
Felsenzacken, das ber Künstler selbst so hoc in Ehren hielt, 
daß er es unter Glas und Rahmen setzte und den Bilder- 
schmuc feines Arbeitszimmers mit ihm bereicherte. — Emsig 
sucht er die Schönheiten niederzuschreiben, die er in der Um- 
gebung von Sigmaringen 1925 fand, fei es im stillen Alleen- 
weg beim Bahnhof ober am Ufer der Donau, wo die alten 
Silberpappeln rauschen und raunen ober auf ben einsamen 

faden des Mühlbergfelsens. — Was er 1928 in Lugano 
unb Umgebung zu guter Stunbe erlauschte unb erschaute, 
sucht er mit ber Kohle in ber Hand zu gestalten. Er wird 
gefangen genommen vom See unb bem Seegestade, von ber 
subalpinen Gebirgslandschaft, vom mächtigen Monte Sab 
vatore, unb von ber prächtigen Rennaissancefirche St. Lo- 
renzo. Der Kahn bringt ihn zum nahen Rebenstädtchen 
(Banbria unb fährt ihn vorbei an Stranboillen und felsigen 
Steilufern, an schummerigen Gäszchen unb auffteigenben 
Weinbergen. Das Dampfboot führt ihn nach bem burgbe- 
herrschten „Morcote" unb zum stillen „Ponte Tresa" mit 
feiner überragenben Kirche. Al diese Bilder ruhen in feiner 
Kunstmappe.

Seine Federzeichnungen machen bie Heine Zahl 
„vier" aus. Zwei davon (Hohtönigsburg im Elsaß unb Kai- 
serpfalz in Ingelheim) finb noch entstauben im Kriege, bie 
anbern („Einsames Kreuz" unb „Die Engelsburg in Rom") 
sind Nachkriegskinder. Offenbar ist biefe Technik, bie mit ein- 
fachsten Mitteln arbeitet unb mit größter Genauigkeit alle 
Kleinigkeiten wiedergeben sann, feinem großzügigen Geiste 
nicht recht gelegen, obwohl bie Entwürfe nicht zu feinen 
schlechtesten Arbeiten gehören. — An 3 l e i ft i f 13 e i c - 
n u n g e n haben sic auszer benen, bie feine Jugendmappe 
füllen, bis ins Jahr 1900 zurückgehen unb allerlei Versuche, 
Stubien unb Probleme darstellen, nur brei aus ber Kriegs- 
Zeit unb bem Kriegsgebiet erhalten. Straffer Aufbau unb 
Geschlossenheit ist ihnen eigen.

Obwohl bas Pastell vermöge feiner schnellen Arbeits- 
weise ein Festhalten ber schönsten unb flüchtigsten Effekte ge- 
stattet ohne langen Zeitverlust, bat Widmaier in biefer Mal- 
technif sic anscheinend nicht sonderlich heimisch gefühlt. Fünf 
Bilder verteilen sic auf bie Jahre 1921 bis 1928.

Nicht nur Früchte einer geübten Künstlerhand finb feine 
Oelgemälbe, in weit höherem Maaße finb sie Früchte 
einer eigenwilligen Natur unb Zeugnisse einer ringenden 
Michelanaelo-Seele, finb Künder eines Universalgeistes, ber 
in unbändigem Schaffensdrang bie Fesseln eines fransen 
Körpers frühzeitig sprengen muszte. Monatelang trägt er 
einen Bildentwurf in feiner Seele unb beim Versuch, ihn 
ans Tageslicht zu bringen, merft er ben weiten Abstand von 
ber Idee unb zerstört mehr wie einmal mit faltem Herzen 

feine Arbeiten. Abgesehen von kleineren Naturbildern finb 
alle feine Gemälde gesättigt mit tiefsten Problemen unb 
fragen unb Sorgen feines Geistes, finb eben ein Stücf Karl 
Widmaier unb barum nur ganz von denen zu verstehen, bie 
ben Schöpfer sonnten. Da ist sein Haschen nach Mobeeffek- 
ten, sein Entgegenkommen an irgenbeine Kunstrichtung, 
seine sonderliche Rücksicht auf anatomische Vollkommenheit, 
nichts anderes als formgemorbener Ausdruc feines jeweili- 
gen Künstlergedankens. Darum ist auch bie Farbe voll Feuer 
unb spricht eine Sprache so glühenb unb so drohend, daß sie 
in Herz unb Verstand des Beschauers eingehen muß selbst 
wenn ihm bie Form nicht in allem zusagen sollte. Als Hand- 
schrift feiner Seele finb zu begreifen bie biblischen Gemälde: 
„Samson unb Dalila", „Der ungläubige Thomas" unb „Auf- 
erweckung von Jairi Töchterlein"; als Ausdruc feiner Stim- 
mung bie beiben Bilder: „Der Tod unb bas Mädchen unb 
„Die brei Lebensalter"; als symbolische Einkleidung feiner 
Gedanken bie beiben Stücke aus ber Griechensage: „Orpheus 
unb Euridike" unb „Ikarus".

In ben Jahren 1910 unb 1925 pflegte er bie 21 q u a r e 11 - 
malerei unb suchte auf feinen Reisen mit bem Impuls 
seelischer Farbenfreude ber Natur ihren Lichtschimmer abzu- 
sehen und ben Papieren feiner Mappe anzuvertrauen. Ob 
er am Genfer See weilt ober in Nervi an ber Riviera mit 
ber blauen ßuft unb ber felsigen Meeresküste, ob er in Rom 
sich aufhält ober in Venedig bie Seufzerbrücfe schaut unb 
über bie Ponte bi Rialto schreitet, überall sahen feine Künst- 
leraugen Farben unb Licht, unb er heftete beibes auf bas Pa- 
pier. Unb noch ein zweites Mal, als er 1925 im Donautal war, 
greift er emsig zu Pinsel unb Wasserfarbe unb sammelt bie 
Eindrücke feines schönheitstrunkenen Geistes, bas Farben- 
spiel ber Natur nachahmend. Da ist jede Linie bestimmt, ba 
hat jeber Farbenflec feine Bedeutung, ba ist alles gesehen 
in ber Distanz objektiver Beobachtung, unb gezeichnet unb 
gemalt in ber Klarheit ber durchsichtigen Atmosphäre. Er 
fixiert feine Empfindungen in Sigmaringen unb im Donau- 
fol,, in Laiz unb in Gutenstein unb gibt sie in Farben wie- 
ber, um später noch ehemalige Genüsse zu verkosten. Nicht 
alle feine Bilder finb gleichwertig in Auffassung unb Wieder- 
aabe, in Farbenreihung unb Ausdruckskraft, nicht alle finb 
nac ben strengen Begeln akademischer Kunstlehre geschaf- 
fen, wohl aber finb alle Befiele von Widmaier’s Seelen- 
schwingungen.

Darum ist es nicht angebracht, Widmaier unb sein Kunst- 
schaffen einzuorbnen in irgenb eine Schule ober es abzuwä- 
gen im Wettbewerb ber Zeitgenossen; er kündet in feinen 
Bildern ja nur, was ihn bewegte unb ihn freute, unb er zeigte 
biefe auf Ausstellungen, bamit auch anbere sich freuen.

Karl Widmaier als Musiker
Von Sebastian F l a b

Das Lebens- unb Schaffensbild Widmaiers müße unvoll- 
ftänbig erscheinen, würbe man nicht auch feine musikalischen 
Fähigkeiten unb Arbeiten einer Würdigung unterziehen. 
Musik war ihm eine ßebensnotwenbigfeit, notwenbig in 
Zeiten hochgeistiger Tätigkeit, um feiner inneren Stimmung 
auch in Dänen unb Harmonien Form unb Farbe zu geben, 
notwenbig auc nach Stunben angestrengter Arbeit zu aus- 
lösender Erholung.

Meist war ber Musiker Widmaier hierzulande nur als 
Mufiffritiker in ben Tageszeitungen mit bem Na- 
menszug Dr. K. W. besannt. Als solcher würbe er zu ben 
Veranstaltungen ber Hechinger Vereine unb auswärtiger 
Künstler zugezogen unb schrieb mit gewanbter Feder jeweils 
beachtliche Kritiken, in benen er, wenn es nötig war, 
fachlich fabelte, aber auch ebenso anerfennenb berichtete. 
Durch biefe jahrelange Tätigkeit hat er auf das musika- 
lische ßeben in ber Stabt stets anregenb unb förbernb ge= 
wirft.

Zur großen Überraschung selbst feiner Freunde erschien im

Jahre 1930 fein „Zollerlied", bas Widmaier auc als ich a f- 
fendenMufiker besannt werben ließ Nur wenigen aus 
feinem Bekanntenkreis war bamals besannt, daß schon 20 
Jahre vorher zwei Kompositionen von ihm im Druc erschie- 
nen waren unb noch wenigem, daß in ber Zwischenzeit eine 
Reihe oon beachtlichen Kompositionen eine Musikmappe 
Widmaiers gefüllt hatte. Wohl müßen bie oerfrauteften 
Freunde unb später bann feine (Battin von feinen musika- 
lischen Fähigkeiten unb Arbeiten. In bie Öffentlichkeit war 
davon wenig gebrungen, benn mehr als sonst zeigte Wid- 
maier auch in feinem schöpferischen Musizieren eine über- 
grosze Bescheidenheit.

Gelegentliches Auftreten bei festlichen Veranstaltungen des 
Realgymnasiums als Begleiter am Flügel sonnte ben Musi- 
fer Widmaier nicht genügenb erfennen lassen. Seine eigent- 
liehe Kunst war bie des Improvisierens unb Phantasierens. 
Wenn er in stillen Abendstunden ber Gattin feine Lieblings- 
stücke „Feuerzauber", „Walkürenritt" ober bie ihr eigens ge= 
wibmeten, leiber nicht ausgezeichneten „Tagebuchblätter" vor- 
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spielte oder mit ihr Beethovens Symphonien und Liszt’s 
Dante-Symphonie spielte, dann offenbarte sic erst die Musi- 
ferfeele Widmaiers ganz. Meisterhaft verstand er es auch, 
schlichten Volksweisen ein eigenes, stilvolles Gewand zu geben. 
Sein Freund Gabele schreibt über ihn: „In frohen Stun- 
den, wo wir eifrig geredet und geschwärmt hatten, mar Wid- 
maier plötzlic am Klavier und spielte ein Volkslied, nicht 
irgend eines, sondern gerade das besondere, das der ange- 
schlagenen Stimmung am besten entsprach, sie in Wort und 
Ion faszte und ins Grosze, Allgemeine erhob. — Wie oft 
spielte er mir die Mondscheinsonate in ber Dämmerung, ja 
in ftocffinsterer Nacht vor, daß man bie lasten nicht mehr sah 
und spielte ganz, ganz leise mit aufgesetzten Dämpfern. Ic 
habe überhaupt noc nie jemanb so hauchzart spielen hören 
mie Widmaier. Der Handrücken lag ganz tief, bie Finger 
tasteten von unten her und saugten gleichsam bie Tongeber 
nieber".

Von feinen Kompositionen hat Widmaier auszer ben be- 
reits in Drues vorliegenden nie etwas hören lassen. Er 
scheute bie Kritik, weil bas Komponieren nun einmal feine 
Schwäche, feine Liebhaberei mar unb er nicht davon lassen 
sonnte, obschon ihm bie Voraussetzung bafür, nämlic bie 
gebiegene musikalische Bildung, fehlte.

Im Jahre 1898/99 erhielt Widmaier als 12jähriger Schü- 
ter in Mehrerau unb Metten (Bayr. Wald) Unterricht im 
Klavierspiel, ben er aber nur ungefähr ein Jahr genoß. 
Nac feinem Eintritt ins Hedinger Gymnasium mirfte fein 
Lehrer Mendler fördend auf ihn ein. In feinem weiteren 
Schaffen mar Widmaier ausschlieszlic Autodidakt. Die größte 
Anregung erhielt er im Elternhause, bas feit 1902 feinen 
Wohnsitz in Wiesbaden aufgeschlagen hatte. Vater, Schwe- 
fter unb noc zwei Brüder sowie sein Freund Otto Fischer 
pflegten täglic beste, klassische Hausmusik. Klaviertrios von 
Haydn, Mozart, Beethoven unb Schubert mürben eifrig stu- 
biert unb regten Widmaier zu Kompositionsverfuchen an. 
So entstauben von bem 19jährigen ein „Flötenkonzert", „bie 
Ouvertüre mit bem g-Mollaccord", das „Klaviertrio in c- 
Moll", bas „Schillerquartett" unb vermutlich eine Reihe 
anberer Tonsätze, bie aber feine Daten tragen. Nicht meniger 
fruchtbar mirfte das gesamte Musikleben ber Stabt Wies- 
haben mit feinem Konzertbetrieb unb vor allem ber städti- 
schen Oper auf ihn ein. Hier hörte er all bie Wagner’schen 
Musitdramen unb blieb zeitlebens ein großer WWagner-Ber- 
ehrer. Seine Bibliothek enthält sämtliche großen Wagner- 
werfe. Eine mächtige Sehnsucht, das einmal Gehörte immer 
wieder zu hören, veranlaßte ihn wohl, ben „Jeuerzauber" 
u. a. auf bem Klavier zu suchen unb solange zu üben, bis er es 
aus bem Gedächtnis spielen sonnte. Auf biefe Weise eignete 
er sic mit ber Zeit feine Fertigkeit im Klavierspielen an.

Seine philologischen Stubien führten ihn von 1907 ab 
nac Straszburg, Genf, Paris, Rom, Berlin unb Bonn, wo 

er reiche musikalische Anregungen erhielt. In Straszburg ent- 
ftanb „Der verirrte Jäger" unb „Frühlingsgrusz". Hier 
hörte er gelegentlich auc Vorlesungen über Musik. Von 
Genf aus ftanb er mit bem Verlagshause Schott in Verbin- 
bung, um neue Kompositionen unterzubringen. Auc in Paris 
unb Rom hatte er waches Interesse für musikalische Dinge. 
Melodienskizzen unb Fragmente über italienische Arien unb 
französische Lieder, bie sic in feiner Notenmappe vorfanden, 
legen Zeugnis ab, ba^ er auc ein offenes Ohr für fremd- 
ländische Musit batte. In Berlin traf er mit guten Freun- 
ben zusammen: Anton Gabele, Hans Kanser unb Her- 
mann Wunsch. Ein Tertblatt von Anton Gabele’s „Luisle", 
oertont von Hermann Wunsch, erinnert heute noc in Wid- 
maiers Musikmappe an feinen Freundeskreis aus ber Ber- 
liner Zeit. Auc hier hörte er gelegentlich Vorlesungen über 
Musit bei Engelbert Humperdinck. Sicherer Vermutung nac 
entftanb in Berlin feine „Lorelei". Die Jahre 1913 unb 14 
mit ber Vorbereitung auf fein Staatsexamen in Bonn liegen 
bem Musiker Widmaier feine Zeit zu Liebhabereien, erst 
recht nicht bie Kriegs- unb bie barauf folgenden Kranken- 
jahre. Mit Gewiszheit tä^t sic heute nicht mehr nachweisen, 
was in ber späteren Zeit bis 1931 an musikalischen Werken 
entstanden ist. Nac Anlage unb Ausführung bürsten fein 
„Streichquartett in A-Dur" unb feine „Walzersuite" aus die- 
fer Zeit stammen. 1930 erschien bann bas „Zollerlied", 1931 
ber „Weintanz ber Stabt Haigerloch" unb bie zweite Fas- 
fung des „Zollerliedes". Wer hätte wohl geahnt, daß dies 
letztere fein Schwanengesang werden sollte? Um Allerseelen- 
tag 1931 fangen es ihm feine Schüler tief ergriffen als Ab- 
schiedsgruß über feinen Sarg.

Ohne zu ben einzelnen Werken Widmaiers Stellung zu 
nehmen, fei an anberer Stelle dieses Heftes eine Übersicht 
nac Sachgruppen über bie vorhandenen Kompositionen ge- 
geben. Einige Stücke finb aus ber frühen Jugend Widmaiers 
unb als Versuche anzusehen; bie übrigen finb beachtliche Ar- 
beiten, bie unsere volle Anerkennung verdienen. Der „Wein- 
tanz ber Stabt Haigerloch", fein letztes Werk, fei weiteren 
Kreisen zur Beachtung empfohlen. Es handelt sic um ein 
Singspiel, einen Volkstanz mit Musit unb Gesang, ber selbst 
unter bescheidenen Verhältnissen eine Aufführung erlaubt. 
Zu Grunde liegt eine sagenhafte Dichtung Widmaiers über 
ben Haigerlocher Schloszbergwein. Mitwirkende finb: ein 
Herold als Sprecher, König Gambrinus, zehn Tanzpaare 
unb eine Reihe von Hilfsmädchen. An Instrumenten werben 
Flöte, zwei ©eigen, Mandoline unb Gitarre in chorischer 
Besetzung unb eine Baßgeige verlangt. Als Tanz ist ber be- 
fannte „Marschwalzer" verwendet, ber durc eingefügte Rei- 
gentänze erweitert würbe. Das Spiel enthält einen Auf- 
marsch, eine Einleitung, einen vierteiligen Neigen unb vier- 
teiligen Walzer. Die Gesänge finb melodiös unb bie Weisen 
leicht spielbar. Es ist ein echtes Volksstüc unb fei Sinakreisen 
unb Jugendgruppen zur Aufführung bestens empfohlen.

Gedichte von Karl Widmaier

Die Nacht freist um bas Haus
Auf schwarzem wildem Fohlen, 
Schließ Tür unb Gäben zu
Unb unser Glüc fei Gott befohlen.
Der Sturm — ber Sturm
Nast durc ben Hof
Mit wirrem Schneegetriebe —
Lasz ihn!
Wir halten in unseren Händen
Die Liebe, unsere Liebe.

All unsere Sieben 
Gingen zur Ruh. 
Wir beibe nur blieben, 
Ic unb bu.
Auf beinen Händen 
Ruht ber Herdglut 
Sanfter Schein, 
Bald schmilzt er hin. 
Dann finb wir 
Ganz allein.
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