bouche, d 'ouverture '  (Pal.). Zu BUCCA, FEW. — 

1 8 6  Klingeln kommen im alten Bauernhaus nicht vor; das Wort wird nur 
der Vollstàndigkeit wegen erwàhnt. 

1 8 7  Zu den verschiedenen Varianten dieses Wortes s. Passy, S. 106. 
1 8 8  In FEW III, 452b wird (ar)rieste als in der V. d'Ossau verbreitete Form 

angegeben. Vgl. auch RLR LX, 149. 
1 8 9  Auch Pal. verzeichnet alle bisherigen Typen: frinèste,  hièstre, hiéstro,  

arrièste,  r ièste  'fenètre' (Pal.). 
1 9 0  AuCer den folgenden Wòrtern werden auch die, die 'kleines Fenster' 

schlechthin bedeuten (s. o.), für das Dachfenster verwandt. 
1 9 1  Vgl. Schmitt 13. 
1 9 2  Vgl. kat. llop de  la teulada (Griera 206), bezeichnet ebenfalls ein Dach

fenster. 
193 vg l .  aprov. espiralh, kat. espirall (REW). 
1 0 4  Schmitt 13/14. Schmitt versteht allerdings unter lügéra und lugéra eine 

Nische. Vgl. aber die Zusammenhànge mit 'kleines Fenster' bei Schmitt 13, An-
merkung 11 und 12. 
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2. bukáu Lar. Béd. Big.1 9 5  Vgl. béarn. boucau ' ouver ture  a u  plancher  
d'une étable' (FEW I, 585»). S. Kap. IV, 2. — 3. bukalé Barousse 1 9 6 .  
Zum gleichen Stamm. — 4. kübúé Arr . 1 9 7  Au. Bord . 1 9 8  Krüger ,  Z R P h  
LIII, 670 „ . . .  eine volkstümliche drastische Ausdrucksform: cu 'cul', 
bouch zu bouchá 'essuyer, frotter; boucher', bouchou 'Wisch', FEW 1,451". 

5. B A L K O N  U N D  T R E P P E .  

Am alten strohgedeckten Hause des Typus I t r i t t  ein B a 1 k o n nicht  
auf. Bei alien übrigen Haustypen ist e r  abe r  heute  üblich. 

Die Anlage eines Balkons entspricht  dem Streben nach Licht u n d  
Luft. Man findet ihn daher  nach Süden (vgl. Taf. I, 1), Südosten oder 
Südwesten orientiert, nie jedoch nach Norden. E r  ist niemals o rnamen-
talen1 9 9 ,  sondern rein praktischen Zwecken entwachsen, beispielsweise 
u m  Früchte, Holz oder auch Wásche dor t  zu trocknen. Niemals d ient  e r  
ais Aufenthaltsraum f ü r  die Hausbewohner.  Ais Stütze f ü r  die Behaup-
tung, daB die Anlage eines Balkons ausschlieBlich rein praktischen G r ü n -
den entspringt, kann dienen, daB de r  Balkon a m  neuzeitlicheren zwei-
geschossigen Wohnhaus (Typus IV) nicht  so hàufig auf  t r i t t  wie  beim 
einfacheren Haus der  Typen II, III, V; denn  das zweigeschossige Haus  
ist n u r  noch zu einem geringen Teil Wirtschaftsraum. Der  Trocken-
balkon ist deshalb hier  mi t  den Wirtschaftsràumen vom Wohnhaus ab -
gerückt, man  findet ihn an  Nebengebàuden (s. u.). 

Der Balkon kommt sowohl a n  de r  Trauf -  ais auch a n  de r  Giebelseite 
vor. Die Errichtung an  einer Traufseite bietet  den Vorteil, daB man  ohne 
groBe Mühe das Dach etwas ver làngern kann 2 0 0 ,  wodurch f ü r  den Bal
kon ein Schutz geschaffen wird. In  diesem Falle pflegt de r  überstehende 
Teil des Daches durch s tarke Holzpfeiler gestützt  zu werden, die, un te r -
einander bis zu einer gewissen Hòhe verbunden,  zugleich das Gelànder 
des Balkons darstellen. Ist die Traufseite ungeeignet, so err ichtet  m a n  
den Balkon an  der  Giebelseite. N u r  in  seltenen Fàllen s teht  das Dach an  
dieser Mauer über, so daB es dem Balkon einen Schutz gewàhren kònnte.  
Deshalb wird ein besonderes Dach schràge a n  die Mauer  angesetzt (vgl. 
Taf. II, 4). 

Beide Balkonarten, die bisher e rwàhn t  wurden,  sind ais Anbau, ais 
etwas Zusàtzliches im Verhàltnis zum eigentlichen Haus anzusehen. Da-
neben begegnen uns aber  überall,  besonders im Tal von Campan, im 
Azun und  Ossau, Balkons, die l o g g i a a r t i g  ins Haus hineingebaut 

i»c p a l  Y g l  a u c h  Fahrholz 62. 
1 9 6  Schmitt 16. 
IOT vgi paret gi. 
19« vg l .  ALC 224: aran. kibúS 'la barbacana', cubouch Gers 'partie du coteau 

ou d'une toiture la moins large et  exposée au couchant' (Moncaut). 
1 9 9  Ein kleiner Balkon von der GroBe 30 bis 50 cm : 1,20 bis 1,50 m, der nur 

dekorativen Zwecken dient, kommt z. B. im  benachbarten spanischen Gebiet vor 
(Bergmann 19), in unserer Gegend aber nur an modernen Hàusern. 

8 0 0  Vgl. Bergmann 20. 
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bzw. vom Hausganzen ausgespart  sind (vgl. Kap. I, 1). Die inneren 
Ràume in  dem betreffenden Stockwerk (s. u.) des Hauses t re ten  en t -
sprechend zurück bzw. sind entsprechend verkürz t  (vgl. Taf. II, 5 u n d  
III, 9; Abb. 2 c). Man kann  einen derart igen Balkon als Raum, dem eine 
AuBenwand fehlt, ansehen. Hier fàll t  natürl ich die Sorge u m  ein Dach 
fort, da  de r  Balkon, de r  organisch zum Haus gehòrt, vom Hausdach ge-
schützt wird. Diese Bauweise t r i t t  ebenfalls sowohl a n  der  Trauf-  (so 
im Tal  von Campan; Taf. II, 5; Abb. 2 c), als auch a n  der  Giebelseite 
(Azun, Ossau; Taf. III, 9) auf. Bei dieser n immt  der  Balkon meistens die 
ganze Breite de r  Wand  ein u n d  reicht  bis zum Firs t  bzw. bei Krüppel-
walmdàchern bis zum Beginn der  Abwalmung (vgl. Taf. III, 9). A n  der  
in de r  Regel làngeren Traufwand  braucht  sich der  Balkon nicht  über  
die ganze Lànge de r  Mauer  zu erstrecken, vielmehr n immt  e r  gewòhn
lich n u r  einen Teil, nicht  unbedingt  in de r  Mitte, ein (vgl. Taf. II, 5). 
In de r  V. de Campan t r i t t  hàufig auBerdem das E G  entsprechend zu
rück (Taf. II, 5; Abb. 2 c). In  diesem Falle ist a n  dem so geschaffenen 
halboffenen Platz un te r  dem Balkon Holz zum Trocknen u n d  Trocken-
halten aufgestapelt. AuBer dem Balkon bieten nàmlich a n  dieser Stelle 
die strebepfeilerartig hervortretenden Giebelmauern, die den Balkon 
einfassen, Schutz. 

Die angebauten Balkons stützt  man  hàufig von un ten  he r  durch 
Holz- oder Steinpfeiler oder  sogar durch kleine Mauern ab; auf  diese 
Weise wird  un te r  dem Balkon zugleich ein Einstellraum f ü r  Kar ren  und  
Geràte, eventuell auch ein zum Trocknen geeigneter Raum (vgl. o.) ge-
schaffen (Taf. II, 4). Man richtet  dor t  auch wohl einen Schweinestall ein. 

Oft  begnügt man  sich aber  mi t  einer Abstützung in Form von 
schràge a n  die Wand gesetzten Balken. Diese A r t  ist besonders hàufig 
bei unmit te lbar  a m  Flusse gelegenen Hàusern, deren Balkon über  dem 
Wasser zu liegen pflegt. Besonders verbrei tet  ist diese Bauweise in 
Arreau  (V. d 'Aure) 2 0 1 .  

Vereinzelt sind auch Hàuser anzutreffen, deren abgestützter Balkon 
durch das zu einer Bret terwand verdichtete Gelànder ganz nach auBen 
hin abgeschlossen worden ist, so daB e r  als neuer  Raum der  Wohnung 
Verwendung findet (Abb. 1 g). Falls e r  neben de r  Küche gelegen ist, ha t  
m a n  AusguB und  Backofen hierhin verlegt und so den Küchenraum be-
deutend entlastet. Die Eingliederung in das Hausganze — ich denke 
hier  a n  ein Haus in Bédous (V. d'Aspe) — ist in diesem Falle in solchem 
Grade vollzogen, daB es sich — bei flüchtigem Anblick von auBen — 
kaum mehr  u m  einen Balkon zu handeln scheint. Doch sind diese zu 
geschlossenen Ràumen entwickelten Balkons sehr  selten. 

Alle Balkonarten a m  Wohnhause befinden sich meistens in Hòhe des 
ersten Stockwerks. Doch ist der  eingebaute, loggiaartige Balkon auch 

2 0 1  Diese Lage des Balkons wird auch in Vie à la Camp., S. 18, erwMhnt 
(für Béarn). 
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oft im DG angelegt2 0 2 .  Alie Balkons werden vom Hausinnern aus e r -
reicht. Eine eigene Aufíentreppe besteht nicht. 

Der Balkon ist gewòhnlich mi t  einem einfachen Holzgelànder ohne 
Verzierungen, Schnitzwerk u. dgl. versehen. Mit den  Neubauten  aber 
dringen auch moderne Balkons mi t  Betonfufíboden und  reich verschnòr-
kelten Gelàndern aus Gufíeisen ein. 

Wenn das Haus, das die Wohnung enthàlt ,  zur  Err ichtung eines 
Balkons ungeeignet erscheint2 0 3 ,  schafft man  sich einen Ersatz a n  einem 
anderen Gebàude. Besonders verbrei tet  ist de r  Balkon a n  dem Hàus-
chen, das Schweine- und Hühnerstall  in sich vereinigt. Sehr  oft  t r i t t  
neben dem Balkon a m  Wohnhause noch ein zweiter  a n  einem Neben-
gebaade auf, der  die durch die Sonne gegebenen Vorteile wei ter  aus-
nutzen soll. Die Balkons an  kleinen Nebengebàuden werden  durch  eine 
Le.ter, seiten durch eine feste schmale Treppe von auBen erreicht .  

D e r  B a l k o n :  1. balkú allg.; frz. balcón. — 2. galerío allg.; frz. 
galerie. Beide Bezeichnungen werden überal l  unterschiedslos gebraucht .  

T r e p p e :  Ursprünglich gelangte m a n  im al ten einstòckigen Haus  
mittels einer beweglichen L e i t e r zum Dachboden hinauf. Heute  aber  
bef-tzen bereits alle Haustypen hòlzerne T r e p p e n .  In  Hàusern  de r  
Typen I (vgl. Abb. 1 a) und  II (vgl. Abb. 1 b) f ü h r t  eine Innentreppe von 
der Kúche aus zum Boden hinauf 2 0 4 .  Bei Typ III (vgl. Abb. 1 c) geht  die 
ebenfalls hòlzerne Treppe vom Korridor, also nicht  m e h r  von de r  Wohn
küche aus. 

Im alten Haus der  Béarner  Hochtàler (Typus V), wo sich i m  ersten 
Stock die Wohnung befindet, sehen wi r  eine kràft ige Holztreppe, die 
an einer Làngswand des EG (Abb. 1 e u. f) — bei T y p  V b vom übrigen 
EG getrennt  (vgl. Kap. I, 1; Abb. 1 g) — aufsteigt. Hàufig ist sie wei ter  
bis zum BodengeschoB hinaufgeführt;  andernfalls  vermit te l t  eine s ta rke  
Holzleiter den Zugang zu diesem Hausteil.  

Im zweistòckigen Wohnhaus des Typus IV (vgl. Abb. 1 d) h a t  auch 
die Treppe ein mehr  stàdtisches Gepràge. Sie beginnt, wie bei Typus III, 
im hinteren Teil des Korridors, de r  vom Eingang des Hauses aus dieses 
grade durchschneidet und das E G  in zwei Hàlften teilt, f ü h r t  im Bogen 
oder in Absàtzen zum OG u n d  von dor t  in  gleicher Lage wie der  
untere Treppenteil zum DG hinauf. Auch bei diesem Haustyp ist die 
Treppe stets aus Holz hergestellt.  

Die Treppe besteht sehr  oft  (Typ I, II, III, V) n u r  aus den einfachen 
Stufen, ohne Verbindungsbretter  zwischen den einzelnen Stufen, wàhrend  

2 0 2  Besonders in der V. d'Ossau. — Ein langgestreckter Balkon, in Hòhe des 
ergten oder zweiten Stockwerks, ist auch hàufig am Baskenhaus zu finden, vgl. 
Soupre (z. B. PI. 18). 

2 0 3  Oder wenn, wie  oben vom Haustypus IV gesagt wurde, man das Wohn
haus in keiner Weise mehr als Wirtschaftsraum auffaQt und deshalb an ihm 
keinen Balkon errichtet. 

3 0 4  Die Leiter ist jetzt im allgemeinen auf Stallungen und Heuboden 
be*chránkt. 
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solche bei den Treppen des Typs IV stets vorhanden sind. Ein Gelánder 
aber findet m a n  in alien Hausern. Schnitzereien sind selten. 

Überall w i rd  de r  un te r  de r  Treppe vorhandene Raum ausgenutzt 2 0 5 .  
Oft wird  e r  nachtráglich vertieft.  In  diesem Falle führen ein paa r  
S t e i n s t u f e n  zu ihm hinunter.  Mittels einer entsprechend kleinen 
Steintreppe gelangt man  ferner  zu kleinen kellerartigen Aufbewahrungs-
ràumen, die sich un te r  Küche und  Korridor befinden (vgl. Kap. I, 6). 

Eine k l e i n e  s t e i n e r n e  A u B e n t r e p p e  weist das Aspe-
und Ossauhaus mi t  zwei Türen  (Typ Vb) auf: de r  Innentreppe, die bei 
diesen Hausern  einen gewissen Grad  von Abgeschlossenheit hat, sind 
auBerhalb des Hauses einige Stufen vorgelagert (Abb. 1 g). 

Moderne Hàuser  gròBerer Ortschaften besitzen bereits einen rich-
tigen Keller  (vgl. Kap. I, 6), in den eine mehrstufige, aus Z e m e n t und 
á t e i n  e r b a u t e  T r e p p e  führt .  GroBe steinerne AuBentreppen 
sind in diesen Gegenden nicht übl ich 2 0 6 .  

D i e  L e i t e r : eskálo allg., daneben auBerdem in Béd. iskálo. 
SCALA, REW 7637. (S. auch Kap. IV, 2.) 

D i e  T r e p p e :  eskalÇ allg. 
D i e  S t u f e : márSo allg. < !  frz. marche. 
D e r  T r e p p e n a b s a t z :  1. afepQs Arr.  Gèd. Cast. Haut  Adour 2 0 7  

repòs Pi. Au. Lar. Vgl. frz. repòs. — 2. paljç allg. < frz. palier. 
D a s  T r e p p e n g e l à n d e r :  1. makuréndo Lar. makurénto Pi.  

Cast. Vgl. mà-courénte 'main-courante, rampe  d'escalier' (Pal.). — 2. 
brarjkaládo Arr.  Lav.2 0 7 .  Zu  aprov. branca ' rampe d'escalier'; BRANCA, 
FEW I, 496208. — 3. tenguedéro Haute-Big. 'main-courante, rampe  d'es
calier' (Pal. II, 571). Nominalbildung zu téngue ' tenir '  (Pal.). — 4. ràmpo 
Gèd. Camp. Au. Béd. frz. rampe. 

D e r  V o r r a t s r a u m  u n t e r  d e r  T r e p p e :  (S. Kap. III, 6). 

2 0 5  Über die Art der Ausnutzung vgl. Kap. III, 6. 
2 0 0  Ausnahmen sind mir im hügelig gelegenen Orte Jouers (V. d'Aspe) au í -

gefallen. 
Pal. 

2 0 8  Auch im Kat. ist das Wort bekannt, vgl. Griera 143: brancalada «1. Nom 
que es dóna als dos costats del portal o finestral. 2. Part del balcó. 3. Paret que 
fa cantonada amb el portal. 4. Els costats del finestral.' — Dazu die Grundw8rter 
branca, brancal und brancada in ihren verschiedenen Bedeutungen (BDC XXIII, 8). 
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III. D E R  W O H N T E I L .  
1. K Ü C H E ,  S C H L A F K A M M E R  U N D  I H R E  M Ü B E L .  

Ursprünglich sind Küchen raum u n d  W o h n r a u m  bei a l ien Haus -
gat tungen ein u n d  dasselbe. Dieser eine R a u m  diente  Koch-, Wohn-  u n d  
Schlafzwecken zugleich. Somit  bedeute te  die Küche  i m  eigentl ichen 
Sinne das Haus.  

Beim al ten E in raumhaus  des Typus  II  (Abb. I b )  — abe r  gewòhnlich 
auch bei Typus  I (Abb. 1 a) noch deutl ich e rkennba r  — ers t reckt  sich 
dieser R a u m  ü b e r  die gesamte Lange  u n d  Bre i te  des Hauses. Bei  Typus  
III (Abb. 1 c) h a t  eine Unter te i lung in  Wohn-  u n d  Arbei ts - 1  bzw. Wi r t -
schaftsraum stat tgefunden.  Aus diesem Typus  h a t  sich das  zwei
geschossige Wohnhaus  des Typus  IV entwickel t  (Abb. 1 d), i n  d e m  d e r  
Küchenraum stets  du rch  einen Korr idor  von d e m  anderen  R a u m  des E G  
ge t renn t  ist. Bei d e r  a l ten  „maison en  hau teu r "  d e r  be iden Béarne r  
Hochtàler  (Typus V) n i m m t  de r  Wohnteil,  d e r  sich ü b e r  d e m  Vieh be-
findet, en tweder  das  gesamte OG (Abb. 1 e u. g) oder  auch  n u r  einen 
Teil desselben ein (Abb. 1 f). (Vgl. Kap.  I, 1.) 

Heute  aber  begegnet  uns  die Küche  n u r  noch sel ten in  i h re r  u r -
sprünglichen Ungeteilheit  ais einziger Koch-, Wohn-  u n d  Schlaf raum des  
Hauses. Vielmehr sind bei al ien Haustypen,  m i t  Ausnahme  insbesondere 
de r  Hàuser  aus  dem Campanta l 2 ,  innerha lb  des groBen Küchenraums  
Unter tei lungen vorgenommen worden.  I n  d e r  Regel h a t  m a n  1 bis 2 
Schlafkammern,  bei à l te ren  Hàusern  meistens nachtràgl ich du rch  eine 
Holzwand, von  d e r  Küche  abge t renn t  (Abb. 1 a, c, e, g). Bei d e r  v e r -
hàltnismàBig kleinen Wohnküche  à l t e re r  s t rohgedeckter  Hàuser  muBte 
m a n  hàufig infolge Platzmangels  von e iner  Unter te i lung absehen (vgl. 
Abb. 1 b); aus diesem Grunde  h a t  m a n  in  solchen Fàl len  i m  DG eine 
oder  zwei kleine Schlafkammern  notdürf t ig  ausgebaut.  Beim Haus  des 
Typus III h a t  sich diese al lgemein angebahnte  Tendenz wei te r  for t -
gesetzt, u n d  beim zweigeschossigen Wohnhaus  schlieBlich h a t  die Woh
nung  durch  Schafïung geràumiger  Schlafkammern  im 1. Stock eine be -
deutende VergròBerung e r fah ren  (Abb. 1 d). 

Immerh in  ist, w e n n  sich auch gròBtenteils i m  Laufe  de r  J a h r e  zu-
mindest  ein besonderer  Schlaf raum herausgebildet  hat,  bei d e r  Küche  
des a l ten Bauernhauses  noch stets d e r  Charak te r  des e h e m a l i g e n  
E i n r a u m h a u s e s  gewahrt .  Denn alies, was  zum Haushal t  gehòrt ,  

1 Vgl. 'crámpa det picá' Arr., bei Paret 52/53. 
3 Aber auch anderswo ñnden sich stets hier und da Hauser Slterer Ent-

wicklungsstufen an. 
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ist i n  diesem einen R a u m  konzentr ier t :  die Feuers tà t te  m i t  i h r e m  mann ig -
fachen Zubehòr ,  d e r  AusguB, u m r a h m t  von Borden u n d  Wasserbehal tern 
verschiedener  Ar t ,  f e rne r  Tisch, Bank,  Stühle, Schránke  u n d  Truhen ,  
u n d  schlieBlich noch — jedenfalls  sehr  oft  — Betten, f re i  a n  d e r  Wand  
s tehend oder  i n  diese a lkovenar t ig  hineingebaut,  ursprüngl ich 1 bis  4 
a n  d e r  Zahl .  

D e r  F u B b o d e n  is t  m i t  groBen Dielen bedeckt.  FuBboden aus  
festgestampfter  Erde,  L e h m  u n d  Zemen t  sind heu te  auf  Stal lungen u n d  
andere  Wir tschaf tsgebàude 3  beschrankt .  Bei d e n  Hàusern,  die  die Küche  
i m  ers ten  Stock en tha l ten  (Ossau, Aspe), ist d e r  FuBboden, d e r  sei t  jeher  
aus Holz hergestel l t  war ,  zugleich die Decke des EG. Entsprechend v e r -
hà l t  es sich m i t  d e r  Decke des Wohnteils  a l ler  Hausgat tungen u n d  des 
da rübe r  befindlichen Dachraumes  bzw. des Heubodens.  

I n  d e r  Mit te  des Küchenraumes 4  s teh t  heu te  übera l l  de r  ziemlich 
lange K ü c h e n t i s c h ,  meistens m i t  e iner  Schublade versehen5 ,  die 
Messer, Gabeln,  Lòffel des tàglichen Gebrauchs  u n d  of t  auch  ange-
schnit tenes B r o t  enthàl t .  Soweit  n icht  die  E inwohner  nach a l therkòmm-
licher Weise i h r  Mahl  unmi t t e lba r  a m  K a m i n  e innehmen (s. u.), w i rd  
gewòhnlich v o m  b lanken  Tisch gegessen; doch s ieht  m a n  schon of t  ein 
au f  d e m  Tische befestigtes Wachstuch.  

Manchmal  trifft  m a n  i n  d e r  Küche  auch  S c h e m e 1 an. Sie haben  
meistens e ine  rechteckige Sitzflàche, d ie  a u f  v ie r  Beinen ruh t ,  die senk-
recht  oder  schràg  eingesetzt sind. Ans ta t t  a u f  Beinen k a n n  die  Sitzflàche 
auch  a u f  zwei  senkrechten  Bre t t e rn  ruhen.  AuBerdem gibt  es d re i -
beinige Schemel m i t  ovaler  Sitzflàche, die  abe r  gewòhnlich ih ren  P la tz  
i m  Stal l  haben,  w o  sie ais Melkschemel dienen.  

U m  d e n  Tisch h e r u m  s tehen S t ü h l e ,  w à h r e n d  die e t w a  noch 
vorhandene  B a n k  (nur  ausnahmsweise  zwei) i h r en  festen Pla tz  a m  Feue r  
hat.  M a n  k a n n  allgemein zwei A r t e n  von  S tüh len  unterscheiden,  d ie  
überal l  nebeneinander  vorkommen,  eine niedrige A r t  m i t  hoher  Lehne,  
u n d  eine m i t  hoch gelegenem Sitz — f ü r  unsere  Anschauungen nórmale  
Hòhe — u n d  n ich t  allzu hoher  Lehne.  D e r  Sitz beider  Fo rmen  ist  aus  S t roh-
geflecht oder  ganz aus  Holz hergestellt .  Die Lehne  bes teht  meistens aus  
d e m  gleichen Stoff. Wie die unmi t te lbare  Nàhe  d e r  Feuerstel le  ü b e r -
h a u p t  d e r  bevorzugte Aufenthal tsor t  innerhalb  des Küchenwohnraumes  
ist, so bes tand auch  in  unseren  Tà le rn  — wie  i m  Ariège-Gebiet 6  — der  
Brauch,  das  Essen n ich t  a m  groBen Tische — d e r  f r ü h e r  g a r  n ich t  vo r -

3 Aus  Zement  besteht auch hauflg der Fuflboden des kleinen Korridors, der 
bei den Haustypen III und IV auftritt. Doch manchmal  verwendet  man dort auch 
bearbeitete, fliesenartige Steine.  

4 Eine Schilderung der Béarner Küche mit  mundartlichen Bezeichnungen 
von Mobiliar und  Geráten gibt Palay, Table, S. 13—24. 

6 Vgl. die altertümliche Lade, die Fahrholz (S. 34) erwáhnt; vgl. auch Vie  
à la Camp. 51. 

6 Vgl. Fahrholz 34. 
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handen w a r  —, sondern a m  Kamin  sitzend (s. o.), j ede r  seinen N a p f  in 
de r  Hand, einzunehmen. Und  h ie r fü r  s ind die niedr igen S tüh le  die  ge-
eigneten; sie sind sicher auch die al teren.  Sie h a b e n  ih ren  P la tz  u r -
sprünglich n u r  a m  Kamin  gehabt,  w à h r e n d  die S tüh le  m i t  hòhe r  ge-
legener Sitzflàche m i t  E inführung  des EBtisches au fkamen .  

In  irgendeine Wand  d e r  Küche  ist  gewòhnlich nischenar t ig  ein 
S c h r a n k eingebaut7 .  Doch neben  dieser à l tes ten F o r m  gibt  es auch  
überall  bereits Schrànke  i m  gewòhnlichen Sinne. P runks tücke  a l te r  
handwerkl icher  Bauernkuns t  s ind die  schweren,  o f t  m i t  re ichen Schnitze-
reien versehenen Eichenschrànke, von denen  j eder  Hausha l t  mindestens  
einen aufweisen kann.  I n  ihnen  werden  Kleider  u n d  Wàsche v e r w a h r t .  
Nach weiterer  Auftei lung u n d  Ausgestal tung des Wohnteils  s ind  sie 
hàufig m i t  den  Bet ten  (s. u.) in  die  Schlaf ràume gewander t  oder  haben  
auch auf  dem neuen  Korr idor  Aufste l lung gefunden;  m a n c h  schòner 
Schrank aber  s teh t  berei ts  ve r s t aub t  au f  d e m  Boden, genau  wie  die  
alten, ebenfalls reich m i t  Schnitzereien versehenen,  ehrwürd igen  
T r u h e n 8 ,  die einst  auch  Wàsche u n d  Kleidungsstücke enthiel ten 
und  jetzt  zu Behàl tern  f ü r  Getreide, Mehl, in  Saiz gelegte Schinken 
u. dgl. m. herabgesunken sind. 

Ein einfacher, meist  selbsthergestel l ter  K ü c h e n s c h r a n k  be
s teht  aus zwei Teilen. D e r  un t e r e  ist  du rch  e ine  zweiflügelige T ü r  mit te ls  
eines Holzpflockes verschlieBbar. Hier in  finden neben  Geschirr  u n d  Ge-
rà ten  auch Speisevorràte u n d  - res te  Platz.  Der  obere  Teil des Küchen-
schranks ist off en; d. h. h in te r  senkrechten  Leisten, die  au f  den  einzelnen 
Borden dieses Schranktei ls  aufgesetzt  sind, w i rd  Geschirr  aus  Metall ,  
Steingut u n d  Porzel lan aufgestellt,  vorzugsweise dasjenige, das  n u r  bei 
besonderen Anlàssen Verwendung  findet9. Mit  anderen  modernen  Mòbel-
stücken haben  auch  berei ts  h i e r  u n d  d a  neuzeit l ichere Vi t r inen m i t  Glas-
tü ren  ih ren  Einzug gehalten. Innerha lb  des Ganzen abe r  w i r k t  ein 
moderner  Gegenstand wenig stilvoll; e r  s tòr t  das  einheitliche Bild. 

In  al lernàchster  Nàhe  des Ausgusses (s. u.) befinden sich mehre re  
G e s c h i r r a h m e n .  Sie bestehen aus  einfachen Holzleisten, àhnlich,  
n u r  in  einfacherer  Ausführung,  wie  d e r  obere  Teil des vorh in  e rwàhn ten  
Küchenschranks.  Hin te r  diesen Holzleisten finden Tel ler  u n d  andere  
Gegenstànde Aufstellung. D e r  àuBere Rahmen,  d e r  die Leisten zu-
sammenhàlt ,  weis t  aus  Holz geschnitzte oder  auch moderne  eiserne 
Haken bzw. Nàgel auf, a n  denen Gerà te  wie  Schaumkelle,  Tr ich ter  usw.  
aufgehàngt  werden.  Hàufig h a t  m a n  den  oberen Teil dieser Rahmen,  wie  
auch die Fàcher  d e r  Schrànke  oder  die Borde m i t  Spitzen aus Zeitungs-
pap ie r 1 0  verziert .  

7 Vgl. Schmitt  14. Dort wird über die primitive Form eines Wandschrankes 
in den Hirtenhütten berichtet. 

8 Vgl. Fahrholz 34. 
9 Man vergleiche die schònen Abbildungen in Vie à la Camp., S. 28, 30, 33 
1 0  Vgl. Fahrholz 35. 
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In jeder  Küche  s ieht  m a n  verschiedene B o r d e 1 1 ,  au f  denen 
Schüsseln, Glashàfen, Kummen,  fe rner  Lampen,  Flaschen u n d  Tuben 
mi t  Reinigungsmitteln,  die  Kafïeemühle u. dgl. m. stehen. Ein beson-
deres Charakter i s t ikum stel l t  das Bord  dar,  das ü b e r  d e r  Feuerstelle a m  
unteren Rande  des Rauchfangs anzutreffen ist (vgl. u. das Kap. „Feuer-
stàtte").  

F e r n e r  sei auch  noch die alte, ehrwürdige  S t a n d u h r  — pàdülo 
allg. < frz. pendule  — erwàhnt ,  die  e iner  jeden Wohnküche eine ge-
wisse Ruhe  u n d  Beschaulichkeit  ver le ih t 1 2 .  

A l k o v e n 1 3 ,  ein Charakter i s t ikum des a l ten Hauses, trifft m a n  
n u r  sel ten an 1 4 .  I n  d e n  Béa rne r  Hàusern  sind sie zwar  noch hàufig vo r -
handen, we rden  abe r  gewòhnlich nicht  m e h r  benutzt .  Sie dienen viel-
mehr  als schrankar t iger  Aufbewahrungsraum u n d  sind noch nach a l ter  
Ar t  durch  einfache Vorhànge gegen den Küchenraum h in  abgetrennt .  

In  d e r  Küche  haben  meistens (statt  d e r  Alkoven) gewòhnliche 
B e 11 e n Aufstel lung gefunden, die vielfach auch heu te  noch i m  Ge-
brauch sind. Jedoch mach t  sich überall ,  wie  schon mehrfach e r 
wàhnt ,  das Bestreben bemerkbar ,  i rgendwie einen besonderen Schlaf-
r a u m  zu  schafïen. Wi r  haben  berei ts  gesehen, daB m a n  zu diesem Zwecke 
im einfachsten Fal le  von de r  Wohnküche einen oder  e in  p a a r  Schlaf-
r àume  durch  eine Holz- oder  Lehmwand  abge t rennt  hat,  oder  daB aus  
dem gleichen Bestreben heraus  eine Dachkammer  ausgebaut  oder  g a r  
ein zweiter  Stock geschafïen worden  ist. Trotz al iem hal ten  die Alten 
gern  a m  f rüheren  Gebrauch fest u n d  benutzen wei te r  die in d e r  Küche  
aufgestellten Betten. Die jüngere  Generat ion n i m m t  schon die neueren  
Schlafzimmer ein. Regionale Unterschiede lassen sich hinsichtlich d e r  
Aufstellung d e r  Bet ten  nicht  angeben 1 5 .  

Das Be t t  bes teht  überal l  aus e inem einfachen, schmucklosen Holz-
gestell. Kopf-  u n d  FuBende sind von gleicher Hòhe. D e r  aus mehre ren  
Querbre t te rn  bestehende Boden ist ursprünglich m i t  einem Strohsack b e -
deckt, den neuerdings gewòhnlich eine moderne Sprungfedermatra tze  
abgelòst hat.  Darüber  folgt ein Federbett ,  das von einem leinenen Bet t -
tuch bedeckt  wird. In  neuere r  Zeit  liegt au f  dem Federbe t t  a m  Kopf-
ende ein rollenartiges Kissen, das die Lànge d e r  Bet tbrei te  hat .  Dieses 
Kissen, a n  dessen Stelle auch ein Keilkissen vorkommt,  befindet sich 
u n t e r  dem Bettuch. Die Decke besteht  aus  e inem wei teren Bett laken,  

1 1  Noch aufler den bereits genannten des Küchenschranks. 
1 2  Vie à la Camp. zeigt die Abb. von zwei  Uhren (S. 55); vgl. auch die Abb. 

einer „cuisine provençale" bei Danilowicz. 
13 W j r  verstehen darunter e ine Schlafstàtte, die sich in einer Wandnische 

befindet. 
1 4  Eine Abb. eines Alkovens aus dem spanischen Nachbargebiet gibt Berg-

mann auf  Tafel V, 15. Zur Beschreibung des Kastenbetts vgl. ferner Giese, 
Dauphiné 63. Nahere Angaben über das e in-  und zweistòckige Kastenbett a l l 
gemein, über dessen Verbreitung usw. gibt Haberlandt, Beitràge 10—12. Auf  S. 12 
findet man dort auch die Abb. eines reich verzierten bretonischen Kastenbetts. 

1 6  Mit Ausnahme von dem, was  im Kap. ..Haustypen" jewei ls  bei der B e -
sprechung der Hàuser in den einzelnen Tàlern schon gesagt ist. 
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das u m  eine Steppdecke herumgeschlagen wird.  Z u  FüBen findet m a n  
noch ein P lumeau  oder  eine Wolldecke. In  d e r  Regel w i r d  ü b e r  das  
Rollenkissen a m  Kopfende noch ein viereckiges bezogenes Kopfkissen 
gelegt. Unte r  neuzeitlichem EinfluB bre i te t  m a n  manchmal  ü b e r  Decke 
und Kissen eine dünne  Decke, die  abends abgenommen bzw. zurück-
geschlagen wird. Auf  dieser Entwicklungsstufe n u n  unterscheidet  sich 
das Bet t  des Bauernhauses k a u m  m e h r  vom stàdt ischen 1 6 .  Die Bet ten  
sind, da allgemein f ü r  zwei Personen best immt,  s eh r  breit .  Einen Be t t -
himmel habe ich n u r  vereinzelt  angetroffen 1 7 .  

A n  B e t t w à r m e r n  sind m i r  n u r  e ingeführ te  moderne  meta l lene  
Becken u n d  Krüge  begegnet. F r ü h e r  h a t  m a n  sich — jedenfalls  in 
Arrens — eines erhi tzten Ste ins 1 8  bedient .  

Als W i e g e d ient  im allgemeinen ein lànglicher  K o r b  m i t  hohen 
Bogen u n d  unter legten Rundhòlzern 1 9 .  

D e r  T i s c h : táylo allg. 
D i e  S c h i e b l a d e :  1. t iréto Arr .  Lar .  Béd. Z u  tirar; TIRARE, 

REW 8755. — 2. t i rwçr  Pi. Camp. Lar .  < frz. tiroir. 
D a s  T i s c h t u c h :  tabáTo Arr .  THWAHLIA, REW 872020. 
D a s  T i s c h t u c h  a u s  W a c h s :  télo siráto Lar.  Béd. 'toile 

cirée'. 
D e r  S c h e m e l 2 1 :  1. eskabélo Lar .  Auch  a u f  d e n  S tuh l  ü b e r -

t ragen (s. u.), vgl. aprov. escabel, -a 'escabeau', gask. escabèle 'escabeau, 
chaise, siége' (Pal.). SCABELLUM, REW 7633. Z u m  gleichen G r u n d -
wort:  2. eskábelú Camp. — 3. eskabét  Gèd. escabètch Aspe 2 2 .  — 4. ta-
burét  Gèd. Lar.  <C frz. tabouret. — 5. trübés Gèd. Au. Vi. Bord. La r .  
Wie schon de r  Ñame  sagt, bezeichnet dieses W o r t  e inen Hocker  oder  
Schemel m i t  drei  Beinen, wie  e r  u. a. i m  Stall  be im Melken Verwendung  
findet23; vgl. trubès ' t répied; escabeau à trois pieds' (Pal.). — 6. trubèsso 
Big. Gers 'escabeau plus g r and  que  le trubès'  (Pal.). Feminine  Neubildung.  
— 7. trübesét  Au. Vgl. trubessèt  'pet i t  trubès'  (Pal.). 

D e r  S t u h l :  1. eskabélo Pi. Camp. Au. Vi. (s. o.). — 2. kadyéro 
Gèd. Lar.  Béd. Mont. kayéro Arr .  Au. Bord. CATHEDRA, REW 1768. 

1 6  Vgl. dieselbe Anordnung i m  Bauernhaus des Gebiets von Toulouse und 
Cahors (Meyer 53). 

1 7  Vgl., w a s  Meyer (S. 53) und Fahrholz (S. 37) über den Betthimmel sagen. 
1 8  Genannt: nòbi  = l'épousé. Arr. (Freundliche Mitteilung von Herrn M. Ca-

mélat, Arrens.) Zum Wort s. u. 
1 9  Vgl. Fahrholz 37 und dessen Abb. auf  Tafel V, 14. Die dort abgebildete 

Wiege entspricht der in unserm Gebiet verbreiteten Art. 
2 0  Vgl. aprov. toalha, sp. toalla, frz. touaille, it. tovagl ia  (REW). 
2 1  Die  Unterschiede im Gebrauch der Bezeichnungen für 'Stuhl', 'kleiner 

Stuhl', 'Hocker' und 'Schemel' usw. in ihren gròCeren und kleineren Formen sind 
bei der Bevòlkerung sehr verwischt,  w i e  auch aus der hier zusammengestel lten 
Terminologie hervorgeht.  

2 2  Pal. 
2 3  Schmitt 101. 
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Vgl. Rohlfs, Gascón 57, 84. — 3. séti Pi.2 4 .  — 4. ét>zo Lar.  Béd. < frz.  
chaise. 

D a s  S t r o h g e f l e c h t :  sésko Lar. SESCA, REW 7877. 
D i e  R ü c k e n l e h n e :  afespálle Au.2 5 .  Zu  SPATULA, REW 8130. 
D i e  B a n k :  báijk, bak allg.; barjkéto bezeichnet allgemein die  

kleine Bank  neben d e r  Feuerstelle.  
D e r  S c h r a n k :  1. armári Pi. Gèd. Au . 2 6  Vi. Bord.2 7 .  ARMA-

RITJM, F E W  I, 140/141. — 2. kabinét  Arr.  Pi. Lar .  Lesc. Mont. gabinét 
Camp. < frz. cabinet. — 3. l imándo Au. Vi. bezeichnet den  al ten W a n d -
schrank, auch den  in den  Hi r tenhüt ten 2 8 ,  f e rner  einen Kleider-  u n d  
Wàscheschrank, u n d  schliefílich auch gelegentlich einen Küchenschrank,  
vgl. l imande 'armoire, tablet te  d e  cheminée; étagère, plus spécialement 
pour y placer  les assiettes' (Pal.); neben l imondo (Rohlfs, Gascón 65). Z u r  
Etymologie vgl. frz. limande. — 4. plakár allg. ist heu te  die gangige Be-
zeichnung f ü r  einen Wandschrank.  < frz. placard. 

D e r  K ü c h e n s c h r a n k 2 9 :  1. baèeré Gèd., sonst die Bezeich-
nung f ü r  einen Geschirrahmen (s. Kap. III, 4), ist au f  den  ganzen Küchen
schrank, dessen oberer  Teil aus  e inem Geschirrahmen besteht  (s. o.), aus-
gedehnt  worden. REW 9163. — 2. bü /ç t  Lar.  Béd. Au. Bord. < frz. buffet .  
— 3. bitríno, vi tríno Lar.  Mit  dem neuen  Gegenstand eingewandertes 
Wort: frz. vi tr ine.  

E i n  l a n g e r  A n r i c h t e t i s c h :  báy de kuz íno Camp. 
E i n  (moderner) F l i e g e n s c h r a n k  : gárd a mingá Lar .  
D i e  T r u h e 3 0 :  1. káso Arr., cayche Ossau 'coffre' (Pal.). CAPSA, 

REW 1658. Z u m  gleichen Stamm: 2. kaèú Pi. Au. Bord. bezeichnet auch 
den Holzkoffer, in dem de r  Hi r t  in seiner  Hüt te  seine Speisen aufbewahr t ,  
vgl. Schmit t  14: „kaSú(n) Az. kaèú Arr., ferner:  kaàét Adour";  cachoü 
'dim. de cache; caisson, armoire  portat ive des cabanes de  bergers '  etc. 
(Pal.). — 3. árko Arr.  Lesc.31 .  ARCA, FEW I, 126. Abl. h iervon:  
4. arkQt Lar., vgl. arcòt 'peti te arque,  coffre des colporteurs'  (Pal.). — 
5. saluté Arr.  Z u  SAL, REW 7521. Das Wor t  bezeichnet ursprünglich 
ein SalzfaB (s. Kap. III, 4), Gefàfí m i t  Saiz usw. Hier  T r u h e  als Salz-
behàl ter .  

2 4  Vgl. Paret 49. Vgl. auch aprov. seti 'Sitz', Platz'; kat. set i  'objecte per a 
seure sense especificar la seva estructura' (Griera 285). Vgl. REW 7961b. 

2 5  Vgl. kat. espatl ler,  repat l ler  'dossier', sp. respaldo. — Pal. führt nur an: 
espalle 'épaule'. 

2 6  Hier speziell die Bezeichnung eines groBen Schrankes mit  v ier  Türen. 
2 7  Vgl. kat. armar i  'id.' (Griera 294). 
2 8  Vgl. Schmitt 14: „En un coin de la cabane, nous trouvous emboïté dans l e  

mur, un  petit coffre en bois, le  garde-manger du pátre: l imán Gav. limandÇt Gèd. 
Bar. l imóndo Gu. l imándo Lu. . . . "  

2 9  Zum Unterschied von den oben aufgeführten Wòrtern, die alle Arten 
Schrànke bezeichnen, sind die jetzt folgenden Ausdrücke im wesentl ichen auf 
'Küchen- und Geschirrschrank' beschrankt. 

3 0  Meist zugleich die Bezeichnung für groBe Holzkoffer, in denen Ernte-
vorràte, Saiz, Fleisch in Saiz (vgl. Worttyp 5) usw. aufbewahrt werden. 

3 1  Vgl. Rohlfs, Lescun 364: 'coffre de  bois pour serrer les grains'. 
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D a s  B o r d :  1. estadyéro Au., aprov. estagiera 'échafaudage, éta-
gère'. Zu r  Etymologie vgl. frz. étagère. — 2. kazéro Arr. ;  Bezeichnung 
insbesondere f ü r  ein Bord, au f  dem Bro t  au fbewahr t  wird,  vgl. casère 
'planche à pain, étagère'  (Pal.)32. Z u  CASA, REW 1728. Vgl. auch  caséte 
'Aschenbehalter'.  — 3. tauléto Lar.  Cast. Béd. Mont. Z u  TABULA.  

D e r  S p i e g e l :  1. miráy  Arr .  Camp. Au. m i r á l  Gèd. Lesc.3 3 .  Zu  
MIRARE, REW 5603. — 2. gláso Pi. Lar .  Béd. Au. < frz. glace. 

D e r  K a l e n d e r :  1. armanák Pi. FEW I, 74. — 2. kalandrié,  
kaládrié Béd. < frz. calendrier. 

D e r  A l k o v e n :  alfcçfto allg. 
D a s  B e 11 :  Fçt Arr .  Gèd. Camp. Au. Vi. Bord. Tçjt Lar.  Béd. Lesc. 

Mont. LECTUS, REW 4965. 
D a s  B e t t g e s t e l l :  arkaüçt3 4  Arr .  Gèd. Z u  ARCA, FEW 127a. 
D e r  S t r o h s a c k :  1. paláso Lar.  Béd.3 5 .  Z u  PALEA, REW 6161. 

Ebenfalls: 2. paTaséro Camp. 3 6 .  
D i e  M a t r a t z e :  matelás Arr .  Gèd. matalàs Lar.  Camp.; vgl.  

aprov. frz. matelas; REW 5415. 
D a s  F e d e r b e t t ;  a u c h  d i e  W o l l d e c k e  a u f  d e r  M a 

t r a t z e :  1. matalasíno allg. Abl. von matalàs (s. o.). — 2. cousne 3 7;  
courno Lav. Gers. 'couette; matelas  d e  plumes'  (Pal.). Vgl. CULCITA, 
REW 2372. 

D a s  B e t t u c h :  1. linsó Gèd. Camp. Au. A r r . 3 8  LINTEOLUM, 
REW 5070. — 2. paTéro Gèd.3 9 .  Abl. von P A L E A  (s. o.). 

D a s  K o p f p f ü h l ;  auch d a s  K e i l k i s s e n :  1. fcapsç Camp.  
(zum S tamm vgl. Kap.  II, 3). *CAPITIARIU, -A, zu CAPITIUM, REW 
1637. Z u m  gleichen Grundwor t :  2. kapséro Gèd. katséro Arr.  Au. Vgl. 
capsè, capsàu40; catsère 'chevet  de  lit, oreiller, t ravers in '  (Pal.). 

D a s  K i s s e n :  1. k u H  Gèd. Au. Vi. Bord. Zu  COXA, REW 2292. 
— 2. ku§in\éro Camp. Vom 'Kissenbezug' au f  das 'Kissen' selbst ü b e r -
tragen (s. u.). Vgl. frz. coussin, coussinière. 

D e r  K i s s e n b e z u g :  kuSiniéro allg. (s. o.). 

3 2  casère bedeutet sonst 'lieu d'habitation; cahute' usw. (Pal.) 
3 3  Vgl. aprov. miralh,  kat. miral l ,  afrz. mirai l  (REW). 
3 4  Vgl. aprov. arcalech 'Bettgestell'.  
3 5  Vgl. aprov. palhasa, frz. paillasse.  
3 0  Vgl. palhassère 'paillasse, matelas de  paille' (Pal.), ferner palasyéra  'id.' im 

Ariège-Gebiet (Fahrholz 36). 
3 7  Vgl. Paret 50: coúsna Arr. 'couette'. 
3 8  Vgl. Paret 50. 
3 9  In Gèd.: linsó 'drap de lit en lin', paTéro 'drap de lit e n  laine'; vgl. linçò; 

linçou, linsò 'drap de lit', palhèro 'drap de l it  en laine' (Pal.). Das Bettuch hat 
seinen Ñamen paTéro daher, dafi e in  gleiches Tuch beim Aussieben der Kòrner 
benutzt wird (zu PALEA 'Stroh'), vgl. pal lero in Hocharagón-Navarra, das dort 
ebenfalls in zwei  Bedeutungen auftritt: 1. le inene Bettdecke (Bergmann 37), 
2. Laken, auf  das beim Aussieben die Kòrner fallen (Bergmann 69); vgl. auch 
aragon. l inzwélo  in der Bedeutung eines Tuches, das ais Unterlage beim Dreschen 
und auch zum Transport dient (Kuhn 580); vgl. ferner Schmolke; Krüger, Hoch
pyrenàen C 71 f. 

4 0  Vgl. aprov. capsal.  
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D i e  B e t t d e c k e :  1. kubçrto  Lar. Camp. (S. Kap.  II, 4). Z u m  
gleichen S tamm:  2. kuber turo  Au. < frz. couverture. — 3. amántos 
Arr. 4 1 .  Das W o r t  w i rd  im P lu ra l  gebraucht.  Zu  MANTELLUM, REW 
532642. — 4. abrigo Gèd.4 3 .  Zu  APRICARE, FEW I, 112/113. 

D i e  D e c k e ,  d i e  m a n  a u f  d a s  F u B e n d e  l e g t :  kúbro-pié 
Lar. = frz. couvre-pieds 4 4 .  

D e r  B e t t h i m m e l :  1. séu dóu l$\t Lar. 4 5 .  — 2. sübersçu A r r .  
Gèd. Ebenso sübresçl Quercy (Meyer 54) neben krübisçl, entsprechend 
aprov. cubreselh lecti 1458 (Pansier), cobrecel, cobercel, cu- 'couvercle' 
(Levy). Z u  süber- vgl. süberpçrt  'Türsturz ' .  

D e r  V o r h a n g ,  d e r  das Bett,  den Alkoven vom iibrigen Raum 
abschliefít: 1. r idçy Lar.  Béd. aridçu Gèd. 4 6  <1 frz. rideau. — 2. kurt íno 
Arr. < frz. courtine. 

D e r  B e t t w à r m e r :  1. eskàyho-Tçt Gèd. kàuho-Tçt Pi. Vgl. 
escauhe-lhéyt u n d  cauhe-lhéyt  'chauffe-lit; bassinoire* (Pal.). CALEFA-
CERE, REW 1507; FEW III, 266b. — 2. krüéú Lar. Dim. zu k r u è o < i r z .  
cruche. — 3. nóbi Arr.  (s. o.), eigentlich = l'épousé; vgl. nòbi, -e s. e t  adj.  
'fiancé, -e  e t  nouveaux mariés '  (Pal.)47 .  

D i e  W i e g e :  1. brés Au. Vi. Bord. brés Arr . 4 8  Pi. Gèd. Vgl. 
brèch, bres 'berceau; corbeille en  forme de berceau'  (Pal.). Z u  *BER-
TIARE, FEW I, 337a. Z u m  gleichen Stamm: 2. bersáu Lar. barséy. Béd. 
Beide Typen A L F  126. — 3. küriéro Camp. Z u  CUNA, REW 239149. 

D i e  R u n d h ò l z e r  u n t e r  d e r  W i e g e :  ayümpadéro(s) A r r . 5 0  

Zu *JUMPARE, REW 4614. 
D e r  W a s c h t i s c h  (neuzeitlich): 1. lavabo allg. <1 frz. lavabo. 

— 2. komódo de twaléto allg. <C frz. commode de toilette. 

2. D I E  F E U E R S T À T T E .  
Der  Mit telpunkt  des Hauses ist die Feuers tà t te 5 1 .  Das ganze hàus-

liche Leben spielt sich in  ih re r  nàchsten Nàhe  ab. I m  al ten Bauernhaus  
unserer  Gegend gibt  es n u r  das offene Kaminfeuer.  Hier  wird  das Essen 

4 1  Vgl. Paret 50: amànta  'couverture de  lit'. 
4 2  Vgl. auch amantade  'couverture, couche superflcielle', amantadè id. \  

amantà-s  'se couvrir' (Pal.), amántos  selbst ist bei Pal. nicht verzeichnet. 
4 3  Vgl. abrigue 'couverture, abri' (Pal.). 
4 4  Vgl. Meyer 54. Vgl. auch kat. cobrepeus 'peça de llana, pell o altre teixit  

que  es colloca als peus del llit per conservar la calor' (Griera 302). 
4 6  cèu 'ciel' (Pal.). 
4 6  Das aus dem Franzòsischen entlehnte Wort ist also dem Patois (r-  > a f - )  

angepaBt worden. 
4 7  Vgl. Krüger, Namengebung 242 und Hochpyrenàen A II: BettwMrmer. 
4 5  Vgl. Paret 49. 
4 9  Vgl. Rohlfs, Gascón 46. 
5 0  Vgl. Paret 49, Anmkg. 247; Rohlfs, Gascón 38. 
5 1  Es handelt sich beim alten Haus u m  die einzige Feuerstelle überhaupt. 

Ofter trifft man jetzt in Hàusern der Typen III und IV bereits zwei, auch sogar 
einmal drei oder vier Feuerstellen. Das sind aber Neuerungen, die in diesem 
Rahmen der Betrachtungen keine Rolle spielen. Unser Haus gehòrt also zum 
Typus des Einfeuerhauses. 
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gekocht; den ganzen Morgen brodelt  hier  die Gemüsesuppe 5 2 ;  hier 
wàrmt  man  sich im Winter und  a n  kalten Sommerabenden.  A m  Kamin-
feuer verrichten die Frauen einen groBen Teil ih re r  Arbeit ,  u n d  abends 
versammelt sich dort  die Familie zu einem gemütlichen P lauders tünd-
chen. Gern erzáhlen auch die Alten von den lustigen Spinnabenden 5 3 ,  
einem Brauch, de r  fast ganz abgekomrnen ist. 

Im alten einstòckigen Haus, sowie auch gewòhnlich im zweigeschossi-
gen Wohnhaus liegt die Feuerstàt te  a n  de r  Mitte e iner  Wand 5 4 ,  u n d  
zwar meistens einer Giebelwand. Dies ist stets d e r  Fall  in den Talern  
von Campan und Barèges, meistenteils auch in den Vallées d 'Aure  und  
du Louron; jedoch findet man  hier  auch hàufig die Feuers tà t te  a n  einer  
Traufwand, vielfach etwas von der  Mittellage, und  zwar  in entgegen-
gesetzter Richtung zur  Küchentür,  abgerückt.  In  den beiden Béarner  
Talern befindet sich die Feuerstelle meistens a n  d e r  Traufsei te  e iner  an  
die StraBe angrenzenden Ecke. Genauere  Daten ü b e r  die Lage 5 5  de r  
Feuerstelle56  anzugeben, ist schwierig. 

Der  eigentliche F e u e r p l a t z  h a t  überal l  durchschnitt l ich eine 
GroBe von 2 bis 2,50 m in de r  Breite u n d  1 m in de r  Tiefe. Die Basis 
des Feuers ist nicht erhòht 5 7 ,  wie  es in manchen anderen  Gegenden der  
Fall ist58 .  Auch eine besondere Unter tei lung ist n u r  insofern vorhanden,  
als die Basis des Feuers zu einem gewissen Teil von einer eisernen 
Platte (MaB: ca. 1,25 : 1 m) ausgefüllt  wird, die in gleicher Hòhe mi t  
dem übrigen KüchenfuBboden in diesen eingelassen ist5 9 .  Die Eisen-
platte ist eine neue Errungenschaft;  denn da man  noch hie und  da  eine 

5 2  Die garbúro Gèd. Arr. Vgl. garbure 'soupe de  légumes de la saison: 
choux, pommes de terre, haricots, fèves  e t  dans laquelle on a mis un morceau de 
viande de porc ou d'oie salé et  confit à la graisse. C'est le  potage obligé de  tout 
bon repàs campagnard' (Pal.); > frz. garbure. Vgl. Gam. 457. Über Essen und 
Mahlzeiten in Béarn vgl. Palay, Table 25—44. 

r>,t Vgl. für das Ossautal: Butel  101. — Krüger konnte noch vor ToresschluC 
zahlreiches wort-  und sachkundliches Material über die jetzt so gut w i e  ganz ab-
ííekommene Spinnkultur im Gebiet der Zentralpyrenàen zusammenstellen (vgl. 
Krüger, Hochpyrenàen D). 

6 4  Vgl. Fahrholz 37. 
6 5  Vgl. die Grundrisse auf Abb. 1. 
5 6  Jedenfalls befindet sich die Feuerstel le  in unserm Gebiet niemals in der 

Mitte eines Raumes, w i e  e twa in  den àlteren Hausern jenseits der Grenze in 
Hocharagón und Navarra (Bergmann 24), oder in der altertümlichen Bresse im 
Màconnais (Jeanton I, 89). Vgl. auch Krüger, GK 84; Hochpyrenàen A II. 

5 7  Vgl. Vie à la Camp. 39. 
6 8  Im benachbarten Hocharagón und in Navarra tritt eine u m  10 cm erhóhte 

Feuerbasis auf  (Bergmann). Giese (Giese, Cantal 337) berichtet von einer etwas 
erhòhten Feuerstàtte im Cantal und von einer erhòhten Kaminecke im Dauphiné 
(Giese, Dauphiné 25). Vgl. auch die an den Seiten und hinten mit einer niedrigen 
Ummauerung umgebene Feuerstàtte in Bessans, Savoyen (Goldstern 18). 

6 8  Neben anderen Formen tritt im  Grenzgebiet von Hocharagón und Navarra 
ebenfalls eine Feuerstàtte auf, die in der gleichen Art eine in den FuBboden e in -
gelassene Eisenplatte aufweist. AuBerdem sind Feuerbòcke vorhanden, w i e  bei 
unserer Herdstelle auf  franzòsischer Seite (s. u.). Im Gegensatz zu den anders 
gearteten Formen im Hocharagón werden diese bezeichnender Weise 'fogaril 
francés' genannt (Bergmann 28). 
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steinerne 6 0  oder  aus festgestampfter  Erde  oder  auch aus Ziegelsteinen6 1  

bestehende 6 2  Basis findet, ist anzunehmen, daB dies f rühe r  al lgemeiner 
Brauch w a r .  

Gewòhnlich reicht  die Feuerbasis u m  ca. 25 cm in die s ta rke  AuBen-
mauer  hinein. Die Hausmauer  ist zum Feuer  h in  durch  eine teils n u r  
lose darangestel l te  eiserne P la t t e 6 3  (90 cm Lànge u n d  60 cm Hòhe) gegen 
die F lammen geschützt. Die Mauer  ist oberhalb der  Schutzplatte von 
Rufi s t a rk  geschwàrzt .  

Die ü f fnung  des R a u c h f a n g s  übe r  dem Feuer,  ca. bis 1,40 m 
über  d e r  Feuerbasis, be t ràg t  1 : 0,50 : 0,60 m. Gelegentlich ist auch de r  
Rauchhut  gròBer, vorzugsweise bei den al ten Hàusern,  die noch mi t  
Stroh gedeckt sind. Der  Rauchfang wird, j e  nach de r  Lage de r  Feuer 
stelle, von Balken u n d  Mauern  getragen. Befindet sich die Feuerstelle 
in einer Ecke u n d  reicht  sie a n  eine Mauer  heran,  so dient  die Mauer  
selbst als Stütze. Liegt die Feuerstelle e twas  von de r  Ecke abgerückt  
oder a n  de r  Mitte e iner  Wand, so sind meistens zwei parallele Balken 
senkrecht  in diese eingelassen. Hàufig ist wenigstens einer  dieser Balken, 
jedenfalls teilweise, un termauer t ;  e r  e rhà l t  dadurch m e h r  Stützkraf t  und  
schafft zugleich eine gewisse Abgeschlossenheit des Feuerplatzes gegen
über  dem groBen Küchenraum. Die freien Enden de r  beiden Balken 
sind durch  einen kràftigen, zur  Mauer  parallelen Balken verbunden,  so 
daB d e r  Rauchfang auf  einem Balkenrahmen ruht .  Sein vorderer  Teil, 
d e r  oft  die Haupt las t  tràgt,  ist mi t  dem Kamingesims, aus einem Halb-
kranz von hochkantigen Bre t te rn  bestehend, versehen 6 4 ,  wodurch die 
Küche vor  dem Eindringen von allzu vielem Rauch b e w a h r t  werden  soll. 
Aus derselben Absicht heraus  h a t  m a n  wohl  auch ursprünglich eine 
kleine Gardine, eine A r t  Volant, dor t  angebracht;  vielleicht spielen aber  
auch, jedenfalls heute, schon àsthetische Rücksichten mit; denn in mo-
dernisierten Hàusern, wo de r  Kamin  nicht  m e h r  benutz t  wird, bildet  sie 
immer  noch einen gewissen Zierat  de r  Kücheneinrichtung. In à rmeren  
Haushal tungen erfül l t  eine Papierborte  denselben Zweck. Auf  einem 
waagerechten Bord, das den AbschluB des Gesimses nach oben hin  bildet, 
sehen w i r  al lerhand blankgeputzte Beleuchtungskòrper aus vergangener  
Zeit, GefàBe, die auBer Gebrauch gekommen sind, gelegentlich al te  
Teller, sodann Salzmòrser, Kaffeemühle u n d  Flaschen verschiedensten 
Inhalts.  

Der  Rauchhut  geht  in den S c h o r n s t e i n  über. Dieser h a t  d ie  
Weite von ca. 80 bis 100 : 30 bis 50 cm. E r  durchstòBt das Dach mi t  der  

6 0  In den Hirtenhtitten besteht noch heute die ganze Herdstelle aus einem 
flachen Stein. Vgl. Rondou. 

6 1  Dies ist schon wieder neuer! 
6 2  Oft laflt der Ñame dies noch erschlieBen; vgl. Fahrholz 39: l 'ávzo d e  Varé 

bedeutet ursprünglich 'Schiefer-Steinplatte', wird aber heute für die Eisenplatte 
gebraucht. 

6 3  Diese Platte ist háufig verziert (vgl. Vie à la Camp. 37). 
6 4  Dieses Brett bildet auch in dem Falle, w o  der vordere Balken fehlt, e ine 

Verbindung. 
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Breitseite parallel zur  eigentlichen Kaminwand.  Falls sich die Feuer-
stelle im ersten Stock6 5  befindet, ist de r  Schornstein wegen des besseren 
Ziehens hòher als bei Feuerstellen im E G  bzw. in  einstòckigen Hàusern.  

Der Schornstein ist gewòhnlich aus flüchtig behauenen Steinen e r -
baut, wie das Haus selbst. N u r  bei Neubauten oder  auch bei e r s t  kürz-
lich ausgebesserten Schornsteinen findet m a n  schon Ziegelsteine, die je 
doch bei alten Hàusern hàBlich wirken; aber  das Verstàndnis f ü r  p rak-
tische Neuerungen siegt oft über  den Sinn f ü r  das Stilvolle u n d  Al ther -
gebrachte. In  der  V. d'Azun ist de r  Schornstein a l ter  Hàuser  of t  aus  
einem schwammartigen Stein — daher  auch espurio — gebaut,  de r  sich 
leicht schneiden làBt und auch an  Gewicht bedeutend leichter ist. 

Der Schornstein6 6  ist oben durch eine Schieferplat te 6 7  gegen Regen 
und Schnee geschützt68 .  Entweder  verdeckt  diese die Hauptòfïnung, und  
der  Rauch entweicht eben unterhalb  von ih r  durch  kleine Spalten, d ie  
man in der  Schornsteinmauer gelassen hat, oder  die Schieferplatte be
findet sich, von vier  Eisenstàben oder  hochkantigen Steinen — neuer -
dings von Mauersteinen — getragen, ca. 30 cm oberhalb de r  Schorn-
steinòffnung. Gewòhnlich wird  die Schieferplatte durch  aufgelegte 
Steine gegen den Wind geschützt. Manchmal  ist  auch de r  Schornstein 
bis auf  einige viereckige Lòcher, aus denen de r  Rauch austri t t ,  gànzlich 
zugemauert; in diesem Falle bilden Schornstein und  seine Bedachung 
eine Einheit. Bisweilen sieht m a n  ein m e h r  oder  weniger  langes Eisen-
blechrohr, das auf  den Schornstein aufgesetzt ist, u m  den  Zug zu e r -
hòhen. Eine solche nachtràgliche Verlàngerung aus modernem Baustofï 
làBt meistens darauf  schlieBen, daB sich die betrefïende Familie einen 
modernen Herd, eine cuisinière, zugelegt hat, die gròBeren Zug erforder t  
als das offene Kaminfeuer.  

D a s  F e u e r :  htuçfc, hoÇk allg. FOCUS, FEW III, 652b. 
D i e  F e u e r s t e l l e  als Gesamtheit:  1. laré Pi. Arr .  LAR, REW 

4910 (s. u.). — 2. pé dçt  hoqk Camp. 6 9  — 3. kurné  dqt hoç/c Gèd. Vi. 
Bord. Au. S. Kap. II, 1. — 4. kan tú  dÇt hoçk Arr .  CANTH + ONE, REW 
1 6 1 6 .  

D i e  B a s i s  d e r  F e u e r s t e l l e :  1. lá Arr.  lár Camp. S.-M. 
LAR (s. o.); zum gleichen S tamm 7 0 :  2. laré7 1  Pi. Gèd. Gav. (s. o.). — 
3. larú Lar. Be. Bi. — 4. tçlo Pi. <C frz. tóle. 

6 5  D. h. also in den Vallées d'Ossau und d'Aspe. 
6 0  Vgl. die Abbildungen für Béarn in Vie à la Camp. 22. 
6 7  Die schwere Schieferplatte wird neuerdings durch leichte Blechhauben 

verdrMngt. 
6 8  Vgl. Vie à la Camp. 21. 
6 9  pè 'pied' (Pal.). 
7 0  Vgl. den Hinweis  auf den heidnischen Ursprung dieser Bezeichnung 

(Lar = Gottheit) bei Griera 17. 
7 1  Vgl. larè 'átre, foyer; la maison familiale' (Pal.). Die  Bezeichnung für die 

Feuerstelle hat also die Bedeutung von 'Haus, Heim' angenommenl (Vgl. im  
Deutschen entsprechend: Herd — Heim.) 
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D i e  P l a t t e ,  a u f  d e r  d a s  F e u e r  b r e n n t :  1. lar Camp. — 
2. laré Lar. — 3. larú Lar.  Bi. Man unterscheidet  also vielfach nicht  
zwischen d e r  Basis u n d  d e r  Platte,  die j a  auch dasselbe sind. — 4. pláko 
Mont. Gèd. < frz. plaque (s. u.). 

D i e  S c h u t z m a u e r a n  d e r  W a n d :  1. pláko Pi. Au. Vi. Bord. 
Béd. (s. o.). — 2. platino Lar.  Pon. Be. L-Sou. L-Ju.  Bag. Cast. Béd. Mont. 
< frz. platine 'Blechplatte' .  — 3. káuho-pánso Camp. Arr .  'chauffe-panse'. 

4 .  bridé Au. Vi. Lou. 7 2  Lu. 7 2  br idét 1 2  Gu. Abl. von BRISARE, FEW I, 
531 ff.?73 Z u m  gleichen Grundwort :  5. brisálh Labar the  d e  Neste7 4 .  — 
6. paredé Au. Abl. von parét 'Mauer',  s. Kap. II, 1. 

D e r  K a m i n : sümené ío  Lar.  Cast. sümenéyo Gèd. Gav. Caut .  
siminéo Béd. Acc. Os. èeminéyo Arr.  Seminéiyo Pi. àiminéiyo Béd. Lesc. 
ceminéyo Lar. cümenéiyo Aas. tümenéiyo  Au. Vi. Bord. tümenéya '  ' 
Loud.7 6  < frz. cheminée 7 7 ;  CAMINATA, REW 1548; FEW. 

D e r  B a l k e n ,  d e r  d e n  K a m i n  t r á g t :  mandçè Lar. Pon.  
mantéé Béd. mantÇt Arr . 7 8  MANTELLUM, REW 5326. 

D a s  K a m i n g e s i m s :  afedis Gèd. Wohl = arredits 'Wurzel' .  
D i e  S c h o r n s t e i n h a u b e :  fcapçt Gèd. CAPPELLUS, REW 

1645. (S. Kap. II, 3.) 
D i e  k l e i n e n  O f f n u n g e n  o b e n  a m  S c h o r n s t e i n ,  aus  

denen de r  Rauch entweicht: arkéro(s) Arr . 7 9 .  

Die F e u e r s t e l l e  w a r  ehemals von zwei Bánken mi t  ziemlich 
hohen Lehnen umgeben. AuBerdem wurden  einige Stühle  von geringer 
Hòhe, aber  gleichfalls mi t  hohen Lehnen, u m  das Feue r  herumgestellt .  
Diese trifft m a n  heute  noch an, wahrend  die Bánke  sel tener  werden;  eine 
ist jedoch noch oft vorhanden (vgl. o.). Durch die Anordnung de r  Banke  
bzw. der  Stühle  und  dadurch, daB die Feuers ta t te  meistens etwas in die 
Mauer  hineingebaut ist, bekommt sie eine gewisse Abgeschlossenheit. 
Diese geht  jedoch nicht  so weit, daB m a n  von einem gesonderten Feuer -
r a u m  sprechen kònnte; wohl aber  ist de r  Eindruck einer  traulichen 

7 2  Schmitt 14. 
7 3  Auf den Wechsel zwischen intervokalem z und d in diesen Mundarten ist 

bereits hingewiesen worden. 
7 4  Pal. I, 190. 
7 5  Die gleiche Dissimilation (é > t) Anden wir auch im Val d'Arán (Coro-

minas). 
7 6  Corominas. 
7 7  Das Wort ist in unseren Bergdialekten nicht bodenstàndig; der Gegen-

stand ist erst ein verhàltnismàOig neuer Erwerb. Früher entwich der Rauch 
durch undichte Stellen im Dach usw., spáter durch die für diesen Zweck im 
Dach offen gelassenen Fugen. Diesen Zustand trefïen wir  heute noch in den 
Hirtenhütten auf den Bergen an. Diese Rauchspalten in den Hütten heiflen: 
t i re -hum 'trou de fumée, dans les cabanes de berger, oú il n'y a pas de  cheminée' 
(Pal. II, 584). Vgl. Schmitt 15. 

7 8  Vgl. südfrz. mantèu, mantèl ,  mantè t  'manteau; couvercle d'une huche etc.; 
dessus d'une cheminée' (TF). 

7 9  Vgl. arquere 'fenètre trés étroite d'une bergerie; fente pratiquée dans un 
mur pour laisser écouler les eaux' in Ossau (FEW I, 130a); ferner aprov. arquiera,  
kat. arquera 'SchieQscharte' (FEW). 
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K a m i n e c k e , die im Rahmen des Küchenganzen eine bevorzugte 
Stellung einnimmt, gewahrt .  Alies, was in de r  Küche  v o r  sich geht,  kann  
also die a m  Feuer  beschàftigte Hausfrau  g u t  übersehen.  I n  e inem Hause  
in Bédous w a r  eine gròBere Abgeschlossenheit des Feuerplatzes  durch  
Aufstellen einer A r t  zusammenklappbarer  spanischer  W a n d  er re icht  — 
parevçn < frz. paravent —, die neuzeitliche tape tenar t ige  Muster  au f -
wies. 

Als F e u e r u n g s m a t e r i a l  d ient  gewòhnlich Klobenholz, lange  
Stücke von 1 bis 2 m, die m a n  von beiden Seiten, m i tun t e r  auch  e inmal  
ein Stück von vorn oder schràg angelegt, zusammenstell t ,  so daB sie, m i t  
ihrem einen Ende un te r  de r  Herdket te  (s. u.) vereinigt,  e in  lustiges Feuer  
entfachen. Das Auflegen au f  die Feuerbòcke (s. u.) ermòglicht  besseren 
Zug. Von Zeit zu Zeit  schiebt m a n  die Kloben ein wenig  nach. Sàge-
spàne, die in einem Kasten unmi t te lbar  in d e r  Nàhe  d e r  Feuerstel le  a u f -
bewahr t  werden, gelegentlich auch Hobelspàne, stellen ein wei teres  
àuBerst beliebtes Feuerungsmater ia l  dar .  Z u m  Anmachen  bedient  m a n  
sich gern getrockneten Buchsbaums. F ü r  Feuerzwecke genieBt das Holz 
der  Buche denVorzug;  doch finden auch Eichen u n d  Tannen  Verwendung.  
Kohle gebraucht  m a n  im allgemeinen n u r  in  modernen  Herden.  Doch 
sieht man  auch manchmal  eine Kiste  Kohlen in  d e r  Nàhe  des offenen 
Feuers stehen, ein Beweis dafür,  daB m a n  die  groBe Heizkraft ,  die d e r  
Kohle innewohnt,  auch f ü r  das offene Kaminfeuer  schàtzen gelernt  ha t .  
Die verschiedenen Kisten u n d  Kasten,  die  das Feuerungsmater ia l  b e -
herbergen, ergànzen zugleich die übr igen  Sitzgelegenheiten. 

D a s  B r e n n h o l z :  Iqrio Camp. Gèd. Béd. léjrío Pi. Lar.  Pon. lério 
Arr. Au. LIGNUM, REW 5034. 

H o l z k l o b e n :  t i zú  Gèd. Arr .  Lar.  TITIONE, REW 8758. 
H o l z s c h e i t ,  g e s p a l t e n e s  H o l z  (mit t lerer  u n d  kleiner  

GròBe): 1. ásklo Au. Vi. Camp. 8 0  ASCLA, REW 736,3. — 2. escléyo Bas  
Lav. 'büche de bois fendue ' 8 1  (Pal.). — 3. esplénço, esplénso 'büche fen-
due'  (Pal.); A L F  319 P. 697. 

K l e i n e r e r  H o l z s c h e i t :  eskléto Arr .  Hierzu gehòr t  auch 
escléyo (Holzscheit, Wor t typ  2). 

K l e i n h o l z ,  S p l i t t e r :  1. büskáy  Camp. büskáV Gèd. Diese 
Wòrter  werden  auch hàufig i m  P lu ra l  gebraucht .  *BUSCA, F E W  I, 647. 
— 2. esplénço Big. 'copeau' (Pal.) (s. o. esplénço). — 3. esteròt, -o, esteruc 
Lav. 'copeau de  bois* (Pal.). Zu  ASTELLA, F E W  I, 163b. Vgl. A L F  319: 
estéro usw. — 4. taroussès Aure  'brindilles, branchage pour  le feu'  (Pal.); 
zu taròs 'büche' .  

B a u m w u r z e l ,  auch g r o b e s  S t ü c k  H o l z  schlechthin: 1. súk  
Arr . 8 2 .  SOCCUS, REW 8052. Z u m  gleichen Stamm: 2. sukç t  Camp.  

8 0  Vgl. aprov. kat. dscla 'Splitter'. 
8 1  S. u.: esklé to .  
8 2  Vgl. aprov. soca, kat. soca 'Stamm' (REW). 
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R e i s i g b ü n d e l :  héé Gèd. Camp. Au. Bord. hesíno ebendort.  Zu  
FASCIS, F E W  III, 428b. 

S à g e s p à n e :  1. safadís Camp. Zu  SERRA, REW 7861. — 2. brén  
de léjjio bzw. brén d 'a fesék 8 3  Lar.; brén zu *BRENNO-, FEW I, 513 ff. 

H o b e l s p à n e :  mensúrios Camp. 8 4  Vgl. A L F  319: wei t  verbrei te t  
im SW, neben mentidos! 

B u c h s b a u m :  búi$ Béd.; vgl. frz. buis. 
B u c h e :  háy. allg. FAGUS, F E W  III, 371. 
T a n n e : sapí allg. SAPPINUS, REW 7592. 
E i c h e :  káso, kásu allg. *CASSANUS, REW 1740. 
K o h 1 e : karbú  Lar.  Béd. Lesc. Camp. Au. Vi. Bord. karbu Arr .  

krabú Gèd. REW 1674. 

In  die Kaminwand  ist oberhalb de r  eisernen Schutzplatte ein 30 cm 
langer eiserner Zapfen m i t  Haken  hineingemauert ,  d e r  in schràger  Rich-
tung, m i t  de r  Wand  einen Winkel von ca. 30° bildend, abwàr ts  làuft .  
Daran schlieBt sich die aus verschiedenen Teilen bestehende H e r d -
k e 11 e 8 5  an. I h r  oberster  Teil ist ein Eisenstab8 6 ,  a n  dem die eigent-
liche Kette, die aus e twa  vier  bis sechs Ringen besteht, befestigt ist. In  
den einen dieser Ringe wi rd  de r  unters te  Teil de r  Herdkette,  wiederum 
ein Stab 8 7 ,  d e r  oben und  un ten  gebogen ist, eingehakt. J e  nachdem, ob 
der  Kochtopf nahe  oder hoch ü b e r  dem Feuer  hàngen solí, benutzt  m a n  
einen hòher  oder  t iefer gelegenen Ring8 8 .  Gelegentlich wi rd  die Herd
ket te  nicht  a n  de r  Mauer, sondern a n  einem Kaminbalken befest igt8 9 .  

Tòpfe, P fannen  u n d  kleine GefàBe, besonders diejenigen, die nicht  
a n  de r  Herdket te  aufgehàngt  werden  kònnen, werden  auf  einen 
H à n g e r o s t  gesetzt, den m a n  a n  die Herdket te  hàngt .  

U m  besseres Brennen des Holzes zu erreichen, bedient  m a n  sich der  
F e u e r b ò c k e  (s. o.). Diese ermòglichen Luftzutr i t t  von unten 9 0 .  In  
jeder  Küche sind jeweils zwei meistens gleiche Feuerbòcke vorhanden 9 1 .  
I n  ih re r  Form herrscht  groBe Mannigfaltigkeit, die nicht  a n  best immte 
Orte  gebunden ist. Der  primitive Feuerbock ohne aufragenden Vorder-
teil wie im Ariège9 2 ,  ist in unserm Gebiet nicht m e h r  anzutreffen. Die 
Hòhe des Vorderteils schwankt 9 3 .  Unte r  diesem befinden sich gewòhn-

8 3  a t e s è k  = Sàge, Sàgemühle; vgl. Einzelheiten Krüger, Hochpyrenàen D 145. 
8 4  Volkstümliche Bezeichnung. Vgl. Pal.: mensounje  'mensonge', mensounje  

'planure de rabots'. 
8 5  Über die Verbreitung der Herdkette s. Giese, Dauphiné 66. 
8 6  Ein Herdgalgen ist mir nicht begegnet. 
8 7  Es kònnen auch zwei  Stàbe eingehakt werden, u m  daran einen Topí  mit 

zwei Henkeln zu befestigen. 
8 8  Vgl. Fahrholz 41; Krüger, Volkskundliche Forschung 54 ff. 
8 9  So auch bei Goldstern 19. 
9 0  Einen Herdstein, w i e  ihn Krüger, GK 85 angibt, habe ich in unserer 

Gegend nicht angetroffen. 
9 1  Zwei Feuerbòcke in e i n e m  Stück, w i e  s ie  z. B. in Sanabria (Krüger, 

GK) anzutreffen sind, kommen nicht vor. 
9 2  Fahrholz 40. 
9 3  Man vergleiche auch beispielsweise, was Nopcsa über die Feuerbòcke 

sagt (97 a, b). 
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lich zwei FüBe; der  lange waagerechte Teil dagegen w i r d  meistens n u r  
von einem FuB getragen, oder e r  làuf t  in  eine fuBartige Biegung aus. 
Hier und dort  trifft man  auch zwei FüBe9 4  oder  g a r  keinen FuB. In  
letzterem Falle berühr t  also de r  waagerechte Teil unmi t te lbar  den 
Boden. Oft besitzen die Feuerbocke a n  ihrem senkrechten Teil einen 
oder mehrere Haken, die bei beiden Bòcken in  gleicher Hòhe angebracht  
sind. Sie solien den BratspieB tragen, dienen abe r  auch zum Anhangen  
von Feuergeràten u. dgl. Gewòhnlich endigt  d e r  senkrechte  Teil des 
Feuerbocks oben in einem knopffòrmig verdickten Teil, manchmal  aber  
auch in einem Korb, de r  oft  n u r  a n  einem de r  Bòcke angebracht  ist. 
Der Korb dient ursprünglich zum Aufstellen einer  Lampe,  von Tòpfen 9 5  

u. dgl. m. Gelegentlich werden  beide Bòcke durch  eine aufgelegte Eisen-
stange verbunden. Diese dient  ebenfalls dem Brennholz ais Stütze.  
Feuerbocke in  besserer Ausführung weisen reiche Verzierungen au f 9 6 .  

Ein überall gebràuchliches Gerà t  ist d e r  D r e i f u B , de r  m i t  u n d  
ohne Stiel auftritt .  J ene r  ist sehr  stabil  gebaut 9 7 .  Der  DreifuB ohne  
Stiel wird  mittels de r  Zange (s. u.) v o m  Feuer  genommen.  

An verschiedenen Wandhaken oder  i m  Kamingebàlk  hàngen mehre re  
R o s t e .  Es sind m i t  einem Griff versehene Drahtgeflechte. Vielfach 
sind zwei Roste durch  ein Gelenk verbunden,  so daB m a n  beide Teile 
übereinander klappen kann,  wodurch gròBere Ent fernung des Fleisches 
vom Feuer  erreicht  wird .  

Auch eine F e u e r z a n g e 9 8  fehl t  nirgends. Man bedient  sich ihrer  
beim Verschieben von kleinen Tòpfen, des DreifuBes (s. o.) u n d  auch be 
sonders zum Anfassen u n d  Zusammenlegen von glühenden Holzteilen. 

Die F e u e r s c h a u f e l  bi ldet  ebenfalls einen wesentlichen Teil 
der  zur  Bedienung des Feuers  notwendigen Ausrüstung 9 9 .  Die a l teren 
Exemplare sind sehr  einfach in  de r  Ausführung,  sie haben  keinen u m -
gebogenen Rand.  

Eine groBe Rolle spielt d e r  B l a s e b a l g ,  de r  „das gl immende 
Feuer  anfacht  und  das brennende  belebt" 1 0 0 .  E r  h a t  das al te  Pus t rohr  
(canon de fusil) vollstàndig abgelòst, jedoch in  vielen Gegenden den 
Ñamen des Pust rohrs  übernommen (s. u.). Meistens h a t  sich je tzt  das  

8 4  Über die Zahl der FüBe der Feuerbocke i m  allgemeinen vgl. auch Haber-
landt, Beitràge 19. 

9 6  In Vie à la Camp. 39 wird darauf hingewiesen, daB der eine der bisweilen u n -
gleichen Feuerbocke vielfach 'a l e  sommet aplati pour y poser la lampe ou autre 
objet; l'autre est creux et  arrondi pour y recevoir l 'écuelle en terre'. 

9 6  So habe ich verschiedene Blattmuster festgestellt. Auch gratenartiges 
Muster tritt auf, w i e  e s  Fahrholz an der Verbindungsstange beobachtet hat. 

9 7  Hangerost und DreifuB entsprechen in Form und Material denen von Tou-
louse und Cahors, w i e  s ie  Meyer (Abb. 7 A 1; m1 ,  m2) beschreibt und denen aus 
dem Ariège (Fahrholz, Abb. 10 f; e). Vgl. auch die bei Griera (254—255) ab-
gebildeten DreifüBe. 

9 8  Man trifft nur e ine Form an. Sie  entspricht der von Fahrholz (S. 151, 
Abb. 10 i) abgebildeten Zange. 

9 9  Vgl. A. Haberlandt in Buschan, S. 244. 
1 0 0  Krüger, GK 88. 
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patoisierte franzòsische Wor t  soufflet durchgesetzt; mi t  dem neuen 
Gegenstand ist auch das neue  Wor t  eingezogen. 

Z u r  Bedienung des Feuers  gebraucht  m a n  auch ein kleines S c h ü r -
e i s e n . Dami t  es aufgehàngt  werden  kann, ist das obere Ende des 
Stiels gebogen. Das un te re  Ende  ist mi t  einer halbmondfòrmigen Eisen-
platte versehen.  

Ein B e s e n ,  Fabr ikware  aus den Stàdten, ergànzt die Sammlung 
von Geràten, die w i r  in  de r  Nàhe  des Feuers  zu seiner Bedienung vor-
finden, oder  die wegen ih re r  Notwendigkeit  beim Kochen u n d  Bra ten  
unbedingt als zum Werkzeug de r  Feuerstelle zugehòrig anzusehen sind. 

D i e  H e r d k e t t e :  gremál  Au. Vi. Bord. grimal  Pi. Gèd. kremáy  
Mont. Camp. krimáy,  k r imá l  Arr.  Lar. *CREMACULUM, REW 2310. 
Vgl. auch Benoit 437 ff.; FEW. 

E i n  R i n g  d e r  H e r d k e t t e :  anç t  dero k r imá l  Lar. ANELLUS, 
FEW I, 95a. 

D e r  H a k e n ,  de r  u n t e r s t e  T e i l  d e r  H e r d k e t t e :  1. anséto 
Camp. Z u  ánso 'Haken, Griff' usw., frz. anse. — 2. krucçt  Lar. Béd. 
< frz. crochet. 

D e r  H à n g e r o s t :  1. sirbénto Lar. Béd. serbénto Mont. sirbéntes 
pl. Au. Bord., entsprechend dem frz. servante. Auffàllig ist de r  P lura l  
de r  einen Form, bedingt durch die Mehrteiligkeit des Geràts  u n d  die 
stàndige Verbindung mi t  de r  Herdket te 1 0 1 .  — 2. bajlçt Arr .  Pi. *VAS-
LITTTJS, REW 9165102 < frz. valet. — 3. sambr\éro Camp. Vgl. cham-
bièro Haut  Adour  'sorte de chambrière pour  accrocher le chaudron au  
cremalh' (Pal.) <C frz. chambrière. — Alle drei  Wort typen geben ein 
schònes Beispiel ab  f ü r  eine Belebung de r  gegenstàndlichen Welt 1 0 3 ,  wie  
sie Krüge r  in VKR I, 247 schildert. Vgl. auch Benoit 455/456. — 4. cau-
tarissè Lav. 'croc en bois ou fe r  remplaçant  la cremaillère' (Pal.); d. h .  
zum Aufhàngen des Kessels kayté.  — 5. pórto-poçlo Gèd. < frz. porte-
poèle. 

D e r  F e u e r b o c k :  landré Pi. Gèd. Gav. Camp. Au. Vi. Bord. Gu. 
Ar. Ar r . 1 0 4  Lar. Béd. Mont. anderé Arr.  *ANDEROS, FEW I, 94 l u 5 .  

D i e  S t a n g e ,  die m a n  ü b e r  z w e i  F e u e r b ò c k e  legt: bàfo 
(dçt hoç/c) Camp. Arr .  Mont. *BARRA, FEW I, 255 ff. 

D e r  D r e i f u f i :  t r e p i  Lar. Pon. Bag. Be. Mont. trespçs Camp. 
tripçs Lesc.106 .  TRIPES, REW 8912. trepié Arr. Pi. Au. Vi. Bord. < frz. 
trépied. 

1 0 1  Vgl. Fahrholz 41. 
102 vg l .  Paret 48. 
1 0 3  Beispiele metaphorischer Anwendung von Tierbezeichnungen auf Dinge 

der gegenstàndlichen Welt, von volkstümlicher Namengebung und Verlebendigung 
sind im Laufe der Arbeit schon wiederholt aufgetreten. 

1 0 4  Vgl. Paret 48: landerè(s). 
1 0 6  Zur Etymologie vgl. ferner Benoit 393, zur Sache Benoit 385 ff.; Meringer 

34/35; Griera 17/18. 
íoe v g i  tr ipes 'escabeau à trois pieds' (Rohlfs, Lescun 386). 
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D e r  S t i e l ,  G r i f f :  mánco Lar.  Pon. Mont. frz. manche .  
D e r  R o s t :  1. gríTo Lar.  Mont. <C frz. grille. — 2. grizíTo Lesc. 

Sonderentwicklung zu: 3. grazíVo Béd . 1 0 7  CRATICULA, REW 2303. 
D i e  F e u e r z a n g e :  pinsétos Gèd. Au. Vi. Bord. Lar .  Béd. espinsé-

tos Arr.  Camp., frz. pincettes.  
D i e  F e u e r s c h a u f e l :  1. palo Pi. Camp. Lar .  Pon.  Be. Aas  

Bez. Cast. L-Sou. Béd. Acc. Os. bezeichnet i m  al lgemeinen 'Schaufel '  
schlechthin. PALA, REW 6154. — 2. palçt  Lar.  ist keine einheimische 
Bezeichnung, s o n d e m  ein m i t  dem neuen  Gegenstand, d e r  kleinen mo
dernen Schaufel, eingedrungenes frz. Lehnwort :  <C frz. pálot. — 3. afa-
zéro 1 0 8  Arr .  Gèd. Vgl. Rohlfs, Gascón 77/78. — 4. ardçt  Au. <C ? 1 0 9  

D e r  B l a s e b a l g  (bzw. das  a l te  Pustrohr) :  1. b u h ç t 1 1 0  Pi. Camp.  
Au. Vi. Bord. — 2. buhaté  Béd. Acc. buhadé Mont. — 3. buhadéro A r r .  
Gèd. Alle dre i  Typen bedeuten  ursprüngl ich das a l te  Pust rohr ,  h e u t e  
aber  den neuzeitlichen Blasebalg. (Schallwort) *BUFF, F E W  I, 594 ff. 
4. suflé Lar.  Pon. Be. suflqt  allg. < frz. soufflet.  

D a s  S c h ü r e i s e n :  1. eskarbutadé, eskarbütadé 1 1 1  Arr .  — 
2. afuT, a fúP 1 1 2  Camp. Arr .  *RUTULUM1 1 3 .  — 3. ezbrazadé Lar.  Zu 
brasa 'Glut'; BRASA, F E W  I, 506b. 

D e r  B e s e n :  1. eskúbo Arr .  Pi. Gèd. Au. Vi. Bord. Camp. L a r .  
eskúpo Béd. Acc. Os. Lesc. SCOPA, REW 7734. Z u m  gleichen S tamm:  
2. eskubqt bezeichnet in denselben Or ten  einen kleinen Besen, speziell 
auch den, de r  zur  Feuerstel le gehòrt.  — 3. baléyo Au. Z u  frz. balai. 
•BANATLO, F E W  I, 232. 

In  de r  Nàhe  d e r  Feuerstel le  r ag t  ein flacher, halbkreisfòrmiger 
S t e i n aus de r  Wand, de r  ehemals z u m  A b b r e n n e n  d e s  K i e n -
s p a n s  d iente 1 1 4 .  Gelegentlich w i rd  noch eine kleine Lampe  da rau f -
gestellt, w e n n  m a n  Licht  in  de r  Nàhe  des Feuers  braucht .  D e r  Kienspan 
(vgl. auch Kap. III, 5) ist  heu te  verschwunden;  abe r  die Al ten  erzàhlen 
noch gern  von den  Abenden vergangener  Zeit, w e n n  beim Kienspan-
schein gekocht u n d  geplauder t  wurde .  

i o t  Y g i  a p r o v .  grazilha.  
1 0 8  Dieses Wort bezeichnet auch die Schaufel  des Bàckers: arrasère 'pelle à 

feu, à braise des boulangers' (Pal.). Vgl. auch Corominas 12: (a)fazéra 'paleta de 
hierro para recoger la pasta pegada en las paredes de  la amasadera*. 

1 0 9  Corominas belegt das Wort für das Val d'Arán: ardót  'pala para sacar 
lumbre de fuego . . . ' .  

1 1 0  Bei Pal. ist  noch neben der Bedeutung 'Blasebalg' verzeichnet: bouhèt ,  
bouhèc als 'Seifenblase'. 

1 1 1  Vgl. escarboutà 'tisonner, fourgonner, étaler les  braises', escarbouta.de 
'braise ardente étalée sur l e  foyer' (Pal.). Ferner: kat. escarbotar  (Griera 261); 
afrz. escharbotter ,  escarbot ter  'éparpiller l e  feu, l'élargir, lui donner de l'air pour 
le  mettre en état de mieux flamber' (Godefroy III, 367). 

1 1 2  Vgl. arroúlh 'ce qui est  entraïné, roulé; éboulis, éboulement; rácloir en  
bois, ráble pour enlever les  braises du four. Long báton pour tisonner dans l e  
four, rácloir à long manche pour la boue, l e  grain etc.' (Pal.); (a)fút  'pala para 
sacar lumbre del horno o para removerla' (Corominas). 

1 1 3  Vgl. Rohlfs, Gascón 67; Corominas. 
1 1 4  Die Bezeichnungen sind im Kap. über die Beleuchtung aufgeführt. 
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Wenn sich die Feuerstel le  in  e iner  Ecke befindet, so ist  oft  in einer 
Seitenwand eine kleine Nische eingerichtet,  die durch  ein Fensterchen, 
das vielfach d e n  Ñ a m e n  „Ochsenauge" (s. Kap. II, 4) führt ,  erhel l t  wird .  
Unter dieser Nische befindet sich in  d e r  Mauer  eine Aushòhlung, die als 
A u f b e w a h r u n g s o r t  f ü r  d i e  A s c h e  dient. Darüber  ist  ein 
Rost angebracht ,  au f  d e m  Speisen berei te t  we rden  kònnen. Dieser zu-
sàtzlichen kleinen Kochgelegenheit  ist das „Ochsenauge" besonders dien-
lich. Als Brennmater ia l  f ü r  d e n  Rost we rden  glühende Holzteile u n d  
auch gl immende Kohlen verwandt ;  in manchen  Fàllen genügt  auch die 
heiBe Asche selbst 1 1 5 .  Manchmal,  so z. B. besonders hàufig i m  Barèges, 
sind auch neben  d e r  Feuerbasis  gròBere Aushohlungen vorhanden,  die 
als Aufbewahrungsor t  f ü r  die Asche, jedoch nicht  zu Kochzwecken 
d ienen 1 1 6 .  

In  diesem Zusammenhang sei auch gleich de r  in gròBeren Or ten  
schon hàufig anzutreffende m o d e r n e  H e r d  erwàhnt ,  de r  meistens 
in unmit te lbarer  Nàhe  d e r  Feuerstel le Aufstel lung gefunden h a t  (z. B. 
in vielen Arrenser  Hàusern). Sein Rauchabzug wi rd  in den  a l t en  Schorn-
stein geleitet. Hàufig sieht m a n  schon den  Herd  d i rek t  a n  d e r  Stelle 
stehen, wo ehemals das Feue r  loderte (Arrens); sonst befindet e r  sich 
seitlich davon, da  m a n  sich zum Wàrmen  noch stets reichlich so ge rn  
des Kaminfeuers  bedient,  w à h r e n d  de r  Herd  zu Kochzwecken d e n  Vor-
zug genieBt. Ha t  e r  abe r  vollkommen den Platz  de r  a l ten Feuerstel le 
eingenommen, so ist sein aus Eisenblech bestehender Rauchabzug durch  
den al ten Schlot hindurchgeleitet.  Das Eisenrohr r ag t  oben aus d e m  
Schornstein hervor  (s. o.). Die Offnungen des al ten Schlots sind in  diesem 
Falle gewòhnlich r u n d  u m  das neue  Blechrohr h e r u m  abgedichtet.  

Ein paa r  Worte  seien auch der  als F u B w à r m e r  dienenden Feuer -
kieke gewidmet.  Da der  FuBboden stets sehr  ka l t  ist, stell t  sie eine u n -
entbehrl iche Wàrmequel le  im Winter  dar. Sie wird  von de r  Hausfrau  
vorzugsweise bei Arbeiten benutzt,  die im Sitzen verr ichtet  werden.  
Dieser FuBwàrmer  besteht  in de r  Regel aus einem mit  Steinen ausge-
legten Kasten. Der  Kasten ist mi t  einem aufklappbaren Deckel versehen, 
de r  aus ca. 1*/2 cm breiten, i m  gleichen Abstand von ca. 1 cm paral lel  
laufenden Holzstreifen besteht. In  diesen Kasten legt  m a n  glühende 
Holzkohle. Der  Qualm kann  gu t  durch  die Lücken im Deckel abziehen 
u n d  unters tü tz t  zugleich die von der  Glut  austrahlende Hitze beim E r -
w à r m e n  de r  auf  den Kasten gestellten FüBe. Oft  ermòglichen a n  d e r  
Seite des FuBwàrmers angebrachte Griffe ein bequemes Handhaben.  

Ganz in  de r  Nàhe  de r  Feuerstelle befindet sich gewòhnlich auch  de r  
B a c k o f e n ,  de r  vor  aliem im alten Béarner  Haus selten fehlt. E r  ist 
beim Haus de r  Ossau und  Aspe neben der  Herdstelle in die W a n d  hinein-
gebaut  (Abb. 1 e u. f) und  h a t  seine (einzige) Offnung di rekt  zu r  Feuer 
stelle hin, kann  also auf  diese Weise zugleich von de r  Feuerstelle aus  

1 1 5  Vgl. die besondere Vorrichtung zum Aufbewahren der Asche in Orense 
(Krüger, WS X, 120/121) uJnd die Kochgelegenheit  (ebendort, S. 121). 

1 1 0  klQt und klutÇt Gèd. Vgl. aprov. clot 'Hòhlung, hohler Raum'. 
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bedient  werden.  Man  spa r t  in diesem Fal le  e inen besonderen Rauch-
fang, d a  de r  Rauch des Backofens gemeinsam m i t  d e m  d e r  Feuerstel le  
abziehen kann. D e r  Backofen du rchbr i ch t 1 1 7  in d e r  Regel aus  Platz-
ersparnis im Inne rn  eine AuBenmauer  u n d  setzt  sich jenseits  d e r  Mauer  
fort, so daB m a n  a n  diesem Ausbau  schon von auBen die Lage d e r  Küche  
erkennen kann.  I n  engen StraBensiedlungen Béarns,  w o  die  Küche  im 
ersten Stock d e r  Hàuser  liegt, geben diese wucht igen  aus  d e r  Mauer  
herausragenden Backofen d e r  ganzen StraBe ein eigenes Gepràge.  Be-
findet sich de r  Ausbau nicht  a n  d e r  Frontseite,  so ist  hàufig eine U n t e r -
mauerung  vorgenommen worden,  oder  m a n  h a t  d e n  Backofen durch  
Pfàhle  abgestützt, w e n n  andernfal ls  die  Konst rukt ion  ais zu gewagt  e r -
scheint, besonders dann,  w e n n  das  Haus  baufàl l ig zu w e r d e n  beginnt .  

Weist das Haus  einen A n b a u  in  F o r m  eines vollstàndig geschlossenen 
Balkons auf, wie  ich es beispielsweise i m  Aspetal  angetroffen habe,  so 
befindet sich de r  Backofen gemeinsam m i t  dem AusguB in diesen Aus
bau  hinausverlegt  (vgl. Abb. 1 g). 

Bei den Hàusern  d e r  Hochpyrenàen befindet sich d e r  Backofen s tets  
zu ebener  Erde, u n d  z w a r  en tweder  i n  e inem a n  die  Küche  angrenzen-
den Anbau  (z. B. i m  a l ten  Haus  d e r  Gegend von  Campan), o f t  in  d e m  
Raum, in  d e m  zugleich die  Vorr ichtungen f ü r  die Wàsche getroffen sind, 
oder e r  h a t  seinen Platz,  entsprechend d e r  Béa rne r  Anordnung,  in  u n -
mit te lbarer  Nàhe  d e r  Feuerstàt te .  Benutz t  w i rd  e r  abe r  n u r  noch in 
wenigen Fàllen, vorzugsweise in  abgelegenen Gegenden. In  vielen, w e n n  
nicht  ga r  den  meisten Hàusern  de r  Hochpyrenàen,  ist  e r  bereits  ganz 
versch w u n d e n 1 1 8 .  

D i e  k l e i n e  K o c h n i s c h e :  hurnçy  u n d  f u rnqy  allg. < frz.  
fourneau; F E W  III, 903b. 

D a s  L o c h  f ü r  d i e  A s c h e :  1. hurnçro Pi. Vgl. hournère 
' fournil '  (Pal.). Dieses ist  wohl  ursprüngl ich n u r  d e r  Aufbewahrungsor t  
f ü r  die Asche in  Verbindung m i t  d e m  Backofen gewesen oder  h a t  einen 
Aschbehàlter  in  d e r  Nàhe  e iner  Kochstelle bezeichnet u n d  ist spà te r  v e r -
al lgemeinert  worden.  AuBerdem dient  das Wort, wie  auch Pal. zeigt, ais 
Bezeichnung f ü r  e inen Backraum.  Abl. von FURNUS, F E W  III, 906, 
909b. 2. sindré Au. 1 1 9 ,  aprov. cendrier f u rn i  1454 'caisse à me t t r e  la 

1 1 7  Ebenso i m  Ariège (Fahrholz 52). Backofen, die durch die Wand ins Freie  
hinausgebaut sind, gibt es auch im Tiroler Vintschgau oder im Engadin (A. Haber-
landt in Buschan 244). Aus der Mauer des ersten Stocks ragt ferner heraus, und 
zwar halbkugelartig, der Backofen des Münstertales (Goldstern 85; vgl. auch 
ebendort Tafel  XV, Fig. 3). Vgl. ferner die Abb. bei Fahrholz (Tafel II, Abb. 5), 
die einen aus dem ersten Stockwerk eines Ariègehauses herausragenden Back
ofen zeigt, ferner e ine  entsprechende Abb. aus dem Baskenland bei Baeschlin 
126 und 152. 

1 1 8  Bei  den Grundrissen zu den Hàusern der Hochpyrenàen ist von e inem 
Einzeichnen des Backofens abgesehen worden, wei l  er dort nicht, w i e  etwa beim 
Béarner Haus, ein besonderes Charakteristikum darstellt, s o n d e m  àuQerlich — 
wenn überhaupt vorhanden — nicht auffállt. 

1 1 9  Vgl. in derselben Bedeutung sendr ié  im Ariège (Fahrholz 52), südfrz. 
cendré,  cendr iè  (TF), kat. cendrer  (Griera 277). 
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cendre' (Pansier). Z u  CINIS, REW 1929. — 3. brazéro Lar.  Béd. Abl. vori 
•BRASA, FEW I, 504 ff. — 4. caséte Bar.  'dim. de  case, désigne aussi u n  
petit réduit,  à cóté d u  foyer  oíi l 'on m e t  les cendres éteintes '  (Pal. I, 242). 
CASA, REW 1728120 .  

D e r  m o d e r n e  K o c h h e r d :  1. / u r n ç ^  Pi- Gèd. Camp. 1 2 1  < frz.  
journeau (s. o.). — 2. küziniéro Lar.  Cast. küzinéro Béd. Mit  dem neuen  
Gegenstand ist das neue  Wor t  eingedrungen: frz. cuisinière. 

D e r  B a c k o f e n :  húr  Arr .  Pi. Au. Vi. Gèd. Camp. Bord. Lar .  
FURNUS, F E W  III, 903a. 

D i e  F e u e r k i e k e :  1. eskayhéto Arr.  Z u  EXCALEFACERE, FEW 
III, 266a. — 2. káuho-pés P i . 1 2 2  káuho-pét  Lesc. — 3. Soferéto Pi. < frz. 
chaufferette. 

Das Feuer  z u r e c h t m a c h e n :  aferiá é t  hoçk Gèd.; vgl. frz. 
arranger. 

Das Feuer  a n s c h ü r e n :  1. atizá Gèd. Lar.  *ATTITIARE, REW 
769; ebenso 2. atizuká Camp. 

A n z ü n d e n ,  i n  B r a n d  s t e c k e n :  1. alamà Big. 'enflammer, 
met t re  le feu, flamber' (Pal. I, 30). FLAMMARE, FEW III, 601a. — 
2. abranà Ossau 'enflammer, me t t r e  en flammes' (Pal.); vgl. abranda (TF). 
BRAND, FEW I, 498. 

Das Feue r  k n i s t e r t :  1. lu h w ç k  k e  petí le  Lar . 1 2 3  — 2. ç t  h w ç k  
k e  kándo Lesc.1 2 4 .  

Das Feuer  w i l l  n i c h t  b r e n n e n :  ç t  hwÇk ne  bó pas árde allg. 
Vgl. Pal., s. v. àrde. ARDERE, FEW I, 131. 

Das Feuer  e r l i s c h t :  ç t  hoçk k e  s'amurtis Camp. 1 2 5  

Das Feuer  i s t  e r l o s c h e n :  1. lu hwÇk k'es estufát  Lar . 1 2 6 .  — 
2. çt h w ç k  k'es murç§ Gèd. 1 2 7 .  

D i e  G l u t :  1. brázo Arr.  Pi. Gèd. Gav. Camp. Lar. brádo Au. Vi. 
Zu  *BRASA, FEW I, 504 fï.; ebenso 2. brazié Géd. und  3. arrebràs Lav.  
'braise sous la cendre'  (Pal.). 

D e r  F u n k e n :  1. estinsqlo Au. Vi. Bord. Lar. Béd. Lesc. SCIN-
TILLA, REW 7720128. — 2. pito A r r . 1 2 9  Pi. Gèd. espito Gèd. Vermut -
lich onomat. Ursprungs (Rohlfs, Gascón 30). Die es-Form mag in  A n -
lehnung an  estinsçlo entstanden sein; so e rk là r t  P a r e t  (S. 47) den Typus  
espitorla in  Caut. — 3. bürlo Lar. Vgl. burle, bourle 'bourde, t rom-
perie; niche, mystification; baile d'eau' (Pal.). Besonders die letzte Be-
deutung kommt  de r  unseren etwas nàher.  *BURRULA, FEW I, 646b. — 

1 2 0  Dieses Wort erklàrt auch wohl: casére 'Bord', ebenfalls e ine Abl. von 
CASA. 

1 2 1  Vgl. fournèu 'fourneau, couvert, réchaud' (TF). 
1 2 2  Vgl. kauho- té t  'Bettwàrmer'. 
1 2 3  pet i lhà 'pétiller' (Pal.). 
1 2 4  cantà, candà 'chanter' (Pal.). 
1 2 5  amourt i  'amortir, éteindre le  feu' (Pal.) . 
1 2 6  estoufà 'étoufïer' (Pal.). 
1 2 7  Zu mouri  'mourir, s'éteindre' (Pal.). 
1 2 8  Die Erhaltung des l scheint jedoch auf frz. Einflufl hinzudeuten. 
12» V g l  P a r e t  47. 
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4. bespíTo130 Camp. Das Wor t  gehòr t  zum gleichen S t a m m  wie  kat.  
bespilla '1. guspira; 2. flòvia pet i ta  de  neu* (Alcover II, 413). — 5. belügo 
Camp.*31  •BISLUCA, REW 1127; vgl. auch F E W  III, 307, s. v. EX-
PELLERE. — 6. eslày, eslàyou, -yido, - layoú H a u t e  Big. H a u t  Adour  
'rayon vif  e t  bref;  courte  éclaircie; étincelle'  (Pal.), eslasido, eslaïdo 
Haute Big. 'étincelle' (Pal.)1 3 2 .  

D e r  R a u c h :  1. hurn Arr .  Pi. Camp. Lar.  Béd. FUMUS, F E W  III, 
852 ff. Z u m  gleichen Stamm: 2. hümádo Gèd. Au. Vi. Bord. bezeichnet 
in Camp. eine Rauchwolke (s. u.). 

D i e  R a u c h w o l k e 1 3 3 :  1. hümádo Camp. (s. o.). — 2. hümadéro 
Gèd. Vgl. humadére ' fumée ahondante,  qu i  dure '  (Pal.). 

D i e  A s c h e 1 3 4 :  1. s e r 1 3 5  Arr .  s jçr  Pi. Camp. A d o u r 1 3 6  sjçrfc Gèd. 
Vgl. cièr, cièrc 'cendre'  (Pal.). CIÑERE, REW 1929; Schwund  des -n-. — 
2. céndre Big. Gers (Pal.), séndre Aure.  Luchon 1 3 6 .  — 3. cene; ceno Big. 
Gers (Pal.). — 4. brázo Lar.  Béd. Lesc. Vgl. brase 'cendre, braise '  (Pal.). 
•BRASA. 

F l i e g e n d e  A s c h e :  1. obo Gèd. Lav . 1 3 7 .  Vgl. obas 'cendres 
légères* (Paret  47); Rohlfs, Gascón 60; gall. *ULVOS, REW 9043. — 
2. beluhe Lav. 'cendre qu i  volé' (Pal.); s. o. 

D e r  R u B :  sué\yo Arr .  Lesc . 1 3 8  Bèd. swíyo  Pi. Gèd. Camp. Au .  
Lar. swqío  Lar.  *SUDIA, REW 8425. (Vgl. Rohlfs, Gascón 79; frz. suie.) 

D e r  R u B z a p f e n :  1. estardçi Gèd. Bas Lav . 1 3 9  — 2. karáT A u .  
Bord.1 4 0 .  *CARACULUM, REW 1672b; vgl. ganz ebenso karámbano 'Eis-
zapfen' Sanabria  (Krüger,  G K  129, m i t  wei teren  Hinweisen). 

3. A U S G U S S  U N D  W A S S E R G E F À S S E .  

Der  A u s g u Í5, d e r  heu te  in ke inem bewohnten  Hause  fehlt, ist 
in die Wand  hineingebaut,  vielfach in F o r m  einer  Fensternische. Hie r -
durch  h a t  m a n  zugleich bei de r  Küchenarbe i t  das notige Licht  u n d  auf 
de r  Fensterbank eine Abstellmòglichkeit  f ü r  das Geschir r 1 4 1 .  Die Ver -
bindung des Ausgusses m i t  e inem Fens ter  habe  ich vorzugsweise in den  

13° p a i  gjb t  nicht die Bedeutung 'Funken' an, vgl. aber bespllh,  bispilh; 
bespilhoü, bespiroú 'petit pustulet; petit bouton enflammé d e  la peau; pou rouge'. 
Dagegen Anden w i r  das Wort i m  ALF, K. 493, P. 696. 

1 3 1  Vgl.: beluhe 'cendre qui vole'. Vgl. A L F  493, P. 689 und 698: belúgo.  
1 3 2  Vgl. die zum gleichen Stamm gehòrigen Wòrter im ALF, K. 493, Punkte  

780, 688, 678. 
1 3 3  Weitere Ableitungen von  húm. s. Pal. II, 122. 
1 3 4  Vgl. oben: Loch für die Asche.  
135 j n  g a n z  geringem MaBe ist  bei e inigen 'sujets* noch ein Rest des n in 

Form von  nasalierter Aussprache des ofïenen e zu spüren. 
1 3 6  Schmitt  16. 
1 3 7  Pal. II, 280. 
1 3 8  Vgl. Rohlfs, Lescun 384. 
1 3 9  Pal. I, 548. 
140 g e j  paj_ flndet man dieses Wort nicht in  dieser Bedeutung, sondern nur: 

caràlh, caràlhou 'rustre, butor, abruti'; vgl. kat. carall, sp. car  a jo .  
1 4 1  Vgl. Paret  49; Vie à la Camp. 40; Fahrholz 35; Meyer 42. 
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Tàlern der  Hochpyrenàen angetroffen, wàhrend  in den  Hochtàlern des 
Béarn die F o r m  de r  Wandnische ohne Fenster  überwiegt 1 4 2 .  

Die Nische w i rd  von kràf t igen Steinquadern eingefaBt, die oben oft  
halbkreisfòrmig angeordnet  sind. Zu  beiden Seiten des eigentlichen Aus-
gusses befinden sich zwei erhòhte  Steine. Von dem Grundstein des Aus-
gusses flieBt das Wasser durch  ein einfaches Loch in de r  Mauer  ab. U m  
ein Herablaufen des Wassers a n  de r  Hausmauer  zu vermeiden, ist auBer-
halb oft  ein ri l lenfòrmig ausgehòhlter  Stein angebracht,  de r  das Wasser 
etwas wei ter  ableitet. Hàufig erfül l t  auch ein einfaches Metallrohr diese 
Aufgabe 1 4 3 .  

Auf  den erhòhten Steinen zu beiden Seiten des Ausgusses haben 
W a s s e r b e h à l t e r 1 4 4  ihren  Platz. In  den Béarner  Hochtàlern h a t  
man  noch vielfach die al ten herrades1 4 5 .  Dies sind besondere H o l z -
k r ü g e , deren  Dauben durch  r ingart ige Kupferbeschlàge zusammen-
gehalten werden.  Der  Ñame  beweist, daB diese Beschlàge ursprünglich 
aus Eisen hergestell t  wa ren 1 4 6 .  Zu  de r  herrade gehòrt, ebenfalls mi t  
Kupfer  beschlagen, die S c h ò p f k e l l e ;  i h r  Stiel kann  hohl sein und  
làBt so einen feinen Wasserstrahl ausflieBen; au f  diese Weise dient  die 
Schòpfkelle zugleich als Tr inkgeràt .  

Wàhrend  in den Béarner  Hochtàlern die herrade noch in vielen 
Fàllen ein Charakter is t ikum de r  Küche darstellt, findet man  sie in den 
Hochpyrenàen kaum 1 4 7 .  Vielmehr h a t  m a n  dor t  schlichte K r ü g e  a u s  
T o n e r d e ,  in denen m a n  das Wasser holt  u n d  i m  Hause frisch erhàlt .  
Aber  auch in Béarn  verschwindet  die alte herrade immer  mehr.  Man 
geht  zu den einfachen Krügen  de r  anderen Gegenden oder zu moderner  
Fabr ikware  über. Die Krüge  sind mi t  einer hel lbraunen oder grünlichen 
Glasur  überzogen. Die àl teren Exemplare  mi t  zwei Henkeln, von denen 
de r  eine hohl ist und  zugleich als AusfiuB dient, entsprechen den bei 
Fahrholz 1 4 8  u n d  Meyer 1 4 9  dargestellten Formen. Sehr  hàufig ist auch 
ein groBer dickbauchiger Krug, de r  oben eine verhàltnismàBig groBe 
üf fnung aufweist, übe r  de r  sich ein ebenfalls aus Steingut bestehender 
halbkreisfòrmiger Henkel erhebt.  A n  der  Seite, kurz  un terha lb  de r  
üffnung, befindet sich ein zweiter  kleiner Henkel, u n d  diesem gegenüber 

1 4 2  Vgl. die Abb. in Vie à la Camp. 40. 
1 4 3  Neben dem Ausbau des Backofens stellt diese Ausgufíanlage ein Kenn-

zeichen der Küche nach auCen hin dar. 
1 4 4  Vgl. auch Schmolke. 
145 Vgi^ was  Krüger, Volkskundliche Forschung 61 und VKR II, 170 ff. 

über dieses WassergefàO sagt. Vgl. auch die Abbildungen in VKR II, 180/181; 
ferner die Beschreibung einer ferrata  des benachbarten Soule-Gebietes bei Giese, 
Soule 14. Auch in Aragón ist dieses GefàB bekannt, vgl. Kuhn 625. 

1 4 6  „Ce sont des sortes de cruches faites de douves de bois assemblées et  
retenues par des cercles de cuivre. Ces cercles étaient en fer chez les pauvres 
paysans, d'oú le  nom Herrades ou Ferrata (littéralement: ferrées)" (Vie à la 
Camp. 40). 

1 4 7  Vgl. Paret 51. 
1 4 8  Abb. 14 a. 
1 4 9  Abb. 9 B b 1. 
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ein AusfluBrohr. Oben ganz geschlossene Krüge, wie sie Fahrho lz 1 5 0  aus 
dem Ariège zeigt, sind mi r  nicht  begegnet. Die óf fnungen de r  Krüge  
sind, um das Wasser mòglichst lange frisch zu halten, im allgemeinen 
klein. 

Die Tonkrüge, die vom Vorland h e r  eingeführt  werden,  steilen ein 
Objekt dar, das sich jeder  leisten kann, wàhrend  die herrade schon immer  
von einem gewissen Wohlstand zeugt. Heute  werden  meistens bei Neu-
anschaffungen die modernen u n d  billigen Blechkannen bevorzugt.  

Ein àhnlicher Ubergang von àl teren zu jüngeren  Formen làBt sich 
bei den E i m e r n verfolgen. 

Neben der  herrade bestand f rüher  ein a u s  H o l z  h e r g e s t e l l -
t e r  W a s s e r e i m e r .  Der  Boden w a r  ein entsprechend zurecht-
gesàgtes Stück Holz, und  de r  obere Teil bestand — ganz àhnlich wie  bei 
der herrade — aus Dauben, die durch  metal lene (meist eiserne1 5 1)  Ringe 
zusammengehalten wurden.  Z u  diesen al ten Holzeimern gehòrte auch 
hàufig ein holzerner Deckel1 5 2 .  Ursprünglich t rug  m a n  diese Eimer  en t -
weder  an  zwei kleinen Henkeln oder  meistens wohl a n  einem groBen 
eisernen Henkel in der  Art,  wie  w i r  es beim modernen Eimer  ge-
wohnt  sind. 

Daneben bestanden überal l  frühzeitig e i m e r a r t i g e  G e f à B e  
a u s  K u p f e r ;  sie sind, bauchig u n d  mi t  einem groBen Henkel v e r -
sehen, bedeutend niedriger ais de r  Holzeimer. Diese al ten KupfergefàBe 
unterscheiden sich wenig von den Kupferkesseln, die auf  das Feuer  ge-
stellt werden (s. u.). So bezeichnet beispielsweise das Wort  badíno in 
Arrens eine 'marmite  e n  fer '  (Paret  50) u n d  in de r  V. d u  Louron sowohl 
einen Kupferkessel zum Wasserkochen ais auch einen eimerart igen 
Kupferbehàlter  zum Heranschaffen des Wassers (s. u.). 

Heute wi rd  in  unse rm ganzen Gebiet  de r  Bestand a n  al ten Wasser-
gefàBen durch  Neues immer  m e h r  zurückgedràngt.  So ist a n  Stelle der  
alten Eimerar ten  bereits  gròBtenteils de r  moderne Z i n k - u n d  
E m a i l l e e i m e r  getreten. Vielfach ist  de r  Ñame des alten eisen-
beschlagenen Holzeimers au f  den neuzeitlichen Eimer  übergegangen. 
Nebenbei ist aber  auch allgemein die franzòsische Bezeichnung in  reiner  
— só — oder  in patoisierter — seó — Form mi t  dem neuen fabrikmàBig 
hergestellten Gegenstand eingezogen (s. u.). 

D e r  A u s g u B :  1. ajgré153 Béd. Mont. a\yé Lesc. AQUARIUS, 
FEW III, 116/117. Ebenfalls zum Grundwor t  AQUA: 2. agasé Arr.  Pi .  
Camp. aigasé Pi. Au. Vi. Bord. 1 5 4 .  — 3. hefadé Lar. Abl. von hefádo 
(s. u.), also de r  Platz  usw. f ü r  die herrade: herrade 'évier pour  la 
herrade' (Pal.). — 4. siüé Gèd. bezeichnet eigentlich die Steine, auf 

1 6 0  Abb. 14 b. 
1 6 1  Daher auch — genau w i e  bei der herrade — der Ñame: hefá t  (s. u.). 
1 5 2  Einige dieser alten Eimer mit Deckel habe ich noch im Ossautal zwischen 

Gerümpel liegend angetroflen. 
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denen die Eimer, aprov. selha (SITULA), die Krüge  usw. ruhen,  abe r  
auch die ganze Anlage des Ausgusses. Zu  SITULA 1 5 5 ,  REW 7962. 

D i e  S t e i n e  z u  b e i d e n  S e i t e n  d e s  A u s g u s s e s ,  au f  denen 
die WassergefaBe abgestellt  werden:  1. setíno(s) Arr.  Lav. 1 5 6 .  Abl. von 
séti 'Stuhl ' ;  vgl. setine 'petit  siège, peti te assise; désigne spécialement u n  
support  en  pierre  pou r  les cruches' (Pal.). — 2. siTé Pi. Gèd. (s. o.). 

D a s L o c h  i m  A u s g u B :  hurát  allg., agask. forat 'Loch'; FEW 
III, 699b. 

D e r  a l t e  W a s s e r b e h à l t e r :  hefádo Lar. Béd. Mont. A r r . 1 5 '  
Vgl. herrade ' récipient à eau, de forme e t  construction spéciales, propre  
à la Montagne béarnaise; il remplace la cruche employée ailleurs. Les 
meilleures herrades sont en  bois d'if, qui  est imputrescible'. (Pal.) *FER-
RATA 1 5 8 ,  s. FERRUM, FEW III, 474a. 

D i e  d a z u g e h ò r i g e  S c h ò p f k e l l e :  1. káso Lar. Mont. Vgl. 
cache 'sorte de coupe de bois ou de métal  pourvue d 'un tube pour  puiser 
de l 'eau dans la herrade' (Pal.)159. REW 2434, CATTIA. — 2. kçso 
Arr . 1 6 0  Vgl. cosse 'espéce de coupe de bois ou de métal  pourvue  d 'un  
tube pour  puiser de  l 'eau dans la herrade' (Pal.). Das Wort  gehòrt  
nicht zum gleichen S tamm wie sp. cazo (Paret 51), sondern mi t  aprov. 
cosa 'écuelle de  bois sans anses', T F  cosso in seinen verschiedenen Be-
deutungen, kat. cóci 'Kufe', sp. cuezo 'Wasserbottich' (REW) zusammen. 
"COCIA, REW 2011. Z u m  gleichen Stamm: 3. kusét  Arr.  Be. Vgl. coussét 
'petite cosse' (Pal.). Dieses Wort  bezeichnet auch einen hòlzernen 
Napf  (s. u.). 

D e r  W a s s e r k r u g :  1. dúrno 1 6 1  Au. Vgl. dourno 'cruche, c ru-
chon' (Pal.). — 2. tefás Arr . 1 6 2  Pi. tafás Gèd. (VAS) TERRACIU 1 6 3 ,  
zu REW 8668164. — 3. kruso Lar. < frz. cruche. 

D i e  (moderne) W a s s e r k a n n e :  brçk allg. = aprov. broc 'broc' 
1320 (Pansier)1 6 5 .  

D e r  E i m e r :  1. hefát  Arr. Gèd. Ursprünglich ist diese Bezeich-
nung  an  den mi t  Eisenbandern beschlagenen Holzeimer (s. o.) gebunden 
gewesen, heute  jedoch verallgemeinert worden. (SITULUS) FERRA-
TUS 1 6 6 ,  zu FERRUM, FEW III, 474a. — 2. badíno Au. Lou. Dieses e imer-
art ige GefaB ist stets aus Metall, vgl. badine 'vase en  métal '  (Pal.)167 ,  

5 3  Vgl. ayguè 'évier' (Pal.); vgl. auch TF I, 844. 
5 4  Vgl. agassè; aygassè 'evier' (Pal.). 
5 5  Vgl. kat sillo in der Bedeutung 'WassergefáQ' usw. (Griera 123). 

Pal. 
5 7  Vgl. Paret 51. 
5 8  Zur Suffixbildung vgl. Rohlfs, Pyr. 127. 

Vgl. sp. cazo (Krüger, VKR II, 175), kat. cassó (Griera 223). 
Vgl. Paret 51; Schmitt 126 und 106. 

6 1  Vgl. gask. durno, aprov. dorna (REW 9086); ferner Fahrholz 46, Meyer 45 
6 2  Vgl. Paret 52. 

1 6 3  Rohlfs, Pyr. 135. 
Vgl. auch taris, tafíso 'Napf .  

0 5  Vgl. über die Wortsippe FEW I, 549 gr. BROCHIS 'Kanne' und neuer-
dings die Ausführungen von Scheuermeier 36 ff. 

6 6  Rohlfs, Pyr. 138. 
6 7  Pal. gibt nur diese enge Bedeutung an. (Vgl. dagegen unsere Ausführungen). 
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meistens aus Kupfer  hergestellt  (s. o.). Wohl identisch m i t  dem in der  
Nachbarschaft auftretenden aran, badina 'balsa artificial' (Corominas 18); 
Aveyron bodignou 'cuveau' (Vayssier), A L F  'cuve à lessive' P. 717, 718. 
— 3. kübét  Lar . 1 6 8  bezeichnet sonst einen Holzeimer f ü r  Wasser, einen 
Milcheimer usw., aber  auch, besonders heute, wo die al ten Holzeimer 
fast verschwunden sind, grofiere hòlzerne GefàBe, z. B. den  Laugbottich 
u. à. m., vgl. cubàt, cubét 'cuveau; vase à lait; cuvier  à lessive; ees réci-
pients sont en bois' (Pal.). Zu  CUPELLA, REW 2402. — 4. seó, só allg. 
ist die Bezeichnung fü r  den Eimer, de r  heute  ais Fabr ikware  e ingeführt  
wird; < frz. seau. 

D e r  H e n k e l :  1. ánso 1 6 9  allg.; frz. anse. — 2. ay.réto170  allg.; 
frz. oreille. 

4. K O C H G E S C H I R R  U N D  S O N S T I G E  
K Ü C H E N G E R À T S C H A F T E N .  

Anstelle des alten einheimischen K o c h g e s c h i r r s 1 7 1  u n d  son-
stiger bodenstandiger Küchengerátschaften h a t  ebenfalls viel Neues 
seinen Einzug gehalten. Jedoch haben sich überal l  charakterist ische 
Tòpfe, GefàBe u n d  Geschirrarten, die schon in a l ter  Zeit gebràuchlich 
waren, neben dem Neuen erhal ten.  

D e r  F l e i s c h -  u n d  S u p p e n t o p f 1 7 2 :  1. tup í  A r r . 1 7 3  Gèd. 
Vgl. toupi 'pot de t e r r e  sans anse, toupin pourvu soit d'oreillettes, soit 
d 'une queue pour  la manipulation'  (Pal.)174 .  Dieser Topf wi rd  zum 
Kochen gebraucht, wàhrend  ein àhnlicher, abe r  gròBerer Topf dieser A r t  
vorzugsweise zum Aufbewahren  von eingemachtem Fleisch, Schmalz 
u. dgl. dient: 2. tupio Arr.  Gèd. Mont. Vgl. toupie 'grand pot  de  t e r re  
vernissée, usité pour  conserver la graisse e t  la viande confite' (Pal.). Doch 
dient dieses Wort  auch zur  Bezeichnung eines Kochtopfes; die Termino-
logien sind nicht  scharf  abgegrenzt 1 7 5 .  tupi  und  tupio zu TOP, REW 
8788176. — 3. ú lo 1 7 7  Camp. Vgl. oule 'pot en  terre,  marmite '  usw. 
(Pal.)178. Zu  OLLA, REW 6059. Heute  aber  ist úlo durchweg auch die 

1 6 S  Vgl. Krüger, Hochpyrenàen B 67. 
169 Y g i  anserús Gav. ansirús Lou. ansús Luz (Schmitt 124). 
17° vg l .  awré fe s  Lu. (Schmitt 124). 
1 7 1  Auch auf  diesem Gebiete steht die Terminologie durchaus nicht mehr 

fest. Man grenzt nicht mehr scharf ab zwischen der Bezeichnung eines irdenen 
Topfes beispielsweise oder eines eisernen Topfes. Der  eine versteht z. B. unter 
tupí einen eisernen, der andere einen irdenen Topf, ein dritter beides usw. S o  
herrscht ein buntes Durcheinander. Hierfür ist auch bezeichnend, daB die B e 
zeichnungen für 'marmite', ALF 818, auf den für uns besonders in Frage kom-
menden Punkten bunt durcheinander gehen: marmíto ,  úlo, tupí,  tupio, metáo  usw. 
— Eine Zusammenstellung der verschiedenen Kochtòpfe, des Kochgeschirrs, der 
Napfe usw. für Béarn gibt Palay, Table 20—22. 

1 7 2  Vgl. auch die vielen Bezeichnungen für 'Topf' usw. im Kat., die man bei 
Griera (S. 213—247) mit  vielen Abbildungen flndet. 

1 7 3  Vgl. Paret 50. 
1 7 4  Vgl. aprov. topin 'pot de terre'. 
1 7 8  Vgl. oben. 
176 vg l .  Toole. 
1 7 7  Vgl. Schmitt 106. 
1 7 8  Vgl. afrz. oule, sp. olla, aprov. ola. 
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gàngige Bezeichnung f ü r  einen eisernen Topf. — 4. m e t á y  Camp. Au. 
Vi. Bord. bezeichnet stets, wie  de r  Name sagt, einen Metalltopf. Neben 
Nr. 1 u n d  3 ist dieses Wor t  die allgemein gelàufige Bezeichnung f ü r  den 
groBen Topf, in  dem tàglich das Essen gekocht wird;  vgl. aprov. metal  
'pot de  fer ' ;  gask. metàu  'métal; marmi te  ordinairement  de  fonte (autre-
fois il y en  avai t  de cuivre aussi) e t  avec laquelle on fa i t  la soupe; le 
metàu dépasse r a remen t  la capacité de 5 l i t r e s . . . '  (Pal.). Z u  ME-
TALLUM; vgl. Bloch II, 60b, s. v. métal. — 5. buïç to  Lar. Béd. be
zeichnet einen groBen Suppentopf, einen Wasser- u n d  Siedekessel; frz. 
bouillotte. — 6. pót  Pi. Gèd. h a t  dieselben Bedeutungen wie tupí, úlo 
und  metàu 1 7 9 .  <C frz. pot. — 7. marmíto  Gèd. Béd. bezeichnet einen 
Fleisch- u n d  Suppentopf, doch hàufig auch einen metallenen, meistens 
aber  i rdenen Topf, in dem eingesalzenes Fleisch aufbewahr t  wird. <C frz. 
marmi te .  

D e r  D e c k e l  (eines Topfes usw.): 1. kubçr  Pi. Lar. Béd. — 2. k ü -
bertéro Camp. Mont. L u . 1 8 0  — 3. kübertís  Gèd. — 4. plçfc Ar r . 1 8 1  u n d  
f e m e r 1 8 2 :  Az. Lav. Luz Adour  Aure. Deverbale Bildung zu aplegà, 
plegà 'met t re  en  süreté  etc.', boutà la bugade au plec 'met t re  la lessive 
à l 'abri ' ;  REW 6601, PLICARE. 

D e r  g r o B e  K u p f e r k e s s e l  (der ausschlieBlich zum Wasser-
kochen f ü r  die Wàsche oder  f ü r  das Fu t t e r  dient): fca^té183 allg. *CAL-
DARIU und, ursprünglich noch in gròBerer Ausführung: kaytéro allg. 
CALDARIA, REW 1503184. 

D i e  P f a n n e :  1. padéno 1 8 5  Gèd. Camp. Arr.  Au. Vi. Bord. Lar .  
aprov. padena. Vgl. Rohlfs, Gascón 107 PATINA; Corominas 91. — 
2. sárto 1 8 6  Mont. Lesc.1 8 7 .  Zu  SARTAGO, REW 7613. Vgl. auch Rohlfs, 
Bask. Ku l tu r  82, Anmkg. 1; Gascón 115: SARTANAM 1 8 8 .  

Z u m  E i n m a c h e n  und  A u f b e w a h r e n  von gesalzenem 
F l e i s c h  u n d  S c h m a 1 z bedient man  sich groBer i rdener  GefàBe 
(tupí, tupio, marmíto  allg. [s. o.]). Neben bauchigen Formen trifft m a n  
auch ziemlich gradwandige, hohe Tòpfe an, die ansta t t  eines anderen 
Verschlusses mi t  Papier  überspannt  sind. Sàmtliche Einmachetòpfe 
haben unterhalb  des Randes zwei Henkel. Die Bezeichnung dieser Tòpfe 
ist nicht  k la r  herauszustellen. Man verwendet  die genannten Wòrter  
scheinbar willkürlich. 

179 v g i  dagegen Pal.'s Angaben: pot 'pot, vase n'est usité qu'au sens de  vase  
de nuit ou de pot à pommade'. Für unser Gebiet trifft aber diese Erklàrung 
nicht zu. 

1 8 0  Schmitt 107. Vgl. auch sp. cobertero.  
i m  vg l .  Paret 43 und 58. 
1 8 3  Nach Schmitt 107. 
1 8 3  Vgl. Schmitt 106, Paret 50. 
1 8 4  Verschiedene Ableitungen von kaute (-ro), die aber auch gegenstàndliche 

Differenzierungen, besonders hinsichtlich der GroBe, aufweisen, bringt Schmitt 132. 
Vgl. auch Rohlfs, Gascón 91: CALDARIA. 

1 8 5  Vgl. Fahrholz 44. 
1 8 6  Vgl. auch sartana in Hocharagón-Navarra (Bergmann 30). 
1 8 7  Rohlfs, Lescun 383. 
1 8 8  ALF 1675 bringt für P. 692, 693, 685 padere bzw. padero. PATELLA, 

REW 6286. o ,  



D i e  K a s s e r o l l e :  kaserçlo allg. <Ü frz. casserole fehl t  in  keiner  
Küche; sie ist aus Eisen, Kupfer ,  Emaille oder  WeiBblech hergestell t .  
Alie Ar ten  haben einen langen Stiel u n d  dienen besonders dazu, die 
Milch zu kochen. Auch w à r m t  m a n  gern  eine Tasse Kaffee da r in  auf .  

D e r  N a p f ,  d i e  k l e i n e  S c h a l e :  1. esküdélo Arr .  Gèd. Au.  
Vi. Bord., nach frz. écuelle. SCUTELLA, REW 7756. Dieses GefàB ist 
meistens aus Steingut  hergestellt.  Aus  diesem iBt m a n  hàufig die  
Suppe 1 8 9 .  — 2. saladié Béd. ist eine Schüssel, die, wie  auch  d e r  Ñ a m e  
sagt, besonders bei d e r  Zuberei tung des Salats  gebraucht  wird ;  < frz.  
saladier. — 3. salé Gèd. L u z 1 9 0  ist e in  ziemlich groBer Holznapf, in  dem 
oft die But te r  eingesalzen (aprov. salar) wird.  Vgl. auch un t en  'Salz-
faB'. — 4. kusçt  Gèd. Bar . 1 9 1  Luz 1 9 0 ,  ebenfalls ein Holznapf f ü r  die  
Butter,  vgl. coussét ' en Barèges: écuelle en  bois pou r  le beu r re  frais '  
(Pal.)192. Das Wor t  bezeichnet auch e ine  Schòpfkelle, vgl. oben. — 
5. taris Lar. Béd. ist ein i rdener  Napf, d e r  vielfach au f  dem Handstein 
steht. Vgl. terris, tarris ' récipient de  taille moyenne en  ter re '  (Pal.)1 9 3 .  
*TERRACIU; zur  Suffixbildung s. Rohlfs, Pyr .  154. — 6. tafíso Lar.  Béd. 
bezeichnet auch einen, meistens jedoch e twas  gròBeren Napf, auch eine 
Terrine, eine K u m m e  aus  Porzel lan 1 9 4 ,  in  d e r  Speisen, z. B. d e r  Salat,  
zubereitet  werden.  — 7. bçl allg. <C frz. bol. Dieses GefàB1 9 5 ,  e ine 
Schale aus Porzellan, gelegentlich auch noch aus Steingut,  ohne  Griff 
u n d  Henkel, die in  ganz Frankre ich  verbre i te t  ist, h a t  sich auch in  
unsern Tàlern  schnell durchgesetzt.  Man iBt aus  i h r  hàufig die Suppe  
und  t r ink t  auch den  Kaffee daraus.  Dieses GefàB faBt durchschnitt l ich 
den Inhal t  von 2 bis 3 Tassen. 

Heute  iBt m a n  n u r  noch selten aus einem Napf, sondern gewòhnlich 
von einem T e 11 e r : siéto Gèd. Lar.  as\éto Gèd. Lar.  Beide Formen  be -
stehen nebeneinander,  vgl. siéte, assiéte 'assiette' (Pal.). 

D i e  T a s s e :  táso allg.; <1 frz. tasse. 
D a s  M e s s e r :  k u t ç t  Pi. Gèd. Camp. Jcutçc Lar. Béd. CULTELLUS, 

REW 2381. 
D i e  G a b e 1: furèéto allg.; < frz. fourchette .  
D e r  L ò f f e l :  1. k ü t é  Arr .  Aus  Holz geschnitzt1 9 6 .  Z u  COCH-

LEARIU, REW 2012. — 2. kü\ ïéro Lar.  Pi. küïéro  Gèd. Camp. 
D a s  S a l z f a B :  1. saljé Camp., aprov. salier 'salière'. — 2. sal\éro 

Lar., aprov. saliera, frz. salière. — 3. salaté Aspe Barétous 'saloir '  
(Pal.). — 4. saloutè Lav. 'vase à sel' (Pal.). Der  Gegenstand ist meistens 
aus Holz verfertigt.  Vgl. saluté 'Truhe ' .  

1 8 9  Vgl. Fahrholz 48. 
1 9 0  Schmitt 118. 
1 9 1  Pal. 
1 9 2  Nahere Angaben über dieses GefàO bei Schmitt 118. 
1 9 3  Zum gleichen Stamm vgl. tefás ,  tafás  'Wasserkrug'. 
1 9 4  Porzellan ist natürlich erst in neuerer Zeit aufgekommen. 
1 9 6  Auch im Kat. bekannt; vgl. Griera 219, dort auch zwei  Abbildungen. 
1 9 6  Vgl. die Abbildungen von Holzlòffeln aus der Provençe bei Danilowicz. 
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D a s  K ü c h e n g e s c h i r r :  1. baèéro Lar., aprov. vaisela; *VAS-
CELLA, zu VASCELLUM, REW 9163. — 2. baterío de kuzíno Lar. < frz. 
batterie de cuisine. — 3. gádye Gèd. Dieses Wort  bezeichnet nach P a r e t  
(S. 20) in Arr .  ein (Acker-) Werkzeug usw. 1 9 7 .  

D e r  G e s c h i r r s t a n d e r ,  d a s  G e s c h i r r b o r d  usw.: 1. ba-
§eré Lar. Cast. Au. Vgl. bacherè 'dressoir pour  la vaisselle; le vaisselier' 
(Pal.). Das Wor t  bezeichnet auch den ganzen Küchenschrank (s. dort). — 
2. kádre u n d  kádro (dero baSéro) allg. bezeichnet den Geschirrahmen. 
< frz. cadre. 

D e r  T r i c h t e r 1 0 8 :  1. huníl  Lar. Béd. Camp., aprov. fonilh, en-
fonilh; FUNDIBULUM, REW 3583199. — 2. tun í  Arr.  Pi. Az. 2 0 0  tuníT 

Gèd. Big.2 0 0 .  Ents tanden aus obiger Form, vgl. touni, tounilh 'entonnoir 
(forme donnée peut-è t re  p a r  l 'agglutination de  et e t  de  hounilh: et 
hounilh)' (Pal.). Vgl. Rohlfs, Pyr .  154. — 3. kuladé 2 0 1  Az. Lav. Luz, 
aprov. colador 'filtre, passoire'; Schmit t  104/105; zu REW 2035, COLARE 
'durchseihen'.  

D i e  S c h a u m k e l l e :  1. ezgramadéro Gèd. Abl. von *CRAMA 
(]> béarn.  grama 'Schaum'), REW 2294202. — 2. s k ü m w ç r  Lar. Béd. es-
k ü m w ç r  Lar. Béd. Mont. < frz. écumoire. 

D e r  (alte, kaum m e h r  gebrauchte) hòlzerne S a l z s t a m p f -
m ò r s e r :  pilú Au. Bord. Vgl. aprov. pilón, gask. piloú 'pilón' (Pal.). 
P ILA ( +  ONE), REW 6496. 

D a s  (alte) S t a m p f  b u t t e r f  a B  2 0 3 :  masadé Au. Aure 2 0 4 .  Vgl. 
massadé 'battoir  de  laveuse; en Aure: baratte;  ailleurs: pilón de  bara t te '  
(Pal.). Z u r  Etymologie *MATTEA 'Keule' s. Krüger,  VKR VII, 362 f.; 
ferner  Krüger,  Hochpyrenàen B 78. 

D e r  K o r b  2 0 5 :  1. tísto Au. Vgl. tiste 'panier, t. général, corbeille 
de  forme variée, banneau, bannette '  (Pal.). CISTA, REW 1950; zum 
Lautlichen Corominas 106. Z u m  gleichen S tamm 2 0 6 :  2. t istáy Arr.  Pi .  
Au. tistáü Gèd. Camp. Vgl. tistàlh 'grand panier  de  forme ovale e t  sans 
couvercle, largement  tressé' (Pal.). — 3. tistét Béd. Lar. Vgl. tistèt 'id.' 
(Pal.), aprov. cistela207 .  — 4. kQr Pi. k$rb Gèd. Bar. Vgl. corb 'cor
beille; hotte d'osier' (Pal.); aprov. corp. CORBIS, REW 2224. — 5. kur -
bét Gèd. Bar. Vgl. courbét 'corbeille qui a une  anse au-dessus e t  non 

1 9 1  Vgl. ebendort (iber verwandte Bezeichnungen. 
1 9 8  Schmitt zeigt auf  Tableau D Kiichengeràte und -gegenstSnde, u. a. 

Trichter (Bild 8 und 9). 
i»9 FEW III, 869 FUNDIBULUM verweist auf INFUNDIBULUM. 
200 pai. 
2 0 1  Schmitt 105 
2 0 2  Vgl. esgramá 'écumer' (TF). 
2 0 3  Nahere Angaben über die Butterbereitung s. Schmitt 113—121. 
2 0 4  Schmitt 114. 
2 0 6  Nahere Einzelheiten über den Korb sowohl sach- ais auch wortkundlicher 

Art s. Krüger, Hochpyrenàen C I, 52 ff. und Schmolke. 
2 0 6  Zur Suffixbildung vgl. Rohlfs, Pyr. 130. 
2 0 7  Karte 965 des ALF gibt innerhalb unserer Gegend ausschlieBlich von 

CISTA abgeleitete Worter an. 
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latérale comme la corb' (Pal.). Abl. von kçrb; aprov. corbel. — 6. coy,  
coyo, Big. 'panier, coffin, corbeille'. Pal. stell t  das Wor t  zu bascoyo, 
BASCAUDA, FEW I, 267a. — 7. disquèro 'corbeille' (Pal. II, 657). Zu  
deseo 'id.'; aprov. desea 'panier  large e t  peu profond'. DISCUS, FEW 
III, 92 ff.208. 

5. B E L E U C H T U N G .  
Ursprünglich diente allgemein de r  K i e n s p a n  als Beleuchtungs-

gegenstand. E r  wurde  in de r  Nàhe  des Kamins,  meistens au f  einem b e -
sonderen Stein, de r  aus de r  Kaminwand  herausrag t 2 0 9 ,  abgebrannt .  E r  
ist jetzt  auBer Gebrauch gekommen.  

Einen Fortschri t t  bedeutete  die kleine H a r z k e r z e ,  die m a n  leicht 
selbst verfert igen konnte; sie w a r  auch billig zu erwerben.  Sie bestand 
aus Harz, das einen Wollfaden umgab.  Manchmal  hediente m a n  sich 
auch eines in Harz getauchten Holzspanes. 

F ü r  Festlichkeiten kamen, zuerst  in  reicheren Familien, O 11 a m p e n 
auf. Auch sie sind nirgends m e h r  i m  Gebrauch. Die ü l l a m p e  bestand 
meistens aus zwei übere inander  gelagerten Messingschalen2 1 0 .  

Erwàhnung verdient  noch die T a l g k e r z e ,  die eine Vervoll-
kommnung de r  Harzkerze darstellt .  Sie w u r d e  in  hübschen handgearbei-
teten Messingleuchtern abgebrannt .  Heute  ist  sie durch  die neue  
W a c h s - bzw. S t e a r i n k e r z e  abgelòst worden, deren  franzòsi-
scher Name beweist, daB sie ein Eindringling ist  (s. u.). 

Die ü l l ampe  wurde  abgelòst durch  die P e t r o l e u m l a m p e ,  die 
heute noch überal l  da  im Gebrauche ist, wo noch kein e l e k t r i s c h e s  
L i c h t vorhanden ist (d. h. in  den meisten kleineren Ortschaften a n  den 
Hàngen, in vielen Einzelhòfen u n d  auch noch un ten  im Tal  in manchem 
Haus, z. B. in  den Vallées de  Barèges, de  Campan  u n d  d'Aure). Doch h a t  
sich dieses besonders in  den  le tzten J a h r e n  infolge de r  Anlage von Kra f t -
werken  sehr  verbreitet .  Nicht allzu wei t  abgelegene Ortschaften sind 
heute gròBtenteils mi t  S t rom versehen. Doch haben  nicht  alle Bewohner  
von dieser Mòglichkeit Gebrauch gemacht.  

Neben dem elektrischen Licht s ind immer  noch Petroleumlampe u n d  
Stearinkerze im Gebrauch, wàhrend  de r  Kienspan, die Harz-  u n d  Talg
kerze, sowie die ü l l a m p e  de r  Vergangenheit  angehòren. 

D e r  K i e n s p a n :  1. tédo 2 1 1  Pi. Gèd. Camp. Lesc. TAEDA, REW 
8520. — 2. hdPo Arr .  Au. Vi. Bord. Gèd. FACULA, FEW III, 363. 

2 0 8  Vgl. Fahrholz 137; Krüger, Hochpyrenàen C I, 60. 
2 0 9  Dieser Stein ist bei der alten Feuerstelle noch immer erhalten. 
210 vg l .  Fahrholz, Abb. 12 f; Paret 52; Meyer 41; Salvator 186; Haberlandt, 

Beitráge 18; ferner: Henry-René d'Allemagne, Histoire d u  luminaire depuis  l'époque 
romaine jusqu' au XIXe  siècle, Paris 1891; vgl. dort Fig. auf  S. 279 (zitiert nach 
Haberlandt). 

2 1 1  Vgl. i m  spanischen Nachbargebiet: t ieda, t eda  (Bergmann 32). 
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Der  S t e i n ,  de r  z u m  A b b r e n n e n  d e s  K i e n s p a n s  dient:  
1. tedé Lesc.2 1 2 .  Abl. von tédo; zur  Suffixbildung vgl. Rohlfs, Pyr .  142. 
— 2. halé Gèd. Vgl. halhè 'endroit, ordinairement  sous le  manteau  de  
la cheminée, ou l 'on place la chandelle'  (Pal.). Abl. von hato; vgl. Rohlfs, 
Pyr.  142. — 3. haïéro Au. Bord . 2 1 3 .  

D i e  H a r z k e r z e :  1. hato d'afozío Camp. Ar r . 2 1 4  RESINA, RA-
SINA, REW 7244. — 2. afozié Lar. Abl. von RASINA. 

D i e  T a l g k e r z e :  kandélo de séy  Camp. Arr.  CANDELA, REW 
1578; SEBUM, REW 7762; 'chandelle de suif' .  

D i e  W a c h s  - u n d  S t e a r i n k e r z e :  bugío allg.; < frz. bougie. 
D e r  L e u c h t e r  : 1. kandelé Pi. Camp. Au. Vi. Bord. Lar.  Béd. 

Mont. Abl. von CANDELA. Vom gleichen Stamm: 2. kandí t  Gèd.; vgl. 
sp. candil. 

D i e  ü l l a m p e :  1. gruzo A r r . 2 1 5  Pi. Z u r  Etymologie s. Gam. 277, 
s. v. creuset; Bloch I, 190. — 2. kalçf Camp. CALICULUS, REW 1513; 
FEW II, 86. — 3. lampéto Gèd. 

D e r  D o c h t :  1. m é k o  Arr.  Pi. Gèd. Camp., aprov. meca 'mèche'; 
MYXA, REW 5804. — 2. meso Lar. < frz. mèche.  

D a s  O 1: Qli Arr.  Pi. Gèd. Camp. Au. Vi. Bord. 
D i e  P e t r o l e u m l a m p e 2 1 6 :  lampiú Arr . 2 1 7  Lar. Z u r  Ety

mologie s. Gam. 550. 
D i e  N a c h t l a m p e :  bqlúzo Gèd. Vgl. frz. veilleuse 'Nachtlampe'.  
D a s  L i c h t  (allgemein): lús Béd. Vgl. aprov. lutz, gask. luts ' lu-

mière; clarté, jour '  (Pal.). 
D a s  S t r e i c h h o l z :  lükÇt Arr.  Gèd. Zu REW 5136218. 

6. D E R K E L L E R .  
Z u s a m m e n f a s s u n g  2 1 9 .  

Von jeher  bestand das Bedürfnis, sich in unmit telbarer  Nàhe der  
Wohnràume einen tief gelegenen kühlen Raum zum Aufbewahren und 
Frischhalten von Nahrungsmitteln aller A r t  zu schaffen. So h a t  man  sich 
beispielsweise zu diesem Zwecke den R a u m  u n t e r  d e r  T r e p p e  
nutzbar  gemacht. Im Hause des Typus V (Ossau, Aspe) ist an  dieser 
Stelle, falls de r  Platz  nicht  ais Schweinestall eingerichtet ist, Wein 
untergebracht.  I m  Hause der  Typen III und  IV h a t  man  den Platz  un te r  
de r  Treppe ebenfalls f ü r  Wein oder auch andere Vorràte, z. B. f ü r  K a r -

2 1 2  v g i  Rohlfs, Lescun 385; aragòn. tedero Hecho (ib.); tederos  'waagerechter 
Kienspanhalter' (Bergmann 26); ferner Krüger, GK 98. 

2 1 3  Pal. gibt halhère nur als 'grand feu, incendie' an. 
2 1 4  Vgl. arrousía (Paret 52); arrousée, arrousie, rousée, rousie 'résine' (Pal.). 

ALF B 1693 zeigt für unser Gebiet im allgemeinen: afuzío.  
2 1 6  Zur Sache vgl. Paret 52. 
2 1 6  Heute ist schon meistens die frz. Bezeichnung lampe à pé tro le  im  Ge-

brauch. 
2 1 7  Vgl. Paret 52. 
2 1 8  Vgl. Corominas 79. 
219 vg l .  die Ausführungen über die Haustypen. 
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toffeln ausgenutzt. Hàufig ist man  eine Stufe wei ter  gegangen, indem 
dieser Raum u m  etwa */2 bis 1 m (im Verhàltnis zum FuBboden des EG) 
vertieft worden ist. I n  diesem Falle führen  e twa  drei  Stufen zu diesem 
Raum hinunter.  Fe rne r  sind hàufig bei den Haustypen III u n d  IV 
u n t e r  d e r  K ü c h e  oder u n t e r  d e m  K o r r i d o r  kleine kel ler-
artige Ràume eingerichtet, die einen beliebten Aufbewahrungsort ,  vor 
zugsweise f ü r  Kartoffeln, darstellen. Durch eine Fall tür ,  die dem ganzen 
Raum seinen Ñamen gegeben h a t  (trápo), gelangt m a n  in  den Raum.  
Diese Bauweise ist besonders in  d e r  V. d 'Aure  wei t  verbrei te t .  
Eine gleiche Einrichtung kommt beim Barèges-Haus des Typus I hàufig 
vor. Hier befindet sich die Fal l tür  gewòhnlich im Fufiboden des von de r  
Küche abgetrennten Schlafraums (vgl. Abb. 1 a). Bei Lage des Hauses 
a m  Hang ist dieser Kel lerraum aufierdem durch  eine T ü r  von auBen zu 
erreichen (Abb. 2 a). I m  Haus Typus II (Campan) ist m i r  ein keller-
artiger Raum nicht  begegnet. 

Schliefilich ist bei Haustyp IV schon ganz vereinzelt, z. B. in de r  
V. d'Aure, ein r e g e l r e c h t e r ,  e twa  2 m t iefer  K e 11 e r anzutreffen, 
dessen GròBe verschieden ist. Gewòhnlich h a t  m a n  aber  n u r  einen Teil, 
etwa einen Raum von 6 : 4 m, des EG unterkellert .  Zu  diesem Raum 
führ t  eine Steintreppe hinab.  

T e r m i n o l o g i e  (s. die Terminologie a m  SchluB von Kap. I; vgl. 
aufierdem): 

boudègo Lav. ' réduit  sous l'escalier'; boutigoü (ohne nàhere  Orts-
angabe) 'petite boutique, pet i t  atelier; recoin sous l'escalier'; boutiguet 
Bas Lav. ' réduit  sous l'escalier' (Pal.). Alie Wòrter  zu APOTHECA, FEW 
I, 106220. 

2 2 0  Vgl- kat. bodega in der Bedeutung 'Kartoffelraum' u. a. m. (Griera 42); 
auch kat. botiga 'el departament d'una masia que serveix per a guardar fruits i 
altres coses — La botiga és als baixos de la casa, al costat del pastador i serveix 
per a tenir-hi les patates i altres viandes delicades del fred' (Griera 172). 
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IV. HOF, S T A L L U N G E N  U N D  G-ERÀTERÀUME. 

1. G R U P P I E R U N G  U N D  H O F P L A T Z .  
Die Anordnung de r  verschiedenen Stallungen, Schuppen und  des 

freien Hofplatzes zum Wohnhaus ist in unserm Gebiet nicht einheitlich. 
Beim H a u s t y p  I kann  n u r  in seltenen Fallen von einem Gehoft 

die Rede sein, da in unmit te lbarer  Náhe  des Wohnhauses meistens n u r  
der  Schweine- und  Hühnerstal l  und  ein kleiner Gerà teraum anzutreffen 
sind, wàhrend  die übrigen Wirtschaftsraume a m  Abhang zerstreut 
liegen. 

T y p u s  I I  wi rd  durch die der  Lànge nach a n  das Wohnhaus an 
gebauten Stall- und  Geràtegebàude charakterisiert.  In  der  Talsohle von 
Campan h a t  sich in diesem Falle ein Gehoft herausgebildet, das an  einer 
Seite von Garten und  Feldern usw., sonst von der  langen Hàuserfront  
und  òfter  von einem alleinstehenden Wirtschaftsgebàude, zur  StraBe 
hin  aber  durch eine hohe Mauer  begrenzt wird, die von einem Tor  durch-
brochen wird  (Abb. 3 a). Der  Hofplatz ist oft mi t  rohen Steinen oder 
Schieferstücken gepflastert, wàhrend u m  das Haus ein aus gròBeren 
Stein- oder Schieferplatten hergestellter Umgang herumführ t .  

Bei T y p u s  I I I  sind das Wohn- und Stallgebàude wieder von
einander  getrennt,  bis auf  das Lourontal, wo noch eine gewisse, jedoch 
rein àuBerliche Annàherung an  Typ II besteht (Abb. 3 d). Gewòhnlich 
gruppieren sich aber  bei diesem Typus Stall- und  Geràteràume mi t  dem 
Wohnhaus, doch ohne dieses zu berühren, u m  den Hofplatz herum, der  
zur  StraBe hin  hàufig durch eine Mauer  begrenzt wird. Auch im Louron
tal, wo sich vielfach die Stallscheune an  das Wohnhaus anschlieBt (s. o.), 
ha t  sich, und  zwar  dadurch, daB oft eine andere Stallscheune im rechten 
Winkel zu den beiden Gebàuden errichtet  ist, eine abgeschlossene Ge-
hòftbildung angebahnt  (Abb. 3 d). Zu r  StraBe hin finden w i r  auch hier  
schon eine Mauer. Doch ist diese Gruppierung noch nicht so scharf  nach 
auBen durchgeführt,  wie es bei dem nàchsten Typ zu beobachten ist. 

Bei T y p u s  I V  haben wi r  es in freier Lage innerhalb oder auBer-
halb eines Dorfverbandes mi t  einem abgeschlossenen Gehoft zu tun. Die 
Wirtschaftsgebàude gruppieren sich hàufig im Viereck u m  das Wohn
haus herum, so daB der  freie Hofplatz in der  Mitte liegt (Abb. 3 c). Z u r  
StraBe hin ist eine Mauer gezogen, durch die ein Tor  führt .  Die Stal lun
gen reichen n u r  ausnahmsweise, z. B. vereinzelt in de r  V. d 'Aure und  
im Azun (Abb. 3 b), an  das Wohnhaus heran. Hàufig ist durch ein Pu l t -
dach ohne eigene Mauern, durch das ein Unterstel lraum geschaffen wird, 
eine lose Verbindung hergestellt (Abb. 3 c). 
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Hin und wieder trifft man  aber  auch, vorzugsweise im Azun- und 
Campantal Háuser dieses Typs, deren zugehòrige Wirtschaftsgebàude1  

etwa in 50 m Entfernung liegen. In diesem Fall  k a n n  von e iner  Ab-
geschlossenheit des Hofes nach auBen hin  nicht  die Rede sein. Gewòhn
lich kommt dann auch die AuBenmauer in Fortfall;  doch ist gelegentlich 
auch hier  das Wohnhaus a n  der  Hauptf ront  bis zu den Seiten hin  von 
einer Mauer  umgeben, wàhrend der  Hofplatz h in ter  dem Hause in einen 
Garten iibergeht. Sonst befindet sich de r  Gar ten  bei Haustypus IV jen-
seits des Gebàudekomplexes, oft auch auf  de r  anderen Seite de r  StraBe 
(z. B. oft in de r  V. d'Aure). 

H a u s t y p u s  V, das zweigeschossige Stall-  u n d  Wohnhaus der  
Béarner  Hochtàler, h a t  im StraBendorf (z. B. Pon  bei Laruns) kein regel-
rechtes Gehòft herausbilden kònnen. Ein kleiner Hofplatz ist jedoch 
hinter  dem Hause vorhanden, wo bei Hinausverlegung d e r  Tiere aus  
dem Hause gelegentlich schon besondere kleinere Stallgebàude err ichtet  
sind (Abb. 3 f). Bei freier  Lage weist jedoch auch Typus V ein Gehòft 
auf  (Abb. 3 g). Da m a n  heute  bestrebt  ist, f ü r  das Vieh von de r  mensch-
lichen Wohnung getrennte  Stal l ràume zu schaffen, findet m a n  meistens 
bereits verschiedene Wirtschaftsgebàude in unmit te lbarer  Nàhe  des 
Wohnhauses. Auch hier  bildet eine Mauer  den AbschluB zu r  StraBen-
seite hin. Das groBe Eingangstor zum Hof ist in den Talern  Ossau und  
Aspe oft von besonderer Altertümlichkeit  und  Schònheit  (vgl. Kap. II, 4). 

D e r  H o f p l a t z :  1. k ú r  Pi. Gèd. Camp. Béd., frz. cour. — 2. kur -
táy  Pi.2. Zu r  Etymologie s. u.; vgl. fe rner  St reng 50. — 3. kurtçT Au.  
Bord. Alie Typen gehòren zum S tamm COHORTE, REW 2032 und  20333. 

D e r  H o l z h a u f e n :  1. lerié Au. Vi. Bord. le\ríé Arr.  Pi., lério, 
léyrio 'Holz'; aprov. lenhier. — 2. piçlo de lério Gèd. Camp. Vgl. pièle 
'amas de  plusieurs choses placées les unes s u r  les autres, monceau; meule 
de foin, de paille; tas etc.' (Pal.). PILA, REW 6497. 

D e r  S t r o h h a u f e n :  1. paüé4 Camp. Lesc. paffé Pi. — 2. paféro 
Au. Bord. Vgl. palhè, palhère, palhéro 'pailler, meule de  paille de  grandes 
proportions' (Pal.)5. — 3. mediuG  Gèd. Camp. sei h ier  mi t  aufgeführt ,  
obgleich dieses Wor t  nicht  einen Strohhaufen, wie m a n  ihn im allge
meinen kennt,  bezeichnet, sondern eine Par t ion Stroh, die man  für  
spàtere Dachreparaturen zwischen zwei Bàumen aufstapelt. Vgl. mediu  
'tas de  gerbes conservées en t re  deux arbres pour  faire des toits de  

1 Die zu den einzelnen Bauernhòfen gehòrenden, oft zahlreichen und auf 
den Bergen verstreuten Stallscheunen sind natürlich bei dieser Beschreibung des 
eigentlichen Bauernhofes, der sich ais Einheit darstellt, auBer acht gelassen. 

2 Pal. gibt nur an: courtàu, courtalh, courtelh 'étable, pare, bergerie'; vgl. aber 
aprov. cortal 'Gehòft, Viehhof' usw., kat. cort und cortal 'id.' (Griera 38). 

3 Zum Stamm COHORTE gehòren ferner: kurtÇt in der Bedeutung 'Stall, 
Verschlag für das Kalb' und courtilh 'Pferdestall'. 

4 Vgl. Fahrholz 65; Meyer 64. 
6 Vgl. kat. paller(a) (Griera 61). M i e t h l i c h ,  Bezeichnungen von  Getre ide-

und Heuhaufen im Galloromanischen, Diss. Zürich, Aarau 1930, S. 27, S. 87/88. 
6 Der Akzent steht nicht fest. Jedenfalls ist er mir sowohl auf dem e, dem i 

als auch dem u begegnet. 
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chaume' (Pal.). Z u  META7 ,  REW 5548. — 4. gárbe Gèd. ist dasselbe. 
GARBA, REW 3682. 

D e r  D u n g h a u f e n :  hemé Gèd. Camp. hiemé Au. Bord. Vi. 
humé Arr.  *FIMARIUM, FEW III, 542 (s. auch un te r  „der  Dünger").  

D e r  G a r t e n :  1. ç r  Arr .  Lesc.8 $rt Au. Vi. Bord. Béd. Lesc.8 

Es ist das álteste Wor t  f ü r  'Garten '  (aprov. orí) u n d  heute  bereits aus  
der  Umgangssprache verschwunden, wenngleich es noch allgemein be -
kannt  ist. Vgl. or t  ' jardin, te r ra in  clos cultivé. Le t. très usité dans tout  
le Béarn il y a 50 ans à peine, ne  s 'entend guère plus maintenant  que  
dans quelques lieux, notamment  en  Aspe. On l 'a remplacé p a r  casàu' 
(Pal.)9. HORTUS, REW 4194. — 2. kazáu Arr. Camp. Béd. Lar., aprov. 
cazal 'enclòs qui entoure une  maison; jardin',  gask. casàu ' jardin potager;  
domaine, terres  dépendant  de  la maison, enclòs' (Pal.). CASALE, 'zum 
Hause gehorig', REW 1729. — 3. gardí allg. ist das patoisierte frz. jardin,  
das sich immer  m e h r  ausbreitet .  

D e r W e g ,  P f a d ,  auch d i e  k l e i n e  S t r a B e  i m  D o r f :  
1. k a m í  Arr.  Pi. Camp. Au. Vi. Bord. Mont. Béd. Lar. kamín  Lar. — 
2. bío Pi. Vgl. bie 'voie, chemin, rue '  (Pal.). VIA, REW 9295. — 3. /ca
rero Béd. Vgl. aprov. carriera, gask. carrère 'voie entre  des maisons; 
rue, chemin; la route  centrale d 'un bourg est souvent appelé la carrère 
(Pal.). (VIA) CARRARIA 1 0 .  

D i e  g r o B e ,  n e u e  S t r a B e ;  d i e  C h a u s s e e :  kamináu^1  

Arr.  Camp. Vgl. caminàu 'grande-route'  (Pal.)12. 

2. D I E  S T A L L U N G E N .  
Entsprechend de r  groBen Bedeutung, die das Vieh, insbesondere 

Kühe  und  Schafe als Erwerbsquelle des Bauern unserer  Hochtàler haben, 
bilden die Stal lungen 1 3  einen wichtigen, wenn nicht den wichtigsten 
Bestandteil des ganzen Hofes. Abgesehen vom Hause des Ossau- u n d  
Aspetals, wo sich das Vieh un te r  dem WohngeschoB befindet, t re ten  
Rinder- und  Schafstall stets als besonderes oder besondere Gebàude in 
Verbindung mi t  einem darüberliegenden Heuboden auf 1 4 .  I n  einigen 
Gegenden ist das Hauptstallgebàude an das Wohnhaus angebaut, und  

T Vgl. sp. pg. meda 'Heuhaufen' (REW); Krüger, GK 121. 
* Vgl. Rohlfs, Lescun 379. 
9 Das Wort kommt aber noch hàufig in Eigennamen vor, z. B. Lort, Delor ,  

Dulor  (Pal.). 
1 0  Über den Typus VIA CARRARIA vgl. Hochuli 74—79. 
1 1  Dieses einheimische Wort steht in scharfer Konkurrenz mit dem neu e in-

gedrungenen grande-route,  route nationale und route thermale  u. à. m. 
1 2  S. Nàheres über das Wort caminàu und seinen Ursprung bei Pal., jetzt 

FEW II, 145. 
1 3  Die Anzahl der Scheunen und Stàlle drückt den Reichtum des Bauern aus, 

vgl. „ces granges sont le  résumé et  l'expression de la richesse" (Brunhes I, 470). 
1 4  Wir haben jedoch bereits festgestellt, daB beim alten Ossauhaus das Stock-

werk über dem Viehstand im EG auch hàufig zu einem Teil von einem Heuboden 
eingenommen wird. Andernfalls lagert bei Typ V das Heu unter dem Dach, also 
auch im gleichen Gebàude w i e  der Stall. 
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zwar ist es in diesem Falle entweder  eine Verlàngerung desselben, also 
unter  Berührung der  Giebelseiten (z. B. im Campantal ,  Typ  II; Louron-
tal, besondere Erscheinungsform von Typ III) oder  — allerdings selte-
ner  — die beiden Gebàude stoBen im rechten Winkel ane inander  (ge-
legentlich im Auretal). Niemals aber  besteht  im Louron-  u n d  Auretal  
zwischen beiden Gebàuden eine innere Verbindungstür .  N u r  das al te 
Haus des Campantals macht  h ier  eine Ausnahme: die Mauern  zwischen 
Wohnung und Stall sind durch eine Verbindungstür  un terbrochen 1 5 .  

Oft s teht  das Hauptstallgebàude im rechten Winkel zum Wohnhaus,  
jedoch ohne es zu berühren( vgl. Abb. 3 e). In  diesem Fal le  bildet  der  
Stall, dessen eine Giebelseite manchmal  fast  bis a n  die StraBe he ran -
reicht, zugleich den AbschluB des Hofkomplexes nach einer  Seite hin. 
So ist die Anordnung durchschnittl ich in den  Vallées d 'Aure  u n d  du  
Louron, doch auch in anderen Tàlern, z. B. in den Tàlern  von Campan 
und Azun, zumal auf  groB angelegten Hòfen des Haustypus IV. Wàhrend 
besonders de r  Bauernhof, de r  ein zweigeschossiges Wohnhaus des 
Typus IV aufweist, eine gewisse RegelmàBigkeit de r  Gruppierung be-
vorzugt, ist die Anordnung de r  Stallscheunen beim Strohdachhaus des 
Barèges (Typus I) willkürlicher.  

Die einfachste Form einer  S t a l l s c h e u n e  — allgemein bQrdo 
genannt  — treffen w i r  auf  den Hòhen an. Dort  ist hàufig eine kleine 
Wohnstàtte f ü r  den Schàfer  mi t  eingerichtet. Sonst aber  h a t  die Stall
scheune der  Hòhen Àhnlichkeit  mi t  de r  beim Hause. Diese h a t  gleiche, 
oft sogar gròBere AusmaBe ais das Wohnhaus selbst. Man mach t 1 6  sich 
bei der  Berg-bordo gewòhnlich, bei de r  bordo beim Haus nach Mòglich-
keit die Hanglage zunutze, dami t  das gemàhte  Fu t t e r  d i rekt  vom Berge 
ln das BodengeschoB eingeführt  werden  kann 1 7 .  Wàhrend der  Stall, de r  
das EG einer bordo einnimmt, eine kleinere u n d  eine gròBere, oft ge-
wòlbte T ü r  und einige Drahtgi t terfenster  aufweist, befinden sich im DG 
( =  Heuboden) eine oder  zwei groBe Dachluken, die durch Holzscheite 
oder -klappen verschlossen werden  kònnen (vgl. Kap. II, 4). Durch diese 
Luken wi rd  bei e iner  bordo auf  ebenem Gelànde (also gewòhnlich bei 
einer bordo beim Haus) das Heu mittels einer Leiter, die von auBen 
angestellt wird, eingebracht. Ist aber  ein Einfahren des Heus vom Berge 
her  mòglich, so findet m a n  ans ta t t  einer groBen Luke  wohl auch eine 
regelrechte Tür. Mitunter  füh r t  an  die Luke bzw. T ü r  ein aufgeworfe-
ner  Damm (Mont.)18 oder ga r  eine aus Holz oder Eisen bestehende 
Brücke hinan. Hier  und  da besteht  diese Auffahr t  aus beidem: der  
Damm reicht nicht  ganz bis an  das Haus hinan, und  die Verbindung 
zwischen Damm u n d  Haus wird  durch eine kleine Brücke hergestellt.  

1 6  Vgl. das Kap. „Haustypen". 
1 6  Vgl. die Beschreibung der Stallscheune des Ariège-Gebiets bei Fahrholz 59. 
1 1  Vgl. die Beschreibung der Stallscheune von Pieds bei Cavaillès 297; Schmitt 16. 
1 8  Vgl. ebenso im Dauphiné (Giese, Dauphiné 26), im Cantal, vgl. die Abb. 

bei Lhermet 97; vgl. ferner Coissac; Foville.  
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Die steile Abfallseite des Dammes ist in diesem Falle durch eine Stein-
mauer  abgestützt  (Mont.)19. 

Ursprünglich fand innerhalb des EG der  bordo beim Haus ebenso 
wie im EG de r  Béarner  Hàuser  eine ràumliche Unterteilung durch Wànde  
für  die verschiedenen Vieharten nicht statt. Man behalf sich mi t  Bre t te r -
verschlàgen u n d  Gattern,  u m  eine gewisse Scheidung durchzuführen 
(vgl. Taf. II, 6). Bei kleinbàuerlichen Verhàltnissen, wo man  sich noch 
nach a l ter  Weise mi t  einem einzigen Stallgebàude bzw. Stal l raum in 
den „maisons en  hauteur"  (Béarner Hochtàler) begnügen muB, dient  die 
bordo zugleich als Abstellraum f ü r  landwirtschaftliche Geràte, Wagen 
u. dgl. 

Der  F u B b o d e n  de r  Stallungen besteht überall aus Lehm oder 
festgestampfter Erde  u n d  Kuhdünger.  An einer Seite des Stalles, vom 
übrigen Raum durch einen J a u c h e g r a b e n  oder eine Rinne getrennt,  
stehen die Kühe, mi t  dem Kopf zur  Wand hin, an  der  sich die Krippe 
hinzieht. Der  Standort  de r  Kühe  ist neuerdings allgemein etwas erhòht, 
damit  die Tiere einen trockenen Untergrund haben. Der der  Krippe 
parallel laufende Jauchegraben fàllt  zu einer Mauer hin leicht ab, 
durchstòBt sie und  mündet  in einer Jauchegrube drauBen auf  dem Hof. 

Die K r i p p e  h a t  allgemein mehrere  lange, ca. 30 cm hohe Stein-
quadern ais Grundlage, die auf  de r  Erde ruhen und sich an  der  Mauer 
entlang hinziehen. Auf  ihnen ha t  man  eine sinngemàBe Holzkonstruktion 
angebracht; oft  wi rd  n u r  ein langer Balken an  der  Vorderseite auf-
gelegt, so daB zwischen Wand und Balken eine Hòhlung entsteht.  
Neuere Krippen bestehen aus Zement. Sowohl àltere als auch neue 
Formen sind über  das gesamte Gebiet verbreitet; auch hinsichtlich der  
Platzverteilung bestehen in den Stallen keine regionalen Unterschiede. 

Oberhalb de r  Krippe ha t  man  in den Kuhstallscheunen oft  die 
folgende Einrichtung geschaffen: Über der  Krippe befinden sich in der  
Decke, also in dem FuBboden des Heubodens, groBe viereckige O f f -
n u n g e n , e twa in der  GròBe 70 : 40 cm. Zuweilen ist sogar a n  der  
ganzen Wand entlang eine FuBbodendiele des DG ausgelassen worden 
(vgl. Abb. 1 f). Auf  diese Weise kann man  das für  das Vieh bestimmte 
Heu di rekt  vom Boden in die Krippe werfen2 0 .  In  den Hàusern der  
V. d'Ossau, die im OG neben der  Wohnung einen Heuboden haben, t r i t t  
diese Anlage ebenfalls auf. Man ha t  diese Einrichtung auch in jenen 
Stallungen getroffen, die erst  neuerdings, und zwar aus ehemaligen 
Wohnhàusern, geschaffen sind. 

In  der  V. de Campan t ra f  ich einen S c h a c h t (ca. 80 : 50 cm) an, 
durch den Heu heruntergelassen werden konnte. Dieser Schacht mündet  
begreiflicherweise nicht in unmittelbarer Nàhe des Viehs. 

1 9  Im Ariège findet man eine Treppe, vgl. Fahrholz 60 und Fahrholz, Abb. 19. 
2 0  Auch über Raufen (s. u.) findet man dieselbe Einrichtung. 
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Eine R a u f e  ist im Kuhstall  n u r  vereinzelt vorhanden. Sie besteht  
aus einfachen, untereinander  verbundenen,  parallelen, in einem Winkel 
von ca. 45° a n  der  Wand angebrachten Holzleisten. 

J e  zwei Kühe, manchmal aber  auch jede einzelne Kuh,  sind von-
einander durch senkrechte, hàufig zugleich auch die Decke m i t  s tützende 
Balken getrennt. An diesen Balken oder a n  de r  Krippe selbst sind nicht  
zu òffnende Holzringe angebracht. Daran  werden  die K ü h e  mittels eines 
hòlzernen H a l s b a n d e s  u n d  P a t e n t v e r s c h l u s s e s 2 1 ,  wie  im 
Ariège22 ,  befestigt2 3 .  

Als S t r e u dienen Stroh, aber  auch F a r n k r a u t  u n d  Gràser. Ist  de r  
Raum, der  die Kühe  beherbergt,  ein selbstàndiges Gebàude, so sind hier  
auch noch, abgesehen von den Kàlbern,  die einen kleinen Verschlag in 
einer Ecke einnehmen (s. u.), oft Schweine u n d  Hühner  (s. u.), selten 
aber  noch die Schafe2 4 ,  wie  dies f rühe r  stets de r  Fall  war ,  untergebracht .  

F ü r  die K à 1 b e r h a t  m a n  gewòhnlich durch  Gat te r  u n d  Bre t te r  
einen kleinen Winkel im Kuhstal l  abgeteil t2 5 ,  in den ein Trog hinein-
gestellt wird. Dieser ist ein ausgehòhlter Stein oder Baumstamm, à h n -
lich wie im Schweinestall (s. das betr.  Kap.). 

In  der  V. de Campan begegnete m i r  im Zusammenhang m i t  de r  K u h -
stallscheune eine zweckmàBige M i l c h k ü h l a n l a g e  (fcum^t26): A n  
eine Wand des Kuhstalles angebaut, befindet sich ein sehr  kleines Ge-
mach, e twa 1,50 m breit, 0,50 m tief u n d  1,30 m hoch, das durch ein 
viereckiges Fensterchen von auBen erhel l t  wird. Eine Holzklappe a n  der  
Innenseite de r  Stal lmauer bietet  die einzige Mòglichkeit, diesen Raum 
zu erreichen. Ein kleiner, mun te r  fiieBender Quell wi rd  hier  h indurch-
geleitet und  die frisch gemolkene Milch im Wasser zur  Kühlung in 
Kannen aufbewahr t 2 7 .  

D i e  S t a l l s c h e u n e ,  d e r  S t a l l ,  i n s b e s o n d e r e  d e r  
K u h s t a l l :  1. bçrdo Arr.  Pi. Au. Vi. Bord. Lar. Cast. Béd. Os. Jou . 2 8  

Zu BORD, FEW I, 438; Krüger,  Hochpyrenàen A I ,  94; Schmitt. — 
2. estáblo Béd. STABULUM, REW 8209; vgl. Streng 55; Krüger,  a. a .  
O. 95. Wird der  Nachdruck auf  „Kuh"(stall) gelegt, so fügt  man  oft ein 
déros bákos (s. u.) de r  Deutlichkeit halber  hinzu. bçrdo bezeichnet Stall  
und  Scheune zusammen, aber  auch den Stall allein, wàhrend  estáblo auf 

2 1  Vgl Schmitt; ferner Krüger, Hochpyrenàen B 38 IT. 
2 2  Fahrholz 63. 
2 3  „Um an der Krippe angekettet zu werden, tragen die Kühe ein federndes, 

aus biegsamem Holze hergestelltes Halsband, das mit e inem sinnreich zugeschnitz-
ten Pflock über dem Nacken der Tiere verschlossen wird." (Fahrholz 63.) 

2 4  Vgl. die Aufteilung der Stallungen nach Cavaillès 296. 
2 6  Besondere, zum Schutz der Kàlber dienende Holzgitter, wie  Fahrholz 

(S. 63; Abb. 23) sie im  Ariège angetroffen hat, sind mir nicht begegnet. 
2 6  Bezeichnet auch eine Trànke; s. Kap. IV, 4. 
2 7  Vgl. Cavaillès 296: im  bigourdanischen Stall ist u. a. enthalten: „ . . .  un 

abreuvoir accompagné d'un petit réduit fermé oü l'on met à rafraichir le  lait 
destiné à la fabrication du beurre . . ." .  Also ist sogar eine Trànke im Stall ent 
halten! (Vgl. auch Cavaillès 297.) Vgl. auch das Milchkühlhàuschen, das Paret 
(S. 53/54) für Arrens beschreibt, und Schmitt 107. 

2 8  Pal. bringt hierfür noch nàhere Angaben; ferner auch Griera 29. 
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die Bezeichnung des Stalls beschránkt  ist. Der obere Teil de r  Stall
scheune, der  Heuboden, füh r t  einen besonderen Ñamen:  

D e r  H e u b o d e n 2 9 :  1. púpe Gèd Gav.30 .  — 2. t rú  Camp. Pi .  
Au.31  Bord. — 3. sulé Gèd. Pi. Camp. Au. Béd. Caut .3 2  3 3 .  Vgl. soulè 
'grenier, galetas'  (Pal.). SOLÀRIUM, REW 8063-54. Vgl. Kap. II, 2. 

Vergleiche z u  den drei  Typen Krüger,  a. a. O. 95. 
4. kalatró Au. Dieses Wort  ents tammt der  gleichen Wurzel wie frz. 

galetas, das auch in Mundar ten  als 'Hausboden' u. à. m. übernommen 
ist35 .  Das r finden w i r  auch bei calatrà 'personne grande e t  mal  faite, 
rustre '  (Pal.), das in seiner Bedeutung in über t ragenem Sinne der  Be-
deutung von galetas = Rumpelkammer  (s. Davidsen 37) nahekommt.  
Vgl. T F  galata, galatras usw. — 5. tulát Arr . 3 €  3 7 .  TABULATUM, zu 
REW 8515. — 6. graè, gragnè; grè Lav. 'grenier '  (Pal.); aprov. granier 
'grenier'. — 7. tourrè Lav. 'grenier '  (Pal.) t u f é  Arr .  

D a s  H e u :  hé Arr . 3 8  Pi. Gèd. Camp. Lar. Béd., ferner 3 9 :  Caut.  
Gav. Hau t  Adour  hjé Au. Bord. Aure 3 9  héy  Lu. 3 9  hén Est.3 9  FENUM, 
FEW III, 455a. 

D e r  G r u m m e t :  redáy Au. Bord. ardáy, ardáT Pi. Arr . 4 0  Caut . 4 1  

afedát  Lar. Béd. Vgl. redàlh, arredàlh, ' regain' (Pal.). RE + *DACULU, 
FEW III, 2 4 2 .  

D i e  L e i t e r (s. Kap. II, 5): Vom Stall aus ersteigt man  den Heu
boden mittels einer Leiter; die Offnung, die sich im Fuí3boden des Heu-
bodens befindet und  in die die Leiter mündet: aysadé Arr., vgl. aussadé 
'die Offnung, durch die das Heu vom Heuboden in den Stall geworfen 
wird '  (Paret  61). Nach P a r e t  h a t  diese Offnung „wohl ihren Ñamen da-
her, daB eine solche Offnung durch eine Fal l tür  geschlossen werden kann, 
die nach oben aufgeklappt wird". Vielleicht sei auch begrifflich davon 
auszugehen, „daB man durch eine solche Offnung auch Lasten von unten  
nach oben befordern kann". *ALTIARE, zu REW 385. 

2 9  Einen Unterschied in der Bezeichnung des Heubodens der Stallscheune und 
des Vorratsbodens des Wohnhauses machen die Einwohner nicht. 

3 0  Fahrholz 62. Vgl. ALF 550, P. 697. 
3 1  Ebenso in Tramesaygues (Aure), ALF 550, P. 698. 
3 2  ALF 550, P. 695. 
3 3  Ebenso im Ariège (Fahrholz 61). Vgl. auch soléro und suléro in gleicher 

Bedeutung in  Aragón (Kuhn 584). 
3 4  Zur Bedeutungsentwicklung des lat. Grundwortes s. Streng 108. Zur Ver-

breitung dieses Worttypus für 'Heuboden' in Frankreich vgl. ALF 550 fenil .  
3 5  Z. B. im Ariège-Gebiet (Fahrholz 21). 
3 6  Vgl. Paret 60. 
3 7  Vgl. aprov. taulat 'FuBboden, Diele, Dach'; südfrz. taulat 'plancher établi 

sur les tirants d'un toit de grange' (TF). 
3 8  Vgl. Paret 15. 
3 9  Nach Schmitt 29. 
4 0  Vgl. Paret 15. 
4 1  Schmitt 29. 
4 2  Vgl. auch noch: arrè-ardàlh (ohne Ortsangabe) 'troisième coupe de foin', 

arrebòr, rebòr  Haut Adour. Haute Big. 'foin de troisième coupe; il vient après 
l'arredàlh' (Pal.). 
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D i e  K r i p p e 4 3 :  1. prezéi Pi. prezéy Arr.  Gèd. Camp., f e rne r 4 4 :  
Lav. Luz Adour4 5 .  — 2. pecébre Lav. 'crèche' (Pal.)46. PRAESEPE. — 
3. mandyatéro Béd.4 7  4 8 .  mangatéro Jou. Abl. von manjà; MANDU
CARE, REW 5292. — 4. gréso Au. Vi. Bord. Aure 4 9 .  Vgl. grésso Aure  
'crèche, auge' (Pal.). KRIPJA,  REW 4773. — 5. kréso Cast. Gav. Caut . 5 0  

gréSo Au. Bord. < frz. crèche. (Zum gleichen Grundwor t  wie  Nr. 4.) — 
6. paréèo Camp. Dieses Wort  bezeichnet auch einen Trog (vgl. auch 
Nr. 4), z. B. f ü r  die Schweine (s. u.). Vgl. parèch, -e 'auge, crèche' (Pal.). 
< ? Rohlfs, Gascón 70. 

D i e  R a u f e 5 1 :  1. rastét™ Ar. 5 3  RASTELLUS 5 4 ,  REW 7078. Z u m  
gleichen Stamm (vgl. auch Krüger ,  a. a. O. 97): 2. rastiïé Gèd. afasti lé 
Camp., ferner 5 5 :  Luz Adour  Gu. Lou. Caz. Arán  restïïé Pi. S-M. Au. 
Vi. Bord. restiTçr Lar. afest i lé  Béd.5 6  — 3. mindyatéro Arr.  bezeichnet 
nach Pal. auch eine Krippe, vgl. minjadére 'mangeoire, crèche'; vgl. auch 
mandyatéro 'Krippe' (s. o.), das auf  die gleiche Wurzel zurückgeht.  

D i e J a u c h e 5 7 :  1. eSçr Arr. 5 8 .  Vgl. Rohlfs, Gascón 47. — 2. dezgút 
de héms Camp. Vgl. desgout 'dégout, écoulement'  (Pal.); zur  Etymologie 
vgl. frz. dégout, zu dégoutter ' t ráufeln ' ;  héms = 'Dung' (s. u.). 

D i e  J a u c h e r i n n e 5 9 :  1. barát Arr.  Vgl. aprov. valat 'fossé', 
gask. baràt 'fossé' (Pal.). Abl. VALLIS, REW 9134; RLR LX, 139. — 
2. gundfylo Au. Bord. < ? — 3. gúrgo e o  Arr.  aprov. gorga 'gorge, conduit, 
gargouille'. GURGA, REW 3921. — 4. kanáu Gèd. Luz6 1 .  — 5. Jcl^to62 

4 3  Vgl. zu den Krippennamen Krüger, Hochpyrenàen A I, 96 ff. 
4 4  Schmitt 23. 
4 5  Vgl. preséy,  presép 'crèche' (Pal.), auch presèpi  'id.' (TF). 
4 6  Vgl. hierzu: pesebres  in Hocharagón-Navarra (Bergmann 22), pesebre  Ara

gón (Kuhn 606) und kat. pessebre  (Griera 175) 'id.'. 
4 7  Vgl. u. Raufe, Worttyp 3. 
4 8  Vgl. minjjadiro 'crèche' (Rohlfs, Pyr. 167). 
4 9  Nach Schmitt 23. 
5 0  Vgl. ALF 348, Punkte 693, 694, 695, 697. Vgl. zu demselben Stamm: grépio 

Lomagne (Pal.), gripya Arán (Schmitt 23) 'id.'. 
5 1  Vgl. auch: 'Les barreaux qui forment l e  rátelier': bafús  pl. Gav. Adour 

Aure Arán (Schmitt 23). 
6 2  Schmitt 23. 
5 3  Vgl. auch rastèt ,  rastèu 'id.' (TF). Weitere Angaben s. Schmitt 23. 
5 4  Vgl. kat. rastel l  'id.' (Griera 41); aragon. fas t í to  und àhnliche Formen 

(Kuhn 606 f.). 
6 6  Nach Schmitt 23. 
6 6  Vgl. kat. rastellera, rasti l lera 'id.' (Griera 41). 
5 7  Schmitt bringt auf  S. 25 noch verschiedene andere Bezeichnungen für Kot, 

Dung, Jauche u. dgl. 
6 8  Vgl. echèr, essèr 'uriñe et  bouse mélées, purin' (Pal.). Vgl. auch Paret 18. 

Schmitt 25: L'urine et  la bouse (mélées): e x k y é r  Haut Adour; eSSer Lu.; eskyér  
S-M.; liSér Arr.; e i é r  Saurat (Ariège). 

6 9  Eine spezielle Bezeichnung besteht hierfür eigentlich nicht. Wie die Bei -
spiele zeigen, verwendet  man den Ausdruck für 'Rinne' oder 'Graben' u. dgl. 
schlechthin. 

6 0  Vgl. gourgue 'gouffre, abime d'eau', 'une mare, un bourbier etc.', in Az. 
'les latrines et  un petit lac' (Pal.); gourgo 'amas d'eau, fossé, goufTres' (TF). 

6 1  Nach Schmitt 23. 
Vgl. clot, - e  'trou, creux dans la terre, fosse' usw., clòto Bas Lav. 'fosse 

d'aisances' (Pal.); vgl. auch klot  'künstlicher Teich* in der Gegend zwischen Tou-
louse und Cahors (Meyer 63); aprov. clot 'Hóhlung', 'hohler Raum'. 
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Camp. Adour 6 1 ;  gall. *KLOTTON, REW 4717. — 6. rigÇlo Au. Vi. Bord., 
ferner 6 1 :  Lou. Caz. Arán.  <C frz. rigole. — 7. si ïú Camp. Vgl. frz. sillón. 

D e r  D ü n g e r :  1. héms Arr.  Gèd. Lar. Béd. Camp. héns Arr., 
ferner 6 3 :  Luz Adour  Lu. Arán  hjéms Pi. h\éns Pi. Au. Vi. Bord. h\e(n)z 
Pi. Camp. Aure 6 3 .  híms Béd. FIMUS, FEW III, 544. — 2. gegilhes pl. 
Ossau ' fumier qu'on a óté d 'une étable' (Pal.). <C jasilhe 'Lager'. 

D i e  S t r e u :  1. sústre6 4  Arr . 6 5  Gèd. Camp. Au. Bord. Béd. 
Lesc.66. Abl. von "SUBSTRARE0 5 ,  REW 839567. Wàhrend dieses Wort  
die Streu schlechthin bezeichnet, sind die beiden folgenden Worttypen, 
wenigstens ursprünglich, auf  eine bestimmte S t reuar t  beschrànkt:  
2. paTát Arr.  Pi. Camp. Cast. payát Lar. Vgl. palhàt ' litière de paille 
(Pal.). Ursprünglich auf  die aus Stroh bestehende Streu beschrànkt, be
zeichnet das Wort  heute  teilweise schon 'Streu'  schlechthin68 .  — 3. héys 
Lar. ist das Farnkraut ,  bezeichnet sodann die zum wesentlichen aus 
Farn  bestehende St reu  und  ist heute bereits auf  dem Wege, àhnlich wie 
palát, zu verallgemeinern. Zu FILEX, FEW III, 514. — 4. záses pl. 
Lu.6 9 .  "JACIUM, REW 4566™ (s. u.). 

D i e  ü f f n u n g ( e n ) ,  auch d e r  S c h a c h t ,  d u r c h  d i e  m a n  
d a s  H e u  v o m  H e u b o d e n  aus den Tieren z u w i r f t :  1. bukày, 
Béd. S. Kap. II, 4. — 2. dyitadé7 1  S-M. Abl. von JACTARE, *JECTARE, 
REW 4568. — 3. hurát(s) Au. Cast. 'Loch'. Der Plural  erklàr t  sich aus  
den oft  mehrfach nebeneinander liegenden Durchwurflòchern. — 4. ka-
yedé 7 2  Au. Bord. Abl. von CADERE73 ,  REW 1451. — 5. trúmpo(s)74  Lar.  
Vgl. troumpe ' trompe, tuyau'  (Pal.); REW 8952. — 6. tüÇu Lesc. Vgl. 
tuèu = forme de  tuyèu  = ' tuyau'  (Pal.). 

D a s  T u c h 7 5 ,  m i t  d e m  m a n  H e u  b e f ò r d e r t ' 6 :  1. Vedarás 
Arr . 7 7  (s. Worttyp 2). — 2. leitéro Cast. Beide Wòrter  werden in ihrem 

6 3  Nach Schmitt 24. 
6 4  Gelegentlich hort man in einigen Gegenden einen leichten Anflug von 

einem S-Laut statt des s am Anfang, z. B. in Arr. und Lesc. 
6 5  Vgl. Paret 58. Dieses Wort ist in Südfrkr. weit  verbreitet, vgl. Sabin 31. 
6 6  Vgl. soústre 'le mélange qui composera la litière du bétail' (Pal.). Vgl. kat. 

sostre 'couche'; aran, sustre 'basura', sustra 'esparcir grano, harina, polvo (Coro
minas). 

6 7  (SUBSTRARE » soustrà 'faire la litière' (Pal.). 
6 8  Vgl. Sabin 54: „Zu palhar = 'Stroh hinweríen' erscheint das Partizip palhat 

als 'hingeworfenes Stroh, Streu'". 
e •  Schmitt 24. 7 0  Vgl. Sabin 36 ff. Der zweite Teil der Sabinschen Untersuchung behandelt 

..Bezeichnungen der Streu, denen die Vorstellung 'Lagerstàtte' zugrunde liegt". 
7 1  Vgl. j e tadé  'qui est à jeter, qui se jette' (Pal.). 
7 2  Vgl. Schmitt 16. 
7 3  Vgl. cajedé 'trou du íenil par oú l'on fait tomber le fourrage', ferner: 

'lieu oü il est facile de tomber, endroit dangereux' (Pal.). Abl. zu càye, càde (und 
ahnliche Varianten) 'tomber' (Pal.). 

7 4  Wegen des Plurals vgl. o.: hurát.  
7 6  Es hat die GròBe von ca. 3 qm. 
7 6  Vgl. auch Schmolke; Krüger, Hochpyrenàen C I, 71 f. 
7 7  Auch: Ihetèra Arr. (Paret 16); vgl. Pal. Iheytère = Ihetaràs. 
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ursprünglichen Sinne ('Bettuch') nicht mehr  gebraucht 7 8 .  Zu LECTUA-
RIUS, REW 4964a, 496579. 

E i n e  A b t e i l u n g  f ü r  2 K i i h e :  dyáso Arr . 8 0  8 1  (s. o.). 
D a s  h ò l z e r n e  v e r s c h l i e f i b a r e  H a l s b a n d 8 2  der  

Tiere8 3 :  kurá Arr . 8 4  Lar. Béd. Zu  COLLARÉ, REW 2042. 
D e r  V e r s c h l a g ,  d e r  k l e i n e  S t a l l  f ü r  d a s  K a l b :  

1. bargás85 Lav. Luz Gav. Ar. (s. u.). — 2. bargus Lav. 'parc pour  les 
veaux, loge dans l 'étable' (Pal.)86. Zu beiden Formen vgl. Krüger,  Hoch
pyrenàen B 52. — 3. pafífc85 Aràn Barousse Lou. Vgl. REW 6253 und  
Gam., s. v. parc; Krüger, Hochpyrenàen A I ,  91. — 4. bederá Arr.  Abl. 
(-a < ARE) von VITEL·LA, REW 9387 (vgl. u. die Bezeichnung fü r  
'Kalb'). — 5. kurtÇl Lar. Vgl. Kap. IV, 1. 

D i e  K u h 8 7 :  báko allg. VACCA, REW 9109. 
D e r  S t i e r :  1. távre allg. TAURUS, REW 8602. — 2. b rdv 8 8  

Au. BARBARUS, FEW I, 248b. 
D e r  O c h s e :  bó^ Béd. bwçy. Pi. Au. Bord. Lar. Mont. FEW I, 445. 
D a s  K a l b  ( m à n n l i c h ) :  bedét Arr .  Au. Vi. Bord. bcíét Mont. 

betéí  Lar. Cast. Bez. VITELLU, REW 9387. — ( w e i b l i c h ) :  bedéro 
Au. Vi. Bord. Arr. betéro Lar. Béd. Mont. VITEL·LA. 

Die S ch a f e sind heute  gewòhnlich von den Kühen  get rennt  un te r -
gebracht. Man ha t  diese Trennung  nach Mafígabe der  ràumlichen Ver-
hàltnisse und Mòglichkeiten durchgeführt .  So befinden sich noch mei
stens beide Vieharten in dem gleichen Gebàude. In diesem Falle ist oft 
eine Verbindungstür zwischen beiden Stallungen vorhanden, in der  V. 
d'Azun jedoch selten (vgl. Kap. I, 3). Hier herrscht  vielmehr eine durch 
keine T ü r  unterbrochene Mauer  vor, die aber  n u r  bis zur  Hòhe des 
Fufibodens des DG reicht 8 9 ;  denn de r  Heuboden erstreckt  sich stets, 
wie auch im EG die Untertei lungen beschaffen sein mògen, ungeteilt  
über  das ganze Gebàude9 0 .  In  de r  V. de Campan (Haustypus II) dagegen 

7 8  Vgl. Paret 16 und 49. Vgl. ley téra  und ahnliche Bezeichnungen ln Ara
gón (Kuhn 580). 

7 9  Vgl. auch die zwiefache Bedeutung von patéro,  s. Kap. III, 1. 
8 0  Vgl. Paret 57. 
8 1  Vgl. jasse  'place oú l'on se  couche' (Pal.), jasso 'litlère, couche' (TF). Vgl. 

auch Schmitt 23 'la couche du bétail dans l'étable'. 
8 2  Bezeichnungen der Balken, an denen die Tiere festgemacht werden, gibt 

Schmitt 23/24. 
8 3  Vgl. Schmitt; ferner Krüger, Hochpyrenàen B 39 ff. 
8 4  Paret 58: courà bedeutet auch 'cercle en bois qui joint les cledás' (cléda 

'claie d'un parc à brebis' Paret 34). 
8 8  Schmitt 20. 
8 8  S. auch unten. 
8 7  Eine ausführliche Darstellung der Tierbezeichnungen (Aufführung ver -

schiedener Sorten, Tiere verschiedenen Lebensalters usw.) gibt Schmitt, S. 40—90. 
Vgl. auch die Tierbezeichnungen in Aragón, die uns Kuhn 609 ff. vermittelt. 

8 8  Nach Schmitt 46: 'junger Stier'. 
8 9  Vgl. die Beschreibung der Grange von Pieds bei Cavaillès 297. 
9 0  Vgl. Cavaillès 297. 
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nehmen die Schafe heute  ein besonderes angebautes, kleines Stall-
gebàude innerhalb  de r  „Háuserflucht" ein (vgl. Kap. I, 5). 

Bei den  Hàusern de r  Ossau und Aspe (Haustypus V) sind die Schafe 
entweder  noch im E G  des Wohnhauses untergebracht  oder bereits in 
einen Anbau  (vgl. Taf. II, 6) oder in ein spàter  erworbenes Haus 9 1  

hinausverlegt. I m  alten Ossau- und  Aspehaus ist de r  Aufenthaltsort  der  
Schafe gegenüber den übrigen Teilen des Stalles durch Gat ter  oder eine 
niedrige Bre t te rwand abgetrennt .  

Besteht  ein besonderes Stallgebàude fü r  die Schafe, so sind hàufig 
— in alien Tàlern  — rechts und  links von einem flurartigen Gang, der  
den Stall  durchschneidet, durch Verschlàge 4 bis 6 Abteilungen ein-
gerichtet. A n  zwei Seiten einer Abteilung sind die Krippen und  Rau-
fen, aus denen die Schafe fressen, angebracht. Sind nicht alie Ab
teilungen f ü r  die Unterbr ingung de r  Tiere notwendig, so benutzt  man  
den leerstehenden Raum f ü r  Heu oder Geràte. Innerhalb ihrer  Stallun
gen werden  die Schafe nicht angeschlossen. Von der  Mitte des Ganges 
füh r t  eine Lei ter  zum Heuboden hinauf.  

D a s  S c h a f :  qiyo Pi. o<*fo Camp. Au. Vi. Bord. Qlo Arr . 9 2  Gèd., 
ferner 9 3 :  Az. Lav. Luz wçiTo Béd. Lesc.94 wÇTo'** Adour Aure  Arán  
gwçto 9 3  Lu. Barousse. Vgl. auch ALF 173. OVICULA, REW 6124. 

D e r  H a m m e l :  m u t ú  Camp. Pi. Arr.; frz. mouton.  
D e r  W i d d e r ,  S c h a f b o c k :  mdr  Béd. m á f u  Camp. Gèd., 

ferner 9 5 :  Est. Lav. Bar. Adour  Aure mardó 9 5  Gav. Arr.  mardárj'*' Lu. 
Arán  Barousse marét9 &  Au. Arr. Der Stamm dieser Wòrter, die inner
halb de r  Galloromania n u r  im Südwesten vorkommen 9 ' ,  ist iberischen 
Ursprungs: MARR-, vgl. REW 5374; Rohlfs, Bask. Rel., Nr. 15; Gascón 
24; Corominas 83; VRom II, 156. 

D a s  L a m m  ( m à n n l i c h ) :  aríét Lar. Camp. Au. Vi. Bord., 
ferner 9 8 :  Est. Lav. Luz Adour  Arán  ariÇté Lu.9 8 ;  ( w e i b l i c h ) :  
ariéro in denselben Orten. AGNELLU, -A, FEW I, 53. 

D e r  S c h a f s t a l l 9 9 :  bÇrdo (deros $Fos [bzw. andere Formen, 
s. o.]) allg. 

D i e  A b t e i l u n g  i m  S c h a f s t a l l ;  zugleich eine A b t e i 
l u n g  f ü r  d i e  S c h a f e  innerhalb des gesamten Stallgebàudes: 
bargás allg., s. o. „Verschlag f ü r  Kàlber".  

9 1  Namentlich bei Schaffung neuer Stallungen aus ehemaligen Wohnhfiusern 
oder bei Erwerb leerstehender Stallscheunen. 

9 2  Vgl. Paret 31. 
9 3  Nach Schmitt 05. 
8 4  Lescun: çrvéfo (Rohlfs, Lescun 371). 
9 6  Nach Schmitt 60. 
941 Nach Schmitt 04: junger Widder. 
9 7  Vgl. Henschel 24; ALF 124. 
9 8  Nach Schmitt 02. 
9 9  Ein groBer Teil der Schafe befindet sich stets auf den Bergen, wo  die 

Tiere nachts in Hürden usw. zusammengetrieben werden. Vgl. Paret 17; Schmitt 
21. Zur Terminologie hierzu innerhalb unseres Gebiets vgl. auBerdem Pal., s. v.  
barguère, barnàto, brdno, courràu, parc.  
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P f e r d e sieht man  in unseren Bergen selten. Dagegen hà l t  man 
gern einige E s e 1 oder M a u 1 e s e 1, die besonders als Lastt iere Ver-
wendung finden. Auch spannt  man  sie vor  kleine Wagen und  Karren,  
mit denen man Waren zum Mark t  befòrdert.  In  groBeren Bauernhòfen 
gehòren ein paar  Maulesel unbedingt zum Viehbestand. Entweder  ha t  
man im Hauptstallgebàude eine Ecke fü r  sie abgetrennt,  oder sie sind in 
einem kleinen Gebàude neben Ackergeràten usw. h in ter  einem Ver-
schlag untergebracht. Die Tiere fressen aus einer Raufe 1 0 0 .  

D a s  P f e r d :  1. kabát 1 0 1  Arr.  CABALLUS, REW 1440. — 2. à ibày .  
Arr . 1 0 2  Lar. éibáy, Pi. Au. Vi. Bord. Béd. Mont. Lar.  E twa  seit dem 
16. Jahrhunder t  ha t  sich dieser Typus in unserem Bergland gegenüber 
àlteren Formen allgemein durchzusetzen begonnen. < frz. cheval 1 0 3 .  

D i e  S t u t e :  1. kabálo Camp. Lesc. Lar., f e rne r 1 0 4 :  Lu. Aure  
Arán. Entlehnte Form 1 0 5 ;  CABALLA. — 2. dyégo Arr.  Pi. yégo Camp., 
ferner: Az. Lav. Adour yégwo Aure 1 0 4 .  EQUA 1 0 6 ,  FEW III, 233. 

D a s  F ü l l e n :  purí(o)107  Camp. Lar. Arr . 1 0 8 ,  f e rner 1 0 9 :  Az. Lav. 
Luz, aprov. polin; PULLINU, -A; zu PULLUS, REW 6828110 .  

D e r  P f e r d e s t a l l :  1. dyegaríso A r r . 1 0 8  Abl. von EQUUS. — 
2. esküderío Gèd. Vgl. frz. écurie. — 3. courtilh Ossau 'loge pour  u n  
cheval dans une étable' (Pal.). Z u m  Wor t  s. Kap. IV, 1. 

D e r  E s  e l :  ázu Arr . 1 1 1  Béd. Lar., f e rner 1 1 2 :  Az. Lav. Luz Hau t -
Adour ddu 1 1 2  Gu. Ar. FEW I, 154. 

D e r  M a u l e s e l 1 1 3 :  múlo  Lar. Béd. mülé t  Lar. Béd. 
D i e  K e t t e ,  a n  d e r  d e r  F u f i  d e s  P f e r d e s  usw. b e -

f e s t i g t  w i r d :  trábo Lar. Vgl. trabe, drabe 'entrave, empèchement,  
obstacle' (Pal.); kat. traba 'FuBfessel'; frz. entrave; aprov. travar ' en t ra-
ver', zu TRABS, TRABE, REW 8823. 

In der  groBen bçrdo finden auch in einer  besonderen Abteilung die 
Z i e g e n Unterkunft .  In  de r  Regel werden  aber  n u r  — vereinzelt — 
wenige Tiere auf  einem Bauernhofe gehalten. Sie fressen aus einer 
Raufe und sind mittels eines hòlzernen Halsbandes — kurarík Gèd. 1 1 4  

íoo v g i  ¿je Beschreibung der Raufe oben. 
1 0 1  Bei Pal. Anden wir  dieses Wort nicht. Es steht dort nur: cabàlh, cabàlhou 

'forme vieillie de  chibdu'. 
1 0 2  Vgl. Paret 36. 
1 0 3  Vgl. Schmitt 79. 
1 0 4  Nach Schmitt 79. 
1 0 6  Schmitt (S. 79) macht darauf aufmerksam, dafl es sich um eine entlehnte 

Form handelt, da CABALLA in unserm Gebiet eine andere Form ergeben müBte 
(etwa: 'kabáro,  'kawáro) .  

ió 0  wàhrend sich für das mànnliche Pferd CABALLUS durchgesetzt hat, 
EQUUS aber verschwunden ist, sind von EQUA also noch Belege vorhanden. 
S. Nàheres FEW III, 233a. 

1 0 7  Weitere Bezeichnungen Schmitt 78. 
1 0 8  Vgl. Paret 36. 
1 0 «  Nach Schmitt 78. 
1 1 0  Vgl. auch kat. polli 'ase jove*. 
1 1 1  Vgl. Paret 35. 
1 1 3  Nach Schmitt 81. 
1 1 3  Weitere Bezeichnungen s. Schmitt 82. 
1 1 4  Vgl. kurá 'Halsband der Kühe'. 
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— lose befestigt. Der  Ziegenstall ist meist n u r  durch eine Barriere vom 
Haupt raum getrennt .  

D i e  Z i e g e : krábo Lar. Pi. krápo Béd. 
D e r  Z i e g e n b o c k :  b ú k  Béd. *BUCCO, FEW I, 587. 
D a s  Z i c k l e i n :  krabç t 1 1 5  Lar.  

S ch w e i n e hà l t  m a n  überall. Sind sie im Stallgebàude, in dem 
sich auch die Kühe  befinden, untergebracht,  so t rennt  sie ein Holz-
verschlag vom übrigen Raum. Hàufig nutzt  man  bei Hàusern, die im 
EG noch Stallungen enthalten (Ossau, Aspe), zu ihrer  Unterbringung 
den freien Platz un te r  de r  Treppe aus 1 1 6 .  Durch einen mi t  einer Holz-
t ü r  versehenen Verschlag oder durch  eine kleine, ca. 80 cm hohe, aus 
Bruchsteinen bestehende Wand wird ein kleiner abgeschlossener Raum 
geschaffen. 

Gelegentlich r ichtet  man  den Schweinestall auch unter  dem Balkon 
ein, manchmal  auch un te r  dem aus der  Mauer  herausragenden Back-
ofen (Ossau, Aspe). Neuerdings aber  wird  hàufig ein besonderes Ge
bàude aus Steinen errichtet.  Dies ist heute  in den Hochpyrenàen bereits 
das gewòhnliche. Dieses Stallgebàude kann  an  das Wohnhaus, an  die 
bçrdo angebaut  oder  als selbstàndiges Hàuschen errichtet sein. An 
diesem Stallgebàude, das unten  die Schweine, darüber  gewòhnlich die 
Hühner  (s. u.) beherbergt 1 1 7 ,  befindet sich oft, ca. 80 cm über  dem Erd-
boden, in der  AuBenwand eine Luke, durch die man  den Futterkessel in 
den Schweinestall hineinreicht. Diese Luke ist durch eine Holzklappe 
verschlieBbar. A n  dem Hàuschen bringt  man  hàufig einen kleinen 
Balkon an, de r  die Trocken- und  Sonngelegenheiten noch vermehren solí. 

Im Schweinestall sieht man  noch alte Tròge, die aus einem aus-
gehòhlten Baumstamm oder aus Stein bestehen. Moderne Tròge sind 
aus Zement  gemacht. 

D a s  S c h w e i n :  pQrk allg. 
D i e  S a u :  trúyo allg. TROIA, REW 8933. 
D a s  F e r k e l  : 1. newrís Pi., aprov. noiritz 'petit d 'un animal', 

kat. nodrisso 'Ferkelchen'. REW 6004, *NUTRICIUM. Zu r  gleichen 
Wurzel: newrigát Camp. — 2. purserçt Au. Dim. zu pourcèt, -cère 'petit 
porc' (Pal.). PORCELLU, -A, REW 6660. 

D e r  S c h w e i n e s t a l l :  1. purkáy  Pi. (SUTIS) PORCALIS 
(Rohlfs, Pyr.  139). purké Arr . 1 1 8  *PORCARIU; aprov. porquier(a). Zum 
gleichen Stamm: purkéro Arr. — 2. sú t 1 1 9  Béd. SUTIS; zu REW 8492120. 
3. ambáfo Au. Bord. Vgl. embarre 'chose clóturée, close; étable, loge de  

1 1 6  Weitere Bezeichnungen s. Schmitt 76. Vgl. auch pito Arr. bei Paret 35. 
1 1 6  Besonders ist diese Ausnutzung im Ossauhaus verbreitet. 
1 1 7  Von einer Verbindung von Schweine- und Hühnerstall, allerdings im 

Hausinnern, berichtet auch Bergmann 22. 
u s  vg l .  Paret 37. 
1 1 9  sut  'loge à porcs' in Lesc. und Aramits (Rohlfs, Lescun 384). 
1 2 0  Zur Verbreitung von SUTIS s. Streng 76. 

109 



béte' (Pal.); zum Infinitiv embarrá 'einschlieBen'. Zu  BARRA, FEW I, 258a. 
D e r  T r o g :  1. t<¿s121 Arr.  Béd. Das Wort, das i m  SW Frankreichs  

weit  verbreitet  ist, ist vorròmisch. — 2. banç t 1 2 2  Gèd. Bar . 1 2 3 .  — 3. pa-
ré§o Camp. 1 2 4  bezeichnet auch eine Krippe, s. dort.  — 4. myéyo S-M. Au. 
ist wohl ursprünglich die Bezeichnung de r  Zwischenbret ter  u. dgl., die 
einen groBen Trog, e twa einen ausgehòhlten Baumstamm, oder  auch 
eine groBe Krippe in mehrere  Teile unterteilen,  so daB jedes Tier, oder  
je  zwei, ihren eigenen Fut ter t rog bekommen. MEDIU, -A, REW 5462125 .  

Eine Schar H ü h n e r fehlt  niemals auf  einem Bauernhofe. Hàufig 
sind sie im groBen Stall in einer Ecke, oft  übe r  dem Schweineverschlag 
untergebracht. Eine Sprossenleiter f ü h r t  zu ihrer  Sitzstange hinauf. I n  
der  Stal l tür  ist unten  ein viereckiges Loch f ü r  die Hühner  freigelassen. 
Gelegentlich aber  besteht ein entsprechend groBes Loch in de r  Mauer,  
in Hòhe der  Hühnerstallung, ca. 1 bis 1,50 m übe r  dem Erdboden, a n  
das von auBen eine Sprossenleiter h inanführ t .  

Eine Verbindung von Hühner -  u n d  Schweinestall ist  sehr  hàufig 
(s. o.). Besteht ein besonderes Hàuschen f ü r  die Schweine (s. o.), das  
entweder an  das Wohnhaus oder den  Stall  angebaut  sein oder aber  auch 
ganz frei stehen kann, so ist in diesem Hàuschen auch de r  Hühnerstal l  
eingerichtet. Ein Bre t t  mi t  aufgenagelten Sprossen dient  den Hühnern  
ais Aufgang. Der  Stall selbst besteht  n u r  aus einigen Sitzstangen, die 
leiterartig übereinander  angeordnet  sind. Vor dem eigentlichen Hühner 
stall, de r  im ersten Stock dieses Hàuschens liegt, befindet sich ein kleiner 
balkonartiger Vorraum.  

In  primit iverer  Fo rm t r i t t  h ier  u n d  d a  die Verbindung von Hühner -
und Schweinestall in einer Ecke eines Schuppens oder  un te r  einem 
Balkon auf. Zu e rwàhnen  ist schlieBlich die allerdings n u r  vereinzelt 
anzutreffende Einrichtung eines Hühnerstalls  übe r  dem Backofen, wie 
es auch in anderen Gegenden üblich i s t 1 2 6 .  

D a s  G e f l ü g e l :  puráiyo Camp. purálo Arr . 1 2 7 ,  aprov. polalha 
'volaille', zu REW 6828. Vgl. auch Rohlfs, Pyr .  131. 

D a s  H u h n :  1. gario Arr . 1 2 7  Camp. Au. GALLINA, REW 3661. 
— 2. puro Pi. Lar. Lesc. Mont., aprov. pola; PULLA, REW 6828. — 
3. pulo Lar. Béd. < frz. poule. 

D e r  H a h n :  1. pút  Camp. Au. Bord., aprov. pol. PULLUS, REW 

1 2 1  tQs bedeutet auch 'Tranke'; s. u. Kap. IV, 4. Vgl. auch die Bedeutungen, 
die Pal. für tos angibt. Vgl. Krüger, Hochpyrenàen A I, 105; B 59; Paret 49 und 
61; ALF 70; Rohlfs, Gascón 53. 

1 2 2  Vgl. banét, banèyt  'auge en bois pour les cochons' (Pal.). 
1 2 8  Pal. Vgl. Krüger, a. a. O. 105. 
1 2 4  Dieses Wort bezeichnet sowohl den Trog, aus dem die Schweine fressen, 

als auch den, der beim Schweineschlachten Verwendung flndet 
126 vg i .  meyà ,  mieyà  'cloison en bois, planchette, qui divise la mangeoire des 

vaches' (Pal.). MEDIANUS, -A. Vgl. Kap. II, 1. 
1 2 f l  Z. B. in der Gegend von Toulouse und Cahors (Meyer 70/71). 
1 2 7  Vgl. Paret 38. 
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6828. Abl. davon ist: 2. purét  Arr . 1 2 8  Au. — 3. gá¿ Lesc.129 .  GALLUS, 
REW 3664. — 4. hazá Lar. Béd. Mont. PHASIANUS, REW 6465. 

D i e  G 1 u c k e : glúko Lar. k lúko  Arr . 1 2 8  Au. Bord. Schallbildung. 
D a s  K ü k e n :  purik  Arr . 1 2 8  Camp. Au. purikú Camp. purikqt 

Lar. s. o. 
D e r  H ü h n e r s t a l l :  1. pu ráy  Gèd. Zu PULLA, ebenfalls: 

2. p u r é 1 3 0  Mont., aprov. polier 'perchoir à poules'. — 3. puràïéro Arr . 1 3 1  

Pi. Camp. Béd.; aprov. polalhier 'poulailler'. — 4. gar\éro Au. Bord. 
Camp. Vgl. o.: gario. (Zur Suffixbildung vgl. Rohlfs, Pyr.  146.) 

D i e  S i t z s t a n g e n  d e r  H ü h n e r :  bafús allg. Zu BARRA, 
FEW I, 256b1 3 2 .  

D a s  E i :  wçu  allg. OVU, REW 6128. 
D a s  N e s t :  ni, n íd  Big.1 3 3  nidç Camp., = aprov. nizier 'nid'. 

NIDUS, REW 5913. 
Besondere Taubenhàuser,  wie sie in anderen Gegenden hàufig vor-

kommen, habe ich nicht angetroffen. In  der  V. d'Azun nisten die 
T a u b e n  — es scheint in  unseren Tàlern n u r  wenige zu geben — 
beispielsweise auf  dem Hausboden. Im Dach befinden sich kleine halb-
kreisfòrmige Fluglòcher1 3 4 .  Auch in den Krüppelwalmdàchern der  Stall-
scheunen sind diese Fluglòcher manchmal zu finden. Oftmals ist sogar 
ein kleines besonderes Dach auf  dem Walm errichtet, in dem boden-
fensterartig, n u r  in verkleinertem MaBstabe, die Fluglòcher angebracht 
sind (Azun, Aure). 

Etwas selbstàndiger wi rk t  de r  Taubenschlag, den man  gelegentlich, 
besonders in de r  V. de Campan, un ter  dem Dach des Gebàudes, das den 
Schweine- und  Hühnerstall  in sich vereinigt, geschaffen hat.  

D i e  T a u b e :  1. k u l ú m  Arr. Camp., aprov. colom. COLUMBA, -U, 
REW 2066. — 2. p i íú  Arr.  Au. Bord. Mont. Lar. Vgl. aprov. pijon, frz. 
pigeon. 

D e r  T a u b e n s c h l a g ;  d a s  T a u b e n h a u s :  1. ku lumé  Arr .  
Pi. Camp. Gèd., = aprov. colom(b)ier. — '2. pièunié Au. frz. pigeonnier. 

In manchen Hàusern werden K a n i n c h e n  gehalten. F ü r  sie ist 
in einem mit  einer Drahtgi t ter tür  versehenen Kasten eine Behausung 
geschaffen. E r  wird in einem Stallgebàude oder Schuppen aufgestellt. 

D a s  K a n i n c h e n :  lapí(no) Pi. Au. Lar., frz. lapin, -e.  
D e r  K a n i n c h e n s t a l l :  lapiniéro Pi. Au. Lar.  
B i e n e n trifft man  n u r  dann und  wann:  
D i e  B i e n e: abéïo Arr. Camp. Lar., aprov. abelha, FEW I, 104. 
D e r  B i e n e n k a s t e n :  baSçt Camp. Lar. VASCELLU, REW 9163. 

1 2 8  Vgl. Paret 39. 
1 2 8  Vgl. Rohlfs, Lescun 370. 
1 3 0  Nach Paret (S. 62) auch 'Sitzstange der Hühner'; vgl. auch TF II, 613. 
131 vg l .  Paret 62. 
1 3 2  Zum gleichen Stamm: ambáfo 'Schweinestall', s. o. 
1 3 3  Pal. II, 272. 
1 3 4  Besonders in Arr. sind sie mir aufgefallen. 
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D e r  H u n d :  ká  Pi. Au. Lar. Béd. Mont. ka, kán  Au. Lar.  CÀNEM, 
REW 1592. — D i e  H ü n d i n :  kárío Pi. Au. Lar., aprov. canha. *CANIA, 
REW 1584a. — D e r  k l e i n e  H u n d :  kariét Au. kariú Au. — D e r  
H u n d e s t a l l :  karié Arr .  

D i e  K a t z e : gàto Pi. Au. Mont. Lar. — D e r  K a t e r :  gát Pi. 
Au. Mont. Lar. Béd. — D i e  k l e i n e  K a t z e :  gatçt Au. gatú Pi. — 
D e r  A u f e n t h a l t s o r t  d e r  K a t z e :  gaté u n d  gatéro Pi. Au.  

3. S C H U P P E N  U N D  À H N L I C H E  G E B À U D E .  

Als Geràte-, Abstellràume u n d  Schuppen werden  oft  die Stall-
gebàude, beim Ossau- und  Aspehaus das E G  des Hauses m i t  benutzt .  
Doch reichen diese Plàtze selten aus. Vielmehr sucht  m a n  nach mòg-
lichst günstigen Gelegenheiten, sich weitere Ràumlichkeiten, die den 
verschiedenen Wagen u n d  Geràten einen wenigstens geringen Schutz 
gegen die Unbilden der  Wit terung bieten, zu verschafEen. 

So werden oft halboffene Schuppen a n  eine Wand des Hauses oder 
Stalles angebaut. Man benòtigt hierzu n u r  zwei Seitenwànde, die aus  
lose untereinander verbundenen Steinen err ichtet  werden;  als Rück-
wand dient die Hauswand, ein einfaches Pul tdach vollendet einen de r -
artigen Anbau. 

Besteht eine Lücke zwischen Wohnhaus u n d  Stallgebàude, so wird  
diese oft durch ein leichtes Dach überbrückt ,  wodurch ebenfalls ein 
Schuppen geschaffen wi rd  (vgl. Abb. 3 c). 

Ferner  gibt es auch selbstàndige Schuppenbauten.  Ebenfalls aus  
Stein errichtet, besitzen sie, àhnlich wie  die Stallgebàude, eine groBe 
verschlieBbare Holztür. Auch a n  einer Seite ofEene Unterstel l ràume 
treten als durchaus selbstàndige Gebàude auf.  

Oft errichtet  m a n  a n  der  das Grundstück nach auBen hin  ab-
schlieBenden Mauer  einen Schuppen, indem m a n  die Mauer  als Rück-
wand benutzt .  

In  halboffenen Gebàuden und  Abstel lràumen finden auch hàufig 
kleinere Stallungen f ü r  Schweine, Hühner  u n d  Kaninchen (s. o.) Auf-
stellung. In  diesem Falle braucht  auf  eine wetterfeste Ausführung dieser 
Stallungen kein groBes Gewicht gelegt zu werden.  

Reginonale Unterschiede innerhalb unseres Gebietes t re ten hin-
sichtlich der  A r t  u n d  Anlage von Schuppen nicht  auf.  

D e r  S c h u p p e n ,  d i e  R e m i s e ,  d e r  U n t e r s t e 11 r a u m : 
1. harjgár Gèd. üygár Béd. Vgl. engàr 'hangar '  (Pal.); eygárt im Ariège 
(Fahrholz 65); languedoc. engart (Streng 117/118). Frz. hangar. — 2. em
baí/ Camp. imbçu, embçn  Au. Bord. Vgl. embàn, enbàn 'auvent; hangar  
appuyé à une  au t re  construction' (Pal.)135 .  — 3. kusté  Lesc. Vgl. aprov. 
costier 'appentis', gask. coustè, -re adj. 'qui est à cóté, contre', coustè 
s. m. 'appentis, bà t iment  léger contre u n  au t re  plus important '  (Pal.). 
Zu COSTA, REW 2279. 

1 3 6  Dieses Wort gehòrt zu aprov. amvan,  amban, emban 'galería, alero', aran, 
embon 'cobertizo en las eras' (Corominas 37). 
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4. W A S S E R B E S C H A F F U N G  U N D  T R À N K E .  
I n  unseren wasserreichen Gegenden ist man  auf tiefe Brunnen nicht 

angewiesen1 3 6 .  Vielmehr ist es im allgemeinen ein leichtes, einen m u n -
teren Quell in  ein Rohr  einzufangen. Man pflegt den Quell in eine 
groBe Trànke  laufen zu lassen. Das stàndig überlaufende Wasser leitet 
man  durch  eine Ròhre in  einen Graben. Die Trànke bestand f rüher  en t -
weder  aus einem ausgehohlten Baumstamm 1 3 7 ,  oder man  meiBelte einen 
groBen Stein entsprechend zurecht. Heute  bürger t  sich ein künstlicher 
Trog aus Zement  ein. Oft  s teht  auch mit  de r  Trànke  ein àhnlich groBer 
Behàlter in Verbindung, de r  als W a s c h e i n r i c h t u n g 1 3 8  dient. 
Schràg in das Bassin eingelassene Schiefer- oder Steinplatten dienen als 
Waschbrett. Von de r  T rànke  flieBt das Wasser in den Waschbehàlter 
hinein oder umgekehr t  und  dann  erst  endgültig ab. 

Das Vieh wird  zur  Trànke  geführt, oder man  füll t  einige Eimer 
Wasser in  einen Trog, den  man  im Stall aufgestellt hat. N u r  selten wird 
das Rohr  direkt  in  den Stall geführ t 1 3 9 .  Dagegen leitet man  gern a m  
Stall einen kleinen Graben vorbei, in dem man, wie bereits e rwàhnt 1 4 0 ,  
die Milch im flieBenden Wasser frisch zu halten pflegt. 

In  den Dòrfern unserer  Hochtàler befinden sich allgemein auf  dem 
Marktplatz und  a n  mehreren anderen Stellen ebenfalls derartige standig 
laufende Brunnen,  die den Anwohnern eine eigene Anlage ersparen. Es 
ist dor t  f ü r  mehrere  Wasserarme gesorgt. Einige Eisenstangen, die in 
die Brunnenummauerung eingelassen sind, ermòglichen es, die heirades 
oder sonstigen WassergefàBe solange abzustellen, bis sie vollgelaufen 
sind (vgl. Taf. III, 10). Oft sind die Behàlter schon lange gefüllt, doch 
haben die Besitzerinnen, die sich zufàllig am Quell getroffen haben, 
das Austauschen de r  neuesten Tagesereignisse noch nicht beendet! Alle 
WassergefàBe t ràg t  man  mi t  de r  Hand. Eine Befòrderung von Krugen 
auf  dem Kopfe ist m i r  nirgends begegnet. 

D i e  Q u e l l e 1 4 1 :  1. hún  Pi. Camp. húnt  Gèd. FONS, FEW IU, 
695. — 2. hundá Mont.1 4 2  Lesc. FONTANA, FEW III, 696. — 3. súrso, 
das patoisierte frz. Wort  source, wird heute allgemein neben den boden-
stàndigen Bezeichnungen gebraucht. Den Quell im eigentlichen Sinne, 

1 3 6  Vgl. Krüger, VKR II, 142. 
1 3 7  Vgl. die Abbildungen von Trànken und Trògen entsprechender Art aus 

Spanien bei Krüger, VKR II, Tafel III, 2. 
1 3 8  Vgl. Krüger, VKR II, 148 fï. 
1 3 9  In der Gegend von Campan ist die Einrichtung einer Trànke im Stall-

gebàude hàuflger; vgl. Cavaillès 296/297. 
1 4 0  Vgl. Kap. IV, 2: Milchkühlanlage. 
1 4 1  Die Bezeichnungen für 'Quelle', 'Marktbrunnen' usw. werden oft von der 

einheimischen Bevòlkerung nicht genau unterschieden. — Um MiOverstàndnissen 
vorzubeugen, sei an dieser Stelle noch einmal darauf aufmerksam gemacht, daB 
die Bezeichnung 'Markt b r u n n e n '  nicht korrekt ist, da es sich nicht u m  einen 
Brunnen im wahrsten Sinne des Wortes, d. h. um eine Ausschachtung handelt. 
Wir haben jedoch diese allgemein gelàuflge Bezeichnung beibehalten. 

1 4 2  Auch die Bezeichnung des Gemeindebrunnens auf dem Dorfplatz. (Vgl. 
vorige Anmkg.) 
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die Stelle, a n  de r  das Wasser  die Erde  bzw. das  Rohr  verlaBt u n d  h e r -
vorquillt, nenn t  m a n  das „Auge d e r  Quelle": w ç y  déro h ú n  Camp. Vgl. 
l'oélh de la houn ' la source d e  la  fontaine '  (Pal.)1 4 3 .  OCULU. 

D e r  M a r k t b r u n n e n :  púts  Gèd. Camp. PUTETJS, REW 6877. 
D e r  E i m e r ,  d e r  K r u g  u n d  a n d e r e  W a s s e r g e f a B e ;  

Kap. III, 3. 
D a s  B a s s i n :  1. bás Au. Vgl. bas 'bassin; abreuvoi r  e n  cer ta ins  

lieux; récipient '  (Pal.). — 2. basí Gèd. Camp. Vgl. bassi 'bassin, réservoir '  
(Pal.). •BACCINUM, FEW I, 199/200. 

D i e  T r à n k e :  1. abüberadé Arr .  abeyradé 1 4 4  Gèd. Z u  ABBI-
BERARE, FEW I, 4a. — 2. bebeté Béd. beydé  Au. Abl. von *BIBITO-
RIA, -UM. FEW I, 352. Vgl. àhnl iche Formen:  A L F  3, P u n k t e  689 u n d  
698. — 3. tçs Lar.  bezeichnet auch  d e n  Trog f ü r  die Schweine 1 4 5 .  — 
4. k u m ç t  Camp. Vgl. coumét  ' auge en  bois' (Paret  55)146 .  Zu  gall. 
CUMBA, REW 23861 4 7 .  

1 4 3  Vgl. kat. ull in  gleicher Bedeutung. Rohlfs, Gascón 31. 
1 4 4  Ebenso i m  Vall d'Arán (Corominas 1). Vgl. auch die Bezeichnungen für 

'Trànke' i m  Kat. auf  Karte 7 des ALC und abeurador  bei Griera (S. 40); ferner 
abeyradú  'id.' in der Gegend von Toulouse und Cahors (Meyer 80). Pal. gibt nur 
stammverwandte Wòrter an: abeberà,  abeurà 'abreuver', abeberade,  abeurade 
'abreuvage'. 

1 4 6  Vgl. Paret  61; ferner A L F  3, Punkte  693 und 696. 
1 4 6  kumÇt heiQt auch die Stel le  des am Stall vorbeigeleiteten und dort über-

bauten Rinnsals, an der man die Milch zur Kühlung in das Wasser stellt. 
1 4 7  Vgl. Krüger, Hochpyrenàen A I, 102; VKR II, 145; Schmitt 31; Paret 55. 
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V e r z e i c h n i s  d e  

Abb. 1: G r u n d r l s s e  

a) Haustypus I 
b) Haustypus II 
c) Haustypus III 
d) Haustypus IV 
e) Haustypus V (a) 
f) Haustypus V (c) 
g) Haustypus V (b) 

Abb. 3: S c h e m a  d e r  

A b b i l d u n g e n .  

Abb. 2: H à u s e r  u n d  
D a c h f o r m e n  

a) Haus des Typus I 
b) Haus des Typus III 
c) Haus des Typus II 
d) Haus des Typus IV 
e) Satteldach 
f) Dach mit doppelter Neigung 
g) Krüppelwalmdach 

h) Pultdach 
i) Haus des Typus V 

G r u p p i e r u n g  (a—g). 

Taf. I, 1. Blick auf Béost (Vallée d'Ossau) von Süden. 
2. Blick in die Vallée de Campan. 
3. Blick in die Vallée de Campan. 

Taf. II, 4- Hàuser bei Jouers (Vallée d'Aspe). 
5. Blick auf ein Haus in Campan-St. Marie. 
6. Blick in Stallràume (Vallée d'Ossau). 

Taf. III, 7. Alte Haustür in Bielle (Vallée d Ossau). 
8 Béarner Tor mit Satteldach. 
9. Blick auf einen charakterlstUchen Balkon (Arrena, Vallée d'Azunl. 

10. Blick auf  e inen Dorfbrunnen in Montory. 
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v.  d. fírelie, Haiis un d H o f  in den franzòsisdien Zentralpyrenüen Tafel I 





V .  d. fí relie, H a u s  u n d  H o f  in den franzOsischen Zentra lpyren t t en  Ta f e l  III 





Bd. 12: Die Naturschilderungen in Peredas Romanen. Von K u r t  
S i e b e r t .  132 Seiten. 1932. RM. 4.50. 

Bd. 13: Die franzosische Kritik und Dostojewski. Von H a n n s  F r i e d -
r i c h  M i n s s e n .  128 Seiten. 1933. RM. 4.50. 

Bd. 14: Frankreich im Urteil der Hamburger Zeitschríften in den Jahren 
1789—1810. Von P h i 1 i p p R u d o 1 f. 63 Seiten. 1933. RM. 3.—. 

Bd. 15: Das Deutschland-Erlebnis bei Edgar Quinet. Von II o r s t N e u -
i n a n n .  95 Seiten. 1933. RM. 3.—. 

Bd. 16: Studien zur volkstümlichen Kultur im Grenzgebiet von Hoch-
aragón und Navarra. Von W e r n e r  B e r g m a n n .  99 Seiten, 
32 Abb. 1934. RM. 4 . - .  

Bd. 17: Volkskundliches aus den Marken. Eine Studie aus den italieni-
schen Provinzen der „Marcheu. Von W i l l y  P h i e l e r .  91 Seiten, 
29 Abb. und 1 Karte. 1934. RM. 4.—. 

Bd. 18: Sach- und Wortkundliches aus den siidfranzosischen Alpen: 
Verdón-, Vaïre- und Vartal. Von I i  a n s K r u s e. 82 Seiten, 
21 Abb. und 1 Karte. 1934. RM. 4.—. 

Bd. 19: Dichtung aus dem Glauben. Ein Beitrag zur Problematik des 
literarischen Renouveau catholique in I'rankrcich. Mit ciner 
allgcmeinen Bibliographie des Renouveau catholique. Von 
H e r m a n n  W e i n e r t .  221 Seiten. 1934. RM. 4.50. 

Bd. 20: Die symbolistischen SHlelemente im Werke von Juan Ramón 
Jiménez. Von E i n m y  N e d d e r m a n n .  146 Seiten. 1935. RM. 5.—. 

Bd. 21: Symbole und Bilder im Werke Marcel Prousts. Von I r m a  
T i e d t k e .  116 Seiten. 1936. Abonnementspreis RM. 5.—. Einzeln 
RM. 6 . - .  

Bd. 23: Die Sierra Nevada. Haus — Hausrat — Iláusliches und gewerb-
liches Tagewerk. Von P a u l  V o i g t .  76 Seiten, 25 Abb. und 
1 Karte. 1937. RM. 5.— 

Bd. 24: Der Waldbauer in den Landes der Gascogne. Haus, Arbeit und 
Familie. I. Wirtschaftsformen. V o n L o t t e  B e y e r .  81 Seiten, 
18 Abb. und 1 Karte. 1937. RM. 5.—. 

Bd. 25: Haus und Hof in den franzòsischen Zentralpyrenàen. Von H a n s-
J o a c h i m v. d. B r e 1 i e. 115 Seiten, 13 Abb. und 1 Karte. 1937. 
RM. 6.50. 

I m D r u c k : 
Bd. 22: Wohnkultur, Alp- und Forstwirtschaft im Hochtal der Garonne. 

Von K. H e y n s .  

Bd. 1—3 sind erschienen im Verlag F r i e d e r i c h s e n ,  d e  
G r u y t e r  & C o., Hamburg 1, Bd. 4—20 im Selbstverlag des S e m i -
n a r s  f ü r  r o m a n i s c h e  S p r a c h c n  u n d  K u l t u r ,  Hamburg 13, 
Bornplatz 1/3, die ferneren Bande ab Bd. 21 im P a u 1 E v e r t V e r 1 a g, 
Hamburg 11, der auch den Vertricb der Bande 4—20 besorgt. 

Folgende Hamburger Arbeiten auf romanistischem Gebiet 
sind im Ausland erschienen: 

Beitráge zur Syntax altkatalanischer Konjunktionen. Von O t t o  
K l e s p e r .  Bulleti de Dialectologia Catalana XVIII, Barcelona 1930, 
Seite 321—421. Auch separat. 

La Poesía de Julio Herrera y Reissig. Sus temas y su estilo. Von Yolando 
P i n o S a a v e d r a .  148 Seiten. Santiago de Chile, Prensas de la 
Universidad de Chile. 1932. 

A Linguagem das Cantigas de Santa Maria, de Alfonso X o Sábio. 
Von R u d o l f  R ü b e c a m p .  Boletim de Filologia I, Lissabon 1933, 
Seite 273—356. Auch separat. 

Provenzalisches Alpenleben in den Hochtalern des Verdón und der 
Bléone. Von L u d w i g  F l a g g e .  Biblioteca dell' «Archivum 
Romanicum». Genf 1934. 
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Der Titel der Zeitschrift soll besagen, daB Sprache, Dichtung, 
Sitte der romanischen Volker, d. h. alies sprachliche Leben, jede 
sprachschopferische Leistung, jede'e dichterische Werk, sowie 
Gebrauche, Anschauungen, Lebensformen des Volkes, alies, was 
personliche Leistung des Genies, was Gewohnung der \ ielen i m  
AnschluB an alte Überlieferung ist, ais irgendwie sichtbarer Aus-
druck romanischen Volkstums betrachtet werden solí. Dabei soll 
die eigentliche Volkskunde, die in deutschen Zeitschriften kaum 
zu Worte kommt, wie auch die Kultur der iberischen Halbinsel 
und der Uberseelander spanischer und portugiesischer Zunge, 
Hamburger Überlieferung und Aufgabe entsprechend, in beson-
derem MaBe berücksichtigt werden. 

F.in ausführlicher Prospekt steht unter Bezug-
nahme auf diese Anzeige kostenlos zur Verfiigung 


