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J&iftotifd):poUtififyc %$ctt<tifytimQen nhet
ben SJunfc bet &tabt SSetn mit ben
S&albftätten, bom 6* SWârj 1353,

jsfer nadjfolgcnbe Stttffafj bcrubt nt'dfjt auf Grforfa)ung
neuer Sbatfadjen auö ben Duellen, er flellt bie bereite befaiin*

ten Sljatfadjett jufammen, unb fttdjt auö benfelben eine Wia)*

tige Grfcbet'mtng ber ©djweijergefcbidjte ju erffären. Gö ifl
mir fdjon mandjmal »orgcfoinmen, baô Sïïitburcblcbcn einer

bewegten 3eit fci audj geeignet beit Slid ju öffnen jum Ser*

ftänbm'f ber Sergangenbeit. Scrnö 3ufänbe baben gerabe in

jüngfter 3et't bie allgemeine Slufmerffamfcit in Slnfprua) ge*

ttoinmen, bt'c legten Stefte feiner alten art'ftofratifcbcn gönnen
friieinctt gerabe jefct für immer ju ©rabe getragen ju werben.

Sie grage brängte fidj mir auf, burdj weldje SJttttel Ijat ftcb

bie bernertfebe Slriftofratie »or fünfbunbert Sabren einer gc*

waltigen bemofratifa)cn Sewegitng gegenüber ju bebauptett ge*

wuft? — Di idj fie glüdlt'dj gelööt tate, mögen Äunbigere
entfdjeiben.

Dbne 3weifcl ifl ber Sunb, ben bie ©tabt Sern am
6. S)tärj 1353 mit ben brei Sänbern Uri, ©cbwijj unb Un*

terwalben abgefa)loffen, für bie Slttöbifbung unb ©ntwidlung

Historisch-politische Betrachtungen über
den Bund der Stadt Bern mit den
Waldstätten, vom «. März 1S33.

Der nachfolgende Aussatz beruht nicht auf Erforschung
neuer Thatsachen aus den Quellen, er stellt die bereits bekannten

Thatsachen zusammen, und sucht aus denselben eine wichtige

Erscheinung dcr Schwcizcrgeschichte zu erklären. Es ist

mir schon manchmal vorgckommcn, das Mitdurchlcbcn ciner

bewcgtcn Zcit sci auch geeignet den Blick zu öffnen zum
Verständniß dcr Vergangenheit. Berns Zustände haben gerade in
jüngster Zeit die allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch

gcnommcn, dic letztcn Neste seiner alten aristokratischen Formen
scheinen gcradc jctzt für immcr zu Grabe gctragcn zu werden.

Die Frage drängte sich mir auf, dnrch welche Mittel hat sich

die bcrnerischc Aristokratie vor fünfhundert Jahrcn ciner gc-

waltigcn demokratischen Bewegung gegenüber zn behaupten

gewußt? — Ob ich sie glücklich gelöst habe, mögen Kundigere
entscheiden.

Ohne Zweifel ist der Bund, den die Stadt Bern am

6. März 1353 mit dcn drei Ländern Uri, Schwyz und

Unterwalden abgeschlossn, für die Ausbildung und Entwicklung
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ber fcbweijerifcfjen Gibgenoffenfcbaft »on gröf ter 2ßt'djtigfeft gc*
Wefen, wie audj ber oberffädjlicbfie Slid auf bie ©djwct'jer*
gefdjidjte eé bartbun fann. Sernê Ginffuf auf bie @efa)ide
ber ©t'bgenoffenfcbaft, uanteittlfd) im 15ttn Sabrfjunbert, ifl un*
beredjenbar, idj erinnere nur an bie Groberung beö Slargauö,

an bieSitrgunberfriege: Waß Sernö Staatsmänner, Waß Sento
.Çmuptleute ira grieben unb fra Äriege ber fémeijcrt'fcbçn Gib*

genoffenfcbaft gefeiflct baben, baöon erjäfjlt gleidjfam jcbeö Sfatt
ber ©a)wei}ergefd)idjte. Sa, eö ift nidjt ju »ict gefagt, wenn

bebauptet wirb, baf bie ganje wefllidje ©djwet'j burcb Ue ©tabt
Sern entweber unmittelbar ober boa) mittelbar mit ber Gib*

genoffenfcbaft in Serbinbung gebradjt, für bt'efcfbe gewonnen
worben ift: greiburg unb ©ofotburn afe äftefle buitbeö»er*

wanbte ©täbte, ©enf unb Stettenburg alö fpätere ©dju£gc*
noffen, Slargau unb Sßaabt alö Groberuitgen, Safel enblidj

bura) Stüdftdjten ber Stadjbarfdjaft; alfo ungefäljr bie Hälfte
bfr beutigen Gibgenoffenfcbaft.

Sfl nun biefe bebeutenbe Ginwirfung Sernö auf bie ©tel*

lung ber Gibgenoffenfcbaft naa) aufen, fo wk auf beren geo*

grapbt'fdje Sluöbebnung in bte Singen fallcnb, fo weif idj nidjt
ob feine Ginwirfung auf bie innere Gntwidlung fra gleidien

Wafie gewürbigt ifl, ja eö will mir oft fdjcinen, Sente ©röfe
unb fein mädjtigeö SBirfen naa) aufen Ijabc bt'c Slufmcrffatn*
feit ber ©efdjidjtforfdjer fo »orjugéweifc in Slnfprud; genotn*

inen, baf barob feine Sebcutuitg in Scjug auf innere Ser*

bältniffe weniger bcadjtet worben ifl. 3dj will »erfudjen, ei*

nige ©ebanfen über ben legten Punft ju entwideln.

Sei ber Sluflöfttng beê beutfdjen Steidjö unb beö £>crjog=

tbumö <Bd)Waien unb nad) Grföfdjen ber Särt'nger Ijatten fidj
ber SJtadjt ber Käufer £>aböburg unb ©a»oijen, fo wie beö
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der schweizerischen Eidgenossenschaft von größter Wichtigkeit
gewesen, wie auch der oberflächlichste Blick auf die Schweizergeschichte

es darthun kann. Berns Einfluß auf die Geschicke

der Eidgenossenschaft, namentlich im 15"" Jahrhundert, ist

unberechenbar, ich erinnere nur an die Eroberung des Aargaus,
an die Burgunderkriege: was Berns Staatsmänner, was Berns
Hauptleute im Frieden und im Kriege dcr schweizerischen

Eidgenossenschaft geleistet haben, davon erzählt gleichsam jedes Blatt
der Schweizergeschichte. Ja, cs ist nicht zu viel gesagt, wenn

behauptet wird, daß die ganze westliche Schweiz durch die Stadt
Bern entweder unmittelbar oder doch mittelbar mit der

Eidgenossenschaft in Verbindung gebracht, für dicfclbc gewonncn
worden ist: Freiburg und Solothurn als älteste bundcsver-

wandte Städte, Genf und Neuenbürg als spätere Schutzgc-

nossen, Aargau und Waadt als Erobcrungcn, Basel endlich

durch Rücksichten der Nachbarschaft; also ungefähr die Hälfte
der heutigen Eidgenossenschaft.

Ist nun diese bedeutende Einwirkung Berns auf die Stellung

der Eidgenossenschaft nach außen, so wie auf deren

geographische Ausdehnung in die Augcn fallcnd, so wciß ich nicht
ob seine Einwirkung auf die innere Entwicklung im gleichen

Maße gewürdigt ist, ja cs will mir oft schcincn, Berns Größe
und sein mächtiges Wirken nach außen habe die Aufmerksamkeit

der Geschichtforscher so vorzugsweise in Anspruch genommen,

daß darob seine Bedeutung in Bezug auf innere

Verhältnisse weniger beachtet worden ist. Ich will versuchen,

einige Gedanken über den letzten Punkt zu entwickeln.

Bei der Auflösung des deutschen Reichs und des Hcrzog -

thums Schwaben und nach Erlöschen der Zäringer hattcn sich

der Macht der Häuser Habsburg und Savoyen, so wie des



185

Slbelö gegenüber jwei Gibgenoffenfcbaften fn ben belbetifdjen
Sanben gebifbet, eine öftfidje ober allemannt'fa)e unb eine weft*

liebe ober burgunbt'fdje.
Sie öftlidje bcritfjte auf wefentlidj betnofratifiben ©runb*

lagen, fic War fjer»orgegangen auö Sofföbewegungen, weldje

»orjugöwet'fe 2Biberflanb gegen begrünbete ober unbegrünbete

Slnfprüdje »on £obeitö* unb ^errfdjaftöredjtcn jum Stoede tat*
ten, unb War wenigflenö nt'a)t frei »on re»ofutionärer Seimi*
fdjung. Senn wenn man bier aua) bie grage ganj babin ge*

flellt fein läft, inwiefern ber Äern biefer Gibgenoffenfcbaft, bie

brei Sänber Uri, ©djwtjj uttb Unterwalben, fn ifjretn SKiber*

flanbe gegen Def rcia) »otfftäribig fra Stedjte waren, Wenn man
»ielmebr anneljuien will, fte feien cö »ollforanten gewefen, fo

läft ftcb bod) gewif Weber »on Sujern nodj »on 3ug unb ©la*
ruö baö ©let'dje bebaupten, unb audj in Sürid) war eß eine

politifdje Stebolutt'on unb efn ganj rebofutionärer Gbarafter,
Stubolf Srun, weldjer bie ©tabt ben Sunb mit ben Gibge*

noffen eingeben lief, waren eö eigentlidje Sofföbewegungen,
wefa)e ben Sunb fefbieften, afö Srun unb fein Stadjfofger
©djön fidj Wieber »on bemfelben Ioöjumadjen fudjten.

Sn ber Sbat, lieöt man bie »erfdjiebenen griebbriefe jwi*
feben Deflreicb unb ben Sänbern, fo erfennt man baö ©treben

biefer leijtem, bie fjerrfdjaftlidjen Stecbte mebr unb inefjr ju
befa)ränfen, fte ju bfofen nufjbaren ©efatten ju rebticircn,
welcbe bann fpäter abgefööt würben ober bura) gfüdlid) ge*

fübrte Äriege wegfielen. Suro) biefe Äricge würbe aurt) ein

frafi gegen ben Sibel genäbrt, ber befattntlfdj tiß jum gana*
tiöinuö flieg unb für bie Sijnaftenbäufer in ^ef»etien immer

gefabrbrobenber würbe; allen unjufriebenen Untertbanen fa)t'en

bier eine UnterfüCung in Sluöftdjt ju fleben, wenn fte cö »er*

fuajen würben, baö Sodf) abjufa)iitteln.
Un»erfennbar ift eö, weldjer Slnflof bkUirdj ben beino*

fratifdjen Seftrebungen ringöumber gegeben würbe. Um biefe

Sebeutung jtt würbigen, barf man aber nidjt tei ben Satten
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Adels gegenüber zwei Eidgenossenschaften in den helvetischen

Landen gebildet, eine östliche oder allemannische und eine westliche

oder burgundische.

Die östliche beruhte auf wesentlich demokratischen Grundlagen,

sie war hervorgegangen aus Volksbewegungen, welche

vorzugsweise Widerstand gegen begründete odcr unbegründete

Ansprüche von Hoheits- und Herrschaftsrechtcn zum Zwccke

hatten, und war wenigstens nicht frei von revolutionärer Beimischung.

Denn wenn man hier auch die Frage ganz dahin
gestellt sein läßt, inwiefern der Kern dieser Eidgenossenschaft, die

drci Länder Uri, Schwyz und Unterwalden, in ihrem Widerstande

gegen Ocstrcich vollständig im Ncchtc waren, wcnn man
vielmchr annehmen will, sie seien es vollkommen gewescn, so

läßt sich doch gewiß weder von Luzern noch von Zug und Glarus

das Gleiche behaupten, und auch in Zürich war es eine

politische Revolution und ein ganz revolutionärer Charakter,

Rudolf Brun, welcher die Stadt den Bund mit den Eidgenossen

eingehen ließ, waren es eigentliche Volksbewegungen,
welche den Bund festhielten, als Brun und sein Nachfolger
Schön stch wieder von demselben loszumachen suchten.

Jn der That, liest man die verschiedenen Friedbriefe
zwischen Oestreich und den Ländern, so erkennt man das Streben

dieser letztern, die herrschaftlichen Rechte mchr und mehr zu

beschränken, sie zu bloßen nutzbaren Gefällen zu reducircn,
welche dann später abgelöst wurdcn oder durch glücklich

geführte Kriege wcgsielcn. Durch dicsc Kricge wurde auch ein

Haß gegen den Adel genährt, dcr bekanntlich bis zum
Fanatismus stieg «nd für die Dynastcnhäusir in Helvctien immer

gefahrdrohender wurde; allen unzufriedenen Unterthanen schien

hier eine Unterstützung in Aussicht zu stehen, wenn sie cs

versuchen würden, das Joch abzuschütteln.

Unverkennbar ist es, welcher Anstoß hiedurch den

demokratischen Bestrebungen ringsumher gegeben wurde. Um diese

Bedeutung zu würdigen, darf man aber nicht bei den Jahren
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-um 1350 tjeruin flcfjen tieiien, fonbern eö muf audj bt'c golge*
-jcit inö Sluge gefaft werben. Sm Sunbe »on ©lamé wur*
ben bie tjerrfdjaftlidjcn Stcdjtungcn beutfidj »orbcbalten, aber

baö fjinbevte nidjt, baf ira Sabre 1.387 bie Sanblettte »on ©Ia*
ruö mit Statlj unb Soliteti ber ©tbgenoffen einen Sanbrecbt*

brief befdjloffeit, wcldjcr fcljr widjtige Gt'ngriffc in bie Suriö*
btcttonöbefugniffe ber Stcbtifftn »on ©ädingen cntljielt. Gben

fo würben im Sunbe »on 3ug bie Stcdjtfamcn jeber ©tabt,
jcbcö Sorfeö, jebcö .frofeö »orbcfjaltcit, aber baö fjinberte bte

©d)Wt)5er nidjt, ben gewalttätigen Ueberfall ber ©tabt bura)
bie aufent ©emeinben jtt unterflü^en, tmb cö bebttrfte beê

ernfleflen Ginfdjrcitcnö ber übrigen Drte, ura baö gcjlörtc Stedjte*

»erljaltirif wieber fjerytftcllcn. Söcitcrbttt gaben in Slppenjell

©trettigfeiten über bie £crrfdjaftércdric beö Slbtcé »on ©t. ©al=
leti Slitlaf, baf bie Sanbleute mit ben Stct'djöflabtcn in einen

Sunb traten, unb burcb btefefben unb unter Slufftdjt ber ©täbte
©t. ©allen unb Gonflanj eine Serfaffung ober Drganifation
crljielten, aueb ibre Serbältniffe jum Slbte fdrieböricbterlidi fcfi*
fef.cn liefen; alö aber bie Wadjt ber ©täbte burcb bie ©djlarfjt
bei Söfftngen gebrodjen war, ftidjten bt'c 9lppen$el(cr wirf*
fameni ©duijj tei <&d)WOì unb ©tanto, crljieltcit »on ©djnWj
einen Sanbaininann unb Äricgöljauptmann, würben »on tei*
ben Säubern gegen Slbt, Steidjöftäbte, Slbcl unb Defiret'd) tut*

terjtüfct, unb cö bilrete fiel) s;tilct?t ftatt einer fäbtifcbcii ©rtni£=

genoffenfcbaft eine uimbljängige Sanbégeineinbe * Seinofratie.
Gbenfo wenig fami ter Gt'nffuf ber Söalrftättc nad) Stfjätfcn

bin »erfannt werben, wo baö Satib»off ebcnfallö anfing nadj

gröferer greifjett ju flreben. .£>ter entflänben bann bt'c merfwürbf*

gen Sünbniffe ber .^errfdjaften tmb Untertbanen mfteinanber, in
wclajcn bie Stedjte ber .frerrfebaften wie ber Untcrttjancit, ber

Sicicbeit wie ber Sinnen »orbcbalten uttb fanftfonfrt würben,
weldje aber atta) bura) bie ben Untertbanen jugefprorijette fefle

recljtlidjc ©teilung bie fpäter berbeigefüljrtc Sefreiung »on ben

^errfdjaftöreebten »orbereiteten.
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um 1350 herum stehen bleiben, sondern es muß auch die Folgezeit

ins Auge gefaßt werden. Im Bunde von Glarus wurden

die herrschaftlichen Rcchtungcn deutlich vorbehalten, aber

das hinderte nicht, daß im Jahre 1387 die Landleute von Glarus

mit Rath und Willen der Eidgenossen cincn Landrechtbrief

beschlossen, wclchcr schr wichtige Eingriffe in die Juris-
dictionsbcfugnisse der Acbtissin von Säckingcn enthielt. Eben

so wurdcn im Bunde von Zug die Rcchtfamcn jedcr Stadt,
jcdes Dorfes, jedcs HofcS vorbchaltcn, aber das hinderte die

Schwyzcr nicht, dcn gcwaltthätigcn Ucbcrfall der Stadt durch
die äußern Gcmcindcn zu unterstützen, und cs bcdurftc dcs

crufiesteii Einfchrcitcns dcr übrigcn Ortc, um das gcstörtc Ncchts-

vcrhältniß wicdcr herzustcllcn. Weitcrhin gabcn in Appcnzell

Strcitigkcitcn übcr dic Hcrrfchaftsrcchtc des Abtes von St. Gallen

Anlaß, daß die Landlcutc mit den Reichsstädten in cincn

Bund trntcn, »nd durch dicfclbcn nnd nntcr Aufsicht dcr Städtc
St. Gallcn und Constanz cine Vcrfassung odcr Organisation
crhicltcn, auch ihrc Verhältnisse zum Abte schiedsrichterlich fcst-

seßcn ließen; als aber die Macht dcr Städtc durch dic Schlacht
bci Döffingen gebrochen war, fachten die Appenzeller
wirksamern Schutz bei Schwyz und GlaruS, erhielten von Schwy;
einen Landammann und Kricgshauptmann, wurden von beiden

Ländern gcgcn Abt, Ncichsstädtc, Adcl und Ocstrcich un-
tcritntzt, nnd cs bildete sich zuletzt statt cincr städtifchcn Schutz-

gcnossenfchaft cine unabhängige LandSgcmeiudc - Dcmokratic.

Ebcnfo wenig kann der Einfluß dcr Waldstättc nach Nhäticn
hin vcrkanut wcrdcn, wo das Landvolk cbcufalls ansing nach

größcrcr Frcihcit zu strcbcn. Hicr cntstandcn dann dic merkwürdi-

gcn Bündnisse dcr Hcrrfchaftcn und Untcrthancn miteinander, in
welchen die Rechte der Hcrrfchaftcn wie der Untcrthancn, dcr

Ncichcn wie dcr Armcn vorbchaltcn und sauktionirt wurdcn,
welche abcr auch durch die dcn Unterthanen zugesprochene feste

rechtliche Stellung die später herbeigeführte Befreiung von den

HcrrschaftSrechten vorbcrcitetcn.
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2Sie bie ©cbwijjer nadj 3ug, ©larttö unb Slppenjett bin,

fo fdjeinen bie Unterwalbner ben Srieb gebabt ju baben, nadj
bera Dberlanbe unb nad; Gntlebudj binjuwirfcn. Sie Dbwalb*
ner batten wäbrenb beö Äriegeö rait Dcflreidj Slfpcn unb 2Bci*

ben ira Gntlebudj in Sefu) genoiniuen, unb gaben bt'efclbett

beö ©prudjeö ber Äönt'gitt Slgncö unb ber Scrntitfliing beö

S)tarfgrafen »on Sranbenburg (1351 unb 1352) itngcadjtet
niebt jurüd, baburdj cntftanb jwar ©treit jwifdjen ben Gnt*

lebudjern unb Dbwalbnern, aber alö bann baö Gntlebudj ©ritnb

jur Äiage ju Ijaben glaubte über feineö Pfanbtjerrn Peter »on

Sborberg ^abfudjt uttb Sebrüdttng, ba war jener ©treit »er*

geffen, mit .Çriilfe »on Dbwalbnern würben einige Stener Sljor*
berge crfcblagcn. Siaajbaltige -£)ülfe jebodj erbfeiten bt'c Gnt*

lebucber »on Unterwalbctt niebt, unb jwar, wie 3- S)cüller

mit »ieler 2Babrfcbeinticbfeit annimmt, fjauptfädjfidj auö betn

©runbe, weil bie Unterwalbner erfl baö Saljr »orfjcr burdj
ben atnglüdlidjen Sluögang beö Stiitggenbergt'fdjen .^anbete be*

Ijutfam gemadjt worben Waren. Sebcittuttgö»ollcr für bie Gut*

flebung beö Semer Sunbeö tfl bie Serbinbung ber tlittevwalb*

ner mit bem Dberfanb. @d)oit 1330 batten fte ftcb mit bein

Sanbe Dberljaöte »erbunben, ju Scfäinpfung beò grerijerrn
»on Söetffcnbttrg, Wclcben bie Dberbaöfcr befcbulbigtett er raff*
bra:td)e bie t'bm »erpfättbete Steirfjé»ogtei über t'br Sbaf ju
Wt'flfübrlt'cben Grpreffungen. Slbcr ber Slttffanb mifgliidte,
weit bie £ülfe ber Unterwalbner ju fpät fam. Sm Sabr 1349

batten Slngcfjörige beö Äloflerö Snterfaden ju ©rinbelwalb
unb aMberöwt)! eine Serbinbung mit ben Sanbfettten »on Un*

tcrwalben eingegangen, woburtfj fidj beibe Sljeile gegenfettige

•Çritlfe unb Unterftüßung jttfagten. Siber Sern erfannte fdjnell
bie Sebcutung biefer Serbinbung, jog mit ©oiotburn in baö

Dberlanb, öerbrannte mebrere Sörfcr unb jwang fie, ber Ser*
binbung mit Untcrwalben ju entfagen; alleö mit fofdjer ©tfjitcf*
ligfet't, baf »on .Çrilfe ber Unterwalbner an ibre ©djttfgenoffcn,
Wie eß febeint, feine Siebe fein tonnte, ©päter Waren bie Seute
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Wie die Schwyzer nach Zug, Glarus und Appenzell hin,
so scheinen die Unterwaldner den Trieb gehabt zu haben, nach

dem Oberlande und nach Entlebuch hinzuwirken. Die Obwald-
ner hatten während des Krieges mit Oestreich Alpen und Weiden

im Entlebuch in Besitz genommen, und gaben dieselben

des Spruches der Königin Agnes und dcr Vermittlung des

Markgrafen von Brandenburg (1351 und 1352) ungeachtet

nicht zurück, dadurch entstand zwar Streit zwifchcn den Ent-
lebuchern und Obwaldnern, aber als dann das Entlcbuch Grund

zur Klage zu haben glaubte über seines Pfandherrn Pctcr von

Thorberg Habsucht und Bedrückung, da war jcncr Streit
vergessen mit Hülfe von Obwaldnern wurden cinigc Dicner Thorbergs

erschlagen. Nachhaltige Hülfe jedoch erhicltcn die Ent-
lebucher von Unterwalden nicht, und zwar, wie I. Müller
mit vieler Wahrscheinlichkeit annimmt, hauptsächlich aus dcm

Grunde, weil die Unterwaldner erst das Jahr vorher durch

den unglücklichen Ausgang des Ringgenbergischcn Handels
behutsam gemacht wordcn warcn. Bedcutungsvollcr fiir die

Entstehung des Berner Bundes ist die Verbindung der Unterwaldner

mit dem Oberland. Schon 1330 hatten sie sich mit dem

Lande Oberhaöle verbunden, zn Bekämpfung des Freihcrrn
von Weisscnburg, welchen die Obcrhaslcr beschuldigten er

mißbrauche die ihm verpfändete Reichsvogtei über ihr Thal zu

willkührlichcn Erpressungen. Abcr dcr Aufstand mißglückte,

weil die Hülfe dcr Unterwaldner zu spät kam. Im Jahr 1349

hattcn Angehörige des Klosters Jntcrlacken zu Grindclwald
und Wilderswyl eine Verbindung mit den Landlcutcn von
Unterwalden eingegangen, wodurch sich beide Theile gegenseitige

Hülfe und Unterstützung zusagten. Abcr Bcrn crkanntc schnell

die Bedcutung dicscr Verbindung, zog mit Solothurn in das

Oberland, verbrannte mehrere Dörfcr und zwang sic, dcr Vcr-
bindung mit Untcrwaldcn zu cntfagen; allcs mit folchcr Schncl-

ligkeit, daß von Hilfe der Unterwaldncr an ihre Schutzgenosscn,

wie cs scheint, keine Rede sein konnte. Später waren die Leute
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»on Sriettj unjufrieben mit ber herrfcbaft beê Sogteê »on

Stt'nggenberg, ber Sürger ju Sern war, fte fudjten baber Un*

terftügttng Ui ibren Stadjbarn jenfeitö beö Srünt'g, unb erbtel*
ten »on benfelben baö Sanbrecbt. Ser 3eitpunft, fn Welcbem

biefeö Sattbredjt gefdjfoffen Würbe, wirb öerfdtjteben angegeben,

naa) Sfâ)ubi war eö 1354, nadj Sillier gerabe itn Sßinter

1353, wo ber Sunb Sernö fn Serbanblung lag, naa) Stnbern

fefion 1351. Sei biefen »crfdjiebenen Slngaben aber gebt matt
Wobl faum irre, Wenn man annimmt, baf bie Ginwirfung
Unterwalbenö auf bie Sewegung ber Seute »on Srtenj, bie

Slgitation, bie Sertröflung auf .Çriilfe it. f. W. nfa)t erfl mit
bem Slbfdjluf beö Sanbredjtö begonnen tate, fonbern »iel älter

war, unb inöbefonbere audj älter alö ber Sunb »on Sern. Un*
terwatben jeigt affo nadj SBcfien bin ganj äbnlt'dje ©elüfle ju
bemofratifeber Propaganba, wie @djwt)j gegen Storben.

Siefer atlemannifa)en Gibgenoffenfcbaft ber fteben Drte
flanb eine burgunbifdje gegenüber, welcbe ein ganj »erfebiebe*

neö politifdjeö Sluöfeben Ijätte. Sin ber ©pi£e biefer bttrgun*
bifdjen Sunbeögenoffcn flanb eine ©tabt, weldje nidjt erft auö

llntertljaiiciwerbältniffen ftcb tatte empor arbeiten muffen. Sluf

reieböfreiem Soben War Sern mit bem Grföfa)en ber 3ärittger
burdj griebridj II. unter ben unmittelbaren Steidjöfdjufj aufge*

uoramen worben, unb wenn eö wäbrenb beö 3wifdjenreicbeé
ben ©dbirin ber ©rafen »on ©a»ot>en batte anerfenneit raufen,
fo war baê nur auf fo fange, Uß ein beutfdjer Äönig im
©tanbe wäre, fta) in biefer ©egenb jtt bebaupten. Sìidjt"Wi*
nifieriafeit geifilidjer ober weltlicber herrfdjaften, aua) nidjt
ein auö ben Serbältnt'ffen ber £örigfeit eraporgefomraener .Çmnb*

.Werferflanb, Waren ber Äent ber SePöfferung, ber ber *ßoli*

tif ber ©tabt ^aft unb Stidjtung gab, eö waren freie ©rtutb*
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von Brienz unzufrieden mit der Herrschaft des Vogtes von

Ringgenberg, der Bürger zu Bern war, sie suchten daher

Unterstützung bei ihren Nachbarn jenseits des Brüm'g, und erhielten

von denselben das Landrecht. Der Zeitpunkt, in welchem

dieses Landrecht geschlossen wurde, wird verschieden angegeben,

nach Tschudi war es 1354, nach Tlllier gerade im Winter
1353, wo der Bund Berns in Verhandlung lag, nach Andern

schon 1351. Bei diesen verschiedenen Angaben aber geht man
wohl kaum irre, wenn man annimmt, daß die Einwirkung
Unterwaldens auf die Bewegung der Leute von Brienz, die

Agitation, die Vertröstung auf Hülfe u. s. w. nicht erst mit
dem Abschluß des Landrcchts begonnen habe, sondern viel alter

war, und insbesondere auch älter als der Bund von Bern.
Unterwalden zeigt also nach Westen hin ganz ähnliche Gelüste zu

demokratischer Propaganda, wie Schwyz gegen Norden.

Dicfcr allcmannischcn Eidgenosscnfchaft der sieben Orte
stand eine burgundischc gegenüber, welche cin ganz verschiedenes

politisches Aussehen hatte. An dcr Spitze dieser burgundischen

Bundesgenossen stand eine Stadt, welche nicht erst aus

Unterthaiicnverhältnisscn sich hatte empor arbeiten müssen. Auf
reichsfrciem Bodcn war Bcrn mit dem Erlöschen der Zäringer
durch Friedrich II. unter den unmittelbaren Reichsschutz

aufgenommen wordcn, und wenn es während des Zwischenrciches

den Schirm dcr Grafen von Savoyen hatte anerkennen müssen,

so war das nur auf so lange, bis ein deutscher König im
Stande wäre, sich in dieser Gegend zu behaupten. Nicht
Ministerialen geistlicher odcr wcltlichcr Herrschaften, auch nicht

ein aus den Verhältnissen der Hörigkeit emporgekommener Hand-

werkerstand, waren dcr Kern der Bevölkerung, der dcr Politik

der Stadt Halt und Richtung gab, es waren freie Grund-
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efgenujümer unb ©erfdjtöberrn ber Umgegenb, wefcbe ni'dtjt nur
ferbft fm ritterlicben äßaffenwerfe geübt warett, fonbern aud)

<bre Untertbanen ju ben gebben ber ©tabt flefften. ©o war
Sern mebr noeb eine Surg beö nfebern Slbelö atö eine Sür*
gcrfdjaft, Wie fie fit anbern ©täbten ftcb auöbilbete, unb fo

führte eö aud) bie -^egemonie über bie t'bm bunbeöberwanb*

ten ©täbte ©ofotbum, greiburg, Sief, SJturten, Saupen, Pe*

terffngen u. 31. ©eft bein Saupenfriege, fn weltbem eö bfe

greunbfa)aft ber SBafbflätte fdjäfen gelernt baffe, flanb eö bera

böbem Sibel gegenüber Sldjtung gebt'etenb ba, batte mit Deft*
reid) freunbfdjaftlt'dje Serbältniffe angefnüpft, mft bem £aufe
Äcburg, weldjeß fmraer mebr ber Serarmung unb Grfdjöpfung
entgegengfeng, fra 3abr 1343 einen Sertrag abgefdjfoffen, unb

feine Wadjt bura) Surgredjte unb Slnfauf »on ^crrfdjaftörecb*
ten befefligt unb erweitert, ©o brobte ibin »on aufen feine

©efabr, im 3nnern aber fud)te eö Serbäftniffc fefljubaften,
weldje benen ber öflfidjen ©ibgenoffen jiemfidj entgcgengefefst

Waren, ©efne Sürger batten fin Slargau, t'iti Gininentbat, im
Dberlanb £errfdjaftöredjte unb Untertbanen, weldje einen .Ipaupt*

beflanbtbeif ber bamafigen unb fpätern Wadjt Sernö bilbeten,
baö Seifpief, wie man in ber öftfriben ©djwet'j ftcb fofcber

Serbältniffe entlebigte, fönnte aber audj nadj ber wefîfidjen
bin anftedenb wfrfen. Stodj bebenflt'cber raufte baö Seifpiel
Sütid)ß erfreuten, wo bte 3ünfte bfe alten ©efcbfecbter um
ben gröften Sbeif t'breö Gfnflufeö gebradjt batten, ein Sei*
fptel, baê fetneéwegê ffolt'rt ba flanb, benn jünftifdje Sema*
gogie war gegen bfe Witte beö 14*«* Sabrbunbertô in ben beut*

fdjen ©täbten, befonbere am Stbein unb fn <Sd)WaUn faft nidjt
rafnber jur SOtobe afö beutjutage baö Slgt'ttren in ber ©cbweij.
Und) in Sern bätten bie £anbwerfer Sufi jetait, ale foldje
Slntbeil an ber ©taatéberwaltung ju erringen, unb ber Sìatb
ftbeint biefem ©treben aud) efnigerraafen nadjgegeben ju ta*
Un, fnbem ftcb »iefe ©efeflfcbaften bifbeten, unb bfe »fer »or*
nefjrafìen berfelben, bie ber Pftfier, ©erber, Wefàex unb
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eigenthümer und Gerichtsherrn der Umgegend, welche nicht nur
selbst im ritterlichen Waffenwerke geübt waren, sondern auch

ihre Unterthanen zu dcn Fehden der Stadt stellten. So war
Bern mehr noch eine Burg des niedern Adels als eine

Bürgerschaft, wie sie in andern Städten sich ausbildete, und so

führte es auch die Hegemonie über die ihm bundesverwandten

Städte Solothnrn, Freiburg, Biel, Murteu, Laupcn, Pe-

terlingen n. A. Seit dem Laupenkricgc, in welchem es die

Freundschaft der Waldstätte schätzen gelernt hatte, stand es dem

höhern Adel gegenüber Achtung gebietend da, hatte mit Oestreich

freundschaftliche Verhältnisse angeknüpft, mit dem Hause

Kyburg, welches immer mehr der Verarmung und Erschöpfung

entgegengi'cng, im Jahr 1343 einen Vertrag abgeschlossen, und

seine Macht durch Burgrechte und Ankauf von Hcrrschaftsrech-
ten befestigt und erweitert. So drohte ihm von außen keine

Gefahr, im Innern aber suchte es Verhältnisse festzuhalten,

welche denen der östlichen Eidgenossen ziemlich entgegengesetzt

waren. Seine Bürger hatten im Aargau, im Emmenthal, im
Oberland Herrschaftsrechte und Unterthanen, welche einen

Hauptbestandtheil der damaligen und spätern Macht Berns bildeten,
das Beispiel, wie man in der östlichen Schweiz sich solcher

Verhältnisse entledigte, konnte aber auch nach der westlichen

hin ansteckend wirken. Noch bedenklicher mußte das Beispiel
Zürichs erscheinen, wo die Zünfte die alten Geschlechter um
den größten Theil ihres Einflusses gebracht hatten, ein

Beispiel, das keineswegs isolirt da stand, denn zünftische Demagogie

war gegen die Mitte des 14"» Jahrhundcrts in den deutschen

Städten, besonders am Rhein und in Schwaben fast nicht
minder zur Mode als heutzutage das Agitiren in der Schweiz.
Auch in Bern hätten die Handwerker Lust gehabt, als solche

Antheil an der Staatsverwaltung zu erringen, und der Rath
scheint diesem Streben auch einigermaßen nachgegeben zu

haben, indem sich viele Gesellschaften bildeten, und die vier
vornehmsten derselben, die der Psister, Gerber, Metzger und
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©djmiebc baö Stedjt erworben, baf auö ifjnen bie über bfe

©tabtbiertcl gefegten »fer Seitner genommen, uttb baö ©ccb*

jcl)itcr Gollegiuin jur Hälfte beflcllt werben raufte, grcilidj
ift baß Slltcr biefeö Sorrcdjtö nidjt ganj flar, Sillier fdjcint
cö in biefe Seit ju fc^cit (I. ©. 317), unb allcrbtngö fann bte

Sermutbung alö naljclt'egenb erfdjetnen, baf ber Statb »on
Sern gerabe in biefer Seit, ba ber allerorten gäbrcnbe 3uuft*
geift Scforgnif erregen muffe, fidj ju einer berartigen Äou*
jeffîon an benfelben »eranlaft fetjen fönnte. Sluö ben Steufe*

rungen beö ©diultljctfen Ziffer unb beö ©edelmciflcrö gränfli
in gridarbö Scfdjreibung baö Swingfjcrrnftrcitcö (S. 151 uub

155) fdjcint jctiod) gcfdjloffcu werben ju muffen, baf biefeö Sor*
rcdjt feineöwegö auf eine fo früfjc 3eit jurüdjufüljrcn fci. ©c*

Wif ifl audj jebenfallö, baf per Statfj ber ©tabt Sem in ber

jweiten Jpalfte beö 3aljrljtintcrtö bura) wiebcrljoltc Scrortmuu*

geu (1363. 1373. 1392. f. Sillier I. ©. 318.) beni llmfîdjgrei*
feit beö 3unftwefenö entgegentrat.

SSeldcô war beim nun bie Sage ber Singe ©leidjjet'ttg

mit ber ©tabt Sern war eine anbere SJïadjt in bereu Stäbe

erftärft, eine Wadjt, weldje fange 3cit mit ibr gemeinfante Sn*

tereffen ben gürflen unb .fherrn gegenüber gcljabt Ijätte. Siber Wälj*

renb Sern nun grciinbfdjaft fcblof mit ben biöljcrtgen @eg*

nern, fcl-rie bie öflid'c Gibgenoffenfdjaft bte gebbe fort, unb

jwar mit immer günfltgcrm Grfolge. Siber cö ift eine befannte

Grfabrung, baf ©egenfäce gebunben unb nidjt flar fidj bewuft
Werben, fo fange ein gemeinfamer ©egner ju befämpfen ifl,
baf fie aber ber»ortreten unb fidj gcltcnb madjen, fobalb bte*

fer ©egner nid)t mebr ju fürchten ifl. ipier aber gefebiebt baê

©egentljcil. Sic aufere ©efabr ifl, wenn audj nod) nidjt ganj
»orüber, fo bodj gerainbert, jebenfallö für Sern. Unb nun
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Schmiede das Recht erworben, daß aus ihnen die über die

Stadtviertel gesetzten vicr Venncr genommen, und das Scch-
zchncr Collegium zur Hälfte bestellt werden mußte. Freilich
ist das Alter dicfcS Vorrcchts uicht ganz klar, Tillicr schcint

cs in dicsc Zcit zu sctzcu (I. S. 317), uud allcrdings kann die

Bcrmuthuug als naheliegend erscheinen, daß dcr Rath von
Bcrn gcradc in dicscr Zcit, da dcr allcrortcn gährcnde Zunftgeist

Besorgniß crrcgcn mußtc, sich zu cincr derartigen
Konzession an denselben veranlaßt schcn konnte. Aus dcn Acuße-

rungcn dcs Schultheißen Kistler und deS Seckelmcistcrs Fränkli
in Frickards Beschreibung das Twinghcrrnstrcitcs (S. 151 uud

155) scheint jedoch geschlossen werden zu müsscn, daß dicscs Vor-
rccht kcincswcgs auf cine fo frühc Zcit zurückzuführcn sei. Gewiß

ist anch jedenfalls, daß dcr Rath der Stadt Bern in dcr

zwcitcn Halftc dcs Jahrhundcrts dnrch wicdcrholtc Bcrordnun-

gcn (1363. 1373. 1392. f. Tillicr l. S. 318.) dem Umsichgreifen

des Zunftwesens entgegentrat.

Welches war dcnn nun dic Lage dcr Dingc? Gleichzeitig

mit dcr Stadt Bcrn war cinc andere Macht in deren Nähe

erstarkt, eine Macht, wclchc lange Zcit mit ihr gemeinsame Jn-
tcrcsscn dcn Fürsten nnd Hcrrn gcgcnübcr gchabt hatte. Aber während

Bcrn nun Freundschaft schloß mit den bisherigen

Gegnern, setzte die östliche Eidgenossenschaft dic Fchdc fort, und

zwar mit immcr günstigerm Erfolge. Abcr cs ist eiuc bekannte

Erfahrung, daß Gegensätze gebunden und nicht klar sich bewußt

werden, so lange ein gemeinsamer Gegner zu bekämpfen ist,

daß sie aber hcrvortrctcn und sich gcltcnd machcn, sobald dieser

Gcgncr nicht mchr zu fürchtcn ist. Hicr abcr gcschicht das

Gegentheil. Dic äußcrc Gcfahr ist, wenn auch noch nicht ganz

vorüber, so doch gemindert, jedenfalls für Bern. Und nun
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erft treten bie jWct auf fo »erfdjtebenen ©ntnblageit berubett*

ben SStädjte jufamraen, unb enger fdjliefen fte grcttnbfcbaft,
auf ewig »erbinben fie ftdj rait einanber.

Wan fragt bafjer billig, weldje Wotive leiteten wofjl bet

bfefent Sunbe Go ift t'ntereffant jtt »crncljmen, wie biefe grage

biöljcr beantwortet worben ift.
Suflt'nger (@. 155) erjäljlt ben Slbfdjfttf beö Sunbcö in

wenigen 3ei(en, obne nadj beffen Urfadjen ober Scranlaffung

ju fragen. Sfdjttbi (I. ©. 422) leitet ben mitgeteilten Sunb*

brief raft folgenbcn SEBortcii ein : „wann fie »on Sllter bar offt

„Pünbtnuffen uf ufgcnbe Sar unb grofe grünbfdjaft unb

„SrüW jufammen geljept, unb fnfonberö waren bie »on Sern

„begirig fidj ju gemelten SBalbfletten cwiglidj ju »erbfnben, »on

„ber grofen SrüW wegen, fo ft Suen in Sren Stötett »or

„14 Sarett jtt Soupcn bewifen. ©titmpf bagegen gibt einen

ganj anbern Stnlaf an : »erleitet »iellcfdjt bura) S«finger unb

Slnöljclm, weldje beibe bie Sit'iiggenbergifdjcn 3erwürfnife mit
Unterwalben unmittelbar »on Grmäljmtug beö Sunbeö ange*

füfjrt Ijaben, gefjt Stumpf nod) einen Sdjritt Weiter, unb fefct

beibe Grcignife in unmittelbare Serbinbung miteinanber, er

erwäbnt nämlidj beö et'bgcnöfftfdjen Spnta)cö, woburdj baö Sanb*

redjt ber Unterwalbner raft bett Dberfänbertt aufgefjoben würbe
trab fügt Ui: „unb in biefer Stiftung babenb bie »on Sern

„erftlid) einen ewigen Ptttibt angenommen mit ben brei SBalb*

„flatten." (S. VII. e. 22. S. 220.) Stua) Simler (Stegimeiit
©. 134) läft ben Sunb auf ber gfeidjen Sagleiflung abfdjliefen,
auf wcldjcr jener ©prua) gegen Unterwalben erfolgt ffi, unb

©tettici- (Gfjroitif @. 76) fterit ben Sunb afö eine gofge je*

itcö ©prudjeö bar: „unb bfemft gerietfje bie »orige Serbitte*

„rung ju einer foldjen woImet)neitben grettnbfdjaft, baf bar*

„auf ein anlaf utn öollfredung eineö It'eblt'djen beftänbigett

„Sunbö jwifdjen ber ©tatt Sern unb ben bretj äöalbftätten

„erfolget." ©o banbgreiflid) nun aud) biefer SInaa)romömuö

ift (benn jener eibgenöfffdje ©prudj ff »on 1381), fo taten
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erst treten die zwei auf so verschiedenen Grundlagen beruhenden

Mächte zusammen, und enger schließen sie Freundschaft,

auf ewig verbinden ste sich mit einander.

Man frägt daher billig, wclche Motive leitctcn wohl bci

dicfcm Bunde? Es ist iittcrcssaut zu vcrnchmen, wie dicfc Frage

bisher beantwortet wordcn ist.

Justingcr (S. 155) erzählt den Abschluß des Bundes in

wenigcn Zeilen, ohne nach dcsscn Ursachen oder Veranlassung

zu fragen. Tschudi (l. S. 422) leitet dcn mitgetheilten Bundbrief

mit folgenden Wortcn ein: „wann sie von Alter har offt

„Pündtnusscn uff ußgcnde Jar und grosse Fründschafft und

„Trüw zusammen gchcpt, und insondcrs warcn die von Bern

„beging sich zn gcmcltcn Waldstcttcn cwiglich zu verbinden, von

„der grossen Trüw wegen, so si Jncn in Iren Nöten vor

„14 Jaren zu Loupcn bcwisen. Stumpf dagcgcn gibt cincn

ganz andern Anlaß an: verleitet vicllcicht durch Justinger und

Anshclm, welche bcidc die Ninggenbergifchcn Zerwürfnisse mit
Unterwalden unmittelbar von Erwähnung des Bundes angeführt

haben, geht Stumpf noch einen Schritt weiter, und sitzt

beide Ereignisse in unmittelbare Verbindung miteinander, er

erwähnt nämlich des eidgenössischen Spruches, wodurch das Landrecht

der Unterwaldner mit den Oberländern aufgehoben wurde
und fügt bei: „und in dicscr Richtung habend die von Bern
„erstlich einen ewigen Pundt angenommen mit den drei Wald-
„stätten." (B. VII. e. 22. S. 229.) Auch Simler (Regiment
S. 134) läßt dcn Bund auf dcr gleichen Taglcistung abschließen,

auf wclchcr jcncr Spruch gcgen Unterwalden erfolgt ist, und

Stettlcr (Chronik S. 76) stellt den Bund als eine Folge
jenes Spruches dar: „und hiemit geriethe dic vorige Verbitterung

zu einer solchen wolmeynenden Freundschaft, daß dar-

„auß ein anlaß um Vollstreckung eines lieblichen beständigen

„Bunds zwischen der Statt Bern und dcn drey Waldstätten

„erfolget." So handgreiflich nun auch diescr Anachronismus
ist (denn jener eidgenössische Spruch ist von 1381), so haben
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bo(b aud) Saufer (IV. @. 102) unb Sfdjarner (.Çriftorie ber

©tabt Sern I. ©. 60) benfelben tria)t beaebtet, unb ben Sunb
mit jenem ©pritdje itt Serbinbung gebradjt. Steuere bagegen

baben anbere 9)?oti»e aufjufritben gefucbt. Sob- Soulier gibt
afe ber Statur ber ©aaje unb ber 3eitrecbnung am gewäfefeit
ben ©runb an: „um ju »erbinbern, baf Sem ferner, wie

„vorigen ©oniincr geringem Sünbnt'feö wegen, wiber bie

„SBalbflätte obwofjl ungern ju gelbe liegen müfe." (S. II.
c. 4. ju Slnin. 107.) Sillier fdjcint burdj biefe Grflärung nidjt
befriebigt, er wet'öt untfänblidjer auf ben oben gcfdjt'Ibcrtcn

innern ©cgcnfaÇ jwifdjen ber allcmaitnifcben unb burguitbt'fa)en

Gibgcttofcitfdjaft bin, unb fajlieft: „Seinnacb mag man in

„Sent bie widjtige grage ber näljcm Serbinbung mit ber Gib*

„gcnofcitfdjaft woljl unb tief erwogen, unb benitod) am Gnbe

„bie alte greunbfdjaft, bie Sorlt'cbe unb baö ©efüljl ber Sanf*
„barfct't gegen bte 25?albflättc, gegen wcfdje man nur mit ©cbntcrj

,,»or 3üridj bie bernerifdjen SBafcn gerietet batte, ftdj ber

„©entütber beineifert unb mebr alö bte fait abwägenben ©rünbc

„weit bcredjnenbcr ©taatöflugljeit jum Gntfajlttfe beftimmt ta*
„ben." (©efdj. »on Sern I. ©. 222.)

Siber eö fpringt bodj woljl in bie Slugen, Wie ungcitügenb

biefe SJtotririnutg ifl. 2Baö erflenö bie »on S- Soulier »er*

fudjte betriff, fo ift eö flar, baf ber Sunb mit ben Sßalb*

fatten nidjt Serpfidjtungcn auö altern (geringern ober widj*
tigern) Sünbnifen aufjuljcben beft'tnmt war, ba cr ja »iel*

tneljr bie altern Sünbnife auöbriidlidj »orbcbielt; wollte fidj
baljer Sern unbequemen Pfia)tcn gegen Dcferreid) eutjieben,

fo War baö einfadjfc Wittel baju, fofa)e bei Grnetterung beö

Sunbcö mit Deflerreidj nidjt tnebr ju überuebmen. Siel um*

fdjtiger tritt ofenbar Stiller in biefe gragen ein; cr vergegenwärtigt

ftd) lebbaft bie batnalige ©adjlage, aber gleidj alö ob

er baran »erjweifelte, ben Sunb auö politifdjen S)îoti»en ju
erffären, nimmt aud; er feine 3ufudjt ju ben gcinütbficben

2)tott»en »ott Sorliebe unb Sanfbarfeit. Saê ïlingt bemt aber
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doch auch Lauffer (IV. S. 192) und Tscharner (Historie der

Stadt Bern I. S. 69) denselben nicht beachtet, und den Bund
mit jenem Spruche in Verbindung gebracht. Neuere dagegen

haben andere Motive aufzufinden gesucht. Joh. Müller gibt
als dcr Natur der Sache und der Zeitrechnung am gemäßcsten

den Grund an: „um zu verhindern, daß Bern ferner, wie

„vorigen Sommer geringern Bündnisses wegen, wider dic

„Waldstätte obwohl uugcrn zu Fclde liegen müsse." (B. II.
«. 4. zu Anm. 197.) Tillicr scheint durch diese Erklärung nicht

befriedigt, er wciSt umständlicher auf den oben gcschildcrtcn

innern Gegensatz zwischen der allcinannischen und burgundischen

Eidgenossenschaft hin, und schließt: „Demnach mag man in

„Bern die wichtige Frage dcr nähern Verbindung mit dcr Eid-
„gcnosscnschaft wohl und tief crwogcn, und dennoch am Ende

„die alte Freundschaft, die Vorliebe und das Gefühl dcr

Dankbarkeit gegen die Waldstättc, gcgcn wclche man nur mit Schmerz

„vor Zürich die berncrischcn Waffen gerichtct hatte, stch der

„Gemüther bcmcistcrt und mchr als dic kalt abwägenden Gründe

„weit berechnender StaatSklughcit zum Entfchlusse bestimmt

Halen." (Gesch. von Bcrn I.' S. 222.)
Aber es springt doch wohl in die Augen, wie ungenügend

diese Motivirnng ist. Was erstens die von I. Mütter
versuchte betrifft, so ist cs klar, daß dcr Bund mit den Waldstätten

nicht Verpflichtungen aus ältern (geringern oder

wichtigern) Bündnissen aufzuheben bestimmt war, da cr ja
vielmehr die ältern Bündnisse ausdrücklich vorbehielt; wollte stch

daher Bern unbequemen Pflichten gegen Oesterreich entziehen,

so war das einfachste Mittel dazu, solche bei Erneuerung des

Bundes mit Oesterreich nicht mehr zu übernehmen. Viel
umsichtiger tritt offenbar Tillicr in diese Fragen ein; er vergegenwärtigt

sich lebhaft die damalige Sachlage, aber glcich als ob

er daran verzweifelte, dcn Bund aus politischen Motiven zu

erklären, nimmt auch er seine Zuflucht zu den gemüthlichen

Motiven von Vorliebe und Dankbarkeit. Das klingt denn aber
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bocb, wenn ber Slttöbrud erlaubt ffi, faft gar jtt romantifdj.
Sor »t'erjcbn Saljrcn Ijattcn allerbingö bte Sänber ber ©tabt
Sern einen unfdjä^barcn Sicnft erwiefen, aber bie Serbält*
nife Ijatten fidj fcitljcr fcfjr geänbert, Sernö geinbe waren
bcfcit greunbe geworben. 2ßenn man nun aita) attiieljineu

mag, baf Sanfbarfeit in ber bainaligett politt'fdjcn Sßelt ntdjt
wie beut ju Sage alö ein »craltctcö Sorurttjcil angefeben würbe,
fo barf bodj gefragt Werben, welken Slnlaf jur Setfjätigung
beö Sanfeö war benn »orljanbcnV Seifanb in ber ©efabr
fann burdj Slebnlidjcö »ergoften werben, aber Wae ift baß für
eine Sanfbarfeit, wenn man bera greunbe, fo fange cr in ®e*

faljr if, ntdjt nur nidjt beifpringt, fonbern fogar befeit gein*
ben fid) anfdjlicft, unb bann naa) überfanbetter ©efafjr t'ljnt
bie franb bietet? Sic Sßalbfättc Ijattcn iu bem legten Äricgc
nidjt nur fdj bcljauptet, fe Ijattcn aua) ©laruö uub 3U8 bem

geinbe abgenommen, unb unter Sermittlttng beö SJtarfgrafen
»on Sranbenburg eilten grieben mit Defterreidj gefdjfofcn
(1. ©cpt. 1352), burdj weldjen ber läfiige ©prua) ber Äöni*
gin Signée wenigfenö flitlfdjwetgcnb abgetfjan war; würben

nun audj Ui Solljiebung biefeö gn'ebcnö »ou beiben ©eiten

Stnftänbe erljobcn, unb war allerbingö bemfelben feine fange
Sauer ju »erfpredjeit, fo war boa) feine unmittelbare ©efabr
»orfjanbctt, weldje an bt'c ©efabr »on Saupen erinnerte.

2ßenn man alfo atutebmen barf, einem fo widjtigen Sitte

fci ein politifdjcr ©cbanfe ju ©ritnbe gefegen, ein ewiger Sunb
fei nidjt obne flar bewuften Stoed abgefdjfofen worben, fo

fragt eê frij, weldjeö War biefer Swed ©ing er nadj aufen
ober nadj innen?

gafen wir juerf ben Snbalt beö Sunbeö näfjer tnö Sl-uge.

Sie ©tabt Sern unb bie brei Sänber geloben fdj gegenfeitig

einanber bebolfen unb beratben ju fein gegen Sebcrmanu, fo
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doch, wenn dcr Ausdruck erlaubt ist, fast gar zu romantisch.

Vor vicrzchn Jahrcn hatten allerdings die Lander dcr Stadt
Bcrn cincn unschätzbaren Dicnst erwiesen, aber die Verhältnisse

hatten stch scithcr schr gcändert, Berns Feinde waren
dcsscn Freunde geworden. Wcnn man nun auch annehmen

mag, daß Dankbarkeit in dcr damaligen politischen Welt nicht
wie beut zu Tage als cin vcraltctcs Vornrthcil angcschcn wurde,
so darf doch gefragt werden, welchem Anlaß zur Bethätigung
dcs Dankes war dcnn vorhanden? Beistand in dcr Gefahr
kann durch Aehnlichcö vergolten werden, aber was ist das für
cinc Dankbarkeit, wenn man dem Freunde, so langc cr in
Gcfahr ist, nicht nur nicht beispringt, sondern sogar dcsscn Fein-
dcn stch anschließt, uud dann uach übcrstandencr Gcfahr ihm
dic Hand bietet? Die Wcüdstättc hattcn in dcm lctzten Kricge
nicht nur sich bchauptct, sie hattcn auch GlaruS und Zug dcm

Fcinde abgenommen, und untcr Vermittlung dcs Markgrafen
von Brandenburg cincn Fricdcn mit Oesterreich geschlossen

(1. Sept. 1352), durch welchen dcr lästige Spruch der Königin

Agnes wenigstens stillschweigend abgethan war; wurden

nun auch bci Vollzichung dieses Friedens von bcidcn Seiten

Anstände erhoben, und war allerdings dcmselbcn keine lange
Dauer zu versprechen, so war doch keine unmittelbare Gefahr
vorhanden, wclche an die Gefahr von Laupen erinnerte.

Wenn man alfo annehmen darf, einem so wichtigen Akte

sei cin politischer Grdankc zu Grunde gelegen, ein ewigcr Bund
sci nicht ohne klar bewußten Zweck abgeschlossen worden, so

frägt es sich, welches war dieser Zweck? Ging er nach außen

odcr nach innen?

Fassen wir zuerst den Inhalt des Bundes näher ins Auge.

Die Stadt Bern und die drei Länder geloben sich gegenseitig

einander beholfen und berathen zu sein gegen Jedermann, so

Beiträge z. «aterl. Gesch. III. 13
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baf baö angegriffene Sanb ober ©tabt auf rijrcn Gfb um ben

©djaben ftd) erfenne unb bt'c Suitbeögenofcn raabne. Sie ®e=

tnabnten follen bann jtt Sagen fommen fn baö Äienfjolj (Ui
Srt'cnj) unl> ba ju Statlje werben, wie ber Scbabcn unb Sin*

griff gcrodjen, gebefert unb wibertan werbe oljne alle ©cfätjrbe.
Und haben och wir, die Vorgenant von Berne gewalt, die

vorgenant Waldstett unser eitgenossen, zo manen uffe alle
die, und an alle stett so uns und alle unser burger und
die unser lehen plant oder eigen sint schadgen woltin oder

angriffen und von nieman anders wegen an alle geverde.
©enben bie SSalbfätte nadj ber im Äicnbofj getroffenen Ser*

abrebung .Çn'ilfe über ben Srüitig, fo geljt eö tiß Untcrfecu
fn ibren Äofcn, weifer Ijinab erbalten fe alle Sage einen grofen
Soumet. Gbenfo bie Serner. gür Äricge in gctnciitfantein

3ntercfe jt'cfjt jeber Sljeil in eigenen Äoften, babei wirb be*

flfinrat, baf wenn bie Scrncr bie geinbe nacb oben bin an*

greifen, bie Söalbftätte bicfelbett nacb unten bin angreifen fot*
len. gür .Çriilfc int Slargali werben feine Äoffen öergutet, unb

Selagcruiigöfoflcn trägt ber ntabnenbe Drt allein. Sern will
ffcb audj für 3ürtdj unb Sujem mabnen lafcn, bie SBalbfättc
wollen biefe beiben ©täbte für Sern mafjnen. gorberungen
unb Slnfpradjen follen fdjfebéridjterlicb auegetragen werben.

Sticmanb foli ben Slitbcrn »or geiflicbcö ©eriebt laben, eö fei

benn um geiftlidjc ©adjeu ; jeber foli Stcdjt nebtnen, wo ber Sin*

fpredrig fäfljaft ift, Äeiner foli ben Slnbern baften ober pfän*

ben, alò ben rcajtcn ©elten ober Sürgcn, Äeiner foli für ben

Slnbern Pfanb fein. Seibe Sljeile bebaltcn baö rötnifebe Steicb

unb frübere Sünbnife »or; atta) neue Sünbnife mag jeber

Sbeil eingeben, boa) rait Sorbebalt beê gegenwärtigen. Ser
Sunb foli alle fünf Sabre neu bcfdjworen werben, aud) fann

er bura) ©inmütbigfeit jcberjeit geänbert, getninbert ober ge*

raebrt werben.

Sie £auptbeftfininungen, welcbe am umfänbffcbfen be*

banbeft fnb, fnb bie über gegenfeitige Sunbeöbütfe unb über
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daß das angegriffene Land oder Stadt auf ihren Eid um den

Schaden sich erkenne und die Bundesgenossen mahne. Die
Gemahnten sollen dann zu Tagen kommen in das Kienholz (bei
Brienz) und da zu Rathe werden, wie der Schaden nnd

Angriff gerochen, gebessert und widcrtan wcrde ohnc alle Gefährde.
Unà Ksiien ock >vir, «lie Vorgeimnt von Lerne gexvslt, àie

vorgonant ^Vgiàstett miser eitgonossen, sie mnnen uffe »Ii«

àie, unà sn «Ile stott so un» unà «lie unser «urger unà
àie unser leken nksnt oàer eigen sint sciisàgen v oltin oàer
gngrissen unà von niemsn gnàers v egen sm «Ile geveràe.
Senden die Waldstätte nach dcr im Kienholz gctroffcnen Vcr-
abrcdung Hülfe über dcn Brüuig, so gcht es bis Untersccn

in ihren Kosten, weiter hinab erhalten sie alle Tage cincn großen
Tourne,'. Ebenso die Bcrncr. Für Kricgc in gemeinsamem

Interesse zieht jeder Thcil in cigcnen Kosicn, dabei wird
bestimmt, daß wenn die Bcrncr dic Feinde nach oben hin
angreifen, die Waldstätte dicfclben nach unten hin angreifen
sollen. Für Hülfe im Aargau werden keine Kosten vergütet, und

Belagcrnngskosten trägt der mahnende Ort allein. Bern will
sich auch für Zürich und Luzern mahnen lassen, die Waldstättc
wollcn diese beiden Städte für Bcrn mahnen. Forderungen
und Anfprachen sollen schiedsrichterlich ausgetragen wcrdcn.
Niemand soll dcn Andcrn vor geistliches Gericht laden, cs sei

dcnn um geistliche Sachen; jeder soll Rccht nchmen, wo der An-
sprcchig säßhaft ist, Keiner soll dcn Andcrn haften oder pfänden,

als dcn rcchten Gcltcn oder Bürgen, Keiner soll für den

Andcrn Pfand fcin. Beide Theile behalten das römische Reich

und frühere Bündnisse vor; auch neue Bündnisse mag jeder

Thcil eingchen, doch mit Vorbehalt des gegenwärtigen. Der
Bund soll alle fünf Jahre neu beschworen wcrdcn, auch kann

cr durch Einmüthigkeit jcdcrzeit geändert, gemindert odcr

gemehrt werden.

Die Hauptbestimmungen, welche am umständlichsten

behandelt sind, sind die über gegenseitige Bundeshülfe und über
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Slitétrage tei ©tret'tigfct'tcn, ber festere Punft ffi für unfere

grage obne weitere Sebeutung. Sei ber Sefiiminttng über

Sunbeöljüffe ift bagegett allererji merfwürbig, baf Ijier (jaupt*
fäcblicb baö Dberlanb inö Slugc gefaff wirb. Ser Sttnbcö*

tag fftibet ©tatt im Äicnbolj, untfänblidj wirb erörtert, wie

bier bt'c -Çriilfc gclciffct, wie bie Sewcgungen »on unten unb

»on oben tjer combiirirt werben follen. See Slargauö wirb
nur im Sorbeigeben crwäljnt. .£>icr alfo, im Dberlanbe, War

cö, wo bie beioen Sljeile fdj berübrten. greilief) werben aua)

3üridj unb Sujem in biefe Serpfia)titng mit bineingejogen,
aber nur mittelbar, ibre SPfitwirfung würbe nidjt afö wefeitt*

ficb angefeljcn. Sei 3üricb erflärt fidj baö tljcilö burdj bfe-

weitere Gntfcrnuug biefer ©tabt »on ber ©egenb, auf weldje

ber Sunb Ijauptfädjlta) bcredjnct war, tljcilö burd) baö, wie

eß fajeint, etwaö gefpannte Sen)äfhrif, in welcbem Süridj unb

Sern feit ber STUiiifdjen Steuerung ju einanber fanben, wäb*
renb fc früfjer bäufig j. S. 1327, 1329, 13.33, ju gemein*

famen 3*»etfcn jitfammen gefanben waren. Gben bcf^alb ift
audj bt'c Slnnabme »on Sob. SJtüllcr, Sern fci nur ungerne
1352 gegen Sürid) ju gelbe gejogen niebt ganj erwiefen, »iel*

mebr liefe fdj bcnfeit, Sent tatte nidjt ungerne beut gefäbr*

lidjen 3unftbentagogen Srun eine ©djlappe »crfefjt, unb in

Deferreidj ben Scrtfjct'bt'ger ber gefiürjtcn ©efdjledjtcr Süridjß,
uub ber ©aa)c beö patriciate überbaitpt crblidt, wie benn aud)

Safel, ©trafbürg unb greiburg im Sreiögau im Sabr 1350

einen Sunb mit Deferreidj gegen 3üridj gefdjfofcn batten.

Silfo auf baö Dberlanb war ber Sunb Ijauptfädjlidj be*

redjnet. Son weldjer <Seite broljtc nun bier ©efabr? Sem
tatte Ijier feinen get'itb, ber t'bm gefäbrlidj War, unb bein eö

nidjt audj oine «Criilfe ber SSalbffätte mit Grfolg entgegen tre*
tett fönnte. Sefljalb liegt ber ©ebanfe nafje, baf Sern feb

gerne ber greunbfdjaft bcr-2ßalbffätte »erfeberte, unt einer an*

bern ©efaljr ju»orjuforanien, beut Untft'djgrcifen beö bentofra*

tifdjen ©et'feö im Dberlanbe. Unb b«'er »erbient nodj ein an*
13*
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Austräge bei Streitigkeiten, der letztere Punkt ist für unsere

Frage ohne weitere Bedeutung. Bei dcr Bestimmung übcr

Bundcshülfc ist dagcgcn allererst merkwürdig, daß hier
hauptsächlich das Oberland ins Auge gcfaßt wird. Dcr Bundestag

findet Statt im Kienholz, umständlich wird crvrtcrt, wie

hicr dic Hülfe gclcistet, wic dic Bcwcgungcn von unten und

von oben Her combinivi wcrdcn follcn. Dcs Aargaus wird

nur im Vorbeigehen erwähnt. Hier also, im Oberlande, war
cs, wo die beiden Thcile sich bcrührtcn. Freilich werden auch

Zürich und Luzern in diese Verpflichtung mit hineingezogen,

aber nur mittelbar, ihre Mitwirkung wurde nicht als wesentlich

angesehen. Bci Zürich erklärt sich daö theils durch die-

weitere Entfernung dicfcr Stadt von dcr Gegend, auf wclche

der Bund hauptsächlich bcrechnct war, thcils durch das, wie

es scheint, etwas gespannte Verhältniß, in welchem Zürich und

Bern seit dcr Brunischcn Neuerung zn einander standen, während

sie früher häufig z. B. 1327, 1329, 1333, zu gemeinsamen

Zwecken zusammen gestanden waren. Eben deßhalb ist

auch die Annahme von Joh. Müller, Bern fei nur ungerne
1352 gegen Zürich zu Felde gezogen nicht ganz erwiesen,

vielmehr ließe sich denken, Bern hätte nicht ungerne dem gefährlichen

Zunftdemagogen Brun eine Schlappe versetzt, und in

Oesterreich dcn Vcrtheidiger der gestürzten Geschlechter Zürichs,
und dcr Sache dcs Patriciats überhaupt erblickt, wie denn auch

Bascl, Straßburg und Freiburg im Breisgau im Jahr 1350

einen Bund mit Oesterreich gcgcn Zürich geschlossen hatten.

Also auf das Obcrland war dcr Bund hauptsächlich

bcrechnct. Von welcher Seite drohte nun hier Gcfahr? Bcrn
hattc hicr kcincn Fcind, dcr ihm gefährlich war, und dem es

nicht auch ohnc Hülfe der Waldstätte mit Erfolg entgegen treten

konnte. Deßhalb liegt dcr Gedanke nahe, daß Bern sich

gerne der Freundschaft dcr-Waldstatte versichcrte, um cincr
andern Gefahr zuvorzukommen, dem Umsichgreifen des demokratischen

Geistes im Oberlande. Und hier verdient noch ein an-
13*
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berer funtt berauögeboben ju werben. Sergfeidjt man nam*

fid) ben Serner* ratt bera 3ürd)erbitnb, fo fnbet man in Ui*
ben neben ben gleichartigen Sefiiimnungen, wcfdje bie Sunb*

briefe jener 3eit iibcrbattpt entbaften, nocb jweierlei befonbere

Slrtifef; ber Sunb »on Sürid) cntljäft bie ©arantt'c für ben

Siirgerraeifer Stub. Srun, ober beffen Sîadffofger, bie Siätbe,

bie 3ünfte nnb bt'c Sürger gctncinlt'dj, taf fc tei t'brer ©e=

waft, t'bren ©ert'djtcu unb t'brcn ©efefjen bleiben follen. Snt
Semer Sunb bagegen wirb ben Sernern #ülfe jugefdjert ge*

gen alfe bie so uns und alle unser burger und die unser

lehen, pfant oder eigen sint, fdjäbigen wollten. S« 3üricfj
affo fttbet fdj bie erfle Scrfafungögaraittt'c, in Sern bie erfe
©cbietögarantie. Saf Ui Süridj jene Scrfafungögarantie in
Srunö Slugett ein eigentlia)cr .Ç)auptjwcd beö Sunbeé war,
ifl »ollfommen einleudjteiib, aua) biefe ©ebietögarantie war für
Sern niebt unwia)tig. ©ebt aua) ber SBortfaut junädjf gc*

gen aufere geinbe, weldje bie bernerifeben SefÇitngen angrei*
fen, fo lag boa) fdjon in ber poffti»cit Slnerfennung biefer Sc*

ben*, ^pfanb* unb Gigenfa)aftö»ert)ältitife bura) bie SSalbfättc
eine Serpft'djtung, bie je nadj Uinfiänben audj bei innern ©tö*

rutigen angerufen werben fönnte.

Sie Sebcutung biefer ©ebietögarantie würbe aud) gleid)

Ui ©ntwerfuug beö Sttnbeö »on ben ©egnern Sernö einge*
feben. Sfdjubi erjäblt nämfieb, bie Gbelfnedjtc »on Sßaften*

fperg unb »on frnnwijt, erftere fn Stibwafben, lettere in £)i*
walben alö Sanbleute mit ©djlof unb Grbbefiij angefefen unb

unter ben Sanbfeuten auf einen grofen Slnbang Ginfluf auö*

übenb, feien in get'nbfdjaft gefanben mit bera ^errn »on Sting*
genberg, Surger »ott Sern, unb bätten befbalb gerne ben

Sunb Unterwalbenö mit Sern fjt'ntertrt'eben, fe bätten baber
bie unrufjt'gen jungen Sanbleute in Unterwalben aufgeregt, unb

gegen ben Sunb fo »tel alö möglia) gearbeitet, aber bie Gbr*
barfeft unb baö SJtebr unter ben Sanbfeuten baie für bie Sin*

nabrae beö Sunbeö entfbt'eben. SJtag nun Sfdjubi biefe Gr*
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derer Punkt herausgehoben zu werden. Vergleicht man nämlich

den Berner- mit dem Zürcherbund, so findet man in beiden

neben dcn gleichartigen Bestimmungcn, wclche die Bundbriefe

jener Zcit überhaupt enthalten, noch zweierlei besondere

Artikel; dcr Bund von Zürich enthält die Garantie für den

Bürgermeister Rud. Brun, odcr dcsscn Nachfolger, die Räthe,

die Zünfte »nd die Burger gcmcinlich, daß sie bci ihrcr
Gewalt, ihrcn Gerichten und ihrcn Gesetzen bleiben sollen. Im
Berner Bund dagegen wird den Bernern Hülfe zugesichert

gegen alle die so uns unà «Ile unser burger unà àie unser
Iene», plant oàer eigen «int, schädigen wollten. Jn Zürich
also findet sich die erste Verfassungsgarautie, in Bern die erste

Gebietsgarantic. Daß bei Zürich jene Verfassungsgarautie in
Bruns Augen ein eigentlicher Hauptzweck des Bundes war,
ist vollkommen einleuchtend, auch diefe Gebietsgarantie war für
Bern nicht unwichtig. Geht auch dcr Wortlaut zunächst

gcgen äußere Feinde, wclche die bcrncrischcn Besitzungen angreifen,

so lag doch fchon in dcr positiven Anerkennung dicfcr
Lchcn-, Pfand- und Eigenschaftsvcrhältnisse durch die Waldstättc
eine Verpflichtung, die je nach Umständen auch bei innern

Störungen angerufen werden konnte.

Die Bedeutung diefcr Gebictsgarantie wurde auch gleich

bei Entwerfung des Bundes von den Gegnern Berns eingesehen.

Tschudi erzählt nämlich, die Edelknechte von Walten-
sperg und von Hunwyl, erstere in Nidwaldcn, letztere in
Obwalden als Landlcute mit Schloß und Erbbesitz angesessen und

unter den Landleuten auf einen großen Anhang Einfluß
ausübend, seien in Feindschaft gestanden mit dem Herrn von Ring-
genbcrg, Burger von Bern, und hätten deßhalb gerne den

Bund Unterwaldens mit Bern hintertrieben, sie hätten daher
die unruhigen jungen Landleute in Unterwalden aufgeregt, und

gegen den Bund so viel als möglich gearbeitet, aber die

Ehrbarkeit und das Mehr unter den Landleuten habe für die

Annahme des Bundes entschieden. Mag nun Tschudi diese Er-
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jäblung auö einer gleidjjettigen ober einer fagenartigen Duette

gefcböpft baben, in berfefben if wenigflenö ber Ginbrttd un*
»erfennbar, baf ber Sunb mit Sern ben bemofratifcben Pro*
paganbt'fien in Unterwafben eine fetjr unwt'llforatnene Grfa)ei*

nung war, unb um fo näber liegt baber audj ber ©ebanfe,

baf ein £>auptjwed ber Serner Ui biefem Sunbe gerabe ber

war, biefer Propaganba Giirijalt ju tbun; beim ber ganje Ser*

lauf beê Stinggenbergifdjen ^attbclö jeigt jur ©enüge, baf eö

fta) babei weit mebr utn bie bemofratifdjen ©ttmpatbien beö

Soffeö, afö um bie Pri»atfet'nbfa)aft einiger Gbeffnedjte in Un*

terwalben gebanbeft taie.

Surd) ben Seitritt Sente jur Gibgenoffenfcbaft in ber

altetnannifdjen ©cbwet'j erbält baber bie lettere ein, ben bentoera*

tifa)*re»oIutioitären ©döwung, in weld)cn fe b>'neingeratben

War, ittäfigenbcö ©egengewiebt. Sernö Swed inodjte fret'licb

junädjf nur fein, feine unb feiner Sluöbürger Seftfsttngen im

Dberlanbe fid) ju fcbern, inbem eö aber biefeö anfrebte, tonnte
eö nur baburd) gcfdjeben, baf eê bie überatädjtfgcn ©tjinpa*
tbien jurüdjubräitgcn, unb fe ben Segriffen »on Stedjt unb

Drbnung unterjuorbnen fuctjte. St'cfeö, wenn ber Sluöbrttd
erlaubt iji, fonfcr»ati»e Gfetncnt, bat benn aua) feinen Gin*

ffuf auf un»erfcnnbare ÜBeife auögeübt.

3ucrf im Stinggenbergifdjen ©efdjäfte, fn wefdjetn Sernö

ffaatöffuge Sebarrfia)feit ben »ollfänbigflen ©ieg über bie auf*
braufenbe Sct'bcnfajaft Unterwalbenö ba»on trug, unb nadj

breifigjäbrigctn Streite eö babin bradjte, baf felbf in Sib*

weia)ung »on ber ira Sunbe »orgefdjriebcnen Sluötragöform
auf bein 2öege ber Sermtttfuitg feinen gorberungen Stecbnung

getragen warb. Sie Unterwalbner fctjtoffen nämlid) (um 1354)
ein Sanbredjt mit ben Seuten am Srünig ju Srienj unb Ui Sn*

terlafen, welcbe fia) gegen ibren ^errn, Pbiüpp bon Sîinggen*
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zählung aus einer gleichzeitigen oder einer sagenartigen Quelle

geschöpft haben, in derselben ist wenigstens der Eindruck

unverkennbar, daß der Bund mit Bern dcn demokratischen

Propagandisten in Unterwalden eine schr unwillkommene Erscheinung

war, und um so näher liegt daher auch dcr Gcdanke,

daß ein Hauptzweck der Berner bei diesem Bunde gerade der

war, dieser Propaganda Einhalt zu thun; denn der ganze Verlauf

des Ringgenbergischen Handels zeigt zur Genüge, daß es

sich dabei weit mehr um die demokratischen Sympathien des

Volkes, als um die Privatfeindschaft einiger Edelknechte in
Unterwalden gehandelt habe.

Durch dm Beitritt Berns zur Eidgenossenschaft in der

allemannifchen Schweiz erhält daher die letztere ein, den democra-

tisch-revolutionären Schwung, in welchen sie hineingerathen

war, mäßigendes Gegengewicht. Berns Zweck mochte freilich
zunächst nur sein, seine und seiner Ausbürger Besitzungen im

Oberlande sich zu sichern, indem es aber dieses anstrebte, konnte

es uur dadurch geschehen, daß es die übermächtigen Sympathien

zurückzudrängen, und sie den Begriffen von Recht und

Ordnung unterzuordnrn suchte. Dicscs, wenn der Ausdruck

erlaubt ist, konservative Element, hat denn auch seinen Einfluß

auf unverkennbare Weife ausgeübt.
Zuerst im Ringgenbcrgischen Geschäfte, in welchem Berns

staatskluge Beharrlichkeit den vollständigsten Sieg über die

aufbrausende Leidenschaft Unterwaldens davon trug, und nach

dreißigjährigem Streite es dahin brachte, daß selbst in
Abweichung von der im Bunde vorgeschriebenen Austragsform
auf dem Wege der Vermittlung seinen Forderungen Rechnung

getragen ward. Die Unterwaldner schlössen nämlich (um 1354)
ein Landrecht mit den Leuten am Brünig zu Brienz und bei Jn-
terlaken, welche sich gcgen ihren Herrn, Philipp von Ringgen-
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berg, Sürger ju Sern, empörten ; Sorfellungen Sïinggeitbergé

an Dbwalben würben bantit erwiebert, baö Sanbreriri fei nidjt
fm Sßiberfpmebe mit bera Sunbe, »on Weldjem man ttfdjt at*
jttweidjcn gebenfe, ebenfo bie SorfleKungen Sernö, rait bera

Scifügen, baf man nidjt gefonuen fei, bie ringgenbergifdjen
Untertbanen fn ber Scrwet'gcrttng fdjufbigcr Scifungcn 'jtt un*
tceflü^en, im Uebrigen ben Sicdjtögang nadj Sorfdjrift beö

Sunbcö anerbot. Siber bte Stedjtöform war Ijier nidjt günf ig
für Sem, ba eö an t'bm war ben Dbtnann ju wäbfen auö 16

»on ben Unterwalbnern »orgcfajlagcncn Scannern; Sern Wieb

biefer Sorfdjrift attö unb fudjte burdj Ginwirfung ber Gibgc*
noffen ju feinem 3iele ju gelangen. SDcittferWeüe let'feten bt'c

Untcrtbancit ©eborfam (1356.)
dlad) 15 3abrcn aber (1371) begann ber ©treit »on Steuern,

bie Srt'enjcr fingen Wieber an t'bre Set'ftttngctt ju »erweigertt,
unb Sern wanbte feb nun an bie Gibgenofen. Giuer Slborb*

nung ber »ier Drte Süridj, ^iijcnt, Uri) unb ©djwi)? gelang

eö, bt'c Sanbögemeinbe »ott Dbwalben ju bewegen, beut Sanb*

redjte ju entfagen, mit Slttöwirfttitg »Ott Slraitcftie für bie Srt'enjcr.
Stbcr jum britteit S)tafe begann ber ©treit jebn Saljre

fpäter; ben Srienjera gelang eö, bie Grncucntiig beö Sanb*

rcajtö mit Unterwalbcn ju erwirfen. £err Peter »on Sting*

genberg begab fa) felbfl naa) Unterwatt>en, unt abjumabnen,

er raufte aber, um mit bem Seben ba»on ju fommen, baö

Sanbredjt fclbf bcfdjwören. Sern jog nun auß uub unter*

warf bt'c wiberfpcitfft'gcn Dberlänber, aber faum war baê freer

jurüd, alö bie Gmpörung »on Steuern loöbraa), 'peter »on

Stinggenberg gefangen unb feine Surg »erbrannt würbe. Stod)*

male tradj Sent auf unb fdjlug bie Sricnjer; bie Unterwalb*

ner raabnten nun bie Gibgenoffen jur #ülfe wiber Sern, biefe

aber iradjten cö babin, baf Unterwalben fri) tljreni Slitöfprud)e

unterwarf. Ser ©prua) ber »ier Drte 3üridj, Sujern, Uri
unb ©ajwtjj (aintlidje ©aminlung ber altera eibg. Slbfcfriebe

S. 12) gieng babin, baf ber ^err »on Stinggenberg in feine
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berg, Bürger zu Bcrn, empörten; Vorstellungen Ringgenbergs

an Obwalden wurden damit erwiedert, das Landrccht sci nicht
im Widerspruche mit dem Bnnde, von welchem man nicht
abzuweichen gedenke, ebenso die Vorstellungen Berns, mit dem

Beifügen, daß man nicht gesonnen sei, die rmggcnbcrgischen

Untcrthancn in dcr Verweigerung schuldiger Leistungen "zu uu-
tcestützen, im Uebrigen dcn Rcchtsgang nach Vorschrift des

Bundes anerbot. Aber die Ncchtsform war hier nicht günstig

für Bcrn, da cs an ihm war dcn Obmann zn wählcn aus 16

von dcn Unterwaldnern vorgcfchlagcncn Mänucrn; Bcrn wich
dieser Vorschrift anS und suchte durch Einwirkung dcr Eidgcnosscn

zu seinem Ziele zu gelangen. Mittlerweile leisteten die

Untcrthancn Gchorsam (1356.)
Nach 15 Jahrcn abcr (1371) bcgann dcr Strcit von Ncucm,

dic Brienzer singen wieder an ihrc Leistmigcn zu verweigern,
nnd Bern wandte sich nun an die Eidgenossen. Einer Abordnung

dcr vier Orte Ziirich, Luzern, Ury und Schwyz gclang

cs, dic Landsgcmeindc von Obwalden zu bcwcgcn, dcm Landrechte

zn entsagen, mit Auswirkung von Amnestie für die Brienzer.
Abcr zum drittem Male begann dcr Strcit zehn Jahre

später; den Bricnzcrn gclang cs, die Erncucrung dcs Laud-

rcchts mit Unterwaldcn zu erwirken. Herr Peter von

Ringgenbcrg begab sich sclbst nach Unterwalden, um abzumahnen,

er mußte aber, um mit dem Lcbcn davon zu kommcn, das

Landrecht sclbst bcschwören. Bern zog nun ans und unterwarf

die widerspenstigen Oberländer, aber kaum war das Heer

zurück, als die Empörung von Neuem losbrach, Pctcr von

Ringgenbcrg gefangen und scine Burg verbrannt wurde. Nochmals

brach Bern auf und schlug die Bricuzer; die Unterwaldner

mahnten nun die Eidgcnosscn zur Hülfe wider Bern, diese

aber brachten cs dahin, daß Untcrwaldcn sich ihrem Ausspruche

unterwarf. Der Spruch der vier Orte Zürich, Luzern, Uri
und Schwyz (amtliche Sammlung der ältern eidg. Abschiede

S. 12) gieng dahin, daß der Herr von Ringgenbcrg in scine
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Seflungen wieber eingefejjt unb baö Sanbredjt wieber aitfge*

boben fein folle, ben Uiiterwalbnern würbe »erboten fürberbin
Untertljanen ber Serner ju Sanbleuten aufjuncfjinen. (13. Sradj*
monat 1381.)

Gö ff bier ber Drt ltt'djt fn jitribifdjc Grörterungeu über

bfcfen £>anbef einjutretcn. Sfri)ubi erffärt ben Seifanb, Weldjen

bie Unterwalbner ben Srienjerit Ieifleten aite ben Umtrieben

einiger bera ^errn »on Stinggenberg feinbfcligeu Gbeffeute in
Unterwafbcn, weldje bie Sugenb »erfübrten, wäljrcnb bie Gbr*
barfeit »ergebene abmabnte, unb feiner Sarfiellung fnb aua)

3- SJtüller unb Sillier gefolgt. Saf aber non) etwaß Slnberö

babei raitwirfte, ifl ciitlcttcbtenb genug, wenn man überbaupt
fia) erinnert, Wie bie 3ett»erbäftitffe waren. Ste Sänber fdjeit*

ten fdj ntdjt unb glaubten nidjt Uttredjt ju tfjun, wenn fe
Untertljanen benadjbartcr Ferren raft Sorbebaft ber Stedjte bie*

fer festem ju Sanbleuten annabinen, »on ©patera nidjt ju
reben, waren Sujem, 3ug unb ©laruö auf biefe 2Beife in ben

Sunb aufgenommen worben. 2Baö bann ira Serfaüfe ber ©e*

fa)idjte auö biefem Sorbcbalte würbe, ifl befannt genug, unb

waè auß bem Sorbebalte ber ringgenbergifdjen Stedjte obne

Sernö Ginfdjreften geworben wäre, if ebcnfallö let'djt ju er*

ratben. Sernö Ginffuf bielt nun Uri) unb @a)wt)j »on tbä*

tiger Unterfiifutitg Unterwalbenö ai, unb biefem Utnfanbe if
eö Wobl jujufajreiben, baf Untcrwalbcn bie Srienjer nidjt mit
ber Gnergie unterflü^te, wie eß fonf wobl gefdjeben wäre,
unb baf eé ben Ärt'egejügen Sernö nadj bein Dberlanbe nidjt
mit gewaffneter franb entgegentrat.

Sntereffant if bier bie Parallele beö Sorgangö mit 2öeg*

giö. Wit Sujertt befebworen audj bie Äirdjgenofen »on ©er*

fau unb SBeggiö ben Sunb ber »1er SSBalbfätte 1332. 3m
Sabr 1359 erflärten bfe 4 Drte, bie »on ©erfau unb 2ßeg*

giö, wie fie ben ewigen Sunb befa)woren, fottten aua) afö

redjte Gfbgcnofen äffe Stedjte baben, wie fte ben »ieren unter

fia) unb gegen fe jufotninen. ©erfau faufte fia) 1390 fref
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Besitzungen wieder eingesetzt und das Landrecht wieder aufgehoben

sein solle, den Unterwaldnern wurde verboten fürderhin
Unterthanen der Berner zu Landleuten aufzunehmen. (13. Brach-
monat 1381.)

Es ist hier der Ort nicht in juridische Erörterungen über

diesen Handel einzutreten. Tschudi erklärt den Beistand, welchen

die Unterwaldner den Brienzern leisteten aus den Umtrieben

einiger dem Hcrrn von Ringgenbcrg feindscligen Edelleute in
Unterwalden, welche die Jugend verführten, während die

Ehrbarkeit vergebens abmahnte, und feiner Darstellung sind auch

I. Müller und Tillier gefolgt. Daß aber noch etwas Anders
dabei mitwirkte, ist cinlcnchtend genug, wcnn man überhaupt
sich erinnert, wic die Zeitverhältm'sse waren. Die Länder scheuten

sich nicht und glaubten nicht Unrecht zu thun, wenn sie

Unterthanen bcnachbartcr Herren mit Vorbehalt dcr Rechte dieser

letztern zu Landleutcn annahmen, von Spätern nicht zu

reden, waren Luzern, Zug und Glarus auf dicfc Weise in den

Bund aufgenommen worden. Was dann im Verlaufe der

Geschichte aus diesem Vorbehalte wurde, ist bekannt genug, und

was aus dem Vorbehalte der ringgenbergischen Rechte ohne

Berns Einschreiten geworden wäre, ist ebenfalls leicht zu

errathen. Berns Einfluß hielt nun Uri) und Schwyz von

thätiger Unterstützung Uuterwaldens ab, und dicfem Umstände ist

es wohl zuzuschreiben, daß Unterwalden die Brienzer nicht mit
der Energie unterstützte, wie es sonst wohl geschehen wäre,
und daß es dcn Kriegszügen Berns nach dem Oberlande nicht

mit gewaffneter Hand entgegentrat.

Interessant ist hier die Parallele des Vorgangs mit Weg-

gis. Mit Luzern beschworen auch die Kirchgcnossen von Gersau

und Weggis den Bund der vier Waldstätte 1332. Im
Jahr 1359 erklärten die 4 Orte, die von Gersau und Weggis,

wie sie den ewigen Bund beschworen, sollten auch als
rechte Eidgenossen alle Rechte haben, wie sie den vieren unter
sich und gegen sie zukommen. Gersau kaufte sich 1399 frei
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»on ber herrfdjaft ber Gbeln »on S)îooê, SBeggiê bagegen faut
1380 burd) Serfauf ber Sogtei »on ben .Ç>crrcn »ott Herten*
flet'n anSujern; Sßiberftanb war »ergebene, bie ©tabt traudjte
©ewaft, führte 40 Sente gefangen nadj Sujern unb ttaljm bie

#ulbigung »or. ©päter würbe jwar nodj iiicbrfadj an ben

Sunb appellt'rt, unb cr batte wenigftenö bie golge, baf ©trei*
tigfeiten jwifdjen Sitjern unb SBcggiö fdjt'eböridjtcrlidj attöge*

tragen würben, j. S. 1433. Sci ben Srtcitjent würbe biefeö

anbcrö gebätten unb baö Sanbredjt ganj abgetljan.

Ser Sluögang beö Stinggenbergifdjen ©efdjäftö ctttintttbigte
ana) bie Unterwalbner, in äbnlt'djcr SBeifc naa) Gittlcbua) bin

ju wirfen; biefeö Sanb näbertc fri) batjer Sujern unb würbe
1395 pfanbweife biefer ©tabt abgetreten.

2ßcit fpäter frcilidj aber auf nidjt ininber merfwürbige
SBeife wufte Sern feinen SWitbürger, ben -öerrn »on Staron

ju fajü^cn, nadjbera cö faum erffärt batte, eö nefjmc fdj fei*

ner nidjt an. SUö barauf Staron »on ben 2Öa(lifern »ertrie*
ben würbe,' unb lettere mit Sitjcnt, Uri uttb Unterwalbcn einen

Sunb fdjfcffcn, Wattbtc feb Staron um .Çriilfc an Sern; bt'c*

fcö jeigte fidj nidjt nur felbfl bereitwillig baju, fonbern mabnte

atta) bie brei Sänber. Siber Uri unb Unterwalbcn weigerten

fia) ju Ijelfen unb beriefen fid) auf ibren Sunb mit 2£aliiö,
Sera bebauptcte, fein Sunb, alö ber ältere, muffe »orgeben.
Sarüber fann eö ju langen Scrljanbluitgcn, unb jttle^t Wttrbe

ber Gntfdjcib 8 Scannern auö ben 4 Drten 3üridj, ©d)Wi)5,

3ug unb ©lamé übcrlaffcn, unb iljr ©prudj fei gegen 2£al*

liö auö. Siber biefeö gcbordjte nidjt unb erft nadj neuer gebbe

erwirfte jttlefri @a»ot)en Söaffenftitlfanb unb griebe (1414 biê

1420.) Sludj bier alfo bewirfte Sern bura) feinen Sunb, baf
fein 3)titbürger gegen bie ©ijmpatbicn ber Sänber gcfdjüfct warb.
Sßetdje SJtiffftmmung baburd) j. S. in Sujern erregt würbe,
jeigen bie Slttöjüge in ber amtlta)en ©ammlung ber äfteften

eibg. Slbfcbiebe ©. 97 u. f.
Sluf äbnlia)e 2ßeife, wie im Dberlanb, war im 3- 1404

baö bemofratifdje Streben in 3ug niebergebaften worben, frei*
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von der Herrschaft der Edeln von Moos, Weggis dagegen kam

1380 durch Verkauf der Vogtei von den Herren von Hertenstein

an Luzern; Widerstand war vergebens, die Stadt brauchte

Gewalt, führte 40 Leute gefangen nach Luzern und nahm die

Huldigung vor. Später wurde zwar noch mehrfach an dcn

Bund appellirt, und cr hatte wenigstens die Folge, daß

Streitigkeiten zwischen Luzern und Weggis schiedsrichterlich ausgetragen

wurdcn, z. B. 1433. Bci den Bricnzcrn wurdc dieses

anders gchalten und das Landrecht ganz abgethan.

Der Ausgang des Ringgcnbergischen Geschäfts cntmnthigte
anch die Unterwaldner, in ähnlicher Weife nach Entlcbuch hin

zu wirken; diefes Land näherte sich daher Luzern und wurde
1395 pfandweife diescr Stadt abgetreten.

Weit später freilich aber auf nicht minder merkwürdige
Weife wußte Bern seinen Mitbürger, dcn Hcrrn von Raron

zu schützen, nachdem es kaum erklärt hatte, cs nchmc sich

feiner nicht an. Als darauf Raron von den Walliscrn vertrieben

wurde,' und letztere mit Luzern, Uri und Unterwalden einen

Bund schlössen, wandte sich Raron um Hülfe an Bern; dieses

zeigte sich nicht nur sclbst bcreitwillig dazu, sondern mahnte

auch die drci Länder. Abcr Uri und Untcrwaldcn weigerten
sich zu helfen und beriefen sich auf ihren Bund mit Wallis,
Bern behauptete, sein Bund, als dcr àltcrr, mussi vorgehen.
Darüber kann es zu langen Bcrhandlungcn, und zuletzt wurde
dcr Entscheid 8 Männern aus dcn 4 Orten Zürich, Schwyz,

Zug und Glarus überlassen, und ihr Sprnch siel gcgen Wallis

auS. Aber dieses gehorchte nicht und crst nach neuer Fehde

erwirkte zuletzt Savoyen Waffenstillstand und Friede (1414 bis

1420.) Auch hier also bewirkte Bern durch seinen Bnnd, daß

sein Mitbürger gcgcn die Sympathien dcr Ländcr gcschüßt ward.
Welche Mißstimmung dadurch z. B. in Luzern erregt wurde,
zeigen die Auszüge in dcr amtlichcn Sammlung der ältesten

eidg. Abschiede S. 97 u. f.
Auf ähnliche Weise, wie im Oberland, war im I. 1404

das demokratische Streben in Zug niedergehalten worden, frei-
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Iidj ganj obne Sernö SJtitWirfttng, afö bie Drte 3ürt'a), Su*

jern, Uri unb Unterwalben bie ©tabt 3ug gegen ben Slnbrang

ber »on ©djwt)j ttntcrfüjjten aufern ©cineinbcn Ui ibren Stca)*

ten bebauptetcn.

Sn Sejug auf Sernö Stellung juin Sunbe überfjaitpt ift
befannt, wie gering feine Sbeifnabtne an ben Sunbeöfragen

war ; bt'c feben Drte baben fjättftg gcincinfame Serfjanbfiingcn
obne Sern, fo bie griebbriefe ratt Deferreidj 1386, 1387,

1389, fo ben Pfaffenbricf 1370. Sludj in ben geinet'nfainen

Äriegcn fanb Sern fcineöwegö »oran, am Seinpadjerfrieg
nafjin eö Sbeil, nadjbetn ber £aiiptfdjlag gefdjebeit War; ara

Sctlenjerfriege erfl nadj bem Ungliid »on Slrbebo, alö Sdjwt)j
eö aufö Sringcnbfc an bt'c alten Sfcnfle erinnerte.

Sagegen wufte eö rafdj jujufabrctt, Wo fein Sortbet'f eö

mft fcb bradjte. Sìadj ber Scblacbt »on Sempad) benugte eö bie

Umitänbe mct'fierbaft, im Saljr 1415 gittg eö allen anbern Gib*

genofen in Groberung beö Slargauö »oran unb nabm bie be*

flen Sbeite beö Sanbeê für fa). Grfl »om 3üra)crfriege an

nimmt eö lebhaftem Slntbeif an gemeinfamen Sunbeöfragen,
unb in ben Sitrgunbcrfrfcgcn flebt eö »oran unb reift bie an*

bern Äantone mit fdj fort. Ueber bte Stellung Sernö ju ben

Gibgenofen, über ben Gt'nffuf unb baö Slnfcben feiner Staate*
unb Äriegömäitner entbält Sbüring gridarbö ©efdjidjte beê

Swiugfjcrreiiftreité bödjfl fntereffante Sleufcrungen »on Sedei*

mcifler gränflin, weldje redjt anfcbaitlia) jeigen, baf eö nodj

im 15,en Saljrbunbert bie Slufgabe Sernö War ben rafdj auf*
lobernben feurigen Sinn ber Sänber, bie fa) burdj bie Sugenb

ju leidjt binreifen tiefen, bura) weife unb befonnene Uinffcbt

ju mäßigen. (S. 208 f.)
Gö wäre eine niajt itm'ntereffante Slufgabe, fn ber ©e*

fajidjte biefen Ginfuf Sernö fm ©enattem nadjjuweifen. Saf
in neuefler Seit Sernö 2ßirffamfeit eine ganj cntgegengefeÇte

geworben ifl, braua)t uia)t naajgewfefen ju werben.
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lich ganz ohne Berns Mitwirkung, als die Orte Zürich,
Luzern Uri und Unterwalden die Stadt Zug gegen den Andrang
dcr von Schwyz unterstützten äußcrn Gcmeindcn bei ihren Rechten

behaupteten.

Jn Bezug auf Berns Stellung zum Bunde überhaupt ist

bekannt, wie gering seine Theilnahme an den Bundesfragen

war; dic sicbcn Ortc haben hänsig gemeinsame Verhandlungen

ohnc Bern, so die Fricdbricfe mit Oesterreich 1386, 1387,

1389, so dcn Pfaffcnbricf 1370. Auch in den gemeinsamen

Kriegen stand Bern kcineswcgs voran, am Sempacherkrieg

nahm cs Thcil, nachdem dcr Hanptschlag geschehen war; am

Bcllmzerkriegc crst nach dcm Unglück von Arbedo, als Schwyz
es auf's Dringendste an die alten Dienste erinnerte.

Dagegen wußte es rasch zuzufahren, wo sein Vortheil es

mit sich brachte. Nach der Schlacht von Sempach benutzte es die

Umstände mcistcrbaft, im Jahr 1415 ging cs allcn andern

Eidgenossen in Eroberung des Aargaus voran und nahm die

besten Theile des Landes für sich. Erst vom Zürchcrkriege an

nimmt es lebhaftem Antheil an gemeinsamen Bundesfragen,
und in dcn Burgundcrkricgcn steht es voran und reißt die

andcrn Kantone mit sich fort. Ueber die Stellung Berns zu den

Eidgenossen, über dcn Einfluß und das Anfchcn seiner Staatsund

Kriegsmänuer enthält Thüring Frickards Geschichte des

Twinghcrrenstreits höchst interessante Aeußerungen von Seckel-

mcister Fränklin, wclche recht anschaulich zeigen, daß es noch

im 15"» Jahrhundert die Aufgabe Berns war dcn rasch

auflodernden feurigen Sinn der Ländcr, die stch dnrch die Jugeud

zu leicht hinreißen ließen, durch weise und besonnene Umsicht

zu mäßigen. (S. 208 f.)
Es wäre eine nicht uninteressante Aufgabe, in der

Geschichte diesen Einfluß Berns im Genauern nachzuweisen. Daß
in neuester Zeit Berns Wirksamkeit cine ganz entgegengesetzte

geworden ist, braucht nicht nachgewiesen zu wcrdcn.
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