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Si pensö subito ad uno scherzo di cattivo genere; la
statua, seguita dalla popolazioue salmodiante, fu riportata in
cliiesa. Ma il giorno dopo a wen ne la naedesima cosa : la statua
aveva abbandonato la sua nicchia e fu ritrovata nello stesso

posto di prima.
Il popolo comprese allora che la Madonna non voleva

abbandonare quel luogo e decise di costruire h una chiesa.

I contadini si misero subito all' opera e le fundamenta
vennero scavate. Ma il demonio vedeva di mal occhio il sor-

gere di quel tempio e nottetempo gettô un enorme macigno
sulle fondamenta, distruggendo il lavoro dei volonterosi ter-
razzani di Lumino.

Questi, all' indomani, constatarono con dolore il disastro
e dovettero lavorare tutto il giorno per sgomberare il macigno
dalle fundamenta.

II medesimo fatto si vereficô per tre notti consecutive,
finchè la Madonna, mossa a compassione dei suoi fedeli, scese

dal cielo, e, prima che la notte fosse calata, impresse tre
delle sue dita nel macigno, impedendo cosi al demonio di
continuare il suo misfatto.

La chiesetta fu costrutta, ed ancora oggi è meta di
numerosi pellegrinaggi.

La statua miracolosa, che da quel tempo non mutô più
posto, vien custodita quale preziosa reliquia. Ed ancora oggi
si puô scorgere, vicino" alla chiesetta, il macigno, con le
impronte digitali délia Verging.

dtoeiter 33erid)t über Me ^olfélicberfammlung tm Seffin.
(grüijjaEjr 1932)

(Slergl. ©d)to. SSîbe. 1932, §eft 1, ©eite 12.)

®er Stufenttjalt bauerte Dont 11.—21. Slpril, Dont 5.—31. 9Jiai nnb 1.

bi§ 16. Sunt biefeS QaEjrcê, nlfo 54 Sage.

®ct}u ïontnten 4 ïctge SSorarbeiten im SRnlcantone, 9Jtenbrifiotto nnb
SKaggiataï. 2 SBodjen Svi'trtbfcljriftcn nuê {janbfdjriftlidijen Siebertcjten nnb
4 SBocIjcit mufiïatififie itnb literarifdje SScrgleic£)ênvBeit mit itatienifdjen nnb
frartgöfifcEjeix Sammlungen.

Ser glttcfliclje fyunb jtoeier borjüglictjer ©Étngerinnen fteïïte ben gnnjen
ilfeifcptan um.

Stufgenommen fittb 56 geifttidje, 200 iocltticlje, 31 Sinber» unb Sßiegcm
lieber (Dîinnentanne), 5 SSiefjrufe, 9 ©locf'enfpicle, 17 ©prüdjc nnb 10 ©picïe,

nlfo 328 ©tiic£e (mit ben 110 ber crften ©atnmlung: 438).
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Li PSN80 8ndiio ad nno 8sirsr^o di saiiivo ^snsrsi ia
8iaina, 8SAnIia daiia popoia?:Ious 8alinodlanis, In ulporiaia in
oiiis8a. Na ii giorno dopo avvsnns ia rnsds8Ìina sosa! la 8iaina
avsva aiilzandonaio ia 8na nlssiria s In ilirovaia nsiio 8is38o

p08io di prima.
II popoio sompi'S8k aiiora sirs la Nadonna non voisva

alrirandoirars c^nsi inogo s dssl8s di soàun's Ii una eirissa.

I soniadini 8Ì inÌ8oro snirlio ail' opsra s is Inndanrsnia
vsnnsro ssavais. Na ii dsnrouio vsdsva di inai ossirio ii 8vr-

^srs di c^nsi isnrplo s noiistsnrpo ^siiô un snornrs nrasÍAiro
8niio londanrsnia, dÌ8ÌrnMondo II iavoro dsi voionisi'08Î isr-
ra^^ani di Inrnrnro.

(Zns8il, ail' indonrani, oon8iaiaiono eon doiors ii di8a8tro
6 dovsiisro lavorars iutio ii giorno psr LZoirrdsrars ii nraei^uo
daiis Inndanrsnia.

Ii nrodsLinro laito 8Ì vsrsirsô psr irs noiii son8soniivs,
irnsirs ia Nadonna, mo88a a sonrpa88lons dsi 8uoi Isdsii, 8ssss
dai vlsio, s, puinra sirs la noils losss saiaia, iinprs88s irs
dsiis sus diia nsi irrasiAno, inrpsdsndo sosì ai dsinonio di
soniinnars Ii 8no nnslaiio,

I^a siris8siia In so8irnita, sd ansora o^Zi à nrsia di
nuinsro8Ì psiik^rinaAAi.

ü>a 8iaiua iniraooio8a, sirs da ssnsi isinpo non innio pin
po8io, visn sn8iodita «stnaio prs^iv8a rsii^nla. Hid anoora oZ^i
8i pnv ssorAsrs, visinn aila slris8siia, ii nrasiZno, son is
inrpronis dlZiiaii dslia Vereins,

Zweiter Bericht über die Volksliedersammlung im Tessin.
sFrühjahr 1932)

(Vergl. Schw. Vkde. 1932, Heft 1, Seite 12.)

Der Aufenthalt dauerte vom 11.—21. April, vom S.—31. Mai und 1.

bis 16. Juni dieses Jahres, also 54 Tage.
Dazu kommen 4 Tage Vorarbeiten im Malcnntvne, Mendrisivttv und

Maggiatal. 2 Wochen Textabschriften aus handschriftlichen Licdertcxten und
4 Wochen musikalische und litcrarische Vergleichsarbeit mit italienischen und
französischen Sammlungen.

Der glückliche Fund zweier vorzüglicher Sängerinnen stellte den ganzen
Reiseplan um.

Aufgenommen sind 56 geistliche, 200 weltliche, 31 Kinder- und Wiegenlieder

(Ninne-nanne), 5 Viehrufe, 9 Glockenspiele, 17 Sprüche und 10 Spiele,
also 323 Stücke (mit den 110 der ersten Sammlung: 438).
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93efudjt mürben bie Drte : © p t it g a, genaio (Waicnfäfjcn) tmb © a m 0»

tug it u im Dnfernonetal, fßura, Dtubaggia, Wig lieg lia, SIrofio,
geëcoggia, 93 r e n a tut Wakantonc, 93 r u n t a II o int Waggia® ttnb ® c r a

tut S3erja§catat (bic Strbcit ift in bcn testen Orten unüuHenbet).

güljlung gennmnten mitrbe mtt93urgnuiie(©entubatli),33agIio bei Scfferete,
93acalto, ©alorinu, ©aftello ©.Sßietro int Wenbrifiutto nub Dlibuiie im 93IeniotaI.

Sie Stufnntjme bcr geiftlidjcn Sieber führte git neuen Quellen. @§ finb
nteift ältere ttttb itcttcrc Srurfe italienifdjer ©•rbauuiigSbiidjer. Sie biê£)er ge®

fefjenen teffintfcCjcn Snide finb burchmcg? jünger ttttb enthalten bielfadj bear®

beitete (mubernifierte) italienifdje S3urtagen.

©aitg feiten enthalten biete ©rbauitngêbitdjcr gebrucftc SBeifen; meift
Eommcn SJutcnfätjc nur in fliegenbeu Wiffiuuêtieberïjcftdjeu bor. gür hie 9Iuf=
nähme fpielcit bicfc 9?otenfäfje aber feine mefentlidjc Stulle, ba fie nidjt gelefen
tuerbcit fcnnctt.

Stöger bcr gciftlidjen Sieber marcn früher Wännct mie gratten; fjeittc,
ma 3. 93. bic ©troljinbitftrie im Dnfernnuetnl fojufagen ganj eingegangen ift
nub bic ©rofjjaf)! bcr Wänner periobifd) auSmanbcrn tnujj, finb bie grauen
faft bic ciitgigen Sircfjenbefucfjer nub Stöger ber gciftlidjen ©taffe. fbanbfdjrift®
lidje Sejtljcftdjcn, marin fidj bic gebräudjlidjftcu ©efänge bereinigt ftiiben, finb
gcmöljnlidj ban Sîurfttngerinnen angelegt itnb nadj int ©ebraitd). Slietfad) finb
c? Stbfdjrifteu ban Srucfen.

©rftaitntidj ift bic fjaljt ber SBcifen, marattf aft ein ttnb baêfelbe Sieb

in bcr glcidjcit fßfarrei itnb ban bcr gleidjen ©ängerin gefttngen mirb, unb
ttadj crftauulidjer mirb fie beim SIbfjören ber Sängerinnen bcrfdjiebcitcr Säler.
SBaê ©iidiu gorca («L'Anima musicale« ©. 99) in SSe^ug auf bie tnufifalifdjen
gaffttngen ber Donna Lomliarda fdjreibt, baS trifft im Seffiu für einzelne
Warienliebcr gu : ...«sarebbe., interessantissimo seguire la stessa melodia

passo spasso nelle varie modifieazioni presc in tutte le regioni... ove ricanda.»

gür einige Sieber ift biefer SBeg bcfdjrittcu marben. Slber ltnmäglidj
märe c§, im .pinblicf auf bic Wittel, bic un§ gur Skrfügung ftcfjen, itju gitnt
©runbfafj jit ittadjcn.

Sicfe gciftlidjen Sieber mitrben faft auêfdjliefjtidj bar uitb nadj bcr

Weffe aber an Slbenbanbacljten gefungen, attfjerfjalb ber Sirdjc audi beim 93ielj«

hüten, nei bosebi e nci monti.
Über bic berfdjicbctten ait SHrdjenfeften gebräitdjlidjen Sieber fanntc mir

bie SBnrfängcriu bau ©ontolugno crfdjöpfenbe, fetjr mertballe Hingaben geben.

gm Wannt Wai 3. 93. mirb für bie Waianbadjt jebeu SIbenb ein anbete?
Sieb gcmäljlt! StuS ©era 93er3a?ca ftautnit bic Slufuafjntc einer prächtigen
Scgenbe ban bcr ©eburt ttub bcn gugenbtageu ber Wutter ©utte? (dclla
Stirpe di Davide).

Slfjnlidj ftefjt e§ bei anbeten Slnbadjten, bei tfîrogeffi0nen, SöaHfafjrten.
Scr ©tropljcnreidjtuiu bcr bei längeren 93ittgängen gebräitdjlidjen Siebet ift
and) im Seffin ein auffalleitber. sfi a t r a n a t § lie b er merben im Ijintcrn
ßnferuonetal nur lateinifdj gefungen, berglcidjen im 93er3aScatat unb im
Walcantune. 213ir finben alfa hierin einen mefentlidjeit Untcrfdjicb 311111 S3ünbner
Dberlanb.

Sie Steifen finb meift fetjr einfach itub eingängig, bei meitem aber nidjt
fa alt mie bic ber ©urfelba. ©inige getgen intereffante "öcgiehungcn 3n bcutfrfjeit
gciftlidjen unb meltlidjcn Söeifen.

M. —

Besucht wurden die Orte: S P r u g a, Fenaiv (Maicnsäßcn) und Com o-

lognv im Onsernonetal, Pura, Novaggio, Miglieglia, Arosio,
Fcscvg gia, B rcnv im Malcantonc, B r v ntall v im Aiaggia- und G c r a

im Verzascatal (die Arbeit ist in den letzten Orten unvollendet).
Fühlung genommen wurde mitBorgnvne(Centovalli),Vaglio bei Tesscrete,

Bncallv, Salvrino, Cnstello S.Pictro iin Vtendrisiotto und Olivone im Bleniotal
Die Aufnahme der geistlichen Lieder führte zu neuen Quellen. Es find

meist ältere und neuere Drucke italienischer Erbannngsbücher. Die bisher
gesehenen technischen Drucke sind durchwegs jünger und enthalten vielfach
bearbeitete (modernisierte) italienische Vorlagen.

Ganz selten enthalten diese Erbannngsbücher gedruckte Weisen; meist
kommen Notensätze nur in fliegenden Missionsliederheftchen vor. Für die

Aufnahme spielen diese Notensätze aber keine wesentliche Rolle, da sie nicht gelesen

werden können.

Träger der geistlichen Lieder waren früher Männer wie Frauen; heute,

wo z. B. die Strvhindnstrie im Onsernvnetnl sozusagen ganz eingegangen ist
und die Grvßzahl der Männer periodisch auswandern muß, sind die Frauen
fast die einzigen Kirchcnbesnchcr und Träger der geistlichen Stoffe. Handschriftliche

Texthcftchcn, worin sich die gebräuchlichsten Gesänge vereinigt finden, sind

gewöhnlich von Vorsängerinnen angelegt und noch im Gebrauch. Vielfach sind
es Abschriften von Drucken.

Erstaunlich ist die Zahl der Weisen, worauf oft ein und dasselbe Lied
in der gleichen Pfarrei und von der gleichen Sängerin gesungen wird, und
noch erstaunlicher wird sie beim Abhören der Sängerinnen verschiedener Täler.
Was Ginlio Fvrca («D'/Vmimi. »msiealo« S. M) in Bezug ans die musikalischen
Fassungen der Donna Dnnàrda schreibt, das trifft im Tessin für einzelne
Mnricnliedcr ziw ...«sarobbo.. intvrossandissimo sogniro la stossa nnztoitia

passa spasso nolle vario mockitioaüiom groso, in tntto lo rvgionl... ovs rieancla.>>

Für einige Lieder ist dieser Weg bcschritten worden. Aber unmöglich
wäre es, im Hinblick auf die Mittel, die n»S zur Verfügung stehen, ihn zum
Grundsatz zu machen.

Diese geistlichen Lieder wurden fast ausschließlich vor und nach der

Messe oder an Abendandachten gesungen, außerhalb der Kirche auch beim Bieh-
hüten, not dasein o noi monti.

Über die verschiedenen an Kirchenfesten gebräuchlichen Lieder konnte mir
die Vorsängerin von Cvmolvgnv erschöpfende, sehr wertvolle Angaben geben.

Im Monat Mai z. V. wird für die Maiandacht jeden Abend ein anderes
Lied gewühlt! Ans Gern Verzasca stammt die Aufnahme einer prächtigen
Legende von der Geburt und den Jngendtagcn der Mutter Gottes (clvlla
stirpo cti Davicto).

Ähnlich steht es bei anderen Andachten, bei Prozessionen, Wallfahrten.
Der Strvphcnreichtnm der bei längeren Bittgängen gebräuchlichen Lieder ist
auch im Tessin ein ausfallender. P a tr v n a ts lie d er werden im hintern
Onsernvnetnl nur lateinisch gesungen, dergleichen in: Verzascatal und im
Malcantone. Wir finden also hierin einen wesentlichen Unterschied zum Bündncr
Oberland.

Die Weisen sind meist sehr einfach und eingängig, bei weitein aber nicht
so alt wie die der Surselvn. Einige zeigen interessante Beziehungen zu deutschen

geistlichen und weltlichen Weisen.
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Qiemliä) leBenbig ift nod) baë 2Beil)nac£)tëtieb, 3. 95. «È nato in Bet-
lemme il santo Bambin», baë Jiîrippenlieb : «Dormi, dormi bel bambin» unb
baë Sreifflitigëlicb : «Xoi siamo i tre Re». Scr 95raud) bcr 3Beif)itad)t§frippe
intb bic «giro dei Rei magi« ift alfcrbiitgë ftarf tut SlbneEinten begriffen.

93efonberë erfreulidj ift bic reiche SluëBeute an toeitlichen Siebern. Sarunter
fiitbcn fiel) gan3 alte epifdje Stoffe toic: «L'è la figlia d'un pastur?», «la Muni-
chella» tt. a. m. mit ftarïem lanbfdjaftlidjcnt Spmrîjeinfd)lag. 9îetn munbart»
lidje Sejçte fomtnen eigentlich nur iit turjeit Sinberliebern bor. Siefe Stuf«

nahmen älterer Siebftoffe seigeit beutlict) b i e 3 u 0 e I) ö r i g t e i t 3 n ut großen
Stulturfreië «-dell' alta Italia, délia Francia, délia Provenza e délia
Catalogua», alfa gaitg luie Ditgra fie für baë norbitalienifdje Sieb gefititben bat.

Sie Sräger biefer Stoffe finb bornehmficï) fefjr betagte grauen. SBteleë

ift teçtlid) nur mehr fragmentarifd) erhalten, otjne Bweifcl ftef)en biefe Sieber

bor it)rent na[)cit Vergehen.
©Bcitfo luertbolte, bor allem ntufifalifd)e 93elege tonnten an »Ninne-nanne»

gefunben toerben. Saë SBicgettlicb ift tut Seffin Bcbcuteub lebenbtger alë in
trgenb einem anbern fcljtoeijerifdjen Sprachgebiet. Ser fdjOpferifdje Stnteit bcr
SKutter läßt fiel) an ben Sejten biefer ©attung ont et)efteit toatjrnefjmen.

Sie SBeifen bcr ffiinberlieber ät)neln feljr jenen anbercr Sauber, boit
einem ethnifrîjen Sfjaratter ift bartn nidjtë 311 fpüren.

Viele ©cbetc («oragioni») lehnen fiel) ait ben tonus currens (©rftärung!)
ait, tuie beim auch Sintiphonthemen für meift heitere Stoffe genau tbie Bet

itnë unb in bcr toelfcfjen itnb roinanifd^en Sct)iuei3 Vertoenbung finben.
Sic 95 ici) rufe eineë §irten ber Slip Sfkëccbo (Cnfernoite) finb gan3

primitib, eintönig unb fteljeit in ftärfftem ©egenfaj) 3U jenen ber Snnerfcljtoeh.
SarüBer ntüffen allerbingê nor!) grünblidje (SrtjcBuitgcn gemacht toerben.

Sic aufgenommenen© l octenfpiete ergänzen bie früher aufgenommenen
toefentlicl).

9t(ë Stätten bon ftärfftem ©influfj für bie Verbreitung ber

Siebftoffe lourbcit bie Stilb a int Dnfcrnonetal öfters genannt, b. i. bcr 35er»

fammtungêort bcr Stroljflcctjter unb «flechterinnen, too fich auch Äinber ein»

fanben. Ser 33raitrl) ift natürlich gang berfcEjiounben.
9Cn Stelle biefer Stiiba fanb fict) im SDlalcantone früher bie St alla

(Sutjftatl), too bie Seute fiel) an falten SlBenben 31t gemeinfamer SlrBeit unb
allerlei gefettfchnftlidjen Vergnügungen einfanben. SarüBer fonnten gang er»

göjjlidje Vcridjte aufgenommen toerben. Su Sîorbitatien ift bie Stalla ebeitfallë
nadjgetoiefen unb fogar int Siebe Befungen. ©iite 9tu§ftraf)lung biefeë Vraurfjeë
fcheint bië itarf) 95rigclë int Sünbner DBerlanb 311 reichen, too mir bon ber

Sufammeitfunft bcr Seute Sonntagë am Spätnachmittag bor beut Stalle
ergäf)lt tourbe, bie bor beut 9lufftieg auf bie SJtaienfäjjen ftattfanb.

©ingetoanberte Siebftoffe, bic mit bcr früheren ©migration ber .fmtmadjer
nach Somoboffola, Qntra, sfMlan3a, TOailanb, Surin unb 9?obara in VerBinbung
fteljeit, finb 3tocifelloë Bcftätigt, loie folcf)e, bie mit ber Beutigen geittueifeu (Suche

bon 9lrBeitêplâfsen in ber beutfdjen Scf)ioei3 3ufauiutcitl)äitgeit (fietje erfter Vericljt).
Sllë Befonberë häufig toieberfeljrenbe S i e b t r ä g e r tourben genannt:

marciöl ambulcnt (Sîrôtncr), sefrusit (Schmuggler), prepost (©renjtoädjter), car-
bonit (SohtenBrenner), burat (ipoharbeiter, Sanghohfäger), magnian (â'efjler),
tulas (Spengler), orbi (Bliube Sänger) unb fogar Shthglocfengiejjer, bie bcit ©ttfs
im Sorfe bornahmen.
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Ziemlich lebendig ist nvch das Weihnachtslied, z. B, «ià nato in Lst-
lomms II sauto IZaml)in«, das Krippenlied: »Onrmi, «lorun bei baininu» und
das Dreikünigslicd: «Xoi siamo i tro Ile». Der Brauch der Weihnachtskrippe
und die «giro cioi Roi inagi« ist allerdings stark im Abnehmen begriffen.

Besonders erfreulich ist die reiche Ausbeute an weltlichen Liedern, Darunter
finden sich ganz alte epische Stoffe wie: «I/o la ü^Iia cl'uu pastor?«, »Ia itloui-
ebolla» n, a, m, mit starkem landschaftlichem Sprachcinschlag, Nein mundartliche

Texte kommen eigentlich nur in kurzen Kinderliedern vor. Diese

Aufnahmen älterer Licdstosfe zeigen deutlich die Zugehörigkeit zum großen
Kulturkreis «cîâ' «à rieà Tranem, oieà T'rovsns« e r/eii« <-à-

also ganz wie Nigra sie für das nvrditalienische Lied gefunden hat.
Die Träger dieser Stoffe sind vornehmlich sehr betagte Frauen, Vieles

ist textlich nur mehr fragmentarisch erhalten, ohne Zweifel stehen diese Lieder
vor ihrem nahen Vergehen,

Ebenso wertvolle, vor allem musikalische Belege konnten an »Kiimo-naimg»

gefunden werden. Das Wiegenlied ist im Tessin bedeutend lebendiger als in
irgend einem andern schweizerischen Sprachgebiet, Der schöpferische Anteil der

Mutter läßt sich an den Texte» dieser Gattung am ehesten wahrnehmen.
Die Weisen der Kinderlicdcr ähneln sehr jenen anderer Länder, von

einem ethnischen Charakter ist darin nichts zu spüren.
Viele Gebete (»oragiom») lehnen sich an den tonus eurrous (Erklärung!)

an, wie denn auch Antiphvnthcmcn für ineist heitere Stoffe genau wie bei

uns und in der welschen und romanischen Schweiz Verwendung finden.
Die Vieh rufe eines Hirten der Alp Pesccdu (Onsernone) sind ganz

primitiv, eintönig und stehen in stärkstem Gegensatz zu jenen der Jnnerschweiz,
Darüber müssen allerdings nvch gründliche Erhebungen gemacht werden.

Die aufgenommenen G l ockenspiele ergänzen die früher aufgenommenen
wesentlich.

Als Stätten von stärkstein Einfluß für die Verbreitung der

Liedstoffe wurden die Stüva im Onsernonetal öfters genannt, d, i, der

Versammlungsort der Strohflechtcr und -flechtcrinncn, wo sich auch Kinder
einfanden, Der Brauch ist natürlich ganz verschwunden.

An Stelle dieser Stüva fand sich im Malcantone früher die Stalla
(Kuhstall), wo die Leute sich an kalten Abenden zu gemeinsamer Arbeit und
allerlei gesellschaftlichen Vergnügungen einfanden. Darüber konnten ganz
ergötzliche Berichte aufgenommen werden. In Nvrditalien ist die Stalla ebenfalls
nachgewiesen und sogar im Liede besungen. Eine Ausstrahlung dieses Brauches
scheint bis nach Brigcls im Bündner Oberland zu reichen, wo mir von der

Zusammenkunft der Leute Sonntags am Spätnachmittag vor dem Stalle
erzählt wurde, die vor dein Aufstieg ans die Maiensäßen stattfand.

Eingewandert? Liedstvsfe, die mit der früheren Emigration der Hntnmcher
nach Dumodossula, Jntra, Pallanza, Mailand, Turin und Novara in Verbindung
stehen, sind zweifellos bestätigt, wie solche, die mit der heutigen zeitweisen Suche
von Arbeitsplätzen in der deutschen Schweiz zusammenhängen piche erster Bericht),

Als besonders häufig wiederkehrende Liedträger wurden genannt:
mareiöl ambulant (Krämer), sokrusit (Schmuggler), propost (Grenzwächter), ear-
boiüt (Kohlenbrenner), burat (Holzarbeiter, Langholzsägcr), wagman (Keßler),
tulas (Spengler), orbi (blinde Sänger) und sogar Kuhgluckcngießer, die den Guß
im Dorfe vornahmen.
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Söenn aitcß habet hie münblicße 2Aabition hie größte ÎRoiïe fßielt, fo

bcmeift hie ftarfc Verbreitung einer intereffanten Steiße ftiegenher®rucEe
hie SBirfmtg heg Siebfrämerg, her feine SBare auf öffentlichem Vlaße unh in
heu Stirdjen „logfang", big hie Seittc hie SBctfe erfaßt hatten. Seit STugbrucß

beë Sîriegeg ift hiefer Siehträger bütlig berfcßtuunben. tlber heu Vertrieb biefer
SBare tonnten töftticl)e Verachte feftgehattcn tocrhen. SIRan finbet harunter hie

erftaunlicßften Siebftoffe.
®ag Vîanuffrtpt reicher Sjßroben biefer Slufnaßmen luirb gegenmärtig im

Steffin hurchgefehcn unh fteßt bor beut Sörucf. ©rtuäßnt fei noch c'n Vortrag,
ben ich nin 27. Suit 1932 im «Corso di cùltura e di perfezionamento
professionale per maestri di scuola maggiore» in Socarno auf ©inta'bitng bon iprn.
©tänberat Vertoiti geben tonnte. ®ic Aufnahme mar eine auggejeicßnete
unh hie §tlfgberatfäßaff bor allem her jüngeren Seßrer, bie ©ammeiarbeit burcß

(Ermittlungen bon Quellen ju förbern, feßr erfrettlicß.
®ie beiben Vcricßte geigen fcßoit feßr einbrücflicß, tote her Vlicf auf bag

Sieb, bag im Xeffiner Volfe lebt, ficß meitet, bag ïonbilb einzelner ®örfer
nimmt cnblicß greifbare ©eftatt an unb bocß, mclcß' fleineg ©ebiet ift erft
abgeßört morben!

®ie Seffiner Stegierung ßat mit beut ©inblirt in bag SOianuffript
her Slufnaßmen ben SBert biefer fßftematifcßcn SIrbeit ertannt ttnb ßat, mic

bigßer ïeiit anberer ßanton her gangen ©cßmeij, ficß für bie ©icßernng biefcg

reichen Volfgguteg eingcfejjt. Vereitg haben Slufnaßmen im Vtcniotat begonnen
unb 95 neue Vclege ïommen git beu befproeßenen ßingu. Santit errcicßt bie

©ammlung feßon 533 ©titefe.

$itmifon, beit 4. Stobcmber 1932. .fjanng iit her ©anb.

Petits faits.
Le folklore à l'Université de Neuchâtel.

Nous reproduisons ici un article de la Feuille d'Avis de Neucliâtel qui
rend compte de la leçon inaugurale de notre collaborateur, Monsieur R.-O Frick,
nommé récemment privat-docent à l'Université pour l'enseignement du folklore.

Félicitons les Autorités de l'Etat et de l'Université de Neuchâtel d'avoir
compris l'importance des études folkloriques et introduit cotte discipline
dans l'enseignement supérieur et adressons aussi nos félicitations à notre
collaborateur pour la marque d'estime et de considération qui lui a été donnée,

par sa nomination de privat-doccnt de folklore.
L'exemple de Neuchâtel mériterait d'être suivi. J. B.

Hier après-midi, au grand amphithéâtre des lettres de l'Université,
M. R.-O. Frick, privat-docent, a donnée la leçon inaugurale de son cours sur
le folklore, cours qui lui fera évoquer, durant cet hiver, les grandes étappes
de la vie humaine reflétées dans les croyances populaires.

La leçon d'hier constitua, avant d'aboutir à quelques faits précis déjà,
et qui étaient autant d'exemples, une sorte do préface à un cours aussi

inédit qu'attrayant.
Le nouveau professeur définit d'abord le folklore, en dit l'origine et

traça les limites d'un vaste domaine où il y a beaucoup à explorer encore.
11 marqua également comme cette jeune discipline est proche souvent de la
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Wenn auch dabei die mündliche Tradition die größte Rolle spielt, so

beweist die starke Verbreitung einer interessanten Reihe fliegender Drucke
die Wirkung des Liedkrämers, der seine Ware auf öffentlichem Platze und in
den Kirchen „lossang", bis die Leute die Weise erfaßt hatten. Seit Ausbruch
des Krieges ist dieser Liedträger völlig verschwunden. Über den Vertrieb dieser

Ware konnten köstliche Berichte festgehalten werden. Man findet darunter die

erstaunlichsten Liedstvffe.
Das Manuskript reicher Proben dieser Aufnahmen wird gegenwärtig im

Tessin durchgesehen und steht vor dem Druck. Erwähnt sei noch ein Vvrtrng,
den ich am 27. Juli 1932 im «(lorso di cnltura s di porfocdonamsnto prates-
sionale per maestri cli scuola maggiore» in Locarno auf Einladung von Hrn.
Ständcrat Bertvni geben konnte. Die Aufnahme war eine ausgezeichnete
und die Hilfsbereitschaft vor allem der jüngeren Lehrer, die Sammelarbeit durch

Ermittlungen von Quellen zu fordern, sehr erfreulich.
Die beiden Berichte zeigen schon sehr eindrücklich, wie der Blick auf das

Lied, das im Tessiner Volke lebt, sich weitet, das Tonbild einzelner Dörfer
nimmt endlich greifbare Gestalt an und doch, welch' kleines Gebiet ist erst

abgehört worden!
Die Tessiner Regierung hat mit dem Einblick in das Manuskript

der Aufnahmen den Wert dieser systematischen Arbeit erkannt und hat, wie

bisher kein anderer Kanton der ganzen Schweiz, sich für die Sicherung dieses

reichen Volksgutes eingesetzt. Bereits haben Aufnahmen im Blcnivtal begonnen
und 95 neue Belege kommen zu den besprochenen hinzu. Damit erreicht die

Sammlung schon 533 Stücke.

Znmikon, den 4. November 1932. Hanns in der Gnnd.

petits knits,
ke folklore à l'llniversitê cte dleueliâtel.

Xnus reproduisons ie! un article cte la lpsmÄ« cl'Aà cks IVsnââke! gn!
rend compte cte la leçon inaugurale <Io notre collabnrateur, Illonsivur ll.-t> Psion,
nomme récemment privat-clocent à l'llniversitê pour l'onseignement clu folklore.

pêlicitons les Autorités de l'ptat et de l'llniversitê do lleucbâtsl d'avoir
compris l'irnportanco dos études kolklnricpios et introduit cotto discipline
clans l'onseignement supérieur et adressons aussi nos félicitations à notre
collaborateur pour la margue d'estime et do considération gni lui a êtê donnée,

par sa nomination de privat-clocent do folklore.
Iloxomplo de dîencbâtel mériterait d'être suivi. .7 />!.

Ilior après-midi, au grand amplntbêâtre des lettres clo l'llniversitê,
lVl. Iì.-O. prick, privat-clocent, a donnée la leçon inaugurale do son cours sur
le folklore, cours gui iui fora cvoguor, durant cet liivor, les grandes êtappes
de la vie bnmaine reflétées dans les croyances populaires.

Ka leçon d'bior constitua, avant d'aboutir à gnelguos laits précis dêsà,

et gui ôtaient autant d'oxomplos, une sorte de préface à un cours aussi

inédit gu'attraz-ant.
Ko nouveau professeur déduit d'abord le folklore, on dit l'origins et

traça les limites d'un vaste domaine nû il ^ a beaucoup à explorer encore,

ll margua également comme cette seune discipline est procbe souvent de la
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