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Volksmusikzentren in der Schweiz

Zentrum f•r Appenzellische Volksmusik
ûetricbsaufnahme im August 2003
von Joe Manser

Nach langu Planungsphase hat das ZLntnll"fiir Appenullische Volksmusik am J. August 2003seinen
Betrieb aufgenommen. DieAppenu/ler Volksmusik \"erdienl t!S, gesichert und geJ rr!rt zu werden. Sie
ist ein H:ichrigu Ku/rurgut. zu dem ",ir Sorge tragen m#ssen. Appenullermusik ist einIdentifikations-
merkmal des Appen:.e/ler/andes: in keiner Region der Sch ···.eiz gibt es auf so engem Raum eine derartige
Vielfalt undAusgepr#gtheit der Volksmusik ",ie hie17.u/ande.1m Vordergnmd der neu geschaffenen Insti-
tution stehen die Bereiche sammeln - be···.ahren -pflegen -f rdern.

Ein stattliches B•rgerhaus aus dem 17. Jh.: Roothuus Conten/AI, das zuk•nftige
Zuhause des Zentrums f r Appenzellische Volksmusik.

Im Mai 2003 wurde der Stiftungsmt rur das Zentrum komplettiert. Pr€sidiert wird dieser von Landammann
und St€ndemt Carlo Schmid´Suuer. Die weileren Milglieder sind Gontens Bezirkshauptmann Kurt Rusch
als Vizepr€sident. Annette Joos´Baumberger als Vertretenn der Appenzellischen Gemeinn•tzigen Ge-
sellschaft. der Um€5cher Musiker Noldi Alder. der Innerrhoder Denkmalpfleger NikJaus Ledergerber.
der Ausserrhoder Nationalrat Jakob Freund sowie Roland Inauen. Konservator des Museums Appenzell.
Diese breit abgest•tzte Zusammensetzung sollte Garant f•r eine gesicherte Zukunft des Zentrums sein.
Im Juli konnte das Roothuus Ganten als zuk•nftiges Zuhause des Zentrums f•r Appenzellische Volks-
musik von der inzwischen aufgel sten Einfachen Gesellschaft Pro Roothuus an die neue Stiftung ilber-
tragen werden. und per l. August 2003 wurde Joe Manser-Sutter. Sekundarlehrer in Appenzell. als Be-
triebsleiter mit einem 4Qlk-Pensum angestellt.
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Lebendige Appenzellermusik

Die verschiedenen Sammlungen mit Appenzeller Tanzmusik sind heute mit wenigen Ausnahmen nicht
frei zug€nglich. Das Zentrum f•r Appenzellische Volksmusik macht es sich zur Aufgabe. Sammlungen
(oder Kopien davon) zentral zu archivieren. aufzuarbeiten und  ffentlich zug€nglich zu machen. Aber
nicht nur Notcnmaterial soll hier zu~mmengetragen werden. sondern auch Bild- und Tondokumente.

Vermutlich wissen nur wenige der zahlreichen (Jung- )Formationen Bescheid •ber die Urspr•nge und das
Markenzeichen der Appenzellermusik. Als Dienstleistungsbetrieb wird das neue Zentrum Anleitungen
zum richtigen Zusammenspiel anbieten und Zugang zu alten StUcken vermitteln.

Wichtige und eigenst€ndige Wurzeln der Appenzeller Volksmusik sind auch das Rugguusseli (Al) oder
Z€uerli (AR); hieftir muss besonders Sorge getragen werden. und es w€re w•nschenswert. wenn diese
Jodelges€nge nicht nur in Ch ren bzw. Chlausengruppen gepflegt w•rden. sondern auch in spontanen
Gruppierungen bei diversen Gelegenheiten und geselligen Anl€ssen.
Ein dringendes Anliegen des neuen Zentrums ist die in den letzten Jahren vernachl€ssigte Feldforschung.
Letzte Resten von Rarit€ten echter und archaischer Volksmusik m•ssen dringend aufgesp•rt und festge-
halten werden. besonders im gesanglichen Bereich.

Zusammenfassend: Im Zentrum flir Appenzellische Volksmusik sollen Orientierungsm glichkeiten im
eigenen Land und aus den eigenen Wurzeln angeboten werden, sei es f•r die instrumentale Volksmusik
oder den Gesang. So bleibt uns die Appenzeller Volksmusik f•r die n€chsten Generationen erhalten.
Experimentelle Richtungen und Neuerungen sollen dabei ebenso Platz haben wie die Sicherung erhaltens-
werter Traditionen. Bereichert werden die Aktivit€ten durch regelm€ssige Publikationen sowie durch
Angebote rur Weiterbildung. Kurse und Seminarien. Im Weiteren soll das Zentrum auch Ansprechpart-
ner f•r andere Volksmusikzentren in der Schweiz und im Alpenraum sein.

Betrieb und Finanzen

Betriebsbeitr€ge f•r das Zentrum werden durch den Bezirk Gonten, den Kanton Appenzellinnerrhoden
und die Appenzellische Gemeinn•tzige Gesellschaft AGG geleistet. Weitere Mittel sind notwendig und
willkommen. So soll demn€chst die GIiindung eines F rdervereins erfolgen. Dadurch kann das Projekt
sowohl im Appenzellerland als auch weit •ber die Landesgrenzen hinaus breit abgest•tzt werden. Auch
wenn sich der Kanton Appenzell Ausserrhoden (zurzeit noch) nicht mit einem Betriebsbeitrag beteiligt.
bleibt die Tatsache bestehen. dass die Appenzellermusik beide Halbkantone gleichermassen betrifft und
dass das neue Zentrum ein gemeinsamer Orientierungspunkt rur die Appenzellische Volksmusik ist.

Roothuus Gonten

Mit der Verfeinerung des Betriebskonzeptes - einer vordringlichen Arbeit des Betriebsleiters - wird es
m glich sein die Bed•rfnisse fUrdie Renovation und Instandstellung der notwendigen R€umlichkeiten
im Roothuus Ganten auszuweisen. Wenn auch nur eine "sanfte" Renovation ins Auge gefasst wird. ist
diese mit erheblichen Kosten \©erbunden. Die Instandstellung des Hauses soll ausschliesslich mit Spenden-
geldern finanziert werden und somit die  ffentliche Hand nicht belasten. Wenn alles rund l€uft. dUrfte
das Zentrum f•r Appenzellische Volksmusik in gut zwei Jahren sein festes Zuhause im renovierten
Roothuus Gonten haben.
Mit dem Roothuus in Gonten wird ein erhahenswertes Geb€ude aus dem 17. Jh. bezogen. Das stattliche
B•rgerhaus im Dorikern erhielt seinen Namen von der urspIiinglich roten Fassadenbemalung. Prunk´
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st•ck in diesem Geb€ude ist der bemalte Fests-
aal. .·.Wer im drillen Stock den Festsaal mit
seiner Architekturmalerei von gedrehten S€u-
len. verbindenden Bogenfeldern. Muscheln und
Phantasielandschaften und schwungvollen
Kanuschenrahmen betrill. kann die wohlhaben-
de Festfreude sp•ren, die einst hier geherrscht
haben muss» (Achilles Weishaupt in: Geschich-
te von Ganten).
Die Hoffnungen sind berechtigt, dass diese
~wohlhabende Festfreude» unter neuen Vorzei-
chen bald wieder Einzug h€lt.

Vorl€ufige Kontaktadresse bis zur Betriebs-
aufnahme im Roothuus Gonten:

Joe Manser-Suller, Brestenburg 6.
9050 Appenzell
071 7873875 -joe.m.nser@free.mhs.ch

18.8.2003/m.

Ausschnitt aus den l€ndlich-barocken Malereien des
Festsaales im Roothuus (18. Jh.)

Ein «Haus der Volksmusik» in Altdorf1

In der Schweiz fehlt ein lebendiges Zentrum, das die Erforschung der Volksmusik gew€hrleistet
und gleichzeitig der Bewahrung, F rderung und \Veiterentwicklung der traditionellen I\lusik dient.
Soll und kann in Altdorf ein solches HSchweizerisches Haus der Volksmusik" errichtet werden?
Diese Frage soll im laufenden Jahr eine Arbeitsgruppe kl€ren, die von der Gemeinde Altdorf, vom
Kanton Uri und weiteren interessierten Kreisen eingesetzt worden ist.

Verschiedene europ€ische L€nder besitzen ein "Haus der Volksmusik", das sich jeweils der Erforschung,
der F rderung und der Imagepflege der Volksmusik widmet. In der Schweiz fehlt bis anhin eine entspre-
chende Institution. Der Schweizer Volksmusikszene fehlen damit eine Plallfonn, geeignete Einrichtun-
gen und Rahmenbedingungen, um sie als eigenst€ndigen Musikbereich zu etablieren und weiterzuent-
wickeln. obwohl bei Institutionen und in der Bev lkerung ein wachsendes Interesse an lebendiger, zeit-
gen ssischer Volksmusik festzustellen ist.

Fabian M•ller und Urban Frye haben deshalb die Initiative ergriffen, ein Schweizerisches Haus der
Volksmusik im Kanton Uri zu errichten. Der Kanton Uri hat eine lebendige Volksmusikszene vorzuwei-
sen. Zudem hat sich der Urner Hauptort Altdorf mit seinem Festival "Alpent ne" •ber die Landesgren´
zen hinaus einen Namen geschaffen. als Ort, wo die Volksmusik nicht nur gepflegt. sondern auch in der
Auseinandersetzung mit zeitgen ssischen musikalischen Str mungen weiter entwickelt wird. So scheint
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es den Initianten nahe liegend, dass ein zu schaffendes Haus der Volksmusik hier. in zentraler Lage
angesiedelt wird.

Ein "Haus der Volksmusik". wie es sich die Initianten vorstellen. soll ein lebendiges schweizerisches
Zentrum werden. wo in Zusammenarbeit mit bestehenden institutionen Forschung betrieben wird. Zu
diesem Zweck soll das Haus auch die wichtigsten Volksmusiksammlungen beherbergen und der For-
schung zug€nglich machen. in Zusammenarbeit mit bestehenden Verb€nden soll am Haus der Volksmu-
sik auch die Aus- und Weiterbildung von Laien und Fachkr€ften und ein lebendiger Austausch zwischen
~Iusizierenden enn glicht werden. Das Haus soll die Aufgabe erhalten. das traditionelle Volksmusikgut
zu bewahren, wie auch die Volksmusik auf innovativen Wegen weiterzubringen. LetzIich soll das Haus
der Volksmusik die allgemeine kulturelle Anerkennung der Volksmusik vorantreiben, der Volksmusik
•ber die Kreise der Volksmusikfreunde hinaus Geh r verschaffen.

Eine Arbeitsgruppe mit den beiden Initianten und Vertretungen von Gemeinde Altdorf und Kanton Uri
wird nun unter Beizug von weiteren Kreisen die Machbarkeit des Projektes untersucht. Insbesondere gilt
es Ziele und Inhalte noch genauer zu definieren, einen schweizerischer Bed•rfnisnachweis zu erbringen
und aufzuzeigen, welchen Nutzen ein Haus der Volksmusik dem Kanton Uri und Altdorf bringen kann.
Weiter ist zu kl€ren. wie eine m gliche Tr€gerschaft aussehen soll. wie das Projekt finanziert werden
kann, welche R€umlichkeiten ben tigt w•rden und wo geeignete R€ume zu finden sind.

Im Rahmen des Festi\:als ·.Alpent ne" in Altdorf traf sich die eingesetzte Arbeitsgruppe mit einigen
Musiksachversl€ndigen und diskutierte mit diesen eingehend \©erschiedene Fragen im Zusammenhang
mit dem geplanten Haus der Volksmusik. Die Gespr€che haben ergeben, dass ein Haus der Volksmusik
mit dem Standort Altdorf auf grosses Interesse st sst.

Erst wenn eine entsprechende Machbarkeitsstudie vorliegt, kann entschieden werden. ob ein Haus der
Volksmusik in Altdorf Realit€t werden kann. Doch heute schon l€sst sich feststellen. dass die Errichtung
eines solchen Zentrums in Altdorf nicht nur ein Gewinn w€re f•r die Volksmusik, sondern auch f•r den
Kanton Uri und den Slandort Alldorf.

Kontaktadressen f•r weitere Fragen:
Fabian MUller, Komponist, Musiker,Verleger, Initiant der Projektidee
Weinplatz 4. 800 I Z•rich
mail@swisscomposer.ch

Fondation pour les Musiques Traditionnelles
Romandes
www mUlra eh

Fandee en septembre 2002. la Fondation pour les Musiques Traditionnelles Romandes s©est donnee pour
tache de faire connaitre les musiques. chants et danses traditionnelles d©origine romande de toutes les
manieres possibles, ainsi que les oeuvres originales inspirees de ces musiques.
Les membres fondateurs. tous compositeurs. choregraphes. musiciens. danseurs et chanteurs des regions
de Romandie. desirent encourager la creation, la diffusion. I©envie de jouer de ces musiques. au travers
de rencontres. de production de CD, el bien d©autres c\©enements encore.
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La Fondation se veut aussi un lieu de references, mettanta disposition de toute personne interessee les
uocuments collectes par ses membres. L©idee principale est ue faire vi\"rela richesse des traditions musicales
de Suisse romande.a la fois en les conservant, et en les faisant evoluer par des creations inspirees par
elle.
Toutes les personnes interessees peuvent prendre contact avec la Fondation pour les Musiques
Traditionnelles romandesa I"adresse suivante:

Fondation pour les Musiques Traditionnelles Romandes
Chiiteau d©Ollon, ease postale 34, CH-1867 OLLON (VD)

oUsur le site Internet:wwwmutrJ. eh
Email: info@rnutra ch

Un premier double CD a ete realise par la Fondation pour les Musiques Traditionnelles Romandes. en
eopraduetion avee les Disques VDE-Gallo (VDE CD-I 124/1125: voir la prtsentationa la page 39 de ee
bulletin).

Im September 2002 wurde die Stiftung fUrTraditionelle Musik der Romandie gegrtlnder. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht.
traditionelle Musik(en), Lieder und T€nze mit Ursprung in der welschen Schweiz sowie von die~en in~pirierte Sch pfungen in
jeder m glichen Wei~ bekannt zu machen.
Alle Grtlndungsmitglieder sind Komponisten. Choreographen. Musiker. T€nzer und S€nger aus dem Welsch land. Es ist ihnen
ein besonderes Anliegen. dass diese Iraditionellen musikalischen Quellen Verbreitung finden und auch als Basis f•r
Neusch pfungen dienen. Im Rahmen besonderer Veranstaltungen, durch CD-Produktionen und weitere Anl€sse sollen Musiker
ennutigt werden. diese traditionelle Musik wieder zu spielen.
Die Stiftung m chte auch ein Bezugspunkt und Zentrum sein. wo die von seinen Mitgliedern gesammellen Dokumente all(©n
interessierten Personen zur Verf•gung stehen. Der Grundgedanke ist es, dadurch den Reichtum der musikalischen Tntditionen
der welschen Schweiz wied(©r zu beleben. indem sie einerseils bewahrt werden und sich andererseits durch die Sch pfung neuer.
durch sie inspirierten Werke ····.eiter entwickeln.
Alle intere ··sierten Personen k nnen •ber die oben angef•hrte Adresse Kontakt mit der "Fondation pour les Musiques
Traditionnelles romandes" aufnehmen.
Die Stiftung hat bereits eine Doppel-CD in Koproduktion mit Disques VDE-Gallo (V OE CD-I 12411l2S) h(©rausgegeben; siehe
die Vorstellung dieser CD auf Seite 39 dieses Bulletins.

Das Schweizer Volkskulturzentrum im Kornhaus
Burgdorf

"Das Kornhaus Burgdorf ist im Umbruch. Zukunftsgerichtete Zeichen sind deuta

lieh sp•rbar."
Das sind die einleitenden und wohl auch Leits€tze des neuen Printmediums des Schwei-
zer Volkskulturzentrums. eines Informationsblattes mit dem Namen "s©Chornhuus-
F€nschter"©. das im Juni dieses Jahres erstmals erschienen ist. Als Stiftungstr€ger hat
sich die GVS seit der Gr•ndung mit ihren bescheidenen Mitteln f•r das Zentrum ein-

gesetzt und freut sich nat•rlich. dass sich nach der erneuten Krise der vergangenen zwei Jahre nun doch
ein Lichtblick abzeichnet. Deshalb sei auch dem Kornhaus ein geb•hrender Bericht gewidmet. Am besten
geschieht das mittels eines Auszugs aus der ersten Ausgabe des ´´Chornhuus-F€nschter".
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...Die Phase des Start´Jahrzehnts ist abgeschlossen. Je l$nger je mehr wird erkenn-
bar: Wasnoch im "©ergangenen Jahr vielerorts in der Offentlichkeit als unklare Rich-
tung empfunden, ist abgel st worden durch auf k#nftige Zielsetzungen gerichtete
Bem#hungen. Wir berichten #ber; ~,,©asfolgt:
Gesch$ftsf#hrung
Nach dem abruptenAllStritt der fr#he"n Guchdftsfiih"rin auf.Uitte September 2002
#bernahm der amJie"nde Stiftungsratspr$sident (Marw Steiner) interimistisch die
Gesch$ftsleitung. Seit dem I. ltlai 2003 ist die Gesch$ftsf#hrung wiederum beset;.t.
Zum neuen Verantwortlichen w#hlte der Stiftungsrat an der Sitzung ~©om30. April
2003 Hans-Peter Gautschin, wohnhaft in Ramlinsburg BL Herr Gaulschin bewegte
sich seit Anbeginn seiner Berufst#tigkeit im kulturellen Bereich. die "©ergangenen 12
Jahre mit Erfolg als Selbsttindigerwerbender. Er verJ#gt #ber sehr gure be´
triebS©t©o©inschaftlicheKenntnisse, aber auch - auJgrund seiner hauptberuflichen Ak-
ti,,©it$ten - #ber ein weitreichendes Be:iehungsnetz in der schM©eizerischen Kultur-
lantiscMft.

Projektausschuss
Im I. Quartal 2003 arbeitete der f!r die Bearbeitung der z.uk#nJtigen Kornhaus-
Ausrichtung geschaffene Projektausschuss Grundlagenaus. Gegenwdrtig ist die Be-
arbeitung des Massnahmekataloges im Gang. Wichtige Leitlinien sind dabei: Kon-
zentration volkskulture/ler Kr$fte (Zusammenarbeit). Einsatz neuer Medien (Ton. Bild.
·\Iultimediales), Erlebniswelten als Anziehungspunkte, Gefiihle und Emotionen ver-
milleln. musikalisches Begegnungszentnun. Gesamtbotschaft erarbeiten. Gesch$fts-
fiihrung mit Idealismus (Engagement. \l©issen. Pioniergeist, OffentlichkLitsarbeitItSW.),

kein Eigenleben f#hren (Neuorientienmg mit und unter Stifrungstrdgem. ~©ernetVes
Arbeiten). Bildungsauflrag. Archh©ierung u.v.m., wobei die einzelnen Netlwerkpunkte.
sol/en sie realisiert werden, einer klaren Fillallzierungsgrundlage bed#rfen.

Kontakte mit Sliftungslr$gern
An dieser Stelle seien die Stiftungstr€ger (ausser dem Bund und der GVS) nur na-
mentlich aufgez€hlt. w€hrend im Informationsblatt detaillien bei jedem Tr€ger auf
die Art der Verbindung und Zusammenarbeit mit dem Kornhaus eingegangen wird.
Zu den Sliftungstr€gem geh ren: der Bund. der Kanton Bern. die Sladt Burgdorf. der
Eidg. lodlerverband EJY. die Schweizerische Trachlenvereinigung STY. die GYS.
die Schweizerische Akademie f•r Geisteswissenschaften SAGW. der Verein Freunde
des Kornhauses VFK und der Schweizerische Mandolinen- und Gitarren-Orchester
Verband SMGOY.
BUND: Das BlIndesamtf#r Kullllr BAK beobachtet die Bem#hungen bei der Stiftung
Kornhaus mit grossem Interesse und Sympathie. Die pers nlichen Kontakte fand~n
in einem guten und aufbauenden Klimastall. l1ider ist bis zur Urnset:.ung des BV
An. 69 (Kulturartike/) keine direkte. betriebliche Finanz.Ilntersliitlung m glich. Dies
k nnte a/Jenfa/lsfn©ihestens per2006geschehen. sofern das Konzhaus bis dahin #ber
den Status eines volkskullurel/en Kompetenz.:entrums \´erf#gt.´
GVS: Die Gesellschaft f#r Volksmusikin der SchK©ei~ leistet f#r die SchK©eizer Volks-
musik AussergeM© hnJiches. Sie hat in den vergangenen Jahren die gesammelten Wer-
ke der Volkskundlerin und Sammlerin Hanny Chrisltn mit mehr als10©000alten.
;.:um Teil sehr wertvollen Melodien aus fast allen Regionen unse1l©S lAndes lU einem
Gesamtwerk aufbereitet, das seinesgleichen sucht. Auch mit Ausstellungen. Kon:.er-
ten USM~,rill diese mitg/iedenndssig kleine. aber von ih"" Inhalten her; $usserst
wichtige Vereinigung im Kornhaus \©on bit t.u Zeit in Erscheinung.
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Kornhaus, Mekka der Volkskultur?
Di~ im historischen Kornhaus schlummernden Wene und Gedanken soHen k#nftig-
hin noch mehrTUlch Glissen strahlen. \\<7rwollen dies u.o. erreichen durr:h rege/miissige
Information. Das Chornhllus-F$nschur ist das eineMitld, Radio und {nach M g-
lichkeit} allch Fernsehen sind andere. Alit dem Chomhuus-F$nschur wenlen wir auf
unsere E~©entshinweisen und Sieemlunltm. einen Ausflug ins KornhausZU machen.
tu uns zu kommen. um Trachten. Afusikinstrumente, Phonographen. die eindr!cklichen
R$umlichkeiten. die Eidg.Jod/astube(:ur Zeit beherbergt sie eine kleineAUHUJ-
[ung #ber Fran:. Stadt/mann) ZU bestaunen, Sonderausstellungen :J4 ,,"erschiedensten
Themen, musikalische Anl$sse (teils auch ausl$ndische Folklore). Matinie-Apiros
mit Darbietungen aller Art. Weihnachts´ und Kammerkonzertus»: zu geniessen .,.
oder einfach. um zu vuweilen und LLuu zu treffen.

SCHWEIZER VOLKSKULTURZENTRUM. im Kornhaus Burgdorf. Kornhausgasse 16,
3401 Burgdorf, Tel. 034423 10 10. Fax 034 423 10 13. Internel:http://www.kornhaus-burgdorf.ch

©Es i#>tzu ~merken, dass die Pr:bidenfin der GVS dank ihrer T€ligkeit im Vorstand des Schweizer Musikrats in der
Eltpenenkommi#>sion zur Um~tzung des Kulturartikels beim BAK die Belange der Volbmusik in der Schweiz venritt und
einen audUhrlichen Bericht verfasst hat. der insbesonden auf die ben tigte Unterst•tzung von Volk.50lr.ultUl©U©ntrendurch den
Bund hinwei#>t.
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La cornamusa in Ticino
di lIario Garbani Mareantini

Contrariamente a quello ehe si potrebbe pensare di primo aeehito, Je testimonianze storiehe
della presenza della eomamusa in Tieino sono diverse e moltepliei. Le si possono trovare nella
tradizione orale dove ad esempio il termine"pi va" e ancora presente ed evoca uno strumento
musieale oppure nell©ieonografia dassiea: in diversi affresehi e raffigurata la piva, Oppure aneora
qua\che traeeia in doeumenti seritti d©epoea.

In Ticino ed in Lombardia la eomamusa e eonoseiuta come "piva", Infatti in ogni regione dove
la eomamusae presente e©e sempre un "seeondo norne", un norne loeale, ehe poi in realta sarebbe
da considerare carne prima in quanta il termine cornamusa e alquanto artificioso e neanche

troppo preeiso©,
Ad esempio in Spagna abbiamo Ja"gaita", in SJovaeehia Ja "duda" in Croazia i1"mih" in Irlanda
la "Villeann pipe" in Seoz;a la "High land" e la "Lowland" .. ,

I latini eomunque, soprattutto ticinesi e italiani, eollegano il norne "piva" eon il tormentone
natalizio:
"Pi va, piva l©oli d©uliva ... ".

ehe abbiamo eantieehiato una qua\che volta, magari non troppo seriamente. La eanzone e un
reperto di un anlieo canto natalizio. NeUa canzone tradizionale della "Girumeta" 2 troviamo un
piu interessante riferimento allo strumento:
"Girumeta dala montagna vegni gib chilb
ehe sunarem la piva e balarem un po©"

Da quest i semplici versi si desurne ehe la piva in passato non e stata dunque sempre e soltanto
accessorio dei Natale ... anche se nai in Ticino. tendiamo adabbinare la comamusa essenzialmente
a questa festa, a causa dell©appartenenza geografiea e eulturaJe alrarea italiana e dell©arrivo
puntuale degli zampognari© ehe per le festivita natalizie saJgono fino a noi auratti, soprattutto
dai lauti guadagni e un po© meno attenti all©aeeordatura dello strumento.
Pensate ehe a volte, purtroppo, e©e gente ehe paga in fretta per non piu sentirli ...

Le testimonianze orali sulla presenza della "piva"si eompletano eon questi detti e modi di dire:
"u g©a su la phra" aver la piva. avere il broncio essere arrabbiati.
©~©eturnn indre cunt i piv in dei sace" tomarsene sconfitti (un tempo ... da una qua\che battaglia?)

"cosa coseta, tre gamb e una sacheta" (indovinello raccolto a Palagnedra)

"I©a rai da burdont ta la sira" il bordone e il suono continuo ehe fa da tappeto sonoro allo
sviluppo della meJodia eompito dei ehanter. In questo easo e detto di uno ehe non hai mai smesso
di pariare durante tutta la serata.

"teDer bordune a qualcuno" 10 si afferma quando una persona e sempre d©accordoe

aeeondisende \©altra dandogli eorda.
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La pill irnpnrtante testimonianza pero della presenza di una piva in Ticino e il ritrovamento.
unico in Svizzem, di una parte della stessa (fig.I): a Sonogno si einfalli ritrovato negli anni
ottanta grazie all©intuito deI musicologo Pietro Bianchi il "chanter"0 "canna dei canto" a casa di
Cherubino Pata che forsee stato I©ullimo suonatore tradiziona!e in Ticino. Ho svolto numerosi
confronti a Iivello europeo e questo reperto non sembm appartenere ad altre culture; si potrebbe
vedere un confronto con una figurina de! presepe deI Vanoni.

A prima vista i! "chanter di Sonogno" e
quello suonato nella raffigurazione deI
Vanoni sembrano mo ho diversi ma se
poniamo I©attenzione alla presenza degli
anelli - fatto assai rara einseriti proba-
bilmente in un secondo tempo per tenere
assieme 10 strumento - notiamo una straor-
dinaria somiglianza, anche considerando il
fallo che la presenza di tutti questi anelli su
di uno strumento non e per niente abituale.
La campana finale e molto diversa: ma
quest©ultima, anche a seguito di un qualche
incidente che ne ha rollo una parte potrebbe
essere stata ritoccata in seguito.

Ecco uno schema di riferimento della cornamusa ticinese e lombarda "piva":

8<11©\\..1IIo:minclk
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Particolare dell©affresco che si lrova nella Chiesa di Santa
Maria in Campagna a Maggia.
E© di un pillore anonimo lombardo e dara 1528.

E© uno dei piu compleli:e servito per far da mod<llo ad una
ricostruzione. Si ved no distintamente le diverse parti: il
bordone che sale dietro le spalle, iI piccolo cannello
dell©insufflatore e i1"chanter"0 "canna dei canto". In dialello
bergamasco veniva chiamala "diana".

# -.

Chiesa della Rovana a Cevio: il dipinto e
auribuilo a Isidoro Bianchi ed edel 1616 cir-
ca. Si inlravedono anche qui gli anelli.

A Campo Vallemaggia c© e questo bell© affresco
che meUe in risalto il doppio bordone che a\euni
modelli di comamusa avevano ed hanno tunora.
Di regola sono intonati aIr unisono ma alcuni
modelli, come pOlrebbe essere stalo questo
hanno i bordoni inlonati per quinte. La
differenza di lunghezza degli stessi non
permelle, pur considerando la diversa foratura
interna una differenza di un©ottava.

11dipinto e di Giuseppe Mauia Borgnis, 1748.
Si traUa di un particolare da un©adorazione dei
pastori.
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A Ditto, frazione di Cugnasco, tTOviamo
raffigurata una piva con un unico bordone
molto lungo, E© uno degli affreschi piu
antichi in assoluto che riguarda la piva, II
suonatore chiude con la mano destra i fori

in alta e di conseguenza anche la saceae-

posta, a differenza della norma attuale sotto
il braccio destro. Questo modo di suonare
si estendeva anche ai flauti ed e stato in auge
fino al 1700 circa. Poi poco a poco il ruolo
di chiudere i fori in alto e passato alla mano
sinistra. Nel "chanter" di Sonogno cosl
come nelle zampogne meridionali v©e per
I©ultima nota un doppio fOTO,a destra e a
sinistra. La strumento poteva quindi essere
imbracciato sia a destra ehe a sinistra
otturando con della cera il foro non
utilizzato. E© attribuito alla Bottega dei
Seregnesi, 1460-65 circa.

j

Nel sottoceneri assieme a questo ehe vediamo diCademario e da menzionare un secondo a
Campione. In questa regione a mia conoscenza le raffigurazioni dello strumento risultano in
numero mInore.

Questo e di un pittore anonimo lombardo della prima meta dei XV secolo.
Si tratta di un particolare del Giudizio Universale.
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Ascona. Chiesa di Santa Maria della Misericordia. Sinopia di fine XIV inizio XV secolo di
autore anonimo. Su questo dipinto ecco I©opinione di Thierry Bertrand, grande conoscitore e
costruttore francese.

La cornamusa e la bombarda di questo dipinto sono rapprescntativi degli strumenti
utilizzati oel XV sccolo in numerosi paesi d©Europa .... Lacornamwa ...possiede
tutte le caratteristiche di questi strumenti dei XV, XVI e XVII secolo. La parte
svasata, cioe lacampanadella canna della melodia.dimostra ehe si traUa di una
forature conica e dunque, di conseguenza. denota I©utilizzazione di un©ancia doppia.
L©otre0 1asacca e il canel/o d© insujJla:ione(ehe permette il riempimento della
stessa) sono comuni a questa famiglia di slromenti. LaparticoJarit! di questa
cornamusa si situa a livello del bordone e piu precisamentc nella sua parte supcriore.
Una grande campana,ehe era spesso apert3 e non chiusa.e preceduta da una sorta di
rigonfiamenlo. Lo studio di numerosi domumenli simili della stessa epoca pennette
di eencludere ehe si tratta di un pezzo di legno (molto spesso forniro di buehi) ehe
gira sul eerpo dei bordone. Queste sistema innovative per I©epoea pennetteva al
musicista di aeeordare iIbordone allafondamenlale della canna del/a melodia.
(Thierry Bertrand. tradono dal franeese da liane Garbani e Walter Biella)

La presenza di quest; dipinti (ce ne sono ancom una decina non riportati nell©articolo) non significa
necessariamente una grande diffusione dello strumento ma testimonia comunque ehe esso era
praticato nella nostra reaha regionale dei secoli XIV. XV. XVI. XVII e XVIII come sostegno per
iI ballo e accompagnato dal violino.
Assieme al mandolino. piii diffuso nel sottoceneri. erano gli strumenti dell©epoca.
Nei documenti scritti. pochi in verita. spicca I©affermazione di Kar! Victor Von Bonstelten,
Landfogto. Nel corso di una sua visita in Vallemaggia ebbe modo di affermare che
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"gli strumenti piu comuni sono la zampogna eilviolino" ~

Inoltre in aleuni editti deI seicento a Prato Sornico si proibisce di suonare la piva duranIe il
camevale;
in Leventina troviamo il sopmnnome Comamuxe; attestato gia nel trecento e in altri documenti
scopriamo che anche a Cavergno si proibiva di suonare la piva, questa volta in chiesa e nelle
vicinanze perche a quanto sembra il suono era tanto ammaliatore da traltenere i fedeli fuori dalla
porta della chiesa ...
In quesle fonli scrine traspare a volte una cerla oSlilita verso questo tipo di slrumenlo e di suono,
soprattuno da parte dell©autorila.
Queslo I: probabilmente dovuto al fallo che la cornamusa I: formata da una parte "animale": la
sacca infatti, sopranuno fino ad inizio secolo. altro non era che la pelle di una capra intera.11
fatto di soffiare all©interno di questa pelle e che poi dalle canne uscisse un suono - a volte anche
simile al verso della capra - rappresentava per molti il ridare vita alla capra stessa.
Una sorta di capra che reincarnandosi, suona (bela) di nuovo. In Bulgaria la cornamusa di chiama
"gaida" - capra!
11 fallo poi che il diavolo viene spesso rappresentato sotto sembianze capri ne ha fano SIche10
strumento in chiesa maan ehenelle sue vicinanze non fosse molto amato.
Inoltre la cornamusa, se poco accordata, I: uno strumenlo di non facilmenle sopportabile sia per
il volume prodotto sia per il fallo che non permelte nessuna dinamica: il volume I: sempre10
stesso. non si possono eseguire note staccate e c©e sempre il bordone che ernette un"unica nota.
L©eslensione delle note della piva I:di una sola scala maggiore,
Un valido suonatore sopperisce a queste "mancanze" dello strumento con una diteggiatura che
melte accenli e slaccati laddove10 strumento sembra quasi rifiutarsi: basta ascoltare dei brani di
musica scozzese per capire quanlo I: importante per il suonalore di cornamusa saper eseguire
aeciaccature e vibmti di ogni lipo e di quanto un pezzo risuoni diversamente se suonato in
queslo modo.

Infine la concorrenza dell©organeno prima (fine ollocento) edella fisarmonica poi hanno dalo il
colpo di grazia a questi strumen ti popolari che sono stati progressivamenle abbandonati,

In questi ultimi anni si nota pero una riscoperta dello strumento: da una parte la voglia sempre
piu presente di ricercare nelle tradizioni cio che I: piu vero e sentito - molli si emozionano fino
alle lacrime al suono di una zampogna a Natale - a volte vi I: la complicit1J.di un certo "celtismo"
piu ... presunlo che vero.
Ed I:proprio grazie a quesli due interessi coltivali personalmente e condivisi a poco a poco con
un gruppo di amici che nell©anno 2000 ho deciso di fondare la Scuola di Cornamuse a Cavigliano
dove ha la sua sede principale: le altre sono dislocate qua e la per il cantone e nel nord !talia:
Balerna, Intra, Cadenazzo e Losone.

Tre anni sono quasi passati oltre un centinaio di persone hanno dimostrato interesse verso questo
strumenlO. gli allievi sono una quarantina e in conlinua crescita. Paleo naturale peri rnigliori
allievi sono le suonate natalizie dove ci si cimenta magari per la prima volta con il pubblico.

Vna interessante realtae nata di recente e si trdtta di "Piva ©n banda": una banda di cornrnuse
con tanlo di tarnburo e fisarmonica e ... silo intemet5.
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NeUa scuola sono insegnale le seguenti comamase: piva ticinese, baghet bergamasco, commausa
scollese (con Alberto Massi di Livomo), comamuse francesi (con Gabriele Coltri di Milano),
comamusa irlandese (con Thomas Aebi di Ba.,ilea). lampogna. comamusa galiliana e asturiana.
boha (Gascogna)©

Essendo diventato anche Iiutaio fomisco dapprima degli strumenti da studio cd in seguito gli
strumenti necessari, Ecco aleune foto di Piva ©n banda.

A Lugano ~Fe~ta della vcndemmia"

In Valle Fonnazza 3d unafeSla popolare

lln ingJesc infatti si paria di "bagpipc" do ··©c bag indica sacca; in tcdesco di paria di ´´dudelsack ··. In italiano cd in francesc si
e adottalo onnai iI tcnnine comamusa Mehc: sc in originc - come10 dicc anchc il norne - non cra uno strumeRto pron©isto di
sacca
: La C8.0Loncdcll. "Girumcta- c una dc:llc pi antiehe canzoni riscopertc in Ticino. Maggiori riferimcnli sulla slona di questa
ballata si possono lroUte su"11 canzonicre della Mea d©Ora" ordinabilc ooline: sul silOwww.zampogna.ch.
J Gli zampognari ehe Dei scntiamo suonare per1e feste natalizic sona in grandissima parte: prO\cnienti da! Malise.
Paradossalmcntc il Molisee una delle regioni d©ltalia da ··c la tradizioRe: dcgli zampognarie reec:n!.:- ottoeentesea ", In altre
regioni d©ltalia come ad esempio in Sicilia, Calabria e Lazio la tradizionee in\!eee millenaria, Lo strumento zampognae
anehe una comamusa.11 suono dello strumento ehe ha11. caraneristiea di a\"ere il bordone sempre iI quintae da molti
eonsidc:ralo "nalalizio" anche se anche oel Sud lIalia la zampogna\001din: anche hallo,
4 La ciwione e tr.J.ttadaUllU~sopra i baliaggi izalianidi Karl Victor Von Bonstenen. OadO edilon: Locamo198~
, L"indirizzo del silo e: \,,\w niuinhan.b..com
· Maggiori infonnazioni su WWW73m1©\11!nal©h
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I1ario Garbani (1960, Vergeletto) und die Sackpfeife im Tessin

von Silvia Delorenzi´Schenkel

Dank des Lehrers Aldo Giroldi. der an der Locameser Sekundarschule Gesang unterrichtete.
entdeckte Ilario Garbani mil )1 jahren die Welt der Musik. Er lernte Blockfl$te spielen. was er
~p%(erim Rahmen !.CineeAusbildung als Primarlehrcr perfektionierte. 1976 fing er an. ahAuto.
didak:t Ziehharmonika zu spielen. Von 1980´ 1992 unlernahm er elhnomusikalische 5lUdicn im
Ons.emone´Tal. die 1992 mit der Herausgabe des Liederbuches "Canzionierc della Mea d"Qra"
ihren Abschluss fanden. Die Gruppe .·Mea d©Ora" hai er lU\ammen mit Mauro Garbani gegr n-
det und geh$rte bis 1990 dazu. In dieserZeil gab die Gruppe Konzerte im In- und AusJand und
brachte 1987 die LP "In mien a1 camp" heraus. Neben seiner beruflichen T%tigkeit als
Primanchullehrcr arbeitete er von1991 - I~ mit der Volksmu~ikschule des Verzascatal~ zu-
~ammen. wo er die Hannoni~ierung und Herausgabe(1993) des Liedgutes MIIcanto di una
vaUe" (Der Gesang eines Tales). koordinierte.

F rdie Piva. die Tessiner Sackpfeife. begann er sich bei seinen FOûChungen  ber musikalische Traditionen und das alte Liedgut
des OnscmonelaJs. wo es noch vage Erinnerungen an dieses Insuumem gibt. zu interes ieren. Getreu eines Bildes in der Kirche
.·.on Maggia (Fig. 4 im vorangehenden Artikel) hai ihm Uû Klauser (Wiederentd«ker der Schweizer Sackpfeife) eine Piva
nachgebaut. Sich langsam vortastend erlernte lIano Garbani das Spiel auf die~m Instrument. Sp%ler nahm er Umemchl bei
Waller Biella auf der Bergamasker Sackpfeife. demBagh~1.Zur Zeit lernt er mil Gabriele Coltri in Mailand die franz$sischen
Sackpfeifen spielen und mit Pierro Ricd von lsernia dieZompogM des Molise. Inzwischen hat !loichlIano Garbani zu einem
Sackpfeifen-Experten und ausgezeichneten - pieler emwickelt und seine Aklivil ten rund um die Sackpfeife nehmen laufend
zu.

In ~inem Artikel in diesem Bullelin beschreibl er die verschiedenen bildlichen Zeugnisse der E~islen1. der Sackpfeife in meh-
reren Kirchen im Te©hin. Als wichlig~tes und einzigartige Zeugnis dieses Instrumenles in der Schweiz gilt jedoch der in den
80er Jahren von Pielro Bianchi gemachle Fund in Sooogno (Verzasaca-TaO eines Teils einer Sackpfeife. n%mlich der Melodie-
pfeife (engl. "chanter"). Die gefundenen bildlichen und schriftlichen Zeugni!loscbeweisen, dass auf diesem Inslrumem vom I~.
bi~ ins 18. Jahrhundert. zusammen mit der Violine in den Te!losinerTalKhaflen zum Tanz aufgespieh \Irurde. So Khrieb der
Landvogt Victor von Bonstetten nach eines Besuchs des ~laggia-Tals. dass die Sackpfeife und die Violine die  blichen Musik-
insuumente seien. In den alten Schriflen Iiesl man aber auch von einer gewis~n Feindlichkeit gegen ber der Sackfpfeife und
deren Klang. insbesondere seitens der Obrigkeit. Oaftir gibt es vermutlich zwei Gr nde: einerseits ,",urde der Sack des In~uu-
meûles meist aus einer ganzen Ziegenhaul gemacht und die daraus konunenden T$ne wurden als ~Ieckem des Tieres ~Ibsl
empfunden. andere~its wird der Teufel ofl als Ziegenbock dargeslellt und de!>halbsah man nicht gerne, wenn das (nstrumenl
in oder in der N%he der Kirche gespiell wurde. Mil dem Auflommen der Ziehhannonika Ende des 19. Jahrhundens wurde die
Sackpfeire mehr und mehrverdT%ngl bis sie schliesslich gani: dem ini:\loi..roen weilerentwickeltenAkkordeon weichen mussIe.

Im Zuge des vermehnen Suchens nach alten Musiktraditionen kam es zur Wiederenldeckung der Sackpfeife im Tessin. welche
nichl zuletzt auch durch die zunehmende "Kehisierung" der Folknene gef$rdert wurde. Als lIano Garbani merkte wie das
Inleresse an diesem In!>lrumenl auch in Musikantenkreisen zunahm. gr ndele er im Jahre 2000 ~ine "Scuola di Comamuse"
(Sackpfeifen-Schule) mit Haup!silZ in Cavigliano (~inem Wohnort) und kleineren Zweigstellen im Tessin und in Nordilalien.
Seither liessen ich mehr als 100 Personen rur das Sackpfeifenspiel ~geistem und die Anzahl von  ~r -10 Sch lern steigt
laufend an. In dieser Sackpfeifenschule wird das Spiel aur verschiedene Sackpfeifen-T)©pen gelehrt. n%mlich auf der Tessiner
Pim. dem BergamaskerBagh~/.der Khouischen, franz$siKhen und irischen Sackpfeife. der ilalienischenZlmpogna und der
galizischen und aSlurischenBoha. Um die Weihnachtszeit gibt es dann f r die ~slen Sch ler die M$glichkeil. $ffenllich aufzu-
spielen. Im Sommer findet aus~rdem in BellinzoIU der von Gatbani ins Leben gerufene "Piva day" staU.···.´0 im Laufe des
sp%leren Nachmiltags mehrere Sackpfeifenspieler. oft auch zusammen mil anderen Blasin.··uumenten. aufspielen. Schon ein
Jahr nach der Gr ndung der Schule entsland das Projekt Piva .n Banda. Auch hier trelen die besten Sch ler und einige weitere
Musikantenfreunde $tTemlich auf und spielen haupls%chlich St cke aus dem lessiner-IombardiKhen Repertoire mil vereinzel-
ten Abstechern ins franz$siKhe. spanische und KhottiKhe Sackpfeifenrepertoire. Die Formalion der Sackpfeifenspieler wird
erg%nzt und begleitei durch Perkussion~inslrumente und Akkordeon (siehe die beiden letzten Bilder des vorangehenden Arti-
kels). Weilere Infonnalionen findet man auf den in der Fussnote angegebenen (memelseilen.
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Publikationen

Les Musiques Traditionnelles en Suisse Romande, tout
au long du XXe siede ... et tout au debut du XXle!
Fondation pour les Musiques Traditionnelles Romandes, "DECD´llWl125

Les Musiques
Tr"ditionlfelles
elf Suisse Rom,,"de.
rour ou lang duXXe siede ...
er rour ou debur duXXle !

Souvent. lorsqu©on evoque la musique traditionnelle cl populaire eo Suisse. elle semble limitee;) un style
particulier. vehicule par la rnusique dite champetre. issue des musiques de salon du debut du XXeme
siedecl de son developpement dans les annees 1930-1940.Or, si on se penche un peu plus sur le sujet. il
devient vite evident qu©il n©y a pas une musique suisse. mais des musiques, Iieesa chaque region. voire
meme chaque vall~.Cl ce phenomene se retrouve eo Suisse Romande.

Ces musiquesSOût souvent apparentees les unes aux autres. se nourrissantCl s©influen~ant mUluellement.
uemontrant ainsi ue fa~on eclatante que les fronti~res sont souvent extremement permeables. Au jour
d©aujourd©hui s©y ajoute l©appon des techniques de reproduction. des medias qui, loin d©appauvrir ces
musiques. peuvent aussi les enrichir.
C©est cette richesse que nous a\©ons "©oulu montrer dans ce double album, qui regroupea la fois des
temoignages de la vivacite de ces musiques (Outau long du XXemes siede, ainsi que des groupes qui les
jouent au debut du XXleme.

Depuis les ensembles tres ancres dans la tradition, comme les Mercenaires, les Fifres et Tambours de St-
Lue, en passant parceux influences par la Suisse allemande voisine, comme les Armaillis ue Conches, la
Musique d©Huemoz, ou par le Revival Folk des annees 70 (Bazoche, Montferrine), ou encore le musette
(lesAccordeonistes Jurassiens),jusqu©aux Iieux musiques marquees par I©an 2000, comme Sonalp ou les
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Oiseaux Rares. rideeesl de presenter une sone "d©etat des lieux" des musiques traditionnelJes - il serait
o©ailleurs preferable de parler de musiques "d©inspiration traditionnelle" (la tradition au sens propre.
s©entendant camme rele\©ant d©une transmissionnon-ecrite. dont les changements oeSOût pas perceptible
immediatement. elaot devenue presque inexistante) - de Romandie co cette annee 2003. correspondant%
la crealion de la "Fondation poue les Musiques Traditionnelles Romande",

Nous avons pnvilegie dans ce double CD une approche"regionale" plurol que "cantonale": parexemple.
on retrouve les mcmes musiques dans tout le Chablais. qu©il soit vaudois. valaisan (elmeme savoyard),
Cl il semble plus adequat de parler de differemes r~gions: arc jurassien, arc I~manique, plateau, etc ....
plutot que d©entrer dans une pol~mique pour savoir si tel ou tel style est d©un canton plut()t que d©un
autre ... Par con~quent, I©indication du canton situe plus J©origine des musiciens que de la musique elle-
meme (d©ailleurs celle´ci se passe des frontieres!).
(texte: Nikita Pfister)

Wenn man an traditionelle und Volksmusik in der Schweiz denkt, so scheint es oft. dass sie sich auf einen
bestimmten Stil beschr%nkt, getragen von der so genannten L%ndlennusik, die zu Beginn des 20.
Jahrhunderts aus der Salonmusik hervorging und sich in den 30er und 40er Jahren entwickelte. Wenn
man sich dem Thema aber etwas mehr zuwendet. wird bald klar, dass es nicht eine Schweizer Musik gibt,
sondern Musik{en). wovon jede an eine Region, ja sogar ein Tal "gebunden" ist. Genau dieses Ph%nomen
trifft auch auf die welsche Schweiz zu.
on sind diese Musik{en) miteinander \©erwandt und sie beeinflussen und befruchten sich gegenseitig.
Das zeigt in hervorragender Weise. dass die Grenzen oft sehr durchl%ssig sind. Heutzutage kommt dazu
noch der Beitrag durch die Wiedergabetechniken, die Medien, welche fern \©on einer Verarmung dieser
Musik, durchaus auch bereichernd auf sie wirken k$nnen.
Diesen musikalischen Reichtum m$chten wir mit dem Doppelalbum vorstellen. Einerseits gibt es
Aufnahmen, welche die Lebendigkeit dieser Musik w%hrend des ganzen 20. Jahrhunderts bezeugen, und
andererseits findet man solche mit Fonnationen, die anfangs des 21. Jahrhunderts spielen.

Auf die stark in der Tradition verankerten Ensembles wie die Mercenaires (S$ldner) und die Pfeifer und
Tambouren von Sr-Luc, folgen jene der benachbarten deutschen Schweiz, wie die Annaillis de Conches,
die Musique d©Hu~moz oder diejenigen des Folk Revivals der 70er Jahre (Bazoche. Monlferrine). oder
auch die MuscHe (Ies Accordeonistes Jurassiens) bis hin zur Zeitwende im Jahr20Cl0 mit den Gruppen
Sonalp oder den Oiseaux Rares. Es ist der Versuch einer Art Bestandesaufnahme traditioneller Musik(en)
- richtiger w%re es, von traditionell inspirierten Musik{en) zu sprechen (Tradition im wirklichen Sinn,
welche sich durch "orale", also nicht aufgezeichnete Weitergabe auszeichnet und Ver%nderungen nicht
sofort erkennbar sind, gibt es kaum noch) - der Welschen Schweiz in diesem Jahr 2003, in &berein-
stimmung mit der Gr ndung der "Fondation peur les Musique Traditionnelles Romandes©´ .

Bei der Zusammenstellung der Aufnahmen auf dieser Doppel-CD gab man eher einem "regionalen" als
"kantonalen" Kriterium den Vorrang. So findet man z.B. dieselben Musikarten in der gesamten Region
Chablais, ob sie nun zur Waadt, zum Wallis oder zu Savoyen geh$rt. Deshalb scheint es angemessener,
wenn man \©on verschiedenen Regionen wie dem jurassischen und dem "I~manischen" Bogen, der Ebene
usw. spricht, als sich in eine Polemik einzulassen, um zu erfahren, ob dieser oder jene Stil eher zum einen
oder anderen Kanton geh$re. Aus diesem Grund bezieht sich die Angabe des Kantons eher auf die Herkunft
der Musiker als auf die Musik selbst (f r sie gibt es keine Grenzen!).
(Text: Nikita Pfister: &bersetzung: Silvia Delorenzi)
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"Kinderlieder hopsassa!"
Eine Publikation aus unserem Nachbarland 'sterreich

Die GVS war seil jeher offen f r die Zusammenarbeit und den Gedankenaustausch mit ziel verwandten
Institutionen und Organisationen im In- und Ausland. Es ist oft hilfreichftif unsere eigenen Bem hun-
gen, wenn wir erfahren. wie das in anderen L%ndern Europas im Bereich der Volksmusik gehandhabt
wird. Ich denke hierbei insbesondere auch an die Nachwuchsf%rderung. Im Zusammenhang mit unserem
"Hanny Christen Projekt" konnte die GVS ihre Kontakte zu %hnlichen Institutionen im benachbarten
Deutschland und 'sterreich enger kn pfen. Seither werde ich regelm%ssig  ber deren Aktivit%ten orien-
tiert. So erhielt ich dieses Jahr eine Publikation des Steirischen\ulksliedwerks.mit der Biue dar ber in
unserem Bulletin zu berichten. Zufalligerweise konnte ich im Juli dann auch gleich das Volksliedwerk in
Graz besuchen und mich direkt informieren. Dabei zeigte sich einmal mehr, dass wir dieselben Ziele
verfolgen und ein gegenseitiger Erfahrungsaustausch sehr fruchtbar sein kann. In diesem Sinne m$chte
ich dem Anliegen des Herausgebers entsprechen und das Projekt sowie die daraus entstandene Publika-
tion in diesem Bulletin vorstellen.

Zum Projekt uKinderlieder hopsassa!"
Das Steirische Volkslied werk hat sich immer wieder mit Musik in der Familie auseinandergesetzt und
versucht nun wiederum mit seinen Publikationen und Veranstaltungen dieses Anliegen einer breiten
'ffentlichkeit vorzustellen und zur "hausgemachten" Musikerziehung zu animieren. Vor kurzem wurde
aus diesem Grund ein Kinderliederseminar mit fachvonr%gen und praktischen Einheiten abgehalten.
Auch eine eigene Ausgabe der Zeitschrift "Der Vierzeiler" besch%ftigte sich mit fragen rund um die
Entwicklung musikalischer F%higkeiten. Welche Bedeutung hat Musik rur unsere Kinder? Wird einem
die Musikalit%t in die Wiege gelegt? Ist der Einstieg des Kindes in die musikalische Welt der Eltern nahe
liegend, wenn die Eltern selber Musik lieben und musizieren?
Zu diesem Themenkreis ist nun ein Buch mit beiliegender CD erschienen.

Ingeborg H%rteIl Monika Mogel
Kinderlieder hopsassa! Lustige Lieder. Reime, T%nze ...

Ein Kinderliederbuch rur kleine und grosse S%nger. und inliegende CD, mit Musik \©on Kindern die
zum Mitsingen und -tanzen einl%dt.

Herausgeber: SIeirisches Volksliedwerk. Weishaupl Verlag. 2003. 79 S.
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Zur Neuerscheinun,:: "Kinderlieder hopsas.~n
Alle Kinder m$chten gerne singen. und sie brauchen dazu ihre Eltern als Vorbilder und Ansingpanner.
Das ist sicher: Die musikalische Fr herziehung liegt zuallererst in den H%nden der Eltern. da kann kein
Schulsystem und Lehrplan helfen. Wenn Eltern diese Chance n tzen, k$nnen sie ihren Kindern den
Anfang vom Leben mit Musik erm$glichen - n%mlich die Ouvert re.
Das Buch samt CD "Kinderlieder hopsassa" entstand als R ckschau zweier Elternpaare. die ihren eige-
nen Liederschatz nicht nur ihren Kindern. sondern allen Kindern weitergeben m$chten. Die hier publi-
zierten Lieder. T%nze und Spruche halten dem Vergleich mit ncu entstandenen Kinderliedern leicht stand.
Mehr noch: Sie faszinieren durch ihre Buntheit von Melodie und Sprache.
Alle Lieder, Spr che und T%nze dieser Neuerscheinung sind zum Mitmachen und Nachsingen gedacht.
Die Aufnahmen entstanden im Zusammenwirken zwischen kleineren und gr$sseren Kindern, Die Klei-
nen waren mehr gesanglich. die Grossen mehr instrumental beteiligt. Es ist also eine CD. die beim
Spielen mit den Bausteinen und im Tagesablauf der PuppenkUche einfach dazu geh$rt. Da k$nnen gleich
neben dem K chenhenJ die ersten Tanzschritte ,©ersucht werden.

Mit diesem Buch - samt Tonproduktion - festigt das Steirische Volksliedwerk aber auch sein deutliches
Bekenntnis zur t$nenden Wirklichkeit. zum Singen "wie uns der Schnabel gewachsen ist", Das wird in
Zeiten der Klangoptimierung zwar verwundern und mag viele Kinderlieder-Tontr%ger im Konzertton
beinahe in Frage stellen. Dem eigentlichen Sinn von Singen mit Kindern kommen wir damit aber n%her.
denn Singen ist die erste Zweitsprache. in die wir alles  bersetzen. woftir wir keine Worte finden k$nnen.

Als ich diese Worte las. das Buch betrachtete und die CD anh$rte. kam ich zum Schluss, dass es dazu
keine eigene Besprechung braucht. Das Werk soll f r sich sprechen und ... es w%re durchaus ein
nachahmensw rdiges Projekt rur die Schweiz!

Buch und CD enthallen 33 St cke. davon 13 Lieder. I Kanon. 4 Kindemime. 4 Ausz%hlreime, I
Zungenbrecher, 2 FingersprOche. I Klatschspiel. 3 Jodler und 4 T%nze. Das Buch ist sch$n illustriert und
enth%lt auch eine Anleitung zum Spiel auf dem L$wenzahnst%ngel. Die CD ist auch separat mit einem
kleinen Begleitheft erh%ltlich.

Bestellune-en©
Preis f r Buch und CD: 25.30

Preis f r CD separat: _ 18.00
Steirisches Volksliedwerks

Henlergasse 3, A-80 I0 Graz
Tel. 0316/877 2660
Fax 0316/ 877 5587

W\\W steiri~ch$-\"nlksli~dwerk al

,ervice@©lsteiri ..·che ..·-\"olksliedwerk at
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«Z ri-Liedef»

Am Sonntag 5.0ktober wurde am Kantonalen Singsonntag der Z rcher Trachtench$re das.l ri´
Liedel©ll>´ûuch pr%sentiert.

Von etlichen Schweizer Gegenden (Kantone Luzern. Aargau. Solothum. Toggenburg. SenseJanJ) wurde
l.T. schon anfangs des 20.Jh. die dort gesammelten Volkslieder publiziert. nicht aber vom Kanton Z -
rich. Es ist rn ssig, dar ber zu diskutieren. weshalb dem nicht so war. Vermutlich fehlte einfach eine
Pers$nlichkeit, die daf r eintrat. Und so entstand auch der Eindruck, es gebe aus dem Kanton Z rich
keine traditionellen Volkslieder. Es ist aber belegt, dass es besonders im Z rcher Oberland zahlreiche
Lieder- und "Gitarren"-hefle gab. Manche von diesen wurden bei der Gr ndung des Schweizerischen
Volksliedarchivs von Sammlern abgeschrieben und dem Archiv eingesandt. Leider sind die Originale
fast alle inzwischen verloren gegangen.

Zum 75-Jahr-Jubil%um des Z rcher Kantonalen Trachtenverbandes machte sich eine Arbeitsgruppe der
Singkommission unter der Leitung von Christian Schmid an die Arbeit, dieses Buch mit Z rcher Liedern
zusammenzustellen. Das Resulalat war ein Buch mit 205 Seiten und 139 Liedern. Ungefahr zwei Drittel
davon sind vor 1900 entstanden, der Rest sind solche. die dem Umkreis der Trachtenbewegung in der
ersten H%lfte des 20Jh. zuzuordnen sind. aber auch eine Reihe von E\©ergreens sind zu finden (Artur
Beul u.a.). Neben den Liedern gibt es auch einige Spr che und Texte. die sich mit Musik oder Br%uchen
befassen. Zeichnungen von Bruno Kienast bereichern das Buch.

Dieses kann bezogen werden bei:

«Musig-Sch  r im Ris»
Risweg 7

8134Adliswil,Tel.OlnJ070 18
e-mail: mll,i~-schll~r@blu~win eh

43


