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lieber bie

jfrrst! uon Jt|arnat|ll|al
einftige S3eft|er be« ©cfeloffeS unb bet §etrfd)aft

§>&evk}ofen.
üSortraa., geteilten im ©cf)toft ©berf/ofen am 14. Quli 1861 bei Slnlaf) btr

©auproerfammluna. beS f)iftortf$en SBereinS beä SantonS SBern, bon

J?rof Dr. il. JUtlbcf-.

|atur uttb Sunft, Sagfe uub Sidjtung müfeen ficfe

§^jg? um bie SBetfe, in unb um biefe Staunte einen wunber»

baren, jauberfeaften Steij auSjugiefjen. Runter ifenen fdjeiitt
audj bie ©efdjidjte niefet jurüdbleiben ju wollen: fie will
jeigen, baft biefeS ebenfo erfeabate wie reijenbe SanbfdjaftS»
bilb nidjt ofene Sittfluft geblieben ift auf bie ©efinnungS»
uub ^»aitbluugSweife ber Sewofener. Dber fag' an, Stitter

Sunrab oon Scfearitadjtfeal, wer gab bir ben abenteuertiefeen

Sinn, oon Sanb ju Sanb ju wallen, oon ber SBelt Snbe

unb bent böfen SJteere bis an bett gorbatt ju ftreifen unb

ju reifen gote erfeabate ©efinnung, jenen ttnbejwingbaren
gelfenmutfe beS Reiben StifofauS üon Sdjarnadjtfeaf, Stitter,

Sefeuttfeeift unb ^cerfüferer ber Serner in bot Surgunber»

friegot, wet fonnte fie mefet unb efeer einpflaitjcn als ber

Slnblid ber feimntelfjocfe aitfgetfeürmten gelsfoloj'fe, bie täglidje

©cfafer, weldje ben fedat, bergfteigenbot Snaben bei Scferitt
unb Srttt bebrofetc?

Sie Sdjarnacfettjalc, entfproffen auS aftburgunbifdjem
©efdjlecfete, finb reefet eigentlidj Sinber ber Serge, gfer
Stame weist auf baS im wifbromantifdjen Sientfeale gelegene

*) ©iefee Slnfeang.

Ueber die

Horrkn von Hchnrnmhthsl
einstige Besitzer des Schlosses und der Herrschaft

Oberhofen.
Vortrag, gehalten im Schloß Oberhofen am 14, Juli I8S1 bei Anlas; der

Hauptversammlung des historischen Vereins des Kantons Bern, bon

V5«k. Or. y. BîiIKrr.

^atur und Kunst, Sage*) nnd Dichtung mühen sich

um die Wette, in und um diese Raume einen wunderbaren,

zauberhaften Reiz auszugießen. Hinter ihnen scheint

auch die Geschichte nicht zurückbleiben zu wollen: sie will
zeigen, daß dieses ebenso erhabene wie reizende Landschaftsbild

nicht ohnc Einfluß geblieben ist auf die Gesinnungs-
und Handlungsweise dcr Bewohner. Oder sag' an, Ritter
Kunrad von Scharnachthal, wer gab dir den abenteuerlichen

Sinn, von Land zu Land zu wallen, von dcr Welt Ende

und deni bösen Meere bis an den Jordan zu streifen und

zu reisen? Jene erhabene Gesinnung, jenen unbezwingbaren

Felsenmuth des Heldcn Nikolaus von Scharnachthal, Ritter,
Schultheiß und Hccrführer der Berner in den Burgunderkriegen,

wer konnte sie mehr und eher einpflanzen als dcr

Anblick dcr himmelhoch aufgethürmten Felskolosse, die tägliche

Gcsahr, welche den kecken, bcrgsteigendcn Knabcn bei Schritt
und Tritt bedrohte?

Die Scharnachthalc, entsprossen aus altburgundischem
Geschlechte, sind recht eigentlich Kinder der Berge. Jhr
Name weist auf das im wildromantischen Kicnthale gelegene

Siehe Anhang.
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Sorf Scfearttadjtfeal fein, wo fie einft, als ein mutfemaftlidj

jüngerer 3ü>eig ber mädjtigen sperren oon Sien, auf ber

eigenen Stammburg gefeauSt feaben foffen. Sidjer ift, baf;

fie fcfeon früfee üiefe ©üter unb Seute im Siattfeafe be»

fafjen unb grofje Sorredjte genoffat, inbem fie fteuer» unb

bienftfrei waren, faut einer Srflärung ber §erren üon

grutigen, ju beren Sanbfdjaft ifere ©üter gefeörtat. SaS
erfte Sluftreten ber sperren oon Scfearnadjtfeal fällt in ben

Seginn ber fogenannten Staubritterjeit. Sen 9. September
1236 erfcfeeint Surffearb oon Scfearnadjtfjal als 3eugc bei

ber SluSfertigung eineS ju Sergamatt gefaftten StedjtSfprudjeS,
taut welctjem bon Slofter gnterlafen Serwaltung unb Satrottat
ber Sirdje jn SigriSwil jttgefprocfeat wurbe. SJtit gutem

©ewiffen fonnte Surffearb bie Stidjtigfeit biefer §attbfung

bejeugen; baut eS mocfete nadj ben oortiegenbat ScfeatfungS»

utfunben, bie faum jefett gafere oorfeer oom Sifcfeof §einricfe

oon Safel unb Surfarb oon Unfpunnen unb Surfarb üon

Sfjuit auSgeftellt worben waren, wofel feine greifet über

baS Stedjt beS SlofterS gnterlafen auf bie Sirdje ju SigriS»
roil obwalten. Slllein aud) auf unfer Sanb, felbft in bie

entfernteftat Sfeäter, wirftett jene grofjen SBeftfämpfe ber

Sirdjen» unb Staatsgewalt in clefirifcfeferfcfeütteritber SBeife.

griebrid) II., jener ebenfo gewattige a(S gewafttfeätige Sor»

fämpfer ber wettlicfeen gegen bie geiftlidje ©ewalt, erlangte

gerabe üor SluSfteflung biefer Urfunbe (im gafere 1236)
einige Sortfeeifc, wetefee bei feinen greunben unb Slngcfeörigen

bie mutfeigfteu Slnfprücfee an bie ©eiftticfefeit oerantafjten.
SBar bagegen griebricfe II. im Stadjtfeeit unb btifeten bie

Sannftrafelen beS SatifanS, fo fufer läfemenber Sdjred in alle

welttidjen ferren, alfo baft bie ©eiftlidjfcit bie geroaft»

tfeätigften hanblungen ungeftraft »ornefemat tonnte. Safür
feaben unfere Sanbe auefe ein Spiegefbifb. Srei gafere nacfe
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Dorf Scharnachthal hin, wo fie einst, als ein muthmaßlich

jüngerer Zweig dcr mächtigen Herren von Kien, auf der

eigenen Stammburg gehanst haben sollen. Sicher ist, daß

sie fchon frühe viele Güter nnd Lente im Kienthale
besaßen und große Vorrechte genossen, indem sie steuer- und

dienstfrei waren, laut einer Erklärung der Herren von

Frutigen, zu dercn Landschaft ihre Güter gehörten. Das
erste Auftreten der Herren von Scharnachthal fällt in den

Beginn der sogenannten Raubritterzeit. Den 9. September
1236 erscheint Burkhard von Scharnachthal als Zeuge bei

der Ausfertigung eines zu Pergament gefaßten Rechtsspruches,

laut welchem dem Klostcr Jnterlaken Verwaltung und Patronat
der Kirche zu Sigriswil zugesprochen wurde. Mit gutem

Gewissen konnte Burkhard die Richtigkeit dieser Handlung

bezeugen; denn es mochte nach den vorliegenden Schenkungsurkunden,

die kaum zehn Jahrc vorher vom Bischof Heinrich

von Basel und Burkard von Unspunnen und Burkard von

Thun ausgestellt worden waren, wohl keine Zweifel über

das Recht des Klosters Jnterlaken auf die Kirche zu Sigriswil
obwalten. Allein auch auf unser Land, selbst in die

entferntesten Thäler, wirkten jene großen Weltkämpfe dcr

Kirchen- und Staatsgewalt in elektrisch-erschütternder Weise.

Friedrich II., jener ebenso gewaltige als gewaltthätige
Vorkämpfer der weltlichen gegen die geistliche Gewalt, erlangte

gerade vor Ausstellnng dieser Urkunde (im Jahre 1236)
einige Vortheile, welche bei seinen Freunden und Angehörigen
die muthigsten Ansprüche an die Geistlichkeit veranlaßten.
War dagegen Friedrich II. im Nachtheil und blitzten die

Bannstrahlen des Vatikans, so fuhr lähmender Schreck in alle

weltlichen Herren, also daß die Geistlichkeit die

gemaltthätigsten Handlungen ungestraft vornehmen konnte. Dafür
haben unsere Lande auch ein Spiegelbild. Drei Jahre nach
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jenem StedjtSfprudje, bem ber erfte Sdjaritadjtfeat beiwofente,

fectjS SBocfeot, nadjbent tber ©raf oon Signia als) Sapft
©regor IX. am Satntfonutage (24. SJtärj") 1239 tu ber

Satcranfirdje ju Stom bat Sann über griebrid) II. auS»

gefprodjen uttb äffe Untertfeanen oom Eibe ber Sreite ent»

buitbot featte, bot 7. SJtai 1239, fanb jtoifcfeat bau Sfarrer
lltricfe üon SJturi unb gofeann, Sofen beS gel». Sdjultljriftat
in Sern unb Sonrab, nebft beffen Sofen gafob, bem Sdjttft»
feeiftot ju ©raSburg, eine StcdjtSljanbfuug über jwei Sfeeite
beS gefeilten ju ©ümligen ftatt. So mädjtig füfette fidj
bie gciftlictje Dbergewalt burefe bot gegen griebridj II. ge»

füferten Scfelag, bafi tyapft ©regor IX. eingreifenb in bie

lanbeS fecrrlidjen Stedjte eigatinädjtig ntaftgebatbe Stidjter in

biefem Streite ernannte nnb jwar in ganj partetifefefettt»

feitiger SBeife. Sic Stopftet gnterlafen befaf; bat Sirdjen»
fafe in SJturi, für weldjen ber gefenten »on ©ümfigen an»

gefprodjen rourbe, unb bie päpftttdjat Stidjter Waren ber

Sropft, Srior unb ber Sdjafemeifter (SfeefaurariuS) beS

SlofterS gnterlafen; alfo Stidjter unb gartet jugleicfe.

Stöcfe mefer; unter bat ©cricfetSjeugen finben wir nur Seut»

prieftcr unb Pfarrer, bis auf einen einjigen mutfemafjtidj

SBelttitfeen, bot Saien Sonrab oon Dfterntunbigen, ber oiel»

leidjt Sfoftergüter ju Sefeen trug, ba gitterfafat bort Se»

fifeungen featte. Sa nun bie Stojefjgegner beS SlofterS

ju bot bebeutenbften Serfonen getjörten — ©raSburg war

j. S. ein freies SteidjSlefjot — unb feineSwegS unpar»
teiifdjeS Stedjt oor ber geiftlidjen ©ewatt finben fonnten,
wie mufjten niefet ©eringere Uittedjt leiben! greilidj erfeub

ficfe bann ©ewalt wiber ©ewalt unb ber SJtädjtigere wurbe

SJteifter uttb bieS ift bie Sebeutung ber fogenannten Staub»

ritterjeit, bie üou allen redjt» unb rebfiefe Satfenben mit
Stedjt oerabfefeeut Wurbe unb bie bocfe ben Seim beS ©uten
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jenem Rechtsspruche, dcm dcr erste Scharnachthal bciwzhntc,
sechs Wochen, nachdem ,der Gras von Sigma als) Papst

Gregor IX. am Palmsonntage (24. März) 1239 in dcr

Lcitcraukirchc zu Rom dcu Bann über Friedrich II.
ausgesprochen nnd alle Unterthanen vom Eidc der Treue
entbunden hatte, den 7. Mai 1239, fand zwischen dcm Pfarrer
Ulrich von Muri nnd Johann, Sohn des gew. Schulthcißcn
in Bern und Konrad, ncbst dcssen Sohn Jakob, dem Schultheißen

zu Grasburg, eine Rechtshandlung übcr zwei Theile
dcs Zehuten zu Gümligen statt. So mächtig fühlte sich

die geistliche Obergewalt dnrch dcn gcgcn Friedrich II.
geführten Schlag, daß Papst Grcgor IX. eingreifend in die

landes hcrrlichcn Rcchte eigenmächtig maßgebende Richter in

dicscm Streite ernannte nnd zwar in ganz parteiisch-einseitiger

Weise. Tic Propstei Jntcrlakcn besaß dcn Kirchensatz

in Muri, für welchen der Zehnten von Gümligen
angesprochen wurdc, nnd die päpstlichen Richter waren dcr

Propst, Prior nnd der Schatzmeister (Thcsaurarius) des

Klosters Jntcrlakcn; also Richter und Partei zugleich.

Noch mehr; nnter den Gcrichtszeugcn finden wir nur Lcut-

pricstcr uud Pfarrer, bis auf einen einzigen muthmaßlich

Weltlichen, den Laien Konrad von Ostermundigen, der

vielleicht Klostergüter zn Lehen trug, da Jnterlaken dort
Besitzungen hatte. Da nun die Prozcßgcgner des Klosters

zn dcn bedeutendsten Personen gehörten — Grasburg war

z. B. ein sreics Reichslehen — nnd keineswegs

unparteiisches Recht vor der geistlichen Gewalt finden konnten,

wie mußten nicht Geringcrc Unrecht leiden! Freilich erhub

sich dann Gewalt wider Gewalt und der Mächtigere wurde

Meister und dies ist die Bedeutung der sogenannten Raub-

ritterzcit, die von allen recht- nnd redlich Denkenden mit
Recht verabscheut wurdc und die doch den Keim des Guten
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tn ftdj frng. SluS bot gelten gröftter ©ewattttjat unb

Ungerecfetigfeit gingen Stedjt unb greifeeit fiegreiefe feeroor.

SBäferenb all' bie SJtädjtigat im Sanbe in milber Staufluft
unb ootl £>errfcfebegierbe ftdj befefebetot, würben Stäbte» unb

Säitberfcünbttiffe geftiftet, um baS jertretote Stecfet wieber

feerjuftellen unb bie greifeeit ju fetjirmen loiber bat Sfitbrang

ber burefe Unterbrüdung ber Sdjwädjerat int Saufe bes

13. gaferfeunbcrtS ju gürften geworboteu Ferren. §ier

ju Sanbe waren eS bie Si&urgcr unb Habsburger, bie all»

mälig jeben freien SJtann jum Siatftmamt unb jebeS Stüd
freies SteicfeStanb jum Eigentfeum ju ntadjen fudjten. Einen

ttadjfealtigatSBiberftanb leiflete ifenen nebft Saupeu, ©üntmeneu,

©raS6urg unb SJturten bie freie SteidjSftabt Sern; an fie

(efente ftd) ber untere. Sibel, bie SJliliteS, an, bie oon ben

©roftot unb SJtädjtigat oerfofgt unb oft beraubt feintet- bat

SJtauern ber müfefam, aber mit jugatötidjer Sraft fid) empor»

arbeitenben Sürger feülfreidjot Sdjufe unb Sdjirnt fanben.

gu biefen üom feofeot Sibel Serfotgtat gefeörcn auefe bie

§erreu üou Sdjaritaefetfeal, bie Doritefemlicfe oor bat Ferren
Don SBäöiSwil, berat Sefeenträger fte waren, bei ber Stabt
Sern ju beibfeittgem §eif Sdjufe fudjten jur geit, afS

Sönig Sllbredjt ber ,<pa63burger gewalttfeättg int Saube

waltete. Sie Ferren oon Sdjarnadjtfeal waren Sienft»
mäitner ber Sibttrger, bie mit beut gafere 1263 auSfterbatb

b.tburdj wenigftenS bau Stamat nacfe wiebererftuitben, bafj

©raf Ebcrfearb üon §abSburg»Saufatburg, ber bie fefete

Si&itrgeritt, ©räfin Slnna, feeiratete, ben Stamen eineS

©rafen oon Siburg für ftdj unb feine Stadjfommen amtafem.

Dbwofef nun bie Sibttrger geinbe ber Stabt Sern waren,

Wagte cS bodj Surffearb oon Sdjarnadjtfeal, baS Surger»
reefet ber Stabt Sern für fidj unb feine Sinber nacfeju»

fudjen, unb crfeiclt cS im gafere 1300 ober 1301.*) SieS

*J ©efdridjtforfcfeer, III. 50 it. ff.
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m sich trug. Aus den Zeiten größter Gewaltthat und

Ungerechtigkeit gingen Recht nnd Freiheit siegreich hervor.

Während all' die Mächtigen im Lande in witdcr Ranflnst
nnd voll Herrschbcgicrdc sich befehdeten, wurdcn Städte- nnd

Länderbünduissc gestiftet, um das zertretene Recht wicdcr

herzustellen und dic Freiheit zu schirmen wider dcn Andrang
der durch Unterdrückung dcr Schwächeren im Laufe dcs

13. Jahrhunderts zu Fürsten gcwordeucu Herren. Hier

zu Lande waren es die Kiburgcr und Habsburger, die

allmälig jcdcn freien Mann zum Dienstmanu und jcdcs Stück

freics Reichsland zum Eigenthum zu machen snchtcn. Einen

nachhattigcnWiderstand leisteteihncn ncbst Laupen, Gümmenen,

Grasburg und Murten die srcie Reichsstadt Bern; an sie

lehnte sich der untere Adel, die Milites, an, die von dcn

Großen nnd Mächtigen verfolgt und oft beraubt hinter den

Mauern der mühsam, aber mit jugendlicher Kraft sich

emporarbeitenden Bürger hülfreichen Schutz und Schirm fanden.

Zu dicscn vom hohcn Adel Verfolgten gchörcn auch die

Herren von Scharnachthal, die vornehmlich vor den Herren

von Wädiswil, deren Lehenträgcr sie waren, bei der Stadt
Bcrn zn beidseitigem Heil Schutz suchten zur Zeit, als

König Albrecht dcr Habsburger gewaltthätig im Lande

waltete. Die Herren von Scharnachthal waren Dienst-
männcr dcr Kiburgcr, die mit dem Jahre 1263 aussterbend

dadurch wenigstens dem Namen nach wiedererstunden, daß

Graf Eberhard von Habsburg-Laufcnburg, der die letzte

Kiburgcrin, Gräfin Anna, heiratcte, den Namen eines

Grafen von Kibnrg für sich und scinc Nachkommen annahm.

Obwohl nun dic Kiburger Feindc dcr Stadt Bern waren,

wagte cs doch Burkhard von Scharnachthal, das Bürgerrecht

der Stadt Bern für sich und seine Kinder nachzusuchen,

und erhielt cs im Jahrc 1366 odcr 1361.*) Dies

Geschichtforscher, III. SO u. ff.
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featte fogleid) ben gewünfcfeten Erfolg; benn am 6. gebruar
1301 (SJtontag nacfe Sicfetmeft") erflärten bie Sruber Slrnotb

unb SBattfeer oon SBäbiSwif, greie, sperren ju grutigen, auS

Sidjtung für bie Stabt Sern, biefe SJtiftfeeHigfeiten jwifdjen
ifenen unb Surffearb oon Sdjarnacfetfeaf feiat beigelegt; er

unb feine Sinber bürften baS Sürgerredjt unb gteicfejeitig

auefe bie ©üter, bie fie Don ifenen ju Sefeen trügen, frei
unb ungefeinbert befifeen. Mein bie Ferren üon SBäbiSwit

fdjrinen nur bem einftweiligen Sraitge ber iferer ^errfdjaft
gefäferlidjen Surger üon Sern, wetdje fidj felbft beS SönigS
SJtadjt fttfen entgegengeftefft featten, nacfegegeben jtt feabett,

ofene im Erttfte baS Seftfetfeum ber Eblen oon Scfearnadj»

tfeat feerauSgeben ju wotlat, bis enblicfe ein oon Scfettftfeeifj

Suno SJtünjer ju Sern unb oier SJtiträtfeot in eritftltdjer
SBeife gegebener ScfeiebSfprudj fie baju nötfeigte (2. September

1301). Saburdj fant Surffearb ist bat ungefdjntäferfen
Seftfe feiner ©üter, bie er unter bem Sdjufe ber mädjtigen
Stabt bafb beträdjtticfe üetmefette. 3*»at banb ifen bie

Wegen Serfuft ber Setjengüter feeilig gefeattote Scfeenpffiefet,

bafj er in ben nädjften Stiegen ber Stabt Sern bie SBaffen

nidjt für fie gebraudjai bürfte, ba Sern feine Dberfefett»

feerren, bie greifeerrot »du SBäbiSwit unb üom Sfeurn ober

beren Stnoerwanbte unb greunbe befefebete, aber er bürfte
feoffen, bafj bieS Don Seite feiner banfbaren Söfene unb

Snfel in reiefeem SJtafte gefefeefeat werbe, befonberS wenn
einmal jene läftige geffel beS SefeenoerbattbeS gefprengt fein
würbe. Sern bürfte bamit jufrieben fein, baft eS biefeS

tapfere ^errengefcfefedjt triefet in ben Steifeen ber geinbe
erblidte.'

Surffearb oon Scfearnacfelfeal feinterfiefj bei feinem Sib»

teben (1322) feinen brei Söfenen, oon metrfeen Sonrab ju
Slefdji gefeffen unb beSwegen oft blofj oon „Stefcfee" ge»
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hatte fogleich den gewünschten Erfolg; denn am 6. Februar
1301 (Montag nach Lichtmeß) erklärten die Brüder Arnold
und Walther von Wädiswit, Freie, Herren zu Frutigen, aus

Achtung für die Stadt Bern, diese MißHelligkeiten zwischen

ihnen und Burkhard von Scharnachthal seien beigelegt; er

und seine Kinder dürften das Burgerrecht und gleichzeitig

auch die Güter, die sie von ihnen zu Lehen trügen, frei
und ungehindert besitzen. Allein die Herren von Wädiswil.
scheinen nur dem einstweiligen Drange der ihrer Herrschaft

gefährlichen Burger von Bern, welche fich selbst des Königs
Macht kühn entgegengestellt hatten, nachgegeben zu haben,

ohne im Ernste das Befitzthum der Edlen von Scharnachthal

herausgeben zn wollen, bis endlich ein von Schultheiß
Kuno Münzer zu Bern und vier Miträthen in ernstlicher

Weise gegebener Schiedsspruch sie dazu nöthigte (2. September

1301). Dadurch kam Bmkhard in den ungeschmälerten

Besitz seiner Güter, die cr untcr dem Schutz der mächtigen
Stadt bald beträchtlich vermehrtc. Zwar band ihn die

wegen Verlust der Lchengüter heilig gehaltene Lcheiipflicht,

daß er in den nächsten Kriegen der Stadt Bern die Waffen
nicht für sie gebrauchen durfte, da Bern seine Oberlehnherren,

die Freiherren von Wädiswil und vom Thurn oder

deren Anverwandte und Freunde befehdete, aber er durfte

hoffen, daß dies von Seite feiner dankbaren Söhne und

Enkel in reichem Maße geschehen werde, besonders wenn
einmal jene lästige Fessel des Lehenverbandes gesprengt sein

würde. Bern durfte damit zufrieden sein, daß es dieses

tapfere Herrengeschlecht nicht in den Reihen der Feinde
erblickte.'

Burkhard von Scharnachthal hinterließ bei feinem
Ableben (1322) feinen drei Söhnen, von welchen Konrad zu
Aeschi gesessen und deswegen oft bloß von „Aesche" ge-
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feeiften, ein beträdjtlidjeS Sermögen, baS in ber golge fo

fefer junafem, baft ifere einftigen Sefeenfeerren üon Sien

mit Eifer Efeeoerbinbungen mit bent Scfearnacfetfealifcfeeit

©efcfefecfete fudjten unb erfeieften. gnbeft gingen bocfe audj

ßon Sien'fdje ©üter auf bie Scfearnadjtfeat über unb be»

fonberS war eS SonrabS älterer Steffe ober Setter Sonrab
ber jüngere, ber bergleicfeat unb fefer üiele anbere ©üter

an fidj bradjte. Er ift ber erfte Scfearttacfelfeal, ber fidj
in Dberfeofen ein Seftfetfeunt erwarb; er fattfte bafefbft,
28. Stoüember 1376, um 330 Sfunb einen SBeingarten fammt

^offtatt unb Seiler; beSfeatb wurbe er bann audj juweilat
„oon Dberfeofen" gefeeiften. Sein Sofen StiflauS, ber eigent»

ficfee Stammoater ber berüfemtat Sdjarttacfelfeate, wäferatb
' anbere Sinien im ^jerrotbiatfre bet ©rafen oon Siburg ju
Surgborf unb Sfettn üerfdjwaiibat, trat ganj in bie guft»

ftapfot feineS um 1391 feingefcfeicbenat SaterS. Surdj
©tüd unb Stugfecit üermeferte er feine feabe aitfterorboitlicfe.
Sr feeiratete fefer früfe, oielleicfet fdjott in feinem 16. gafere,
unb war ju Sfeun angefeffeu, wo er SJtitglieb beS

StatfeeS war, baS Surg fefeen unb bie §ut beS Surg»
tfeoreS featte, bannacfe baS feeutige §elfereigebäube bewofente.

SllS ifem feine ©emafeliit gta int gafere 1380 ftarb, wanbette

ifen bie Snft an, äfenlicfe feinem Snfel Sunrab, ficfe im SluS»

tanbe umjtefefeen, mofein er aber jog, ift nidjt befannt.

-Stadj feaufe jurüdgefefert, wotttc er einem ©efübbe jufolge
nad) gerufatem pilgern, allein er wurbe baran oerfeinbert,

obwofel er feiefür ritte befonbere Sewittigung oom bifcfeöf»

lidjen Slbminiftrator ju Sonftanj featte. Salb barauf oer»

mäfelte er ficfe mit Stnna oon Stof auS Sujern, weldje ifem

eine reicfee SJtitgift bracfete. Sie ftarb jebodj fcfeon int

gafere 1393, Worauf er einem unS uitbefanntoi SriegSjuge
beiroofente, ber ifem, roie'eS fdjeint, bie Stitterwürbe ein»
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heißen, ein beträchtliches Vermögen, das in der Folge so

sehr zunahm, daß ihre einstigen Lehenherren von Kien

mit Eifer Eheverbindungen mit dcm Scharnachthalischen

Geschlechte suchten und erhielten. Indeß gingen doch auch

von Kien'sche Güter auf die Scharnachthal über und

besonders war es Konrads älterer Neffe oder Vetter Konrad
der jüngere, der dergleichen und sehr viele andere Güter

an sich brachte. Er ist der erste Scharnachthal, der sich

in Oberhofen ein Besitzthum erwarb; er kaufte daselbst,

28. November 1376, um 336 Pfund einen Weingarten sammt

Hofstatt und Keller; deshalb wurde er dann anch zuweilen

„von Oberhosen" geheißen. Sein Sohn Niklaus, der eigentliche

Stammvater der berühmten Scharnachthale, während
' andere Linien im Herrendienste der Grafen von Kiburg zu

Burgdorf und Thnn verschwanden, trat ganz in die

Fußstapfen seines um 1391 hingeschiedenen Baters. Durch
Glück und Klugheit vermehrte er seine Habe außerordentlich.
Er heiratete sehr früh, vielleicht schon in seinem 16. Jahre,
und war zu Thun angesessen, wo er Mitglied des

Rathes war, das Burglehen und die Hut des

Burgthores hatte, demnach das heutige Helfereigebäude bewohnte.
Als ihm seine Gemahlin Ita im Jahre 1380 starb, wandelte

ihn die Lust an, ähnlich seinem Enkel Kunrad, sich im
Auslande umzusehen, wohin er aber zog, ist nicht bekannt.

Nach Hause zurückgekehrt, wollte er einem Gelübde zusolge

nach Jerusalem pilgern, allein er wurde daran verhindert,

obwohl er hicsür eine besondere Bewilligung vom bischöflichen

Administrator zu Konstanz hatte. Bald darauf
vermählte er stch mit Anna von Rot aus Luzern, welche ihm
eine reiche Mitgift brachte. Sie starb jedoch schon im

Jahre 1393, woranf er einem uns unbekannten Kriegszuge
beiwohnte, der ihm, wie'es scheint, die Ritterwürde cin-
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bradjte; baut oom gafere 1394 an flegelt er als Stitter, gum
britten SJtafe fniipfte er baS Sanb ber Sfee, Wofel bie

gläitjenbfte Serbinbung, bie er bis jefet gefdjloffen featte.

grau Slntonia oon Sdjaraadjtfeal, geborne oon Seftiugat. unb

üertoitttocte Stitfdj Don greiburg fdjien SllleS ju oerciirigat,
WaS ein Sfeefeerr ftdj Wünftfeen mag, um attgenefem uub

glanjooll ju leben. Stcbft geiftigen uttb Icibtidjat Sfejügen
bradjte fie ein grofteS Sermögen unb bot ©lanj ber an5

gefefeenften gamitie beS SanbeS mit.
gfer Safer 3afo6 war Sdjnltfeeifj uub iljr Sruber

Subwig erlangte foebat 1394 biefe feödjfte SBürbe ber Ste»

pubtif unb bcfeiclt fte bis an fein SebatSenbe im gafere

1407. Siefer llniftaub wax attfctjcibatb für StiflauS oon

Sdjarnadjtfeal, baft er fein Sürgerredjt in Sern, wo er ein

§auS utttetfealb bott Erfadjerfeofe befaf;, unt 10 Sfunb
wieber erneuerte, grau Slntonia war bottuadj Urfadje, baft

itadjmalS bie Sdjatttadjtfealc ber Stepublif mit Statfe unb

Strm geuüfet feaben uub ifer unftreitig jur feödjftot 3ter°e

für alte fommatbot geitett gerridjtot. Sajtt gab fie aber

nodj auf eilte anbere SBeife Seranlaffuttg; fte gebar iferem

SJtanne eilten muntern Sofen, StamenS granj, weldjer mit
Stedjt cttt Siebfing beS SaterS wurbe. Soit ifem flammt
bie jüngere auSgejridjiictcrc Sinie, wefefee in bot Surgunber»

fliegen jene Reiben bent Saterfanbe inS gelb ftellte, wäfereub
bie ältere Sinie, burdj feilten ätteften Sofen §einjntann fort»

gepflanjt, fdjon im britten ©rabe in Sdjaitbe nnb Slenb

ju ©runbe ging. Sod) bürfen wir babei §cinjmannS
ätteften Sofen niefet üergeffen, „bat feftfamat wot erfafenten
Stitter Sunrab", wie ifen SfitSfeelnt nennt. Stitter SunrabS

merfwürbige SebatSfcfeidfafe, inSbefonbere feine grofjen Steifen,

muffen unfere Sfufmerffamfeit in »ollem SJtafje in Slnfprud)
nefemen. Sunrab war ein Stitter im Dollftat Sinne beS
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brachte ; denn vom Jahre 1394 an siegelt er als Ritter. Zum
dritten Male knüpfte er das Band der Ehe, wohl die

glänzendste Bcrbiudnng, die cr bis jctzt geschlossen hatte.

Fran Antonia von Scharnachthal, gcbornc von Seftingcn. nnd

verwittwcte Ritsch von Freiburg schicn Altcs zu vereinigen,
was cin Ehchcrr fich wünschen mag, nm angenehm nnd

glanzvoll zu lcbcn. Ncbst geistigen nud leiblichen Vorzügen
brachte sie ein großes Vermögen und dcn Glanz der an,
gcschenstcil Familie des Landes mit.

Ihr Vatcr Jakob war Schultheiß und ihr Brnder
Ludwig erlangte focbcm 1394 diese höchste Würde der

Republik und behielt sie bis an sein Lcbenscnde im Jahrc
1497. Dieser Umstand war entschcidcnd sür Niklaus von
Tcharnachthal, daß cr fcin Bnrgerrccht in Bcrn, wo er ein

Hans lmterhalb dcm Erlacherhofe befaß, um 19 Pfund
wicdcr erneuerte. Fran Antonia war demnach Ursache, daß

nachmals dic Scharnachthalc der Republik mit Rath und

Arm genützt habcn nnd ihr unstreitig znr höchsten Zierde

für alle kommenden Zcitcn gereichten. Dazu gab sie aber

noch auf eine anderc Wcise Veranlassung; sie gebar ihrem
Manne cincn muntern Sohn, Namens Franz, welcher mit
Recht cin Liedling des Batcrs wurde. Bon ihm stammt
dic jüngere ansgezeichnctcrc Linie, welche in dcn Bnrgunder-
tricgen jcne Helden dem Balerlandc ins Feld stclltc, während
die cilterc Linic, durch seinen ältesten Sohn Heinzmann
fortgepflanzt, schon im dritten Grade in Schande und Etend

zn Grunde ging. Doch dürfen wir dabei Hcinzmanns
altcstcn Sohn nicht vergcssen, „dcn seltsamen wyt erfahrnen
Ritter Kunrad", wie ihn Anshelm nennt. Ritter Kunrads
merkwürdige Lebensschickfalc, insbesondere seine großen Reifen,
müssen unsere Aufmerksamkeit in vollem Maße in Anspruch

nehmen. Kunrad war cin Rittcr im vollsten Sinne des
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SBorteS. Sitt tapferer Segen, bewies er nidjt nur SJtutfe

bei bat uiamtigfaltigftot Steifegcfafercu, fonbern audj int

Sampfe, im ©ewüfel ber Sdjladjt. gene feelbenmütfeigen

Sämpfer gegen bie Ungläubigen, bie gofeanniter ju StfeobuS,

bejeugtat ifem, baft er als ein auSgcjridjitcter Streiter Sferifti

gegen bie Surfen gefäutpft tjabe. git ädjt ritterfiefeer SBeife

»erlangt er für alt' feine Sienfte nidjt ©olb nodj Silber,
baS nur Snedjten gejiemt, fouberu Sfere ju gaoinnen unb

als inanitticfecr tapferer Stitter jtt gelten unb gepriefot ju
werben, gefet ifem über afleS.

Sunrab oerfebte feine gugenbjaljre ju Dberfjofat unb

wurbe bort nadj öer bau Sfbel jener 3eit eigenen SBeife

erjogot. Segrciftidj war bafeer nidjt bie Sdjtt(ftu6e mit
iferer förper» uttb gcifteSfdjäblidjat Suft ber Drt, wo fein

Serftanb entroidelt, fein SBille gefräftigt lourbc. SaS Seben

felbft, Scljrc uub Seifpiel feiner Eftcrn folftat feine Snt»

wid'efnng forbern. Scfeon früfe begeifterten ifen ritterfiefee

3ügc unb Stjatot, oon weldjen ifem fein ©roftoater StiflauS,
ber felbft ein greunb abeuteuertiefeer SBanb erfafertat war,
ooll Segeifterung crjäfeltc. Son ifem, niefet dou feinem Sater,
bot fcfeon im 17. gafere öie Eljc mit gaquette Slitfcf), ber

ioefeter feiner Stiefmutter, att bot feäuSlicfeen §crb unb att
oiele SJtüfefeligfeitat beS SebenS fettete, Don feinem ©roft»
oater a'lfo tjernafein ber jitttgc Stirb, wie eS auswärts fo
Diefe fdjöne unb merfioürbigc Sauber unb Drte gebe, worin
fdjöne Saläjre mit präefetigen Stiftern unb gräulein fidj
fanben. Saum jum giiugliiige Ijerangewadjfeu, tradjtetc

er ooll flammenber Segierbe nadj füfenot, redjt weitfeitt»

gefeeuben SBanberfafertai, um all' bie feftfamen Sänber unb

SJtenfdjen feinten ju lernen, »on wefdjen ifem feilt ©roftoater
gefprodjen featte. Sine Empfefeluitg ber bernifdjen Stegierung,
bie bamalS mit SaooDen in ben freunbfctjaftlidjftat Sc»

Serner Saf^enbud) 1889/9". 15
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Wortes. Ein tapferer Degen, bewies er nicht nur Muth
bei dcn mannigfaltigsten Reisegcfahrcn, sondern auch im

Kampfe, im Gewühl der Schlacht. Jene heldcmnüthigen

Kämpfer gcgcn die Ungläubigen, dic Johanniter zu Rhodus,
bezeugten ihm, daß er als ein ans gezeichneter Streiter Christi

gegen die Türken gekämpft habe. In ächt ritterlicher Weise

verlangt cr für all' seine Dienste nicht Gold noch Silber,
das nnr Kncchtcn geziemt, fondcrn Ehre zu gewinnen und

als mauntichcr tapferer Ritter zn gelten nnd gepriesen zu
werden, gcht ihm über alles.

Kunrad verlebte feine Jugendjahre zu Oberhofen nnd

wurde dort nach der dcm Adel jener Zcit eigenen Weise

erzogen. Begreiflich war daher nicht die Schnlstnbe mit

ihrer körper- nnd gcistcsschädlichen Luft dcr Ort, wo sein

Beistand entwickelt, sein Wille gekräftigt wnrdc. Das Leben

selbst, Lehre nnd Beispiel feiner Eltern sollten scine

Entwickelung fördern. Schon früh begeisterten ihn ritterliche
Züge nnd Thaten, von welchen ihm sein Großvater Niklaus,
der selbst ein Freund abenteuerlicher Wanderfahrten war,
voll Begeisterung erzählte. Bon ihm, nicht vou seinem Bater,
den schon im 17. Jahrc die Ehe mit Jaquette Ritsch, der

Tochter seiner Stiefmutter, an den häuslichen Herd und an
viele Mühseligkeiten des Lebens kettete, von seinem Großvater

also ^vernahm der jnngc Kurd, wie es answärts so

viele schöne nnd merkwürdige Länder und Orte gebc, worin
schöne Paläste mit prächtigcn Rittern und Fränlein sich

fänden. Kaum zum Jünglinge herangewachsen, trachtete

cr volt stammender Begierde nach kühnen, recht weithin-
gehendcn Wanderfahrten, nm all' die seltsamen Lander und

Menschen kennen zu lernen, von welchen ihm fein Großvatcr
gcsprochen hatte. Eine Empfehlung dcr bernischcn Rcgicrung,
die damals mit Savoyen in den freundschaftlichsten Bc-

Berner Taschenbuch 188g/gn. 15
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jiefeungen ftunb, bradjte ifen nacfe Sfeambert) an ben §of
HerjogS SfmabeuS I., ber ifen feinem Sofelte Subwig als

Spiel» unb SilbungSgefäferten jugefellte. Saburdj würbe

er Herjog SubwigS oertrauter greunb uttb Sdjilbfnappe.
SllS er bafeer nadj ber Sferonattfagung feineS SaterS, baut

baS Slofter ju Stipaiffe am ©enferfee ficfe jurüdjog unb

fpäter Sapft gelir V. würbe, jur Stegierung gelangte, war
eine feiner erften Stegentatfeanbluttgat, baft er 1434 feinem

greunbe Stirb, beffen Steifebegierbe er fannte, ritte tebenS»

fängtidje Scnfion oon 200 fleinen ©olbgulben auf bie Sitt»

fünfte ber Saftetlanie Sttbrefin anwies. Sa jebodj ber

Herjog fefer gelbbebürftig war unb eigentfiefe mefer gab als

er featte, fo entfagte greunb Surb auf fieben gafere bent

©enüffe ber Senfion. Satnit fie aber ja nidjt etwa »er»

geffen würbe, fo ftellte ifem He»Jog Subwig fpäter (1446)
in ben freunbfidjften SluSbrüdat biefe Slnweifung nocfematS

auS, ifen ftetS feiner Hulb unb ©nabe üerftdjernb für bie

oiefen trefflidjen uttb getreuen Sienfte, welcfee er ifem ge»

leiftet t)abe. ©erne bewilligte ifem Herjog Subwig, in beffen

Sienft er ftanb, eiuett Urlaub, um frembe Sänber, frembeS

Stitter» unb Hofwefatjufefeen nnb wofel auefe Sampfe jubeftefeen.

SefetereS war befonberS feine Sacfee; benn wo Sampf unb

Srieg, Stufem unb Sieg ju erlangen waren, ba bürfte unfer
Surb niefet ferne fein. SamalS (1437) war im Stacfebarlanbe

SaüotjenS, in granfreidj, ein Srieg jwifdjen ben Englättbern
unb granjofen entbrannt. Sie Ettgfättber erlangten immer

gröfjere Sortfeetfe. Sie §anp>tftabt granfreidjS fdjien Der»

loren; fcfeon nannte ficfe EnglaitbS Herrfdjer Sönig üon

granfreidj. Sa erfeob fidj grattfreicfeS Sdjufegeift uttb er»

wedte unb begeifterte jene feetbenntütfeige gungfrau geanne
b'Slrc üon DrleanS, berat jauberfeafteS SBefen bie ftoljen
Englänber in bie glwdjt trieb unb baS franjöfifdje SriegS»
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Ziehungen stund, brachte ihn nach Chamböry an den Hof

Herzogs Amadeus I., der ihn feinem Sohne Ludwig als

Spiel- nnd Bildungsgefährtcn zugesellte. Dadurch wurdc

er Herzog Ludwigs vertrauter Freund und Schildknappe.

Als cr daher nach der Thronentsagung seines Vaters, der

in das Kloster zu Ripaille ani Genfersee sich zurückzog und

später Papst Felir V. wurde, zur Regierung gelangte, war
eine seiner ersten Regentenhandlungen, daß cr 1434 seinem

Freunde Kurd, dessen Reisebegierde er kannte, eine

lebenslängliche Pension von 266 kleinen Goldgulden auf dic

Einkünfte der Castellante Cudrefin anwies. Da jedoch dcr

Herzog sehr geldbcdürftig war und eigentlich mehr gab als

er hatte, so entsagte Frcund Kurd auf sieben Jahre dem

Genusse dcr Pcnsion. Damit sie aber ja nicht etwa

vergessen würde, so stellte ihm Herzog Ludwig später (1446)
in dcn freundlichsten Ausdrücken diese Anweisung nochmals

aus, ihn stets seiner Huld und Gnade versichernd für die

vielen trefflichen und getreuen Dienste, welche cr ihm
geleistet habe. Gerne bewilligte ihm Herzog Ludwig, in dessen

Dienst er stand, einen Urlanb, um fremde Länder, fremdes

Ritter- und Hofwefen zu sehen und wohl auch Kämpfe zu bestehen.

Letzteres war besonders seine Sache; denn wo Kampf und

Krieg, Ruhm und Sieg zu erlangen waren, da durfte unser

Kurd nicht ferne sein. Damals (1437) war im Nachbarlande

Savoyens, in Frankreich, cin Krieg zwischen den Engländern
und Franzosen entbrannt. Die Engländer erlangten immer

größere Vortheile. Dic Hauptstadt Frankreichs schien

verloren; fchon nannte sich Englands Herrscher König von

Frankreich. Da erhob sich Frankreichs Schutzgeist und
erweckte und begeisterte jene heldenmüthige Jungfrau Jeanne
d'Arc von Orleans, deren zauberhaftes Wesen die stolzen

Engländer in die Flucht trieb und das französische Kriegs-



— 227 —

feeer (unter Sart VII.) jum Siege bradjte. Stn biefen rufem»

Collen, ewig benfwürbigett Sämpfen nafem audj Sunrab üon

Sdjarnadjtfeal üiele SJtonate lang Sfeeil, feingeriffen üon bem

Stnbtide jener gottbegeifterten gungfrau. Er burcfejog granf»
reicfe freuj unb quer unb ritt üon Sdjlofj ju Scfetofj, oon

Hof ju Hof; audj beim Selpfein oon Stame (natfemalS

Subwig XL) feofete er unb erfeielt beffen ©unft uttb eifrige

Smpfefelungat. So war er laut bem Sipfom, weldjeS ifem

Herjog Subwig Don Saootjen jur Seglaubigung feiner Steife

fpäter auSftellte, beim Sönig oon Staoarra, bei bat Her»

jogen oon Sluretianefj, Sritania, Sourbon, üon Sllanfean,

bei bem ©rafen oon Strmeniag unb ber ©räfin „güri"
(goir). Siefe feiejj Steonora uub war beS SönigS oon

Staoarra Sodjter. SBie üiele Ebte jener 3eit uttb befonberS

bie Serner, trat er nun audj 1440 eine Steife über SJteer

inS gelobte Sanb an. gm gleicfeot gafer 1440 unternafem

audj Subroig üou SieSbadj in Scgfcitung HanfeuS üoit ber

©rub eine SßaUfafert nadj bent fecit. ©rabe; beibe roanbertat

fpäter (1447) über Söln quer burdj Europa nadj Seitebig
nnb über Stom nacfe Steapel, roo Subwig üott SieSbadj oon

Sönig StlpfeonS I. oon Stragoitien jnm Stitter gefefetagen

wurbe; bann reisten fie wieber jurüd nadj ©enua, Don bort
über bie Sroüeuce uttb Sangueboc, über bie Sfetenäen nacfe

Spanien unb enbficfe über granfreidj jurüd nadj Haufe.

Soweit nun biefe beiben Stcifcliebfeaber feerumreiSten,

fo tfeat eS bod) unfer Surb ifenen bei weitem juoor. Son
feinem greunbe unb Herrn Subwig, Herjog oon Saootjen

weg, reiste er bent Stfeoban entlang nacfe SOtarfeiÜe, fefeiffte

fidj nadj Sarbittiett ein unb burdjjog biefe gnfel, ungeaefetet

üieler Sdjwierigfeitot, weldje ifem Sanb unb Seroofener

bereiten modjten. Stun fufer er nadj Sijilien unb umS

neapofitanifefee Sönigreidj feerum nad) ben jonifefeen gnfefn,
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Heer (unter Karl VII.) zum Siege brachte. An diesen

ruhmvollen, ewig denkwürdigen Kämpfen nahm auch Kunrad von

Scharnachthal viele Monate lang Theil, hingerissen von dem

Anblicke jener gottbegeisterten Jungfrau. Er durchzog Frankreich

kreuz und quer und ritt von Schloß zu Schloß, von

Hof zu Hof; auch beim Delphin von Vienne (nachmals

Ludwig XI.) hofete er und erhielt dessen Gunst und eifrige

Empfehlungen. So war er laut dem Diplom, welches ihm
Herzog Ludwig von Savoyen zur Beglaubigung seiner Reise

später ausstellte, beim König von Navarra, bei den

Herzogen von Aurelianeß, Britania, Bourbon, von Alantzan,
bei dem Grafen von Armeniag und der Gräfin „Füri"
(Foix). Diefe hieß Eleonora und war des Königs von

Navarra Tochter. Wie viele Edle jener Zeit uud besonders

die Berner, trat er nun auch 1440 einc Reise über Meer
ins gelobte Land an. Im gleichen Jahr 1440 unternahm
auch Ludwig von Diesbach in Begleitung Hansens von der

Grub eine Wallfahrt nach dem heil. Grabe; beide wanderten

später (1447) über Köln quer durch Europa nach Venedig
und übcr Rom nach Neapel, wo Ludwig von Diesbach von

König Alphons I. von Aragonien zum Ritter geschlagen

wurde; dann reisten sie wieder zurück nach Genua, von dort
übcr die Provence und Languedoc, über die Pyrenäen nach

Spanien und endlich übcr Frankreich zurück nach Hause.

Soweit nun diese beiden Rciscliebhaber herumreisten,
so that es doch unser Kurd ihnen bei weitem zuvor. Von
seinem Freunde und Herrn Ludwig, Herzog von Savoyen

weg, reiste er dem Rhoda« entlang nach Marseille, schiffte

sich nach Sardinien ein und durchzog diese Insel, ungeachtet

vieler Schwierigkeiten, welche ihm Land und Bewohner
bereiten mochten. Nun fuhr er nach Sizilien und ums

neapolitanische Königreich herum nach den jonifchen Inseln,
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ba nodj fein Sontpaft bie SJteerfafert leitete, obwofel

fdjon bamalS Sönig gofeann, Sofen HeinricfeS üou S»rtugal,
Herjog üon SiSco, EntbednngSfaferten im SBeltmeer aufteilen

lieft unb SlfrifaS SBcftfüfte entbed'te. Son bot joutfdjot
gnfelu weg gingS nadj Sreta (Sattbia) uub StfeobttS, wo

unfer Steifetiber bei fedjs SJtouatat blieb, weil er ba ©riegeu»

feeit fanb, feinen Helbenmutfe jtt bcineifeii. StfeobitS, bamalS

oon bat gofjattititafetitterit befeffat uub üertfeeibigt, featte

gerabe einen fefeweren Sturm jn beftefeat, iitbau ber Sultan
oon Slegtjpten mit grofter HeereSntadjt gegen bie gnfel fecran»

rüdte nnb fie jtt erftürmat tradjtete; aber oergeblicfe ffrengte

er fidj mtt ättjjerfter SButfe an, bie gufel beu gofeamtitern

ju entreifjat. Sie üerjweifeltftat Stürme würben tapfer
uub mit ©tüd abgefcfelagot; StfeobitS blieb bat Sferiftcn.
Sor Silian glänjte öie Sapferfeit unfereS bernifdjen Heften,
Öer, wenn audj in fernem Sanbe, fo weit üon ber Heimat
unb in uitgewofeittcr SaittpfeSlocife, boutüd) feinen Helbat»

muffe bewies, weldjen ifem bie gofeannitcr fdjrifittcfe bcjcitgten,
ba fte bat füfenat Stieget feödjft uugertt fdjriben fafeat. Stber

er wollte nodj weiter nnb immer weiter, gititädjft fant

ernad) Stjpern, au bat H°f Sönig gofjauit III. auS bau
.Spaufe Suftgnait, einem Scfeloager feineS feerjogtiefeat

greunbeS Subwig dou Sctootjcu. Sönig gofeann überfeäufte

ifen mit ©unftbejatguitgot uub ocrlicfe ifem nebft Slnberm

feinen Crben. Sott ba fudjte Sunrab baS Haitptjiel feiner

Steife, Sätaftina, ju erreidjot, loofeiit er ftdj nun einfdjiffte,
um tu Die guftftapfat beS SrföferS ju treten. St (anbete

in ©efeflfdjaft mit ©raf gofeann oon Steuenburg bei Slffarou,
uub befudjte oon ba auS bie feeifigot Drte beS gelobten
SanbeS: Stajarctfe, bot Serg Sabor, ©allläa, Sautaria,
bie Ufer beS gorban uttb beS tobten SJteereS, getidjo,
Setfjlcfelnt, uttb otblicfe fam er ju feiner gröften greube nadj

228

da noch kein Kompaß die Meerfahrt leitete, obwohl
schon damals König Johann, Sohn Heinrichs von Portugal,
Herzog von Bisco, Entdeckungsfahrten im Wettmcer anstellcu

ließ und Afrikas Westküste entdeckte. Bon dcn jonifchen

Inseln weg gings nach Creta ^Candia) und Rhodus, wo

unscr Rciscndcr bei sechs Monaten blieb, weil er da Gelegen-

hcit fand, seinen Heldcumnth zu bcwcisen. Rhodns, damals

von den Johanniter-Rittern besessen und vcrthcidigt, hatte

gerade cincn schwcrcn Sturm zu bestehen, indcm dcr Sultan
von Acgyptcn init großer Hccresillacht gcgcn dic Insel hcran-
rücktc und sic zu crstürmcn trachtclc : abcr vcrgcblich strengte

cr sich mit äußerster Wuth an, dic Jnfel dcu Johannitern

zn ciltrcißcn. Tic vcrzwcifcltstcn Stürme wurdcn tapfer
nnd mit Gtück abgcschlagcn; Rhodns bticb dcn Christcn.
Bor Allem glänzte dic Tapferkeit imfcrcs bcruischcn Hcldcn,

dcr, wcnn auch in fcrncm Lande, fo lvcit von dcr Hcimat
und in niigcwohiitcr Kampfesweise, dcnuoch sciiicn Hetden-

muth bcwics, wclchcii ihm dic Johauuitcr schriftlich bczcngten,

da sic dcn kühnen Krieger höchst ungerli schcidcu sahen. Abcr

cr wollte noch weiter und immcr wcitcr. Zunächst käm cr

nach Cypern, an dcu Hof König Johann III. aus dcm

Hanse Lufiguau, ciucm Schwagcr scincs herzoglichen

Freundes Ludwig von Savoyen. König Johann überhäufte

ihn mit Gunstbezeugungen nnd verlieh ihm ncbst Anderm

seinen Orden. Bon da suchte Kunrad das Hauptziel feiner

Reise, Palästina, zu erreichen, wohin er sich nun cinschifftc,

nm iu dic Fnßstapfen dcs Erlösers zu trcteu. Er landete

in Gesellschaft mit Gras Johann von Renenburg bei Aktaron,
und besuchte von da ans die heiligen Orte des getobten
Landes: Nazarcth, den Berg Tabor, Galiläa, Samaria,
die Ufer des Jordan und des todten Meeres, Jericho,

Bethlehem, und endlich kam er zn seiner großen Freude nach
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geatfalott, too er alle bcnfroürbigat Drte befudjte uttb in

ber Strcfec beS fei. ©cabeS mit gmttgfrit feine Slttbacfef oef»

ricfetete, Sic ©efäfettot beS ©rafen gofeamt üou Steucuburg

fteltat, um feine Steife ju bewaferferitat, ein ferntlidjeS 3cug»

nifl auS, roeldjeS ber Herjog unb ©raf oon Surgunb afS

offijielleS Slftcnftüd befiegelte, Sluf ber Stüdreife fam er

nacfe ©riedjariaub, oou )»o er SJtittetitalien, befonberS Stom,
baS bamalS ein oietbefuefeter SBallfaferiSort war, nantentlicfe bie

Satafoiitbeu unb baS ©rab ber Slpoftel SetruS unb SautuS,

befudjte, fal) Staut, gtorenj, Sologna, Senebig, SJtailanb

uub ©enua. Steid) an Erfaferungen uub üielgaoanbt, wie

einft DbpffeuS, ber trojatrifefee Helb, langte er ant faüofeifdjen

Hofe an, wo ifem bie freunb (idj fte Slufnafeme unb eine

cferfurdjtSüotle Sefeaubtung loie Stilen, bte jum ©rabe beS

SrlöferS gepilgert waten, ju Sfeeil warb. Slber fein wanber»

luftiger, abeutatertiefeer Sinn trieb ifen balb wieber fort,
beim Steifen war feine einjige Suft, ba ex weber grauen
uoefe SBein, nidjt Spiel nodj ©efettfdjaft liebte. SieSmal

galt eS ben SJioferatföitig in ©raitaba aufjitfudjat, um beffen

Sradjtgcbäube wie bie Sllfeambra u. f. w. uub bie föniglidje

Hoffealtung ju erfünben. 3uerft (im gafere 1445) fam er

aber nod) burdj granfreidj jum fpanifdj»cferift(icfeen Sönig
gofeann II. üon Saftiliat unb Seon, ftadj nnb fdjlug fidj
mit bat caftitiauifcfeen Stiftern int Surniere fecrutu, warb

feodjgcefert ob feiner ritterlidjat Sapfcrfeit unb erfeielt beSfealb

bat Drbctt beS föniglidjen HalSbaitbeS. Sann braefe er

auf in baS SJtoferattanb nacfe ©rattaba, wo ifen Sunft uub

Sitten gleictjer ©eftalt in Staunen unb Setottnberuitg
fefeten. Sie funftfimtigat Dmmiaben, beren Herrfdjaft bamalS

in Sübfpanien ju ©ranaba nodj blüfete, featten in ber

Sttitft längft bot ara6ifdj»Driatta(ifdjat 3tt>ang einförmiger

Sinicittrilbiittg bei Seite gefefet uttb freien Sunftgcbifbat bat
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Jerusalem, wo er alle denkwürdigen Ortc besuchte und in
der Kirche des hl. Grabes mit Innigkeit scinc Andacht

verrichtete. Die Gefährten dcs Grascn Johann von Nencnburg
steltcn, um scine Reisc zn bcwahrhcitcn, ein förmliches Zeugniß

aus, wclchcs dcr Herzog und Graf von Burgund als

offizielles Aktenstück bcsicgelte. Anf dcr Rückreise kam cr

nach Griechenland, von wo er Mittctitalicn, besondcrs Rom,
das damals cin vielbesuchter Wallsahrtsort war, namentlich dic

Katakomben nnd das Grab der Apostel Pctrns nnd Paulus,
besuchte, sah Siena, Florenz, Bologna, Bcncdig, Maitand
und Genna. Reich an Erfahrungen nnd vielgcwandt, wie

cinst Odysscus, dcr trojanische Held, langte cr am favoyischcn

Hofe an, wo ihm dic freundlichste Aufnahme nnd cine

chrfurchtsvollc Behandlung wie Allen, dic zum Grabe des

Erlösers gepilgert waren, zn Theil ward. Abcr sein

wanderlustiger, abcntcncrlichcr Sinn trieb ihn batd wicdcr fort,
dcnn Reifcn war scine einzige Lust, da cr wcdcr Frauen

noch Wein, nicht Spiel noch Gesellschaft licbtc. Dicsmal

galt es dcn Mohrenkönig in Granada anfznsnchcu, uni dessen

Prachtgebäude wie dic Alhambra u. s. w. und die königliche

Hofhaltung zu erkunden. Zncrst (im Jahrc 1445) kau: er

abcr noch durch Frankreich znm spanisch-christlichcn König
Johann II. von Kastilien nnd Leon, stach und schlug sich

mit dcn castitianischcn Rittern ini Turnierc herum, ward

hochgeehrt ob scincr rittcrtichcn Tapferkeit und crhiclt dcshalb
dcn Ordcn des königlichen Halsbandes. Dann brach cr

ans in das Mohrenland nach Granada, wo ihn Kunst nnd

Sittcu gleicher Gestalt in Staunen und Bewunderung
fctztcn. Dic kunstsinnigen Ommiadcn, deren Herrfchaft damals

in Südspanien zu Granada noch blühte, hatten in der

Kunst langst den arabisch-oricntalischcn Zwang einförmiger

Linicnbildnng bci Scitc gesetzt nnd frcien Knnstgcbilden den
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Sorjug gegeben; man fax) in bat feerrfidjat *ßaläften ber

©roften Statur unb SJtenfdjenwett auf baS bewunberuttgS»

lüürbigfte nadjgebitbet, fo baft unfer Sunrab oon Sdjarnadj»
tfeat barüber in. Sittjüdat gerietfe. Sergleitfeen wollte er

ju Haufe auefe feaben uub nodj jur Stunbe fott fo ein

Senfmal biefer Situftliebfeaberei unfereS Sunrab im Sdjloffe

ju Dberfeofen aufbeioafert werben. SBotigftotS ift bort ein

fogenannter Sürfatfaat mit ©egenftänbeit anS ber Surfet.
Er wollte aber audj als ein tapferer Säntpe Speer unb

Sanje ber SJtoferen ober Heiben, wie er fie itannte, erproben
uub furnierte bafeer weibfidj mit ifenen, alfo baft er mandjat
SJtoferen oom Sferbe fjetuitterftadj, wofür er gröfte Efere

unb ein bafeerigcS geugttift auf weiftem Sapier baooutrug.
Stod) featte er bie ptjrenäifdje Halbinfel niefet ganj burefe»

ftreift. Sllfo oerfügte er fidj jum Herjog oon SJtebitta nacfe

Seoitfa, ttafem an beffen SriegSjttg gegen bie Heiben, mit
baten er unläitgft furniert featte, tfeeil unb erlebte mit bat

Spaniern eine fdjwere Sticbcrlage oor Slnttquera.
SJtit ©ititftbejeuguitgcn überfeäuft waitberte er nadj tyox=

tugal unb ©allijien, wo er jum wunbertfeätigat St. gafob
oon Sontpoftefla wafffafertefe uttb bort a(S ein frommer

Sferift feine Slnbadjt oerriefetete. Son bort am „Snb beS

SrbrtjcfjS" (Finisterrse) aittattgenb, feiefj ifen fein SBanber»

geift nadj bat britannifefeen gnfelit, jum „atgetlättbifdjot"
Sönige, ju Heinridj, fdjiffen. SJtit einer glottc oon 200

Sdjiffcn burdjfegelte er baS fogenannte „roüfte SJteer", unfern

atfantifdjctt Dcean, ber freilidj bei bat fpärfidjat SdjifffafertS»

fettittttiffot jener 3eit roüft genug fein utodjte. EuglanbS

Sönig, Heinrid), ttafem ifen mit ber gröfjtat StuSjeidjitung

auf, ftfeenfte ifem ben fefer feoefegefeattaten Hofenbanborbat,
ben Sunrab oon nun an ftetS als bie aiigatefemfte SluSjeidjnuttg ¦

trug, unb befafef mittefft einer SabinetSorbre fämmttictjen
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Borzug gegeben; man sah in den herrlichen Palästen der

Großen Natur und Mcnschenwclt auf das bewunderungswürdigste

nachgebildet, so daß unser Kunrad von Scharnachthal

darüber in, Entzücken gerieth. Dergleichen wollte er

zu Hause auch haben und noch zur Stunde soll so cin

Dentinal dieser Kunstliebhaberei nnsercs Kunrad im Schlosse

zu Oberhofen aufbewahrt werden. Wenigstens ist dort cin

sogenannter Türtensaal mit Gegenständen aus der Türkei.
Er wollte aber auch als ein tapferer Kämpe Speer und

Lanze der Mohren oder Heiden, wie er sic nannte, erproben
und turnierte daher weidlich mit ihnen, also daß er manchen

Mohren vom Pferde hcrunterstach, wofür cr große Ehre
und cin daherigcs Zcngniß auf weißem Papier davontrug.
Noch hatte er die pyrenäische Halbinsel nicht ganz
durchstreift. Also verfügte er sich zum Herzog von Medina nach

Sevilla, nahm an dessen Kriegszug gegen die Heiden, mit
denen er unlängst turnicrt hatte, theil und erlebte mit dcn

Spaniern eine schwere Niederlage vor Antiqucra.
Mit Gnnstbezeugungcn überhäuft wandcrrc er nach

Portugal nnd Gallizien, wo er znm wunderthätigen St. Jakob

von Compostella wallfahrtcte nnd dort als ein frommer

Christ scine Andacht verrichtete. Bon dort am „End des

Erdrychs" (t^inistorrse) anlangend, hieß ihn scin Wander-

gcist nach dcn britannischen Inseln, zum „engelländischen"

Könige, zu Heinrich, schissen. Mit einer Flotte von 200

Schiffen durchsegelte er das sogenannte „wüste Meer", unsern

atlantischen Ocean, der freilich bei dcn spärlichen Schifffahrts-
kenntnisscn jener Zeit wüst genng sein mochte. Englands
König, Heinrich, nahm ihn mit der größten Auszeichnung

auf, schenkte ihm den sehr hochgehaltenen Hosenbandorden,
den Kunrad von nun an stets als die angenehmste Auszeichnung '

trug, und befahl mittelst einer Cabinetsordre sämmttichen
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Seamten feineS SteidjeS, ben Scfeilbfttappat (SBaffenträger)
unb üertratttat greunb beS HerjogS oon Saoopen uttb

cbfem Stamme entfproffenat Sunrab oon Sdjarnacfetfeat auf
baS befte aufjunefemcn unb ju geleiten.

Sr bttrcfereiSte nun ganj Engtanb, fam nadj Scfeott»

lanb uttb an ben See Saüntonb, wo er nacfe bem 3eugniffe
ber DrtSüorftefeer ju Streüelim (üom 30. gänner 1447) bie

SBunber ber ©egenb, bie fdjtüimmenbe gnfel, bie fei. Satfearüta»

quelle, auS welcfecr Det ftieftt u. a, in. befudjt tjabe.

Sludj baS ferne grlanb mufjte er fefeen. Sort befudjte er

nebft anbern nterfwürbigat Drten bie St. Satriffeöfete.
SBieber, unter Segel gefeotb, untfcfeiffte et Sdjottlanb uttb faut

burdj bie Storbfee nacfe bat Stieberlanben. Sluf ber gnfel
Seelanb anS Sanb tretenb, nafeni er feinen SBeg, bie widjtigften
Stäbte, Höfe uttb Sdjlöffer berüferenb, burefe H°öanb,
glaitberit unb Srabant. Ser aitSgcjeidjnetfte Empfang warb

ifem am H»fe Herjog SferiippS beS ©uten oon Surgunb

ju Sfeeil. Sfellipp fudjte ifen auf jebe SBeife ju eferen, ba

an feinem H°fe ritterlidje Sfeaten uttb gafertat über SffleS

üiet galten unb feoefe gefealtot würben; er ernannte ifen bafeer

ju feinem Suappcn unb Hofntarfcfeall, inbem er eine be»

fonbere greube an feiner ©efdjidlidjfeit in Stitterfpietot featte

unb feine ritterlidje Haltung bemmtberte.

Soit Herjog SfeWippS H<fe ßon Srüffel auS, erbat er

fid) unb erfeielt er oon feinem Herrn, He»Jog Subwig oon

Saoopen, einen noefematigen Urfattb auf feefeS gafere ju
fernem Steifen, gugleicfe oerliefe er ifem auf feine Heimfunft
fein eine Stefle an feinem H°fe, bie ifem wenigftenS feunbert

gforin jäferlicfe eintragen foflte, unb legte ifem Smpfefetuttgat
bei, bie nod) üom Selpfein Subwig in granfreid) »ermefert

würben.

gunäefeft ging feine SBanberfafert nacfe Sitttiefe, in bie Herjog»
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Beamten seines Reiches, den Schildknappen (Waffenträger)
nnd vertrauten Freund des Herzogs von Savoyen und

edlem Stamme entsprossenen Kunrad von Scharnachthal auf
das beste aufzunehmen und zu geleiten.

Er durchreiste nun ganz England, kam nach Schottland

nnd an den See Lavmond, wo er nach dem Zeugnisse

der Ortsvorsteher zu Strevelim (vom 30. Jänner 1447) die

Wnnder der Gegend, die schwimmende Insel, die hl. Katharina-
quclle, aus welcher Oel fließt u. a. m. besucht habe.

Anch das ferne Irland mußte er sehen. Dort besuchte er

nebst andern merkwürdigen Orten die St. Patrikhöhle.
Wieder, unter Seget gehend, umschiffte er Schottland und kam

durch die Nordsee nach den Niederlanden. Ans dcr Insel
Seeland ans Land tretend, nahm cr scincn Weg, die wichtigsten

Städte, Höfe und Schlösser bcrtthrcnd, durch Holland,
Flandern und Brabant. Der ausgezeichnetste Empfang ward

ihm am Hofe Herzog Philipps dcs Guten von Burgund

zu Theil. Philipp fuchte ihn auf jede Weise zu ehren, da

an seinem Hofe ritterliche Thaten und Fahrten über Alles
viel galten und hoch gehalten wnrden; cr ernannte ihn daher

zu seinem Knappen und Hofmarschall, indem er eine

besondere Fremde an seiner Geschicklichkeit in Ritterspielen hatte
nnd seine ritterliche Haltung bewunderte.

Bon Hcrzog Philipps Hofe, von Brüssel aus, erbat er

sich nnd erhielt er von seinem Herrn, Herzog Ludwig von

Savoycn, einen nochmaligen Urlaub auf fechs Jahre zu
fernern Reisen. Zugleich verlieh er ihm auf feine Heimkunft

hin eine Stelle an feinem Hofe, die ihm wenigstens hundert
Florin jährlich eintragen sollte, und legte ihm Empfehlungen
bei, die noch vom Delphin Ludwig in Frankreich vermehrt
wurden.

Znnächst ging feine Wanderfahrt nach Lüttich, in die Herzog-
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tljüntcr gütidj uttb Serg, unb nadj Solu, loo ifen Surfürft
Sfeeobor auSjeidjitete. Sr burdjwanberte ganj Seutfdjlanb
nadj allen Sticfetungen unb begab ftd) oon ba nad) Stom, loo

ifem Sapft StifotauS V. ben 21. SJtärj (XII. Sal. Stpr.j 1449
bie Sergitnftiguitg gewäfertc, fidj felbft einen SeidjtDciter

Wäfefen ju bürfen. Snblidj laugte er am Sitte beS gafereS

1449 bei feinem ©önner uub greunbe, Herjog Subwig üon

Saooljai an, ber ifjn mit gewofenter Herjlidjfcit empfing.

3ur Segfaulriguitg feiner audj für unfere geitat fogar aufter»

orbentlidjat SBanbcrfaferteit ftellte ifem Herjog Subwig ein

offijiefleS, bcfiegeltcS gatgntft auS, nitt Singabc aller oon

Sunrab bereisten Sänber unb Drte. Sic riefefige Ueber»

fefeuitg auS ber fateinifdjot in bie beutfdje Spradje uttb bie

Sfedjtfecit ber Urfunbe beglaubigten ifem Heinrid) oon Suben»

berg unb Slnton üon Srladj, beibe Stifter uttb Surger ju
Sern. Spätere 3eugniffc ber Stäbte Erfurt uub granffurt
unb beS SifdjofS oon SJterfebitrg, alle auS bau gafere 1458

jwifdjen bem 5. Dftober tSomterStag nadj St. granjiSfuSj
uttb 4. Stooanbcr feantftag nadj Slllcrfeeitigen), beWaferfeeiten,

baft er uocfentalS eine Steife, jefet aber bie lefete oor ber

ewigen, madjte.

Sa ermaefete eublidj mit mädjtiger Sraft bie Siebe jur
Heimat uttb er ging uttb blieb fortan iu feinem Saterlanbe,
bis iljn öer Sob ins genfcitS abrief, im gafere 1472.
Stiebte feine lefeten SebatSjaljre abwerfefelnb tu Sera, wo
erein HauS au öer untern SJtarftgaffc featte, uub in Sfettit,

wo er baS nadj feinem ©efdjmad eingeriefetete feau? int

gtitggen ober Stoftgartat bewofetttc. Sort ftarb er.
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thümcr Jülich und Berg, und nach Köln, wo ihn Kurfürst
Theodor anszcichnetc. Er durchwanderte ganz Deutschland

nach allen Richtungen nnd begab sich von da nach Rom, wo

ihm Papst Nikolaus V. dcn 21. März XII. Kat. Apr.) 1449
die Vergünstigung gcwährtc, sich selbst cinen Beichtvater

Wöhle» zu dürfen. Endlich laugte cr am Ende dcs Jahres
1449 bci sciiiem Gönner und Frcundc, Hcrzog Ludwig von

Savoycn au, dcr ihn mit gewohnter Herzlichtcit cmpfing.

Zur Bcgtanbigmlg scincr auch für unscrc Zcitcu sogar anßcr-

ordcntlichcil Wanderfahrten stelltc ihm Hcrzog Ludwig cin

offizielles, bcsicgcltcs Zcnguiß aus, mil Aiigabc allcr von

Kunrad bereisten Länder und Ortc. Tic richtige Ucber-

setzllng aus dcr latciuischcu in dic dcutsche Sprachc ulid dic

Acchlheit dcr Urkuiidc bcglaubigten ihm Heinrich von Babenberg

und Anton von Ertach, beide Ritter und Burgcr zu
Bcrn. Spätcrc Zcngnissc dcr Städte Erfurt und Frankfurt
und dcs Bischofs von Merseburg, alle aus dcm Jahrc 1458

zwischcu dem 5. Oktober iDonnerstag nach St. Franziskus)
und 4. November ^Samstag nach Allcrhciligen', bewahrhcitcn,

daß cr nochmals cinc Rcisc, jctzt abcr dic lctztc vor dcr

cwigcn, machlc.

Da crlvachtc endlich mit mächtiger Kraft die Licbc zur
Heimat und er ging nnd btieb fortan in scincm Vatcrlandc,
bis ihn dcr Tod ins Jenseits abrief, in, Jahrc 1472. Er
lcbtc scinc letzten Lcbcnsjahrc abwechselnd in Bern, wo cr

cin Hans au dcr mitcrn Marrtgasfc hattc, und iu Thun,
wo cr das nach scincm Geschmack cingcrichtctc Haus im

Zinggcn oder Roßgartcn bcwohntc. Dorr starb cr.
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SJtit Sdjfofj Dberfeofen ftefet audj folgenbe fdjöne Sage
tut 3ufammenfeaitg:

Seit uicfereroi gaferat lebte gta, bie Sodjter eineS

bataefebarten SbelmaiincS, allein mit iferer SJtutter an bot

Ufern beS SfeunerfeeS. Heinrid) üon Strättlingen, ber SJtinne»

fanger, blieb bei bau Slitblide ber Steije gtaS niefet un»

empfinbtidj nnb erfeielt ©egotlicbe. Sr fitfer oft beS StadjtS

über beu See; eine brautatbc gadcl war baS jwifdjen
bat Siebenben gegebene 3eicfeen beS SteUbicljein, Sic Sanb»

leute glaubten, eS wäre ein ©efpenft, jumal ba Heinridj
immer bie gadef auSlofdjte, weint er baS geidjot gegeben

featte; am Ufer fanb er bann feine ©eliebte. Sie alten

Sidjen beS Sädjifeöljlt waren bie einjigen $eugen biefer füfjat
Stunben, in baten fidj ber gute Heinridj oft fo üergafj, baft

ifem baS SagcSlicfet bie Stüd'fafert itumögtidj ittadjfe, unb

er fidj in irgenb einer SBafbfeöfete oerftedeu mußte, Sod)
mäfertc ifer ©lud nidjt fange.

SBolffearb, Herr Don Dberfeofen, fant einft auf bet gagb
üor bau Haufc, baS gta mit itjrer SJtutter bewofente, üor»

bei, fafe beibe im ©arten, unö rourbe oon bat Stcijen
bereiteren fo feingeriffen, baft er fdjrour, fte, um roelcfeen SteiS
eS auefe fei, ju befifeen. Seine ftoljc unb fearte Seele

fannte fein anbeteS SJtittel ju feinem Swzde ju getattgot,
als ©cwait. Er tieft bie arme gta auffeeben uttb einige

iferer Sleiber in bot See werfen, bamit man glauben

fotte, fie fei barin oerungtüdt, Sic tugettbfeafte gta loibcr»

ftanb ntutfeig aften SerfüferungSmitteln, bie ifer raufeer Ent»

ftiferer anwanbte, um feine Seibenfdjaft ju befriebigat. Enb»

liefe aber über itjre geftigfeit aujgcbradjt, lief; er fie tu
baS Sfjitrmoertief; werfen, wo biefelbe nteferere gafere

A n lì a n g.
Mit Schloß Oberhofen steht auch fotgcudc schöne Sage

im Zusammenhang:
Seit mehreren Jahren lebte Ita, die Tochter eineS

benachbarten Edelmannes, allein mit ihrer Muttcr an den

llfcrn des Thuuersecs. Heinrich von Sirättiingcn, dcr Minnesänger,

blieb bei dcm Aublictc dcr Rcizc Jtas nicht

unempfindlich nnd crhiclt Gegenlicbc. Er fuhr oft dcs Nachts
übcr dcn Scc; cinc brcuncndc Fackel war daS zwischen

dcn Liebenden gcgcbenc Zcichcn des Stclldichcin. Tic Land-

lcnte glaubten, cs ivärc cin Gcspcust, zumal da Heinrich
immer die Fackel auslöschte, wenn cr das Zeichen gcgebcn

hattc; am tlfcr fand cr baun scine Gclicbtc. Tic alten

Eichen des Bächihölzli waren dic cinzigen Zengen dieser süßen

Stnndcn, in dcnen sich dcr gutc Hcinrich oft so vergaß, daß

ihm das Tageslicht dic Rückfahrt unmöglich machte, nnd

er sich in irgend einer Waldhöhlc verstecken mnßtc. Doch

währte ihr Glück nicht tangc.

Wolfhard, Hcrr von Oberhofen, kam einst auf dcr Jagd
vor dcm Hause, das Ita mit ihrer Multer bewohnte, vorbei,

sah beide im Garten, und wnrdc von dcn Reizen dcr

ersteren so hingerissen, daß cr schwur, sic, nm welchen Preis
es auch sei, zu besttzeu. Scinc stolze und harte Scclc
kannte kein anderes Mittel zu scine!» Zwecke zn gelangen,
als Gewalt. Er ließ dic arme Ita anfhcben und einigc

ihrer Kleider in dcn Scc werfen, damit man glauben

solle, sie sei darin verunglückt. Dic tngcndhaftc Ita widerstand

milthig allen Verstthrnngsmittetn, die ihr rauher
Entführer anwandte, um feine Lcidcnschaft zu befriedigen. Endlich

aber über ihre Festigkeit aufgebracht, ließ cr sie in

das Thnrmverticß Wersen, wo dieselbe mchrcrc Jahrc
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fcfeittadjtete unb ofene baS SJtitfeibot beS SerfermeifterS

efenbiglidj umgefommen wäre, Heinridj, ber nur att feine

Siebe badjte, ging in ber Stadjt nadj iferer Sntfüferuttg
über bat See unb ga6 baS oerabrebete 3eicfjeit. Un»

gebulbig, feine gta wieber ju fefeen, fpringt er auS Ufer,

ruft ifer, fitcfet fie aber umfonft, gta erfcfeeint itidjt. Sr
burcfefäuft mit Sangigfeit bie Umgegenb unb finbet enblicfe

bie ant Ufer tiegenben Sleibcr feiner ©eliebten. Sa er

SllleS getfean featte, mit ficfe feineS UngfüdS üofffontmat ju
überjeugen, fo oerlieft er bie ©egenb, bie geuge feineS ©lüdeS

gewefen war, ttadjbem er feiner gta ein Senfmal am

Stafee, wo er fie jum tefeten SJtaf gefefjot, erridjtct featte,

SieS beftanb in einem marmornen Sifdje, worin ein Seildjot
mit gebrocljenem Statget eingefeauen war. Er ging nadj

Scfeioabat, oon wo er nadj einigen gafereu wieber jurüd»
fant. SBeldj' war fein Srftaunat, als er neben feinem

Senfmal ein anbereS erblidte; er näfeert fidj unb ftefet ein

fctjöiteS Seildjat mit fräftigem Stengel barauf eingefeauen.

Heinridj ooll Hoffnung läuft burdj ben SBatb gerabe auf
öaS HauS feiner gta ju uub finbet fie wieber. — SBolffearb

war geftorben unb feilt Sotjn (ieft bie ©efängniffe offnen,
worin fo oiele Unglüdlidje fdjntadjtetoi, rooruitter audj gta
war, bie baburdj iferer troftlofen SJtutter wieber gegeben

uttb Heinrictj »on SträttlingenS ©anafelin würbe.
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schmachtete und ohnc das Mitleiden des Kerkermeisters

elendiglich umgekommen wäre. Heinrich, der nur an seine

Liebe dachte, ging in der Nacht nach ihrer Entführung
über den See und gab das verabredete Zeichen.

Ungeduldig, seine Ita wieder zn sehen, springt cr aus Ufer,

ruft ihr, sucht sie aber umsonst, Ita erscheint nicht. Er
durchläuft mit Bangigkeit die Umgegend nnd findet endlich

die am Ufer liegenden Kleider feiner Geliebten. Da cr

Alles gethan hatte, um fich seines Unglücks vollkommen zu
überzeugen, so verließ er die Gegend, die Zeuge seines Glückes

gewesen war, nachdem er seiner Ita ein Denkmal am

Platze, wo cr sie zum letzten Mal gesehen, errichtet hatte.

Dies bestand in cinem marmornen Tische, worin ein Beilchen

mit gebrochenem Stengel eingehauen war. Er ging nach

Schwaben, von wo er nach einigen Jahren wieder zurückkam.

Welch' war sein Erstaunen, als er neben seinem

Denkmal cin anderes erblickte; cr nähert sich und sieht ein

schönes Veilchen mit kräftigem Stenget darauf eingchauen.

Heinrich voll Hoffnung läuft durch den Wald gerade auf
das Hans feiner Ita zu und findet sie wieder. — Wolfhard
war gestorben nnd sein Sohn licß die Gefängnisse ösfnen,

worin so viele Unglückliche schmachteten, worunter anch Ita
war, die dadurch ihrer trostlosen Mutter wieder gegeben

und Heinrich von Ströttlingens Gcmahlin wnrdc.
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