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2lnfn.*23tof. Dt. 23fhfo t VJ. © e t a m b (©103) 

ot hunbetf uttb meht fabten, befonbets fn ben ofet f̂at)t3ef)tTtcn non 1805 bis 
1845, bot (Et3bet3og tfobann non üftettefcb mit bet fhm eigenen 3fibfgheff unb 

Xatktaff eine oolhshunblfcbe £anbesaufnabme bet bamalfgen 6fefetmath buta> 
geführt. (Eine grofk 2tn3ahl non 5tagebogen, bie bet <Et3bet3og felber, oon bebeufen* 
ben ©elebtfen beraten, fn fabtelanget 2ttbeif 3ufammenffellte, routbe an fämflfrfje 23e» 
3ttfts< unb Ejetrfcbaffsobrfgheffen, Pfarren unb anbete orfsftunbfge ©feilen nerfenbef 
nnb bet (Er3bet3og rubfe nicht, bis ffe ade beanfrootfet roaten.1 

Das geroalfige, fcfjt roerfüolle oolhshunblfcbe 3TIaferial, bas bfefe 2lntrootfen enf* 
Ralfen unb bas heute als „©oefb'fcbe 6erte" 2 einen 23eftanb bes ©auarchioes in 
©ta3 bflbef, ift bisset nut 3ura geringften XzÜ ausgeweitet. 

Die folgenben 2Ttiffeflungen mögen eine kleine probe bauon geben, roelcb bebeuf* 
fame Quel[ennacf)t(dhten bem nolbsRunbltchen Sotfdhet aus jenem Beftanb 3ut 23et* 
fügung ftchen. 6ie ffnb bem 3iemlicb umfangreichen banbfrfjtiftiicfjen 23etfrf)f enfnom* 
men, ben bet 2 2 3 e r b b e 3 i t h s b e a m f e 13 ü r b h e t i n K e f r t j e nbu r g an 
b e t 6 a ro e am 2t. Ttooembet t810 an ben (£t3bet3og eingefenbet bat.3 

2fus bem Eiaupffeil bes 23eticf)tes, beffen ftachfenhunblicbe Datlegungen an an* 
betet 6feife netoffenftfcfit finb,4 fei 3unärfift eine kleine Itadrjtfcbf mifgefeitf, bie fidf) 
in bem 2lbfafj »übet bie ©prache" fmbef, wobei icfj bie 23eranfroorfung für bie un* 
beholfene ©cbrefbroeife unb bie 3um £eil etfjeitetnben ©thlätungen fteflfdh bem 
btaoen 28eibbe3ftRsbeamfen übetlaffen muß. Jch gebe fie biet buchftabengefteu 
roiebet, fo roie et fie not 130 (faxten niebetgefdbtieben \)<xt.5 

Itachbem et feftgefteilf bat, bafj bie ©ptacbe bfe floroenifche „nacb bet unfet* 
btainetifrtjen 2Ttunbarf, bodb mehr geläufig unb in einem teineten Xone ats bfefe" 
fef, fäfjct et fotf: 

„!Befonbeie efgeue 2hisbtüche haben fie fcbr roenige, bet 2lusbturft jekleng: „fft 
ftacblfrfjf, jeh uredno de bi ga vikou: Aft roürbig, baf3 man es nennt" fft febt 
üblich, um bamif bfe (Eigenfrfjaff einet ©ache an3ubeufen. Deffo meht abet roitb in 
©lefrfjnfffen unb ©ptfchroörfern gefptodben. Dfe getoöfjnlfcftffcn bf^on ffnb: 

Moscha beseda veische, strek pa uola: Den 2Ttann bfnbef bas 2Borf, ben 

1 2Mhetes öatübct in 33. o. CS e t a m b, 6ie rinaf|l<fianbjdf)tiff, eine obetftefrifche 23OIR8* 
fumbe aus öem ftabte 1813 (236. 2 bet „Quellen 311t bcuffrfjen 23olK6Runbe"], 23erKn, 
6e ©tuufer, 1928. 

2 23etiannf nach öem 6ektefär bes ^oanneums Ot. (öeotg <5 0 e f b in <Bra3, bei bat 
JTIafetiat im 2luffrage bee (£t3f)et3ogs otbnefe. 

3 ©teierm. Äanbesatcbio, ©oetfj'fcbe 6etie, 6rf)ubei 34. 
4 3TTautnet<©eiamb, öfeieffebee l̂acbfetiburf), 23b. II, 6. 233 ff. 
5 3m gefamten Xeif finb bfe efngeblnmineifen 6feIIen oon mii beigefügt. 23. x>. (Betamb. 
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Dcbfen bet 6fticn. (23ebeufung:) ba$, gleicfjttiie bet Otbs ftanbbaff am ©tiich bleiben 
muß (!), folf bet 2Tlann betj feinen JDotten bleiben. 

To je glich toku koker (!) bi eden pruti vedru szau: Das ift ebenfo wie 
gegen ben 3Öinb ptun3en. €fne ßanblung, butcb bfe man fidh felbft befcbmu3ef obei 
roobutch man ffcfj felbft fdfjabef. 

Usaki uoda na soi malen obrazha: (Ein febet leufet (!) bas 3Baffet auf feine 
JTTüljl. Daf3 febet feinen 33otfefl fuebt. 

Usaki nei pred soijem pragam pometa: (Ein febet bebte not feinet Zfyoxt 
fcfiroelle. Dafj man nftbf auf anbete, fonbetn auf bfe eigenen 5ehlec febeu unb fie 
oetbeffetn folle. 

Usaki veh, kie ga schollen (!) teschi: Hebet roeifj, roo ihn bet 6cbub btücfit. 
Daf3 febet feine £efben bennf. 

Ga je na zedilu pustu koker presiza drek (!): ^iat im (!) auf ben 6eiget (!) 
gelaffen als roie bie 6rfiroein ben ßofb. £)at ibm 3»ro 3iele Hoffnung gemaebt, abet 
lieblos unb gleichgültig netlaffen (!). 

Pleisch po uetru obrazathi: Den 3Tiantel nacb ben 233inb bteben. Die fjanblun* 
gen nacb ben limfffinben tirfjten. 

Koker se gode toku se pleische: TXHt man geigt, fo fan3f man. 2Bie man fidb 
gegen anbete uetbalfef, fo netbalfen fieb biefe gegen feraanben. Obet: 2Bie es bie Um? 
ftänbe etfotbetn, fo muf) aueb, bie £)cmb[ung fein. 

Ena usrana kraua sehe te druge posirje: (Eine befcbmufjfe ßul) befebmufjf aurt) 
bk anbetn. 223et mit netbotbenen 2Ttenfchen Umgang pflegt, roitb aueb netbotben 
roetben. 

To je glich toku, koker peth krau sa eden grosch: Das ift ebenfoniel als 
fünf ßfib um einen ©tofdhen. (Eine Unmöglicbbeif netlangen. 

Je schlecht (!) koker eden steku pes: (Et fft bös roie ein roütbenbet f]unb. 
3eigf eine aufktotbentHrfje 2ladje an. / 

Posna presiza nikol urozhga dreka (!) nadobi: (Eine fpdte 6aa bebommt 
nie efnen roatmen fXofb. Det 3U efnet 6acbe gelangen rofll, batf nfdbf 3aubetn, roefl 
et es (!) enfroebet gat nicht obet fn fchlecbfet (Efgenfcbaff etlangf. 

Velik pesou saiza ujamejo: a3fele fnmbe fangen ben Eiafen. 2Bet uiele 5e(nbe 
bat, mufj unfetliegen. 

Uleti passio (!) taza na misa, keder pod misa schiisch: 3iebe (!) bie fjuubs* 
pfofen auf ben £ifcb, bfe nut unfet ben Sifcb geböten. Daf) man einen eigenfinnigen, 
bummen unb ungelebtfgen aTTenfchen deines 23effeten belebten obet übet3eugen 
bann. . ." 

2luf bfefe ftefflieben unb roohl noeb immet unb übetall 3eifgemäf3en bpticbroötfet 
folgen in ^üthbets 33etfcbf ausfübtlfche unb febt gerofffenbaffe Datleguugen übet bfe 
„pbgfibalifcbmafutbiftotifcfien unb mebi3inifrf)en" 33etbälfnfffe bes (Bebfefes (übet 
23etge unb Jälet, Qftafutetfcbefnungen, ßlfma, QBfffetung, 0efunbbeffs3uffanb), übet 
öbonomffcbe unb fotftroftffcbafflfcbe Stagen (2lrhetbau, Q3feb3ucbf, 2Befnbau), übet 
6iffen, Stäucbe, 3Itacb(en, 2lbetglauben ufro. €nblfcb befcblfefjt bfe ausfübtlfche unb 
febt genaue „üohalroftffcbaffsfchübetung" übet bas £eben bet 33auetn ben 33etfdht. 
2lus bfefera 6cbluf3abfaö beben roit nun fofgenbe Stoben betaus: 

„Dfenf tb o fen l o h n e : Det (jfihtKche) £obn bet ßnechfe beftehef fn ©elb 
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gegenroatffg (in) 50 ©ulben, (ferner) ein(em) paar neuen ©fiefeln unb brei paar 
©tfefeloorfchüben.6 Der £ohn ber 2ttägbe beftebet in einem roetb unb (einem) fonn* 
täglicben gan3en 2tn3uge, unb 3roar für ben 2Uerbfag fn einer groben leinenen 
janka,7 in efnem folcben (nomlfcb lefnenen) Fürtuch, (einem) Qalbhemb e unb ßaupf* 
fucb,9 bann einer leinenen fjaube, für ben Sefttag in einem feineren Ejalbbemb, einer 
fogenannten mufelanenen janka1» mit anbüngenb(em) ttronrafchenem» UTtfeber, 
barfonnen(em)12 Sürtucb, fein leinener Qaube mit geblümt 3eugenem 23ocberfeil! 
fein leinenem ^aupffudh, einem lebetnen ©ütfel unb in einem lobetncn ftöcftl, joppa, 
nebft ein paat neuen ©fiefeln unb btei paat Sfiefeluorfcbüben . . . " 

„D i e IT a b r u n g b e r D t e n ft [ e u f h e ift eben jene, rofe fie bet Ejausroirtb 
genüßt, nacbbem (roefl) ffe 3ufammen an efnem Sffrfj 3u fpeifen pflegen: an 223erh< 
tagen beftebet folcbe aus 27TehJfuppe, 23tein, 6fet3, ©etften, 5ifolen ober 23obnen in 
einet ©uppe, ßraut unb Kuben; an foonn* obet 5eftfagen roftb bfefe (bie Habrung) 
mit Sleifcb, »taten obet auch mit einem ©ebfichf, S t r u k 1 genannt, unb bteimal 
bes Xages, als fn bet 5tüb um 9 llbt, mfffags um 12 Ubt unb abenbs um 8 Uhr, 
abgereicht." 

„D i e 233 o b n* u n b 233if t f f rf> a f f s g e b a u b e bet bfcfigen Se3fthsfnfaffen 
finb gtoßtenfeils oon Q0I3, bäum bet 3roan3igffe Xbeil baoon ift gemauetf; roie es 
bie anliegenbe 3eicfmung roeifef (21bb. 1/2), finb alle biefe ©ebäube auf 3roegetlei 
2ltt etbauef: 

Die 2Bobnhäufer... in bet (Ebene... (2lbb. 1) haben an jebem (Enbe ein in bet 
£irbfe 3 fXlafter (ca. 5V2 m) langes, 2V2 ßlaffet bteifes unb 1 ßlaffet l Schub 
(ca. 2 m) hohes Simmet, raff fünf kleinen, 1 ©tfwh 3 3oll (ca. 35 cm) bteffe(n) 
unb ebenfo bobe(n) 5enftet(n), fn bet 2TOffe ein \V2 ßlaffet langes, 2V2, ßlaffet 
bteftes Uorhaus unb 3u begben (£ang*) Seiten (bes Kaufes) ben (Eingang. 3n einem 
3immet13 (2lbb. 1 recfjfs) ift ein gemauetfet unb geroölbfet Ofen,14 not bem Ofen* 
loch ein fcbmalet Eietb,^ ob bem Ejetbe ein aus £ebmetbe obet Ofenkacheln 3U< 
fammen geferjfei 5euetmanfel (2tbb. 3) unb auf bem 27Tanfel eine gleiche Rauchrohre 
(genannt ror), bie nut bis unters Dacb ausgefühtt ift. 3n biefem Ofen roitb bann 
gebocht. Das 3roegte 3immet ift mit einem ßaohelofen, bet oferefchfehf, famf bem ge< 
mauetfen 5ußgeftell beu 3V2 ©cbub (ca. 1.20 m) bteff unb 5 ©chuh (ca. 1.60 m) 
hoch, fn bet ©che bes 3immets angebtarbf unb an ben M3anbfeifen mit 27Iauern vtv 
feben ift (2lbb. 1 Ifnbs) unb oon außen fm 23otbaus bebest roftb; befm (obet neben 
bem) Ofenlocb ift gleichfalls ein ^erb (zid, „£abnbetb" - fietbmäuetcben fn bet 

' 2fu6beffetungen bes Su t̂efles. 
fi' f«bfWtte la ( oiL 3 n - o u t n " ,<5e ta tnb , ©feftifcbes ütarf)tenbucf>, II, 43? ff., bef. 
o . 439 r- u. J. X. 5 ton ic, Hrvatsko primorje in posena izdanja etnografskog 
Muzeja u Zagrebu, 1937, 6. 104, 2tbb. 45 u 6 143) S'<"»*og 

8 rokauci (6teit. Xtacbfenbud), II, 403 f) 
9 peca (6te!t. Xrachfenburf), II, 403 f.). 
10 musalanka (6teft. Xtacf)fenbuch, II, 403 f.) 
'! ßtontafch (feinet, glättet, feibfget ©foff) 
12 ßaftun. 

tau/P^^K ( h i i> d i™nica)' »9[- ©etnmb, rüdfurgefrbicbfe bet 23aucbituben Oeffftfjnft „JBotfet u. ©neben", 23b. 9, fleibelbetg, 1924, bef 6 53 ff) ^u u [wu u c« 
rxllDi< P | a ' **t Ä 0 * " N (6n in ©übfftanöinaoien, Sinnlanb, RujÜanb, Oftpteußen, 
23olen, im Karpaten* unb Oftalpenianb netbteifet ift). 

15 (Eigentlich, mit eine Dfenoorlage, efn 21Täuetrf)en, babet zid (nicht ognjisce) genannt. 
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loupa) mit einem Seuetmanfl, ,'cöoch obne Kautbröhte angebracht. (Einige oon biefen 
Käufern baben in begben 3immern folche Öfen roie ber lebte befdhrieben roorben 
iff; beg biefen ift bann bie fjffljfe bes etroas breit(er)en 33orhaufes (ber loupa ober 
veza) bureb eine befonbere JBanb als ßucbl (kuhinja) abgefheflf.18 efene 2üobn< 
bäufer, fo an Bergen fterjen (2lbb. 2), beftehen gemeiniglich aus einem gemauerten 
ßeller, barauf uon EJ0I3 gebautem 2üohn3fmmer, off aurf) mit efnem blefnen Hebens 

2Ibb. l. ©ropeie Sotm bes 
Xalbauetnfjaufes (1810). 
(21adt) einet bet QSefcbenburget 
fjanbfdhtift beiliegenben 
3elcbnung.) 

jjl »̂uc))4lub% 

fe, ^ g 0 J | 

2lbb. 2. Kleinere Sotm bes 
23etgbouetnbaufe6 in 6lo> 
tuenien (noch 1920). (Tlarb 
einet öhisje bes 23etfoffet6.) 

/ ^WWC-f cLcätrx. 

ft— 
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i 
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p 
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ftübdhen unb efnem 23otbaus (loupa), roelcbes fchon auf bloßem ©tunb ftebet, fn 
roelchem enfroeber bfe ßucbl burch efne 2Banb abgefoubert ober frey (obne 3roffcben< 
roanb) oetbunben fft. ©fn folches 2Bobn3fmmet ohne ©fübeben bat fünf, mff bem* 
felben abet nut ufet 5enftet unb bas 6fübcben nut 3roef Scnftet; bet flaohelofen fft 
auf bfe 2(tf angebtacbf, baß begbe ©emäcbet 3uglefcb geroätmf roerben. 0ft in einem 

O. i. eine fflngete, enfroichelte 5otm bes füaufes. 
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folcben 28ohngebäu nut efn 3immet uorhanben, fo ift bie Ejei3ung roobl aucb int 
3immer unb bet Ofen auf bfe 2ltf angebtacbf, rote fcbon anfangs erroäbnf roorben ift." 

„D f e 23 f e h ft a 11 u n g e n, größfenfbeils uon 23ucb(en) = ober ©ichenhol3 et* 
bauet, f inb... unfet efnem Dache fn nfet, aucb fnnf ©fallungen abgeheilt, als füt 
Tßhibe, Ocbfen, Mb unb 3ucbfüfeh, ©cbroefne unb Scbafe, nach ©tfotbetnis lang, 
böcbftens 2% fÄlafter breff unb 1 filajtet unb 1 Schub hoch- 23eg gemauerten SfaU 

2lbb. 3. fiorfjofen (peC) mit Seuetmanfel (Klobuk) unb Kaucbtobt (vor) in einem 23auetnbau* 
bei Kann, 1918. (2lufnabme bes 23etfajfets.) 

hingen fft fn beten 2Hfffe ber Drefdrjboben oon EJ0I3 oben aufgefe3f unb 3u begben 
Seiten oon 23teffern ober geflochtenen 2Beibenroänben 17 ein 23ebälfnis füt bas lüf* 
fttob 18 angebtacbf, unfet bem Dacbtbefl bfefer Sftobbehälfniffe roitb bann heg fol* 

17 (Ein fcfjönes 3eugnis füt !R. 2TTetingets (Etymologie: 2Banb — roinben (flechten). 
18 QSütffttob, b. i. nicht in ©atben gebunbenes, fonbetn lofes, 3ettfitfetes Suftetfttotj. 
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eben ©ebäuben bas IKaucbfuffer19 eingefcblagen. ©inb bie ©fallungen abet oon Ejol3, 
fo fft ber Drefcbboben mft ben erroäbnfen Sfrobbebälfnfffen 3U ebener ©rbe unter 
efnem befonbeten Dacb etbauet. Det Dtefchboben auf nfer Drefrber ift 2% ßlaffer 
lang unb breit, 1 ßlaffer rjoeb unb bat hefne Dadjböbung; bas Raucbfuffer kömmt 
bann unter bas Dacb bes 23fehffalles. 

Dfe nacb alter 2lrf oon £10(3 erbauten 2öohnbäufer unb ©fallungen ffnb ofel 
enger unb nfeberer als bie, non benen bfer bfe 23efcbrefbung geliefert rofrb, folcbe 
aber gibt es fcbon fcht roenfge, ba feft to fahren bas 23auen (gemauerter ©ebäube) 
fcbon allgemein geroorben fft." 

„Dfe fj 0 r f e (kozolec), efn ©ebäube, roöbfn bas ©eftefb fn ©atben 3ut 2lus< 
ftoennung eingelegt roitb, ift nach ©tfotbetnis enfroebet aus efnet obet 3roeg Säulen* 

2lbb. 4. Die fjatfe (kozolec). 

reiben (mit) mebr obet roenfget öäulen etbauef.20 Dfe mefften beftchen aus fechs 
f5ol3fäulen fn 3toeg 23efben, eine Säule fft \xh klaffet (ca. 8 m) rjocfj, bas ©ebäube 
5 .Klaffet lang unb 3 .Klaffet bteff, Det ©äulenfuß 1 Schuh 3 3oU/ bfe 6äule 1 Schuh 
bfeb. Dutcb bfefe Säulen finb 18 bis 24 £aften butcbge3ogen unb 3U 1 Srfjub bteff 
ooneinanbet enffetuf, ba3roifcbcn bann bfe ©arben eingelegt werben. Dfefe Säulen 
finb bann nacb ber £änge unb 23reife mft Xräme(n) 3ufammen gebunben unb auf 

18 fjfet ift roobl Ranty (Kob<) fuffec 3um Xtntetfcbieö uon gebuchtem Sutfet (unb kaum bas 
butcbtäudjetfe Sutfet) gemeint. 

20 23gl. ba3u S. 23 a s, Gospodarsko poslopje v Savinjski dolini. (Casopis za 
zgodovino in narodopisje 1929, 2lbb. 5, unb 21. 2TI e I i h, Kozolec na Slovenskem 
(Razprave znanstvenega drustva v Ljubljani 10), 1931. 

(!* 83 



bfefe Xtäme (ift) bas Dachgetüft aufgefehf. 3n 2TIftte (in ba'bet fjöbe) febet Säule 
ift ein 3roeitet Xtambaum efnge3ogen unb fo roie bet obete an bie Säule gebunben. 
2luf biefen 3roegfen Xtambäum(en) fft inmitten bes ©ebäubes ein Klaffet bteffet 
©ang angebtacbf unb mit ofelen 23anben hteu^toeife gebunben (2Ibb. 4). Diefet 
©ang roitb 3Ut 2tusftocbnung oetfcbiebener 2TIaferialien gebraucht, mefffens rofrb 
bas Scbabffrob 21 baljin eingelegt. Dlefe Ejarpfengehäube finb auch geböbnet2- unb 
roerben 3ugle(cb als Qeufctjläge gebraucht; fie muffen aber immer an folcben Orten 
angebracbt fein, roo es luftig ift, boch (fo, ba^ fie) babeg ben heftigen löinb nicht fo 
ausgeftellf ffnb . . . " 

21 Das in ©chauben (©atben) gebünbelte (auch 3um Dacbbemen octroenbefe) ©ftob, im 
©egenfatj 3um Küttfttob. 

22 21Tit 23refferböben ausgelegt. 
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