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compianti ed instancabili promotori o traduttori di opere pel canto, docenti
Gaudenzio Torriani, Giov. Andrea Picenoni, Gaudenzio Giovanoli ed il parroco
Od. ,Talla. Molti di queste canzoni c le popolarissime tedesche, sono ognora
yiventi tra la nostra gcntc. Ricordasi: «Comme tremano le foglio», ..Wie die
Blümlein draussen zittern" ; «Di mesta luna al pio ciliarer», „Steh' ich in finstrer
Mitternacht"; «La dumän ent al fä di», „Morgen früh, eh' d'Sunne lacht"; «0

diletto suol natio», „Nun Ich' wohl du kleine Gasse"; tanto per indicarne alcune.
Ma la maggior parte dellc canzonetto popolari furono portate dai nostri

emigranti dalla limitrofa Italia. Alcune ricordano l'epoea gloriosa del Iiisorgi-
mento italiano, per la quai cosa i Bregagliotti liberali dovevano simpatizzare
e diedero anche il loro aiuto. Si ricordi l'Orsini-Stübli a Maloggia, dove i!
profugo trovô ricovero. Le diverse barcarole sono di certo ricordo del tempo
che i nostri Bregagliotti si recavano a Venezia in qualità di caffettieri e ciabat-

tini, ritornando perö periodicamentc in patria. Che le canzonette d'amore ab-
biano avuto per la gioventù un'attrativa speciale, si comprende da sè.

Anche le nostre gesta militari vcngono rammentate con la canzone dal
Sonderbund: «La patria ci chiama», la quai canzone laricorda anche il con-

sigliere federali Simon Bavier (.1815—1806) nolle sue Lebenserinnerungen,
pubblicate nel 1925 per cura del colonello Th. Sprecher. La guerra franco-
allemanna (1870), cioè l'occupazione dei confini, vieil ricordata in: «Quel vinetto
del Vaporc», di cui rintraciai le parole nel Bollettino storico del 1898, indicate
da G. Pellandini, e conoscendo la prima stofa ed il ritornello, ammisi senz'altro
che si cantava su questa melodia.

I tcsti bregagliotti, come pure le melodic sono espressioni popolari e

non posso indicare hl provenienza che di due canzonette: «La dumän ent al
fä di», parole di G. A. Picenoni, e «Stet sii la vita, o bclla» di Giov. Maurifio,
quest'ultima tolta dal suo dramma: La Stria.

Coira. E Ii. Picenoni..

Vorträge in ber ©eïtion fflctn
ber ©df)toet8ertfdjen ©efeUfd&aft für 95oIfëfunbe.

qßinter 1931/32.

1. Sonntag, 11. DftoBcr. ©emeinfamer Stuêflug mit bcr ©efelD

fdjaft §nr görbcrung bc8 Jgiftorifdjen SDtufeumS nart) SnupeiStoiDQollBrüd:.
2. Sliittmocl), bcn 18. StobemBer. ©rfte Sipiutg bc? SBinterë. grl.

©rifa §etlmütler (Sopran) fingt, bon .germ ©tan 93unbi Begleitet, eine Serie
bon internationalen SMfëlicbern.

3. ïlîittiuorl), 11. ©ejemBer. ,§crr Scljrer Sart 11 e (j, im ganfpaug
Bei ©ruB, t)ätt einen SSortrag mit Sßrojettionen i'tBcr ba§ ©ruber Sanb, bie

Slcbülterung auf ©ritnb genauer .fenntniê unb l)iftorifd)er ©rtbägungen in
iljrer berfdjjloffenen Slrt c£)araïterifierenb. ©r bertritt u. a. bie DJteinung, baft

bie fcl)arfen Skrfolgitngen bcr 9tcu=©aufcr, bie I)ier großen Slnpang tjatten,
nidjt menig ba^tt Beigetragen hat, bie Beute hart unb fdjtoeigfam git machen.

Qafjtreidje 93eifpiele bon erhaltenem SBotfSBraucl) gaben beut SBortrag Beben

unb SJarBc.

4. ffltittlu od), 13. Januar .1932. Dr. Seo 9Jt. Sern fpridjt über ben

SBerbegang ber llrfula»Begen&e. ©r berfotgt bie bielfadjen SBanblnngen,
bie biefc fefjr populäre Bcgcitbe im Sauf ber 3(al)rl)iinbcrtc burd)gemad)t I)at,
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oompianti od instanoabili promotori o tradnttori «II oporo pel «auto, doconti
0andon!>io Uorriani, 0iov, ^.ndroa UioononI, (Zaudon/io tlinvanoli od il narroco
0d, .lalla, ltlnlti di gaosto eanrniii o lo nnpolarissimo todosoüo, sono oZnora
vivoiiti tra la nostra Mnto. lUoordasi^ «0nmnio tromano lo koglio», ,,1Vio dio
IZIiimIoin drnnsson xittorn" ; «I)i mosta Inna. al plo obiaror», ,,8tvb' ieb in tZustror
Nidtornaobt" ; -1iN dninìin ont al kä di», „Norgon kräb, old d'Lunno laebt" ; «0

dilotto snoi nntio», „1>un lol>' ivold du llloinv (lasso"; tanto per iodioarno aleuno.

Na In inng'Zioi' parto doiio ennxonotto popolari kurono nortato dni nostri
omi^ranti dnlln liinltrokn Italia, illeuno rioordano l'opnoa gloriosa dol ItisorM-
monto itnlinno, por In gual eosn i UroZaKliotti liborali dovsvnno simpatix^aro
o diodero nnelio il loro niuto, 8i rioordi I'Orsini-Ltiibli n AInIoAgin, dnvo i!
proknM trovd rieovoro. Uo divorso barearolo sono di oorto rioordo dol tempo
olio i nostri Lropagliotti si reenvnno n Vonoxia in gualità di oakkottiori o eindnt-

tini, ritornando poro porindioamviito in patria. (Ilio lo oanxonotto >l'amoro ab-
biano nvuto por In Ziovontn nn'attrativa spooialo, si oompronde dn so,

ilnolio lo nostro Zosta militari vongono rannnontato oon In oaiwono dni
8ondorbund> <>Ua patria oi obiawa», In goal ennxono larloorda anebo il eon-

siglioro koderali 8imon Uavior <1815—1896) nolle snu Iwbonsvrinnornngon,
pnbblioato no! 1925 per eura ilol eolonolln 1'In Kproobor, 0n gnorra kraneo-

nllomnnnn (1870), oioo I'oooupaxinno doi oontlnl, vion rioordata ini »t)nol vinotto
dol Vaporo», di eni rintraeiai lo parole nol Uollottinn storioo dol 1898, indiento
dn 0, l'ollamlini, o eonoseonda In prima stnka vd i! ritnrnolln, nmmisi son?>'altro

elio si enutnvn sn guosta melndia,

I tvsti l>rogagliotti, enino puro lo moladio sono osprossioni popolari o

non posso indioaro In provonioiwa ebo di >Ino ennxonottoi «0a dninnn ont nl
In >11», parolo di 0. /V. I'ieonnni, o «8tot sä In vita, o IvIIn» di (liov. Nanritio,
guost'ultima toltn dni sno dramma: 0a 8trla.

(loirn. 1? 17. l'/cenon«.

Vorträge in der Sektion Bern
der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde.

Winter 1931/32.

1, Sonntag, 11, Oktober, Gemeinsamer Ansflng mit der Gesellschaft

znr Förderung des Historischen Muscnms nach Lanperswil-Zollbrück,
2, Mittwoch, den 18, Nndembcr, Erste Sitzung des Winters, Frl,

Erika Hellmüller (Sopran) singt, von Herrn Gian Bnndi begleitet, eine Serie
von internationalen Volksliedern,

3, Mittwoch, 11. Dezember, Herr Lehrer Karl Hetz, im Fankhaus
bei Trnb, hält einen Vortrug mit Projektionen über das Trüber Land, die

Bcbölkcrnng ans Grund genauer Kenntnis und historischer Erwägungen in
ihrer verschlossenen Art charakterisierend. Er vertritt n, a, die Meinung, daß

die scharfen Verfolgungen der Ncu-Tänfcr, die hier großen Anhang hatten,
nicht wenig dazu beigetragen hat, die Leute hart und schweigsam zu inachen.

Zahlreiche Beispiele von erhaltenem Vvlksbranch gaben dem Vortrug Leben

und Farbe,
4, Mittwoch, >3, Januar 1932, 11r. Lev M, Kern spricht über den

Werdegang der Ursula-Legende, Er verfolgt die vielfachen Wandlungen,
die diese sehr populäre Legende im Lauf der Jahrhunderte durchgemacht hat,
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auf ©ritnb eine? moßt bitrdjgearbeiteten Ouettenmateriatg. ®ie feîjr tebtjaft
Benußte $igîuffion fucl;te bie S3ejief)ungen mwifdjen Segenbe unb Slotïgîunbe
aitfjubecîen unb Betjanbette bag Problem ber SBatjrtjeit in ber Segenbe. S8e=

fonberê Beachtet tourbe bag Sloturn beg Beïannten greiBurger Slotîgtieber»

gorfdjerg Stbbé Slobct.
5. SRittWod), ben 27. Januar, ©emeinfame ©ißung mit ber ©efett»

fdjaft „SSro Jpettag". §err ißrofeffor Dr. ißanajotibig aug Qüridj fprictjt üBer

„Sag neugriectjifdje Slotfgtieb atg ©peftrum bcS geiftigen SeBeng". ©r Berührte
bie 33ejie£)ungen gur ttaffifdjen Slntiïe unb jum Orient unb voie? bie ©inftitffe
ber Slotitiï auf bag SSotfgtieb nadj. ferait St. Dttenfoofer remitierte einige
Slottgtieber unb §err f}. SïirnBerger Betjanbctte ben mufitatifctjen ©etjatt ber

neugriedfifdjen Slotîgtieber.
6. SRittWod), ben 17. gefiruar. .fferr ©ian 33unbi legte einige

Biê^er in beutfdfer gaffung nicEjt Betannte ©ngabiner SRärdfcn Bor unb be»

leucljtetc bann an §anb üerfcßiebener Söeifpiete aug Berfdjiebenen Slötfcrn bie

aSanbturtgen beg SIfdjenbröbet»9RotiBg. — §err Dr. Spang SStoefdj, 06er»

biBtiotßefar ber ©tabt» unb §ocf)fct)utbibliott|eï jöern, gaB eine itberfidjt über
bie große, bigfjer nocif nidjt tüiffenfcf)aftïicÇ) auggenüßte Slotîgtieberfammlnng
ber SBerncr ©tabtbibtiotßef. ©ie befißt außer jaßtreidjen ßanbfdjrifttidjen Stuf»

meidjnungcn 2176 Sieber in ©injetbrudeit. @g folgte eine rege benußte ®iêïuffion.
7. SRittWodj, 16. SRärj. §err Seßrer SOÎetdEjior ©oober in StoßrBacß

tjiett einen Slortrag: „Slottgtümticßeg au8 33rienjwiter". Stn §anb
eineg ganj außergewßßntictj reidfen SRatcriatg, bag §err ©oober rafttofem
©amtnetn unb ©ttdjen Bcrbanît, entwarf er ein feffetnbeg Slitb beg Slotfgtebeng

in einem Keinen S3ergborf.
8. SRittwodj, 16. St p rit. iperr Dr. St. SR o fer bom ïantonaten ©ta»

tiftifeßen Stmt fpradf über bag SEßema: ,,sflotitiï unb Slraud) im Bauer»
ticken ©rbgang". Stuf ©runb neuefter ©rßefiungen beg genannten Stmteg

legte ber Slortragenbe bie ©renjen ber Beiben bei ung übtidjen ËrBteitungg»
Strten feft, ber „Diealteilung", Bei ber bag ererBte @nt auf bie ©rben Berteitt
Wirb, ber gefdjtoffenen Slererbung, Bei ber eg atg ©anjeg au einen ©rben über»

ge£jt, ber bie anberen abjufinben ßat.
9. SRittWod), ben 11. SRai. ,"perr fßfarrer St. Stnbreg fpraeß über

„©rnfteg unb fpeitereg Bon unferen Sterner Sircßcngtocten". gn ßödjft an»

regenber Sßeifc Bet)anbette ber Slortragenbe ©todenweiße unb ©todentaufe, bag

Säuten gegen bag SSettev, gegen ©tattungtiid, Eßeft unb anbere §eimfudjungen,
©todennamen unb ©todeninfdjriften, ©todengießer unb Befonberg reigBott ernfte
unb fcßattßafte ©todenfprüdfe.

©ebete unb retigibfe ©ebräudje in ©ornad).
SOiorgengeBet.

Sreuj»3eid)en, Slaterunfer unb ©tanBe.

SEifcßgeBcte.
Slor bent ©ffen : gm Siatnen ©otteg beg f Slaterg unb beg f ©oßneg

unb beg f)t. f ©eifteg! Stmen. fpimmtifeßer Slater geBänebeit, fägne ung alte

©pßg unb SEranï, baß wir Bon beiner großen ©itete empfangen Wärben. ©ib
ung bie ©nab, atteg Sir $tt toben unb ju woßtfaßrten, baß wir Bon beiner
Siebi nimmermeßr gefdjieben Werben bureß gefum Sßriftitm unfern fperrn.
Stmen Slater unfer.
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auf Grund eines wohl durchgearbeiteten Quelleumaterials, Die sehr lebhaft
benutzte Diskussion suchte die Beziehungen zwischen Legende und Volkskunde
aufzudecken und behandelte das Problem der Wahrheit in der Legende,
Besonders beachtet wurde das Votum des bekannten Freiburger Volkslieder-
Forschers Abbe Bobct,

5, Mittwoch, den 27, Januar, Gemeinsame Sitzung mit der Gesellschaft

„Pro Hellas", Herr Professor I)r, Panajvtidis aus Zürich spricht über

„Das neugriechische Volkslied als Spektrum des geistigen Lebens", Er berührte
die Beziehungen zur klassischen Antike und zum Orient und wies die Einflüsse
der Politik auf das Volkslied nach, Frau A, Ottensvvser rezitierte einige
Volkslieder und Herr F, Kirnberger behandelte den musikalischen Gehalt der

neugriechischen Volkslieder,
6, Mittwoch, den 17, Februar, Herr Ginn Bundi legte einige

bisher in deutscher Fassung nicht bekannte Engadiner Märchen vor und
beleuchtete dann an Hand verschiedener Beispiele aus verschiedenen Völkern die

Wandlungen des Aschenbrödel-Motivs, — Herr Dr. Hans Bloesch, Ober-

biblivtheknr der Stadt- und Hochschulbiblivthek Bern, gab eine Übersicht über
die große, bisher noch nicht wissenschaftlich ausgenützte Bvlksliedersnmmlnng
der Berner Stadtbiblivthek, Sie besitzt außer zahlreichen handschriftlichen
Aufzeichnungen 2176 Lieder in Einzeldrucken, Es folgte eine rege benutzte Diskussion,

7, Mittwoch, 16, März, Herr Lehrer Melchior Sovder in Rohrbach
hielt einen Vortrug: „Volkstümliches aus Bricnzwiler", An Hand
eines ganz außergewöhnlich reichen Materials, das Herr Sovder rastlosem
Sammeln und Suchen verdankt, entwarf er ein fesselndes Bild des Volkslebens
in einein kleinen Bergdorf,

8, Mittwoch, 16, April, Herr Dr. A, Moser vom kantonalen
Statistischen Amt sprach über das Thema: „Politik und Brauch im bäuerlichen

Erbgang". Auf Grund neuester Erhebungen des genannten Amtes
legte der Vortragende die Grenzen der beiden bei uns üblichen Erbteiluugs-
Arten fest, der „Realteilung", bei der das ererbte Gilt auf die Erben verteilt
wird, der geschlossenen Vererbung, bei der es als Ganzes an einen Erben übergeht,

der die anderen abzufinden hat,
9, Mittwoch, den 11, Mai, Herr Pfarrer K, Andres sprach über

„Ernstes und Heiteres von unseren Berner Kirchcnglvcken", In höchst

anregender Weise behandelte der Vortragende Glvckcnweihe und Glvckentaufe, das

Läuten gegen das Wetter, gegen Stallunglück, Pest und andere Heimsuchungen,
Glockeunamen und Glockeninschriften, Glockengießer und besonders reizvoll ernste
und schalkhafte Glockensprüche,

Gebete und religiöse Gebräuche in Dornach.
M o r g e n g e b e t,

Kreuz-Zeichen, Vaterunser und Glaube,

Tischgebete,
Vor dem Essen: Im Namen Gottes des P Vaters und des si Sohnes

und des hl, si Geistes! Amen, Himmlischer Vater gebänedeit, sägne uns alle

Spys und Trank, daß wir von deiner großen Güete empfangen warden. Gib
uns die Gnad, alles Dir zu loben und zu Wohlfahrten, daß wir von deiner
Liebi nimmermehr geschieden werden durch Jesum Christum unsern Herrn,
Amen Vater unser.
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