
Die Mlttelmeerinseln Eivlssa und Formentera 

Elne kulturgeschichtliche und lexikographische DarsteUung 

VORWORT 

Der Zweck der Arbeit ist die Beschreibung der gegenstand
lichen Welt der Pityusen (Eivissa und Formentera). Nachdem 
Salvator 1897 in einem prachtigen Werk die Kultur der benach
barten Balearen zur Darstellung gebracht und dabei auch die 
Lebensformen von Eivissa und Formentera gestreift hatte, und 
nachdem ?.6 J abre spater Rokseth in vorbildlicher Weise in die 
landliche Arbeit Mallorca.'> eingeführt hatte, lag es nahe, planmas
sig die Kultur der Pityusen zu erforschen, um auI diese Weise 
eine Grundlage für die Betrachtung dt r Kultur der katalanischen 
Inselwelt und wciterreichende Vergleiche zu schaffen. Wo sich 
Gelegenhcit bot, habe ich Vergleiche gcgeben, um Uebereinstim
mung und Gegen~atzlichkeit herauszustcllen. Im Ganzen geschen 
- und das erklart ~ich ohne weiteres aus dem Stand der Forschung 
- hat meine Arbeit aber bc:schreibenden Charakter . l'lfit der 
volkskundlichen Sammelarbeit habe ich die Sammlung der dazu 
gehorenden Terminologie verbunden. Die Deutung der Terminolo
gie ergibt sich in vielen F:illen ohne weiteres aus der sachlichen 
Darstellung oder aus Hinweisen, die in Kürze gegeben werden. In 
besonderen Fallen ist auf die etymologischen Worterbücher hin
gewiesen worden. Eine Ausweitung der sprachlichen Betrachtung 
über diesen Rahmen hinaus kam für meine Untersuchung nicht 
irt Frage 

Die Arbeit verdankt ihre Entstehung einer Anregung meines 
hochverehrten Lehrcrs, Herrn Prof. Dr. F. K r ii g e r (Hamburg), 
dem ich an dieser Stelle für seinen unermti<'llichen Beistand me1-
nen t 'tfgefühlten Dank ausspreche. Ferner danke ich Herm 
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Dr. W. G i e se (Hamburg) für wcrtvolle Hinweise. Obgleich die 
Arbeit aus dem volkskundlichen Kreise des Harnburgischen Semi
nars für romanische Sprachen und Kultur hervorgegangen ist, ist 
es für mich eine besondere Anerkennung und Frcude, dass sie ge
rade in ihrer stofflicben Heimat, d. h. in Katalonien, veroHentlicht 
wird. Dit>sen Umstand verdanke icb in erster Linie den Herren 
P. F a b r a und J. Cor omin e s (Barcelona), die von Anfang an 
für meine Arbeit das grosste Interesse gezeigt haben. Für das 
weitgebende Entgegenkommen der Redaktionskomrnission sage ich 
hier meincn aufrichtigen Dank. 

Das volkskundliche Material zu der vorliegenden Arbeit wurde 
von mir aui einer Stu<lienreise nach den Pityusen von Juni his 
Oktober 193r gesarnmelt. Es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis, 
allen Inselhewohnern an dieser Stelle meine innige Dankbarkeit 
für ihr Wohlwollen, ihr Interesse an rneiner Arbcit und ihrc: stetc 
Hillsbereitschaft zu bezeugen. Für den bereitwilligen Beistand bei 
dcr schwicrigen Quartierbescbaffung und geistiger Mitarbeit bin ich 
besonders Ifrrrn Kanonikus Isidor M a e a b i e h i L 1 o b e t (Ei
vissa) und den Herren Domingo V i ñ e t s (Eivi.c;sa) sowie Don 
P a e o (Sant Antoni Abat) zu innigen Dank verpflichtet. Herrn 
Andreu T n r i Tu r (Sant Antoni Abat) verdanke ich die Mit
teilungen über kommur.ale Angaben, Einwobnerzahl und Anzahl 
der Hauscr in den einzelncn Gemeinden. Im Hinblick auf die 
Angaben übcr die Fischerei und die einzelnen Fischarlen dankc 
ich Herrn Bartomcu R ibas i F erre r (capella ccbnom in 
Sant Antoni Abat) für sei.ne aufopfernde Mitarbeit und Begleitung 
auf volkskundlichen Wanderungen irn Gdande. Auf Formentera 
(Mola) bin ich Herrn Prevere Antoni R o i g i G u a se h für 
Unterkun!tsbcscbaffung und Mitarbeit zu berzlichen Dank ver
pflichtet. 

Ich braucher wohl meine Anhanglichkeit an die Pityusen und 
allgemein an Katalonien hier nicht besonders zu betonen; ich 
werde das Land und die Menschcn, die mich auf so liebevolle Weise 
beherbergt haben und mir bci mei.ncr Arbeit bereitwillig entge
gengckommen sind, stets in dcr warmsten und dankbarsten Erin
nerung behalten. 

Die photographischen Aufnahrnen si.nd von mir hergestellt 
worden. Ein Teil (8 Stück) wurdc mir von Herrn Jokisch (Sant 

Dut. de Dialcc. 
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Josep) ein anderer (7 Stück) von Herrn Viñets (Eivissa) zur Re
produktion zur Verfügung gestellt, wofür ich ihnen an dieser Stelle 
meinen Dank sage. Drei Aufnahmen sind nach Postkarten (Leo
nar) und fünf nach Postkarten (Tomas) hergestcllt worden. Ver
bindlichen Dank und Anerkennung mochte ich auch Herrn 
R. S e h ü t t , dem Zeichner <les Hamburgischen Seminars für 
romanische Sprachen und Kultur, aussprechen für die nach meinen 
Skizzen und Angaben zu der vorliegenden Arbeit angefertigten 
Zeichnungen. 
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ALLGEMEINES QUELLENVERZEICHNIS 

AL C = A. Griera, Atlas lingüfstic de Catalunya. Barcelona, 1923 ff. 
Aledo = l. Ferrer y Aledo, Artes de Pesca en Mahón. Mabén, 1914. 
Amades i Roig = J. Amades i E. Roig, Vocabulari de l'art de la navegació 

i la pesca. BDC xu, 1 ff . 
Andrada = Fr. Andrada, Islas Pityusas, Oasis, Año 11, n. 0 3. Revista men

sual. Madrid, 1935, 29 ff. 
Aranaz, H istoria = Aranaz, Historia de la Isla de Ibiza. Ibiza, 1859. 
Aranaz, Noticias = Aranaz, Noticias bibliográficas para la historia de Ibiza. 

Palma, 1887. 
Aranaz, Defensa = Aranaz, Defensa de la Isla de Ibiza. Palma, 1901. 
Aranaz, Ebusitana = Aranaz, Biblioteca Ebusitana. Palma, 1902. 
Arco = R. del Arco, El traje popular altoaragonés. H~esca, 1924. 
Baeschlin = A. Baeschlin, Ibiza. Cuadernos de Arquitectura popular. Serie 

primera. Valencia, 1934. 
Ballester = Ballester, Pesca marítima, costums i tractes més usuals a Me

norca. Revista de Menorca, XIV (1919), 225-280. 
Balaguer y Bosch = Balaguer y Bosch, Compendio de Geografía e Historia 

de las Baleares. Palma, 1883. 
Barnils, BDC II = P . Barnils, De fonetica balear. BDC, 11, 45 H. 
Barnils, BDC III = P. Barnils, Fossils de la llengua. BDC, m, 31 ff., und 

L'articulació de la k i la g mallorquines. BDC, m, 73 ff. 
Bar11ils, BDC VII = P. Barnils, Dia!ectes catalans. BDC, vn, 1 ff. 
Bernt = R. B ernt, Die Bauernhiiuser der Provinz Granada. Diss. T. H . Stutt

gart, 1934. 
Bertoldi = V. Bcrtoldi, Un sistema di pesca pofolarc e alcuni nomi che ne 

deriva.no, W S, xr, 1 ff. 
Bierhmkc, Dreschen = \1{. Bierhenke, Das Dreschen in der Siena de Gata. 

VI(R, JI, 20-82. 
Bierhenke, Gewerbe = W. Bierhenke, Liindlicbc Gewerbe der Sierra de Gata. 

Sacb- und wcrtkundlicl1e Untersuchungen. Diss. Hambmg, 1932. 
Blünmer = H. Blümner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und 

Künste bei Griechen und Romern. Leipzig, 12, 19r2; 11, 1879. 
Blii11111er, Rom. Priv. = H. Blümner, Die romiscben Privataltertümer. Mün

chen, 1911. 
Bomann = \V. Bomann, Ba.uerliches Hauswesen und Tagewerk im altcn 

Niedersachsen. vVeirnar, r927. 
Braungart = R. Braungart, Urheimat der Landwirtschaft. Heidelberg, 1912. 
Buen = F. de Buen, La Pesca. (Dirección General de Pesca. Artículos de 

Vulgarización.) Madrid, 1925. 
Bürger = O. Bürger, Spaniens Riviera und die Balearen. Leipzig, 1924. 
Callar y Descal/ar = M. de Callar y Dcscallar, Memorias históricas de Ibiza 

y Formentera. Ferrara, 1798. 
Cargo/ = J. P la Cargo!, Art popular i de la llar a Catalunya. Girona, 1927. 
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Cayetano = Padre Cayetano, Resumpta hjstórica, geográfica y cronológica 
de la isla de Ibiza y su real fuerza. s. a. 

Chamberli11 = Fr. Chamberlin, The Balearics and their people. London
New-York, 1927. 

Christia11sen = Fr. Christiansen, Spanien. Berlín, 1928. 
Claesens de J ongte = E. A. Claesens de Jongte, Dos hojas de hlstoria, o sean 

r asgos de la conquista última de Ibiza. Ibiza, 1858. 
Condó, BDC III = J. Condó, Vocabulari aranes. BDC, m, 1 ff. 
Coray = H. Coray, Bodenbestellung, landtiche Gerate, Oelbereitung, Weinbau 

und Fischerei auf den liparesischen Inseln. VI(R, m, 149-231; 305-391. 
Coromines = J. Coromines, Vocabulario aranés. Barcelona, 1931. 
Costa i Raig = H. Costa i G. Raig, Contribució al vocabulari de la nave

gació fluvial. BDC, rx, 64 ff.. 

Detpont, Cotiqu8te = J . Delpont, L€s Roussillonnais a la conquete de Ma
llorca (1239) et d 'Eyvissa (1235). Perpignan, 1910. 

Delpont, Eyvissa = J. Delpont, A l'illa d'Eyvissa. Revue Catalane. Tome Iv, 
49 ff. Perpignan, 1910. 

Dice. Aguil6 = Diccionari Aguiló, materials lexicografics aplegats per Marian 
Aguiló i Fuster . Barcelona (Bucbst. A-Q). 

Dice. Atcouer = D iccionari Ca tala-Valencia-Balear, redactat de Mn. An
toni M.• Alcover y Fr. de B. Mol!. Palma, 1930, ff. 

Dice. de pesca = B . R. Santamarla, Diccionario de artes de pesca de Es
paña y sus posesiones. Madrid, 1923. 

Dice. Mallorquín = Diccionari manual ó vocabulario mallorquín-castellano, 
por unos amigos. Palma, 1859. 

Dice. Pal•las = Pal·las, Diccionari Catala-Castella-Frances, per E. Valles. 
Barcelona, s. a. 

Dice. R. Ac. Esp. = Diccionario de la Real Academia Española. Madrid, 1925. 
D ice. Salvat = Diccionari de la llengua catalana, ab la correspondencia cas

tellana, per Salvat i e.a 1. und 2. Auflg. Barcelona. 
Dice. Valenc. = J. Escrig, Diccionario valenciano-castellano. Valencia, 185r. 
Dozy = R. Dozy et W. H. Engelmaon, Glossairc des mots cspagnols et por

tugais dérivés de l'arabe. 2e éd. Leyde, 1869. 
Di,hamel = Duhamel du Monceau et de la Marre, Allgemeine Abhandlung 

von den Fischereien und Geschichte der Fische etc. Leipzig und Ki.i
nigsberg, 1773. 

Encicl. Es-pasa = Enciclopedia universal ilustrada. Barcelona. Espasa. 
Fajarnes, Arq1Mología = E. Fajarnes Tur, Arqueología ebusitana. Ibiza, 1904. 
Fajarnos, Correo = E. Fajarnes Tur, El correo. Ibiza, s . a. 
Fajarnos, Cost1Habres = E. Fajarnes Tur, Algunas costumbres mallorquinas 

antiguas (siglo xv-xvm). Palma, 1930. 
Fajar11es, Germanía = E . Fajarnes Tur, Las germanías en Ibiza. Palma, 1888; 

1929~. 
Fajarnos, P auperismo = E. Fajarnes Tur, El pauperismo en Ibiza en el 

siglo XVI. Palma, 1929. 
Fajames, P este = E. Fajarnes Tur, La peste bubónica. Ibiza, s. a . 
Fajarnt's, P olítica = E. Fajarnes Tur, Polftica económica de Ibiza en el 

siglo XVII. Palma, 1930. 
Fajarnés, Puerto = E. Fajarncs Tur, El puerto de Ibiza. Ibiza, s. a . 
F EW = vV. v. Wartburg, Franzi.isisches etymologisches Wi.irterbuch. 

Bono, 1928, ff. (Buchst. A, B, D). 
Fidel F ita = P. Fidel Fita, Antigüedades ebusitanas. Madrid, 1907. 
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Fischer = Th. Fischer, Mittelmeerbilder, Gesammelte Abbandlungen zur 
Kunde der Mittelmeerlander. Leipzig-Berlin, 1913. 

Fouché, BDC XIII= P. Fouché, La diphtongaison en catalan. BDC, xm, 1 ff. 
Gamillscheg = E. Gamillscheg, Etymologisches Worterbuch der franzosischrn 

Sprache. Heidelberg, 1928. 
Giese, PoYtucale = W. Giese, Sobre a origem das velhas casas olhanenses. 

Portucale, vol. v , n.o 28. 
Giese, WS XI = W. Giese, Über portugiesische Brunnen. WS, XI, 65 ff. 
Giese, WS XIV = W. Giese, Die volkstümliche Kultur de Niolo (Korsika). 

WS, XIV, 109 ff. 
GouYret = P . Gourret, Les Pl\cheries et les poissons de la Méditerranée (Pro

vence). Bibliotheque des connaissances utiles. Paris, 1894. 
Griera, BDC I = A. Griera, Notes sobi:e'l parlar d 'Eivi~a i Formentera. 

BDC 1, 26 ff. 
Grie7a, BDC II = A. Griera, Els noms deis vents en catala. BDC, n, 74 ff. 
Griera, BDC IV = A. Griera, La 'calaixera' de Mn. Alcover. BDC, Iv, 1. ff. 
Griera, BDC V = A. Griera, El dialecte b alearic. B DC, v, 1 ff. 
Griera, BDC VI = A. Griera, El dialecte balearic (acabament). BDC, VI, 1 ff. 
Griera, BDC XI = A. Griera, El jou, !'arada i el llaurar. BDC, XI, 80 ff. 
Griera, BDC XVI = A. Griera, Feines i costums que desapareixen. BDC, XVI, 

I ff. 
Griera, BDC XVII = A. Griera, Tríptic: La naixen~. les esposalles, la mort. 

BDC, XVII, 79 ff. 
Griera, BDC XVIII = A. Griera, Mallorquí 'son'. BDC, XVIII, 100 ff.; und 

Note~ eivissenques. BDC, x vm , 139 ff. 
Griera, BDC XX = La casa catalana. BDC, xx, 13 ff. 
Griera, W S VIII = A. Griera, Termine logia deis ormeigs de pescar dels rius 

i costes de Catalunya. WS, VIII, 97 ff. 
Gruvel = A. Gruvel, La Peche dans la préhistoire , dans l'antiquité et chez 

les peuples primitifs. Paris, 1928. 
H aberlandt = A. H aberlandt, Die volkstümliche Kultur Europas in ihrer 

geschichtlichen Entwicklung. I llustrierte Volkerkunde, herausgeg. von 
G. Buschan. Bd. n 2. Stuttgart, 1926. 

Helm = V. Hehn, Das Salz. Eine kulturhistorische Studie. Leipzig, o. J. 
Ibáfüz, Cañas = B. Ibá.ñez, Cañas y barro. Valencia. 
Ibáñez, Nliter/os = B. lbá.ñez, Los Muertos mandan. Valencia. 
Ibiza y Formentera = J. B. Enseñat, B. de Roselló, A. Llobet y Fener, 

Ibiza y Formentera. Biblioteca de Turismo de la Sociedad de Atracción 
de Forasteros de Barcelona. Vol. xtx. Barcelona, 1929. 

Jessen = O. Jessen, La Mancha. Ein Beitrag zur Landeskunde Neukastiliens. 
Diss. Koln, 1930. 

Jud = J . Jud, Mots d'origine gauloise. Rom., xux, 413 íf. París, 1923. 
Krause = E. Krause, Vorgeschichtliche Fischereigerate nnd neuere Ver 

gleichsstücke. Zeitschrift für Fischerei und d eren Hilfswissenschaften. 
B:l. XI, Heft 3-4. Berlin, 1904. 

J(rüger, GK = F . Krüger, Die GegenstandskuJtur Sanabrias und seiner 
Nachbargebiete. Hamburg, 1925. 

J(rüger, Provence = F. Krüger, Volkskundliches aus der Provence : Das 
Museum Frederic M\strals. Philologische Studien (Voretzsch-Festschrift). 
Halle, 1927, 285-348. 

Krüger, Vl(R I = F . Krüger, Volkskundliche Namengebung. VI{R, 1 (1928), 
209-282. 
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Krüger, VKR II = F. Krüger, Sach- und Wortkundliches vom Was~n 
den Pyrenaen. VJ(R, u (1929), 139-243. 

Krüger, Volkskimdt. Forschg. = F. Krüger, Volkskundliche Forschung in 
Südfrankreich. Vl(R, I (1928), 34-68. 

Krüger, Worfeln = F. Kxúger, Wcrfeln und Verwandtes in den Pyrenllen. 
Festschríft Alcover. Palma, 1932. 

Krüger, WS X = F. Krüger, Die nordwestíberische Volkskultur. WS, x. 
1927, 45-137. 

Lacr<>i;e = Fr. Lacroix, Historia de las islas Baleares y Pityusas. 
Laoust = E. Laoust, Mots et choses berberes. Notes de linguistique et 

d'ethnograph.ie. Díalectes du Maroc. París, 1920. 
Lasierra = Abad y Lasíena, Breve noticia del estado natural de las islas, 

de Ibiza y Formentera. Madrid, 1907. 
Leser ... P. Leser, Wcst~tliche Landwirtschaft. Publication d'hommage offer 

te a P. W. Schmidt. cAnthropos•. Administration : St. Gabriel-Méidling 
beí Wíen. o. J. 

Levy - E. Levy, Provenzalisches Supplement-Wéirterbuch. 8 Bd. Leipzig, 
1849, ff. 

okotsc/1 = K. Lokotsch, Etymologisches Wéirterbuch der europllischen 
Worter orientalíschen U1·sprungs. H eidelberg, 1927. 

Macabich, Corsarios ibice11cos = l. Macabich Llohet, Corsarios ibicencos en 
los siglos XVIII y XIX. Ibiza, 1917. 

Macabicli, Feudalisme = l. Macabích Llobet, Es feudalisme a Eyvissa. Anota
cions historíques. Barcelona, 1908-09. 

Macabich, Mots = l. Macabich Llobet, Mots de bona cristiandat. Ivi~a. 1918. 
Macabich, Temas = l. Macabích Llobet, Sobre la ortografía del nombre de 

nuestra isla. Temas de cCa-Nostra•, veróff. ím Diario de Ibiza, vcm. 1., 

15., 17. April 1931. 
Melillo I = G. Melillo, La pesca nel lago dí Varano e in que! di Fcggia. ID, 

I, 252-266. 
Melillo, IV = G. Melillo, La pesca nello stagno salrn di Orbete!Jc, ID, 1v. 

212 H. 
Mestre, BDC III = F. l\Iestre, Vocabulari catala de Tortosa. BDC, 111, 80 ff. 
Meyer-Lübke, IVS I = W. Meyer-Lübke, Zur Gesch.ichte der Dreschgerllte. 

IVS, I (1909), 211-244. 
Moll = F. de B. Moll, Suplement catala al Dice. romanich-etimolo~ic. 

AnO/ Rom., r-rv. Barcelona, 1928-1930. 
Moll, BDC XXII = F. de B. Moll, Vocabulari tecnic deis molins de vent 

de les Balears. BDC, xxu, 1 ff. 
Moll, Citttadella = F. de B. llloll, Estudi fonetich y lex.ical del dialecte de

Ciutadella. Miscelánea Alco\"er. Palma, 1932, 397 ff. 
Montoliti, BDC I = M. de Monto)iu, Etimologies catalane~. BDC, 1, 37 ff. 
Mo11tolfo, BDC III = M. de Montoliu, Estudis etimologics i lexicografics 

BDC, m, 40 ff.; 6r ff. 
Montoliu, BDC IV = ::IL de l\Iontoliu, Estudis etimologics i lexicografics 

BDC, IV, 15 !f. 
Navarro = V. Navarro, Costumbres en las Pityusas. Madi id, 1901. 
NGM = The National Geographic Magazin. Washington, august 1928, 177 ff. 
Nopcsa = F. Nopcsa, Albanien. Bauten, Trachten und Gerl!.te Nordalbaniens. 

Berlin-Leipzig, 1925. 
Notas sob,,e Portugal = Notas sobre Portugal. Exposi~ao naciccal do Rio 

de Janeiro em 1908. Sec~o portuguesa, I-JI. Lisboa, 1908. 
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Palencia = I. de ·Palencia; ·The Regional costumes of Spain. London o. J. 
Pérez-Cabrero = A. Pérez-Cabrero, Ibiw., Guía del turista. Barcelona, 1909. 
P ifarrer y QuadYa.do = Pifarrer y Quadrado, España, sus monumentos y artes; 

Islas Baleares. Barcelona, 1888. 
Pinho = J. Pinho, A Pesca. Portugalia n, 448-459. 
Philippson = A. Philippson, Das Mittelmcergebiet. L eipzig, 1907:. 
Po11s, BDC IV = R. Pons, Vocabulari ca tala de les indústries textils i llurs 

derivades. BDC, IV, 59 ff. 
Portugal agricole = Da Costa et de C.astro, Le Portugal a u point de vue 

agricol. Lisbonne, 1 900. 

Praesent = H. Praesent, Bau und Boden der balearischen Inseln. Diss. 
Greifswald, 19rr 

REW = W. Meyer-Lübke, Romanisches etymologiscbes Worterbuch. 3. Auf
lage. Heidelberg, 1 930. 

Ribas de Pina = M. R ibas de Pina, El habitat rural en la isla de Mallorca 
a fines del siglo xvm y en la actualidad. Bol. Soc. Geo. Nac. Lxxn, 259 ff_ 
Madrid, 1932. 

RLR = P. Barbier, fils, Noms de poissons. Notes étymologiques et lexico
graphiques. RLR, LI, 385 íf.; LII, 97 ff.; LIII, 26 ff. ; LIV, 149 ff.; LVI. 
172 ff.; LVII, 295 ff.; LV III, 270 ff.; LXIII, l ff.; LXV, l ff. 

Rohe = A. Rohe, Die Terminologie der F ischersprache von Grau d'Agde 
(Hérault). Diss. Tübingen, 1934. 

R oig = E. R oig, La pesca a Catalunya. Barcelona, 1927. 
Roig, BDC XIII = E. Roig, Col·lecció de termes recollits en una terrisseria 

de Blanes. BDC, xm, 47 ff. 
Roig i A mades = E. Roig i J. Amad es, Vocabulari de la pesca. BDC, x1v, 1 ff . 
Rokseth = P . Rokseth, Terminologie de la culture des céréales a Majorque . 

Barcelona, 1923. 

Romdn y Calvet = Román y Calvet, Los nombres e importancia arqueológica 
de las islas Pityusas. Barcelona, 1906. 

Rovfra i Virgili = A. Rovira i Virgili, Historia Nacional de Catalunya. 4 Bd. 
Barcelona, 1922. 

Rovira, Eivissa = A. Rovira i Virgili, Els cartaginesos a Eivissa. Historia 
Nacional de Catalunya. Bd. I, 569-584. 

Rulldn = Rullán, La Xacota, la boda. (Costumbres ibicencas.) Palma, 1881-85. 
Salvator = Erzherzog L. Salvator, Die Balearen ! - JI. Würzburg-Leipzig, 1897. 
Salvator, Lipar. [ns. = Erzherzog L. Salvator, Die Liparischcn Inseln, Bd. VIII. 

Prag, r894, 
Sandiumenge = M. P . Sandiumenge, La Masia Catalana. Barcelona, 1929. 
Schddel, Mm1.dartliches = B. Schade!, Mundartliches aus Mallorca. Halle, r905. 
Sclimitt = A. Th. Schmitt, La Terminologie pastorale dans les Pyrénées. 

Paris, 1934 (Nach Abschluss der Arbeit erschienen). 
Scliuchardt, B DC XI = H. Schuchardt an Griera. Über die Fischereigerll.te. 

BDC, XI, 109 ff. 
Seidli tz = W. Seidlitz, Der geologische Bau und die tektonische Bedcutung 

der Balearischen Inseln. Sonderdruck aus der Geologischen Rundschau. 
Bd. xvm, 1927. Heft 4. 

Serra Orvay = Serra i Orvay, Apreci en qu'es tinguda a Eyvissa la llengua 
propia. Ullada dalt a algunes qüestions aillades de gramática eyvissenca. 
En el Primer Congrés de la Llengua Catalana. Barcelona, 1908. 

Spitzer, BDC IX L. Spitzcr, Etimologies catalanes. BDC, IX, 85 ff. 
Spitzer, BDC XI = . Spitzer, Etimologies catalanes. BDC, xr, 119 ff. 



192 WALTHER SPELBRINK 

~ ; !9 - ~~ 
Spitzer, Etymologien = L. Spitzer, Katalanische Etymologien, in Mitteilungrn 

und Abhandlungen aus dem Gebiet der romanischen Philclogie. Ed. rv. 
Hamburg, 1918. 

Spitzer, Le:rikaliscltes = L. Spitzer, Lexikalisches aus dem Katalaniscben. 
Geneve, 1921. 

Spitzer, Miscelanea = L. Spitzer, Zu den Etymologien des Diccionari Al
cover: Miscelánea Alcover, 465 íf. Palma, 1932 . 

Steiger = A. Steiger, Contribución a la fonética del hispano-árabe y de los 
arabismos en el ibero-románico y el siciliano. Madrid, 1932. 

Stuart-Boyd = M. Stuart-Boyd, Thc fortunate Isles : Liíe and travel in Ma
jorca, Minorca and Ibiza. London, 1911. 

Subsidios = R. de Sá Nogueira, Subsídios para o cstudo da linguagem das 
Salinas. (Separata de «A Lingua Portuguesa», vol. 1v.) Lisboa, 1935. 

Stiro, BDC XIII = Vocabulad del suro i de les indústries derivades. BDC, 
XIIJ, 81 ff. 

Tallgren = O. J. Tallgren, Glanures catalanes et hispano-romanes. I. Neuphi
lologische Mitteilungen, 191 r, 151 ff. 

Tallgrcn, Misceldnea = O. J. Tallgren, Glanures catalanes et arabes. Mis
celánea Alcover, 61 ff. Palma, 1932. 

T F = F. Mistral, Lou Tresor dóu Felibrige. Aix-en-Provence (1878-86). 
Tllede = M. Thede, Die Albufera von Valencia. VI(R, vr, Heft 3 u. 4. Ham

burg, 1933. 
Vidal y Moli11a = Vida! y Molina, R eseña física y geológica de las islas de 

Ibiza y Forment era. Madrid, 1880. 
Vieli=R. Vieli, Die Terminologie der Mühle in Romaniscb-Bündtn. Chur,1927. 
Villa11ueva, Ibiza=L. Villanueva, Descripción de la isla de Ibiza. Madrid, 1844. 
Villanueva, lVlarmecos = J. V. Villanueva, Ensayo sobre la agricultura, el 

comercio y la industria en Marruecos. Madrid, 1916. 
Vtiillier = G. Vuillier, Les tles oubliées, les Baléat es, la Cor~e et la Sardaigne. 

París, 1893. 
Wagner = M. L. Wagner, Das Jandliche Leben Sardiniens. Heidelber g, 1921 

WS, Beih. 4. 
Westp/wl-Castelnau = A. Westphal-Castelnau, Termes de marine et de péche 

en usage au grau de Palavas pres Montpellier. RLR, xxm, 130-145. 
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AllH:ÜRZUNGEN VON SPRACH- UND MUNDARTENBEZEICHNUNGEN 

afranz. altfranzosich man. mallorkinisch 
ahd. althochdeutsch men. menorkinisch 
aprov. altprovenzalisch port. portugiesisch 
arab. arabisch prov. provenzalisch 
arag. aragonesisch siz. sizilianisch 
astur. Mdt. von Asturien valenz. valenzianisch 
bask. baskisch 
cana v. canavesich E die ganze Insel Eivissa 
eiviss. Mdt. van Eivissa. das Portmany ausge-
got. gotisch nommen 
griech. griechisch F Formentera 
ital. italienisch L Eivissa (Land) 
kast. kastilisch p Portmany (Eivissa) 
kat. katalanisch Penya Barrí de la Penya (Stadt) 
lean. leonesich s Eivissa (Stadt), ohne den 
l ipar. Mdt. der Liparischen Inseln Barri de la Penya 

Bu t. de Dialec. 25 
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EINLEITUNG 

Die Pityusen Eivissa (572 qkm) und Formentera (ns qkm) 
gehoren politisch zu der balearischen Inselgruppe. Eivissa, das 
Ebusus der Antike, liegt zwischen Valencia und Mallorca, zwischen 
38º 50' 40" und 39° 6' 22" ni:irdlicher Breite, und I 0 22' 50" und 
Iº 43' IS" i:istlicher Lange von Greenwich. Sie ist unter allen Ba
learen diejenige Insel, die der Festlandküste am nachsten gerückt 
ist. Die Entfernung von Dénia (Valencia) betragt etwa 50 Meilen, 
von Mallorca 45 und von der afrikanischen Küste I38. 

Die Oberflachenformen ahneln nach Praesent,1 im grossen und 
ganzen denen des ni:irdlichen Menorca. ·zahlreiche niedrige Hügel
ketten durchziehen die Insel und begrenzen den Horizont, wenn 
man von dem weitausschauenden Festungsberg der Stadt den Blick 
auf die Landseite richtet. Die hi:ichste Erhebung ist die Talaia von 
Sant Josep mit ca. 475 m Hi:ihe. (Abb. 2.) Grosse Flachen hegen 
heute noch brach. Die Küsten sind nicht so sehr zerklüftet wie 
die Mallorcas. Fast scheint Eivissa ein glattes Oval in nordi:ist
südwestlicher Lage zu bilden, das zwischen zwei grossen Einbuch
tungen, dem Hafen von Eivissa an der Ostküste und dem von Sant 
Antoni Ahat an der Westküste, seine schmalste Stelle (etwa IS km 
breit) erreicht. Im übrigen sind die Randungen, kleinere cales 
ausgenommen, verhaltnismassig glatt. Die felsige Nord- und 
Nordwestkiiste ragen nicht selten bis zu 250 m steil aus dem Meere 
empor, wahrend die sandige Südküste sich bisweilen nur wenige 
Dezimeter über dem Wasserspiegel erhebt. 

Die kleinen, Eivissa vorgelagerten Inselchen, Tagomago (NO
Küste}, Conillera, Bledes, Bosc, Espartal (W-Küste) und Vedra. 
(Hi:ihe 385 m; SW-Küste) sind nur von wilden Ziegen bewohnt. 
Auf den Bledes und Conillera wohnt je eine Leuchtturmwarterfa
milie. 

1. Vgl. Praesent, 92 ff. 
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Die weit kleinere Schwesterinsel Formentera (Abb. r), west
ostlicher Lage ist nur 2 r/2 Meilen sücllich von Eivissa gelegen. 
Da clie Westküste ro7 Meter über dem Meeresspiegel liegt, die Ost
küste in der Mola (192 m) ihre hochste Erhebung erreicht, und der 
mittlere, etwa 4 km breite Teil der Insel flach und kahl ist, glaubt 
man von Eivissa aus zwei kleinere Inseln zu sehen. 

Die Oberflache ist einformig un<l zum grossten Teil Ackerland. 
Die Ost- und Westküsten sind wie Eivissa mit Wald (Strandkiefern) 
und Strauchwerk (Oleander, Rosmarin, sivina und einer Heide
krautart) bedeckt. 

Die enge Strasse zwischen Eivissa und Formentera wird durch 
zahlreiche Felsen und kleine Inselchen begrenzt, deren grosste, 
Espalmador und Espardell, von je einem Leuchtturmwarter mit 
seiner Familie bewohnt werden. (s. Karte.) 

Die geologische Schichtenfolge der Pityusen unterscheidet 
sich nur wenig von der des weit besser erforschten Mallorca. Als 
alteste Schichten treten Dolomite und Kalke des Muschelkalkes 
und rote Mergel wahrscheinlich des Keupers auf.l 

Die Bewasserung ist recht sparlich. Ein kleines Flüsschen, 
das bei Santa Eulalia mündet, ist das einzige fliessende Gewasser 
der Pityusen. Die zahlreichen Sturzbache sind infolge des warmen 
Klimas standig ausgetrocknet. Das steinige Flussbett des Riu de 
Buscastell norcllich von Sant Antoni führt bereits seit langen J abren 
kein Wasser mehr. 

Die W ir t s eh a f t unseres Inselgehietes gründet sich auf 
Ackerbau, Fischerei, Viehzucht, Handel und Industrie. Im Vor
dergrund steht die B o de n w i r t s eh a f t , da der Boden, wenige 
Stellen ausgenommen, ergiebig und fruchtbar ist. Er erzeugt einen 
Pflanzenwuchs, der den südlichen Landern Europas eigen ist. 
Strandkiefern, Pinien, Feigen-, Oel-, Johannisbrotbaum, Dattel
palme, Granatapfel- und Mandelbaum treten mit Pomeranzen-, 
Zitronen- und Apfelsinenbaumen vermischt auf. Als Kornfrucht 
werden Weizen, Hafer und Mais angebaut. In den Ga.rten, clie 
durch sénies bewassert werden, zieht man Kartoffeln, Gemüse und 

1. Siehe Seidtitz 309 ff. Über den t ektonischen Vergleich der balea
rischen Inseln untereinander vgl. Seidlitz 318; über die Beziehungen der Ba
learen zu den übrigen Gebirgslandern des westlicben Mittelmeeres loe. cit. 
318 ff. 
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Wein. Recht ergiebig sind auch die Olivenkulturen, die das beste 
Oel der Balearen liefern sellen. 

Die F i se h e re i ist infolge des Fischreichtumes des Mittel
meeres und der günstigen Lage der Inseln besonders eintraglich. 
Es sellen über 140 Arten Fische gefangen werden, die zum Teil 
nach dem Festland exportiert werden. Neben den Nutzfischen 
bietet das Meer Schwamme, Polypen, Seeigel, Austern, unzahlige 
Sorten von Muscheln, Krabben und Krebsen. <<Wohin man sich 
wendet, überall ist ein bestandiges Gehen und Kommen und Sprin
gen und Durcheinanderwogen, sodass man formlich verwirrt ist 
und nicht weiss, nach welcher Seite man zuerst blicken soll» (Sal
vator, I, 8) . 

Die V i e h w i r t s e h a f t wird heute nicht mehr so sehr 
betrieben wie in früheren Zeiten. Sie ist hauptsachlich auf Fleisch
produktion eingestellt und bringt durch Export grosseren Erwerb. 
Die Herstellung von Ka.se (Ziegen- und Schafskase) hat sich nur 
noch auf den Einzelsiedlungen und in grosseren Bauernhausern bis 
heute erhalten. 

Der H a n d e l scheint mehr nach dem Kontinent, nach Va
lencia und Alacant zu gravitieren als nach Mallorca, obwohl die 
Zahl der nach Palma und dem Kontinent verkehrenden Dampfer 
die gleiche ist. Er beschrankt sich lediglich auf Ein- und Ausfuhr, 
da von einer Durchfuhr begreiflicherweise nicht die Rede sein kann. 
Eingeführt werden : Kaffee, Kakao, Zucker, MehJ, Reis, Petroleum, 
Spartgras, Palmhlatter und Tuche. Ausgeführt werden : Fische, 
Salz, Feigen, Johannisbrot, Schweine und fast der gesamte Mandel
ertrag. Trotzdem hat Eivissa eine passive Handelsbilanz. 

Ausserhalb der Stadt hat die strenge Form einer geschlossenen 
Wirtschaft kaum eine Lockerung erfahren. Der Bauer stellt wie 
in früheren Zeiten seine landwirtschaftlichen Gerate zum grossen 
Teil selhst her, da sie aus Holz bestehen. Ferner ist das Ausbessern 
von Transportgeraten (Wagen, etc.) immer noch die Aufgabe des 
landlichen Pityusenbewohners, der meist sein eigene;· Stellmacher 
ist. Die Eisenteile der Gerate werden vom Schmied angefertigt 
und erneuert. Zur hauslichen Beschaftigung einer jeden Bauern
familie gehort das Flechten von Matten, Korben, Stricken, Fenster
laden und Schuhen aus Spartgras. Ebenso werden Palrnitohüte und 
andere FJechtarbeiten aus Palmblattern in jeder landlichen Familie 
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selbst hergestellt. Die Faser der Agave verwendet man zur Anfer
tigung von Sandalen und die Pfahlrohrstabe, die in lange Streifen 
geschnitten werden, neben der Korbweide zur Herstellung von Kor
ben und Reusenarten. Die Beruísmüllerd stellte sich erst im vori
gen J ahrhundert ein. Zum Teil mahlt man noch heute kleinere 
Mengen Korn und die Rinde der Strandkiefer in Hausmühlen, die 
durch Tiere angetrieben werden. EinigE- Bauern brennen Kohle, 
die allerdings nur in geringen Mengen, in der Stadt, verwendet wird. 
Auf dem Lande feuert man stets mit Holz. Da man keinen Hanf 
und Flachs mehr anbaut, ist die Bekleidung kein landliches Er
zeugnis mehr; doch verfertigt die Bauerin aus gekauften Stoffen 
selbst die Kleidung. Bisweilen sieht man noch ein altes Mütterchen 
mit Rocken und Spindel eürig Wollfaden spinnen. Webstühle gibt 
es nicht mehr. Wie die bunte Kleidertracht aus schwerer Seide, 
so hat sich auch die alte Haartracht und der Kopfputz bei der Baue
rin bis auf den heutigen Tag erhalten. (Abb. 59.) 

Daneben blüht im Süden Eivissas und an der nordlichen Küste 
Formenteras eine alte, aber immer mehr modernisierte Industrie: 
die Meersalzgewinnung. Die S a 1 i ne n 1 verdienen eine beson
dere Erwahnung, da sie nachst denen von Cádiz und Torrevieja 
(vgl. Praesent, 92 íf) die bedeutend:,ten Spanicns sind. Sie gehi:iren 
der Sociedad Salinera Española und bilden die gri:isste Einnahme
quelle der Pitynsen. Die gewonnenen Salzmengen werden fast 
ganzlich nach dem Ausland exportiert. (Abb. 34-39.) 

Die Bleiglanz- und Silberminen bei Sant Caries sind seit meh
reren J ahren stillgelegt, da sich der Abbau nicht mehr lohnte. 

Landliches Leben und Salzindustrie bestehen nebeneinandcr, 
ohne dass diese von einer umgestaltenden Auswirkung auf die kon
servative Landbevolkerung ist. Arbeitskrafte werden der Land
wirtschaft kaum entzogen, da die Salinenarbeiter zum gri:issten Teil 
aus der Stadt stammen. Wenn sich auch hier die wirtschaftliche 
Lage gebessert hat und die Lebensbediirínisse anspruchsvoller ge
worden sind, so kann man doch bisher bei der landlichen Bevolkerung 
wesensfremde Elemente kaum beobachten. 

Die Bewohner der Insel Formentera sind allerdings infolge ihrer 

I. Über die interessante Geschicbte der Salinen vgl. Ibiza y Formen• 
tera, 22 ff. 
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seemannischen Betatigung,1 kosmopolitischer eingestellt. Doch fin
det auch von hier aus ein Einfluss auf Eivissa keineswegs statt, da 
beide Inseln nicht gerade in einem freundschaftlichen Verhaltnis 
zueinander stehen. 2 

Um vom Kontinent nach Eivissa zu gelangen, kann man sich 
Sonntags um rzh in Alacant, Mittwochs zur se!hen Stunde in Va
lencia, und Montags um 18h in Barcelona einschiffen. Ebenso 
gehen von Mallorca (Palma) wochentlich zwei Scbiffe nach Eivissa: 
Montags um rrh und Freitags um 12h. Der Eivissenker sieht von 
seiner Insel aus drn V e r k e h r folgendermassen: 

Ankunft und Abfahrt eines Schrlfes im Hafen von Eivissa. 
(Abb. 5-6.) 

Sonntag : 22h von Alacant, 22h nach Palma. 
Dienstag : 6h von Barcelona, r7h nach Barcelona. 
Mittwoch : 18h von Palma, 22h nach Valencia. 
Freitag : r9h von Palma, zrh nach Alacant. 
Im übrigen ist der Schiffsverkehr sehr gering. Die Inseln sind 

zu abgelegen, um als Durchgangshafen benutzt zu werden. Für die 
spanische Küstenschiffahrt liegen sie zu weit ostlich, für den Ver
kehr zwischen Südfrankreich und Algerien zu weit westlich (vgl. 
Praesent, 92 ff). 

Der Verkehr auf den Inseln selbst hat seit Salvators Zeiten grosse 
Fortschritte gemacht. Der Erzherzog kannte nur eine Fahrstrasse, 
die von der Stadt Eivissa quer durch die Insel nach Sant Antoni 
Abat führte. Heute gehen von der Stadt zwei weitere Fahrstras
sen aus, eine nach Sant Josep und die andere über Santa Eulalia 
nach Sant Carles. Diese verzweigt sich wiederum; die eine Strasse 
führt nach Sant Miquel, die andere nach Sant J oan. Die nach 
Sant Miquel führende Strasse gabelt sich bei Santa Gertrudis nach 
Sant Mateu. Auf Formentera gibt es nur eine Fahrstrac;se, die vom 
Hafen (Savina) über Sant Francesc nach la Mola führt (s. Karte). 

1. Die Eivissenker bczeichnen Formentexa als die illa de ses dones, da die 
Mii.nner bereits in jungen Jahren zum grossten Teil in die spanische Marine 
eintretcn und erst nach vielen J ahren in ihre Heimat zurückkehren, um hier 
ihren Lebensabend mit der ersparten Hcuer sorglos zu verbringen. 

2. Da die Seeleute (und Fischer) eine besondere !{aste for sich bilden, 
verzichten sie stolz auf jeglichen Verkehr mit den •dummen• Bauern. 
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Auf d.iesem Strassennetz vollzieht sich seit etwa ro J ahren ein 
Autobusverkehr. Eisenbahnen gibt es nicht. Die Autobusse fah
ren von Eivissa zweimal taglich nach Sant Antoni, Sant Josep und 
Santa Eulalia; einmal taglich nach Sant J oan, Sant Miquel, Sant 
Lloren<; und Santa Gertrudis; zweimal wochentlich nach Sant Mateu 
und Sant Carles. Der Verkehr auf Formentera findet nur dreimal 
wochentlich im Anschluss an den Postverkehr von Eivissa ( gaso
linera) statt. Die Überfahrt mit dem Postschiff dauert eine Stunde. 
Ausserdem fahren taglich Fischerboote (Segelboote), die für die 
Strecke 2 bis 2 1/2 Stunden gebrauchen. 

Wenn auch durch die Entwicklung des Verkehrs bereits Neue
rungen und moderne Errungenschaften wie Telefon, Kino, Radio, etc. 
in der Stadt Eivissa ihren Einzug gehalten haben, und die einsame 
Insel von auslandischen Malern und Badegasten dem beinahe 
übermodernen Mallorca vorgezogen wird, bleibt die Modernisierung 
(vorlaufig wenigstens) doch nur auf die Stadt beschrankt. Aller
dings fehlt dem Aeusseren des Stadtbildes, nach Praesent,1 der ver
haltnismassig wohlhabende Anstrich, den man in Palma zu spüren 
gewohnt ist (Abb. 6.) Die Stadt, die sich malerisch im Hintergrunde 
einer weiten Bucht der Südostküste ausbreitet, macht im Vergleich 
zu Palma einen weniger freundlichen Eindruck. Die Besucher der 
Insel sind auf zwei fondes in der Stadt, in Sant Antoni und Santa 
Eulalia angewiesen, da es ausserhalb clieser Orte keine grosseren 
Gaststatten gibt. 

In den weiten Talmulden liegen die Hauser zum grossten Tell 
vereinzelt an wald.igen Hangen. (Abb. 3.). Zusammengedrangte 
Siedlungskomplexe sind, Sant Antoni, Santa Eulalia, Sant Josep, Sant 
J oan und Sant Francesc Xavier (Formentera) ausgenommen, nicht 
anzutreffen (Siehe Kap. Siedlungen). Hier lebt noch ein Volk nur 
für sich, wie einst vor vielen J ahrzehnten, das, eng mit seiner volks
tümlichen Kultur verwachsen, sich hartnii.ckig gegen modernen 
Einfluss verschliesst. Die Bauern fahren nur an Markttagen zur 
Stadt. In Sant Vicent (auch Cala genannt) traf ich sogar ein altes 
Ehepaar an, das nicht einmal die Stadt kannte.1 

Wie von einer Umgestaltung des wirtschaftlichen Lebens und 
von einer <<entstehendeni> Industrie auf den Pityusen nicht die Rede 

I. Vgl. Praesent, 92 ff. 
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sein kann, hat auch die Zunahme des Verkehrs aus obengenannten 
Gründen (schlechte Unterkunftsmoglichkeit, etc.) nicht dazu bei
tragen konnen, der Lebenshaltung der Bevolkerung (die Stadter 
ausgenommen) fremdartiges Wesen aufzuzwangen. Wie die hei
mische Kultur ist auch die Geisteshaltung der Bevolkerung streng 
an die Insel gebunden. Ein sprachlicher und kultureller Verfall 
ist vorlaufig nicht vorauszusehen. 

Eivissa und Formentera besitzen innerhalb ihrer verschiedenen 
Gesellschaftsschichten und zu verschiedener Verwendung eine Reihe 
von Idiomen. 

Die offizielle S p rae he war, seitdem Katalonien unter Phi
lipp V. (um 1700) seine sprachliche Selbstandigkeit verlor, das 
Kastilische, im amtlichen Verkehr und in den meisten Publikationen, 
die auch ausserhalb der katalanischen Sprachgrenzen Verbreitung 
finden sollten. Es stellt noch heute bei Gebildeten und Gelehrten 
die Schriftsprache dar. Alle übrigen Bewohner, besonders die 
Frauen, sind des Kastilischen nicht machtig. 

Jahrhundertelang war allerdings das literarkatalanische Idiom 
neben dem Lateinischen die amtliche Sprache, bis sie von der ka
stilischen abgelost wurde. Heute ist die Umgangssprache für die 
Pityusen nicht in erster Linie das Zentralkatalanische, sondern 
auch in sozial hoherstehenden Klassen die eivissenkische Mundart, 
die seinerseits auf den Inseln an verschiedenen Orten verschieden 
artikuliert wird. 

Da die Insel Eivissa ein gleichformiges Hügelland ist, findet man 
schwerlich scharfe geograph1sche Mundartengrenzen vor. Die ver
schicdene Artikulation gewisser Laute scheint eher geschichtlich 
bedingt zu sein und mit der Erobenmg der Inseln1 in naherem Zusam
menhang zu stehen. !ch konnte fünf verschiedene Aussprachen 
feststellen. Das als Portmany (pimnáu) bezeichnete Gebiet ist das 
Territorium der offenen Aussprache (ef, ¡í). Es umfasst die Ge
meinden Sant Agustí, Sant Antoni, Santa Agnes und die schma
Ien Randgebiete von Sant RaJel und Sant Mateu. Alle anderen 
Gemeinden sowie die ganze Insel Formentera zeigen einen ge
schlossenen Vokalismus (ó, und den typischen j-Laut dcr Balearen). 
Das Wort <•trinken» heisst demnach im Portmany bef1J1J und in allen 

r. Vgl. Piferrer y Quadrado, 123 ff. und Revira i Virgili Bd. 1v, 539-557. 
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übrigen Gemeinden bi tnJ. Zu diesen zwei Hauptvarianten tritt 
eine Nebenerscheinung : in Sant Agustí wird bei sehr alten Leuten 
wá zu d (z.B. i~wál > igpl; gwárdi ¡! > gprdi; kwátrt > kptrf) . 

In der Stadt gibt es drei verschiedene Aussprachen. In dem 
oberen Stadtteil (Vila) gibt es ein t-Laut, wie in den nicht zum 
Portmany gehorigen Gebiete(z. B. uviyf Schaf, biYt Biene). Der 
Diphtong ¡y ist zu 91J geworden (b(Jt}rf trinken, V91JYG sehen). Das d 
ist geschlossen. 

In dem untercn Stadttcil (Marina) entspricht das betonte e dem 
der Vila (tnoltt ftint viel Arbeit). Das d ist offen. 

In dem ehemaligen Araberviertel (Barrí de la Penya) ist das d 
wie in der Vila geschlossen. Das finale -e ist ebenfalls ganz ge
schlossen (un~ d(Jn~) . Das betonte e ist wie in der ganzen St adt 
bald ein /, bald ein ef, bald ein é. Es heisst also hier «eine Frau» 
un~ d(Jnt , <lViel Arbeib molt~ flin~, «das Schafo s uv/y~. <<der Fussi► 

/s N Y• 
In den Salinen wird der Diphtong i!f ebenfalls zu Q!f (z.B. b()yr; , 

etc.), was sich lekht erklaten lasst, da die Salinenarbeiter zum gross
ten Teil aus der Stadt stammtn. 

Das finale -a in der unbetonten Endung -ia wird in der Stadt 
gesprochen, wahrend es auf dem Lande fehlt z.B. f ~íli;, kum/di; 
(Stadt); !fmíli, kumefdi (Land). 

Einheitlich auf den ganzrn Pityusen sind der Unterscheidung 
halber, 10 = #1:f, Gott = #!f, (er) muss = di tJ, Die Aussprache 
von ¡ schwankt z,nschen offenem é und dem / -Laut; stets offen 
ist dcr Laut im Portmany, stets i in Sant Mattu. Ich glaube 
beobachtet zu haben, dass die jüngeren Leute dazu neigen, das é in 
diesen Fallen offen zu sprechen, wahrend die alteren bei der t
Aussprache verbleiben, eine Tatsache, die auch Rokseth auf Ma
llorca festgestellt hat. 

Im übrigen ist auf beiden I nseln, soweit ich beobachten konnte, 
der Wortschatz einheitlich, d.h. für einen bestimmten Gegenstand 
verwendet man überall das gleiche Wort. 

Im Hin blick auf die g e i s t i ge A u s b i 1 d u n g kann man 
auf beiden Inseln seit etwa IO Jabren einen bedeutcnden Forl
: chritt feststellen, da scit dieser Zeit der Schulbcsuch obligatorisch 
ist. Der grossere Teil der alteren Pityusenbewohner ist bis auf 

Ilu t. de Dio !ce. 26 
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den heutigen Tag analphabetisch geblieben. Der Unterricht wird 
hente von Lehrern und Lehrerinnen aus Valencia in besonderen 
Schulgebauden abgehalten. Für den Anfangsunterricht ist das 
Eivi,senkische die einzig rnogliche Verhandlungssprache. In den 
oberen Klassen ist das Erlernen des Kastilischen seit etwa sieben 
J ahren Pflicht. Die rnodernste Knaben- und Madchenschule 
befindet sich in Sant Francesc auf Forrnentera. Sie ist mit geogra
phischen Arbeitssalen, einern Theaterraum und Projektionszimmern 
ausgestattet und dürfte einer festlandischen Stadtschule nicht 
nachstehen. 

l. DIE SIEDLUNGEN 

Da Eivissa und Forrnentera keine gréisseren Gebirge haben, ist 
die Oherglachengestaltung beider Inseln ziemlich einfürmig. Die 
Hohenlage der Siedlungen schwankt • zwischen 5 m (Marina, Sant 
Francesc de Paula, Savina, Sant Ferran) und x50 111 (Sant Miquel, 
Santa Agnes, Sant Josep) Meereshéihe. 

Infolge des geringen Héihenunterschiedes zeigt sich eine gleich
fürmige Siedlungslage auf hdden Inseln; denn von einer Berg- und 
Tallage kann nicht die Rede sein. Trotzdem lassen sich deutlich 
drei verschiedene Siedlungsarten unterscheiden: 

r. die Hanglage, an Abhangen von Hügeln; 
2. die Haufen- tmd Strassendorfer in ebenem Gelii.nde. 
3. die punktformig im Gelande auftretenden Siedlungsele

mente, die, da sie dauernd bewohnt sind, als Einzelsiedlung anzu
sprechen sind. 

Die Grosse der Siedlungen ist sehr verschieden, da sie von der 
Beschaffenheit des Gelandes und vor allem von der günstigen See
lage (Fischerei) sowie von der Ertragsfahigkcit des Bodens abhii.ngt. 
Das für die Fischerei am günstigsten gelegene Dorf Sant Antoni 
Abat, an der fischreichen Westküste von Eivissa, ist die grosste 
Sie<llung ausserhalb der Stadt. An zweiter Stelle steht das in 
fruchtbarem Gartengelande gelegenc Dorf Santa Eulalia del Riu an 
der Ostküste von Eivissa. Die iibrigen Dorfer (Sant Josep und 
Sant J oan) sind bei weitern kleiner. 

Die Insel Eivissa wird in fünf Kreise (termes munici,¡,als) 
eingeteilt : Eivissa Stadt (incl. der Gemeinde Sant Cristofol), Sant 
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Antoni Abat, Santa Eulalia del Riu, Sant Josep und Sant Joan 
Baptista. J eder Kreis besteht aus vier Gemeinden, die wie die 
Kreise nach Schutzheihgen benannt sind. Die Pfarrkirche jeder 
einzelnen Gemeinde, um die sich ausser Schule und estanc nur we
nige Hauser gruppieren, bildet mit diesen das eigentliche Dorf, 
wahren<l die meisten Hauser innerhalb der Gemeinde selbst als Ein
zelsiedlungen auftretcn. Als grossere Dorfer konnen nur Sant 
Antoni und Santa Eulalia angesehen werden. 

Die Gemein<le von Sant Cristofol bildet rnit der Stadt Eivissa 
zusammen einen Kreis für sicb. 

Der Kreis Sant Antoni Abat umfasst die Gemeinden : Sant An
toni, Sant Rafel, Sant Mateu und Santa Agnes. 

Der Kreis Santa Eulalia del Riu umfasst die Gemeinden : San
ta Eulalia del Riu, Jesús, Santa Gertrudis und Sant Carks. 

Der Kreis Sant Josep umfasst die Gemeinden : Sant J osep, 
Sant Agustí, Sant Jordi und Sant Francesc de Paula. 

Der Kreis Sant J oan Baptista umfasst die Gemeinden Sant 
Joan, Sant Miquel, Sant Lloren<; und Sant Vicent Ferrer. 

Die 2 1/ 2 Meilen südlich von Eivissa gelegene Insel Formentera 
besteht aus einem Kreis : Sant Francesc Xavier rnit den drei Gemein
den: Sant Francesc, Sant Ferran und la Mola (kast. Nuestra Se
iiora del Pilar) . 

Es folgt eine Übersicht über die Einwohnerzahl und Hauser 
der von mir besuchten Pityusen nach der letzten Volkszahlung 
vom Jahre 1920 (für St. Antoni von 1931; für Formentera von 1923): 

FJijcbe 
H~user Einw. in km2 • 

I (>is z pi,os 3 pisos 

Stadt Eivissa incl. Sant Cris-
t ófol. . . . ........ . .. . ... . 496 5º5 278 6,168 8,17 

....... . .. ....... . ........... 
Sant Antoni. .... . .. .. .... .. 285 301 1,927 
Sant Rafel. ... . . .. . . ....... 150 150 1,365 
Sant Mateu ... . . . . . ...... . . 151 37 902 
Santa Agn~s . . . . .. ..... . .... 66 96 739 
. ....... .. ... . .... . .... . . . . 
Kreis Sant Antoni. ..... .. .. 652 587 4,933 140,50 
.. ... . . ....... . ... . . . .. .... 
Santa Eulalia . . .. . .. . ....... 216 179 T,297 
J esús . .... .. . . ............ . . 182 150 858 
Santa Gertrudis ........ . . . . . 265 4 1,076 
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Sant Carles.. .. .. .. ...... . . . 131 

Kreis Santa Eulalia......... 794 

Sant Josep. .... .. . ... . .. . . . 197 
Sant Agustí.... . . . . . . . . . . . . 94 
Sant J ordi. .............. .. 253 
Sant Francesc de Paula. . . . . 105 

K reis Sant Josep........ . . 649 

Sant Joan............... .. . 135 
Sant Miquel..... . . . . . . . . . . . 218 
Sant Lloren9.. . . . . . . . . . . . . . r95 
Sant Vicent . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

Kreis Sant Joan....... . . . . . 626 

Kreis Sant Francesc Xavier 
(Formentera). .. .......... 572 

149 

177 
88 

II8 
31 

1 34 
74 
67 
60 

335 

1,181 

4,412 

1,695 
805 

1,480 
716 

4,696 

1,214 
1,226 

1,071 
623 

4,134 

3,080 

158,44 

148,68 

125,63 

Demnach betragt die Anzahl der bewohnten Hauser auf Eivissa 
und Formentera nach der letzten Zahlung 6414, die Einwohnerzahl 
27423. Vergleicht man diese Zahlen mit den Angaben Salvators 
(Balearen I, 12, 18) aus dem Jabre 1860, so stellt man eine Zunahme 
von 2170 Hausern und 2957 Bewohnern fest. 

Die Siedlungen der Pityusen setzen sich also zusammen aus 
der Stadt Eivissa (incl. der Gemeinde Sant Cristofol), den Dorfern 
Sant Antoni, Santa Eulalia, Sant Josep, Sant J oan, Sant Francesc 
Xavier und den über die Gemeinden Sant Rafel, Sant Mateu, San
ta Agnes, J esús, Santa Gertrudis, Sant Agustí, Sant Jordi, 
Sant Francesc de Paula, Sant Miquel, Sant Llorens:, Sant Vicent, 
Sant Ferran und la Mola verstreuten Einzelsiedlungen. 

Der Hauptort ist die S t a d t E i v i s s a im Südosten der 
gleichnamigen Insel. Die Stadt zerfallt in zwei Teile : der mit 
starken Festungsmauern aus dem 15. und 16. J ahrhundert einge
schlossenen Oberstadt oder Vila und der unmittelbar am Hafen 
gelegenen Unterstadt oder Marina. (Abb. 5.) 

In der Oberstadt liegt die Festung der alten Piraten,1 das un
überwindliche Bollwerk aller Volkerscharen, die Eivissa beherrscht 

I. Vgl. Macabich, Los Corsarios ibicencos, Ibiza, 1917. 
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haben.1 Sie dient heute als Kaserne für die sparliche Rekrutenzahl. 
Daneben ragt hoch über der Stadt die gotische Kathedrale aus dem 
Jabre 1235 empor, die von den katalanischen Eroberern Eivissa 
erbaut wurde. Sie erhebt sich an derselben Stelle, an der vorher 
die arabische Moschee gestanden hatte. Ferner befinden sich hier 
das archaeologische Museum, der bischi:ifliche Palast sowie die 
Cúria ein gotisches Gebaude mit einer unterirdischen Grabkammer 
aus dem 15. und r6. Jahrhundert und andere i:iffentliche Gebaude. 
Die Vila ist der alte Stadtteil ·mit steilen und krummen Gassen und 
wie früher noch heute die Stadt der Beamten. (Abb. 8.) 

Die Unterstadt (Marina) ist der modernere Stadtteil mit breiten 
Pla.tzen und Strassen, in denen sich das Kaufmanns- und Hafen
leben (Handel, Industrie) abspielt. Die Marina war früher von der 
Vila durch eine Zugbrücke, die jeden Abend hochgezogen wurde, 
getrennt (Salvator r, Abb. S. 51). Heute sind beide Stadtteile durch 
eine breite Strasse verbunden. Neben den Geschaftsladen befinden 
sich in der Marina Marktplatz Schlachthaus, Kasino, Post, Banken, 
Zeitungsverlage, Schulen, Kino, zwei Ho:e's und andere i:iffentliche 
Gebaude (Oasis, 38 Abb.) 

Ein eigentlicher dritter heute gii.nzlich vergessener Stadtteil 
ist der Barrí de la Penya, das ehemalige Araberviertel. Er zwangt 
sich südwestlich zwischen Marina und Vila ein und bildet heute 
das Armenviertel Eivissac, in dem Bettler, Strassenmadchen, etc. 
hausen (Oasis, 29, 37 Abh). 

S a n t A n t o n i A b a t , das gri:isste Fischerdorf der Pityu
sen, liegt 15 km von Eivissa entfernt an der Westküste. Es erhebt 
sich über einem Hafen, dem portus magnus2 der Romer, der sich 
über 5 km bis zur Insel Conillera ausdehnt. Da das Dorf die beiden 
besten Gasthauser aufweist und nicht von mosquits heimgesucht 
wird, ist es wegen seiner reizvollen Lage der angenehmste Aufent
haltsort Eivissac. 

S a n t a E u 1 a 1 i a d e I R i u liegt r6 km nordostlich der 
Stadt an dem einzigen Flüsschen Eivissas, das allerdings infolge des 
heissen Klimas meistens ausgetrocknet ist. Das inmitten von 
fruchtbaren Garten gelegene Dorf macht einen recht freundlichen 

r. Vgl. Aranaz, Hi storia de la Isla de Ibiza, Ibiza 1859. 
2 . Daher die Bezeichnung Portma11y für das Gebiet der offenen Aus

sprache von é (vgl. fl}Vfy~ P, fl}Vfyf E, F .). 
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Eindruck. Die beiden Gasthofe sind leider sehr prirnitiv und 
schlecht (s. Baeschlin, 9 Abb.). 

S a n t J o s e p liegt r4 km von der Stadt westlich in einer stein
reichen Gegend. Als Unterkunftsmoglichkeit kann ein kleines 
Cafe rnit drei Betten angesehen werden. Der Ort ist wegen seiner 
grossen Zwiebelexemplare bekannt, doch sonst bedeutungslos (s. Abb. 
der Kirche, Baeschlin, ro). 

S a n t J o a n B a p t i s t a ist 22 km nordlich von der Stadt 
entfernt. Ein kleines Cafe (mit zwei Betten), bietet die einzige 
Unterkunftsmoglichkeit. Der landschaftlich reizend gelegene Ort 
ist ganz unbedeutend (Abb. 7). 

S a n t R a f e l , ein auf einer Anhiihe zwischen der Stadt und 
Sant Antoni gelegener Ort hat etwa r5 Hauser (incl. Kirche, und 
Schule). Die übrigen Hii.user treten als Einzelsiedlungen auf. 

S a n t M a t e u . zwischen Santa Gertrudis und Santa Agnes, 
ist ein kleiner Ort von etwa ro Hausern (incl. Kirche und Schule), 
der durch seine Mande!- und Oelkulturen bekannt ist. Wie in Sant 
Rafel liegen die restlichen Hauser vereinzelt. 

Santa A g n e s, ebenfalls durch seine Mande!• und Oelkulture 
bekannt, liegt zwischen Sant Mateu und der Westküste (steile 
Felsenküste) Eivissa, . Ausser etwa 5 Hausern (incl. Kirche und 
Schule) Einzelsiedlungen. 

J e s lÍ s , zwischen der Stadt und Santa Eulalia, zeichnet 
sich durch reiche Acker und Garten aus. Neben etwa 8 Hausern 
(incl. Kirche und Schule), Einzelsiedlungen. 

S a n t a G e r t r u d i s , im Zentrum der Insel gelegen, ist 
wegen seines fruchtbaren Bodens ausgesprochenes Ackerland. 
Ausser 3 Hausern (incl. Kirche und Schule) gibt es nur Einzelsied
lungen. 

S a n t C ar 1 e s, von Santa Eulalia und Sant Vicent einge
schlossen, zeigt einformiges Geprage und ist seit der Stillegung der 
Silber- und Rleiglanzminen (seit etwa ro Jabren) bedeutungslos. 
Neben etwa ro Hii.usern (incl. Kirche und Schule) gibt es nur 
Einzelsiedl ungen. 

San t A g u s tí, zwischen Sant Antoni und Sant Josep, ist 
reich an Mande!- und Feigenbaumen. Ausser etwa ro Hause.rn (incl. 
Kirche, Schule und Cafe) Einzelsiedlungen auf waldigen Hangen. 

San t J o r di, zwischen der Stadt und den Salinen, zeigt e ben-
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falls neben etwa 5 Hausern (incl. Kirche und Schule) Einzelsiedlun
gen. Ein ganz unbedeutender 0rt. 

S a n t F r a ne e s e d e P a u 1 a , im südlichsten Teile Eivissa, 
ist durch seine Salinen auf den ganzen Balearen und darüber hinaus 
bekannt. Der 0 rt selbst hat nur etwa 5 Hauser (incl. Cafe), im 
übrigen Einzelsiedlungen. 

S a n t M i q u e I ist ein sehr kleiner aber ausserst reizvoll gele
gener 0rt zwischen Santa Agnes, Sant Mateu, Sant L!orenr,: und der 
steilabfallenden Westküste Eivissas. Neben etwa ro Hausern (incl. 
Kirche, Sch11le und Cafe) Einzelsiedlungen. Gutes und sauberes 
Unterkommen in dem Cafe. 

S a n t L I o r e n e; , zwischen Santa Eulalia und S:rnt Miquel 
1st ein kleiner 0rt von etwa 5 Hausern (incl. Kirche und Schule). 
Die übrigen Hauser liegen über dem Ackerland als Einzelsiedlungen 
verstreut. 

S a n t V i e e n t ist der von der Stadt am weit.esten abgelegene 
Ort. Die gleichnamige Gemeinde liegt zwüchen Sant Joan, Sant 
Caries und der nordostlichen Küste Eivissac. Die steinige Talaia von 
Sant Vicent, ein für den Wagenverkehr unübern•indlicher Hohenzug, 
schliesst die Gemeinde von den übrigen 0rten vollig ab, sodass sie 
nur zu Fuss oder auf dem vVasserwege erreicht werden kann. Um 
die Kirche (Abb. n) gruppieren sich etwa 5 Hauser (incl. Schule). 
In dem einzigen Cafe gibt es keine Unterkunftsmoglichkeit. Die 
restlichen Hi:iuser sind Einzelsiedlungen. 

San t F r anees e X a vi e r ist ein kleines Haufendorf 
auf einer steinigen Anhohe. Die Umgebung zeichnet sich durch 
fruchtbaren Boden aus. Neben einer festungsartig angelegten 
Kirche und zwei Cafes (Unterkunftsmoglichkeit) gibt es seit ro 
J ahren eine modern eingerichtete Knaben- und Mi:idchenschule. 

S a n t F e r r a n ist ausgesprochenes Ackerland. Um die 
Pfarrkirche gruppieren sich nur wenige Hi:iuser (incl. Schule). 

La M o 1 a erhebt sich an der 0stküste Formenteras etwa rzo 
m über dem Meere und bietet von seinen waldigen Hohen einen 
reizvollen Blick über die ganze Insel (Abb. r). Neben I{irche und 
Schule gibt es ein Cafe, die sauberste und angenehmste Gaststatte 
Forrnenteras. Die sparlichen Einzelsiedlungen verteilen sich über 
.den reichen Ackerboden. 

Die Siedlungen sind keineswegs auf einen kleinen Raum zusam-
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mengedrangt. Mit Ausnahme der Stadt Eivissa, Sant Antoni. 
Santa Eulalia, Sant Josep, Sant J oan und Sant Francesc Xavier ist 
bei den übrigen Ortschaften und Gerneinden auf Eivissa kein 
Zusamrnendrangen zum Siedlungskern, zur Verdichtung oder zu 
einem geschlossenen Siedlungskornplex zu beobachten. 

Beziiglich der Orientierung der Ortschaften auf den Sonnenstand 
herrscht keine Einheitlichkeit. Haufig sind sie nach S und SO 
orientiert. Die Orientierung der Einzelsiedlungen ist fast aus
nahmslos nach S. 

II. DAS HAUS 

Obgleich die Hauser der Pityusen1 nicht ausschliesslich durch 
ein Zusammenwirken von Bedingungen wie Klima, Bodenbeschaf
fenheit und Wirtschaftsform entstanden zu denken sind, sondern 
durch die Kolonisation nordafrikanischem und katalanischem Ein
fl uss stark ausgesetzt waren, stehen sie doch mit der umgebenden 
Natur in innigstem Zusamrnenhang. Da sich in dem zurückgezo
genen Inselgebiet seit der katalanischen Eroberung an<lere Ein
flüsse kaum bemerkbar machten, lassen sich die ursprünglichen 
Hausformen noch heute deutlich erkennen, zumal da, besonders auf 
dem Lande, immer noch in der althergebrachten Weise gewohnt 
wird. 

Die Ha1,stypen 

Die Hauser lassen sich nach ihrer Herkunft zunachst in zwei 
grosse Gruppen einteilen : das «Berberhaus>>2 und das katalanische 
Haus. 

1. Über den Stand der Hausforschung auf den Pityusen kann bisher 
nicht viel Positives gesagt werden. Neben Salvators Aufzeicbnungen, die für 
unsere Betrachtung recht spi!.rlich sind, kenne ich, einige ausserst kurze Be
merkungen (Encicl. Espasa : Ibiza; sowie Navarro) ausgenommen, keine 
weitere Literatur. Das soeben erschienene Bandchen von Baeschlin bestatigt 
meine AusfUhrungen über das Kubenhaus. Die übrigen Haustypen sind von 
B. nicht berücksichtigt worden. 

2. Die Bezeichnung «Berberhaus» habe ich hier der Einfachheit halber 
gewii.hlt und für alle Kubenhauser (Flachdach!) der Pityusen angewandt. 
Wie weit die Kuhenhauser maurischer Abstammung sind, müsste in einer· 
besonderen Studie festgestc:llt werden. - Vgl. S. 209, 214 f., 232, 235 f. 
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Wahrend sich das <u3erberhaus~ lediglich auf das alte Araber
viertel der Stadt Eivissa (Barrí de la Penya) und auf die Hi.ncllichen 
Pityusen erstreckt, ist das katalanische Haus nur in den beiden 
anderen Stadtteilen (Marina und Vila), in den Dorfern Sant Antoni, 
Santa Eulalia, Sant Josep, Sant J oan, auf Formentera und ganz 
vereinzelt in den restlichen Gemeinden Eivissas anzutreffen. Eine 
feste Gn:nze zwischen landlichen und stadtischen Hausern lasst sich 
daher kaum z'ehen, da beide Gruppen sowohl in der Stadt als auch 
auf dem Lande anzutreffen sind. 

Die katalanischen Hauser kann man nach der Anzahl ihrer 
Stockwerke in drei Grundtypen einteilen. Auf die «Berberhausen> 
lasst sich jedoch nur, auf Eivissa wenigstens, die Evolutionstheorie 
anwenden, nach der die Hauser in vier Typen eingeteilt werden 
konnen, die auf einen Urtypus zurückz1úühren sind. Dieser Urty
pus, der auf Eivissa selbst in unverfa.lschter Form anzutreffen ist, 
gabelt s1ch wiederum in seiner Entwicklung : er erweitert sich ein
mal nach innen und andererseits nach aussen. 

Demnach lassen sich die Hauser der Pityusen folgendermassen 
einteilen: 

A) Das <1BerberhauS>>: 
l. Das Einraum-Kubenhaus (Penya). 

II. Das mehrraumige Kubenhaus. 
a) Penya. 
b) Dorfer. 

III. Das unregelmassig angelegte Kubenhaus (Eivissa, For
mentera). 
a) einstockig. 
b) zweistockig. 

IV. Das regelmassig angelegte Kubenhaus (Eivissa). 
a) einstockig. 
b) zweistockig. 
e) die I.andvilla. 

r. einstockig. 
2. zweistockig. 

V. Das Tonnengewolbehaus (Sta. Eulalia). 

But. de Di1lcc. 27 
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B) Das katalanische Jla11,s : 
VI. Das einstockige Haus. 

a) Marina. 
b) Formentera. 

VII. Das zwP.istockige Haus: 
a) Marina. 
b) Dorfer-. 
e) Formentera. 
d) Vila. 
e) Das Patrizierhaus. 

VIII. Das dreistockige Haus (Marina) . 

Die lange Berberherrschaft1 über die Pityusen machte sich 
auch bei der Bauart der Hauser stark bemerkbar. 

Die wesentlichen Merkmale am «Berberhau&> sind:2 

I. die unregelmassige Anlage der Würfel. 
2 . das Fehlen des Kellers, der durch Vorratsraume ersetzt 

wird. 
3. die ausserhalb des Hauses liegende Küche, die, falls sie in 

das Haus hineinverlegt ist, nur eine nebensachliche Rolle spielt. 
4. die mit dicken Kopfnageln beschlagene Haustür in einem 

einfachen Hauseingang. 
5. der blosse oder mit Kacheln belegte Fussboden. 
6. das Fehlen oder nur geringe Auftreten von Fenstern, die 

mit Holzladen verschlossen werden. 
7. die Licht - und Luftzufuhr durch die tagsüber geoffnete 

H austür. 
8. die einarmige, auf moglichst wenig Raum bemessene Treppe. 
9. das Flachdach, das wahrend der heissen J ahreszeit als 

Schlafstelle dient. 
rn. die kahlen Innenwande, die nicht mit Hausrat verdeckt 

sind. 
n. die nicht mit Schmuck ausgestatteten Innenraume. 

r. Vgl. Ibiza y Formentera, ro f. 
2. Vgl. Jürgens, Spanische Stadte, 271 ff. 
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A) Das <<Berberhaus» 

Typus I: 
Wenn man die kleinen bewohnten Hohlen unter den Felsvor

sprüngen im ehemaligen Araberviertel der Stadt, die mit einem 
Holzgatter oder Laken versehen sind, nicht als Haus werten will, 
muss das einraumige Kubenhaus mit flachem Erddach als die ein
fachste Wohnstatte der Pityusen betrachtet werden. Es bildet 
den Urtypus für alle anderen «Berberhausen> beider Inseln. 

Das etwa 2 ,50 m hohe Haus besteht aus einem Würfel (Abb. 9). 
Der einzige halbdunkle Raum ist zugleich Wohn- und Schlafzimmer. 
Eine Küche gibt es nicht. Sie ist wie bei fast allen Hausern d·eses 
Typs nach aussen verlegt. Die Feuerstatte befindet sich vor der 
einzigen Od fnung des Hauses, der Tür, auf einem freien Vorplatz. 
Fenster gibt es nicht. Wenn auch das Haus wegen seiner Einfach
heit heute von allen Eivissenkern gerne unbeachtet bleibt, muss es 
doch als vollwertiges Wohnhaus angesehen werden, da es dauernd 
bewohnt ist. 

Seiner Umgebung angepasst ist das Haus nach SO orientiert, 
damit, in strenger Gebundenheit an die klimatischen Bedingungen, 
das Tageslicht moglichst lange ausgenutzt werden kann. Hinter 
dem Hause erhebt sich die steile Felswand des Stadthügels, die als 
Schutz gegen den starken Seewind praktisch ausgenutzt wird. Die 
Seitenwande sind durch Nachbarhauser geschützt, die am Fusse 
der Felswand reihenartig nebeneinander stehen. 

Nebengebaude zum Unterbringen von Geraten und Erzeug
nissen sowie Stallungen für das Vieh gibt es nicht, da die Bewohner, 
die armste Bevolkerung der Pityusen, als Tagelohner und Bettler 
ihr Leben fristen. Die Hauser sind steuerfrei. 

Typus II: 
a) Die erweiterte Form des Einraum-Kubenhauses nach innen 

stellt Typus II dar. Aeusserlich kaum von Typus I verschieden, 
zeigt das Hausinnere einen Fortschritt gegenüber dem Einraum
haus. Der würfelartige Raum ist durch eine Zwischenwand 
in zwei kleinere Zimmer (etwa 2,50 x 1,25 m) eingeteilt. Das 
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Wesentliche dabei ist, dass sich das Haus durch diese Unterteilung 
in (zwei) Zimmer nicht vergrossert,1 wie es bei anderen Hausern 
(siehe unten, b) der Fall ist. 

Der hinter der Haustür gelegene Raum wird als Wohn- und 
Rumpelkammer verwendet, wahrend das nebenan befindliche Zim
mer als Schlafraum (meist ohne Mobel) dient. Die Feuerstelle 
liegt in der Regel, wie bei Typus I, ausserhalb des Hauses auf dem 
Vorplatz. Doch hat man sie bisweilen schon in das Haus hinein
verlegt, und zwar in eine Ecke des Wohnzimmers, das in solchen 
Fallen zur Wohnküche wird. Dadurch erhalt das Haus einen 
Rauchabzug der bei Typus I fehlt . Das von der Wohnküche und 
somit von der Lichtquelle abgeschlossene Schlafzimmer wird durch 
ein an der Frontseite angebrachtes Gitterfenster (etwa 30 x 40 cm) 
erhellt. 

Nebengebaude gibt es ebensowenig wie bei Typus I. Die eben
falls steuerfreien Hauser sind nach SO orientiert. Sie reihen sich, 
rnit Typus I vermischt, unterhalb der Felsen des Barrí de la Penya 
aneinander. 

b) Eine erweiterte Form von Typus IIa ist ein einstockiges 
Kubenhaus mit flachem Erddach, das ausschliesslich in Sant Antoni, 
Santa Eulalia, Sant Josep und Sant J oan auzutreffen ist. Infolge 
der Raumerweiterung und Einrichtung neuer Zimmer hat sich der 
Würfel vergrossert. Ein in Sant Antoni (neben der Fonda <<Mi
raman>). befindliches kann als typisches Beispiel für diese Raumer
weiterung nach innen herangezogen werden. 

Das Haus (etwa 9 x g x 2,50 m) wird in sechs Raume einge
teiH, von denen je drei hintereinandergelegene Zimmer durch einen 
Korridor getrennt sind (Abb. III). Man betritt das Haus von der 
Landstrasse und gelangt zunachst in den Wohnraum, der mit dem 
Korridor in Verbindung steht. Hinter dem Wohnzimmer uns 
links vom Korridor liegen zwei Schlafraume, die man vom Flur aus 
erreicht. Auf der rechten Hausseite liegen Küche, Vorratskammer 
und ein drittes Schlafzimmer. Die mit einem grossen Kamin und 
Backofen ausgestattete Küche ist nur durch eine Halbwand von der 
Wohnstube getrennt, steht aber mit der Vorratskammer nicht in 

1. Vgl. eioe l\hnliche Unterteilung beim neuandalusischen Bauembaus 
(Bernt, 27). 
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Verbindung. Der Weg von der Küche zur Vorratskammer führt 
demnach durch das Wohnzimmer über den Hausflur. 

Als Lichtquelle für Wohnzimmer und Küche dient die Haus
tür. Die übrigen Zimmer sind mit je einem kleinen, scheibenlosen 
Gitterfenster versehen. Eine Ausnahme macht der erste Schlafraum 
hinter der Wohnstube, der durch ein in der Zimmerwand zur Wohn
stube eingelassenes Scheibenfenster erhellt wird. 

Die Gerateschuppen und Stallungen für das Vieh Liegen gewohn
lich ausserhalb des Dorfes neben den Garten. Die Orientierung des 
Hauses ist nach SO. 

Typu s III: 
Haben sich die oben genannten Haustypen aus dem Urtypus I 

nach innen erweitert, so machen die folgenden beiden Typen die 
zweite Entwicklung des Urtypus nach aussen durch. Dabei ist 
zu beobachten, dass Innenwande zur Einteilung eines Würfels 
in Zimmer nicht gebaut werden. Vielmehr stellt jeder einzelne 
Würfel ein Zimmer für sich dar. Ein aus drei aneinandergebauten 
Würfeln bestehendes Haus hat demnach auch nur drei Zimmer, 
usw. (Abb. 16-18). Die Würfel brauchen nicht immer gleich gross 
zu sein. Da das Wohnzimmer der grosste Raum des Hauses ist, 
ergibt sich von selbst ein grosserer Würfel. In der Regel besteht 
es aus zwei nebeneinander gebauten Würfeln mit durchbrochener 
Wand; es erhalt somit die Gestalt eines Quaders. 

Die Anlage der Würfel ist ganz beliebig (vgl. Baeschlin, 31 Abb.). 
Falls das Gelande für eine Anzahl nebeneinandergebauter Würfel 
zu klein oder zu steil ist, setzt man einfach einen oder mehrere Wür
fel auf die unteren; denn das Wesentliche dieser Hauser besteht 
darin, dass sie sich jedem Gelande anpassen konnen (Abb. ! ). Daher 
kann man nicht wie beim katalanischen Hause folgern, dass sich 
ein zweistockiges Haus unbedingt aus einem einstockigen entwik
keln muss. Die Einteilung in ein- oder zweistockige Hauser findet 
hier nur der besseren Übersicht halber statt. 

a) über einen kleinen Vorplatz gelangt man in das unregel
massig angelegte Kubenhaus mit flachem Erddach. Man bctritt 
zunachst den Hauptraum (etwa 3 x 6 x 3m), das Wohnzimmer, 
das zugleich als Speise- und Arbeitszimmer dient. Rechts oder 
links davon liegt in einem zweiten Würfel die Küche mit der Koch-



ZI4 WALTIIER SPELBRINK 

stelle und den aus der Hauswand hervorspringendem Backofen. Die 
Küche ist meist in das Haus hineinverlegt, doch spielt sie auf den 
Pityusen (in den Berberha.usern!} langst nicht die Rolle wie in 
anderen Teilen der Romania. Sie ist meist halbdunkel und wird 
nur wahrend der Kochzeit betreten. Die Vorratskammer wird, 
falls sie nicht in der Küche selbst untergebracht ist, in einem kleinen, 
dritten Würfel neben der Küche eingerichtet. Zwei weitere beliebig 
angebaute Würfel stellen die Schlafzimmer dar. Gewi:ihnlich liegen 
sie nach der Rückseite des Hauses zu, doch tritt das Gelande wieder
um als bestimmender Faktor in den Vordergrund. 

Wahrend das Licht durch die tagsüber geoffnete Haustür in 
die Wohnstube eindringt, werden die übrigen Zimmer durch je ein 
kleines, scheibenloses Gitterfenster (etwa 50 x 40 cm) erhellt. 

Das nach S oder SO orientierte Haus wird, wie alle andern 
Hauser der Pityusen nur von Menschen bewohnt. Die Schuppen 
und Stallungen für das Vieh, die besondere Würfel für sich bilden, 
stehen in der Na.he des Hauses. 

Das unregelmassig angelegte Kubenhaus ist besonders zahl
reich in den Dorfern Sant Antoni, Santa Eulalia, Sant Josep, Sant 
J oan und deren Umgebung anzutreffen. Ferner tritt es, allerdings 
nicht so zahlreich, in den Gemeinden Eivissas als Einzelsiedllung 
auf. Als Ueberreste aus alterer Zeit findet sich auf Formentera je 
ein Haus in Sant Francesc und der Mola (Abb. 17). 

b) Das zweisti:ickige, unregelmassig angelegte Kubenhaus 
unterscheidet sich von dem einstockigen nur durch einen auf das 
Flachdach aufgesetzten Würfel. 

r. Das Erdgeschoss: 
Umfasst wie bei Typus IIIa den Hauptraum des Hauses, das 

Wohn-, Speise- und Arbeitszimmer rnit einer Treppe zu den oberen 
Raumen, die Vorratskammer, die Küche mit Kochstelle und Back
ofen, sowie ein Schlafzimmer, das allerdings bisweilen fehlt. Der 
Grundriss kann wie beim einstockigen Haus sehr verschieden 
sein. Die Würfel stehen entweder in einer Reihe nebeneinander; 
noch haufiger aber legt man sie in der Form eines L an und 
verwendet den eingeschlossenen Raum als Hof.l Dieser Winkelty-

x. Aus anderen Gebieten sind mir die Kubenhauser ven Capri (Colin 
Ross, Das Europa- Buch, Berlin 1931, Abb. S. 108) und von Mcchagar (K . H iel-
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pus trifft auch in Granada auf (vgl. Bemt, S. 28 f.) (Abb. III; 
Abb. 20). 

Ausser der Haustür führt bisweilen eine zweite Tür auf den 
Hof. Fenster gibt es in der Regel nicht. Falls sie vorhanden sind 
beschranken sie sich auf das Schlafzimmer und die V orratskammer. 

2. Das Obergeschoss: 
Es umfasst nur ein grosses oder zwei kleine Schlafzimmer. 

Die Fenster sind gewohnlich grosser als im Erdgeschoss und hau
fig mit La.den aus Holz oder Binsen versehen. Falls das Ober
geschoss einen Balkon hat, werden die Fenster durch die Balkontür 
ersetzt. 

Das ebenfalls nach S oder SO orientierte Haus tritt in bun
t em Durcheinander mit dem einstockigen Haus nur auf Eivissa 
in Erscheinung. Auf Formentera sucht man es vergeblich. 

scher, Das unbekannte Spanien, Berlín 1922, S. 91) bekannt. Weitere Ab
bildungen von Kubenhllusern aus Aegypten und Tunis bringt Haberlandt, 
1026 und 1040 f., aus Libyen (Giuseppe Stefanini - Ardito Desio, Le Colonie 
Rodi e le isole italiane dell' Egeo, in La Patria; Geografía d' Italia, Torino 1928, 
Abb. S. 263), aus Trípolis (loe. cit. 283 f.), von den Sporadi meridionali (Lero, 
loe. cit. 368, 342, Patmo, 429, Rhodos, 323, Lisso, 431, Stampalia 436, Coo 
4 38 Abb.). Ebenso ist das Kubenhaus in Südportugal (Algarve) verhreitet: 
«A casa típica moura do Algarve foi, pois, urna casa em forma de cubo, ou 
quási cubo, com dois recintos, terra~o. e muitas vezes com tórre-mirante. 
E ste tipo é completamente diferente da casa moura andaluza com pátio. 
Conhecemos, porém, casa em torma de cubo, ou caixa, com a mesma p lanta 
e com terra~os de outras partes do sul da Península Ibérica, do antigo reino 
de Granada, de Almeria e de Elche. Em Elche est as casas já tém dois andares. 
E ncontramos ainda casas parecidas na ilha de Ibiza com planta um pouco 
mais desenvolvida. Tódas estas casas nos parecem descendentes de um tipo 
de casa vindo da África em tempos da moirama. Buscamos a su origem numa 
casa mais simples que a casa árabe com pátio do norte da África ou da 
'tighremt' dos Berberes de Marrocos (também casa com pátio) todavía n1Uito 
difundida : a 'taddart' dos Berberes de Marrocos (veja-se E. Laoust, Mots 
et cltoses berberes, París 1920, pág. 19) e do Aures (sul de Argélia; veja-se 
F. Stuhlmann, Efo ki,lti'Ygeschiclttl-iche1' Ausflug in de11 Aures, Hamburgo 
19r2, págs. 51 e segs.). A 'taddart' é a habita~ao do pobre, em forma de 
caixa, com paredes de terra ou de pedra, e terra~o. Tem na sua forma mais 
simples dois recintos e lar exterior. Transferindo o lar para o interior, ternos 
o tipo usado na Península.» (Portucale, Vol. v, No. 28, 149 f.). - Das Haus 
mit Terrassendach auf Corsica (Giese, WS XIV, II5 Anm. 6) steht mit dem 
eivissenkischen Kubenhaus in keinerlei Beziehung. 
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Typus IV. 
Wahrend man Typus III in den Dorfern und als Einzelsied

lungen über das Land verstreut begegnet, trifft man Typus IV 
in keinem der genannten Dorfer an. Das Haus steht immer iso
liert und tritt nie in Siedlüngsverbanden gemeinsam mit anderen 
Wohnungen auf. Man geht bisweilen mehrere Kilometer, ehe man 
von einem Haus zum nachsten kommt. Die Bewohner sind meist 
besser situierte Bauern. Das Haus geht schon seit J ahrhunderten 
vom Vater auf den altesten Sohn über.1 Wie alle Einzelhauser hat 
auch jedes dieser einsam stehenden Hauser seinen eigenen Namen 
(z. B. Can Blai, Can Pep Roig, etc.). 

Typus IV unterscheidet sich von Typus III lediglich durch 
die regelmassig in ganz bestimmter Reihenfolge angelegten Würfel, 
die beim unregelmassig gebauten Kubenhaus willkürlich nebenein
ander gestellt werden. Das Haus ist nahezu hufeisenfürmig 
angelegt.2 Der Grund für die konsequent durchgeführte Raum
verteilung ist vielleicht in der grosseren Bewegunsfreiheit der 
vereinzelt auftretenden Anlagen zu suchen, wahrend sich Typus III 
seiner Umgebung anpassen musste (Abb. I). Ferner scheint die 
finanzielle Sei,e der Bewohner eine grosse Rolle dabei gespielt zu 
haben, die das meist auf einem Hügel thronende Hauschen schloss
artig anzulegen bestrebt waren. Wahrend Typus III in früheren 
Zeiten auch auf der Schwesterinsel Formentera heimisch war, ist 
Typus IV nur auf dem landlichen Eivissa anzutreffen (s. Baeschlin, 
27 Abb.). 

a) Das einstockige Haus: 
Durch eine von zwei Saulen gestützte Vorhalle tritt man in 

das Haus ein (Abb. III). Bisweilen ist diese Halle durch zwei bis 
drei Rundbogen, die das starke Balkenwerk tragen, erweitert. 
Gleich hinter der Vorhalle liegt das eigentliche Wohn, Speise
und Arbeitszimmer, der Hauptraum des Hauses (etwa 9 x 3 x 
x m). Die Küche (etwa 3 x 6 m) mit einer Kochstelle, einer 

zweiten Feuerstatte zum Warmen und dem aus der Hauswand 

r. Vgl. den Roman von B!asco lbáñez, Los Muertos Mandan, in dem 
dieses Haus im Mittelpunkt der Erzahlung steht. 

2 . Eine ahnlich erweitcrte Grundrissform zeigen die Secano-fincas im 
Regadío-Gebiet (Granada); vgl. Bernt, S. 25. 
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vorspringenden Backofen befindet sich meistens auf der rechten 
Seite. Da sie aus zwei nebeneinander gestellten Würfeln rnit 
durchbrochener Wand besteht, hat sie die Form eines Quaders. 
Nur ganz vereinzelt liegt die Küche auf der linken Seite des Hau
ses. Links vom Wohnraum (selten rechts, nur wenn die Küche 
links liegt) befinden sich zwei kleine Schlafzimmer (2 x 2 m) für 
die Sohne und Tochter des Hauses. Die Schlafraume für die El
tern (3 x 4,5 m) liegen hinter dem Wohnzimmer, der H~ustür 
gegenüber, nach Norden. 

Biswcilen ist auf das Flachdach ein kleiner Wiirfel (2 x 2 x 
x 2 m) aufgebaut, der dem Hause keincswegs den Charakter einer 

zweistockigen Wohnung verleiht. Er enthalt nur ein kleines Zim
mer, in dem man Gerümpel aufbewahrt. Man gelangt von aussen 
rnittels einer Leiter zu ihm hinauf (S. 230, 249). 

Den Eingang zur Wohnung bildet eine grosse Haustür . Die 
Anzahl der Fenstes ist gering. Ausser in den nach Norden gele
genen Schlafzimmern befindet sich bisweilen ein kleines scheiben
loses Gitterfenster (etwa 30 X 40 cm) neben dem Hauseingang. 
Die Orientierung des Hauses ist fast ausnahmslos nach S. 

Die Nebengebaude (Stalle, Schuppen und Speicher) zeigen wie 
die Wohnraume die Würfelform. Sie werden dicht an das Haus 
angebaut und zwar so, dass die Hufeisenform noch deutlicher her
vortritt. Gelegentlich trifft man an einer der beiden Hausseiten 
ein aus Aleppokieferzweigen verfertigtes Vordach an (Abb. 25), 
das, von ein paar Holzstangen gestützt, den Haustieren einen schat
t igen Zufluchtsort gewahrt. Die Lange des ganzen Hauses mit den 
Nebengebauden betragt etwa 20 m, die Breite des mittleren Teiles 
etwa 6 m, die der Seitenflügel etwa 12 m. 

b) Das zweistockige Haus. 
Das zweistockige, regelmassig angelegte Kubenhaus ist bei 

weitem nicht so zahlreich wie das einstockige. 

r. Das Erdgeschoss: 
Es entspricht in der Anlage der Zimmer dem Typus IVa 

(Abb. 2 1). Alle Raume, die Küche und bisweilen die beiden klei
nen Schlafzimmer für die Kinder ausgenommen, werden als Sta-

But. de Dialec. 
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pelplatze für die Ernte und Lebensmittel verwendet. Eine stei
nerne Treppe führt vom Wohnzimmer zu den oberen Raumen. 

2. Das Obergeschoss: 
Es umfasst gewohnlich drei Schlafzimmer für die Familie. 

Wie bei Typus IIIb versieht man die Front gerne mit einem Bal
kon. Falls der Ralkon fehlt, sind Fenster eingebaut; doch meidet 
man nach l\foglichkeic jede Oeffnung des Hauses nach aussen, um 
der unangenehmen Hitze zu entgehen. 

Die Nebengebaude des wiederum nach S orientierten Hauses 
sind in der Art wie bei Typus IVa angelegt. Das Haus tritt wie 
das einstockige nur innerhalb der Gemeinden von Eivissa als Ein
zelsiecUung auf. 

e) Eine kleine Abart des eben genannten Hauses ist die ein
stockige Landvilla. Sie scheint katalanischen Einfluss zu verraten;1 

denn auch die erst kürzlich gebauten Landvillen der t'eichen In
sulaner (meist eingewanderte Rentner vom Festland) sind in dem 
gleichen Stil gehalten (s. Baeschlin 14, 47 Abb.). 

Die Bewohner der weit selteneren zweisti:ickigen Landvillen 
sind wie bei Typus IVb mei5t einheimische Bauern. Das Haus 
scheint wie das einstockige ebenfalls katalanischen Einfluss zu ver
raten, da das Dach oder haufig nur der Dachrand aus Hohlziegeln 
besteht. 

r. Die einstockige Landvilla: 
Da die Seitenflügel des Hauses fehlen, entsteht ein rechteckig 

angclegter Grundriss. Ein offener Vorraum ist nur selten anzu
treffen. Er wird meistens durch drei in der Frontseite des Hau
ses eingelassene Arkaden ersetzt, hinter denen sich der Wohnraum 
befindet. Hinter dem Wohnzimmer liegen zwei Schlafraume, 
rechts von ihm die Küche und links die Vorratskammer. 

Ausser der Haustür und den vorgebauten Arkaden hat das 
Haus keine Oeffnungen. Nur selten befindet sich ein kleines Fen
·ster in der Küche und Vorratskammer sowie an der Rückfront des 
Hauses in den Schlafzimmern. 

1 . Sie ist wie alle katalanischen Háuser meist mit einem Ziegeldach 
,(kat. Pultdach) versehen. Über das Dach vgl. S. 231 ff. 
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Falls Nebengebaude vorhanden sind (selten), werden diese 
seitlich angebaut und schliessen mit der Vorderfront des Hau
ses ab. 

Das, wenn m6glich, nach S und SO orientierte Haus steht zum 
grossten Teil wie Typus !Va und b allein und schmückt waldige 
Hügel und Hange, doch trifft man es auch auf der Landstrasse 
nach Sant Antoni und Santa Eulalia an. 

2. Die zweistockige Landvilla: 

a) Das Erdgeschoss. 
Es umfasst Wohnzimmer und Küche (incl. Vorratskammer) 

die wie bei der einstockigen Landvilla verteilt sind. Die beiden 
restlichen Raume werden wie bei Typus IVb als Speicher für die 
Ernte oder anderweitig benutzt. Eine steinerne Treppe führt von 
der Wohnstube zu den oberen Raumen. 

b) Das Obergeschoss: 
Es umfasst c!rei Schlafzimmer. Diese liegen nebeneinander 

hinter einer etwa zwei Meter breiten und acht Meter langen Stein
galerie, deren Passade mit drei offenen Rundbogen versehen ist . 
Die Galerie steht mit jedem Schlafzimmer durch eine Tür in Ver
bindung (Abb. r4, 15). 

Fenster gibt es gewohnlich nicht. Die Haustür führt wie bei 
allcn Berberhausern in die Wohnstube und dient, tagsüber geoff
net, als Lichtquelle. 

Die Nebengebaude sind seitlich angebaut und schliessen mit 
der Vorderfront des Hauses ab. 

Das meist nach S oder SO orientierte Haus ist entweder als 
Einzelsiedlung über die Gemeinden Eivissas verstreut oder tritt, 
allerdings weniger, in der Na.he der Dorfer in Erscheinung. 

T y p us V. 
Das an d\,r Landstrasse Santa Eulalia - Sant Carles im erstge

nannten Dorfe gelegene Tonnengewolbehaus ist, soweit ich erfahren 
konnte, das einzige auf den Pityusen. Es soll nach Angabe der 
l3ewohner das alteste Hans im Orte sein, doch mag ich nicht 
entscheiden, oh dies der Tatsache entspricht, da man im allgemei-
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nen sehr grossen Wert auf althergebrachte Tradition zu legen 
scheint.1 

Die Vorder- und Rückfront des etwa zehn Meter langen, 
sechs Meter breiten und drei Meter hohen Hauses, die das Tonnen
gewolbedach tragen, werden von aussen durch je vier starke Pfeiler 
gestützt. Der Grundriss bildet ein Rechteck {Abb. III). Deber die 
ursprüngliche Raumverteilung des umgebauten Hauses konnte ich 
nichts erfahren. Heute ist es in zwei Wohnungen eingeteilt, die 
durch eine Mauer getrennt sind; doch ist an der ausseren Form 
nichts geandert. Die grossere linke Hausseite besteht aus vier 
Raumen. Von der Strasse aus tritt man durch die Haustür in 
das Wohnzimmer. Links von diesem befindet sich eine kleine 
Küche mit Vorratskammer. An der rechten Seite führt ein das 
Haus durchquerender Korridor auf den Hof. Hinter der Wohn
stube und Küche (incl. Vorratskammer) und links vom Korridor 
liegen zwei Schlafzimmer. Die kleinere rechte Hausseite besteht 
nur aus einer Wohnküche, hinter der sich ein Schlafzimmer be
findet. Man betritt die Wohnung durch eine zweite Haustür von 
der Strasse. 

Ausser den beiden Haustüren gibt es eine dritte an der Rück
seite des Hauses, die den Korridor mit dem Hofraum verbindet. 
Aussenfenster sind unbekannt. Die beiden Schlafzimmer der lin
ken Wohnung werden durch zwei in der Wohnzimmerwand einge
baute Scheibenfenster erhellt. 

Das Haus ist nach O orientiert. Nebengebaude gibt es nicht. 
Es ist wohl unwahrscheinlich, dass dieses Tonnengewolbehaus 

zu irgend einem anderen Haus der Pityusen in Beziehung steht. 
Auf Mallorca hat man allerdings ahnliche barraques angetroffen, die 
man daselbst als Rotershütte bezeichnet. Die Vermutung liegt 
nahe, dass sich ein mallorkinischer roter vor vielem Jabren in 
Sta. Eulalia angesiedelt hat und sein Haus nach der althergebrach
ten Weise gestaltete. Salvator charakterisiert <lit: Rotershütten 
folgendermassen : «... dieselben sind aus Stein gebaut und oben 
mit Holzstücken, welche Steine tragen, gestützt. In diesen Hüt
ten bildet die eine Halfte die elende Schlafstatte des Roters, die 
andere den Stall (!). Der rnittlere Teil zwischen den be1den dient 

I. Falls die Rede auf das Alter des Hauses kam, erhielt ich in fast jedem 
Hause die gleiche Antwort : •Unser Haus ist das álteste im Dorfe•. 
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als Eingangshalle und eni.halt das kleine Fensterchen und einen 
Wandraum zum Aufbewahren der Wasser-Jarras. ... Aehnliche 
Hütten werden auch ganz aus Steinen, ohne Mortel, mit konischer 
Dachung aufgeführt, um den Schafen als Herberge bei schlechtem 
Wetter zu dienero> (Salvator, II, 199). Ob allerdings in unserem 
eivissenkischen Hause in früheren Zeiten auch Mensch und Vieh 
unter einem Dache gelebt haben, bleibt dahingestellt, da diese Art 
der Stallnngen auf den Pityusen unbekannt ist. 

Ueber die Herkunft des Tonnengewolbehauses ausser t sich Ha
berlandt folgendermassen : <<Seit dem Altertum ist Nordafrika als 
e in Gebiet von Hohlenbewohnern bekannt. Diese Wohnsitte war 
damals wohl noch weiter verbreitet, aber noch heute werden Hoh
len und Felsdacher nicht nur jahreszeitlich von Hirten und Her
den als Unterkunft benutzt, sondern man findet sie (in Tunis) auch 
mit kleinen Verbauungen und Schutzmauern versehen und im 
Innern künstlich erweitert, zu grossen Siedlungen ausgebaut, alm
lich auch in Trípolis und Algerien. Im südlichen Tunis werden 
natürliche Hügel ein wenig zugerichtet und in der Mitte ein tiefer, 
freiliegender Hofschacht ausgehoben, von dem aus man in die mit 
t onnenfürmiger Wolbung im Konglomerat oder Sandgestein ange
legten Wohngelasse gelangt. Von aussen kaum zu bemerkende 
stollenartige Gange im Hügel ermoglichen den Eintritt für Mensch 
und Tier. Man hat im Matmatagebiet diese Gelasse anscheinend 
obenrdisch nachgeahmt, wobei man Tonnengewolbe reihenweise 
nebeneinanderlegt. (Abb. 686 und 687). Es ist kaurn anzunehmen, 
dass die Gewolbekonstruktion etwa eine selbstandige Erfindung 
dieser Gebiete ware, wohl aber ist ihre Anwendung durch Hohlen
gewolbe zweifellos angeregt worden. Es ist das eine sehr bemer
kenswerte Konvergenzerscheinung zu den Gewolbebauten des 
Orients, die Beziehungen zu kleinasiatischen und (kuppelfürJr1jgen) 
syrischen Hohlenbauten und den tonnenformig gewolbten Schilf
hütten Mesopotamiens besitzem (Haberlandt, 1042 f.). 

Wann die Tonnengewolbehauser auf den Balearen zum ersten 
Mal in Erscheinung getreten sind, müsstc durch eine eingehendere 
Untersuchung festgestellt werden.1 

I . Man vergleiche die Abbildungen von Kuppel- und Tonnengewol
beha.user auf Rhodos in L a Pattia, 423 ff. l{uppelblluser gibt es auf den 
Pityusen nicbt. 
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B) Das katalanische Haus . 

T ypus V I: 
a) Von den katalanischen einstockigen Hausern der Marina 

gibt es heute nur zwei, die über die Wohnweise der alten Stadt
fischer1 Aufschluss geben konnen. Die übrigen einstockigen Hau
ser sind fast ausnahmslos umgebaut, modernisiert, oder durch ein 
zweites Stockwerk vergrossert worden. Das eine unmittelbar am 
Hafen gelegene Haus, <las sich, durch zahlreiche moderne Gebaude 
verdeckt, dem Blickfeld des Fremden vollig entzieht, mag als Aus
gangspunkt für unsere Betrach tung die nen. 2 

Das Haus besteht aus einem einzigen Raum (etwa 6 X 6 x 
x 4 m), der als Küche, Wohn- und Schlafzimmer dient . Er 

liegt unmittelbar hinter der Haustür, die auf die Strasse führt. 
Die erste Halfte des Zimmers - s1 sál1 - ist als Wohnraum ein
gerichtet, in dem zugleich die Netze des Fischers aufbewahrt wer
den. Der weiter nach hinten gelegene Teil des Raumes stellt die 
Küche dar. In halber Hohe des Wohnraumes befindet sich eine 
Holzgalerie, die sich über drei Wande erstreckt und zu der eine 
kleine Treppe hinaufführt. Sie ist durch Vorhange, die von der 
Zimmerdecke herabhangen, verdeckt und dient als Schlafzimmer. 

In dem zweiten weiter oberhalb der Marina gelegenen Fischer
haus bekleidet die Galerie nur eine Wand; im übrigen gleicht die 
Raumeinteilung der des ersten Hauses. Das Licht fallt durch die 
tagsüber geoffnete Haustür. Das einzige Fenster des Hauses liegt 
oberhalb der Haustür und gehort zum Schlafzimmer. 

Das nach O orientierte Haus hat keine Nebengebaude. 

b) Die katalanischen Giebeldachhauser Formenteras sind alle 
nach einem bestimmten Schema gebaut. Sie sehen sehr einfach, 
bisweilen sogar kalt und nüchtern aus. Der Grundriss ist stets 
rechteckig. Nischenartige Vorhallen sind nur bei einigen Hausern 

I. Zur Unterscheidung von den in St. Antoni und Sta. Eulalia an
sassigen Fischern habe ich diese Bezeichmmg gewahlt. 

2. Diese Hauser bestehen noch aus einem grossen Saal, wahrend die 
meisten Marinabáuser in mehrere Zimmer eingeteilt sind und ein Stockwerk 
haben. 



DIE MITTELMEERINSELN EIVISSA UND FORMENTERA 223 

in Sant Francesc Xavier anzutreffen (Abb. 22). In Sant Ferran 
und der Mola sowie bei den Einzelsiedlungen wird die Vorhalle 
gewohnlich nur durch ein einfaches Schutzdach aus Holz, das 
auf zwei senkrechten Balken ruht, ersetzt (Abb. II). 

Die einstockigen Hauser haben gewohnlich fünf Raume. Durch 
die Haustür tritt man in die Wohnstube, die in der Regel mit einer 
Vorratskammer auf der rechten Hausseite in Verbindung steht. 
Hinter der Wohnstube und Vorratskamrner liegen zwei Schlafzirn
mer nach der Rückseite des Hauses zu. Die Küche nimmt bei 
fast allen Hausern Formenteras die linke Hausseite ein (vgl. da
_gegen Eivissa). 

Die Raume der gewohnlich nach SO orientierten Hauser sind, 
infolge der grosseren Anzahl der Fenster, heller als auf Eivissa. 
Fast jedes Zimmer wird durch ein Scheibenfenster erhellt. 

Die Schuppen und Stallungen stehen gewohnlich für sich ne
ben oder hinter dem Hause. An das Haus angebaute Nebenge
baude sind mir nicht aufgefallen. Die auf dern flachen Inselland 
<lem dauernden Winde ausgesetzten Hauser sind nur in den wenig
·sten Fallen durch Baume, Hecken oder Mauern geschützt. Sie 
treten meist als Einzelsiedlungen in Erscheinung. 

Typus VII: 
a) Von den zweistockigen Fischerhausern der Marina, die erst 

·nachtraglich ein zweites Stockwerk erhielten, soll hier nur kurz 
die Rede sein, da sie ihre ursprüngliche Form aufgegeben haben. 
:Sie stehen mit den übrigen rnodernen Hausern des Hafenviertels 
in buntem Durcheinander und liegen bisweilen derart versteckt, 
dass man sie auf den ersten Blick nicht gleich herausfindet, zumal 
da die aussere Form nicht selten den modernen Hausern angepasst 
ist (Abb. II). 

I. Das Erdgeschoss: 
Das Erdgeschoss ist unverandert geblieben. Die galerieartigen 

Schlafraume erstrecken sich teils über eine, teils über drei Zim
rnerwande und entsprechen denen des einstockigen Hauses. Das 
Erdgeschoss bildet daher eine abgeschlossene Wohnung für sich 
und umfasst wie beim einstockigen Haus Wohn- und Schlafzim
rner, Küche und Vorratskammer. 
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2. Das Obergeschoss: 
Wie das Erdgeschoss bildet das aufgebaute Stockwerk eine 

abgeschlossene Wohnung für sich. Der Aufgang liegt unmittelbar 
hinter einer zweiten Haustür, die sich an der linken Hausseite ne
ben der Haustür zum Erdgeschoss befindet. Falls das Oberge
schoss unbewohnt ist, besteht es wie die untere Wohnung aus einem 
grossen Raum, in dem der Fischer seine Netze und Angelgerate 
aufbewahrt. Ist es bewohnt, so zerfallt es in der Regel in vier 
Raume : Wohnzimrner, Küche, Schlafzimrner und Rumpelkammer, 
die durch Glasfenster erhellt werden. 

Die Orientierung des Hauses ist sehr verschieden, da es sich 
in den Hauserkomplex der Marina einordnet. Nebengebaude sind 
wie beim einstockigen Hause unbekannt. 

b) Neben dem mehrraumigen Kubenhaus (Typus II) begegnet 
man in den Dorfern Sant Antoni, Santa Eulalia, Sant Josep und' 
Sant J oan nur dem zweistockigen katalanischen Haus, das daselbst 
bei weitem zahlreicher als das Kubenhaus auftritt. Es bildet den 
eigentlichen Hausbestand der Orte selbst, wahrend das Kubenhaus. 
haufig an der Peripherie oder ausserhalb der Dorfer steht. 

r. Das Erdgeschoss: 
Es umfasst Wohnzimmer, Küche, Vorratskammer und biswei

len einen Schlafraum. Die Verteilung ist sehr verschieden. Be
steht das Erdgeschoss aus einem Raum, so wird clieser stets als 
Wohnküche (incl. Vorratskammer) verwendet. Sind zwei, gewohn-. 
lich hintereinander gelegene Raume vorhanden, so bildet der erste 
die Wohnstube und der zweite die Küche (incl. Vorratskammer). 
Falls es drei Raume gibt, ist der erste rler grosste und stellt die 
Wohnküche dar. Die beiden kleineren Hinterzimmer dienen als
Vorratskammer und Schlafstube. Da die Grosse der zweistockigen 
Hauser sehr versch1eden ist (Breite und Hohe varüeren standig), 
sind auch Grosse und Verteilung der Raume meist verschieden. 
In der Verteilung scheint es keine besi:immte Regel zu geben; denn 
bei jedem Haus kann man eine mehr oder weniger verschiedene 
Raum verteilung feststellen. 

Beim ein- und zweiraumigen Erdgeschoss fehlen die Fenster 
da die Haustür als Lichtquelle dient. Falls drei Raume vorhan-. 
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<len sind, werden die beiden hinteren Zimmer in der Regel durch 
ein kleines Fenster erhellt. 

2. Das Obergeschoss: 
Eine von dem Wohnzimmer oder der Wohnküche ausgehende 

Treppe führt zum Obergeschoss. In vet'einzelten Fallen liegt die 
T1eppe wie bei Typus Vlla an der Hausseite hinter einer zweiten 
Haustür. 

Das Ohergeschoss umfasst ein oder zwei Schlafraume. In 
grosseren Hausern hat es gelegentlich noch eine Wohnstube. Bei 
einem Haus mit ein- oder zweiraumigen Erdgeschoss (Küche, 
Wohnstube) umfasst das obere Stockwerk zwei hintereinander lie
gende Schlafzimmer. Falls das Erdgeschoss aus drei Raumen 
besteht (Wohnküche, Vorratskammer und Schlafzimmer) befindet 
sich im Obergeschoss meist nur ein grosses Schlafzimmer. 

Als Lichtquelle dient ein nach der Strasse liegender Balkon, 
<lessen Türen mit Fenster versehen sind. Fenster gibt es nicht 
Be1 einigen Hausern dient ein Dachausstieg als Licht- und Luft
schacht (siehe S. 235 f.). 

Die Orientierung der Hauser ist verschieden, da sie, in Reihen 
aufgestellt, die Dorfstrassen bilden. Nebengebaude gibt es eben
sowenig wie beim einstockigen Haus (Typus I lb); sie liegen gege
benenfalls ausserhalb des Dorfes neben den Garten. 

e) Wie aus der Tabelle auf S. 15 hervorgeht, steht die Zahl 
der zweistockigen Hauser Formenteras zu der einstockigen Hauser 
Formenteras zu der dcr einstockigen in tinem Verha1tnis von etwa 
r : 24. Von dem Giebeldach und dem Sonncnschutzdach über 
der Haustür abgesehen, zeigen die zweistockigen Hauser Formen
teras in ihrer Anlage grosse Aehnlichkeit mit Typus VIIb. Sie 
sind ausschliesslich Wohnha.user, wie alle anderen. 

r. Das Erdgeschoss: 
Es umfasst v1er Ra.wne, die als Wohn- und Schlafzimmer, 

Küche und Vorratskammer verwendet werden. Hinter der Haus
tür mit vorgebautem Holzdach liegc die Wohnstube, die mit der 
Küche auf dcr linken (bisweilen auch rechten) Hausseite in Ver
bindung :,teht. An der Rückseite des Hauses befinden sich die 

Bat. de Dialec. 29 
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Schlafstube (hinter dem Wohnzimmer) und die Vorratskammer 
(hinter der Küche). Alle Raume werden durch Scheibenfenster 
erhellt. 

Von der Wohnstube gelangt man mittels einer Treppe zwn 
Obergeschoss. 

z. Obergeschoss: 
Es umfasst drei nebeneinander liegende Raume, die als Schlaf

zimmer dienen, falls ein solches im Erdgeschoss fehlt. Ist im Erd
ge~choss ein Schlafzimmer vorhanden, so wird im oberen Stock
werk ein Wohn- oder Speicherraum eingerichtet. J edes Zimmer 
hat an der Frontseite des Hauses em Scheibenfenster. 

Die Hauser sind als Einzelsiedlung auf dem Lande stets nach 
S oder O orientiert; in den Dorfern gibt es keine bestimmte Orien
tierung. 

Die Stallungen für das Vieh und die Schuppen stehen wie bci 
Typus VIb neben oder hmter dem Haus. Angebaute Nebenge
baude sind unbekannt. 

d) Die auf einem Hügel gebaute Vila gleicht einem Haufen 
übereinander gestellter Steinwürfel in Form einer Freitreppe, die 
von schmalen Gassen durchschnitten wird (Abb. 8). Das Dach 
des tieferliegenden Hauses erscheint dabei als Vorstufe zu dem 
nachsthoheren. Daher gehort das zweistockige, katalanische Vila
haus meist zwei übereinander gdegenen Strassen an. Das Erdge
schoss erreicht man von der tiefergelegenen Strasse. Die Bewohner 
des Obergeschosses treten von der hohergelegenen Strasse durch 
eine in der Rückwand des Hauses befindliche Tür ein; für sie ist 
das Obergeschoss eine Parterrewohnung. Falls das Haus von einer 
Farnilie bewohnt wird, sind beide Stockwerke durch eine Treppe 
verbunden; beim Zweifamilienhaus fehlt sie gewohnlich. 

r. Das Erdgeschoss: 
Es umfasst beim Einfamilienhaus Hausflur, Küche, Wohn

und Scblafzimmer. Der hinter der Haustür galegene Flur hat die 
Gestalt eines recbten Winkels, dessen Schenkel in der Küche und 
im Treppenhaus münden. Rechts neben der Küche liegt das Wohn
zimmer, das mit der Schlafstubc in Verbindung steht. 
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2. Das Obergeschoss: 
Es umfasst gewohnlich zwei Raume, die als Wohn- und Schlaf

zimmer verwendet werden. 
J edes Zirnmer wird durch ein Scheibenfenster erhellt. Die 

Wohnstuben haben gewohnlich einen Balkon. Nebengebaude gibt 
es nicht. Die Orientierung des Hauses ist sehr verschieden. 

Beim Zweifamilienhaus ist die Zimmeremteilung im Erd- und 
Obergeschoss gleich. Beide Stockwerke haben Wohnstube, Küche 
und zwei Schlafzimmer. Von der Treppe und dem Flur abgesehen, 
entspricht die Wohnung dem Einfamilienhaus. 

e) Eine weitere zweistockige Hauserart der Vila bildet das 
Patrizierhaus. Von den rnittelaiterlichen Luxuswohnungen der 
reichen eivissenkischen Kaufleute und Beamten ist heute nur noch 
eine einzige erhalten, der Ueberrest der feudalen Korsarenzeit1 
(Abb. II). Die übrigen Hauser sind tells zu modcrnen Wohnun
gen umgebaut, tells ganzlich verfallen.2 

Das Patrizierhaus (etwa 30 + 30 + r5 m) im Carrer Pere 
Tur ist heute immer noch bewohnt. Es gliedert sich in die Hau
serreihe der Strasse ein und fa.lit durch seine grosse Vorderfront auf. 

I. Das Erdgeschoss: 
Es besteht aus einer geraumigen Empfangshalle3 (etwa 

30 + 20 + ro m), die sich hinter dem grossen Einfahrtstor weit 
bis ins Innere des Hauses ausdehnt. Von der Mitte der Halle -
Sf sálr - führt eine breite Steintreppe geradeaus zu den oberen 
Raumen. 

Zwei weitere kleinere Steintreppen verbinden, rechts und 
links von der Haupttreppe ausgehend, die Halle mit je einem Kor
ridor, der in halber Hohe in einem Zwischenstock mündet und zu 
einem Wohn- und Fremdenschlafzimmer führt. In früheren Zeiten 
blldeten diese an beiden Seiten der Halle gelegenen Raume die 

1. Vgl. Macabich, Es Feudalisme a Eyvissa, Barcelona r909 und Cor
sarios ibicencos, Ibiza 1917. 

2. Eins der umgebauten H!l.user ist z.B. das Jesuitenseminar in der 
Vila. 

3. Vgl. Salvator I, Abb. S. 42; mallorkinische Hallen ebenda Abb. S. 403 
und 408. 
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Wohnung des Kutschers, der mit Pferd und Wagen durch das Ein
fahrtstor in das Haus hineinfuhr. 

2. Das Obergeschoss: 
Es umfasst die eigentliche Wohnung und besteht aus sechs 

Raumen, von denen drei, zwei Wohnzimmer und die Küche, nach 
der Strassenseite liegen. Die drei hinteren Zimmer stellen die 
Schlafraume dar. 

J edes Zimmer wird durch ein grosses Gitterfenster mit Schei
ben erhellt. Die drei nach der Strasse gelegenen Raume haben 
kleine Balkone. 

Ueber dem Obergeschoss liegt eine unbewohnte Galerie mit run
den Fenstern zur Strasse. Sie dient lediglich als Stapelplatz und 
besteht aus einem flachen Bodenraum, der nicht als besonderes 
Stockwerk anzusehen ist. 

Nebengebaude sucht man auf den ersten Blick vergeblich; 
doch ist man desto mehr überrascht, wenn man hinter zwei schon 
geschnitzten Holztüren mit eisernen Verzierungen in der hinteren 
Halle, einen Pferdestall und einen Wagenschuppen entdeckt, den 
die rics hi>mens geschmackvoll zu verbergen wussten. 

Die nur in dem Stadtteil der Vila befindlichen Patrizierhauser 
sind ganz ver~chieden orientiert. 

Typus VIII: 
Die dreistockigen, katalanischen Hauser sind nur in der Ma

rina und ganz vereinzelt in der Uebergangszone zur Vila anzutref
fen (Abb. 6). In der Regel handelt es sich um armliche Arbeiter
wohnungen. J edes Stockwerk besteht aus zwei bis drei Raumen, 
Wohnzimmer, Küche und Vorratskammer und wird immer nur von 
einer Familie bewohnt. Nach der Strassenseite hat jedes Wohn
zimrner einen Balkon. In vereinzelten Fallen dient eine aufge
baute Galerie als Stapelplatz für Holz und Blumentopfe. 

Mit Ausnahme des Erdgeschosses, das durch die tagsüber geoff
nete Haustür erhellt wird, hat jedes Zimmer der oberen Stock
werke ein Fenster. Der Aufgang zu den oberen Raumen liegt 
meist an der inneren Hausseite hinter einer zweiten Haustür. 

Nebengebaude gibt es nicht. Die am Hafen gelegenen Hau
ser sind nach O orientiert. 
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. Die Namen der Stockwerke: 
Das Erdgeschoss : Sf plántt óáct, kat. la planta babea (Griera, BDC 

XX, 176). 
Das erste Obergeschoss : fS primi písu, kat. el primer pis (vgl. 

kast. piso) (Griera, BDC, XX, 175 f.). 
Das zweite Obergeschoss : rs s~6n písu, kat. el segon pis (kast. 

piso). 
Die Galerie : sr ftlrnít , kat. la galeria. 

Das Haus heisst: 

Sf kázf. Der Typus CASA ist auf den gesamten Balearen heimisch 
(vgl. ALC, K. 437, und Griera, BDC, xx, 79 f.). Ein altes, 
schlechtes oder v e r f a 11 e n e s H a u s : unt kázt véyf. 

Die kleinen H o 1 z h ü t t e n am Strande, in denen die Fischer 
bisweilen übernachten: (sing.) ktzeftt P, ktZitf E, F (vgl. Griera, 
BDC, xx, 89). 

Die K oh 1 e r h ü t ten auf dem Lande : brrákrs (s. Griera, BDC, 
XX, 26 f.). 

Die V o r h a 11 e : 

I. purc{t P, purc¡t E, dim. zu porxo (Griera, BDC, xx, 176 f.), 
<<Conjunt de porxos d'una casa o plac;:a. La part més alta d'una 
casa, desván, camaranchón, sobrado•> (Dice. Salvat, porxada) . Man 
unterscheidet auf Eivissa die Vorhalle im Erdgeschoss von derje
nigen im ersten Stockwerk durch purc¡t dt óác und pun¡t df dál, 
L, grlfnÍf, S (Baeschlin, 14, 17, 43 Abb.). Die Vorhalle ist auf 
Eivissa stets aus Stein gebaut. 

2. fnrrmfidt F (Griera, BDC, xx, 45). Das Wort erklart sich 
aus dem Material der aus Holz verfertigten Sonnenschutzdacher, 
die gewohnlich mit Strauchwerk oder auch Algen bedeckt werden 
(Abb. 25). 

Die W oh n s t u b e : fS pórcu < PORTICUS, vgl. valenz. porche, 
auf dem Festland 'Saulengang', 'Bogengang' (Dice. Salvat: 
porxo), vgl. ~aeschlin, 12, 13, 29, 31. 

Die K ü eh e : Sf kwín;, sowohl für die Küchen der 4Berberhau
sen> als auch für die von diesen sehr verschiedenen Küchen 
der katalanischen Hauser (s. S. 251 ff.). 
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Die V o r r a t s k a m m e r : Sf dispinst , kat. rebost (Griera, BDC, 
XX, 178 ff.). 

Zur Verbreitung des Typus DISPENSA vgl. TF und Fahrholz, 21 

(desP(nso, -u). 
Die G e s e h i r r k a m m e r : Sf kázt dt trástus dient zugleich 

als Raum für Gerate und Gerümpel. In vielen Hausern ist 
sie mit der Vorratskammer identisch. 

Der F 1 u r : ;s kurtdó, kast. corredor. 
Das S eh I a f z i mm e r : S f kázt dt d1,rmí oder auch einfach 

st kázt , kat. arcova, casament, dormitori; Sf Mdt (ALC, K. 439) 
ist mir auf dem Lande nicbt begegnet. 

Keller und Boden sind unbekannt. 
Das Vordach aus Zweigen und Algen, das haufig neben das Haus 

gebaut wird (Abb. 25) und den Tieren als Sonnenschutz dient: 
;s stk~. kat. sequer (S. 266), da es keineswegs als ffrocken
platz>> dient, bat es diese Bezeichnung von dem terrat über
nommen, das sich besonders gut hierzu eignct. 

Der auf das Flachdach (bei Typus IV a) aufgebaute W ü r f e 1 : 
tz grtn/, kat. graner, wrrd heute nicht mehr als Kornspeicher 
benutzt (vgl. S. 217, 249, und Griera, BDC, xx, 77 f.). 

Der L i e h t s e h a eh t bei den modernen Hausern in der Stadt 
und bei Typus VIIb : s reídt, kat. eixida. 

C) Das A eussere des H auses 

1. Das Material: 
Das zum Hausbau erforderliche Material wird auf den Pi

tyusen selbst gewonnen. Schon die nachste Umgebung des Sied
Iungsplatzes bietet reichliche Gelegenheit zur Hergabe von Stein 
und Holz. Der kalkreiche Boden liefert den Stein, die waldigen 
Hohenzüge das Bauholz (vgl. Salvator, I, 6). Vier Ziegeleien1 dek
ken bei weitem den Bedachungsbedarf. Zum Decken der Vorda
cher liefert der Wald (Pinien, Kiefern) und das Meer (Algen) 
billiges Material. Schiefer ist unbekannt. 

r. Die vier au[ Eivissa b ~[indlichen Zicgeleien (Tiipfereien) liegen in der 
Cala Llonga (Fabrica Musum), St. Jesús, St. Rafe! und E ivissa selbst. In jeder 
Ziege!ei werden taglich al!ein etwa 60 Hoh!ziegel hergestellt. 
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2. Das Aussenmauerwerk: 
Nachdem man die Fundamente (Tiefe r-2 m, Starke ca. r m) 

sing. µ funpmn < FUNDAMENTUM - ausgehoben hat1 - inf. 
krvá - zieht man einen Graben - sr klutádr, kat. clotada - , aus 
dem sich die etwa 40-60 cm starken Umfassungsmauern - sing. 
múr, kat. muralla (vgl. Griera, BDC, XX, 95 f.) - erheben. Das 
Mauerwerk besteht aus roben oder nur wenig bearbeiteten Feld
steinen - pé.irrs - mit Kalk, die zum Hausbau - ein Haus bauen: 
fé unr kázr - lose aufeinandergeschichtet werden. Die Hohlraume 
füllt man mit kleinen Steinen aus. Die einfacbsten Ha.user blei
ben unverputzt, die besseren sind verputzt. 

Wenn man früher als Bindemittel bisweilen reine Erde be
nutzte, zieht man beute stets den Kalkmortel - mástrk, kat. ma~
tec - vor. Er wird in einer rechteckigen Holzmulde - un{ Prs
tp/tr P, Prstrrjtr E, F - angerührt und meist in diesem Gerat selbst 
(selten in einem Eimer) zur Baustelle getragen. Besonders flüssi
ger Mortel : br1Jrádr E, F, boyrádr S, kat. abeurada (Dice. Al
cover). 

Zur Beforderung grosserer Steine verwendet man eine leiter
fürmige Trage aus Holz - tm{ sivirr, kat. civera (Coromines, ro6) 
- ca. r-2 m lang und 50 cm breit. Sie besteht aus zwei Langs• 
leisten und drei bis fünf Querleisten. 

Abzugsgraben für Wasser werden nicbt gezogen, obgleich alle 
Háuser nicht unterkellert sind. Die Feuchtigkeit des Bodens 
rnacht sich erst bei einer Tiefe von acht Fuss bemerkbar, da infol
ge des heissen Klimas der Boden ganzlich ausgetrocknet ist. 

3. Das Dach. 

Man unterscheidet auf den Pityusen drei Dachtypen: 

I. das Flachdach. 
II. das Pultdach. 

111. das Giebeldach. 

1 . Man hackt den Graben mit einer Hackc - afaada ampla (m, B, 3) -
los und fOllt mit demselben Gerllt die Erde in weiche Spartkorbe - srnáyµ 
(vm, 5) - in denen man sie zu ibren Bestimmungsort tr:i.gt. Sc.haufeln werden 
dabci nicht verwendet. 
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Wahrend das Flachdach nur bei den «Berberhauserm und ver
einzelt bei den katalanischen Hausern anzutreffen ist, haben die 
meisten katalanischen Hauser ein Pultdach aus Hohlziegeln. Das 
Giebeldach aus Hohlziegeln ist, einige moderne Neubauten1 in der 
Stadt Eivissa ausgenommen, nur auf Formentera verbreitet. 

T yp u s I: 
Die einfachste und zugleich okonornischste Fonn der Beda

chung bildet das Flachdach, das sich, dem Gesetz der Wechselbe
ziehung zwischen Klima und Dachform entsprechend, in allen Mit
telmeerlandern sowie irn Orient findet.2 

Nach dem Material unterscheidet man zwei Arten von Flach
dachern: 

a) das Flachdach aus gestampfter Erde. 
b) das Flachdach aus Ziegelsteinen oder Kacheln. 

a) Das Flachdach aus gestampfter Erde - fS t¡rát (s. Grie
ra, BD C, xx, 207) - tritt nur bei den «Berberhii.userm in Erschei
nung (Abb. 23). Zur Herstellung des Daches legt man über die 
beiden gegenüberliegenden Langsmauern des Hauses einen schwe
ren, kantigen Balken - s~ trrvést, kat. travessa. Quer über die
sen ruhen zwei weitere Balken - bí~ts -, die ihrerseits die zur 
tr{Vésf parallelen Dachsparren - pércts - tragen. Auf diese legt 
man wiederum eine Menge kleiner Holztafelchen - ftféls, altkat. 
tagells (Dice. Aguiló); tigell, Griera, BDC, xx, 192, zu REW 8732 
TIGILLUM -, die parallel zu den Deckenbalken festgenagelt - inf. 

1. Diese Neubauten, un ter denen sicb z.B. ein im Bau begrüfenes sie
benstockiges Hotel befindet, sind von mir nicbt untersucbt worden. 

2. ·A constru~o do tcrrac;o é típica para as casas do norte da África 
e do Oriente. Na Península I bérica encontramos esta maneira de cobrir, cm 
casas de plantas diferentes, nas províncias de Cádis, Almena, Málaga, Gra
nada (especialmente na Alpujarra), Múrcia e Alicante. (Cf. F. García Mer
cada!, La casa popular e11 Espa,1a, Bilbao-Madrid-Barcelona 1930, 55). Também 
a casa árabe com pátio, quando foi introduzida em Andaluzia, possufa terrac;os 
que foram mudados em telhados !igeiramente inclinados, prováve!mente por 
influ!ncia da casa romana (esta casa foi, como a casa grega clássica, de origem 
oriental, e por conseguinte bastante parecida com a introduzida pelos mouros 
das grandes aglomera~Oes de habitantes em Andaluzia'. (Portucale, Vol. v, 
No. 28, 150.) 
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klpJá - werden. Damit ist das rohe Dachgerüst fertiggestellt. 
Zum Abdichten gegen Regen breitet man über dieses Holzdach 
Pinienzweige und Algen etwa einen palm ( = 22 cm) dicht aus. 
Das Ganze wird mit Schotter und feuchter Tonerde beschwert und 
mit den Füssen festgestampft (vgl. Baeschlin, I2 f., I4 Abb.). 

Das Dach decken : kubrí s ttrát. 
Damit das Regenwasser von dem Dach abfliessen kann, hat 

man den Dachrand (Hohe IO - 30 cm) - s; vuládt, kat. volada, 
REW 943I, mall. gurnízr, entsprechend kat. cornisa (BDC, xx, 
205), REW 2240 CORNU - durchbrochen. Ein niedriger Dachrand 
bis zu etwa IO cm Hohe : f r ~d6 d ¡s ttrát. Falls der Dachrand 
sehr niedrig ist, fehlt gewohnlich eine Dachrinne (Abb. IS, I J). 
Bei einem hoheren Dachrand kann diese aus einem ausgehohlten 
Stück Holz, aus einer langeren, schmalen Steinplatte, aus einem 
Hohlziegel oder einer Tonrohre bestehen, die etwa IS cm über den 
Dachrand hinausragen. Alle heissen s, ktnál, kat. la canal (s. Grie
ra, BDC, xx, I94; Baeschlin I2, 13; 43, 62 Abb.). 

Das vom Dache herabfliessende Regenwasser wird auf dem 
Boden in einem !{anal aufgefangen, der es in die Zisterne weiter
leitet.1 

Das Flachdach wird in allen Filien nach Moglichkeit verwer
tet. Wenn es auch im allgemeinen zu schwach ist, um mehrere 
Personen zu tragen, so reicht es doch stet s aus, um als Trocken
platz wertvolle Dienste zu leisten. Gewohnlich werden Feigen und 
Hülsenfrüchte getrocknet. Aber auch spanischer Pfeffer, der an 
Leinen aufgehangt wird, ist bisweilen anzutreffen (Abb. r9) . In 
vielen Fallen dient das Flachdach als Wascheboden, dann ersetzt 
es regelmassig den Balkon (z. B. bei Typus IIb). Zur Zeit der 
Schafschur sieht man die Dacher stets mit dichten Wollhaufen 
belegt, die nach vorheriger Reinigung ebenfalls zum Trocknen aus
gebreitet werden. 

Ebenso ha.ufig übernimmt das Flachdach die Funktion der 
Rumpelkammer. Gerate jeglicher Art wie Korbe, Sacke, Stocke, 
Angelruten, etc., gehoren in der Regel zum Dachbestand. Ganz 

I. Zum Saubern des Regenwassers wird die Zisternenoffnung mit Ros
marin - fumtní, kat. romanl - verstopft das das durchsickernde ,vasser 
filtrieren soll. 

But. de Dialec. 30 
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undenkbar sind die zahlreichen Blumentopfe - tlstus, kat. testos, 
kast. tiestos-, die das einfache Flachdach beleben. 

b) Das aus Ziegelsteinen oder Kacheln gebaute Flachdach
~ t11Jlát (s. Griera, BDC, xx, 202) - ist am haufigsten bei den ka
talanischen Hausern in der Vila und bisweilen auch bei den zwei
stockigen, katalanischen Hausern in Sant Antoni, Santa Eulalia, 
Sant Josep und Sant J oan anzutreffen. Die Bauart des Dachstuhles 
entspricht der des flachen Erddaches; doch verwendet man meist 
kraftigere Balken. Anstelle der Schotter- und Tonschicht werden 
die Ziegel - S{S t jtJl ts L, tótJlts S, oder Kacheln - f'f;ólrs, kat. rajols 
(Griera, BDC, XX, 97) , rajoles, REW 6997 RADIOLUS - über die 
starkeren Dachschindeln gelegt. Die Fugen - i iínts - werden 
rnit Mortel oder Lehm ausgefüllt. 

Zum Ableiten des Regenwassers sind, wofern nicht die primi
tiven Traufen des Erddaches verwendet werden, moderne abwarts
führende Dachrinnen aus Blech angebracht, die wie jene k{náls 
heissen und das Wasser in den Rinnstein leiten. 

Das stabiler als das Erddach gebaute Ziegeldach, das wie das 
Erddach hauptsachlich als Trockenplatz für die Wasche (Stadt) 
verwendet wird, ist ferner in der Lage, spielenden Ki.ndern ein luf
tiges Platzchen zu gewahren. 

Typus II: 
Mit Ausnahme der erwahnten katalanischen Hauser mit Flach

ziegeldachern, haben alle übrigen katalanischen Hauser Eivissas ein 
Pultdach aus Hohlziegeln : tu1lát L, totJlát S (Abb. 8). 

Das Gerüst des nur wenig geneigten Pultdaches unterschei
det sich in seiner Konstruktion nicht vom Ziegelflachdach. Die 
ca. 35 cm langen und 14 cm breiten Hohlziegel - tftJl {s L, tótJl{S, 
kat. teules, s. Griera, BDC, xx, 198 ff. - werden auf die Dach
sparren gelegt. Man ordnet sie von der tiefergelegenen Dachseite 
nach der hoheren schuppenfürmig an. 

Traufen gibt es nur vereinzelt in der Stadt; auf dem Lande 
sind sie mir nicht begegnet. Gewohnlich wird das von den Pult
dachern herabfliessende Regenwasser nicht aufgefangen. Es sickert 
in den Boden. 
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Typu s III: 
Das Giebeldach - ts ttylát - Formenteras ist unter etwa 

135 bis 140 Grad gewinkelt (Abb. 22). Die auf den Langsseiten 
der Unúassungsmauern ruhenden Balken heissen im Gegensatz zu 
Eivissa srz jásrnts, stz ftstnétts, kat. jassera (Griera, BDC, xx, 188), 
alac. jacena. [Nach REW 3947 arab. GASR <•die formalen Ver
haltnisse sind nicht klan>. Nicht vielmehr zu far; 'Lager' REW 
4566 *JACIUM?].1 Der Firstbalken : Sf lií1u dt Sf krrénf < CARINA. 

Die Querbalken : SfZ liígfs. Die Dachsparren : srs pércrs. Die 
Bauart einer Giebelseite entspricht dem eivissenkischen Flachdach
gerüst. Die von Eivissa importierten Ziegel werden in der Art 
wie bei Typus II auf die Dachbretter gelegt. 

Der dreieckige Hohlraum (Speicher; selten) - f rtPáiru,2 prov. 
repaire 'Wohn-, Aufenthaltsort' zu REPAT RIARE REW 7217 - der 
bisweilen als Rumpelkammer dient, steht allerdings haufiger, in
folge seiner geringen Raumlichkeit, leer. Bei den meisten Hausern 
fehlt der Speicherboden, dann bildet das Dach die Zimmerdecke. 
Die Neigung des Daches : s áigwtvés; <<ayguavés coster de la teu
lada, Mall. Eyv. < AQUAE VERSU 'girada de l'aygua'>> (Dice. Alco
ver); <<Vessant, costat d'una serra, teulada, etc. Superficie incli
nada per on s'escorre l'aigua, vessant, teulada, etc.» (Dice. Sal
vat); vgl. Griera, BDC, xx, 203. 

Traufen sind mir nicht aufgefallen. Das Regenwasser fliesst 
vom Dach direkt auf den Erdboden. 

4. Der Dachausstieg: 
Eine bei den katalanischen zweistockigen Hausern Eivissas 

recht haufige Erscheinung ist ein auf das Flachziegeldach gebau
ter, kastenformiger Aufsatz - s tddt, kat. eixida - mit den Durch
schnittsmassen 1,50 x r x 1,25 m. Er ist besonders zahlreich in 
der Vila und in Sant Antoni anzutreffen und hat grosse Aehnlichkeit 
mit den Aufsatzen aus Südspanien, Nordafrika und den kanarischen 
Inseln.3 

J. (Pero cf. l'explicació de Coromines, BDC, x1x, 37. N. iu la R.). 
2. Ebenso wird der dreieckige Hohlraum zwischen Schiffsboden und 

-kiel bezeichnet (s. Kap. Schiffahrt) . 
3. •Urna pequena tórre cúbica ou quási cúbica coro porta para o ter• 

ra\:o é urna característica de muitas casas das cidades da África setentrional 
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Zum Bau des Dachausstieges verwendet man quadratische 
Steinplatten (etwa 25 x 25 x 7 cm). Diese werden aus einem wei
chen Kalkstein gewonnen, der mit einer Sage zu Platten geschnit
ten wird. Das leicht ansteigende Dach besteht in der Regel aus 
gestampfter Erde. Nur ganz vereinzelt wird der Dachrand in der 
Vila mit Hohlziegeln besetzt. Die Ausstiegseite zum Dach bildet 
eine einflügelige Fenstertür aus Holz. 

Man gelangt vom Obergeschoss mittels einer Leiter - rská.l;, 
kat. escala - durch die eixida auf das Dach. 

Durch den Schacht werden die meist halbdunklen, hinteren 
Raume des ersten Stockwerks durch Oberlicht erhellt und gleich
zeitig gelüftet. Ferner stellt er eine leichte Verbindung des Ober
geschosses rnit dem Flachdach her, das, wegen der früher erwahn
ten praktischen Ausnutzung haufig aufgesucht wird. In der beis
sen Jahreszeit bleibt die Tür, wenigstens wahrend der Mittagstun
den, geschlossen, damit die oberen Raume durch die Sonnenstrah
len nicht allzusehr erwarmt werden. 

Bei einem nur aus der planta baixa bestehenden Hause, das 
durch die geoffnete oder mit einem Laken versehene Haustür hin
reichend ausgelüftet wird, ist der Luftschacht nicht erforderlich. 
Man erreicht das Dach von aussen mittels einer Leiter. 

5. Der Schórnstein: 
Die Schornsteine der katalanischen und «Berberhausen> lassen 

sich nach ihrer Anlage in drei verschiedene Typen einteilen: 

(Cf. entre outras, as gravuras Nordafrika ( Orbis terrarum), Berlin 1924, 38-39 
(Sisi-Bou-Said), 47 (Kairuan), 84 (Trípolis); H. Scbmittbenner, Tunesien u11d 
Algerien, Stuttgart 1924, Fig. 6 (Susa); H. F. Wolff, Das Gesicht des Ri f, 
Berlim 1927, Fig. 4 e Fig. 6 (Tétuan.). Na Espanha encontramos curiosos 
exemplos na cidade de Cádis (Cf. O. Jürgens, Spanische Stiidte, Hamburgo 
1926, gravura xxxr, 67, e L. Martín E cheverr!a, Geograf{a de Espa1,a, 111, 
Barcelona-Buenos Aires, 1928, gravura xxm), outros mais simples e mais 
raros em Sevilba, Almeria, Múrcia, Alicante, Valéncia, na ilba de Ibiza (San 
Antonio) e em Gran Canaria (Las Palmas e outios lugares). Oferecem, além 
disso, o mesmo pormenor casas cúbicas ou quási cúbicas com a,;oteia, que 
conhecemos da Apúlia (do território entre Barletta e Bari, de Bari e de Tá
ranto), e que recordam os tempos do curto sultanato de Bari no século IX. 
(Cf. A. von Hofmann, Das Land Italien und seine Geschichte, Stuttgart-Berlim 
1921, 359)• (Portucale, Vol. v, No. 28, 150). 
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Typus I: 
Der Rauch entweicht durch eine runde Dachoffnung (Durch

messer etwa 35 cm), über der Feuerstelle. Um den Herd gegen 
Regen und Wind zu schützen, verdeckt man mit drei oder vier 
pyramidenformig aufgestellten Steinplatten, die in das Erddach 
eingelassen sind, die Oeffnung. Der gesamte Rauchabzug : fS fu
mtrál, kat. fumeral (Griera, BDC, XX, 279). 

Dieser Typus stellt die urtümlichste Schornsteinanlage dar. 
Man begegnet ihm noch háufig bei dem regelmássig angelegten 
Kubenhaus auf Eivissa. Da infolge der tiefen Lage und der ge
ringen Hohe des Schornsteins (etwa 30 cm) der Rauch nur schwer 
entweichen kann -, der Rauchabzug ist, ausser der Tür zur Wohn
stube, gewohnlich nur die einzige Oeffnung der Küche - ist man 
bestrebt, einen htiher gebauten Schornstein anzulegen. 

Typu s II: 
Er stellt eine weiterentwickelte Form dar. Ueber der quadra

tischen Dachoffnung (etwa 30 x 40 cm) erhebt sich ein aus Kalk
platten hergestellter Schaft (Hohe 30-I50 cm) - is fumtrál - der 
sich bisweilen nach oben etwas verjüngt (Abb. 9). 

Dieser Typus kommt am haufigsten vor und tritt bei fast 
allen <cBerberhii.usern», beim Tonnengewolbehaus sowie bei vielen 
katalanischen Hausern in der Stadt Eivissa und auf Formentera 
in Erscheinung. In der Stadt steht der Schornstein meist auf der 
Erde neben der Hauswand und erhebt sich etwa 30 cm über dem 
Dach. 

Als Schutzmassnahme gegen den Wind findet das Eindecken 
der quadratischen Schornsteinoffnung, die beim unregelmii.ssig an
gelegten Kubenhaus gewohnlich unverdeckt ist, auf verschiedene 
Weise statt: 

I. durch eine lose unmittelbar über die Schaftoffnung ge
legte Steinplatte (Abb. 23). 

2. durch eine von vier vertJcalen Stützen getragene, etwa 
25 cm oberhalb der Schaftoffnung liegenden Steinplatte (Abb. 9). 

3. durch zwei sattelfürmig gegeneinandergestellte Steinplat
ten, deren Seiten geschlossen oder durchlochert sein konnen. Dies 
ist die gebrauchlichste Art (Abb. 21). 

4. durch einen kasten- oder zylinderformigen Steinaufsatz 



238 W ALTHER SPELBRINK 

(Hohe etwa 40 cm) mit seitlichen Rauchoffnungen. Die obere 
Schachtoffnung ist mit einer Steinplatte verdeckt, in die eine Ton
robre (Hohe etwa 15 cm, Durchmesser etwa 10 cm) eingelassen ist. 

Alle Arten der Schornsteinhauben heissen b{f{ts, kat. barrets, 
< BIRRUS, REW III7a (vgl. Dice. Salvat und Dice. Alcover), 
s. Griera, BDC, xx, 278. 

Typus III: 
Die jüngste, aber bei weitem nicht so geschmackvolle Schorn

steinart wie Typus II, ist eine einfache Tonrobre (Abb. 23; Hohe 
ca. 30-40 cm, Durchmesser ca. r2-r5 cm) - /umcrál -, die bei 
den modernen Landvillen und in der Stadt Eivissa ha.ufig anzu
treffen ist. Neuerdings baut man sie bei Schornsteinreparaturen 
oder Neuanlagen auch auf altere katalanische und <<Berberhausern, 
da sie, in den Topfereien E ivissas fabrikmassig hergestellt, weit 
preiswerter ist als ein Steinkamin. 

Falls Schutzmassnahmen gegen den Wind getroffen werden 
(selten), deckt man über die Oeffnung der Robre eine von drei ca. 
5 cm langen Sta.ben getragene Eisenmütze - bcrit - in der Forro 
eines Kegelmantcls (Stadt). 

6. Das Fenste'T: 
Das Fenster des <cBerberhauses>> ist wie das Flachdach klima

tisch bedingt. Im allgemeinen spielt es keine grosse Rolle. Daher 
sind die Zimrner stets halbdunkel, die Wohnstube ausgenommen, 
die durch die tagsüber geoffnete Haustür reichlich erhellt wird. 
Man flieht absichtlich Licht und Warme (vgl. Salvator I, 183; II, 
306 f.), was auch durch die verhaltnismassig dicken Mauern zum 
Ausdruck kommt. Eine ehemalige Ziegenhirtenwohnung nicht weit 
von der Stadt Eivissa, Can Fita, ist der sprechende Beweis für ein 
fensterloses Haus (Abb. rz}. 

Die einfachste Luft- und Lichtoffnung besteht aus einer Ton
rohre (Durchmesser ca. 1 0-15 cm) - mi kcnál vcntil;dó -, die durch 
die Aussenmauer gezogen wird und haufig in der Vorratskammer 
und den Schlafzimmern anzutreffen ist. 

Eine grossere, hauptsachlich bei Stallungen angebrachte Oeff
nung ist ein rundes, scheibenloses Fenster (Durchmesser ca. 30 cm) 
- 1~m /urát vcntilcdó, 'Loch' - das genügend Luft zuführt. 
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Das gewohnliche Fenster - finéstr;, kat. finestra (s. Griera, 
BDC, xx, 145 ff.) - der <<Berberhausen> ist eine quadratische 
(50 x 50 cm) oder grossere rechteckige Lichtoffnung. Sie ist fast 
ausnahmslos mit einem Eisengitter versehen : un; finéstr; f{cdd¡, 
kat. finestra reixada. Um das Fenster zieht sich ein etwa 18 cm 
breiter Steinrahmen - márk, kat. marc - der stets weissgekalkt 
ist, selbst dann, wenn das Haus unverputzt ist. Die Fenster im 
Erdgeschoss konnen durch einen holzernen Laden - s; purtjt; 
d rs fin~stró P, purt{tr, E, F - der sich nach innen offnet, geschlossen 
werden. In den oberen Stockwerken wird das Fenster gewohnlich 
durch einen Balkon ersetzt. Gibt es ausserdem noch Fenster, so 
sind diese sehr klein. Falls der Balkon fehlt, sind die Fenster 
grosser. Sie werden dann mit einem holzernen Laden (von innen) 
oder mit einem Binsenvorhang (von aussen) versehen. 

Die Fenster der katalanischen Hauser sind zweülügelig - fi
néstrfz ¡m dós fúyfs, kat. batents - und haben Scheiben - vídrfs. 
- Die nach innen sich offnenden Flügel werden mittels eines Eisen
riegels - fZ mfrtinjt, vom Eigennamen Martí, REW 5381 (vgl. 
kat. bernat 'Riegel' (Dice. Alcover) sowie Petersen, Le passage po
pulaire des noms de personne a l' état de noms communs, Uppsala, 
1929, S. 182-183) - , der in einen eisernen Haken an der oberen 
und unteren Querleiste des Rahmens eingreift, verschlossen. Die 
ebenfalls nach innen schlagenden Holzladen werden verschlossen, 
indem man sie an die Flügel herandreht, ohne sie weiter mit einem 
Riegel - um p;s¡dó, kat. falleba, passador (Griera, BDC, xx, 159, 
168) - zu befestigen. Das Fensterkreuz : sr- kreftJ, dr, S f finéstr;. 

7. Die Tür: 
Die Türen lassen sich einteilen in : 1. Haustüren, 2. Stuben

türen, 3. Fenster- und Balkontüren, 4. Stalltüren, 5. Schuppentü
ren. Einfahrtstore (das stadtische Patrizierhaus, Typus Vllb, aus
genommen) gibt es nicht. 

Der allgemeine Name für die Tür ist sr- pórt;, kat. la porta 
(s. Griera, BDC, xx, 124). Zur naheren Bezeichnung wird eine 
Erklarung hinzugefügt, z. B. die Ziegenstalltür : Sf pórtf dr, s; kdzf 
df s; kdorf , etc. 

Die Haustür - sr- pórlf dr, sr- káz¡ - ist rechteckig, bisweilen 
quadratisch angelegt. Sie besteht meist aus zwei Flügeln - dr, 
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dós fúyts, die, Typus Vllb ausgenommen, stets nach innen geoffnet 
werden (Abb. 20) und bisweilen von aussen (bei Typus IV) mit 
grossen, eisernen Kopfnageln- (sing.) uti kláy, kat. clau - beschla
gen sind. Im Verhaltnis zum Hause ist die Tür ziemlich gross 
und stellt daher eine reiche Licht- und Luftquelle dar, zumal sie 
meist nach Süden liegt. Infolgedessen fehlen gewohnlich die Fen
ster. Bisweilen trifft man in der Haustür ein kleines, scheibenloses 
Fensterchen - fS purtiló (s. Griera, BDC, xx, 126; Abb.) - an, 
das mittels eines Holzladens geschlossen werden kann. In der 
Stadt und den Dorfern wird der Türeingang haufig mit einem lei
nenen V orhang versehen. 

Halbtüren - míJt pórtts (Griera, BDC, xx, 140) - sind so 
gut wie unbekannt. Nur ein einziges Mal sah ich eine Halbtür in 
Sant Mateu (bei Typus lila); sie bildet den Eingang zur Küche 
vom Hof aus, da das Wohnzimmer von der Küche getrennt liegt. 
Die beiden übereinanderliegenden Flügel : S f pórtt dt dál, kat. porta 
de dalt und st pórtt dt bác, kat. porta de baix. Die Bretter - Sf S 

tát,l~ dt Sf pórtt - des oberen Flügels laufen vertikal, die des un
teren horizontal. 

Der Türrahmen - fZ márk dt Sf pórtt (vgl. BDC, XX, r40) -
besteht aus den beiden senkrechten Pfosten und dem darüber ge
legten Steinquader, der zugleich als Sturz und Mauertrager dient. 

Die Pfosten (aus Holz) : tréstts, REW 648 *ARESTA 'Granne', 
kat. muntants (Griera, BDC, xx, 144). Bisweilen bezeichnet man 
sie auch als puntáis. Die senkrechten Steinpfosten : muntáns, vgl. 
auch frz. montant, aprov. montan, Abl. von *MONTARE, REW 5668. 

Der Sturz : Sf pét!rt (seltener Sf bí5t), falls er aus einem Stein
quader besteht; s árk dt st pórt;, wenn er hufeisenformig angelegt 
ist (meist bei Typus IV), vereinzelt s égu, kast. yegua (Sant An
toni}.1 

Die Schwelle : st líndt df Sf pórtt, kat. la llinda de la porta, 
zu REW 5048 LIMITE. Die Schwelle wird entweder durch einen 
Bodenstein, der die seitlichen Pfosten tragt (selten) oder durch den 
Fussboden selbst gebildet.2 

1. Vgl. sonst burro, ase, etc. in ahnlichen Übertragungen. 
2. Vgl. die verschiedenen Bedeutungen von /linda bei Griera, BDC, 

XX, 152. 
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Die Stubentür wird aus leichterem Material hergestellt. Sie 
ist einflügelig und wird bisweilen durch einen Vorhang ersetzt. 
Sie wird jeweils nach dem Zimmer, zu dem sie sich offnet, benannt. 
Die Küchentür : Sf pórt; d; s; kwín(. Die Schlafzimmertür : sr 
pórtt dr Sf kázr dr durmí, etc. 

Die Balkontür - Sf pórt; d fZ btlkó - ist zweiflügelig. Der 
untere Teil beider Flügel besteht aus Holz, wahrend in den oberen 
Teilen fensterartige Glasscheiben eingelassen sind, durch die das 
Zimmer erhellt wird. Sie konnen durch Holzladen, die an dem 
inneren Türrahmen angebracht sind, verschlossen werden. 

Die Stalltür - s; pórt; d rs kurál - und die Schuppentür -
Sf pórtr dt Sf kázt d rs káru - sind nur aus wenigen Latten zusam
mengesetzt. Sie sind stets einflügelig und offnen sich teils nach 
innen, teils nach aussen. Die Breite tkommt der Hohe etwa 
gleich. 

Die Türangel : ( Z g(fó zu kat. gafa, REW 3633 *GAFA 'Haken', 
(vgl. Griera, BDC, xx, 162). 

Die Scharniere : S f S fruntísrs, kat. sing. frontissa <iestre com
post de dues planxetes de ferro ajuntades amb anells i d'un piu 
amb que es sostenen i es fan girar les portes i finestres,> (Dice. Sal
vat, vgl. auch Griera, BDC, xx, 161). 

Der altere ursprüngliche Türverschluss besteht aus einem 
schmalen horizontalen Eisenriegel - fS furrát, alteivis. furái, kat. 
forrellat (Griera, BDC, xx, 160), der zugleich die Türklinke ersetzte 
(vgl. REW 9260 VERUCULUM, *FERRUM). 

Die moderne Türklinke - f S póm dt Sf pórtf < POMUM, REW 
6645,1 vgl. ALC, K. 204 - ist gewohnlich nur bei neueren Türen 
anzutreffen. In den meisten Fallen wird sie durch den Schlüs
sel, - klái, - der immer in der Tür steckt, ersetzt. Der Schlüs
selbart : Sf dént, s;z dénts. Das eiserne Schloss - fS fufrát - wur
de nach dem alteren Türverschluss (dem Riegel) benannt. Die 
eiserne Zunge : se frñg{.t;, P, fr,igft; E, F, kat. llengüeta. 

Bei der zweiflügeligen Tür wird ein Türflügel mittels zweier, 
vertikaler Riegel - fdlkts, REW 3165; Steiger II4 - am Fussboden 
und Sturz befestigt. Eine weitere Stütze erhalt er durch eine ho
rizontale Eisenstange - gát <<Katzei> E, F, brás F - die, in der 

1. Über weitere Bedeutungen von kat. pom vgl. BDC, xx, 308. 

But. de Dlalec. 31 
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Wand beweglich angebracht, in eine an der Innenseite des Tür
flügels befindliche Oese eingehakt wird. 

Die nach aussen sich offnenden Türflügel (bei Typus Vlla, b) 
werden an der Hauswand mittels eines Hakens - suJ;kt;dó, No
minalform zu kat. subjectar - festgehalten, damit sie der Wind 
nicht zurückschlagt. 

Als Türklopfer dient ein Eisenring - s rrm~lr. kat. armella 
< ARMILLA, REW 659; FEW 142. Aeltere Leute nennen ihn hau
figer Sf tJáyl;, kat. baula, ba.lda (Dice. Alcover, Abb.; Griera, BDC, 
xx, 154 sowie picaport ib. 169). Auf dem Lande findet man ge
legentlich als Türklopfer ein Hufeisen - unf /{tfdúrf dt s; múlt , 
kat. ferradura - vor, das dieselbe Aberglaubensvorstellung (der Ein
tretende soll Glück in das Haus bringen) wie bei uns hat. 

Das Knarren der Tür : giská (st pórtt gískt ) oder /é !rr.kttrtk. 

8. Der Balkon: 
Fast alle mehrstockigen katalanischen und «Berberhausen> ha

ben einen Balkon - um b;lkó, kat. baleó (Dice. Aleover; FEW; 
vgl. Salvator I, Abb. S. 61 f., sowie Griera, BDC, xx, 138 f.). Er 
liegt stets nach der Frontseite des Hauses zu und gewohnlich ober
halb der Haustür, vor dem Schlafzimmer. Ueberdaehte oder ge
sehlossene Balkons sind selten. Die überdeckten Veranden bei den 
zweistockigen <<BerberhauserJ})) haben mit dem Balkon nichts ge
meinsam und führen daher aueh eine andere Bezeichnung ( «porxet 
de dalb>, siehe S. 229) . Ebensowerúg dürfen die Galerien - trkád~s 
L, kat. arcades; grltnífs S, kat. galeries (Griera, BDC, xx, 173) -
hinter denen sich eine Reihe von Rumpelkammern - i'f liósts S, 
kat. rebosts (Griera, BDC, xx, 178 ff.), REW 7225 REPONERE - be
finden, als Balkons gewertet werden. 

Man unterscheidet drei Arten von Balkons: 
1. den alteren Holzbalkon mit einem Holzgelander. 
2. den jüngeren Steinbalkon mit einem Eisengelander. 
3. den wenig vorspringenden Steinbalkon mit einem Eisen

gelander. 
Das Holzgelander : s f i'fmbtdó, zu kat. arrambar <<arriman>. 
Das Eisengelander : sf Vfrtndílf dt Uru, REW 9151 (Dice. Al

cover). Die für beide Gelanderarten gebrauehliche Bezeichnung: 
sr pasrmá d fZ b;lké, kat. passama del baleó. 



DIE MITTELMEERINSELN EIVISSA UND FORMENTERA 243 

Die beiden ersten Balkonarten werden wie das Flachdach 
hauptsachlich als Stapelplatz für Blumentopfe und Gerate jeglicher 
Art (vgl. S. 261) verwendet. In der Stadt tragt man die tagsüber 
vor der Haustür aufgestellten Hühnerkasten (S. 266) nachts si
cherheitshalber auf den Balkon. Bei Hausern ohne Flachdach 
dient er als Waschetrockenplatz. Sei es auf dem Lande oder in 
der Stadt, überall ragen über das Gelander zwei parallel laufende 
Holzlatten vor, zwischen denen eine Reihe von Leinen gespannt 
ist - s ,stpi;dó, kat. estenedor 'Trockenstange', inf. : estendre -
über die man die zum Trocknen bestimmte Wasche aufhangt. 

Der dritten Balkonart fehlt jede Moglichkeit praktischer Aus
wertung. Sie steht nur wenige Dezimeter über die Vorderfront 
der modernen, katalanischen Hiiuser in der Stadt vor und ist 
halbkreisfürmig abgerundet. Der ausgesprochene Zierbalkon bietet 
nur ein bis zwei Personen Platz. Da er immer nur eine Fenstertür 
umfasst, trüft man in einem Stockwerk der besseren Hauser (auch 
bei dem erwáhnten Patrizierhaus) mehrere Balkons an. 

9. Die Treppe: 
Aussentreppen gibt es nur vereinzelt, bei den katalanischen 

Hausern im Barri de la Penya und auf Formentera. Bei allen 
andern katalanischen und <<Berberhausern» beider Inseln tritt man 
direkt von der Strasse ins Haus. Nur ganz vereinzelt trüft man 
eine, zwei oder drei Steinstufen - ~skrlóns, kat. escalons - vor der 
Haustür an (Sant Vicent). 

Die Aussentreppen - rskálfs - im Barrí de la Penya laufen 
teils parallel, tells senkrecht zur Hauswand. Sie führen meist in 
das erhohte Erdgeschoss. Aussentreppen zum Obergeschoss wie 
auf Formentera sind bei weitem nicht so zahlreich. Die Anzahl der 
Stufen schwankt zwischen fünf und zehn. Die zur Hauswand 
parallel laufenden Steintreppen haben meist kein Gelander. Die 
vertikal zur Hauswand gebauten Steintreppen sind an beiden 
Seiten mit einer weissgekalkten Mauer - Ptrit - versehen. Der 
Treppenabsatz (etwa 1 m2

) vor der Haustür : ; riplá, kat. repla 
(Griera, BDC, xx, 180). 

Die Aussentreppe Formenteras besteht aus etwa sechs Stein
stufen, die senkrecht zur Hauswand angebracht sind. Die Treppe 
selbst steht parallel zur Hauswand und führt gewohnlich direkt 
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zum Obergeschoss (Mola). Das Gelander - s~ Pts,má - ist aus 
Holz hergestellt. Die Terminologie entspricht der eivissenkischen. 

10. Der Hausanstricli: 
Alle «Berberhausen> sind schneeweiss gekalkt, da sich die weisse 

Farbe aus klimatischen Gründen am besten für den Hausanstrich 
eignet. Ob die Hauser als Einzelsiedlungen auftreten oder sich zu 
einem Komplex zusammenschliessen, sie machen im.mer einen aus
serst freundlichen und reizvollen Eindruck. Falls ein Haus nicht 
gekalkt ist, so werden doch stets die Aufsatze sowie die Tür- und 
Fenstereinfassungen weiss getüncht.1 

Die katalanischen Hauser werden, falls sie nicht geweisselt 
sind, hellblau, grau oder gelblich gekalkt (Stadt, Dorfer) . 

Die in einem Eimer angerührte Kalklosung wird mit einem 
Handbesen gegen das Mauerwerk gespritzt. Kalken : bl;likfiá, pn
bl(ñkiná, kat. blanquejar, emblanquinar, arrebossar. 

D) Das Jnnere des Hauses . 

I. Das Imienniauerwerk: 
Die Innenwa.nde sind wesentlich schwacher als das Aussen

mauerwerk. Sie werden hcute aus weichen Kalksteinplatten (etwa 
50 x 50 x 7 cm) aufgeführt, die man auch für den Dachausstieg 
(S. 235) verwendet. Eine aus solchen Steinen hergestellte Innen
wand : un; Ptrlt, kat. paret. 

In früheren Zeiten baute man die Innenwa.nae haufig aus 
Lehm, wie sie heute noch vereinzelt bei Stallungen anzutreffen 
sind. Eine L e h m w a n d : un; tápit, kat. tapia, kast. tapia, vgl. 
REW 8564; prov. atapir 'mit den Füssen kneten', 'feststampfen'; 
Griera, BDC, xx, 99. 

Ha 1 b w ande - miJtnádts, part. perf. von kat. mitjanar 
«mediar, estar en medio• (Dice. Aguiló) - sind nur in Stallungen 
und vereinzelt bei Typus IIb anzutreffen (vgl. Krüger, GK, 81). 

I. Über Haustüren und Fe.nster bemerkt man hl'luíig ein K reuz, das 
nach eivissenkischem Aberglauben den •besen Geistern• den Eintritt in das 
Haus verwehren so11. 
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2 . Der Fussboden: 
Der F u s s b o d e n der «Berberhausen> besteht entweder aus 

gestampfter Erde1 (vgl. die mallorkinischen Fussboden bei Salva
tor, I, 183) - fS s6l, kat. sol-, aus Stein - fS trfsp6l, kat . trespol 
(Griera, BD C, xx, 108) - oder aus Kacheln - s fnrriulát, kat. 
enrajolat (Griera, BD C, xx, 106). Gewohnlich ist er im Erdgeschoss 
aus Stein, im Obergeschoss aus Kacheln hergestellt, die bisweilen 
mit Lehm oder tonhaltiger Erde verstrichen werden. 

Bei den katalanischen Hausern trifft man fast ausnahmslos 
einen mit Kacheln belegten Fussboden an. 

3. Die Decke: 
Da bei den <<Berberhauserm> gewohnlich ein Zimmer durch 

einen Würfel (bezw. Quader) dargestellt ist, bildet das Dach zu
gleich die Zimmerdecke. Sie wird in der Regel nicht verputzt, 
und nicht selten hangen Stücke von Algen, die beim Decken des 
Daches (S. 233) verwendet werden, durch die Fugen der Dachbret
ter, da das ganze Gebalk frei liegt. Die Z i mm e r de e k e (das 
von unten gesehene Flachdach) : f S s6strr, kat. sostre (s. Griera, 
BDC, xx, no), REW 8395 *SUBSTRARE. Falls man ein Stockwerk 
aufbaut, wird dieses in der gleichen Bauart wie beim Erdgeschoss 
aufgeführt. Man verdoppelt die Anzahl der Tragbalken und belegt 
den Fussboden mit Kacheln. 

Bei den katalanischen Hausern ausserhalb der Stadt Eivissa 
ist die Decke bisweilen wie bei den <<Berberhauserm> unverputzt; 
in der Stadt ist sie gewohnlich verputzt. 

4. Die Treppe: 
Die Innentreppen - ~kálts - sind bei den <iBerberhausern, 

stets weissgekalkte Steintreppen mit einem holzernen (selten eiser
nen) Gelander - Ptsrmá (Abb. 27). Nur ganz vereinzelt sind die 
beiderseitig der Treppe aus Kalksteinplatten aufgeführten Mauer
chen, wie man sie im Barri de la Penya bei der Aussentreppe hau
fig antnfft (S. 243). Die Treppe besteht aus 5 bis ro Stufen -
cskrl6ns - und führt stets vom Wohnzimmer zu den oberen 
Raumen. 

I. trespol in dieser Bed. ist mir nicht begegnet. 
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Bei den Innentreppen der katalanischen Hauser bildet die ho
r izontale Seite der Stufen eine von einer Holzleiste eingefasste 
Ziegelreihe, wahrend die vertikale Seite der Stufen aus weissglasier
ten Kacheln mit blauer Bemalung gebildet wird. Die Kacheln 
werden aus Mallorca importiert. Falls ein Gelander vorhanden ist, 
besteht es aus Holz oder Eisen. 

Die Treppen beider Hauser sind einarmig, d. h. sie führen 
ohne Richtungsanderung zuro Obergeschoss. Podeste - ripláns -
sind nur am Fusse der Treppe und bei jedem Stockwerk in den ka
talanischen Hausern anzutreffen. Aus diesem Grunde sind die 
Treppen in den dreistockigen Hausern der Stadt sehr steil. 

5. Der Innenanstn·ch: 
Alle Innenwande der katalanischen und <<Berberhausen> sind 

wie die Aussenmauern weiss gekalkt (Abb. 26, 28). In besseren 
Hausern unterkleidet man die Wande mit einem Gipsbelag. Weni
ger benutzte Raume, die nicht so haufig getüncht werden, zeigen 
eine gelbliche Farbung. Die Küchenwande der Berberhauser sind 
mit einer dicken Russchicht überzogen. 

E) Die W ohnimg 

1. Die V orhalle: 
Von dem V o r p 1 a t z - fS tr1ikát, kat. tancat 'Hag', 'Hecke' 

(S. 264) (s. Griera, BDC, xx, 34, 98 f.) - gelangt man in die V o r -
ha 11 e , den purett d; vác (vgl. Typus IV, Abb. 13). Er ersetzt 
wahrend der heissen Jahreszeit ein Wohnzimmer. Hier werden 
die hauslichen Arbeiten verrichtet (Waschen, Entkernen von Man
deln etc.). Mobiliar fehlt ganzlich. Es werden jeweils Stühle und 
Banke aus dem hinter ihm liegenden Wohnzimmer herausgeholt, 
die man am Abend wieder an ihre Platze zurückstellt. An den 
weissgekfilkten Wanden hangt man gerne das Geschirr für Esel und 
Maultier auf. Bisweilen benutzt man eine Ecke als Stapelplatz 
für Grünfutter ( al/ als), für eine Menge, die etwa für ein bis zwei 
Tage ausreicht. Im übrigen hat die Vorhalle als Hausraum keine 
weitere Bedeutung. Bisweilen dient sie den Kindern als Spielplatz. 
Bei den übrigen Haustypen fehlt sie ganz; man tritt dann gleich 
von der Strasse in das Wohnzimmer ein. 
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2. Das Wohnzimmer: 
Von der Vorhalle gelangt man in das eigentliche Wohnhaus. 

Der erste und wichtigste Raum ist, wie bei allen andern Hausern, 
das W oh n z i mm e r - fS p6rcu (S. 229) (Griera, BDC, xx, 176). 
Es ist der «Raum für alleS» und dient allen hauslichen Zwecken. 
Es dient zugleich als Wohn- und Arbeitszimmer, Backstube und 
Esszimmer. Samtliche Schalen, Teller, Messer, Gabeln, Ll:iffel und 
alles übrige Küchengeschirr werden im Wohnzimmer aufbewahrt, 
wahrend die dunkle Küche im allgemeinen nur zum Kochen benutzt 
·wird. Man isst daher nicht an der Feuerstelle (!), sondern im Wohn
zimmer um den Tisch versammelt. Die hergerichteten Speisen 
werden von der Feuerstelle (siehe S. 252) in die Wohnstube getragen. 
Bei keiner Mahlzeit fehlen die Gebete.1 Aufgabe des Familienva
ters - f S párt dt Sf ffmíli - ist es, das Brot zu schneiden. 

Für Sitzgelegenheit ist reichlich gesorgt. Ausser einer langen, 
bisweilen an der W and festgemauerten und weissgekalkten S t e i n -
b a n k - fZ liá1ik (vgl. Salvator, 1, 19), (Abb. 26, 27) - auf der 
etwa zehn Personen Platz nehmen konnen, weist das Wohnzim
mer noch mehrere (sechs bis acht) S t ü h 1 e - ktdírfS, kat. cadi
res - auf. Die Anzahl der Sitzplatze geht weit über die der Haus
bewohner hinaus. Diese Erscheinung erklart sich durch die eigen
tümliche Art der Brautwerbung. (Kap. X); denn bisweilen befinden 
sich dreissig Bewerber in der Wohnung der jungen Eivis,enkin. 

Das Mobiliar: 
Die M o be I sind verhaltnismassig klein. Nicht nur die 

S t ü h I e, auch der aus rohem Pinienmaterial hergestellte Ti se h
s¡ tátJlt, kat. taula (vgl. Griera, BDC, XX, 296 ff.) - zeichnen sich 
durch minimale Hohe aus. 2 Der K ü e h e n s e h r a n k ist auf dem 

r. Vor dem Essen : Bon Jes1~s. siga la vostra benduid en naltros, i aques# 
meujar que ara pendrem siga per mantenir-mos e11 so vostro sant sert:ici, amén. 
Es folgt cin parencstro. Der erste (meist der alteste). der scinen Loffel in 
d.ie Suppe tunkt, sagt J esús und alle beginnen z\1 essen. Nach dem E ssen: 
ein parencstro oder : Dé11 q1,e mos ha aju11tat aquf, 1110s aj tt11t a, la sa11ta gloria. 
Dé1, que mo n'ha donat per ara mo'11 dd per sempre, amén. (Macabich, M cts, 
II f.) 

2 . Für die kleinen Eivissencs sind sie wic gcschaifen. Jm Portniar.y, wo 
eine grossere Rasse lebt (vgl. Salvator, 1, iz) sind auch die Tiscbe und Stühle 
grosser. In vicien Hil.usern wusste ich oft beim E ssen nicht meine Beine zu 
Jassen! 
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Lande eine Seltenheit. In der Regel wird das Essgeschirr in ein 
bis zwei Nis eh e n - (sing.) un p-mári, kat. armari (Abb. 27) -
die in der Wand eingelassen sind, aufbewahrt. Kochti:ipfe und 
Pfannen bleiben meist in der Küche, wo sie auf einem T o p f -
b re t t - Sf táyl; d ;s póts (Abb. 31) (Griera, BDC, xx, 107) - über 
der K n e t b a n k - fS Ptdrís, kat. pedrís (vgl. Griera, BDC, xx, 
144 f.) - aufbewahrt werden. Das angeschnittene Brot und die 
Wurst werden gewohnlich in der Tíschlade untergebracht. Die 
übrigen Lebensmittel stellt man in die V o r r a t s ka mm e r - S f 

áispinsf (S. 230). In einigen Hausern trifft man auch einen F l i e -
gens eh r a n k - un; k{rnérf , kat. carner (s. Griera, BDC, xx, 
210) - an, der zum Aufbewahren von Fleisch und Früchten dient. 
Die Gerate zum Backen, Sieb und Knetbrett hangen, wie viele 
andere Gebrauchsgegenstande (z. B. Ackerwerkzeuge, Hausgerate. 
Maulkorbe, Scheuklappen, Angelruten, etc.) an der Wand. In einer 
Ecke des Wohnzirnmers werden die W a s s e r k r ü g e - fri'fS 

(siehe S. 258) - aufbewahrt. Sie ruhen in einer eigens für sie her
gestellten, holzernen W as se rba n k - fZ bañ frr!, kast. canta
rera usw. (Griera, BDC, XX, 213) - einem auf zwei, in die Wand 
eingelassenen Holzpfahlen liegenden Brett. Dieses hat in der 
Regel zwei bis drei runde Oeffnungen, in die die Tonkrüge hinein
gestellt werden (vgl. Krüger, VKR, II, 159). 

Die schneeweissen Kalkwande werden besonders gerne mit 
Heiligenbildern geschmückt, die in keinem Hause (vor allem im 
Schlafzimmer) fehlen dürfen. Im übrigen lagern in buntem Durch
einander Sacke, Korbe, Kannen, spanischer Pfeffer, ein Haufen 
von Mandeln und andere Gegenstande auf dem Boden (vgl. Salva
tor, I, 20) . 

Die für die ganze Woche gebackenen Rundbrote werden auf 
einem Brett aufbewahrt, das an einer Zirnmerwand angebracht ist 
(vgl. Kap. Backen) . 

G u s s t e i n e sind auf dem Lande unbekannt. In der Stadt 
traf ich sie bisweilen an. Es handelt sich um modernen Import. 
Sie treten nur in Verbindung tnit einer Wasserleitung (mit Kran!) 
auf, d. h. in den beiden fondes der Marina, den modernen Hausern 
der Unterstadt und vereinzelt in Sant Antoni und Santa Eulalia. 
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3. Das Schlafzimmer: 
Das Schlafzimmer -s; káz; d; durmí (siehe S. 230)-ist für den 

Pityusenbewohner ein Heiligtum, das nicht einmal der Nachbar, 
viel weniger noch ein furt stf betreten darf.1 Der Raum enthalt in der 
Regel zwei Be t ten - kádrrs, kat. catres (s. Griera, BDC, xx, 
302 und Dice. Alcover) - die aus einem zusammenklappbaren Holz
gestell mit je zwei gekreuzten Beinen - kámrs, kat. carnes - und 
einer Drahtmatratze bestehen. Ausser den Betten befinden sich 
im Schlafzimmer noch ein bis zwei T r uh e n - ká&fs, kat. caixes2 

(vgl. cofre, Griera, BDC, xx, 303, und Dice. Alcover) - und 
ein Tisch mit einem Kerzenhalter. Damit ist das Mobiliar er
schopft. 

Wahrend der heissen J ahreszeit schlafen die jungen Leute bis
weilen im gr{m, dem würfelartigen Aufratz bei Typus IVa. Da
selbst ersetzt eine über einen Haufen Maisblatter geworfene Woll
decke das Bett. 

Im folgenden bringe ich die Terminologie aus der Stadt Eivissa, 
da sie mir auf dem Lande nicht zuganglich war (s. Anm. 1). 
Es ist aber nicht anzunehmen, dass sie sehr grosse Unterschiede auf
weist. 

Das Bett : ;z jít S, kádr; L. 
Das Kopfende : Sf kr,ps¡ lérr,, kat. capc;:alera zu REW 1637 CAPITIUM 

'zum Kopf gehorig', Dice. Alcover und Griera, BDC, xx, 301, 
316. 

Das Fussende : fS pélJS d fZ !ít, kat. els peus del llit. 
Die Wandseite : s; bánd{ d; sr Prr j t. 
Die Bettseite nach dem Zimmer zu : r. Sf liándf dt fór; ; kat. la banda 

de fora; 2. s;z liárrs, kat. sing. barra in der Bed. Stange, 
Balken (Dice. Alcover) . 

Die Füsse : Sfs kámrs. 
Die Bettvorlage : s tstur#f, zu REW 8279 ST0REA 'l\fatte', vgl. estor, 

I. Was ich über diesen Raum in Erfahrung bringen konnte, verdanke 
ich dem Canonge I. Macabich, der mich in seiner Kammer mit ·wort und 
Sache vertraut machte. Auf Formentcra durfte ich nur einmal flüchtig ein 
Schlafzimmer betreten. Auf Eivissa benutzte ich einen unbewachten Au
genblick dazu, einen Blick in das «Verbctene• zu tun. 

2. Über die vielen Bedeutungen von caixa vgl. Griera, BDC, xx, 295, 

But. de Dialec. 
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Griera, BDC, xx, 304. Bisweilen hangt man vor die Zimmerseite 
des Bettes ein buntes Tuch, das bis auf den Boden herabhangt, 
damit der Hohlraum unter dem Bett verdeckt wird. 

Das Tuch : f Z drván dt lít, kat. davant del llit. 
Die Matratze : S f márdm, kat. marfega < arab. már/a~a 'Kissen ' 

Steiger n6; Moll, 2132; <<mena de sac gran amb un forat al mig, 
que ple de palla, espart, etc., serveix de matalas o per a posar 
sota dels matalassos>> (Dice. Salvat); s. Griera, BDC, xx, 305. 
Sie wird mit Maisblattern oder Stroh gefüllt. 

Das Unterbett (Wolle) : fZ mt ttlá/, kat. matala~, valenc. matalaf < 
arab. mátralJ, 'Matratze' REW 5415; Steiger 266; Moll 2161; 
Griera, BDC, xx, 306. 

Das gestreifte Laken des Unterbettes : sf vutánt, balear. butana 
<1teixit de cotfa (Dice. Salvat) . 

Das Leinentuch darüber : fZ frnsól dt vác, kat. llenc;ol de baix, REW 
50JO LINTEOLUM. 

Das Kopfkissen : es kitcí, kat. coixí, REW 2292 COXA. 
Das Leinentuch zum Zudecken : fZ frnsól d; dál, kat. llenc;ol de dalt. 
Das Wolltuch zum Zudecken : S f /ltsádt, kat. flassada , <<teixit 

de llana o cotó atapeit i pelut que serveix per a abrigall de llit» 
(Dice. Aguiló und Dice. Salvat). Im Winter gebraucht man 
meist zwei bis drei /lassades. 

Die Oberdecke : es kuvrrtó, kat. cobertor. 
Das dicke, doppelte Obertuch für den Winter : unf vánuvf , kat. va.

nova .cobrellit per a orm ment i abric generalment fet de punb> 
(Dice. Pal-las), vgl. banua (Dice. Alcover). Es ist gewohnlich 
mit llana oder cotó gefüllt (vgl. Griera, BDC, XX, 310). 

Der Zipfel : f S ktntó, kat. cantó (Dice. Alcover). 
Der Tuchrand: f riv¡t, kat. ribet < arab. ribo.~ 'langes Stück Stoff', 

'Band', Lokotsch 1718; «la guarnició que Es posa a les extremi
tats de la roba; ribete>> (Dice. Salvat). 

Das Nachtgeschirr : I . s urinál (aus Porzellan), kat. orinal. 2. Sf 

mud nt (aus Ton) (s. Griera, BDC, xx, 216). Es entspricht 
einem tést, kat. test, aus gebrannter Erde (Stadt); auf dem Landa 
ist es unbekannt. 

Der Nachttisch (nur in der Stadt bekannt) : Sf mfsítf df ttóif < kast. 
mesita de noche. Die kastilische Bezeichnung spricht für fest
landischen Import. 



DIE MITTELMEERINSELN EIVISSA UNO FORMENTERA 251 

Der Waschnapf : s; sáft (Griera, BDC, xx, 217), Albacete, Murcia 
zafa < arab. sáxfa (Steiger, 167). 

Die Seife : ;s srvó, kat. sabó. 
Der Wascheschrank : Sf gwardfI'ÓV?, kat. guarda-roba (Griera, BDC, 

XX, 296). 
Die Kommode : ;s kfnt;ránu, kat. canterano <<mena de caixa o ca

laixera en forma de pastera•> (Dice. Salvat) < ital. canterano 
(Dice. Alcover; Griera, BDC, XX, 295). 

Zum Aufbewahren der Wasche und Kleidungsstücke dient 
eine Truhe - unr káct, kat. caixa (S. 249), vgl. Salvator r, Abb. S. 
183) - rnit flachem Deckel. Truhen mit gewolbtem Deckel - (sing. 
um búvul, um b9yl (Dice. Alcover), kat . bagul (Griera, BDC, XX, 299) 
REW 1008 *BA-UT 'Koffer' - sind nicht original und werden meist 
vom Festland importiert. 

Die guten Kleider rollt man auf - (inf.) tr;liká, kat. trencar 
'beugen, krümmen' - und legt sie in die caixa. 

Die gewohnlichen Kleidungsstücke hangt man über eine Lei
ne - kórd;, kat. corda. In vereinzdten Fallen sellen bereits auf 
dem Lande Wasche- und Kleiderschranke vorhanden sein. 

Wiegen habe ich nicht gesehen. Die reichen Familien in der 
Stadt kaufen moderne Kinderwiegen in Barcelona. Die Wiege : Sf 

kúnt, kast. cuna, kat. bres, bressol (vgl. die mallorkinische Wiege bei 
Chamberlin, Abh. S. 48 und Salvator, I, 185, <<bte:>>, sowie ALC 316). 

4. Die Küche: 
Die Küche des Bcrberhauses ist sehr einfach. In volliges 

Dunkel gehüllt, stehen Stühle und Banke an den Wanden. Das 
Fehlen von Tisch und Schrank lasst gleich vermuten, dass die 
Mahlzeiten nicht in der Küche eingenommen werden. In der Tat 
spielt die Küche als Wohnraum keine Rolle. Die Hauser im Barri 
de la Penya (Typus I und Ila) sind noch heute Zeuge dafür, dass es 
tatsii.chlich Hii.user ohne Innenküche (Kochstelle) auf den Pityusen 
gibt. Die prirnitive Feuerstelle befindet sich namlich vor oder 
hinter dem Hause. Auch auf dem Lande sind mir Kubenhauser 
(Typus III, Abb. 24), begegnet, deren Kochstelle nach aussen ver
legt ist (Sta. Eulalia). Bei Typus IV befindet sich die Kochstelle 
stets innerhalb der Wohnung, wie bei allen übrigen Hii.usern. 
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Sie unterscheidet sich von den Küchen der andern Typen durch 
ihre doppelte Feuerstelle. Ausser der eigentlichen Kochstelle (siehe 
unten), die sich in einer Ecke der Küche befindet, dient eine in der 
M1tte des Raumes auf dem Fussboden angebrachte Feuerstelle 
led.glich zum Heizen und Erwarmen des Bügeleisens, etc. Um 
diese aus ein paar losen Steinen zusammengestellte Feuerstatte, 
die nicht zum Kochen dient, kauern sich in der Winterzeit die Bau
ern, da das Wohnzimmer keiPe Heizgdegenheic bietet. Die dunk
le und im Sommer verlassene Küche wird im Winter zum Wohnraum. 
Alle anderen Hauser kennen diese Heizfeuerung nicht, da die <<kalte>> 
Jahreszeit nur kurz und sehr milde ist. Im Gegensatz zu den an
deren sehr sauberlichen Zimmern macht die finstere Küche geradezu 
armseligen Eindruck. 

a) Di e F e uerst e lle: 1 

Der Kochplatz ist besonders einfach : keine Feuerbocke, keine 
Kesselkette, keine Feuerzange, keine Feuerschaufel sind in der 
<<Berberküche~ anzutreffen. Die gesamte Feuerstelle besteht aus 
einem einzigen Steinquader (ca. 80 x 25 x 30 cm), der zu ebener 
Erde liegt (Abb. 29). Die beiden halbkre1sfürmigen Einschnit te 
an der Vorderseite dienen als Glutbecken. In diese Oeffnungen wer 
den Strandkieferzweige hineingelegt und angezündet. Zum Kochen 
stellt man die Topfe und Pfannen auf das offene Feuer in die ha!b
kreisformigen Einschnitte, sodass sich eine Kesselkette erübrigt 
(Abb. 29). Das Heizmaterial (Holz der Strandkiefer) wird in einer 
Ecke der Küche (Typus IV) oder unter dem Backofen neben der 
FeuersteJle (Typus Ilb) aufgehauft. 

Der aufrteigende Rauch zieht durch die Dachoffnung ab. Rauch
hüte sind in den «Berherhausern>> ausserst selten. Ich sah einen 
solchen nur einmal bei Typus !Va (Can Tonico). Die aus Kalk
stein hergestellte und nach oben pyramidenfürmig spitz zulaufende 
Glocke (Abb. 28) wird von eiriem in den Seitenwanden des Wohn
zimmers eingesetzten Balkenrahmen getragen. Der Rauchhut tritt 
nur wahrend der Winterzeit in Funktion, falls man auf dem Boden 
des Wohnzimmers eine künstliche Feuerstelle errichtet (sehr selten) . 
Die Bewohner dieses Hauses sind selbst in den kalten Tagen mcht 

1. vgl. cuina, Griera BDC, xx, 2 10 ff. 
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an die ungemütliche und unfreundliche Küche gebunden. Rauch
hüte sind aber im allgemeinen beim <<Berberhaus•> nicht anzu
treffen; gewohnlich steigt der Rauch senkrecht auf und sucht erst 
unter der Decke des Zimmers zu entweichen. 

In einigen alten Hausern trifft man bisweilen noch einen Drei
fuss - fS Urus, kat. trespeus - an, der für besondere Falle zuro 
Rochen benutzt wird (Abb. Dice. Salvat); vgl. Griera, BDC, xx, 
249, 254; Fig. 157. 

Einen Blasebalg zuro Anfachen des Feuers kennt man auf den 
Pityusen nicht. Vor langer Zeit war das B las ro h r (aus Eisen) 
- ¡z bit/fd6, kat. bufador, Griera, BDC, xx, 266; Dice. Alcover in 
der Bed. 'Blaser'; oder (aus Rohr) s¡ káut, kat. canya 'Rohr' - iro 
Gebrauch. Heute benutzt die Bauerin sowohl wie die Hausfrau 
in der Stadt eine Art Fa eh e r , der, aus Palmblattern geflochten, 
mit einem Holzstiel versehen ist (Abb. Dice. Salvat) : fZ v;nttd6,1 

kat. ventafocs (Griera, BDC, xx, 267), kast. aventador. 
Ausser der Kochstelle und der bei Typus IVa auftretenden 

Heizfeuerung bietet die Landküche nichts mehr. Schranke gibt 
es ebensowenig wie im Wohnzimroer. Eine in die Wand eingelas
sene Nische birgt Flaschen, Glaser, Tassen und manchmal noch ein 
Paar Teller und Napfe. Die Kochtopfe und Pfannen werden auf 
dem erwahnten Topfhrett aufbewahrt, oder man hangt sie an die 
mit Zeitungen heklebte Wand (selten). Der p¡drís (S. 248, 270) 
wird oft als weiterer Stapelplatz für Küchengerate (Flaschen, Topfe) 
verwendet . Seinen eigentlichen Zweck erfüllt er aber als Knet
stelle, da er unmittelbar neben der grossen Oeffnung des Backofens 
liegt. 

Im Gegensatz zur Feuerstelle in den <<Berberhausern•> stehen die 
Küchen der katalanischen Hauser (Abb. 30). Der etwa ein Meter 
hohe Kachelofen wird nur mit Holzkohle geheizt, die auf dem Lande 
von den Bauern in Meilern hergestellt wird. Die aus braunen 
(seltener weissen) Kacheln aufgeführten Kochherde, die auch in 
den fondes von St. Antoni und Sta. Eulalia anzutreffen sind, kann 
man nicht als originaleivissenkisch ansprechen. Es handelt sich um 
Iroport oder besser um Nachbildung der auch auf dem Festland 

r. Vgl. kat . ventador in der Bed. «qui venta el blab und «eina en forma 
de forca per a ventar la palla a ! 'era» (Dice. Salvat) (S. 279). 
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bekannten Kachelofen. Der darüber befindliche Rauchhut aus 
Ziegel leitet den Rauch schrag, durch eine Oeffnung der Hauswand, 
auf die Strasse. Ebenso sind die Küchen auf Formentera meist 
mit kleinen Kachelherden ausgestattet. Nur selten trifft man 
heute die alte Feuerung auf plattem Boden an, 

Kamine zum Rauchern von Fleischwaren oder zum Trocknen 
des Brennholzes sind sowobl in der Stadt als auf dem Lande unbe
kannt und erübrigen sich, da das Fleisch stets eingepokelt wird 
(Ra.uchern ist unbekannt) und das Holz durch das heisse Klima 
fast vollig ausgetrocknet ist. 

Der Kochherd : ¡s furml; meist plural gebraucht, weil die Kochstelle 
zwei Einschnitte hat : ¡s furntfs zu REW 3602 FURNUS; kat. 
fornell in der Bed. <<forn manual» (Dice. Salvat), 'Spiritusko
cher' etc.; vgl. fogó, Griera, BDC, xx, 212; sowie llar, ib. 260. 

Der Kachelofen in der Stadc : ts fuf ó; s. o. 
Der Ofen zum Heizen (Typus IVa) : ¡s furnn (s. oben). 
Das Holzscheit : ¡z !ftJ/. 
Anzünden : U fók. 
Brennen : kr(má, kat. cremar. 

Die Flamme : s¡ f l ám; , kat. flama. 
Das Aufflackern : s¡ fuf ;rád;, kat. foguerada zu REW 3398 FOCARIS 

'zum Herd gehorig'; Griera, BDC, xx, 262. 
Hell aufflammen : fl;mn·á, kat. flamejar, flamarejar. 
Knistern : I. ; spurn;Já zu REW 6797 PRUNA 'glühende Kohle', 

kat. espumar 'funkeln'; «chisporrotean> (Dice. Aguiló) d law;ar 
espumes,> (Dice. Pal-las). 2 . ¡spir(f)§íá, vgl. mall. espiretjar. 

Der Funke : s rspúrn; , kat. espuma. 
Die Glut : r. s; firázt , kat. brasa (Dice. Alcover, Salvat), REW r276 

BRASA. 2 . se frmtyáá; < kast. llamarada REW 3350 FLAMMA, 

kat. flamarada. 
Die Asche : s; séndr; , kat . cendra. 
Die heisse Asche : se liráz; , f S ktlíti, kat. caliu (Griera, BDC, xx, 259). 
Der Rauch : s; fump ;lád; . 
Russen : ká1Jrt súJt, kat. traure sutja REW 8425 * suDIA (gall.) 

'Russ'. 
Das Russzapfchen : 1. es pém d; súJ;, REW 64rg PERNA. 2 . Sf M;

vífr d; súJ; , kat . la clavilla 'Zapfen am Joch' usw. 
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b) Die Küchengerate: 
In der Regel verwendet man auf dem Lande irdene Kochtopfe, 

die auf Eivissa selbst hergestellt werden. Daneben werden nur in 
geringem Masse eiserne Küchengerate gebraucht. Die in der Stadt 
Eivissa bekannten Kochtopfe aus Kupfer, Eisen, Weissblech und 
anderem Metall, das nicht selten emailliert ist, sind zum grossten 
Teil aus Mallorca oder vom Festland importiert. Auf dem Lande 
sind ausser einem eisernen Wasserkessel und einer eisernen Pfanne 
nur irdene Gefasse anzutreffen, deren Innenseite meist glasiert ist. 
Um den Topfen einen festeren Halt zu geben, umzieht man sie 
gewohnlich mit einem Eisendraht. 

Der grosse e i se r ne K e s se I - sr kfldérr, kat. caldera (Griera, 
BDC, xx, 240 f.) - dient zum Erhitzen von Wasser, das zum 
Schlachten und anderen hauslichen Arbeiten benotigt wird. 
Man tragt ihn an einem grossen, runden H e n k e I - s áns~, 
kat. ansa - auf die offene Feuerstelle. Bisweilen wird für ihn 
der eisserne Dreifuss in Anspruch genommen, falls man das 
Wasser in der Vorhalle oder im Freien vor den Stallungen 
erhitzt. 

Zum Braten gebraucht man die gr os se , e is e r ne B r a t p f a n -
ne - s; P#ü, kat. paella (vgl. Griera, BDC, XX, 258) -
(Durchmesser etwa r/2 Meter). An dem schragen Eisenrand 
(etwa IO cm hoch) sind zwei starke, eiserne und horizontal 
stehende Griffe befestigt, an denen das grosse Gerat meist 
von zwei Personen getragen wird. Die Pfanne wird nur bei 
grosseren Familienfesten benutzt. Die Fischer, die bisweilen 
mehrere Tage an den Küsten der Insel verbringen, nehmen 
sie oft mit, um an einem geeigneten Uferplatz für die Mann
schaft das Mittagsmahl zu kochen. 

Der B r a t ros t - grífrs, kat. graelles (Griera, BDC, xx, 257); 
eiviss., kat. graella (Dice. Salvat) REW 2303 CRATICULA -

ist auf dem Lande kaum anzutreffen. Der aus zehn Eisen
staben bestehende Rost in der Form einer Schaufel gehort in die 
Küche der Stadt. 

Zum Bereiten der Mahlzeiten gebraucht die Hausfrau den ir de ne n 
K o eh top f - s ófr, kat. olla (Abb. 29, 31) - der in keinem 
Hause fehlt (Hohe ca. 25 cm, Durchmesser der Oeffnung ca. 
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20 cm), (Griera, BDC, xx, 229, Fig. 113). Der D e c k e 1-
Sf tfPrdórf, kat. tapadora zu TAPPA REW 8565. Die beiden 
Henkel - áns1s - des Topfes sind vertikal angebracht und 
verhii.ltnismassig klein. Sie überbrücken den schmalsten Teil 
(ca. r7 cm) des bauchigen Topfes. 

Die i r de ne B r a t p f a n ne - Sf grrcunér§ P, E, F, gr1cun/r~ 
(Penya) REW 2298, * cRASSIA - wird für samtliche Bratge
richte (Fisch, Kartoffeln, etc.) verwendet (Abb. 29, 31). Das 
stiellose Gerat hat vier kleine Henkel, von denen jedoch 
in den wenigsten Fallen Gebrauch gemacht wird. Es gibt 
verschiedene Grossen, doch geht der Durchmesser nicht über 
30 cm hinaus. Der Boden ist wenig gewolbt. Die Pfannen 
sind meist in- und auswendig glasiert (s. Griera, BDC, XX, 

257, f., und Fig. 97 cassola S. 224 ib.). 
Der i r d e ne w e i s s g 1 a s i e r t e N a p f , der zum Auftragen 

des Gerichtes auf den Tisch benutzt wird : {!S Prról, kat. perol 
REW 6245 *PARIOLUM (vgl. die mannigfachen Bedeutungen 
bei Griera, BDC, xx, 244 f .). Es gibt verschiedene Grossen. 
Im allgemeinen betragt der obere Durchmesser ca. 25 bis 30 cm. 

Ein k I e i n e r N a p f : Pfról PGtít. Die allgemeine Bezeichnung 
für Napf : Plttrr§, kat. platera (Teller) (Griera, BD C, xx, 
233 f.). 

Der De c k e 1 des Napfes: f!S táp, Sf! t1Prdór;. 
Ein N a p f m i t D e c k e 1 : unt fitmbr!r§, kat. fiambrera, in der 

Bed. 'Korb zum Essentragen', <<capsa de llauna per a posar-hi 
lo que s'ha de portar fiambre>> (Dice. Salvat); kast. fiambrera. 

Der Te 11 e r : - fS plát, kat. plat {Griera, BDC, xx, 232 f.) - ist 
aus Steingut hergestellt. Die Steingutwaren werden zum Teil 
aus Mallorca eingeführt (vgl. Salvator, r, 343 f.). Porzellan
teller sind auf dem Lande unbekannt. Noch bis zur J ahr
hundertwende nahm man das Mahl aus einem gemeinsamen 
Napf ein. 

Das auf den Pityusen reichlich vorhandene Salz (vgl. Kap. Satinen) 
wird nicht in besonderen Salzkisten aufbewahrt. Es ist in 
jedem estanc kauflich zu erwerben. Zum Aufbewahren der 
geringen Menge, die im Haushalt verbraucht wird, verwendet 
man gewohnlich die irdene olla (s. oben). 

Zum Zerkleinern des Salzes dient der unentbehrliche M o r s e r - f!Z 
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mur#, kat. morter (Griera, BDC, xx, 228) - (Durchmesser ca. 
18-20 cm) REW 5693 MORTARIUM - aus Stein oder Marmor. 
Der Boden des halbkugelfürmigen Gerates ist flach. Die 
Dicke der Wande betragt etwa 2 cm. Die dazugehorige M o r -
s e r k e u l e - Sf másf, kat. mac;:a (Lange ca. 25 cm, Durch
messer der Stampfflachen ca. 6 cm) REW 5425 - ist aus Holz. 
Die meisten Keulen sind doppelseitig. Eine k l e i ne M o r -
s e r k e u 1 e : 1,m mfSÓ, kat. mac;:6. 

Als Ti s ch mes s e r - kutílf, kat. cutxilla (Griera, BDC, xx, 292) 
- das zu samtlichen Schneide- und Hackarbeiten (Brot, 
Wurst, Kase, Kartoffeln, etc.), verwendet wird, dient ein dem 
cuchilla del país (vgl. Kap. Sitten und Gebrauche) nachge
arbeitetes Messer mit breiten Hechtschnabel, dessen G r i f f -
fZ mánf k, kat. manee REW 5303a MANICUS - in der Regel 
aus Holz, mit Messingknopfen verziert ist. 

Alle anderen Messerarten heissen gfnivjts, kat. (sing.) ganivet, zu 
REW 4723 KNIF (frank.) 'Messer'; (vgl. ganiveta, Griera, 
BDC, XX, 292 f.). Der Mes se r r ü c k e n : fS káe zu kast. 
cacho. Die S c h ne i de : fS tái: kat. tall, REW 8542. Bis
weilen bedient man sich auch zum Kase- und Brotschneiden 
des etwa 25 cm langen pud¡t, kat. podet zu REW 6869 PUTARE, 

der eigentlich zur Gartenarbeit bestimmt ist. 
Die G abe 1 : fS l fnfdó (Griera, BDC, xx, 290 f.); mall. forqueta. 
Det metallene E s s l off e 1 : Sf kuy/rf , kat. cullera (Griera, BDC, 

xx, 288 f.). Junge Leute nennen ihn meist kwérr.1 

Der Z u c k e r 16 f fe l : s; kuycreftr P, kityfritf E, F, kuycrét~ (Penya). 
Junge Leute : kwrrétf (s. oben). Kat. cullereta. 

Der grosse S u p p e n l o f f e 1 : fS kuyfról, kw{ról (s. o ben), kat. 
culler, cullerot. 

Der S c h a u ro 1 o f f e 1 : s tskumfdórf, s fSkumf#rf, kat. escuma
dora. Holzeme Loffel sind seit der Jahrhundertwende nicht 
mehr im Gebrauch. 

Die Zwiebeln reih t man zum Aufbewahren mittels Nadel und Faden 
auf eine Schnur - um fíl - die man an der Wand aufhangt. 
Aufreihen : rnristá. Ebenso verfahrt man mit dem spanischen 

I . Der Schwund des Reibelautes -y- macht sich bei den jungen In
sulanern oft bemerkbar; z.B. auch in t;án < tryán, vgl. S. 276. 

33 
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Pfeffer und dem Knoblauch. Der aufgereihte Knoblauch
kranz : f rést d áis; kat. el forc d'afü, plur. réstus d áis, REW 
7251 RESTIS 'Seil'. 

Die r o m i s e h e S c h n e 11 w a g e : s; rumánf , kat. romana REW 
7369, ROMANA. 

Eines der wichtigsten Gefasse der eivissenkischen Küche ist der 
T o n k r u g - Sf ftrf, kat . gerra < arab. gárra, Steiger 
190; kast. jarra; (Abb. 30); s. Griera, BDC, xx, 226, Fig. 103. Er 
ist dazu bestimmt, das kostbarste Lebenselement der Pityusen 
zu schopfen und zu bewahren : das W asser. Die verschieden 
grossen Krüge werden auf Eivissa selbst hergestellt. Sie sind 
durchschnittlich 35 cm hoch. Der Krug besteht aus dem 
B o d e n - fS kúl, ;s sól; kat. cul (Durchmesser etwa IO cm) -
dem b a u e h i ge n T e i 1 - ~z véntrr, kat. ventre (Durchmes
ser ca. 23 cm) - dem H a 1 s - f S kól, kat. coll (Durchmesser 
etwa 10 cm) - und zwei Henkeln - ánsfs. Die O e f f n u n g 
- Sf óókf, kat. boca. Die Frauen tragen die Krüge meist auf 
der Hüfte (Abb. 55); die Manner bisweilen auf der Schulter. 
In der Stadt Eivissa werden sie meist auf der Schulter getragen, 
auf die man ein Sacktuch legt.1 Derselbe Krug dient auch zum 
Trinken. Man hebt ihn an beiden Griffen mit den Handen 
hoch und führt ihn an den Mund (<<Ein echter Eivissenc trinkt 
nie aus einem Glase>> bekam ich einmal zur Antwort) . Ferner 
benutzt man die gerra neben anderen Tongefassen - póts 
(vgl. Salvator I , Abb. S. 344) - als Einmachkrug für Feigen -
/í~fS-

Aus Ton hergestellte T ri n k k r ü ge (mit Mundstück) - (sing.) 
un; Ófldrákf, kat. cantir (Dice. Salvat, Abb.), ALC, K. 395 -
trifft man heute nicht mehr so oft an wie im vorigen J ahrhun
dert, nachdem sie durch die gerra verdrangt worden sind. Da 
sie für die Schiffahrt praktischer sind, findet man sie gewohn
lich an Bord der Fischerboote. (Dice. Alcover, daselbst Abb. 5, 
barral) . 

Die 1 e de r n e T r i n k f 1 as e he - Sf kGntimplórf, kat. cantim
plora, Dice. Alcover, REW 16u (vgl. Hielscher Abb. S. 222) -

1. Eine Ausnahme machen die Backerjungen in der Stadt, die ihre 
mit Backwaren gefüllten Platten auf dem Kopfe tragen und mit einer Hand 
festhalten. 
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die vor vielen Jahrzehnten der Hirt stets mit sich führte, ist 
heute mit dem Schwinden des Hirtenwesens unbekannt gewor
den. Ich habe nie eine solche Lederflasche zu Gesicht bekom
men. 

Als Gefass zum Weintrinken, das auf keinem Tisch der Bauern 
fehlt, d.ient der aus Glas hergestellte purd, kat. porró, vgl. Krü
ger, GK, ro3, Anm. 4; VKR, II, r59; und Griera, BDC, xx, 287, 
Fig. r83. Er steht auf dem Tisch zwischen Tellern und Schüs
seln und kreist von Hand zu Hand. Den leeren Trinkkrug 
füllt man aus einer gri:isseren Weinflasche, die mit einem Korb
geflecht umgeben ist. 

Die K o r b f 1 as e h e : sf g{rá/f, kat. garrafa < arab. garra/ 
•Gefass' (Steiger 240), mall. barral (vgl. Krüger, VKR, II, 167, 
sowie Dice. Alcover). 

Die gewi:ihnliche Flasche ohne Korbgeflecht : s rmPdfr, kat. ampolla 
(Griera, BDC, xx, 285), mal1. botelJa (Dice. Alcover). 

Der T r i e h t e r aus Weissblech zum Füllen der Flaschen : s cmbút, 
kat. embut < *IMBUTUM REW 4286. 

Die Ka f fe e kan ne : sf kdrrit, P, kdrr#r F, L, kdrrét~ (Penya), 
kat. cafetera (Dice. Alcover). 

Der Unte r s a t z aus Palmblattern : sr ktpsánf E, F , kttsánc P, 
kat. capyana 'Kopfpolster'; vgl. Dice. Alcover ; Griera, BDC, 
xx, 3r6; Moll, Ciutadella, 43r. 

Als K a f f e e t a s s e n verwendet man kleine henkellose S t e i n -
g u t se ha 1 e n - (sing.) s fskudéfr, kat. escudella (Griera, 
BDC, xx, 225) < scuTELLA 'Schüssel' REW 7756. Auf dem 
Lande werden sie nicht allzuoft gebraucht, da der eivissenc 
bereits zum ersten Frühstück Zwiebeln, Tomaten, Bratifsch, 
Brot und Wein zu sich nimmt, wobei er sich des oben erwahn
ten porrd bedient. In der Stadt, in Sant Antoni und Santa 
Eulalia trinkt man morgens gewi:ihnlich Kaffee. 

Die K a f fe e m ü h 1 e : rz mulin¡t df kd{, E, L, F; mulin{t P; kat. 
molinet de cafe. 

Die Z u e k e r d o s e : Sf sukr/rf, kat. sucrera. 
Zum Aufbewahren des Oliveni:ils in gri:isseren Mengen d.ient ein 

etwa 70 cm hohes und bauchiges Tongefass - unt y/áói, un 
f1J/áói L, F, un f{lfáliyf S (Abb. 30, 31) < arab. al-xábia (Dice. 
Alcover); vgl. mall. ndáói; ry/efói (Felanitx); ryfáóyr (Eiv., Ciu-
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tadella); fl}fábyi (Maó, Alaior); aum. aufabiel•la (Eiv.) [ist 
mir nicht begegnet]. Da auf den Pityusen das arabische 
al- als tl- erhalten bleibt (vgl. almud> tlmút, etc.), auf Mallorca 
dagegen > ft}- wird, handelt es sich bei unserer Bezeichnung 
um ein mallorkinisches Lehnwort. Die Annahme wird durch die 
Tatsache bestatigt, dass die ufábis nicht in den eivissenkischen 
Topfereien hergestellt, sondern aus Mallorka importiert werden; 
vgl. auch die Abb. bei Salvator, I, 344; Griera, BDC, xx, 217. 

Die O e I kan ne aus Weissblech (vgl. Salvator I, Abb. S. 190), die 
in der Küche aufbewahrt wird : un Sftríi, kat. setrill (Moll 804) 
<<mena d'ampolleta de vidre, llauna o terrissa, generalment amb 
ansa i un broc prim, que serveix per a posar-hi l' oli; el de vi
nagre>> (Dice. Salvat); vgl. Griera, BDC, xx, 235. Der A u s -
g u s s : f Z liék, kat. bec; gall. BEccus, REW 1013 'Schnabel' 
(vgl. Dice. Alcover; FEW). 

Der Ge w ü r z be h a 1 t e r (für den Tisch) : un~s srtriyérfs, kat. 
setrilleres (s. aben). Der Behalter setzt sich zusamrnen aus 
einem S a 1 z f as s e h e n - un srlé, kat. saler - einem E s si g -
f 1 a s eh e he n - unf vinfJirérf, kat. vinagrera (Griera, BDC, 
xx, 238 f.), oder un Sftríi dt vinágrf, kat. setrill del vinagre -
und einem O e 1 f 1 as e h e he n - srtríi de s óli. 

Zum S p ü 1 e n - tskurá - des Geschirrs verwendet die Bauerin 
meist ein kleines aus rohem Pinienholz verfertigtes Tischchen, 
das als S p ü 1 b re t t - s tskurtdó - dient. Eine besondere 
Abwaschwanne ist nur in der Stadt bekannt. Auf dem Lande 
verwendet man als Spülnapf ein rundes, braunglasiertes Tonge
fass : un Jilirél, kat. gibrell < *LABRELLUM REW 4812 (Hohe 
ca. 27 cm, Durchmesser des Bodens ca. 30-35 cm, der Oeffnung 
ca. 50-60 cm; vgl. Salvator I, Abb. S. 344); Griera, BDC, xx, 
215, 216; (Abb. 3r, 4r). 

Eine Abtropfbank gibt es nicht (vgl. dagegen Griera, BDC, xx, 214, 
escorredora). Die in dem llibrell gespülten Napfe und Teller 
werden übereinander auf den Tisch gestellt, wo man sie abtrop
fen lasst und danach abtrocknet - inf. ftugá, kat. eixugar 
REW 3073 EXSUCARE 'trocknen'. Darauf stellt man sie in 
die Nische - s fYmári, kat. armari (ein aus der Stadt entlehn
tes Wort) oder fZ mustrtdó, kat. mostrador 'Ladentisch usw.' 
zu REW 5665 MONSTRARE. Liegt die Nische in einer Mauer-
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ecke, so bezeichnet man sie als kttsán~ P, ktPsán; E, F, prov. 
capsana; vgl. káts; P, káps; E, F, 'Schachtel'. 

Nur ganz selten trifft man auf dem Lande ein Te 11 e r r ü e k -
unf Plt#rf, kat. escudeller (Griera, BDC, xx, 2r4, Fig. 78) -
an, das gewohnlich nur in ca/es und /andes zu Hause ist. 

Ebenso selten wie das Tellerrück ist auch das D u r e h s eh 1 a g -
si e b - ;s kul;d6, kat. colador, zu REW 2035 COLARE 'durch
seihen' (s. Salvador, I , Abb. S. r90). 

Zum Ausfegen des Zimmers gebraucht die Bauerin einen B e se n 
aus gespaltenen Rohrspanen oder Palmzweigen : s; grtnérf, 
kat. granera <<escombra» (Dice. Salvat); vgl. ALC, K. 73r es
combra. De beim Backofen verwendete Besen : rskumbrái, 
vgl. S. 270; ALC, K. 732, sowie Griera, BDC, xx, 3r7. Fe gen: 
grfná, kat. escombrar. 

Der E i me r : fZ oáld; L, kast. balde REW 997 *BATULUS (vgl. 
Dice. Alcover), pwát S, mall. poal REW 6872. Heutzutage 
werden beide Bezeichnungen durcheinander gebraucht; siehe 
Griera, BDC, xx, 234, 243. 

5. Der A bort: 
In den Berberhausern sucht man den Abort vergebens. Man 

bedient sich hierzu der Stallungen oder noch haufiger versteckter 
Platze auf dem Felde. Einige katalanische Hauser in Sant Antoni, 
Santa Eulalia, Sant Josep und Sant Joan weisen eine pritnitive 
Grube auf. In der Stadt Eivissa findet man meist hinter der Haus
tür eine mit einem Holzdeckel versehene Grube auf dem Boden. 
Da alle Haustüren tagsüber geoffnet sind, sprechen zeitweise ge
schlossene Türen für sich! Die Bewohner der oberen Stockwerke 
behelfen sich mit Blumentopfe, die auf dem Balkon stehen. Diese 
werden jeden Morgen irgendwo entleert; der Inhalt verliert sich 
auf kürzerem oder langerem Wege im Hafen. Vereinzelt sieht 
man auch in der Marina neben dem Balkon eine trichterformige 
Oeffnung in der Hauswand, die durch ein abwli.rtsführendes Rohr 
vor dem Hause auf die Strasse mündet und in die die Blumentopfe 
entleert werden. In den beiden /ondes der Marina gibt es bereits 
moderne Closetanlagen tnit Wasserspülung. 



WALTHER SPELBRINK 

F) Die Beleuchtung 

In der Stadt Eivissa und in den Dorfern St. Antoni Abat 
und Sta. Eulalia del Riu gibt es bereits Kraftanlagen (Motore), die 
die Orte mit elektrischem Licht versorgen. Allerdings ist die elek
trische Beleuchtung in den beiden Dorfern nur sehr sparlich. In den 
übrigen Orten Eivissas und auf der ganzen Insel Forrnentera benutzt 
man neben Oel- und Ktrzenlicht gewohnlich Petroleumlampen. 

Die ursprüngliche Art der Beleuchtung - der K i e n s p a n 
se téyc, kat. teia, dim. ttyitt- P, t;y ftt (Penya), tcy#t E, F; REW 8520 
TAEDA - , die noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts weit 
verbreitet war, ist heute vollig unbekannt (vgl. Griera, BDC, xx, 
275) -

Dagegen hat sich die alte O e l b e I e u e h t u n g - Sf lúm 
d pli, kat. llum d'oli - bis in die Gegenwart erhalten. Es gibt zwei 
Arten von O e 11 a m p e n - !um;nis (Griera, BDC, xx, 273 f.)-. 
Die erste besteht aus einem viereckigen, offenen Weissblechschal
chen1 (vgl. Salvator, I, Abb. S. 186) - un grrzól, kat. gresol -, in 
das das Oel gegossen wird und rnit offener Flamme brennt. Unter 
dem Oelschalchen befindet sich eine zweite etwas grossere Schale glei
cher Art, die als Tropfenfanger dient. Beide Behalter werden mittels 
eines Hakens - ii1i gáncu, kat. ganxo - an einem von der Zim
merdecke herabhangenden Bindfaden - kórdt - aufgehangt. Man 
bezeichnet diese Lampe als ;z !um¡mt d 9li v9. Die zweite Art 
besteht aus einem geschlossenen, zylinderfürmigen Blechbehalter 
(Hohe ca. 6,5 cm, Durchmesser des Bodens ca. 5 cm) mit einem 
schrag eingelassenen Rohrchen .- ;z vék (s. S. 260) - aus dem ein 
kleiner D o e h t - ;z vlé (Dice. Alcover) - hervorkommt. Die 
Lampe, die ebenfalls mittels eines angeloteten Hakens aufgehangt 
wird, heisst ;z !umcné d ijli d; f ás. Das Br e n no 1 : s 9li d cz 
!úm. Bisweilen bringt man an der Wand eine horizontal-drehbare 
Holzstange - une pércc d cz lúm - an, sodass das an ihr aufge
hangte Licht nach Belieben hin und her bewegt werden kann. 

I, Steinschalchen sind heute nicht mchr im Gebrauch. Eine stattliche 
Anzahf dieser pri mitiven L ampen (Abb. 51) zcigt eine Abteilung des Museums 
in Eivissa. Vgl. H. Schuchardt , ZRPh, xxvr, 318, sowie Dice. Agutló cresol 
und Thede, 266 f. 
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Ne ben die Oellampe tritt heute die Pe tro l e u m lampe 
mit Glaszylinder - f S ki,ikf, kat. quinquer (Griera, BDC, xx, 275)-; 
<•Mena de llum que s'bi gasta petroli o altra classe de materia in
flamable. Quinqué:> (Dice. Salvat). Man bezeichnet sie auch als 
lánti df Prtrl;li; kat. llantia a petroli; zu REW 4870 LAMPAS 'Lampe'; 
Moll 1939. 

Der D o eh t : ¡z filé (s. oben) . 
Die F u n z e 1 : f S káp d {Z filé. Den D o e h t r e i n i g e n : ts

krfm§yutá {Z filé, Abl. von kat. cremaiot aus cremai ( = cremall) 
< CREMARE + -ACULU (Mittlg. von Fr. de B. 1\-foll). 

Der heute in den meisten alleinstehenden Hausern auf dem 
Lande verbreitetste Lichtspender ist die K e r z e - s 1spélmf , 
kat. espelma, kast. esperma (da die Kerzen aus Walrat, kast. e~
perma, [Mittlg. von Moll] hergestellt werden) -; <<cilindre de seu 
o estearina amb un ble que serveix per a la il-luminació interior 
de les cases>> (Dice. Salvat). Man stellt sie gewohnlich, falls kein 
K e r z e n h a l te r - kfndtliru, kast. candelero (s. Salvator, I, 

Abb. S. 187 f) - vorhanden ist, auf ein urngekehrtes Trinkglas. 
Die Kerzen sind in jedem estanc vorratig und werden selbst in 
der Stadt, in Sant Antoni und Santa Eulalia verwendet, falls eine 
elektrische Storung eintritt, was nur allzuhaufig vorkommt. 

Neuerdings werden mit Vorliebe von einer deutschen Firma 
in Barcelona besonders lichtkraftige Petroleumlampen gekauft, die 
den Narnen <<Petromax» führen und die Helligkeit des elektrischen 
Lichtes weit übertreffen. Sie werden auch von den Fischern beim 
Fischen wahrend der Nacht verwendet (S. Kap. Fiscberei). 

Auf Formentera, wo es bis heute noch keine elektrische Be
leuchtung gibt, verwendet man in den Cafes von Sant Francesc, 
Sant Ferran und la Mola ebenfalls den <<PetromaX». l m übrigen 
werden Kerze und Petroleumlampe bevorzugt. 

G) Die Nebengebiiude (Stallungen und Schuppen) 

Von einem eigentlichen Gehoft kann, Typus IV ausgenommen, 
weder auf Eivissa noch auf Formentera die Rede sein, da man 
gewohnlich direkt von der Strasse in das Haus eintritt. 
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Die Hauser auf dem Lande (Typ. Ila, Ilb, IVc, V, VIb, VIIc) 
sowie die Hauser in der Stadt (Typ. I, Vla, Vlla, VIId) haben 
bisweilen einen kleinen, aber nicht abgegrenzten Vorplatz, der für 
die hauslichen Arbeiten benutzt wird (Waschen, etc.). Bei ihnen 
fehlen gewohnlich Stallungen und Nebengebaude. Die Vorrate an 
Lebensmittel und Brennstoff werden im Hause selbst aufbewahrt. 
Grosse Magazine erübrigen sich, da die Bewohner dieser Hauser 
ihre Einkaufe in unmittelbarer Na.he (estancs) besorgen konnen. 

N ur die Einzelsiedlungen (meist Typus IV u. III) und einige 
andere Wohnungen der Landbevolkerung, die auf eigene Produktion 
angewiesen ist, sind mit besonderen Gebauden für Vieh, Wagen 
und landliche Gerate verbunden. Der vor dem Hause liegende 
Weg, der mit einer Mauer eingefasst ist, erweitert sich vor der 
Haustür zu einem kleinen Hofraum. Die Mauer zieht sich meist 
um das Wohnhaus und die Nebengebaude. In vielen Fallen wird 
ein Chumbogarten (kast. chumbo = maurische Feigenart, die an 
oft 2 m hohen Kaktusbüschen wachst), der vor oder hinter dem 
Hause liegt, eingeschlossen (vgl. Baeschlin, 45 Abb.). 

Den Eingang zum Gehoft bildet ein in die Mauer eingelassenes 
H o 1 z por t a 1 (vgl. Salvator I, Abb. S. 19). Der kleine Hof 
- rs iftikát (Abb. 21) (Griera, BDC, xx, 35; und Baeschlin, 12) -

dient lediglich zum Eirúahren von Karren und Wagen. Als Dresch
platz kommt er nicht in Frage. Die Tennen liegen stets auf dem 
Felde selbst (vgl. Kap. Bodenwirtschaft). 

Die Stallungen befinden sich im allgemeinen neben der Woh
nung (s. Baeschlin, 53 Abb.). Da jeder Raum aus einem Würfel 
besteht, ist es fraglich, ob jernals Mensch und Vieh unter einem 
Dache gelebt haben. Die Stallungen bei Typus IV sind gewohnlich 
an der Ost- und Westseite angebaut. Bei Typus II und III liegen 
die Sta.lle, falls sie überhaupt vorhanden sind, abseits, meist neben 
einer Séniaanlage im Garten (Sant Antoni) (Abb. 16). 

P f e r d e s t a 11 e sind, da man gewohnlich Maultiere und 
Ese! als Last- und Arbeitstiere verwendet (vgl. Salvator II, 352), 
selten. Falls ein Bauer ein Pferd besitzt, bringt er es im Wagen
schuppen oder im Eselstall unter, wo es lose angebunden auf einer 
Strohunterlage steht. Der Pferdestall : s rstáúlf, kat. estable REW 
8209 STABULUM. Futterkrippen sind unbekannt. Das Pferd frisst 
den ihm vorgeworfenen grünen al/ als vom Boden. In Zeiten der 
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Not (strenge Winter etc.) verwendet man die Frucht des J ohan
nisbrotbaumes - rlg?róú?, ka5t. algarroba - als Pferdefutter. Das 
Pferdegeschirr wird, wofern es nicht im Stall selbst aufbewahrt 
wird, in der Küche oder im Wohnzimmer an der Wand aufgehangt. 
Wie die Futterkrippe ist auch die Pferdetranke unbekannt. Zum 
Tranken führt man die Tiere (auch Esel und Maultiere) an das 
Séniabassin oder man reicht ihnen das Wasser in Eimern, die in 
keinem Stall fehlen. 

Der E s e l s t a 11 - Sf káz¡ dt s áz¡ - und der M a u l t i e r -
s t a 11 - S? káz¡ d¡ Sf mtUf - sind weit haufiger anzutreffen. 
Aeusserlich unterscheiden sie sich nicht. Die roh aufgeworfenen 
Bruchsteinwande sind meistens unverputzt und nicht gekalkt. Die 
Bodenflache betragt ca. 3 x 5 m; im allgemeinen ist sie noch kleiner. 
Das Innere ist sehr einfach. Die Tiere (r bis 2) stehen neben
einander an der Wand angebunden auf einer Stroh- oder Algen
unterlage. Tranken und Raufen1 sind ebenso unbekannt wie im 
Pferdestall. Die obere Halfte der Tür, die aus schrnalen Latten 
gezimmert ist, reicht zur Lüftung und Erhellung des Stalles aus. 
Fenster sind meist nicht vorhanden. 

Der S c h w e i ne s t a 11 - sf kázr d {S pórk - ist noch 
primitiver und schmutziger als die Maultier- und Eselstallungen. 
Ein fast verfallener Schweinestall : ut'i kurál. Da die Schweine 
tagsüber freí umherlaufen und am Wegesrand ihre Nahrung suchen, 
trifft man in den Stallen kaum Troge an. Bei Typus IV stehen 
die H o 1 z - oder S t e i n t r o ge - Ptstérts - gewohnlich im 
tancat an der Mauer. Wie alle anderen Sta.lle besteht der Schweine
stall aus einem kleinen, fensterlosen Würfel, der nur durch das 
Spaltlicht der Tür erhellt wird. Der Boden aus gestampfter Erde 
ist mit Stroh und zur Zeit der Maisernte (September) rnit Mais
blattem bedeckt, da man das Stroh in den Wintermonaten als 
Futter für Pferde, Ese! und Maultiere besser venverten kann. In 
vielen Schweinestallen begnügt man sich mit einer Unterlage aus 
getrockneten Algen. Da die Sta.lle im allgemeinen nur sehr selten 
gereinigt werden (vgl. Salvator I, 298), ist der Schweinestall dem 
Menschen kaum zuganglich, da J aucherinnen und gute Stroh
unterlagen unbekannt sind. 

I. Ueber die Raufen und Krippen Mallorcas, vgl. Salvator, I, 298,301. 

But. de Dialec. 34 
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Der Z i e g e ns t a 11 - sr káz; dp~ kálir; - und der S eh a f -
s ta 11 - S( káz( d( s ( l}ViY( P , ( IJViY(, 1wfy r E, F - sind nur in 
wenigen Fallen aus Stein gebaute Würfel. Die Stalle werden haufig 
durch eine Binsenei.nzáunung, die sich in einer Ecke des Hofes oder 
im Garten neben der Séniaanlage befindet, ersetzt (Abb. 16). Ein 
Dach gibt es nicht. In vielen Fallen werden die Tiere unter einem 
Bawn angebunden. Der in den Boden gescblagene Eisenpflock, 
an dem sie befestigt sind : s rstákr, kat. estaca. Als Unterlage gibt 
man ihnen ein paar Pinien- oder Strandkiefemzweige. Da die 
Schafe und Ziegen tagsüber frei umherlaufen, erübrigt sich ein 
Stallgebaude; für die warmen Nachte reicht die Binseneinzaunung 
aus. In den kalteren Winternachten bringt man sie in einem Ne
bengebaude unter, in einer Ecke des Eselstalles oder in einem der 
Gerli.teraume. In Sant Antoni verwendet man sogar Wohnhauser1 

als Stallungen, wo man ihnen im porxo ein Lager zurechtmacht. 
Von einem H ü h n e r s t a 11 kann auf den Pityusen nicht 

die Rede sein. In der Stadt halt man das Federvieh in den 
gdinés (s. S. 243). Diese stehen t agsüber gewohnlich vor der 
Haustür auf der Strasse und werden nachts auf dem Balkon 
untergebracht (vgl. Salvator I, Abb. S. 61). Auf dem Lande laufen 
die Hühner frei umher und werden wahrend <ler Nacht in einer 
Binseneinzaunung (Can Blai, sonst selten) eingesperrt. Weit hau
figer verbringen sie die Nacht auf Baumen im Hofe, oder in den 
übrigen Stallungen. Die Vordacher -srkés (vgl. S. 2 17 , und Griera, 
BDC, xx, 315) - sind gewohnlich die einzigen Hühnerstalle (vgl. Sal
vator I, 283). In den Dorfern (Sant Antoni etc.) sperrt man die 
Hühner in glockenfürrnige Binsengestelle - sing. gr!iné - ein 
(vgl. Salvator 1, Abb. S. 190, II, 350). Ein im tancat eingemauerter 
runder Tonnapf (Durchmesser ca. 2 0 cm) - S( p(Stérr - dient als 
Tranke. Andere Stallungen sind unbekannt . Die einfachen Stal
lungen beider Inseln sind durch das warme Klima zu erklaren, 
das das Übernachten der Tiere im Freien begünstigt. 

Der W a ge n s c h u p pe n - S( kázr d (S kárit - besteht 
in der Regel nur aus einem auf zwei Holzstangen - puntáls -
gestütztern Vordach, das pultartig geneigt ist. Grossere Wagen-

1 . Das bedeutet nicht , dass Men~cb und Vieh unter einem Dache tebeo, 
oder früher lebten. Da viele alte Hlluser leer stehen, hat man sie pra ktischer
weise als Rumpelkammern und Stl!.lle verwertct. 
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schuppen aus Stein (Sant Antoni) sind meist mit einem Einfahrtstor 
versehen. Sie sind in zwei Halften eingeteilt. Der der Eingangstür 
gegenüberliegende Teil ist mit Stroh belegt und dient zugleich als 
Stall, wahrend nur die erste Ha.lite des Gebaudes als Wagenschuppen 
benutzt wird. Falls kleine Schuppen für landwirtschaftliche Ge
rate nicht vorhanden sind, werden diese in einer Ecke des Wa
genschuppens untergebracht. 0ft liegt in halber Hohe des Schup
pens über dem Platz, wo das Zugtier angebunden steht, ein Zwi
schenstock - fS síti, kat. seti, in der Bed. <<Lloc, punt determinat. 
Cadira, banc o piló per a seurei> (Dice. Salvat); REW 7961b - der 
al!:' Strohspeicher dient : der Schuppen wird als Stallscheune ver
wertet. Im allgemeinen sind auf dem Lande die Schuppen von 
den Scheunen deutlich getrennt. Soweit überhaupt von einer 
<<Scheune» gesprochen wcrden kano, besteht diese aus einem ge
kalkten Würfel - Sf házf dt Sf páyf - (Grosse ca. 1,50 m:) in dem 
zugleich Holz und Algen aufgespeichert werden. Grossere Scheunen 
gibt es nicht, da das Stroh infolge des trockenen Klimas im Freien 
aufbewahrt werden kann (vgl. Strohhaufen, unten, m C 12) . 

Als weitere Nebengebaude sind der \"/ e i n k e 1 t e r r a u m 
- Sf kázf d ¡z ví - und der O e 1 p r e s s r a u m - Sf káz; dt s 6li -
zu nennen. Beide sind manchmal in einem Gebaude vereinigt. 
(Ucber die Wein- und Oelbereitung und ihre Terminologie siehe 
Kap. III A) . 

H) Hiiusliche Arbet'.ten 

I . Das Backen: 
Von der Stadt und den beiden Orten Sant Antoni Abat und 

Santa Eulalia del Riu abgesehen, wo das Brot in estancs und be
sonderen Backerladen verkauft wird, hat jedes Haus auf dem Lande 
einen eigenen Backofen. Gemeindeofen gibt es nicht. Berufsmas
sige Backer leben nur in der Stadt. 

Man unterscheidet auf den Pityusen drei verschiedene Arten 
von Backofen1 - f6rns - nach der ausseren Form und Lage. Sie 
sind alle aus Kalkstein gebaut, den die Insel reichlich birgt, und 
weiss getüncht. 

1. Sie scheincn mit den Oefen Sardiniens nicht verwandt zu sein (vgl. Wag
ner, 53 f. Abb.). 
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Die erste Ofenart hat die Gestalt eines Würfels. Der Ofen 
steht ausserhalb des Hauses, ist aber fest an der Hauswand (meist 
Küchenwand) angebaut (Abb. 32). Das Einheizen findet stets vom 
Hofe aus statt. Als Rauchabzug - /umtyál (S. 237) - dient eine 
kleine auf dem Ofen angebrachte Tontohre. Der Ofen ist haupt
sachlich auf Formentera (Mola) verbreitet. Auf Eivissa traf ich ihn 
bei einem Kubenhaus (Typus III) in Santa Eulalia an, wo er in 
die Hofmauer hineingebaut ist (vgl. Baeschlin, 25 Abb. B). 

Im Gegensatz zu diesem wenig verbreiteten Typus steht der 
gewolbte Backofen, der sich in unmittelbarer Nahe der Feuerstelle 
befindet. Seine Wolbung - Sf vóltf, REW 9445 *voLTA - tritt 
aus dem Hause hervor (vgl. Salvator, I, 19) (Abb. 33). Da die 
grosse Oeffnung - se bók;, s; pórtf - in der Hauswand liegt, wird 
der Ofen von der Küche aus eingeheizt. Die Wolbung ruht auf 
einem zylinderfürmigen Sockel - ~s sókul, kat. soco! (Abb. 33) -. 
Die einzige Oeffnung ausserhalb des Hauses bildet der auf der Wi:il
bung angebrachte Rauchabzug (siehe oben), der mit einem von 
einem Stein beschwerten Brett zugedeckt wird. Der Ofen ist auf 
Eivissa bei jedem regelmassig angelegten Kubenhaus (Typus IV) 
und sehr oft bei unregelmassig angelegten Kubenhausern (Tipus III) 
anzutreffen. Bei dem Haus in Sant Antoni (Typus llb) ist er 
sogar innerhalb des Hauses in der Küche selbst zu finden (Abb. 29) 
(vgl. Baeschlin, 13, 25 Abb. A). 

Die dritte Art ist ebenfalls auf Eivissa beschrankt. Der ohne 
sockelartigen Unterbau auf dem Boden stehende Ofen verjüngt 
sich nach oben. Er ist nicht so sehr abgerundet wie Typus II. 
Er steht gewohnlich ohne Verbindung mit der Küche an der 
Hauswand, wird aber vom Hofe aus geheizt (vgl. Baeschlin, 
25 Abb. C). In den meisten Fallen ist er nicht fest an das Haus 
angebaut; er steht etwa 1 m von diesem entfernt.1 Der Rauch
abzug wird haufig durch eine eingemauerte olla gebildet. Diese 
Art ist gewohnlich bei Haustypus III anzutreffen, doch findet 
man ihn gelegentlich auch bei Haustypus IV. 

Die Hauptoffnung erhebt sich hufeisenfürmig über eine nach 
aussen vorspringende, horizontale Steinplatte, die das Einschiessen 

1. Die Form entspricht der Abb. b in Krüger, GK, 136, wahrend Abb. a, 
daselbst, auf den zweiten Typus bezogen werden kann. Der Ofen scheint auch 
auf Menorca verbreitet zu sein (vgl. Salvator, II, 314). 
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der Brote erleichtern soll. Da der Stein über der grossen Oeffnung 
fehlt (vgl. Krüger, GK, 136, Abb. a, b), zeichnet sich der darüber 
liegende Teil der weissgetünchten Oefen durch seine pechschwarze 
Russtelle ab. 

Der Boden des Backofens - fS s6l d ~ f6rn - ist bei allen 
Oefen gleich. Er liegt in gleicher Hohe wie der untere Rand der 
Oeffnung - se pédrt dt Sf bókf - die, ohne vorspringende Eintah
rnung, mit dern Deckel aus Holz oder Eisen - Sf táPt, Sf ttPfd6rt, 
vgl. S. 256 - verschlossen wird. Zum Aufnehmen der Asche dient 
überall ein vertieftes Glutbecken - /S klutó, dim. von kat. clot1 -, 

das sich im Innern neben der Hauptoffnung befindet. 
Als Speicher für das Heizmaterial (Kiefern- und Pinienzweige) 

dient bei Typ I eiue unterhalb des Ofens befindliche in die Mauer 
gehauene Grube - tz dfpózit df s~ Uv; - ; bei den beiden anderen 
Ofenarten (Typ. 11 und III) liegt das Holz lose auf dem Boden, 
neben oder hinter dem Backofen. 

Das Mehl wird in der Regel aus Weizen : blát; Gerste : órdi,• 
Hafer : sivádr-; und Mais2 : dáéf, blát dt lGZ índis, gewonnen. Zuweilen 
wird Weizen und Gerste (S : 1) gemischt - mfstái, kat. mestal! 
'barreja de blat i segol' (Dice. Salvat). Vor der Teigbereitung 
siebt die Bauerin das Mehl - sieben3 : Pfsá Ptr stdás, kat. passar -
indem sie es in einem feinen Haarsieb - stdás (Abb. 27), REW 
7499 SAETACIUM (das Netz des Siebes : Sf télt) - auf zwei Holz
leisten - SfYntdó (vgl. Salvator, I, Abb. S. 190) - die über den 
runden, irdenen Backtrog - #/;rn', Ptst{rf - gelegt werden, 
kraftig hin und her schüttelt. Der holzerne Rand des Siebes: 
Sf rísklf <<cercol de fusta del redas o porgador,> (Griera, BDC, 
XVI, 6). 

Das Mehl wird in dem Backtrog mit Wasser - áigwf S, áigu L, 
F - Hefe - frvát (die wasserige Hefe : krticént, REW 2317 CRES· 

1. In der Bedeutung 'Glutbecken' scheinbar nur auf Eivissa. Auf dem 
Festland : cclot de llit (Vic); clot de la tena (Andorra), etc.• Dice. Aguiló. 

2. In den unfruchtbaren Salinen verwendet man nicht selten Mais
und Hafermehl zum Backen. 

3. Der Müller siebt das Mehl nicht (vg!. Kap. Mühle). Die für ein 
Brot erforderliche Menge Mehl betrllgt doz {lmúts. 36 tlmúts = 1 kurtért 
quartera). 

4. «GibrPII de terrissa per pastar la farina i fer el pa• (Griera, BDC, xv1, 
21, Anm. t), (S. 260.) 
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CERE) - und zuweilen Salz vermengt und geknetet1 - inf. Ptstá. 
Darauf werden kleine Teigmengen zu Bailen - tr6sus dt Sf pástt, 
kat. trossos - geformt und gesondert. Ueber Nacht deckt man sie 
mit einem Tuche zu, damit sie besser garen - f ;rmpitá. Am 
nachsten Morgen (manchmal auch schon am Vorabend) wird der 
Teig - Sf pástt - zu runden Brotformen gestaltet. 

Wahrend der Zeit die bis zum E inschiessen übrig bleibt garen die 
runden Brote auf dem Knetbrett - fS tt1Jln (Abb. 27 : I m X 30 cm); 
kat. taulell, zu TABULA - weiter - pwjá 'steigen'. Die _Bank, auf 
der die Brote vor dem Einschiessen stehen (meist handelt es sich 
um einen Steinsockel) : fS Ptdrís oder auch rz váiik (S. 253). 

Nachdem der Teig zubereitet ist, wird der Backofen herge
richtet - inf. kunr;á; kat. conrear,2 jedoch nicht in der Bed. <<den 
Backofen herrichten» (Dice. Salvat und Aguiló). Das Brennholz 
wird durch die grosse Oeffnung eingeführt, im Innern angezündet 
und Holz und Asche mit einer holzernen Stange - une pérct , 
kat. perxa; um bril6 E , L, F3 - auf dem Boden verteilt - fstfndrt 
Sf séndr;. Der dabei entstehende Qualm : Sf fump-;!ádt. Ist der 
Ofen heiss genug - i s f6rn és kunrát (für kunrtát) - so zieht man 
die Asche rnittels der Stange in das hinter der Oeffnung befindliche 
Glutbecken - tr{l,!Yf s /6k. Der Boden wird schnell rnit einem 
Reisigbesen (Zweig einer Strandkiefer) oder einer mit einem Lappen 
bewickelten Stange - tskumbrái dt róve, kat. escombran (s. ALC, 
K. 731 und S. 261) - gesaubert und das Brot auf einer langen Holz
schaufel - Sf Pátt Ptr ;mfurná (Abb. 3r) - unter Segenssprüchen4 

eingeführt. 

1. Die Ba.uerin schla.gt (kaum merkbar) unter Segenssprüchen das 
Zeichen des Kreuzes in die Teigmasse, z. B. Déi; ho creixca i ho muttiplic 
amb molt de bé, i mos donga la seua santa beneita amor i gracia i benedicci6. 
Oder : Dé-u qi,t mo n'ha deixat fer aquesta volta mo'n d6 per a1'ii i semp1'e. (Ma• 
cabich, Mots, 13 f.). Vgl. ferner Sprüche und Lieder vom Festland bci Griera, 
BDC, XVI, 20 ff. 

2. «Treballar la terra perque <longa fruit. Labrar, cultivar» (Dice. Salvat). 
3. Von Griera nur für Formentera belegt: 'britx6 = but'j6 de remoure 

el /oc dsl fom', RLiR, v, 223; zum Stamm bt'Yxar, burjar (Dice. Alcover) * BUR· 
DICARE. 

4. Després de posat es pa as forn, es senyen, resen tm parenostro, senyen 
sa porta des forn i diuen: «Déu que mo n'ha dei:mt fer aquesta volta, que mo'n 
donga per toles ses que ho haguem de mtster. Déi, mo'n d6 pey moros i pe1' cris· 
tians i pe,, tota manera de gent, q-tte no en falti a nitiguna persona del mon, amén.• 
(Macabich, Mols, r3 f.). 
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Die Backhitze : s árdt d fS /6rn. Angezündete Kiefernspane 
- sing. Sf tfyitc (vgl. S. 262; Kienspane werden nur noch zu diesem 
Zweck verwendet) - dienen dazu, das Innere zu beleuchten. 

Wahrend des Backens wird die Oeffnung mit einem Deckel 
- táh, tcPrd6rf, S. 256 - verschlossen (Abb. 29). Nach etwa zwei 
bis drei Stunden werden die gebackenen Brote - das Brotbacken: 
k61Jrf s pá - mit einem Holzschieber - rs tirás, zu REW 8755 
TIRARE - oder der Holzschaufel (s. oben) aus dem Ofen heraus
gezogen. 

Das fertige Brot wird (man backt gewohnlich für eine Woche) 
entweder auf den im Wohnzimmer befindlichen Kaminsirns der 
Reihe nach aufgestellt (Abb. 28), oder noch haufiger in ein untei 
der Zimmerdecke aufgehangtes Gestell aus Holz - f S krnís (Abb. 27), 
REW 1604 CANNICIUS1 - oder ein aus Binsen und Spartgras ge
flochtenes, siebartiges rundes Gewebe - sfdás - das mit einem 
starken Binsenrand eingefasst ist und mit drei oder vier Kordeln 
unter der Decke aufgehangt wird, hineingelegt.2 

Zur Terminologie: 
Das runde Brot (auf dem Lande) : rs pá. 
Das ovale Brot (zuweilen in der Stadt) : fS k6k (vgl. Moll, Ciuta

della, 433). 
Die Sohle des Brotes : rz drvál des pá; kat. el sol del pa (Dice. Salvat). 
Die Oberflache des Brotes : rz dGmún d rs pá. 

Der Knapp (Knust): 
I. fS kf nt6, REW 16!6 CANTHUS; vgl. ALC, K. 588. 
2. fZ grr6, REW 3690 GARRA 'Schenkel'; vgl. kat. garró 

'Schmutz an den Hosenenden'. 
Die Rinde : rs krust6, sr kr6str, kat. crosta 'Kruste' < CRUSTA. 

Die Brotkruste: 
I . Sf k6ref3 L, vgl. ALC 587. 
2. S f kl6Vf. 

Das Innere des Brotes : sr ttUJlf (auch 'Krume'), zu REW 5649 
*MOLLIA. 

1. Das Gestell scheint nur auf den Balearen bekannt zu sein (vgl. Sal
vator I, 20). 

2. Dasselbe Gerat ist auch auf Mallorca bekannt (vgl. Salvator, I, 
Abb. S. 189). 

3. Mallorca und das Festland zeigen den Typus crosld (vgl. auch 
Griera, BDC, xv1, 33); Menorca : k6nnf . 
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Ein Stück Brot: 
I. um busí dt pá, kat. boci, REW 1362 *BUCCINUM. 

2 . un trós d~ pá. 
Die Schnitte Brot : Sf léskf df pá, REW 5082 LISKA (germ.) 'Binse'. 
Brot schneiden : ltská s pá (auf dem Lande). t;yá pá < lat. TA· 

LIARE (in der Stadt}. 
Die gerostete Brotschnitte : f S pá rustít. 
0 ft finden sich schlecht gebackene Stellen im Brot, was auf man

gelhaftes Kneten des Teiges zurückzuführen ist. Man sagt 
da.her : fS pá # f frÍnf. 

Die Blase in der Rinde : Sf vumból{, kat . bombolla, bambolla, in 
der Bed. <<esfera que forma l'aigua que envolta una massa d'aire, 
majorment quan plow> (Dice. Salvat). Schallwort bamb-, bomb
(Dicc. Aleo ver). 

Gar : kwít, t piín(t), lést. 
Locker : b~n ltvát. 
Sauer : fgré1ik, kat. agrenc <<que té una punta d'agre o que co

meni;a a agrejar» (Dice. Alcover). 
Schleifig : fliktlát, zu kat. coall 'Gerinnen der Milch' REW 2005 

COAGULARE 'gerinnen'. 
Reines, weisses Weizenmehlbrot (10 %) - pá dt eéef (vgl. Rokseth, 

22 f.} - wird auf dem Lande nicht gebacken. 

2. Das W aschen. 
Bis vor einigen J ahrzehnten war die Wasche - Sf Ffntádt -

eine der schwierigsten Arbeiten der Hausfrau Eivissas und For
menteras. Die Bauerin wurde durch das alte Laugeverfahren einen 
ganzen Tag in Anspruch genomrnen. Heute ist oo.s Waschen ver
haltnismassig einfach geworden, da das althergebrachte Laugever
fahren durch moderne Waschpulver, die vom Festland importiert 
werden, ersetzt worden ist. 

Die alte Wascbtatigkeit zerfallt in vier Einzelverrichtungen: 
Das Einweichen : Ptsá PfY áigu L, áigwf S. 
Das Laugen : Ptsá Sf vugádf; vgl.1 REW 1379 BUKON. 

Das Waschen : i'fntá; Sf rtntádf. 
Das Spülen : ffvttrtá, f f vttá; kat. rebatejar (vgl. batejar, Dice. Al

cover). 

1. Vgl. Griera, BDC, x vr, 4 ff. 
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Zum Einweichen tragt die Bauerin die Waschestücke in einem 
llibrell (Abb. 41) (vgl. Hielscher, Abb. S. 47) oder einem Korb - fS 

Mvtk, kat. cove - zur sénia. Hier werden sie in dem Bassin - Sf

hr/t 1 < arab. sahrtg 'Teich' (Steiger, 167, 194, 272) - gründlich 
durchgespült und dann in die Wohnung zurückgetragen. Falls 
keine Séniaanlage vorhanden ist (in dem hoher gelegenen Norden 
der Insel Eivissa), wird das Einweichen im Hause selbst vorge
nommen : die Wascheteile werden in einen grossen llibrell (Hohe 
ca. 0,50 m, oberer Durchmesser ca. 1 m), oder in die kjldirt gelegt 
und mit kaltem (seltener mit warmen) Wasser übergossen. Bis
weilen lasst man sie über Nacht weichen - rrmuyá, kat. remullar, 
REW 5646 *MOLLIARE - das Einweichen : f rtmúi. Eine dritte 
Moglichkeit des Einweichens (das dann gleich mit dem Waschen 
verbunden wird) bietet das Meer. Die in der Nahe des Strandes 
wohnenden Bauerinnen des nordostlichen Eivissa verwenden das 3,5 
prozentige Salzwasser, falls Brunnen und Zisternen (vgl. Baeschlin, 
13; 33 Abb.) ausgetrocknet sind, oder Trockenheit und Dürre be
vorsteht. 

Hierauf folgt das L a u g e n. Man unterscheidet drei Laugever
fahren, von denen heutc allerdings nur noch eins gebrauchlich ist. 

Das alteste, heute kaum noch bekannte Verfahren (ich habe 
es nicht mehr gesehen) war das Laugen in dem eingemauerten k6si2 

- zu REW 20n *cocIA 'Schale'; vgl. VKR II, 191 und A 0/Rom. 
u, 343, <<pica canica per fer bugadai> (Griera, BDC, xv1, 6). Ueber 
die Wasche wurde dauernd heisses Wasser gegossen, das unten 
aus dem cossi mittels eines Canyarohrchens in einen auf dem Feuer 
(meist Dreifuss) stehenden Kochtopf abfloss und von dort wieder 
über die Wasche gegossen wurde. Diese Tatigkeit nannte man 
N sf vug-ádf dt k6si. Durch einen mit gewohnlicher Holzasche 
gefüllten Sack wurde das Wasser auf die Wasche gegossen. Die 
Lauge : tz [üfy; kat. lleixiu REW 5089. 

Zu dem zweiten Laugeverfahren benutzte man die kupferne 
oder eiserne ktldirt, die auf dem Knetbock - ktw!ét 'Fferdchen' -

I. Vgl. auch Eguilaz, Gloss. 488 : «lo mismo que chafariz• (371 ebd.); 
Griera, BDC, xx, 53 f. 

2. Vgl. Sa\vator II, 311 (Menorca) und die Bcschreibung in Dice. Al• 
cover (bugada). Eivissa kennt danach das festlandische und menorkinische 
Laugeverfahren. 

But. de Dialec. 35 
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stand. Den mit Wasche angefüllten Topf bedeckte man mit einem 
Holzrahmen - rískl; (III, C, ro); vgl. Griera, BDC, XVI, 6 - den 
man mit einem Leinentuch - itm bttffnté - bespannte. In dieses 
Gesten schüttelte man die aus verbrannten Mandelschalen - klóvts 
dt mifü, P, mi!fr, E, F, m#,t, S (vgl. amel·la, Dice. Alcover, sowie 
III, A, und III , C, 7) - gewonnene Asche - séndrt -, die 
zunachst mit warmen, dann mit immer heisserem Wasser - áigu 
bulín(t) - mehrere Stunden lang übergossen wurde. 

Der heutige Laugenbehalter besteht entweder aus dem lli br.:ll 
oder einem flachen ovalen Holzfass, das mit eisernen Reifen - sir

. kuls - beschlagen ist und auch als Waschfass gebraucht wird. 
In diesem Behalter - Sf tínt, kat. tina, REW 8741 TINA 'Kufe' 

(vgl. Krüger, VKR II, 190 und ALC, K. 334) - wird mittels eines 
Pulvers oder einer praparierten Seife Lauge hergestellt und die 
Wasche durchgespült. 

Zum W as e he n - rrntá - verwendet man die oben er-
• wahnte tina oder den irdenen llilmll. Die Wiische eintauchen: 
puzá Sf róbt tn r;múi; zu kat. remullar, s. o. Die Bauerin benutzt 
dazu eine holzerne Waschreibe - st tryleftt, P, tftJl/tt E, F, f.ttJl#!! 
(Penya) (Llnge 3 palms, Breite 1 palm) - die sie schrag in den lli
brell stellt und die eingeseiften Waschestücke - einseifen : fnStli1má 
- darauf reibt. Ein Bleuel - um piktdó -wird nur beim Waschen 
im Meere gebraucht. Holzerne Kli.sten zum Knieen (vgl. Krüger, 
VKR, II, 182 f., Griera, BDC, xvr, 7, und Fahrholz, 56, Anm. 4) sind 
unbekannt. Gewohnlich dienen als Knieunterlage flache Steine 
oder in das Meer hineingebaute Holzstege - puntáls (Sant Antoni). 

Eine besondere Waschküche gibt es weder auf Eivissa noch 
auf Formentera. Die Arbeiten finden gewohnlich im Wohnzimmer 
statt, im Sommer meist in der Vorhalle oder unter dem Sonnen
schutzdach. 

Zum Ausspülen tragt mau die Wiische wieder zur sénia. Falls 
eine solche nicht vorhanden ist, und die Brunnen ausgetrocknet 

• sind, hat man vorher von der nachstgelegenen sénia Süsswasser 
her beigeschafft. 

Das Wringen : tórst, S; kat. torcer (vgl. franz. tordre) < TOR

QUERE; suká, L, kat. sucar 'tunken', REW 8419. Bleichen und 
Begiessen mit Giesskannen sind ganzlich unbekannte Operationen. 

Die Bauerin tragt die gereinigten Wiischeteile in dem llibrell 
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zum Balkon im ersten Stockwerk. Hier werden sie an den aus
gespannten Leinen der T r o e k e n v o r r i e h t u n g - s ;sttntd6 
(ygl. III, e, 6) - mit Holzklammern - gáfts, REW 3633 *GAFA 
'Haken' - befestigt. Falls kein Balkon vorhanden ist, hangt 
man die Wasche im Vorraum oder im Hofe auf. Wenn sie 
genügend getrocknet ist - t rocknen : ;cugá, s. aixugar (eixugar) 
Dice. Alcover, REW 3073 EXSUCARE 'trocknen' - wird sie ge
bügelt - bügeln : plrncá - und in die Truhe gelegt. 

3. Das Schlachten. 
Obgleich die Stadt Eivissa ein Schlachthaus besitzt und in 

den Dorfern Sant Antoni und Santa Eulalia Berufsmetzger - ktr
ni# s - ihr Handwerk ausüben, schlachtet der Bauer Eivissas und 
Formenteras selbst. Solch ein <«lia de matances>> ist ein wichtiges 
Familienfest, zu dem meist Freunde und Nachbarn eingeladen 
werden. Der Abend wird stets mit Larm und Scherzen zugebracht. 

Wie bei vielen anderen hauslichen oder landlichen Arbeiten, 
sowie bei F amilienfesten (Geburt, Verlobung, Hochzeit, Tod etc.) 
haben sich auch beim Schlachten eine Reihe von Wunschformeln 
und Grüssen bis auf den heutigen Tag erhalten. Eine zu dem 
Schlachtenden hinzutretende Person ruft meist : <<Déu vos hi dó 
bona endre<;:a. Sempre més i mai meno~>>. Beim Fortgehen sagt 
man gewohnlich : <<Déu vo'l deix gastar en salut i precurar per 
més>> oder : Déu fai;:a que l'any que ve el mateu més gord i, si 
no, que no ho siga menos>>.1 

Man schlachtet Ziegen, Schafe und im Winter auch Schweine. 
Der Metzger , der oft die halbverwilderten Ziegen2 auf den kleine~, 
unbewohnten Inselchen Tagomago, Conillera etc. erlegt, verkauft 
das Fleisch im voraus. 3 

1. Després des sopay de mata.nces es sol resa1' un payenostro : pe1' l' a
n·ima des pyime1' que ho necessitara cl'es qi~e estam aqu( en companya. Un 
altre : perque Déu vulga que lo q1<e liem trebaiat siga molt bo i lio pi~guem 
gastar en salu.t i precu1'ar per més. Un altre : per ses chiimes que han tret 
d'aqi¡,estes cases, o pes difunts a11tepassats d'aquesles cases, o pes primer q11e 
ho ha precurat (o ha trebaiat) d'aquestes cases; referint-se an es fundador 
d'aqztella ca-sa o família (Macabich, Mots, r6). 

2. Vgl. Salvator r, Abb. S. 298. • 
3. In Sta. Eulalia wohnte ich einem heftigen Streit zwischen mehreren 

Ba.uerinnen bei, die sich um das Lcndenstück eines noch lebenden Tieres 
ereiferten ! 
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Er gebraucht zum Schlachten nur drei Instrumente : das I,5 
palm la n ge Mes ser - Sf gfniveft¡, P, gfnivftt, E, F (die femin. 
Bildung ist durch die Grosse des Messers bedingt; vgl. S. 257) -. 
die Fe i 1 e zum Scharfen des Messers - Sf [ím¡ - und den llibrell 
zum Auffangen des Blutes. Zum Schlachten von Ziegen und Schafen 
verwendet man noch ein Ro h re he n - Sf kávt , Dice. Alcover 
(Lange ca. 30 cm) -, das zum Aufblasen (siehe unten) des Korpers 
dient, und für Schweine einen Schrappstein und Binsen, die an
gezündet, zum Versengen der Borsten - fS P{ls, REW 6508 PILUS 

'Haar' - gebraucht werden. S a g e - Sf s{ff < SERRA - und 
H a e k me s s e r - fS trán, zu REW 854-2, part. praes. von TA

UARE, kat. tallant > taiant = ttyán > t rán (vgl. S. 257, kuyérf ) -
werden be: der Schlachtoperation nicht benutzt. Das S eh 1 a e h t e n 
- rz mrtá, kat. matar - findet im Hofe oder auf der Landstrasse 
vor dem Hause statt. Das auf eine Bank (Tisch, Stein, etc.) ge
legte Tier wird bei vollem Bewusstsein abgestochen - inf. piká, 
dtgu!á; kat. degollar, REW 25o6 DEGOLLARE - indem man ihm 
die ganiveta bis ans Heft in den Hals stosst. Das Blut w:rd in 
dem untergestellten Uibrell aufgefangen. Bluten : N sr sáli (<,yá s 
lit Sf sáli?)>). Sobald das T:er tot ist, schneidet man eines der Hin
terbeine am Kniegelenk auf und schiebt das Rohrchen moglichst 
tief nach oben hinein, um das Tier aufzublasen - inf. imflá -
und zwar solange, bis der aufgeblahte Korper (der Ziege oder des 
Schafes) keine Falten - trúgfs, REW 7426 RUGA 'Runzel' - mehr 
bildet. Hierauf schlii.gt man rnit einem Stock das Fell - Sf ptl 
( < PELLIS) - damit es sich besser lost. Mittels eines Hakens 
- gáncu (vgl. IV, 4) - hangt man das Tier an einem Baume mit dem 
Kopf nach unten auf und hautet es ah - inf. tref!Jrt Sf Pél P, trjljrf , 
E, F. Nachdem man Kopf und Beine abgeschnitten und das Tier 
ausgenommen hat - ausnehmen : fStripá, zu kat. tripa 'Kaldaunen• 
- hangt man es in den Fliegenschrank - k{rnisfrt - oder in die 
Vorratskammer, um bereits bei der nachsten Mahlzeit das noch 
warme Fleisch zu kosten. 

In gleicher \\.'eise sticht man die Schweine ab. Sobald sie 
verblutet sind, werden die Borsten rnit den brennenden Binsen 
- pn fóñkz tnsefzus, (vgl. III, A, 2) - abgebrannt : inf. stkurá s pórk. 
Hierauf wird die schwarze1 Haut mit einem rauhen Stein - Unf 

1. Vgl. Salvator 1, 32. Auf den beiden anderen Jnseln, Mallorca und 
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pédrf tóskf, vgl. kat. tose 'rauh' - und der ganiveta abgeschrappt -
inf. fPfská, zu REW 7074 *RASICARE 'scbaben' (Dice. Alcover, arras
car). Der jetzt weisse Korper wird mit heissem Wasser gesaubert. 
Saubern : f Mu nét. Das Ausnehmen vollzieht sich wie bei Ziege 
und Schaf (Baum, siehe oben) . 

Ochsen und Kühe (Pla de Vila und auf Formentera) werden 
im stadtischen Schlachthaus (auf Formentera schlachten oft eivis
senkische Berufsschlachter) von Bernfsmetzgern geschlachtet. 

Zum Konservieren der Fleischteile kennt man nur zwei Me
thoden : das E i n s a 1 z e n - puzá tm sál - und das V e r -
w u r s ten-# tJutif{róns (siehe unten). Die eingesalzenen fleisch
teile legt man in die ólfs oder andere Tongefasse. Zum Wursten 
verwendet man eine Maschine - s1 m/kint df fé tJutif~róns. Der 
Wursttrichter aus Weissblech : s rmbút. Das Garn zuro Abbin
den : ~ fíl. Blutwurst : Sf tJutifárf (vgl. VI, A), kat. botifarra 
(Dice. Alcover), kast. butifarra. Leberwurst : S f tJutifái'f df Njf. 
kat. fetge. Alle Wurstarten sind sehr stark gesalzen und mit 
Pfeffer - pévrf - und Safran - Sffrá, kat. safra - gewürzt. 

Zur Terminologie: 

Die Schwarte : s; Mrnf L, Mrn1 S; <•pell del pore>> (Dice. Salvat, eiviss.); 
vgl. kat. cotna, conna; valenz. co(l)na, corna 'Speckschwarte', 
REW 2431 *CUTINA. 

Der Speck : Sf cúy;, cúf; kat. xulla <•greix del porc•>; vgl. Moll, 3149 
SUILLUS. 

Die Speckseite : fS kur# df cúy;, túf < quarter, corter «la quarta 
part» (Dice. Salvat). 

Die Speckschnitte : Sf Uns~ df cúyf, cú;; kat. llensa <<cordeta (Eivissa)>> 
(Dice. Aguiló). 

Das Schmalz: 

I. s ~tr~í; kat. entreví; REW 4500 *INTERVISCUM 'Ge
krose'. 

2 . gréic; kat. greix. 
3. sf m1nték; ;1 kastilisches Lehnwort; kat. llard. 

Menorca, scheinen die schwarzen Schweine ebenso sehr verbreitet zu sein 
(vgl. Salvator, 1, 297 f., und n, 352). 

1. Die Butter : Sf mtnttkíü. 
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Das Gehirn : rs SfYV~f; kat. cervell. 
Das Herz : rs kpr L, Mr S, kat. cor. 
Die Lunge: 

I. s; frricúr;;1 kat. freixura. 
2. ;z létis; kat. lleus; REW 5004. 

Die Milz : sr m{ls¡; kat. melsa < ahd. MILZI, REW 5579. 
Die Niere : ; ru11ó; vgl. <<ronyó,> Dice. Aguiló; REW 7210. 

Die Galle : s; Nl; kat. fel. 
Die Gallenblase : S{i buseft; dt S( fil, P; bus#(, E, F (siehe <<Blase,>); 

offenbar zu bossa, s. Dice. Alcover <,part de l'escrot on esta 
contingut cada testicle•>. 

Die Drüse : s; glándid;; kat. glandula. 
Die Blase : Sf vufeft;, P, bitf ftf, E, F; dirn. zu kat. bufa s. Dice. Alco

ver. Nebenforrn : eiviss. busjtr s. o. Zu REW 1373 BUFF. 

Die Hoden: 
I. fZ á1.1s; kat. ous 
2. rs kuyóns; kat. collons. 

Der Dünndarm : rz budn prím; kat. budell llarg, prim; über die ein
zelnen Zusammensetzungen und Bedeutungen von budell, vgl. 
Dice. Alcover. 

Der Dickdarm : {iZ vu#l grós. 
Der Darrnfortsatz : ( Z iudn kulá. 
Die Kotelette : S( kustéfr; kat. costella. 
Der Schinken : sr kárn dt pórk srládr. 
Die gekochte Schweinepfote : s; pót; de pórk kw!tr, kat. cuit, -a. 

Ein beliebtes Gericht besteht aus reichlich gewürzten pótrz 
i tríprs. 

4. Die Herstellung von Spartschuhen: 
Abgesehen von den modernen Lederschuhen, die in der Stadt 

und bisweilen in den grosseren Ortschaften getragen werden, gibt 
es auf den Pityusen zwei Arten der Fussbekleidung2 : die auf dem 
Festland bekannten alpargatas und die typisch-lokale Fussbe
kleidung der Frau. 

Dié mit Hanfsohlen und Leinenaufsatz verfertigten alpargatas 

1. Freixiwa ist meist gebrauchlich für Leber, Lunge und Milz zusammen; 
vgl. auch Moll, 1563. 

z. Vgl. Salvator I, 16, 4 l und 11, 362. 
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(Abb. 62) werden stets von den Mannern getragen. Die Frauen 
benutzen sie gelegentlich nur bei der Landarbeit. Zur Herstellung 
der Sohlen bezieht man die Hanfstrange vom Festland und Mallorca. 

Die zierlicheren ~Pcrdévts (Abb. 59) - kat. espardenya, SPAR

T UM, RE W 8122 - der Frau werden in der Woche gewohnlich nur 
im Hause getragen. An Feiertagen ersetzen sie die alpargatas und 
bleiben die Fussbekleidung für Strasse und Gottesdienst. Die 
Sohlen werden aus Spargtras geflochten. Die aufgenahten Kappen 
für Hacke und Zehen werden aus den Fasern der Agave - piUr;, 
kat. pitera <,atzavara» (Dice. Salvat) - hergestellt, die zu Faden 
geflochten werden. Der übrige Teil des Fusses liegt freí. Die in 
die enge Schnabelspitze gedrangten Zehen sind meist verkrüppelt. 
Da man gewohnlich nur Sonntags Strümpfe tragt, hat sich infolge 
der rauhen Unterlage anden Füssen eine aussergewohnliche Schwiel
haut gebildet. 

Die Stadt Eivissa ausgenommen, wo berufsmassige Schuster -
sco#js, kat. sabaters - und Spartschuhmacher - csPrrdfv~s - ihr 
Handwerk ausüben, gibt es auf dem Lande eine grosse Anzahl von 
Bauern, die ihre Spartschuhe selbst herstellen. Allerdings haben 
bereits viele Bauern, infolge der blühenden Spartschuhfabrikation 
in der Stadt, die eigene Herstellung von Spartschuhen aufgegeben, 
die immerhin sehr zeitraubend war. Doch werden die ;spcrdéu;s 
für die Frauen irnmer noch von Bauern und Bauerinnen selbst 
hergestellt. 

Die S o h 1 e - s; s9l¡ - wird mittels eines geflochtenen Spart
grasbandes (etwa I cm breit) - únj! látf, kat. llata «llenca d'espart 
en forma de trena per a fer estora, cabasws, espardenyes, etc.» 
(Dice. Salvat}, REW 4933 - das spiralenformig aufgewickelt wird, 
zusammengefügt. Das lose Sohlengebil<le - ses fiólts1 - wird 
in die Lange gepresst; man achtet <larauf, dass der mittlere Teil 
schmfiler wird als ·die beiden Enden. Diese bisher nur provisorisch 
aufgewickelte Sohle wird mittels einer Süchel - S1! gúy;, kat. agulla 
< *ACUCULA, REW II9, vgl. Dice. Salvat II, Abb. 7, S. 225 - die 
mit einem Holzgriff versehen ist, seitlich durchstochen - inf. fu
rjidá, zu kat. forat, inf. foradar, REW 3433. Durch die Locher -

1. Vgl. kat. fillola •matalas que es posa en mullit entremig deis altres 
per a m(•s comoditat.; kast. hijuela 'angenli.hter Streifen Zeug', 'Schossling', 
'Ableger'. Vgl. FEW, 111, 520 FILIOLUS, -A. 
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/uráts - zieht man mit einer eisernen N adel - fZ guyó, zu gúyf -
deren oberes Ende spiralenfonnig umgeschlagen ist, einen Hanf
faden mehrere Male durch die Sohle, um die endgültige Form fest
zulegen.1 

Nachdem die Sohle zusammengenaht ist, beginnt die eigent
liche Herstellung der Spartschuhe - inf. N fspp-déy;s. Die Aga
vefaden - /íls d; pít;; kat, pita - werden zu Kordeln geflochten 
- /é kurd~!{s kat. (sing.) cordella - aus denen man Spitze und 
Kappe verfertigt. Ein doppelter Faden : un duvlfdó. 

Zum Aufnahen der Schnabelspitze - GZ mórit, 2 kat. morro 
'Schnauze' (siehe Barnils, BDC, III, 35)-verwendet man ein Instru
ment, das aus einem Holzstabchen - une Pfrc{tf , P, pcrcjt; , E, F, 
dim. zu kat. perxa (Lange etwa 20 cm) - und zwei an dessen Enden 
senkrecht eingelassenen Holz- bzw. Eisenspitzen - punttl{ts, 
kat. puntalets - besteht. Diese /vrme wird in die Spartsohle ge
steckt. Die Fa.den, die von einer Seite der Vordersohle über die 
Nrmt hinweg in den gegenüberliegenden, vorderen Sohlenrand 
genaht werden, heissen vtnsis, kat. vencills < *vrncruu REW 9339; 
Moll 3403. Senkrecht zu diesen naht man die starkeren duvl; dóns, 
bis die Form der Spitze sichtbar wird. 

In gleicher Weise verfahrt man mit der Herstellung der Kappe 
für die Hacke - Sf trlunért , kat. talonera 'Absatz'. Die hierzu ver
wendeten Agavefaden werden um eine zylinderfürmige Holzform 
(Term. wie oben), die mittels einer Eisenspitze in die Hintersohle 
gesteckt wird, in den seitlichen Sohlenrand eingenaht. Die senk
recht zu diesen quer durch die Kappe gezogenen Fa.den : f S kur
dt!íns, zu kat. cordella. 

Damit die weichen Kappen festeren Halt bekommen, feuchtet 
man sie mit Wasser an - inf. muyá, rcmuyá, kat. mullar - und 
bepinselt sie mit konzentrierter Starke - pniáó, kat. (a)midó, 
'Starke'. Der Pinsel : rs pinsil, kat. pinzell. Das 'Lakieren': 
rmidi má. N achdem die Kappen genügend getrocknet sind, werden 

r. Geschicklichkeit und gutes Augenmass der espardenyers verbürgen 
gleichmassige Arbeit; denn die Bauerinnen kennen selbst nicht ihre Schuh
nummer. 

2. Die sorgfáltig gearbeitete Spitze hat die Form eines Schnabels und 
ist vorne gesch!ossen. Solange die Vorderseite noch offensteht, heisst die 
Spitze Sf ktPéfr,· kat. capelt 'Kappe', REW 1645. 
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sie gebügelt - inf. Plfntá, kat. planxar. Die rillenfürmigen Ver
zierungen zieht man mit einem gewohnlichen Messer. 

Zum Befestigen der fSPtrdétJtS an den Füssen dienen zwei 
Schnürbander, die ebenfalls aus pítt hergestellt werden. Das 
eine Band - ~ ktvál, kat. cavall1 - verbindet eine Seite der H ak
kenkappe mit der Schnabelspitze. Das zweite Band ist arn anderen 
Ende der Hackenkappe angenaht. Das lose Ende wird um dem 
Fussknochel herum unter dem ktvál hergezogen und halt den Spart
schuh am Fusse fest; daher die Bezeichnung ;s t;n;d6, kat. tenedor 
'Halter'. Zur Herstellung eines Espardenyenpaares gebraucht man 
einen ganzen Tag. 

N ach Aussage der Insulaner soll diese Art espardenyes nur auf 
Eivissa bekannt und auf Mallorca, Menorca und dem Festland 
nirgends anzutreffen sein. Ich selbst sah in der Na.he von Murcia 
eine ahnliche Form, doch waren Kappen und Sohlen aus Spart
gras geflochten. Die pita-Schuhe sind mir sonst nicht bekannt. 

Iserlohn W AL THER SPELBRINK 

(Seguir«) 

I. Vgl. Krüger, VKR, r, 265; und Griera, BDC, rv, 6 ff.; BDC, xx, 185 f. 
«Cavallet : aparell deis espardenyers per a fer i cosir espardenyes. Alcanar.• 

But. de Dialec. 36 




