
ein halbes Dutzend Kuszhändchen von dem braunen Zungen 
ein, der jubelnd fortstürzte und vor lauter Freude nicht ein- 
mal sein Bild zu sehen verlangte.-----

Aus der „Montana bi Treve" schien Karl Widmaier auch 
getrunken zu haben, benn solc ein Trunt wirkt Sehnsucht 
unb Verlangen nac Rom-Italien. Das lebte in ihm.

„So eine Italienreise", versicherte er mir, „ist doc ein 
ganz großes Erlebnis. Sie werden sehen, man zehrt Jahre 
leng baran. Wenn mein „Diktator" (ein Drama vom Jahr 
vorher), gut einschlägt, werde ic meine Italiensehnsucht auc 
nochmal befriebigen sönnen." Die Not ber Zeit, ber vergeb- 
lic erhoffte grosze Erfolg, feine ftänbig geschwächte Gesund- 
heit, liegen es nicht dazu kommen. Wenn ic das letztere so 
bedenke, bann steht mir des Heimgegangenen zäher Wille 
ganz besonders lichtvoll in ber Erinnerung. Was hat er doch 
tro^ feines siechen Körpers geschaffen unb rastlos geschafft! 
Lehrer zu fein, Dichter unb Schriftsteller — jedes erforbert 
einen gefunben Menschen für sich, einen ganzen Mann. Nur 
burd) eisernen Willen sonnte es ihm gelingen, beides so mit 
einanber zu vereinen, daß feines unter bem anberen litt. 
Seine vielseitige künstlerische Veranlagung drängte ihn zum 
Schaffen. Ebenso start aber brängte ihn dazu ber Gedanke: 
Familienvater zu fein. Mit feinem Kunstschaffen erhoffte 
er feinen Kindern eine Zukunft zu bauen, bie sic auf bloßem 
Wege des Dienstes, durc eine Lebensversicherung nicht er- 
möglichen liesz. Das mar eine Tragif für den Dichter unb 
Künstler in ihm. Das Schicksal versagte sic ihm; bie höchste 
Anerkennung in meiteften Greifen sonnte er nicht erzwingen.

Mag man aber auc bort, wo man sein Dichter- unb 
Künstlerwert — ohne Rücksicht auf ben Menschen unb sei- 
nen Versönlichkeitswert — abmägt, manches zu leicht finden 
unb streichen, ein Ruhmesblatt mirb ihm niemanb aus bem 
Kranz pflücken. Wie er bas ßeben mit granitenem Willen 
unb stählerner Energie meisterte, verbient, daß man sic rüc- 
haltlos in Staunen unb Bewunderung neigt.

Was Stubienbireftor Dr. Schmitt in feiner gedankenfei- 
nen, gemütsmarmen Grabrede bem Verstorbenen in bie 
Gruft nachrief unb als das „Gröszte" rühmte: feine Be- 
herrschtheit, als ber Tod bereits bie Hand nac feinem Herzen 
reckte, mirb auc in diesem Erinnerungsblatt als bas Gröszte 
unb Staunenswerteste angesehen, ßange noc vor feinem 
Ende äuszerte er sic einem Freunde gegenüber: „In einem 
Jahr lebe ic nicht mehr". Unb trot ber Überzeugung, welch 
männliche Fassung! Keine bumpfe Resignation, sein Ber- 
zweifeln, nicht einmal eine Klage, auc bann nicht, als in ben 
letzten Wochen vor feinem Heimgang vom Schulhof des 
Gymnasiums frisch-frohes Treiben ber Jugend mit Rufen, 
Lachen unb Lebensbejahung ihm fein verblühendes immer 
fühlbarer machte.

Immer benfmürbig finb mir auc aus diesem Grunde bie 
letzten Augenblicke mit ihm am Schmerzenslager in ber 
Klinit zu Tübingen.

Zu Karl Widmaiers Romanen
Von Eugen F l a b

Zu ben ersten, besannt gemorbenen künstlerischen Arbeiten 
Karl Widmaiers finb vor allem feine Romane zu zählen. Als 
tühne, zeitgemäsze, vielleicht auc zeitgebundene Arbeiten fal- 
len biefe ersten brei Romane auf. Ein Kritiker hat sie eine 
TrilogiederRepublit genannt. Als solche sann man 
sie tatsächlich bezeichnen. Sie finb ber Niederschlag ber leb- 
basten, marmen Anteilnahme bes Dichters an ben uns alle 
erschütternden Ereignissen am Ausgang bes Weltkrieges unb 
an ber Neuordnung bes verfallenen staatlichen Lebens. Wid- 
maiers geistige Anteilnahme an ben öffentlichen Vorgängen 
mar stets sehr grosz, fein Vlies mar nicht rückwärts gerichtet, 
fonbern frisc unb bejahend schweifte ober haftete er an ben 
Gegenwartsgeschehnissen unb ber lebensnahen Umwelt. Sm 
„Erben von Herrenroda" führt er uns in einen 
Herrenhof am Ende bes Krieges. Eine überwältigende Fülle 
von Problemen mirb bort angeschnitten, bie einzeln aufzu-

Da ruhte fein Haupt schwer in ben meinen Kissen unb feine 
müben Hände lagen in Ergebung auf ber Decke. Das fahl- 
graue Gesicht hob sic in ftarfem Kontrast von bem schneeigen 
ßinnen ab. Ic mußz gestehen, ic erschrak über fein Aussehen. 
Der Ernst feiner ßage mar zu sichtbar — unb doch, an 
bas, mas zwei Monde später geschah, wollte ic nicht glau- 
ben. Ic meinte, nur einem mürbe er nicht mehr bienen 
sönnen: ber Schule ober feinem Künstlerberuf, er mürbe für 
beides nicht mehr bie Kraft aufbringen. Seine Hand lag 
fraftlos in ber meinen, doc in feinen Augen leuchtete es voll 
Willen in dankesvoller Freude. Noc heute ist es mir eine 
Genugtuung, ba^ ic bem Schwerleidenden ein Bröselchen 
Trost unb Freude in feine Leideinsamkeit tragen sonnte. 
„ Wie es gehe", meinte ich. — „Ic bin halt schwach", sagte er 
barauf, unb ber Glanz in feinen Augen trübte sich. Wir 
schwiegen. — „Sie müssen wohl fasten unb bürfen nicht viel 
essen?" Ic fam dazu, als ic auf bem Tischchen nebenan ein 
halbgegessenes Stückchen Zwiebac sah unb ein halbvolles 
Glas Milch. „Nein, ich soll sogar viel essen, aber mein Magen 
schafft es nicht." Ic sprac ihm Mut zu; ic hatte ihn ja 
selbst. „Was meint benn ber Doftor?" — „Es gehe langsam, 
dafür aber auc sicher — besser." Ic taufte meine Blicke in 
feine Sterne unb legte soviel von Mut unb Glauben unb 
Hoffnung unb Freude hinein, als mir möglich mar. Er miet) 
meinen Augen aus unb ic fühlte, er sah bas für einen „Dof= 
tortroft" an. Es fam aber nicht in Klage über feine Lippen: 
menn’s doc wahr märe.----- Ic suchte ihn von feinem 
ßeiben abzuziehen unb auf ein Gebiet zu lensen, auf bem er 
für Augenblicke Freude haben sonnte. Der Eindruck eines 
Besuches in ber neugemalten Kirche zu Geislingen bei Ba- 
fingen mar noc ganz frisc und lebenbig in meiner Seele. 
Ic schilderte ihm bie einzig-groszartige Harmonie ber ver- 
manbten Farben, bie mystisch-gedämpfte Beleuchtung bes 
Chores unb ben überwältigenden Gesamteindruck. Aufmerk- 
fam nahm er meine Worte in sic auf, unb bann fam es mie 
im Bedauern aus feinem Munde: „Ic habe sie noc nicht 
gesehen". Etwas zitterte in feiner schwachen Stimme. Gern 
hätte ic ihn getröstet: menn Sie wieder gesund finb, aber ich 
sonnte es nicht. Es fam mir vor, als mürbe ic ihm bamit 
ein Geständnis entminben, bas ihm sicher im Sinne lag, bas 
er aber aus Beherrschtheit nicht machte.

„Ob er sic mübe fühle", fragte ic bann unb es hätte 
ber Frage nicht bedurft — so schwac klang fein: „Ja".

Nun galt es Abschied zu nehmen nac ben menigen Minus 
ten. Es stürmte so viel auf mic ein, daß ic ihm in Rüh- 
rung beibe Hände gab. Noc einmal sah ic feine Augen 
leuchten unb fühlte ben Drues feiner Hand ftärfer. Wie er 
sich, ber Müde, zu dieser Säuberung zwang! Ic verspürte so 
recht einen Hauc feines ftarfen Willens — unb feiner Be- 
herrschtheit. Unvergeszlic prägte sic mir biefe Erinnerung 
ein unb mürbe zum Erlebnis. Ic sonnte unb möchte sie nie 
daraus wischen. 

führen ber Raum verbietet. Man staunt unwillfürlic über 
bie Unzahl, bie damals in Widmaiers Seele geisterten. Es ist 
eine dramatisch geballte ßabung; dahinter grollt bas Un- 
metter bes Zusammenbruchs ber alten Mächte. Seine Ent- 
labung auf einem einsamen Gutshof scheint unbebeutenb im 
Hinblic auf bas geschichtliche Gesamtgeschehen unb ist doch 
mieber sinnbildlich für dieses.

Im „bronzenen Sott" finb nur einige menige 
Fragen (Probleme) angepackt. An Denfen, Handeln unb 
Schicksal von ein paar ßeuten finb ungarische Revolu- 
tionswirren gezeichnet, so mie sie ein fulturbemu^ter, kul- 
turverantwortlicher gebilbeter Mensc damals miterleben 
sonnte, ben bie golbbergenbe Flut neuen, lebenbringenben 
Stromes mitgeriffen, ben aber ber Schlamm unb Schutt, 
ben bie aufgewühlten Fluten emporriffen unb ans ßanb 
spülten, anmiberte unb ihm an ber Seele zerrte. Im „Er- 
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berger" greift Widmaier das politische Geben der ersten 
Jahre der Republik auf und gruppiert Bilder, die er davon 
ausgenommen ober innerlich erschaute, um bie Gestalt des 
Mannes, beffen „Charakterbild von ber Parteien Haß unb 
Sunft verwirrt", in ber noc jungen Geschichte bes neuen 
Reiches viel heftiger schwankte als heute. Es mar ein Wagnis, 
beffen Kühnheit damals verblüffte unb noc heute verblüfft.

Was bei allen Vorbehalten ber künstlerischen Beurteilung 
bei biefen Jugendwerken auffällt, ist bie klare Einzelschau 
ber Wirklichkeit, bie künstlerische Zusammenschau unb bie 
dichterische Verbindung unb Formung. Die Spannung ist ge- 
laben. Man spürt ben Pulsschlag ber inneren Anteilnahme 
bes Dichters, ber aber hinter fein Wert zurücktritt. Die innere 
Spannung ber Erzählung oerrät ben geborenen Dramatiker. 
Auc politisch Andersgesinnte, selbst widerstrebende, merben 
gefaßt unb miber Willen mitgerissen, bie Dinge einmal so zu 
sehen, mie Widmaier sie sah. Damit erfüllte er schon in die- 
fen Erstlingswerken eine Forderung Ibsens, ber von sic 
schreibt: „Spät bin ic dahinter gekommen, daß Dichten im 
wesentlichen Gehen ist, doc wohlgemerkt ein Sehen solcher 
Art, daß ber Empfangende bas Gesehene sic so aneignet, 
mie ber Dichter es sah."

Widmaiers Vorstellungskraft mar klar unb scharf; klar 
unb scharfumrissen setzt er bas Geschaute in Worte um. Die 
Landschaftsschilderungen fallen besonders im „5)errenroba", 
Kleinbeschreibung oon Gegenständen, Räumen usw., im 
„Bronzenen Gott" auf. Durc Landschaft unb Bilder zucken 
bie geheimen geistigen Borgänge zwischen Menschen, beren 
seelisches Gesamtgehaben meist in kurzen Strichen beim ersten 
Auftreten holzschnittartig oor uns hingestellt merben. Seine 
Kunst, Menschen beim Leser einzuführen, zeigte sic vollkom- 
men bei feinen Volksschauspielen. Diese Erstlingswerke zeu- 
gen schon von ben großen künstlerischen Fähigkeiten Wid- 
maiers, von ber Kernhaftigt eit feiner Veranlagung. Denn 
oor allem setzte uns in Erstaunen bie Schnelligkeit, mit ber 
er diese Werke schuf. Das mag bisweilen unvorteilhaft sicht- 
bar merben, besonders in feinem Erzbergerroman, in bem er 
teilmeife ganze Seiten unmittelbar in bie Feder biftierte.

Diese Romane maren zeitgeboren unb zeitgebunden. Wid- 
maier mollte sic feine Stellungnahme vom Herzen schreiben; 
gärenb unb merbenb finb diese künstlerischen Gestalten mie 
bie Zeit, in ber sie geboren. Widmaier mar biefen Vorgän- 
gen unb Stoffen verhaftet, aber er unterschätzte ben künst- 
lerischen Wert feiner Werke keineswegs. Wie menig er bas 
tat, bemeift bie Tatsache, daß er bie angerührten Stoffe jener 
Zeit in langer sorgfältiger Arbeit neu unb formgerechter zu 
bilben suchte in einem großen Roman, betitelt: Peter 
Baumann. Dort mollte er bie politischen Gestalten Erz- 
bergers, Rathenaus unb Stresemanns in brei großen Kul- 
turromanen verarbeiten, die feinen geläuterten künstlerischen 
Anschauungen entsprachen. Dieser Roman sollte bie Forderun- 
gen erfüllen, bie er selber an Kunstwerke stellte, bie über bas 
Zeitgebundene hinausragen sollen. In unwiderstehlichem 
Drang hatte er sic einst Zeitgebundenes, für bie Zeit, oon 
ber eigenen bebrängten Seele geschrieben. An anberer 
Stelle mirb über biefen grofeen Plan berichtet.

Widmaier besaß eine tiefe, seelenkundliche Einfühlungs- 
fähigfeit, verbunden mit wissenschaftlichem Ernst unb Ge- 
nauigfeit, bas erfennen mir an einem andersgearteten Werk, 
bas daher zum Schluß hier ermähnt merben möge. Es ist 
feine Ausmahl aus I. G. Hamanns Schriften. 
Dieses Wert unterliegt zwar mehr wissenschaftlicher Wertung 
als künstlerischer unb legt für Widmaiers wissenschaftliche 
Fähigkeit bas ehrendste Zeugnis ab. Kenner missen, wie 
schwer es ist, in bie Gedanken unb Sebanfengänge bes 
„Magus bes Nordens" einzudringen; Kenner unb Kritiker 
aber rühmten bie treffliche Auswahl. Was biefes Buch ben 
Wortkunstwerken Widmaiers nähert, ist bie Lebensbeschrei- 
bung, bie ber Ausmahl voransteht. Sie ist ein Musterbeispiel 
darstellender Abhandlung und Beschreibung. Diese sauber ge- 
formten Worte, beren Wahl unb ihre Zusammensetzung zu 
Sätzen, bie furzen Satzgefüge zeigen, daß Widmaier bie 
Feder zu führen verstand als ein Kunstmittel auch bei wis- 
senschaftlicher Darstellung. Es ist ein Labsal, solche Wissen- 
schaft zu lesen. Hier verbinden sic Inhalt unb Form zu ei- 
nem schönen Ganzen.

Karl Widmaiers Heimatipiele
„Kartenspiel der Stabt Hechingen" — „Maises der Biedermannia" — „Der öttinger" — „Bledjfilö von Hohenberg" —

„Der Ulrichfprung“

Bon S t i b o

„Du hast ihn uns geliehen, o Herr, unb er mar 
unser Glück; du hast ihn zurückgefordert unb mir 
geben ihn bir ohne Murren, aber das Herz ooll 
Wehmut."

*
Das Herz ooll Wehmut! Ja, menn mir doc mehr erfafet 

hätten, mas Karl Widmaier mit feinen Heimatspielen mollte! 
Er mollte Hohen ^ollern hineinstellen in bie 
neuermachte^eimatfpielbemegung, welche mir 
in Reutlingen, Heidenheim, Gmünd, Heilbronn unb ander- 
märts so ungeahnte Blüten treiben sehen. Konnte doc 3 B. 
ber volkstümlich bearbeitete „Zohengrin" in Reutlingen zwei 
Sommer lang unb mehr an allen Sonntagen oon Juni bis 
September oor Tausenden unb Abertausenden eine geschlos- 
fene, oollmertige Wirkung üben.

„Als um bie Jahrhundertwende bie ßuft am Wandern in 
ber Natur unb bie Freude an ber Landschaft roeitere Streife 
ergriff, entbeefte man auch den Reiz der Naturbühne, mie sie 
fern vom drückenden Dienst ber geschlossenen Bäume unbe- 
schwert atmen läszt, mie sie, in ber stillen, freien Landschaft 
gelegen, heraushebt aus ber Alltäglichkeit bes städtischen 
Treibens" unb hineinführt in ben grofeen Rhythmus ber 
heimatlichen Natur unb ihrer grofeen Geschichte.

Noc steht oor unserem geistigen Auge bie weitschwin- 

genbe Zolleralb mit ber Burg als Mittelpunkt, als im Jahre 
1928 bes „Öttinger s" Schicksal sich zu Füszen der Burg 
vollzog. Wie primitiv maren bie Bühnen- unb Zuschauerver- 
hältnisse braufeen am Martinsberg! Aber bie Grösze ber 
Stunbe liefe das gar nicht fühlen. Bian empfanb nur, bafe 
auc bie Zollerheimat aufgerufen mar zu einer neuen unb 
groszen kulturellen Aufgabe.

Diese Zollerheimat hatte ja immer mieber eine befonbere 
Mission gehabt. Draufeen hütete St. Lutzen volkstümliches 
religiöses Leben, als bie Glaubenswirren auch ben Hechinger 
Boben berührten. Das zollerische Kernland belegt feit 500 
Jahren ben Gedanken, bafe bes Reiches Einheit unb Grösze 
hier ihre Wiege hat. Bor 100 Jahren strömten sie von allen 
Seiten herzu ins „Orpheische Hechingen". Da erlebte Hechin- 
gen Zeiten, mie sie heute Reutlingen ober Heidenheim sehen. 
Das finb aber Stäbte ohne alle Überlieferung im Künstle- 
rischen. Hechingen selbst mie Haigerloc ober Sigmaringen 
gaben ihr Heroldsamt vorerst zurück, zu welchem sie Karl 
Widmaier neu berufen mollte. Eine ber Heimatstädte, so 
meinte er, mürbe wohl sich wurzelhaft genug erweisen, 
Quellort heimatlicher Spiele zu merben! Es sollte nicht fein. 
Die Spiele liegen oor, aber sie ruhen im Schweigen ber 
Bücherregale. Wohl mürben bie Hheimatspiele in Hechingen, 
Sigmaringen unb Haigerloc aufgeführt. Aber bas Stich- 
mort, bas Karl Widmaier gegeben, mürbe oon ber Öffentlich- 
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