
Jedoc die Seinen kennen den Krieger fast nicht mehr. 
Denn eher einem Toten, als Lebenden gleicht er. 
An Bart und Haar gebleichet hat ihn die halbe Stund’, 
Fahl ist fein Antlitz worden, kaum daß er sprechen funnt, — 
Schon in den nächsten Tagen macht er sic auf die Reil’, 
Die Botschaft auszurichten, wo er die Witfrau weiß. 
Doc ist umsonst fein Bitten. Das Weib ihn fast verhöhnt: 
Sie fei des Geistes Winseln bald lang genug gewöhnt.

IV.
Run treffen neue Plagen im Geisterschlosse ein. 
Der Gchmelher peinigt stärker die Frau und Kinder fein. 
Ja eines Nachts gen Morgen der Kleinhans sprengt mit 

Macht
Die Türe zu der Kammer der Frau, das sie erwacht. 
Sie will um Hilfe schreien. Doc er hält ihr den Mund, 
Mit wutverzerrten Blicken tut er ihr also kund: 
„Wenn Du nicht jetzt erfüllest, was ic begehr, sogleich. 
Dann fährst Du auf der Stelle von hier ins Totenreich!" 
Die Frau will es nicht glauben, er hat schon oft gedroht. 
Doc einmal geht’s zum Letzten. Sein Geisterauge loht! 
Das Leinlac samt dem Weibe hat er gepactt im "u. 
Und schlingt die vier Zipfel geschwind zum Knoten zu. 
Er schwingt sie hin zum Gaben als mär sie federleicht. 
Ein Ruc, hinaus! Ihr schwindelt, all Blut vom Herzen 

weicht.
An einen hölzern Nagel hat er sie hingehängt. 
Wie ba bie Furcht zu sterben bie stolze Seel’ bebrängt. 
Weh! Wenn der Nagel bräche! Kein Sprung sie retten sonnt, 
Die fürchterliche Tiefe bebeutet Tod unb End : 
Sie stammelt: „Gnad', Erbarmen! Ich tu ja alles gern, 
Was bu verlangst, nur laß mir noc einen Hoffnungsitern: 
Da ist ber Mann zufrieden unb hebt sie schnell herein. 
Denn jetzt wird feinem Wandern Ruhe beschieden sein.-----  
Die Frau hat Wort gehalten, bas Unrecht gutgemacht. 
Ja, Klöster unb Kapellen mit Gütern reic bedacht. 
Man hat auc in ber Kirche für feine Seel’ getan, 
So wie es recht unb billig für einen Christenmann. 
Der Kirchhof bei St. Gallen bie Beterschar kaum faßt, 
21‘ haben ihm verziehen, bie vorher ihn gehaszt.
215 bann ber Mund ber Priester bas De Brofundis fang 
Unb leis bes Glöckleins Läuten vom Türmchen niebertlang, 
Da fast ein stummes Beben bie Beter, benn sie seh'n 
Deutlich in ihrer Mitte ben Kleinhans Schwether steh'n. 
Er banst von ganzem Herzen unb spricht; „Ihr lieben Geut 
Ic bin nunmehr erlöset, ein Kind ber em’gen Freud" 
Mag auc bie Burg zerfallen unb mit ihr mein Geschlecht, 
Die Seele ist gerettet, so ist's bem Herren recht.
Doc mirb mein Name (eben noc lang im Menschenmund, „ 
Daß Dielen werd' mein Treiben, mie auc mein Büßen fund!" 
Drauf hüllte dichter Rebel den Friedhof plötzlich ein, 
Drin ist ber Seift zerflossen mie eitel Dunst unb Schein. ------  
Von ba an hat ber Schwelher gar niemanb mehr gestört, 
Nie hat man ihn gesehen, nie mehr von ihm gehört.
Um ihn unb Frau unb Kinder bie Sage weiterwebt. 
Vor runb fünfhundert Jahren hat er ja schon gelebt.

m.

Zu obigem Gedicht teilte uns Bit ar Kraus, Burladin- 
gen, folgenbe geschichtlich verbürgte Nachrichten mit:

Die Zimmerische Chronik, bie um 1560 entstand, berichtet 
also: „3om letzten Schmeller (!) von Ringingen erzählt man 
eine sonderbarliche unb fürwahr einer Tragedien verglei- 
chende Sistoriam, bie kainswegs benen Nachkommen zu ver- 
schweigen ist (folgt bie Geistergeschichte). Man sagt, lein 
Schloß Ringingen fei unlängst hernac in aim Krieg Zeritort 
morben, wiewohl bas ungewiß, aber bie Maurn fteen noc 
mertails unb ist ain schöner, ansehenlicher Edelmanns/iß ge: 
wesen. Die Tochter Agnes, bie er nur Engelin geheißen, ist 
lang nac feinem Absterben, als sie erwachsen, einem von 
Dm, genannt Friederic verheiratet morben. Sie haben auch 
Kinder hinterlassen unb eine Tochter zu Stetten im Kloster 
unter Zollern gehabt unb sie beibe liegen daselbst begraben. 
Die ältere Tochter hat ein Gremlic geehlicht. Aber das 
Burgstall fampt bem Dorf Ringingen ist hernac an bie Grd- 
fen non Werdenberg unb Zollern gelangt".

Tatsächlic kommen Friedric oon Dm unb Agnes Schwel- 
herin, bie 1494 starb, zusammen im Stettener Anniveriar 
nor. Auc hatte Hans Gremlic von Menningen eine Elija- 
beth Schwelher zur Frau. Da sie jedoc gewöhnlich „von 
Strafeberg" genannt mirb, scheint sie eher eine Schwester bes 
Peter Schwelher oon Strafeberg gewesen zu fein, ber 1513 
zum letztenmal in einer Ringinger Urfunbe siegelt unb mit 
bem bas Geschlecht ausftarb. Unser Held Kleinhans Schwel- 
her, kommt mit feinen Brüdern Althans unb Mettelhans 
1405 in einer Urkunde vor. In den Jahren 1437 unb 1442 
mirb er mit bem Beinamen ber Junge, als zu Ringingen 
wohnhaft angeführt. Schon 1453 mar er nicht mehr am 
Geben unb 1455 nennt Gabelkofer bie eble Anna von Srei- 
berg als hinterlassene Witwe bes Hans Schwelher. Das de- 
schlecht erscheint im 12. Jahrhundert in Teckischen Diensten 
als Besitzer bes Wielandsteins im Genningertal bei Kirchheim 
(Württbg.) nac bem sie sic auc nannten. Als Vater unserer 
brei Hansen bürste wohl Benz ber Schwelher anzusprechen 
fein, ber um 1360 zu Enbac im Filstale saß. Der Name 
Schwelher ist ein menig schmeichelhafter Uebername (ähnlich 
mie zum Beispiel Affen chmalz für bie Killer) unb bebeutet 
soviel mie „ber Säufer".

Vielleicht beruhen bie vier Srünbe für bas Seiftergehen 
Gchwelhers auf Wahrheit unb waren wirkliche Klagepunkte 
ber Ringinger gegen ihren Grundherrn. Im Sallengarten 
mar noc 1661 ber Friedhof von Ringingen. An ber Schwelle 
ber ehemaligen Kapelle, bie 1834 abgebrochen wurde, 
foU ein „Riese" begraben fein. Möglicherweise ist dies 
bas letzte Andenken an ben grausamen Herrn. Bemerkens- 
mert ist auch, bafe bie genannte Chronik berichtet: „Unb wie- 
wohl ber Schmeller, nachdem bie spolia zurückgegeben unb 
alles nac feinem Begehren getan mar, hernac rüebig unb 
ber Seift nit mehr gesehen ober gehört mürbe, so ist jedoch, 
mie man sagt, noch vil Jahr hernac an ettlichen Orten umb 
unb bei Ringingen uf ber Alb zu etlichen sondern Seiten ain 
ungeheures Wesen gemeft (es mar nicht geheuer), Sott maift 
bie Urfach,, marumb es beschicht!"

Der Kutscher des Truchseß
Heimat-Erzählung oon

D’r Ure, ober Ulrich, mie er eigentlich hieß. Ulrich 
Pflumm oon Wessingen, war feines Zeichens Haus- 
enecht unb Kutscher beim Mohrenwirt Bumiller im alten 
Safthof am Schloszplatz in Hechingen. Das mar vor 1818, 
benn in diesem Jahre trat er nach Ausweis des Wessinger 
Jfarrbuches, bas sic in Zimmern befinbet, mit einem Mäd- 
chen namens Regina in ben Stanb ber Ehe unb mürbe als 
Bauer in feinem elterlichen Haus bes Wagner Andres selb- 
"ÖErgähtte damals schon 33 Sahre, benn 1785 erblickte er

Konrad Bflumm

bas Gicht ber Welt. Wenn auch in ber Erzählung fein 
Lebensende feine Rolle spielt, so fei doc angeführt, bafe et 
im hohen Alter von 86 Jahren 1871 Todes verblich.

D’r Ure mar non über mittelgrofeer Seftalt unb hatte leb- 
hafte, kleine, braun-graue Augen. Diese Farbe vererbte er 
auf bie meisten feiner Nachkommen. Er mar heiterer Ge- 
mütsart, unb ein Schals fafe ihm oft im Nacken.

Wenn ihm daher hier sein Urenkel ein Sträuszchen Vergisz- 
meinnicht minbet, so geschieht es nicht nur, um ihn ber Ver- 
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gessenheit zu entreiszen, sondern aus Lust zum Fabulieren, 
aus Liebe zur Heimat, aus Freude am Originalen und an 
Humor; denn der Ure war ein Original und besaß Humor 
und Mutterwitz.

Wahrscheinlich ist auf ihn auc jener Ausspruc eines 
Mädchens im Mohren zurückzuführen, das nachmittags drei 
Uhr auf die Frage nac dem Verbleib des Kutschers und 
Hausknechts zur Antwort gab, er fei wahrscheinlich in der 
Frühmesse. Ure mag ihr bas so angegeben haben, als sie 
ihn mit mehr Neugierde, als für eine möglicherweise ver- 
langte Auskunft nötig war, fragte, was sie benn nur sagen 
sollte, wenn jemanb frage, wo ber Hausknecht fei. In feinen 
Worten liegt Schalkheit unb Humor zugleich.

Wenn er auf feinem Kutscherboc saßz unb bie Zügel ber 
Rosse fest in Händen hielt, bann hatte jeber ber Insassen des 
Wagens, ben er lenste, bas Gefühl ber Sicherheit unb des 
Geborgenseins; wenn er bie Peitsche schwingend einen pisto- 
lenähnlichen Knall erzeugte, daß ber Schloszplaß widerhallte, 
bann staunten ihn bie Kinder an unb versuchten wohl auc 
mit ihren Geiszelchen es ihm gleic zu tun. Jedem aber, ber 
etwas vom Kutschieren verstand, stac fein ganzes Gebaren 
unb feine stattliche Erscheinung in bie Augen. Kein Wunder 
barum, wenn auc ber bamalige Nachbar bes Mohrenwirts, 
unb bas mar feiner Hochf ürstlic Durchlaucht ber Fürst Her- 
mann (1798—1810) auf ihn aufmerksam mürbe.

Es mar zu einer unruhigen Zeit. 1806 mar ber Fürs bem 
Rheinbund beigetreten unb hatte dadurc feinem ßanb 
bie Selbständig eit gesichert unb es vor Mediatisierung — 
Württemberg hätte es sic gar zu gern einverleibt — be- 
wahrt. Ein großes Verdienst hat sic hierbei freilic 
auc Amalie Zephyrine, bie Gemahlin bes Sigma- 
ringer Fürsten Anton Aloys, eine Freundin Josefine 
B e a u h a r n a i s’, ber späteren Gemahlin Napoleons I., 
ermorben. Sie mar mit französischen Ministern von ihrem 
Aufenthalt in Frankreich her besannt unb ihre Freundin 
Josefine banste ihr eine frühere gute Tat, bie barin beftanb, 
daß sie zur Zeit ber französischen Revolution, Josefinens 
beibe gefährdeten Kinder mit in bie Normandie nahm unb 
in Sicherheit brachte, dadurch, daß sie Fürsprache unb Hilfe 
gewährte, so daß Hohenzollern selbständig blieb.

Der Fürst mar aber gezwungen, Napoleon mit feinem 
Heereskontingent Kriegsfolge zu leisten. So geschah es auc 
beim Zuge bes Dorfen gegen Desterreic (1809).

Am 9. April rückte bas, als solches aufgelöste „Hohen- 
zollerische Kontingent" — etma 100 Mann — 
mit ber „Nassauischen Brigade" verschmolzen zur Rhein- 
bund-Armee ab unb focht bereits am 26. Mai gegen bie 
Desterreicher.

Das zweite österreichische Armeekorps staub unter bem 
Bruder bes Fürsten (!), bem Prinzen Franz Xaver. 
Er sümpfte also gegen feine Landsleute, bie ja freilich nur 
aus Kolitis auf Seiten Napoleons gegen ihn stauben. Er 
brachte am 21./22. Mai bei Aspern unb Geling in ber Nähe 
Wiens Napoleon feine erste schwere Niederlage bei.

Bei diesen Truppen machte auch ber General Erbtruchses 
Graf Walbburg-Capu ftigall ben Feldzug mit. 
Er mar mit bes Fürsten zweiter Tochter Maria-Antonia (ihr 
Marmorgrabmal, sie starb 1831, befinbet sic neben bem lin= 
fen Seitenaltar bes heiligen Jakobus in ber Stadtkirche zu 
Hechingen) vermählt.

Der Truchsesz mollte ben Feldzug größtenteils im Wagen 
mitmachen unb beburfte dazu eines tüchtigen, zuverlässigen 
Kutschers. Es mar damals beim Stab eine gefährliche 
Sache, als bie Heeresleitung noc nicht mit bem Draht ober 
mit elektrischen Wellen meit aus ber gerne bie Schlachten 
lenste, sondern ganz nahe von einem Hügel aus durc Or- 
donanzreiter ihre Befehle gab unb Berichte entgegennahm. I 
Da geriet sie oft leicht in ben Schlamassel bes Kampfes. |

Feindliche Reiter hatten es befonbers barauf abgesehen, 
fommanbierenbe Generäle unb Führer abzufangen ober un- 
schädlich zu machen. Die Gefahr wohl fennenb melbete sic 
barum auch auf eine Bekanntmachung hin niemanb für bas 
„Amt" eines Kutschers für ben General-Truchsesz. Da der 
General einen „Zivilkutscher" haben mollte, verfiel man auf 
Ure unb er hatte ben Mut, wagte es, ben Truchseß „im 
Felde" zu kutschieren.

„Oftmals", so erzählte er, „muszt ic die Rosse mit rasen- 
ber Geschwindigkeit durc bas Feuer bes Kampfes jagen." 
Die Äugeln pfiffen ihm um bie Ohren unb gar manchmal 
staub er in Gefahr, von einer Kartaunen-Kugel in Stücke 
gerissen unb vom Bocke gemorfen zu merben.

„Da zog ich ben Kopf ein, als wollt ic mic unter ben 
Tschako hinein verkriechen. Ic zog ben Buckel zusamme wie 
d' Kat menn’s bunbert.

(Schluß folgt.)
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